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ur hasılica Liberiana:
basılıca Sieinini basılıca Libern

Von PAUL KÜUNZLE

Quellenverhältnisse:
Vom wılden Treiben. das Rom w1e e1in Sturm aufwühlte., als

amaäasus 1ın der Nachfolge VO Papst Liberius das Steuer der
Kirche berufen wurde., sınd Berichte Sanz verschiedener Hal-
tung und Herkunft auft unNns gelangt, daß der Verlockung sS1e
nebeneinanderzusetzen. auch annn U schwer wıderstehen
ware. WeNn wıirklich aum welche Hoffnung bestände., mıt einem
sorgfältig abwägenden Vergleich ihrer Darstellungen ın der Wie-
dergewinnung elines zuverlässigen und ausreichend anschaulichen
Bildes VO Jenem Hergang endlich ber die waltenden Ungewiß-
heiten noch eiwas hinauszukommen Das Bemühen eın
SCNAUCTES un yründlicheres Verständnis der einzelnen tellen
und ihres /Zusammenhangs sollte sıch. namentlich 1ın Hinsicht auf
ihre notwendige W ürdigung, auf jeden all lIohnen. Die
wähnten Beschreibungen, 1er der Zahl, kürzer der länger,
ber alle wirklich VO Quellenwert. stehen der Einfachheit halber
ın der Reihenfolge, WI1e sS1e ZU Sprache kommen und ohl auch
entstanden sind. jer beisammen abgedruck

ehr der wen1ıger ausdrücklich hegt jeder Frü  escht' der Basilika
Marıa Maggiore dieser Vergleich zugrunde. Das nötige allgemeıne Schrift-

tum findet sıch 1MmM wesentlichen verzeichnet bei Kehr, A I1ta
Pontificia 1 Berlin 1906, 53 E ordan-C Huelsen, Topographie

Sta dt Ro 1m Alte tum I) 35 Berlin 1907. 3306. Anm uelsen,
| 7 chıese dı Roma n e | Medio K v'O! KFlorenz 1927, 349 Nr 59

Platner-Th NOr Topographical Dictionary of Ancıent
KRKome, London 1929 205; Caspar, Geschıchte des Papsttums 1
Tübingen 1950, 169—199, 592; Lavagnino-V. Moschini,
yı0ore TE Le chlıese dı Roma illustrate 7)9 Rom 1924| rmel-
Hni=C. Cecchelli, Le chiese dı Roma dal secolo al XIX L Rom
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A: CollectioAvellana,epist.1, 5—14; ed. O. Günther I (= Corp.
SCr1pL. Ecel Lat 35) Wien 1895,

iUunNC presbyter1 el dıacones Vrsinus Amantius et Lupus Cu plebe SAaNC-

ta, UUa Laberio em sSeruauerat ın ex1ilio constituto, coeperunt ıIn basıliıca
Iuli procedere el s1ıbı rTsınum diaconum pontifiicem ın loco Libern ordinarı
deposcunt; perıunm ueTO 1n Lucinis Damasum s1ıbı ep1scopum ın l0c0o Welhcis
expostulant. rsınum Paulus Tiburtinus epPISCOPUS benedincit. quod ubiı I)ama-
SUuS, qu. SCMDCI epı1scopatum ambierat, comperiılt, quadrigarıos ei imperl-
tam multitudinem pretio concıtat et armatus fustibus ad basılicam Iuli DCI-
rumpıt eit e  N 1dellum caede DeCrTr trıduum debacchatus est. pOst dies
septem Cu. omnıbus Der1ur1s et arenarıls, U UOS ingentı corrupıt pret1io, ate-

basılicam tenuıt et ıbı ordinatus epISCODPUS et redimens iudicem
urbis Viuentium eit praefectum aD DONae Iulianum 1d egıt, ut TSINUS ulr ucCcCNe-

rabilis, qu] PTr1Us fuerat pontifex ordinatus, Cu Amantio ei Lupo diaconıbus
LN exilium mıtteretur. quod ubi factum estT, coepı1t amasus omanam plebem,
qUae nolebat procedere, ustibus et caede ularla ETIUTSUECTIE, presbyteros
QUOGUE UÜUMeTO septem detentos DeCTI officıum nıtlıtur ab urbe propellere, sed
plebs ıdelis CCUITEN. eosdem presbyteros eruıt el ad basılicam Libeni S1Ne
InNora perduxıt. iuncC amasus (1 perfidis inuıtat arenaros quadrıgarlos
el TOssores O,  m  u€c clerum CUu securibus gyladlis ei fustibus et obsedit bası-
licam hora diel secunda septimo Kalendarum ouembrium die Gratiano ei Daga-
alIio ei au proelium concıtauıt. Nam eifractis orıbus ı1gneque subposito
adıtum, unde inrumperet, exquirebat; nonnulli; UJUOQUE de familiarıbus 1USs
tectum basılicae destruentes tegulis ıdelem populum perimebant. tunc un1-
Ners1ı Damasıanı iırruentes ın basıliıcam centum sexagınta de plebe tam u1ros
uuam muhlieres occıderunt;: uulnerauerunt etiam QUUanı plurimos, quibus
multi defuneti sSunt. de parte UueTrO ])aması nullus est mortuus. post tires autem
dies sanctia plebs ın uUunNnum CONUENIlENS coepıt aduersus eu dominiı mandata
recıtare dicentis: noli;te timere COSs qu]1 occıdunt COTDUS, anımam ueTO NO  w

possunt occıdere: psallebat eti1am 1n audıbDus et icebat posuerun{t mortaha
SCTUOT LUOTUM ESCHA ulatiılibus caell, CAarNes sanctorum tuOorUumM beshis
terrae: efifuderunt sangulınem uelut yJyua ın cırcuıtu Hierusalem ei
NO  S erat, qu1 sepeliret. D' ıgıtur eadem plebs adunata ın basılica Liberil
clamabat dicens: Christiane ımpera(tor, N1 te latet. eplscop1 Romam
uenlant. agatur au quiıntum 1am bellum Damasus fecıt. sede etri hom  ü=
cidas foras! dei autem populus epP1SCODOS CONUeNITE multis precıbus exorabat,
ut memoratum tanta impletate maculatum sententla i1usta percellerent; quem
ın tantum matronae dilıgebant, ut matronarum auriscalpius diceretur.
CTrZO plebis ad Valentinianum princıpem sunt delatae, qu1 plıetate COMMOTIUS
rediıtum concessıt exulibus. iunc TS1INUS (S14! Amantio el Lupo diaconibus
septimo decimo alendarum Octobrium Lupicino ei lou1ıno a.d urbem
rediit. CUul plebs sancta gratanier Occurrtiıt. 17 sed amasus tantorum sıbı CON-

SC1IUS scelerum NO medioeri timore ONCUSSU: redemit ND palatium, facta
sul pPrinc1ıp1ı panderentur. ımperator nesclens quı1d amasuıs perpeirasset ediec-
tum prorogal, ut Vrsino ex1lio relegato nu ulterıus populos contentı0o nefan-
da collideret TuUunNncC TSINUS EePISCOPUS U1lr Sancius et ıne CrTIMIıNeEe consulens
plebi tradidiıit manıbus 1n1quorum el sexto decımo Kal Decembr. 1uss]one
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Zur basilica Liberiana

Hieronymus Chronicon 23606 Chr (a Abr 2389 ymp 2806
ed Helm, Eusebius er ME Griech Christl

rıftsteller Berlin 1956 944  jjn
omanae eccles1a4e XXXV ordinatur Damasus et post NO  -

multum temMpOTIS interuallum Vrsinus quibusdam CPISCODUS constıtutus Si-
C112 U Cu S1I1LLS inuadıt qUO Damasianae Dartıs populo coniluente erude-
lissımae iınterfectiones diuersi SCXU'S perpeiratae

Ammilanus Marcellinus T' gest 112215 ed ar. 1{1
Berlin 1915 424— 4925

11 Aduenit SUCCESSOT 1U quaesıiore palatı! V1iuentius, ıntieger el
prudens Pannonius u1Lu administratio quı1eta fuit el placida, DI1a
OM NA1UMmM afluente seli hune JUOYUE discordantis populi seditiones terruere
Cruentiae QUaS tale negot1um exXcıtarat amasus ei Vrsinus, upß humanum
modum ad rapıendam sedem ardentes, SC1S5S1S studis asperITIıMe COIMN-
flictabantur ad qu mortıs uulnerumque diserimina adiumentis uirıusque
PTOSTESSIS q Lae NC COITILSETEC sufficiens Viuenthius DeC mollire (conatus|] (ms
COAaCLUS) ul mMaghna SECCESSIT suburbanum ei concertatione superauerat
Damasus, parte UJUaE auebat 1nstante constatque ‚asılica Sıeinini ubı
r1ıtus Christiani est conuenticulum un  - dıe centum trıgıntla septem reperta
cadauera perempiorum efferatamque diu plebem postea delenitam

Neque cCDO abnuo ostentatlonem eru Considerans urbanarum hulus
relı Cup1dos ob ıimpetrandum quod appetun IN contentone aterum 1UTSarec
debere, C: 1ıd adepti futuri sınt ı1ta SCCUTN, ut ditentur oblationibus mairTo-
u  9 procedantque uehiculis insıdentes, CITCUMSDECTE uest1tl, epulas curantes
profusas adeo ut CONU1U12 regales superent 1MNENSAaSs QUul S55 C
poterunt beatı uUCcCIa, magnıtudine urbis despecta quUuam u1011s opponun
ad im1ıtatıonem antısıtum quorundam prouinclalium uluerent qUOS enu1tas
edendi potandique DAaTrCllISSımc, uilitas eti1am indumentorum, et supercıilıa
humum spectantıa, perpetuo DUuMmM111, C1U8S cultoriıbus ut u  ° CODN-
mendant et uerecundos

Da Rufinus h ıs t eccles Xx 1 ed Mommsen, Eusebius Werke
Bd Teil Griech Christ! Schriftsteller 9 2) Leipzig 1908

Damasus pOost Liberium pCT SUCCESS101N€EM sacerdotium urbe oma
susceperat YUCH praelatum s1ıba NO  — ferens Vrsinus quidam eiusdem ecclesijae
diaconus tantum {uroris erupıt ut quodam satıs iımper1{0 et
agrest19 collecta turbulentorum el seditiosorum INanNnlu basılica UUa«C
Siecinini appellatur CPDPISCODUM fieri eXtorqueret legibus ei ordine eti {Tra-
ditione DETUETSIS UJUO facto anta sedit1i0 1110 uUuUeTO anta cCoortia
sunt alterutrum defendentibus populıs ut replerentur humano OIfa-
t1onum loca UUa FCS factione Maxıimini praefecti sSsCAaE Ul hominis ad inuidiam
boni et iINnNnNOCeEeNlLs est sacerdotis, ı1a ut au ad clericorum qu iOT-
menta duceretur. se adsertor innocentiae deus adfuit et Capu QUul
ıntenderant olum Nn CONUECTSA est

Frei übersetzt: Sokrates ceol hı oMt 30 ed USSEeY, Oxford 1853
1—559
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imperatori1s ad exilium sponte properauilt. sed populus timens deum mul-
t1sque persecutionibus fatıgatus NO  _ iImperatiorem, NO  - 1ud1ces 0S  C 1pSsum auCc-
torem scelerum ei homicidam Damasum timuit sed PCT cCoemeterı1a martyrum
statıones S1Ne clerıcıs celebrabat unde C ad sanctiam Agnem multi ıdelium
conuen1ssent, armaltus C satellitibus SU1S Damasus ırrult ei plurımos uasta-
t10N1Ss sa sirage deiecıit. 13 quod factum erudelissımum nımı1ıs ePISCODPIS talıae
displicebat qUOS etiam Cu ad natale SUuUuUuIMM sollemniter inurtasset et nonnulli
cConuenissent e1S, precıbus apud ecOS molıtur el pretio, ul sententiam ın SAanNC-
tum TsSınum proferant. qu]ı responderunt: HOS ad natale Conuen1mus, NO  — UT
inaudıtum damnemus. ıta ua 1US intentio caruit QUO nıtebatur eitectu.

Diese 1eTr angeführten Berichte? stammen alle VO Zeitgenossen
und liegen ı1n bezug auf ihre Abfassung keineswegs mehr als 40,

1942, 281—294, —— Seppelt Geschichte der Päpste I’
München “1954, 109 {£f£., 505; Le ON TIFITCALI C  ( 1N -
troductıon e i commentaılre uchesne-C oge. I’ Paris 1955, 2192 bis
215, ILL, Parıs 1957,

Von den älteren WForschern wurde dıe 1C sofern 119a

nıcht Andrea (z Ugon1i10, Severano) der eın unbekanntes Gebäude
(z. B (C1amp1n1) dachte, gewöhnlich mıt der ba ıl ea Lıberll und wıe
diese mit Marıa Magg1ore gJeichgesetzt. Nur ade s b of

Freiburg-LlLübingen 1882, 1 % hat geglaubt, darın die
11 un 1n dieser, WwI1e Martıia In Irastevere erkennen. Der
gyleiche Gedanke wurde VOL W hitehead (vel Rax. Arch Cianyst 3’
19206, 334) wıeder vorgebracht. Fıinen Beweis führen wagie erst Antonio
Ferrua, 5 , MarıaMaggıore e ka Basılaca Sicanı nı yanekalıyılta
Ca 440 1408a 8 9 1958, ILL, 53.— 61 Folgerungen un erfahren wurden ohne
eıgene Stellungnahme ziemlich geireu wiederholt 1mM bisher alleın veröffent-
lichten Teil eıner Monographie VO  b ugust ucherTT,

Rom, Dıe Gründungsgeschichte der Ba salu ka und dıe
WE m Pont S d i Arch 7AS!ursprüngliche Apsisanlage

d ı antıchıta crıstıana 15) (itt.  a  A{ del Vaticano 1939, bes S95 —2A5 [)as
WE  5 der Bilder ın chwarzweiß und Farbendru vielleicht nıcht unnützliche
Buch VO arlo Cecchelli, 1Lmosa1cı dellabasilicadi>5.MariıaMag-

Iurın 19506, TOTZ den entsprechenden Ausführungen 1 Kapitel
a questione O51 g1n1 basılıca 55—538, hıer nıcht
e1genNs ın Betracht Ein rascher 1n weis auf 35 mıt Anm dürfite voll-
kommen genugen.

AÄAus den zeitgenössischen Papıeren iıst reilich, aber nıcht als eschichte
gefaßt, sondern vereinzelt und selbst 1n den besten Fällen, WwW16e 1n den [
richten der Bischofsversammlungen un dem T1e Aquilinus, 1U dem



Zur basilica Liıberlana

To YAPD BATLAÄEWC (Qdohesevtıivixcvoö c  S  NOUX.WC ÖLXLYOVTOC %XL QUÖESILLAV
SKÜANANOVTOC XLOEOLYV, ALLATOC LETO ArßsoLov TV TNS ET LOKOTTYIG LEOWOUVNV SV
TN Porn 2öSCTO" A0 Cn GUVEßN TAOAXUNVAL TNV SV  w OLN EXKÄNGLAV ÖLA
TOLXUTNV AXLTLXV URPOLVOC LLC TNG XÜTYIC EXKÄNTLAG ÖLXKOVOG ÜTOUNDOG
YEYOVEV, NYLXC ETLÄOYN TOU SAELGX.ÖTTOU SYLVETO. &EL OQUV T O0EXPLÜUMN ÄRKLATOC,
ILY) DEDWV On Odooitvoc TAV TNG SATLÖOC ATOTUYLAV, TAOXACUVAEAL N EXKAÄNGLA
SOT0ÜÖAX08* %X} mEideL TLIVAC XONMLOUG ET LOXOTOUG, SV TXOXBÜCTO XELDOTOVNOAL
XUTOV XL, VYELDOTOVELTAL OQOU% SV EXKÄNGLA MO SV  w XTOXDUQw TOT O TNG
BaAoıALXTIG ENGE ET ÄOULEVNG NZmiv*{}g. 0U TOU Ö‘ YSEVOLLEVOU ÖLYOVOLA TOV
XOV EXOATNOEV. SOTAXG6LXCoV OQUV TL OOC SAXUTOUCG QU ÖL AA ATLGTLV N XLOSCLV
D mTE0L “TOU LLOVOV TLC ÖMELÄEL “OU STELOXOTLX.OÜ Ü DOVOU EYXOATAÄG VEVECÜCL.

SVTEÜUEYV SULTAÄNYAÖEC ÜGJV OX  A®V EYLVOVTO (WOTE %X} S5%  v TNG TWARKXTPL-
SC T0OAhodC XT O XVELV, K,.XL ÖL TOUTO TOÄho0C Ä@%TixOUC XL ZAÄNDLLOUG r  v
TOU “TO0TE ETXOYOU MoEuwivou TLLOWONUNVAL XXl UTQ “TOV Odootvov TOUGcAXCcÜaL
N ETLY SLONGEWC XX XATAOTAAÄNVAL TOUG BoulhnNTVEevTtAc Zn NCAL 23-  m>

allerdings sicher auch nıcht 1e1 weniıger als D Jahre auseinander.
on den rTel ersten. die möglicherweise innerhalb des-
selben Jahrfünfts entstanden., gewiß ber kaum ber viel mehr als
eın Jahrzehnt verteilen sind, ıst jeder, soweıt INa wahr-
nehmen mas, unabhängig VO den andern geschrieben, obwohl
der rsıner Bericht, W1e sıch zeıgen wird, reın nach der Knt-
stehungszeit Hieronymus wahrscheinlich schon zugänglıch seın
konnte un die Chronik ihrerseıts für mm1anus Marcellinus

Zweck entsprechend verwendet, manche belangreiche uUuskun geWINNEN,
Se1 ZU  — Frgänzung, el ZU Beurteilung der Berichte. Zu £CNNECN sınd VOL

em die reiben, we die Avellan aufbewahrt hat
d S Ausg Güuünther Corp. Scr1pt. ecel. | 35, Wien 1895, 5—406,
47—58), die Briefe der Konzilien VOo  D Rom 380 und Aquileia 281 (Migne
1 9 575—584. un 587—590) und die Briefe VO Hieronymus., Alıs tes la

sind Jene Berichte SOW1€e dıie wesentlichsten
aus diesen TKu  en, ın sehr sorgfältiger Zusammenstellung un mı1ıt aus-

gezeichneten Anmerkungen versehen, abgedruck 1M Buche VO  D Antonio Ferrud,
Epıiıgrammata Damaslıana Pont Ist d1 JA  S I1IsS Suss1ıd:! allo
studio antıchıta crıstıane 23 (C.itta del Vaticano 1942, 62
bis ugust Schuchert hat 1ın 1939 e1nen Teıl dieser Zeugnisse
als LE ebenlia wledergegeben. Von den nıcht mehr zeıt-
genÖössischen Berichten wırd noch besonders die Rede seıin (unten Anm 124)

Obwohl der Zusammenhang hiıer keine Beurteilung rlaubt, mu Z

mındesten erwähnt werden, daß Schneemann,
Falles des Lıberli1us, In Der atholık, 8 $ 1868, 533 (vgl SaVIO, IL,a
questıione dı Papa 110e 5a6 Kede SC1ENZA, SC VIL., 53
bis 54, Rom 1907, 106—108) auf KEW1ISSE Übereinstimmungen dieser beiden
Zeugnisse hingewlesen hat, die C]° allerdings unier der Voraussetzung der
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sıch 1n Rom leicht bei der and seın mußlßte Kinzig eım vlierten
Zeugen, bei Rufinus. dürfte 1an ber entschieden Kenntnis VO
dem eiınen der anderen der vorhergehenden annehmen. wird
S1e wen1ıgstens 1ın Hinsicht auf Hiıeronymus als erwıesen
feststellen mussen., W as Je die Selbständigkeit dieser Dar-
stellung nicht auizuheben und den Wert ihrer Aussage durchaus
nıcht beeinträchtizen braucht.

Die Übersetzerarbeit des Hieronymus den Zeittafeln
(canones), dem zweıten Teil der Weltchronik des Eusebius
VO Caesarea. SOWI1eEe deren Ergänzung durch eigene Zusätze und
Beimengsel für die Zeit VO 1 roJanischen Krieg 1 8736

1151 A, T.) bis ZU Regierungsjahre VO Konstantin dem
Großen T 2349 1y 276 2396 r.) un
amentlich auch die selbständige Nachführung des Werkes VO da
bıs ZU Untergang VO Kaiser Valens 1ın der Niederlage Adrian-
opel August 378) dürfte ohl 1m auf des Jahres 581., kaum
Irüher un ebensowenig spater, mıt dem Widmungsschreiben
Vincentius und Gallienus den Abschluß geflunden haben und bald
darauf erschienen Se1IN Tatsächlich muß dieses Buch bestimmt
Zusammengehörigkeit der Ursinerschrift mıt dem Luciferilanerschreiben Uun:
folglich der Annahme der Vorzeitigkeit des Hieronymus behandelt

Hieronymus chließt SeIN Widmungsschreiben Vincentius un Gal-
lienus mıt den wichtigsten Angaben für die 1ı1er einschlägıgen Fragen:
Hieronymus, Chronicon Eusebius, Werke 7. Bd. Griech hrıstl!

hrsg. VOo  a Helm, Aulfl., Berlin 19506, 0—7; Ita
Nino et Abraham qu ad TITroijae captıuıtatem PUräa

Graeca translatıo est. Troija qu ad ulcesıiımum (D Dn
stantını NN DNDUDNC addıta, NUDNC admıxta sunti plurima,
qQquae de ranquı_ıllo ei ceterıs iınlustrıbus hıstoricis
CUr10sl1lssıme eXCeEerpSs1. Constantini autem D  a dicto
an NO qu ad consulatum Augustorum Valentis SCX1es
ei Valentiniani ıterum totum 1NEeUM esti Quo fıne cContien-

GrTatizanı ei Iheodos1ı1 atioristus reliquum temMpOrTIS
historiaestilo TEeESsETUaUl,NON QuUO de uiluentıbus t1ımuerım
lıbere ei uerescribere t1ımor enım D hominum t1 morem
expellit sed quon]ıam dibacchantibus uC 1n terra
nOositira barbariıs ıncerta unt omn1a. Da die Ansichten der Wor-
scher über die CNAauU«€E Änsetzung dieses er auseinandergehen, ıst NOTL-
wendig, näher darauf einzutreten. Zu vergleichen ınd namentlich: Rauschen,
rbücher der christlichen Kırche unter dem Kailser
Theodosius dem Großen, Freiburg 1897 ; chöne, Dıe W elt-
hronık des Eusebius 1n iıhrer Bearbeitung urc Hie-
rFoOoNYyYMUS, Berlin 1900, 234—254; Grützemacher, Hıeronymus. Eıne
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Konstantinopel ausgearbeitet und veroffentlicht se1InN. ZU Zeit,
als Hieronymus zwıschen 379 und 389 sıch dort aufhielt nachdem

ın Syrien, Antiochien und be1i den Mönchen der Chalkıs
etwas gründlichere Kenntnis des Griechischen 6  6 erworben und VO

Bischof Paulinus 1ın Antiochien die Priesterweihe empfangen
hatte ‘ und noch bevor VO seinem Weihespender und VO

Epiphanius, dem Bischof VO Salamıis auft Cypern, für ihre Kon-
zıiılsfahrt ZU Begleiter und Führer auserkoren., nach Rom zurück-
kehrte, iıhm die Einführung 1ın die Umgebung VO Papst Da-

bevorstand, mıt dem reilich bereıits VOT ein1ıger Zeıt,
vielleicht auf Anregung VO Evagrıus, brieflich 1n Beziehung
getireten War Wann Hıeronymus 1ın Konstantinopel ankam. steht
ebensoweni1g fest wWwW1e€e die SCHNAUC Zeit selner Abreise Sıcher nach-
zuwelsen ıst se1ın Aufenthalt strenggenommen u für die Zeıt.
als Gregor der Theologe auft dem dortigen Bischofsstuhle saß. VO

Maı bis Julı 351 Jedenfalls ann Hıeronymus die nıcht _
reicht haben. ehe der Nazlanzener sıch dorthin egab, Iso nıcht
VOorT 57(9, un mu S1e verlassen haben. bevor das Konzil 1n Rom
begann
biographische Studie Z alten Kirchengeschichte. Erste
Hälfte Seın en und S<e€1ine chrıften bıs Z U IM m€ 285
Bonwetsch Uun: Seeberg, Studien ZU eschichte der Theologıe

Kır ch VIL, 5, Leipzig 1901, bes 44—57, 157—196 chanz, C -

1C  te der römischen Lıtteratur I 18 77, 443—447, F. Caval-
lera, Sarnt Jeröme Z Spicılegıium 5»acrum Lovanıense
I: Löwen 1922, I‚ 56—79:; IL, 1585— 22

s Die tellen, aus denen S1C} notwendig dıe Bearbeitung des Buches ın
Konstantinopel erg1bt, tinden sıch bequem zusammengestellt be1 Cavallera,
Saınt Jeröme I! 61 Anm.

Wenigstens behauptete Rufinus VvVo  _ ihm, 1n
Hıeronymum 2, 9, Migne P. L. 21, 590 —91: anteenımquamconuer-
teretur CUu parıter ıtteras Graecas ei linguam pen1-
tUS iıgnorabat.

Da als Einsi:edler ın der W üste Chalkıs noch chreibt 1gno0oro
Paulinum, a d Damasum - Ausg. Hilberg 1 Corp.

Le 54, ı1en 1910, 64, 9—10, aber anderseıts auch se1ne
Weihe ZU Priester durch Paulinus bezeugt, Jo 41,
igne 2 9 411 A’ un: sicher chon Presbyter ist bei der Ankunft ın
Rom 382, 2 9 2 9 2! Hilberg I’ 185, muß noch 1n Antiochien die
Weihe empfangen aben;: aber afür, W1€e für jenen Aufenthalt überhaupt,
SIN keine näheren Zeitangaben vorhanden.

KD un 16, Ausg. Hilberg I’ 62—067, 68—69
Y  Q Er hat sıch be1i Gregor Vo  — azıanz Konstantinopel ın der Schrift-
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Damiıt ist natürlich nıcht ausgeschlossen. sondern wıird nahezu
notwendig, daß die Vorbereitungen ZU Werke schon längere
Zeıt Irüher 1n Angriff SC wurden uıund die Anfänge dieser
erweıterten lateinischen Ausgabe des Buches Iso och etliches
ber den Aufenthalt Bosporus zurückreichen. An zwel Stellen
scheinen sıch enn auch bei Hieronymus selhst ausdrückliche
Zeugnisse dafür vorzuünden. Denn INa kann. Wenn der Urheber
schon In eiınem selner ersten Briefe aus dem Osten siıch neben
anderen Schriften elgens für Auskünfte ber die Christenver-
folger das Geschichtswerk des Aurelius Viector wünscht. dieses
Begehren ohl besten verstehen. indem INa mıt dem Vor-
haben dieser Arbeit 1n Verbindung bringt *. Anderseits scheint
auslegung weıtergebildet, als dieser Bischof der Kaiserstadt War Cum

Constantinopoli eti apud ulrum eloquentissimum
Gregorium Nazianzenum LUNC eiusdem urbis ePp1SCO-
pPpPUmMm Com 1.n Isaiam 69 1’ Igne 24, 03 bei Gregor VO  >
azlıanz hat ıhm auch Gregor VO  S Nyssa, der ZU Konzil gekommen WAarT,
Se1INe Bücher Eunomius vorgelesen, dıe {ifenbar soeben vollendet
hatte de VT 1llustr 128, Ausg. Richardson lexte und Un
eie ALV, 1a, Leipzig 1896, Noch öfters bekennt sıch Hierony-
1US als Schüler VO  _ Gregor, ohne eINe Zeit dafür anzugeben: ad Ne-
potianum presbyterum, 5 9 S, Ausg. Hılberg I’ 429; ad
Domnionem, 50, 1‚ D Ausg. Hilberg I’ 5659; de Vlr sr e Ausg.
Richardson l=— 50l N), ın ad 5’ ÖZE igne 2 ' 569 Gregor
kam sicher erst nach dem Tode VO  _ Valens Aug 378). wahrscheinlich S
TST Anfang 379, nach dem Tode VO Basılius E  x} d Jan 379), nach
Konstantinopel. Der dortige Aufenthalt des Hieronymus wurde abgebrochen
durch die Reise nach Rom das Konzil, das ın Rom gleichzeitig mıt dem
zweıten ın Konstantinopel abgehalten wurde, also 1mM Hochsommer 280
(Sozomenus, Kirchengeschichte 7! D Ausg. Bidez-Hansen Gr
Chr Schr 50, Berlin 1960, 314); ad Princıpliam ulırgınem de
uıta Ssancliae Marcellae, 2 75 Ausg. Hilberg I11 Corp. Ser
Ecel Va  —H 5 C Wien 1918, 150 Denique, © 0 1n ei Romam CU mM
sanctıs pontıfıcıbus Paulino el Epiphanio ecclesiastıiıica
trax:sset necessıtas Dort 1e n cCeritie trı1ıenn1ı0

ad Asellam, 45, 2, Ausg. Hilberg IS 324, sıcherlich, eb 35 1,
Hilberg I! 325, bıs nach dem l1od VO Papst amasus (1 Dez 384) rst Z,U:  —
Zeıt der Etesien, also ungefähr 1mMm August 385, hat die wıeder VeI-

lassen, contra Rufinum 3, 22, Migne P. L. 23, 494 C-D:menseaugusto
lantibus etesı]1ı1s ( sSsanctio Vincentio eti adolescente
fratre eli alııs monachis quı1ı M HSMI Hıerosolymae © O IN -
mOorantur navyım 1n Romano poriu G IC LU ascend].

10 EP ad Paulum N &e Concordiae, 1 9 39 Auseg. Hilberg
I’ DropPpter n Otitı am persecutorum Aurelii Vıictoris

LO vgl Schöne, 1e Weltchronik, 202—0219.
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auch dem Schriftsteller seın Werk ın jJene ferneren Jahre zurück-
zugehen. WEeNnNn diesem ın einem spateren Brief den vermutlich
2305 Pammachius richtete. eın Alter VO Jahren zuschreibht.

Untrügliche Anhaltspunkte für die zeitliche Begrenzung der
endgültigen Fassung ann vielleicht ersti der Wortlaut der Schrift
selber bieten. Wenn. W1®e scheint, das letzte erwähnte Kreignis —— M E y a BL D A D Z ME a .1m Hinscheiden des alsers Valens erblicken ist. mıt dem das
Werk abschließt 1 annn dessen Veröffentlichung tatsächlich
erst ein1ıge Zeit nach dem August 575 stattrefunden haben Sie
muß ber auch VO dem August des Jahres 35853 erfolgt se1N,
weıl die Herrschaft VO Kaiser Gratianus die damals ihr FEnde
fand bis ın die etzten Zeilen der Vorrede noch als bestehend
scheint 1!?bis Die damit SCWONNEN Frist entspricht überraschend

der Zeit, die der Aufenthalt des Hieronymus Konstan-
tiınopel damals gedauert haben dürfte.

Auf Grund ein1ger Überlegungen, die der Verfasser In selner
Vorrede außerte. sollte e6s ber gestattet se1IN., die Beendigung des
Werkes innerhalhb dieser allzuweiten Hrist och etwas bestimmter
festzulergen. Das Widmungsschreiben Vincentius und Gallienus a *schließ+ nämlich nıt eıner Erklärung ZU Wahl des Zeitpunktes,
be1 dem die Chronik abbricht!? Erschien 6S azumal als hinreichend
gerechtfertigt. sıch mıt der getroffenen Wahl abzulfnden. weıl
bei den Tfortwährenden Streifzügen der Goten 1m Reichsgebiet ZU
Zeit noch alles 1m ungewı1ıssen schwebte. dürfte sıcher Hierony-
INUS diese Kinleitung VO dem Oktober 389 abgefaßt haben
dem Theodosius mıt den Goten Frieden schloß 1 Nachher würde
uch seın Freimuft für eıne Begründung sıch aum mehr auf solche
Erscheinungen berufen haben: nımmt S1  ch doch der Hinweis schon
jetzt beinahe Aa US W1e eın geschmeidiger Versuch ZU Ablenkungder Aufmerksamkeit. E A A  A E

ED ad Pammachiumde optımo gemere ın ter pretandiı, }  M  ı5 s S unde el CS doctus alibus ante Hn Circıter
uıgınti ei Sımılı Vn QUOQqQUE GFT 07-@ deceptus, certitie hoc
mıhi uobıs obiciendum nesc1ıens, 6C _ m Eusebii ypooviıxöv ın
Latinum uerterem Ausg. Hilberg JA 510 —’

Ausg. Helm 249
12bis AÄusg. Helm 6_5 ben OE Anm.4 Ebd

1ganiol, L’empire chretien OLZ, Hıstoire Romaine
2’ Paris 1947 214 Stein-J.-R Palanque, 1S LO © I?Brügge 1959, 194, 5921

UE ı W
av  e E V . { UE H E ]
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Der Umstand, daß sıch Hieronymus überhaupt eıner
Rechtfertigung für seıinen Abschluß bemüßigt fühlte. zeıgt ander-
seıts unmiıttelbar W 1€e beachtenswert 1m Augenblick der Ver-
öffentlichung der zeitliche Abstand VO zuletzt erwähnten Er-
e1ZNIS bereıits WAäarT. Lagen Nu Monate und nıcht schon mehr als
zwel Jahre dazwischen. erübrigte sıch jede AÄußerung azı.
Der Gedanke., das Schweigen ber das nachmalige Geschehen
unter den gegenwärtigen Herrschern, ratıan und Theodosius
zumal die Nachfolge des letzteren. Wenn INa sonst nıchts VeTI-

schweigen wollte. hne weıteres anzuzeıgen wWar ZU 11

herein 1ın der gewählten W eise etwaıge Vorwürfe der Fe1ig-
heit verteidigen, mMu eutlich 7U Ausdruck bringen,
daß indessen verschiedene erwähnenswerte Geschehnisse eInNge-
treten N, die ffenbar nıcht ZU vollen Zufriedenheit des Ver-
fassers ausgefallen sind FKs mussen noch Sanz andere als bloß die
vorgeschobene Gotenfrage bisher nıcht eın gewünschtes TZiel
gelangt sSeın  15 Ebenso sicher. w1e€e H1LEa  - mıt diesem Widmungs-
schreiben und entsprechend mıt der Veröffentlichung der Chronik
des Hiıeronymus aum eiwas ber das Jahr 281 hinausgehen
kann., wiıird daher ohl auch nıcht rlaubt se1N, diese früher
als 281 anzusetzen.

Am besten scheint den obwaltenden Bedingungen die Zeıt
unmittelbar nach Beendigung der Kirchenversammlung VO Kon-
stantınopel genugen. Man kann sıch übrigens sehr ohl VOT'-

stellen. w1e nach eıner Zeıt jagender Emsigkeit, ersti
1m Auflesen. Prüfen un Aneignen mannigfacher Kenntnisse und
1n der Übung ersprießlicher Arbeitsweise. unter dem Finfluß und
Ansporn e1InNes bannenden Lehrmeisters 1n der Schrifterklärung,
w1e der Theologos VO Nazlanz, und ann 1mMm Bewältigen der viel-
faltigen Findrücke. Begegnungen. Ereignisse und Erfahrungen
während der Versammlung zahlreicher Bischöfe aus der g..
samten östlichen Welt. 2UuU mıt einemmal. als auf die Entfernung

5 Ausg Helm 77 S, oben Anm Der Gedanke eın yrößeres Werk
l  ber diese anschließende Zeit, latıori hıstorılae stılo reseruaul,
War VOorT 2381 doch nicht Tassen: azu muß e1INne YEWISSE Zwischenzeit Ver-
flossen un 112 € Anzahl VO  - beachtenswerten Ereignissen vorausgeseizt WOTI -

den, die nicht vorherzusehen WarcNh, 11L  — en z. B den Verlauf un:
Äusgang des Konzils Das mu ohl In diesem Zusammenhang auch gelten,
obschon eın Topos vorzuliegen scheint. Vgl dazu Helm, u N
und Kutrop, ın * Rhein.-Mus 76, 1927, 138—170, 254— 7306
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des Meisters un das Verschwinden der Konzilsbesucher der An-
sturm all dieser Kinwirkungen aussetzte., eın nıcht weniıger fie-
berhaftes Bedürfnis erwachte. die angehäuften Schätze ZU-

werten. verarbeiten und herauszugeben. Von den Schriften,
die Hieronymus 1n seinem Verzeichnis VO 5° anführt 1 fallen
TEL bestimmt 1n die Zeit dieses Autenthaltes Bosporus: die
Chronik., die Homilien des Örigenes und die Erklärung ZU Be-
rufungskapitel VO Isalas. Daß sS1e unbedingt 1n dieser Reihen-
folge herausgegeben wurden. ın der sS1e vielleicht allerdings 1
wesentlichen zustande kamen. scheint aus der Überprülung der
SaANZeCN Reihe nıcht unmittelbar hervorzugehen und ist schon des-
halb nıcht notwendig anzunehmen. als vermutlich doch das nächst
vorauf angeführte Streitgespräch mıt einem Luciferianer,., STa
VOT diesem Aufenthalt un noch ıIn Antiochien, ohl eher danach,
TST 1ın Rom abgefa wurde 1

AÄus der Zeit angeregter Beschäftigung mıt der Auslegung der
Heiligen Schriften ın der Umgebung VO Gregor werden die
Übersetzungen der Origeneshomilien stammen. Der Presbyter
Vincentius. der sıch Konstantinopel Hieronymus angeschlossen
hat, War ebenfalls VO der Begeisterung für den hervorragend-
sten Bibelkenner ergriffen und wollte den Notar besorgen, nıcht

De Y 1llustr 135 Altercationem Luciferiani ei
orthodoxi, Chronicon omNımodae hıstorlılae, In leremjiıiam
eli zZecC  1el homilias Origenis vigıntı OCIO Y u aSs de
Graeco in Latinum uertl, De Seraphim.

17 Grützemacher, Hı roOoN yMmMmuUuS, D8—509; anders Cavaf]era, Saıint h
Je rome \ 56—58 Gewiß könnte Hieronymus auch 1M ÖOsten, WCLN schon
lateinisch schrieb, sich ıu  — den Westen gewendet en Aber ist v1ie  o
el doch erst Q us der Erfahrung Orte das ‚edürfnis nach dieser Schrift Ö  ı  4
ühlbar geworden; vgl P, Batiffol, Les s 0O UT 8 de A ltereatioa Lu-
Cıiferlaniı ei OÖOrthodoxi de St. Jeröme, Miscellanea Geroni-
m1a A, Rom 1920, Vielleicht tützte INa  =| sıch be  1 Vorgehen
diese Schismatiker auf die Ketzergesetze VOo  — 381 Jan., bestätigt und

Juli:;: Co  © e° XVI, 5’ 6, 8; XVI, 1, 3’ vgl Ferrua, Epıgr. B
!

Damas.,., testi 15a un Anm 4! S, 6!  o} Aus dem Bittschreiben Vo  - Faustinus
und Marcellinus ist wenigstens die KEmpörung über So Auslegung jener
Gesetze vernehmen. Jedenfalls mu INa  - ZU dieser Zeit eben 1n Rom SCRCH
dile Luciferianer vOrsSc£SanNnSech se1N, wI1e a u55 derselben Luciferianer Bittschrift

19 2, 84—85, Ausgabe E I‚ 3 9 OlgT, WEeNnNn auch —— ——
Bassus sıch weıgerte, Ephesius verurteilen. Hingegen dürfte gerade ın B n
Antiochien Paulinus herum weniger Veranlassung elıner solchen Kampf-
schrift ühlbar geworden Se1IN.
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U die bısher entstandenen Übersetzungen erscheinen
lassen., sondern womöglich die gesamten Werke des Ori1-
9 lateinıiısch gefialt durch Hieronymus., herauszubringen 1
Dieser Zusammenhang legt wohl die Vermutung schr nahe. Hie-
FrON YINUS habe se1ıne Wirksamkeit als Herausgeber mıt diesen
Übersetzungen begonnen. AÄAus derselben Vertrautheit mıt Gregor
mu[f: offensichtlich. W1e Hieronymus übrigens spater auch e1gens
bestätigt 1 die kleine Schrift ber die Seraphim hervorgegangen
sSe1IN. die hber nıcht mehr Vincentius.,. sondern Papst amasus g -
wıdmet wurde Z

Von allen Tel Schriften muß diese zuletzt erschienen seın
un Jene hohe Widmung ın Voraussicht der Romreise ZU dor-
tıgen Konzıil 1mM Hochsommer des Jahres 289 empfangen haben.
Das Büchlein War Iso für die Begrüßung eım Papst bestimmt.
W as für die beiden anderen nıcht mıt gleicher Wahrscheinlichkeit

T' PansTatiö homiliarum Oriıgen1s I5 Jeremıam eIi
Ezechielem a:d iıncentium presbyterum. Prologus Igne
Pı L: 25, 611—612;: Magn um e ST quidem,amice, quod postulas,
ut Origenem faciam Latinum ei hominem, 1uxta Didymi uıdentis
SN KLEeNTILAM.., alterum pOost Apostolum Ecclesiarum magl-
ST UM, 61a m Romanis aurıbus donem. Sed oculorum ut
ı1pse N OS11, dolore CTUC1atus, U UC mm nımla ımpatıens
lectione CONTTaXT.: el notarıorum penurla, qulıua ten u1-
tas hoc Un u E subsıdium abstulit, quod rTecie CUPI1S
tam ardenter, un Cupıs, ımplere NO ualeo. Itaque pOosti
quatuordecim homiılıas 1n Jeremiam, Q Ua S Jlamprıdem
confuso OT damMe ınterpretatus S u m, et has quatuordecım
In Ezechielem D I Interualla da UT, 1d mag NODCIE —

1a n S, ul iıdioma ul SI T Q Origenis opuscula In
SC ruDtUTamM SS trıplıcla SC1O te CUDE TE Wa
ON transferam Aeti10N1S praemiı1sı Ca u Sanl C Tfacere
NO pOossım. Hoc tamen spondeo, quıua S1, oranie Le
Jesus reddiderı1 sanıltlatem.,. NO dicam CUuNCTIAaA, qula hoc
dıxıisse temerarıum esi, sed permulta S U m translaturus

lege J u 135ı a  D CONSTICUT,; ul CS pra  -
beam, tu notarıum.

oMm. in Isa1ıam 6,1 De hac ulsıone ante M CTT
cıter UT Tn Ca ( I9n Constantinopoli igne
2 9 03 Die Zahl kann allerdings u annähernd rıchtig se1ln, da Hieronymus
erSst, als schon mıiıt dem ommentar Ezechiel beschäftigt wa der dem
Isaiaskommentar folgte, die Nachricht VO  5 der Einnahme Roms Urc| Alarich
un VO Tode des Pammachius un der arcella erhielt, die teille also schon
VOT 410 geschrieben ST Vgl Grützemacher, > WDE Z

ad Damasum A
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zutrıi(lft. Der KReiseplan konnte ohl Irühestens nde des
Jahres feststehen. nachdem die Abhaltung des römischen Konzils
entschieden 1n Aussicht SC  n War 2 Gewissermaßen VOTI' -

sıeht dieses dritte Schriftchen allerdings die Stelle e1INes Wid-
mungsschreibens uch für die beiden OTAUSSESANSCNEN yrößeren
Bücher. die dadurch eıner un offenbar nıcht unbedingt
vorhergesehenen Bestimmung zugeführt wurden. Denn mıt der
Deutung der Stelle VO Isalas wurde einmal einem Beispiel
der FErtrag eıner Schriftauslegung nach dem Muster der Schule
des ÖOrigenes vorgezeıgt und damiıt die Übersetzung der Homilien
des Meisters gerechtfertigt und der Aufmerksamkeit empfiohlen.
dann ber wıird darın mıt einem inwels auf das „Zeitenbuch ” 2
der gewiß nıcht reın zufällig schon Sanz Anfang dessen Hılfe
für die L  Öösunz der geschichtlichen Frage hervorhebt. 1n die Wiıd-
MUun S  >> auch die Arbeit eingeschlossen. mıt der Hieronymus das
Werk des Eusebius. zeitgemäß aufgefrischt, den Lateinern VOCI-«.-

mittelt hat
Was uch immer bezweckt Se1INn mochte mıt dieser Fkrwähnung,

jedenfalls geht daraus klar hervor. daß schon Trüher. Iso noch
eh für Hieronymus diese Reise nach Rom 1MmM Frühling 380 sicher
ın Aussıicht stand. die Chronıik vollendet und bereiıts veroöffent-
licht War Der eben erwähnte Presbyter Vincentius un eın sSONsT
nıcht bekannter Freund Gallienus mussen sıch die Ausgabe
verdient gemacht haben Ihnen wurde deshalb mıt eiınem beson-
deren Schreiben das uch gew1ldmet. Es sicht somıt wirklich ausS,
W1e die Veröffentlichung dieses erkes zwıschen jene der
Origeneshomilien und diese der Isaiasauslegung hineingehörte,
obschon S1Ee 1mM Schriftenverzeichnis den Origeneshomilien VOTauUu>s-

DDieses Konzıil wurde ersti nach demjenigen VO  S Aquileila Uun: auf dessen
Anregung hın einberufen (vgl das Schreiben Ambrosius
15% also iIrühestens Ende 381 heodos1ius hat wohl se1ıne Bıschoöfe ana
fast gleichzeitig nach Konstantinopel eingeladen, W1e Gratian auch drie Orien-
talen nach Rom (Theodoret 5! S —Q und S50zomenus 7! IM also der Reiseplan
VOT Anfang 2389 entstehen konnte, ıst schwer entscheiden. Vgl Rauschen,
Ja  55 ücher, 109— 110

“ KD A'7 1$ ıd esti An HLO q u O Romutlusp Komjanıı
ımperll cCondiıtor, Da TILS esi, sıcut manıfestum sSsS5

poterıt hıs quı uoluerınt Jegere lemporum I br Q u € D
1LO0 1n Latınam lınguam Graeco C . ON ranstiu.lı.s:
In Ausg. Hilberg I’
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geht *. ıcht bloß der Umfang dieses Werkes., sondern ohl
namentlich auch die besonderen Schwierigkeiten seiner Darstel-
lung bei de Ausgabe werden mıt sıch ebracht haben. daß Vin-
centıus diesmal die Auslagen der Herstellung nıcht mehr allein
bestritt. Damıt sS1e trotzdem zustande kam., wırd auch Gallienus
seinen Beitrag geleistet haben x Wenn INa diesen Überlegungen
vertrauen darf. müßte Iso das 1C des Hieronymus

Konstantinopel ıIn der zweıten Hälfte des Jahres 351 erschienen
sSe1IN. Wiewohl die Anfänge des Werkes bedeutend weıter zurück-
gehen dürften, die endgültige Gestalt muß damals erhalten
haben. und die etzten, offenbhbar Konstantinopel eingetragenen
Vermerke, denen der 1er ZU Frage stehende (B siehe ben 4)
anzugehören scheint. werden daher ıIn diesen Zeitraum fallen.

Auch WEeNn INa bei der Entstehung der Chronik des Hie-
rON VINUS und selbst für die Kintragung der hieher gehörigen
Nachricht noch eınen gew1lssen Spielraum zugestehen muß, e1ine
1e]1 größere Zeitspanne wıird vorläufig mehr der wenıger offen-
zulassen se1ın für die Abfassung Jener Geschichte. die 1mM ersten
Stücke der als ci bekannten Urkunden-
sammlung erhalten blieh (A siehe oben 5.2/4) 2 Könnte INa sich

23 Das Wiederkehren derselben age über eın lästiges Augenleiden 1m
Prolog ZU Übersetzung der ÖOrigeneshomilien igne 2 9 611 ()
FU ut 1pse nostı,dolore Cruclatus,s. oben) Anm 18 und 1n 18 A,
16, 2 et oculorum dolore crucıatı auriıbus tantum stude-

et lın Hılberg I’ 96, könnte allerdings für unmiıttelbare Aufein-
anderfolge der beiden er sprechen. Doch da die Abhandlung über die
Seraphim ın der überlieferten Gestalt miıt der Wıdmung amasus rühe-
stens die Jahreswende 580 entstanden sSeın kann, bleibt dadurch die
eigentliche erkun dieser Schriften sowohl w1e die Ansetzung der Vorrede
ZU  — Ausgabe der Chronik wesentlich glel INa  - müßte höchstens annehmen,
die Ausgabe der Chronik se1l  A zwıschen Adie beiden eıle der Origeneshomilien
gefallen, wW.as ıcht schlecht ZUT Darstellung des Prologs stimmen würde und
die dort erwähnte Unterbrechung erklären könnte.

24 Die Schwierigkeiten für die Ausgabe dieses erkes hat Schöne,
chronik, namentlich auf den Seiten 76—88 eingehend behandelt un die
Lösung der Aufgabe darzustellen gesucht Wenn Hieronymus seıin Werk als
Lu bezeichnet. braucht damit eine längere Vorbereitung
nicht auszuschließen, W1e die Eıile be  1 Notar nıichts Außerordentliches be-
deuten mMu.

Günther, Avellana-Studien, 1n Sitzungsb. der phi-
LOosi-hı'st Klasse der kad der W iss 134, Wien 1896, Ab-
andlung. 2—19; teinacker, Über das alteste päpstlıche Regl-
sterwesen, Mittheilungen des Inst für oOesterrT. G e-
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1n diesem Falle auf die Überlieferung des Schriftstückes selbst
verlassen, ware allerdings mıt bester Zuversicht das Jahr 2384
für se1ne Entstehung anzugeben. Denn annn keıin Zweifel dar-
ber walten. daß dieser erste Bestandteil der dSammlung ıIn der
einzıgen Handschrift, der all UNsSeTeE Kenntnis VO ihr VOI'-
danken ıst Z sıch als eine Art VO geschichtlicher Kinleitung ZU

nachfolgenden Bittgesuch der Lucıferianer Presbyter Faustinus
und Mareellinus die damals herrschenden Tel Kalser Valen-
tınıan, Theodosius und Arcadius darbietet un insofern auch VO
ersten Herausgeber richtig als praefatio ad ıbellum

u In bezeichnet wurde &S Es steht ber nıcht wenıger e1IN-
wandfrei fest. un ZwWar diesmal nıcht bloß nach der außeren Kr-
scheinung des Schriftbildes, sondern unmittelbar Aaus dem Wort-
laut und Inhalt des Stückes selbst. daß ın Wirklichkeit jeder
iInnere /Zusammenhang zwıschen dieser Erzählung und dem ıtt-
schreiben der Luciterlaner fehlt. 1er Iso eın Werk vorliegt, das
reın un klar die Ziele der Ursinianer Spaltung verfolgt und 1m
Verhältnis gerade Liberius dem Anliegen VO Lucifers Jünger-
schaft zuwıiderläuft 2 Man wırd den Rubriken e1INes spale-
schichtsforschung 2 9 1902, 30—351 ;: Wittig, Papst Damasus
Quellenkritische Studien seılner eschichte und
Charakteristik Römische uartalschrif Supplementh.
1 9 Rom 1909 Uun! Der Ambrosiaster „Ailarıiıus“”. Kın Beitrag
Z Geschichte des Papstes Damasus Sdralek,
hengeschichtliche Abhandlungen 1—60, Breslau 1906,
bes 6—9

tı ( Beschreibung der Handschrift ın den Pro-
legomena der Ausgabe VOoO  S Günther VE

Jacques SITMONd, Marcellini eti Faustini presbyterorum
ıbellus TEeECUMmM ad ıimperatores, arıs 1650 Praefatuo de
eodem schismate Urs  I  o TE Vgl Günther, Ave  an a-
Studien V Wittig, Papst Damasus I! 24—55; 63—064 Diese
Luciferianer Bittschrift aber kann zuversichtlich die Mitte 2384 angesetzt
werden: sıehe Ferrua, q 68 te S 132a Anm Glo-
rl1euX, Hılaire eti Libere, Melanges de SC1IENCEe relıgıeuse
1! 1944, (—34, un Ferruda, Kn ( att 1 1950, 1136—39, scheinen noch
der Zusammengehörigkeit festzuhalten. Aber sollen denn wirklich VOoO  un allem
weıteren abgesehen, Faustinus un: Marcellinus, wWw1e hler unzweiıflelhaft g_
schrieben steht, Anhänger des TS1INUS SCWESCH seın?

Lenaıin de Tillemont, Memoires DOUT SECeTVIT I3 *OTE
ecclesiastique des S1X premılers sıecles, Venedig 1732, VII
766 f Lucifer de Cagları, VIIL, 387 f St Damase. Krüger,
Lucifer, Bischof VO Calarıs, und das Schisma der uCcC1-



PAUL

TE Redaktors ZWarTr nıcht alle Bedeutung absprechen, ber nıicht
wenıger gewiß und noch vorher dem Zeugnis der Urkunde selbst
gebührend Rechnung iragen wollen. Dieses ersite Schriftstück der

5ammlung ann infolgedessen nunmehr ebenso-
weni1ig als praefatio ZU ıbellus Pre€ECUMmM erklärt. w1€e
kurzerhand mıt diesem Bittschreiben 1n das Jahr 384 verseizt
werden

5obald ın ber mıt Günther den Verbindungssatz
b n i einmal wahrha als Rubrik erkannt und

mıt dessen Hilfe den b e 1 sachgemäß abgelöst
1at VOIN vorhergehenden rsiner Schriftchen S ann steht für die
Weststellung der Entstehungszeit jJjener gesta selbst 1U noch
der Wortlaut ihrer Darstellung allein ZU Verfügung. 1nn und
Zweck der Erzählung und die Einzelheiten ihres Inhaltes werden
aber ZUIN mindesten a YeW1IsSsenN Stellen erkennen lassen. innert
welcher Frist die Abfassung Irühestens der spätestens stattänden
konnte. vielleicht Anhaltspunkte bieten. un näher u...
machen., Wann S1e an wahrscheinlichsten erfolgte.

Der unzweıltelhaft auft Damasus abgezielte Angriff mußlte
Jedenfalls mıt dem ode des Papstes gegenstandslos werden.
Naturgemäß ann daher diese Darstellung kaum nach dem
11 Dezember 354 entworten seın ©° Damiıt ıst Iso schon sıcher

Terlaner, Leipzig Günther, Awellana”-Studien, S..7—11.
Wittig, Papst Damasus I! 5462 CAaspar, eschichte des
Papsttums, I! 196—219, 592—594 Wenn VO der Gemeinde des TSINUS
bei iıhrem Sachwalter.  9 eohk.J] Amzell 1‚ 5! Ausg. Gunther Q el QUAC

Tıd wollte gewı1ß kein Luciferianer damit
iun haben: daraus Jedo umgekehrt ı1elen, dal amasus sıicher ZZU0T

Partei der Felicianer gehörte, hieße aber wohl, den Bogen überspannen.
2Y Guünther, V A Die vollständige Rubrik

lautet: FExinde presbyterı! diuersIis MOdI1S attflicti DCT exılia peregrina loca
dispersi Sun(, qu1ibus Marcellinus el Faustinus presbyteri] de cConiessione
1ldei ostentatlione SUCITIAdE COMMUNIONIS Dersecutione aduersantium ueritatı
TECEeS Valentiniano Theodosio Arcadio principibus optulerunt ita, Ausg.
Günther

P Or decembr I5 ont.,., Ausg. Duchesne al Exe. Weli-
1an und Conon., eb 8 C Martyrol. Hieron. Auseg. QQuentin
Erkl Delehaye, Yı Tom 1L, PAars posterI1or, Bru-
xellis 1931, 641, DE Das Jahr 3584 ergıbt sıch ausSs: Qoxlu Avell 4,
Ausg. Gunther 4 E Brief des SITICIUS Himerius, VO 11 385, igne

13, A  9 vgl Rauschen, h 196—197:; Ferruad,
z I}  -} S04 te 1—3, >9—60, Anm 16
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eiıne außerste Spätgrenze SECWONNEN. Sucht In  111 darauf. dem-
entsprechend die 1mM Grenzfall zulässiıge früheste Ansatzstelle äaus-

findig Zu machen. das Ereignis Zu fassen. as 1ın der Erzählung als
etztes noch Erwähnung findet, ware ach weitverbreiteter An-
sıcht die zweıte Jahrfeier des Amtsantrittes VO Papst Damasus
dafür ın Betracht ziehen., die auf den Oktober 3068 fiel 8 Bei
der Begehung des betreffenden zweıten a 1 soll dieser Mei-
Nnung zufolge sich nämlich abgespielt haben. W as den Abschluß des
rsıner Berichtes bıldet 13——14).

Indessen hat schon Duchesne be]l der Ansetzung der g —-
schilderten Vorgänge zwıschen der FWeijer VO 367 und 3068 g —-
schwankt S Bei eingehender Prüfung des Zusammenhanges, deren
Darlegung ler allerdings weıt führen würde, zumal 1mM Eir-
gebnis der Unterschied U acht Monate beträgt, wird INn jedoch
feststellen mUussen, daß 6S dem Wortlaut und seinem Zusammen-
hang entsprechend sıch dabei sechr wahrscheinlich, nıcht gewiß,

den ersten tal handelt, den Damasus 1mMm Vor-
Jahre begehen konnte ®3. Nach diesem Oktober 367 ware ber

Sieben Tage nach dem Tode VOoO Liberius, eın Sonntag, wWw1e für dıe
el üblich WäaTrT. Dazu stimmt die 1M Lıb ont angegebene Amtszeit
VO  - Jahren, Monaten un 11 Tagen, abgesehen VOoO  — eınem überschüssigen
Monat ehr gut amentlich trıfft in  — mıiıt den i JTagen Nau auf den

Oktober, weshalb mM1r die Berechnung bei Yerrua, K p SI Da m a S,,
Anm 3! nıcht begründet erscheint. Derselbe Berichterstatter verfährt übrigens
weılter ben bei der Verbannung des Liberius 1n der Berechnung der re
pOSsti NN duos uenıt Romam Constantius ımperator;
tert1ıo aın n o redıt Liberius Nnau gle1l w1ıe hler für die Zählung
der Tage anzunehmen ıst, die überlieferten 11 Tage erhalten.

Duchesne, Histoire ancıenne de glise 11, Paris 1907,
4673

33 An sıch waäare die Eerste Wiederkehr des JTages der rhebung sıcher der
gegebenste Anlaß Was dagegen eiıngewendet wurde, entspricht e1ınNner urchaus
unzutreffenden Anschauung VOo  —; der Rückkehr des TSINUS. Übrigens olg aus
dem Wortlaut des rsiner Berichtes selbst, daß eine Vernehmlassung VO  b
seıten der 1Tr stattgefunden hat: da ß dabei auch die Bischöfe Italiens mıt-
wirkten, ıst nıcht u A lesen aus dem ba b ont Ausg. Duchesne 201
eti facto concılio sacerdotum constıtuerunt Damasum,
quıa ortilor ei plurima multitudao erat, el S1C constıtu-
tuUSs esti Damasus, ei rIsinum erigerunt ah ıbe sondern dem
Schreiben des römischen Konzils Vo  — 380, igne 577 A’ und dem entspre-
chenden Rückschreiben a Aquilinus 1 9 Ausg. Gunther
bis > noch besser entnehmen. Daß die Bischöfe ihr Mißfallen über die
Vorgänge bei Agnese nıcht beim Bischofstreffen vorbringen, obwohl eıgens
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annn ovember eıne abermalige Ausweisung VO Ursinus
(A 11) nd hierauft noch eın Zwischenfall erwähnt., der sıch anlaß-
lich VO Ursinerversammlungen be1 f u

ereıgnete 12) Dafür kommt bestimmt NUuU die Zeıt VO

tiwa Anfang Dezember bıs Anfang Januar, sicher nıcht 1el ber
den 12 dieses Monats hinaus. ın Frage b1is So könnte Iso diese
Erzählung frühestens 1mM Jahre 3068, allenfalls autıch erst acht Mo-
ate späater, nach dem Oktober dieses Jahres verfaßt se1N. Na-
türlich ıst VO 1er aus nıcht festzustellen. w1e€e bald danach sS1Ee
geschrieben wurde. 1€es wenıger, als nıcht leicht kenntlich
wird. ob das Stück VO Anfang w1e heute ausging und och
schwier1iger, w1€e dieser Abschluß überhaupt zustande kam

Nun hat reıilich Josef Wiıttig seınerzeıt gerade ıIn Hinsicht
aut den Abschluß des Berichtes ernsthaft versucht, die Entstehungs-
zeıt dieses Stückes och jel n abzugrenzen, indem SN  ”N

frühestens Ende 2371 und spätestens Anfang 2379 geschrieben se1n
ließ Kıs sollte nach seıner Auffassung unmittelbar VO dem ersten
und 1Mm strengen, bürgerlichen Sınne einzıgen Prozeß SC Da-
INAasSus entstanden sSe1IN, durchaus Nnu darauf berechnet. be]l dieser
Gelegenheit als Unterlage für die Anklage dienen. Miıt se1ıner
Annahme glaubte Wiıttig hne weıteres auch den Namen des Ver-
fassers u  NCH haben Tatsaächlich wıird 1n den Quellen on

eiınem getauften Juden mıt Namen Isaak berichtet. der ach
Spanıen In die Verbannung geschickt wurde. weiıl In Jjenem
Z erkennen gegeben wıird. daß sıch beide ale die selben Miesmacher
handelt, wıird nıcht auf eın zartes Gefühl des Anstandes zurückzuführen Se1IN;

rklärt sich natürlıch sehr er WLn die Gelegenheıt schon vorbeı wär

Wenn übrıgens einersents die Ausweilsung des TS1INUS un das Ere1ign1s be1l
Agnese unmiıttelbar aufeinander folgen, sollte anderseıts die

Feıer des U VvVo Monate nachhinken
3318 Der Zwischenfall findet ın Abwesenhei der erıker sıne cle-

TICIS 1 ), 16 November scheint I1a  - aber TS1INUS alleın entfernt
en coll Avell 6, dissensionIis auciore ublato vgl Anm 116).
weiıl INa  - anscheinend €e. den Widerstand damıt brechen |JDer Befehl
ZU  —_ Rückerstattung der Aasılıka zeıigt das Andauern der Spannung; dessen
Vollzug muß die Ausweisung der SOCII ministrı des TSINUS gefordert en
wenn für diese schon Januar z68 1N€e Linderung der trafen eintreten
konnte coll vell 79 vgl unten 28) Nachdem diese erfolgt WAäarT,

scheint aber keın TUn mehr für die bwesenheıt der erıker be1l AÄgnese
ersichtlich.

Witt1ig, Papst Damasus I bes 63—064; ders., Der TO-+-
s1iıiaster „Hilarius”, 6_'9



Zur basılica Liberiana

Prozesse S© Damasus Anklagen erhoben habe., wofür die
stichhaltigen Bewelse schuldig blieb ®® Wiıttigs Aufstellung hat
enn auch mancherorts überzeugend gewirkt, daß InNna his-
weilen einfach azu überging, den Ursinerbericht hne wel-
teres als eın Werk des Juden Isaak anzuführen

Wenn das versuchte Vorgehen Nıu der Gefahr der
Verwirrung Bedenken CrTFESCH würde., dürfte INa vielleicht
ruh1ig aruüber hinweggehen;: selbst für den Fall. daß noch schlim-
INeTeEe Folgen befürchten waren, als INa bei Gelegenheit fest-
stellen ann 3 Es ıst ber nıcht bloß der Mangel Beweiskraft

Wıttigs Mutmaßung hervorzuheben: 1mMm Gegenteil ıst Sanz
deres und Ernsteres dagegen einzuwenden. An der Verbindung
VvOo Isaak, diesem merkwürdigen Manne jüdischer Herkunit, mıt
TSInus und selner füihrenden Beteiligung Prozeß ıst frei-
lich nıcht 1mMm geringsten ZUuU zweiteln. Hingegen wiıird INa heute
den Iraglichen Prozeß vielleicht aum mehr hne weıteres ıIn die
Anfänge des Jahres Sl verlegen wollen. sondern 1el eher ın das
Jahr 505 der noch lieber erst den Anfang VO 5(4, soll wirk-
lich Kvagrıus durch seıne Verwendung eım Kaiser wesentlich
ZU günstiıgen Ausgang tür amasus beigetragen haben und
fern auch TSINUS tatsachlich och anfangs 574 In Mailand WAar,
VOT allem aber. nachdem sıicher der kaiserliche Verbannungsbefehl
Trst Simplicius ergıng > Wenn das Gebäude VO Wittig daher
schon Halt verliert. weıiıl mıt dem te
der eiıne Grundpfeiler nachzugeben scheınt. beginnt ohl
sicherlich wanken und wird. unweigerlich VO Faınsturz be-
droht. aufzugeben se1n. aum daß INa feststellen muß. w1e wen1g
se1lne Hauptstütze, der der a, standzu-
halten veErmaßS.

Der Versuch. den Wıttig 1ler unternahm. wäar schon deshalb
außerordentlich VCrWESCN, weiıl dabei galt, eiıne doppelte Auf-

35 Schreiben des römiıschen Konzils VOoO  — 380 Gratianus und Valentıi-
nlanus.,. I1gne 15 D81, 9‚ Eenua, Kp1g Damas.ı, test 20,
Isaac QUOQUEC ıpse, ubı Y u a C etuLid probare NO

tauıdtd merıtorum SOrtem tulıt
chuchert, T1a Ma &10 und öfters.

Cecchelli, mosaı1cı basılıca dı Maggilore,
un 291

Ferrua, E DIeT. Damas., testi AÄAnm.. 63; 1est 1 C Anm. 2’
04; te Q Anm. 39 LES 21, Anm tes 2Q Anm.,
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gyabe SOZUSaAaSCH INn eınem und zugleich lösen: die Ursinerschrift
zeıtlich bestimmen kraft elInNer Stelle. die sıch erst durch diese
Leistung als wirklich ihr zugehörıg erwelsen sollte. Ausgangs-
punkt und Grundlage für seın Unternehmen bildete namlich eiıne
ecue Behandlung Jener Stelle. die erst kürzlich G(ünther auft
kundlicher Grundlage Sanz klar als Rubrik gekennzeichnet und
VO voraufgehenden und nachfolgenden Schriftstück abgetrennt
hatte, weıl sS1e erst be1 der Herstellung elıner Sammlung VO

Archivgut ZU Begründung der gewählten Reihenfolge zwıischen
den beiden ersten ihrer Bestandteile eingefügt worden WAäarTr und
Nnu den Findruck erwecken sollte. diese beiden chreiben hätten
wıirklich etiwas miıteinander tun. VO Anfang
gehört und eıine YEWISSE Einheit gebildet 3

Wıttig, der ebenso w1€e Günther felsenfest überzeugt Wa VO

der anfänglichen Selbständigkeit un erst nachträglichen, durch
den Ordner elner Sammlung herbeigeführten willkürlichen Ver-
bindung der beiden Schriftstücke. glaubte hingegen, dem VO

Günther als Rubrik ausgeschiedenen Vermittlungssatze
u / n ! ıt Dis eher gerecht werden., indem die

Worte Exinde presbyteri diuersis modis afflıctıi
per exılıa ei peregrına loca dispersiı sunt noch
als Schlußsatz ZU vorhergehenden Stücke schlug und annn eıne
für das folgende Bittgesuch schon bestehende Überschrift Marcel-
linus et Faustinus presbyter: de confessione Fide: el ostentatıione
SACYAde COMMUNLONILS et persecutione aduersantıum uerıtatı Dreces Valen-
INLANO Theodosio el Arcadıo principibus optulerunt ıta bloß durch die
VO Redaktor irreführend eingeschobenen Worte quıibus
damit verbunden se1ln ließ, guter Letzt ber diese beiden dem
rsıner ebentftfalls noch zusprach. Es wollte Wıttig scheinen, ‚„„die
ersten zwoltf Worte“‘ dieser Zwischenbemerkung nachher sind

annn vierzehn geworden 41 mußlßten deshalb unbedingt
noch der ersten Quelle gehören, weiıl S1€e eıne wirklich SS

Das kann nıcht ın der ursprünglichen Sammlung der ersien rkunden,
muß aber auch nicht notwendig Trst in der etzten Zusammenstellung der Ver-

schiedenen Sammlungen ZUTC eingeireten elın.
S9H1S Vgl Anm
A0 Wilttig, Papst Damasus I’ 63—064; ders., Der Ambrosia-

ster „Aılarıus", O
Wittlig, Der Ambrosijijaster „Aılarıus’, —
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allene Tatsache berichten. die eın spaterer Kollator nıicht mehr
wı1ıssen konnte“

An sıch vielleicht nıcht Sanz unrecht hat S1' Wittig
ber den Vorwurf, damıt eıinen schönen und wirkungsvollen Ab-
schluß zerstoren 4 einfach rücksichtslos hinweggesetzt, oflfen-
bar ber U ın der trügerischen Vorstellung, dafür etwas Bes-

1mMm ursprünglichen und eigentlichen nde des Schriftchens
wiederzugewinnen. Wiıe sollte ber bei nuüuchternem Abwägen
diese Hoffnung sıch bewähren können., wWenNnn jene „wirklich VOTI'-

gefallene Tatsache“, die gewahren glaubte un als Prüftstein
für die Untersuchung verwenden wollte., sıch dabei 1mM Gegenteil
durch eine Reihe VO Unklarheiten. Mißverständnissen und Wider-
sprüchen als deutliches Ergebnis nachträglicher Konjektur
kennen g1bt, au Flementen S  NCNH, die sıch mıft hın-
reichender Glaubwürdigkeit ın den Quellen einzeln nachweisen
lassen ®

Stutzig hatte urwahr schon be1 Beginn der Anschluß dieser
Zwischenbemerkung machen mUussen, den INa unbestimmt und
unzutreffend U belassen konnte., WenNnn 6S nıcht darauft ankam.
wirklich aufeinander eingetretenes Geschehen schildern. SOI1-

ern eıner vermeiıntlichen Sachlage entsprechend, gul 6S hne
Anstände eINg, für die aD SCHOMMALENEC Verbindung genügende Vor-
aussetzungen herzustellen. den unbedingt irrıgen Auffas-
SUNSCH VO der Beziehung zwıschen Ursinern und Luciferianern
gemäß, die sıch amn unverkennbarsten außern 1m augenscheinlich
und eingestandenermaßen irreführenden Anschluß
Marcellinus et Faustinus p zes b te ra 98 Warum
hätte übrigens eıne Geschichte. die bıs dahin fast lag für lag die
Entwicklung der Dinge einläßlich verfolgte, ıu dieser [ragwür-
digen Verbindung zuliebe Ende auf einmal mıt einer ziemlich
allgemeinen Bemerkung achtlos ber TEL volle Jahre hinweg-
hüpfen sollen ? ter

Man hat ohl behauptet, ohne die ersie Hälfte des Zwischensatzes
ergebe sıch eın besserer SC} als miıt diesem Z  IMECRN; doch nıemand hat
bisher gEzZEIZT, oh hier wirklıch dieser Bericht bschloß und W1e das gegebenen-
falls erklären wäre. A42his Siehe Anm.

42ter VO Vortfall be1l Agnese 12) allenfalls dem atale 368
(A 13—14), ohne Erwähnung der Milderung der Strafen für die S0o0C11
mMINTSIrTrI des TSINUS COM ve 7) und ıhrer erneutien Ver-
schärfung der der Verhängung über andere rsıner coll ve CD 11—12),
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Vor allem. sollte enn eigentlich mıt exınde an 3€6-
knüpft werden? Vielleicht etwa die etzten vorausgehenden
Worte ber die a | Feier VO Papst Damasıus (A 13—14) ®
Sollte diese Vermutung wirklich zutreffen. w1€e Wittig DETNE
möchte. müuüßte sıch ohl L11f alle Fälle, ob U Wiıttig
auch nıcht haben wall. mıt der erwähnten Keier O gewiß der
Jahrtag VO 3067. nıcht jJjener VO z068 gemeınt se1IN: hat doch die
Zerstreuung der ausgew1esenen rsıner obhb tatsachlich ıu

Presbyter9wird eıne andere Frage se1n w1e sıch aus den
Belegen erg1ibt und 1mMm Ursinerbericht uch angedeutet wırd (A 02)R
schon VOT 3068., ber rst nach dem November 2067 eingesetzt

11) 42 quater äahrend Iso die Mitteilung der Zwischenbemer-
kung VO der erst hernach 1n e) erfolgten Zerstreuung Jener
Verbannten 1MmM Anschluß den Oktober 368 eıinen siıcher nach-
weısbaren Irrtum enthielte. ware 1es mıt dem Anschluß
den Oktober 367 ebenso sicher nıcht mehr der Fall Wenn daher.,
wWwW1€e allen Anschein macht., Wıttig tatsachlich 1n dieser Beziehung
doch richtig geurteilt hat un wirklich ıIn uUuNsSeTerTr ber-
lieferung diıe Feler VO z68 anschließen wall, wıird die Fol-
SCTUNS, daß die fraglichen verbindenden Worte Sanz bestimmt
nıemals VOI Verfasser der Schrift selhber herstammen können,
sondern notwendig VO eınem späteren Sammler als Rubrik Z7W1-
schen die beiden Schriften eingeschoben se1in mussen. ohl au-

verbindlich als unvermeıdlich SeIN. Hs ıst 1n der Tat auch sehr
leicht begreifen. daß der Verfasser eıner Rubrik., namentlich
be1 eiınem hinterhältigen Wortlaut., die Schwierigkeit übersah
und ahnungslos 1n die Irre SINg. Was eım offenbar unbeschwer-
ten Sammler jedenfalls ohne weıteres verstehen ISst, das eben
konnte ber dem Urheber der Schrift selber nıemals begegnen;:
enn W1e sollte sıch VO den eıgenen W orten irreführen lassen
un als Augenzeuge die Verhältnisse verkennen ‘

Obwohl U Für siıch allein diese Schwierigkeiten mıt dem
Anschluß VO exınde den Jahrtag VO 267 augenblicklich
dahinschwänden. au ß ennoch diese Möglichkeit der LOSUNS
1er auf jeden Fall ebenfalls ausscheiden. 7 war könnte ohl der
Verftfasser, schwerlich ber der 5Sammler. den Anschlufl durchaus

amasus kaum unbeteiligt W.äarL, Z teilweisen Entlassung VoO  b Ursinus
selbst (371 CD 141 — 12).

42quater Siehe AÄAnm. 1s
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sachgerecht S auffassen. Da Jedo auf Jjenen ersten 1€eS A -

ta VO 23067 ovember die erneute Verbannung des Ur-
SINUS folgte 11) un bald darauf. vermutlich bei Anlaß der Eın-
ziehung ihrer Basılika, die erwähnte Ausweisung der anderen
rsıner eıntrat und offensichtlich Trst danach. näamlich eTrTst In
Abwesenheit der Kleriker. die blutige Auseinandersetzung bei

Agnese stattfand (A 12), durfte gerade die Ausweisung der
rsıner nıcht erst nach alledem erwähnen. ZU mindesten nıcht
In der erfolgten Weise., ohne sıch teilweise wıederholen und
dem Widerspruch verfallen. Damaıt wird übrigens zugleich
auch klar, daß mıt der AÄAnnahme. n d habe vielleicht nıcht

das zuletzt genannte (A 13—14). sondern das wirklich
Jetzt ereignete Geschehnis, den Vorfall VO Agnese, anknüpfen
wollen 12), der Sache Wiıttigs keineswegs besser gedient seın
kann. weiıl eben Jenem Begebnis die Auswelisung der rsıner
gleichfalls schon vOTaAausSeSAaANZeE WarTr und dieser Anschluß daher
1ne ahnliche Irreführung verfolgen mußte. die dem Verfasser des
Ursinerberichtes ebensowenig zugedacht werden annn un auft die
anderseıts Sso höchst unwahrscheinlich verfallen konnte, WEeTr

die Rubrik einschobh. Schon eım ersten dieser umstrıttenen Worte
mu sıch Iso unzweifelhaft herausstellen. daß In der fraglichen
Zwischenbemerkung durchaus u die späatere Zufügung eINESs
Sammlers vorliegen kann: gyleichwohl dürfte die Prüfung der
weıteren W orte sıch indessen nıcht vollständig erübrigen.

Verdächtig autffallen muß dieser Übergangsstelle, w1e
schon angedeutet, jedenfalls auch die Bezeichnung m
die 1er verwendet wird. W1€e WEn sıch dieselbe Siebenzahl
handelte. die vorher 1m Ursinerbericht (A 6) erschien. 1U daß
ach diesen W orten auch Kaustinus und Marcellinus. die Unter-
zeichner der nachfolgenden Luciterianer Bittschrift. jJener Zahl
gehörten. W as sicher DSanz unmözlıch klingt. Anderseits werden
die gegebenenfalls Z Frage stehenden ausgewlesenen rsıner-
leute der betreffenden Zeit 1ın der Sprache der kaıiserlichen Kanz-
lei n1€e als Presbyter, sondern 1M Jahre z68 als P  0 pf

T' 1 VO Ursinus und 271 ohne Amtsbezeichnung mıiıt ihren acht
Namen aufgeführt. HUr die Zwecke. die der Sammler 1eTr allein
veriolgen konnte., kam allerdings schon sehr aut die Bezeich-
Nnun  I3 rı ohne dieses Wort ware eıne Verbindung
zwischen diesen beiden In der Sammlung heute auteinander fol-
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genden Schriftstücken nıemals el vorzutäuschen FECWESCH.
So unmöglıch ber und widersinnig die versuchte Verknüpfung

sıch schon ıst. s leicht und rasch konnte s1e eben für einen
flüchtigen Leser gerade ber dieses Wort zustande kommen. Denn
wWer Ur einmal den Ursinerbericht schnell durchging, der muß
siıch notwendig jener darın erwähnten s1iıeben Presbyter eriınnern.
denen ausgerechnet 1mM Hinblieck auf das blutigste Ereignis eıne
nıcht übersehende Bedeutung zukam. Eis Jag daher für eınen
Unkundigen sechr nahe. vermuten., daß dieselben Presbyter
nach der abermaligen Verbannung des Anstilfters ebenfalls wieder
1n die Verbannung gehen mußten und die angeführten beiden
Luciferianer Presbyter Faustinus und Marcellinus. die das nach-
folgende Bittschreiben unterfertigten, ihnen gehörten. Jeden
Fehlschluß dieser Art hat Wıttig mıt vollem Recht ausdrücklich
und entschieden zurückgewiesen 4© Das konnte ber den Sammler
wohl nıcht mehr daran hindern. den Irrweg VO etwa vierzehn-
hundert Jahren dennoch begehen. Jedenfalls steht der Wider-
SINN hne Zweifel für jedermann offenkundig da ın den W orten:
exınde presbyteri dıspersi sunti,. quibus
Marcellinus et Faustinus presbyteri

Übrigens ıst 1n Wirklichkeit indessen nıcht einmal sicher
und nıemals beweisen. daß mıt den 11 ,

die nach der zweıten Verbannung des Anführers ebenfalls aus-

gewlesen wurden. kurzweg Jjene selben Presbyter des Berichtes
gemeınt se]len. w1e Wıttig wıederum annahm. und ebensowenig
der noch wenı1ger, daß die spater aufgezählten acht Namen eben
diese selben 11 und bezeichnen der Sar Jjene
s1iıeben Soviıel ohne weıteres gerade und allein der
umstrıttenen Stelle selbst entnehmen., ware ohl eın allzu irag-
würdiges Unterfangen, auch WenNnn der nterschied ıIn der Zahl
und nıcht übersehen das völlige erschwinden der beiden
rsıner Papstmacher, der Diakone Amantıus und Lupus. VO

eıner solchen Gleichsetzung wenıger eindringlich arnen würden.
Die Feststellung, daß sich immer wieder rsıner handelt.,
besagt natürlich nicht, daß sıch allemal die gleichen Leute
handeln muß. Jedenfalls hat nach der zweıten Verbannung des
TSINUS e1in besonderer Anlaß vorgelegen, eıne KEWISSE An-

WiIttig, Der Ambrosiaster AAar TU 0—7 Anm 39 gegcn
Kunstle, f Rundschau 2 $ 903, 801
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zahl VO seınen Anhängern sehr wahrscheinlich 1MmM ezember 267
ebenfalls der Stadt verwelsen. Aber eben weiıl offenbar eın

Vergehen azu führte. mußten damals nıcht notwendig die-
selben sıiıeben Presbyter VO der Strafe wiıiederum betroffen WeTr-

en, W 1€e auch die Bezeichnung 11 rı nahelegen
dürtte. Es rauchte sıch demnach nıcht einmal ausschließlich
Kleriker handeln., denen als Diakone reıilich auch Amantius
und Lupus zugehörten, geschweige enn lauter Presbyter.
Ebenso mußte die Ausweisung ber die Hundertmeilengrenze
hinaus für jene 1n den beiden Schreiben VO 571 namentlıich auf-
geführten - Ursiner, ben weiıl die Strafe sovıel strenger aus-

fiel, offenbar eıne andere un eigene Verschuldung voraussetzen,
daß die 11 rı VO vorher ihnen u gleich-

zusetzen waren. WEeNnNnNn nıemand anders 1n Frage käme. W as unNns

keineswegs teststehen annn Wo indes die Zeitgenossen sicher
vyleich undu unterscheiden wußten., war c bald danach. un
wWw1e die Erfahrung bei Wittig und etlichen anderen zeıgt, weıter-
hin STEeIs naheliegend, ın allen verbannten Ursinern Jene s1iıeben
Presbyter wıederzuerkennen. daß die Rubrik des Sammlers
auch hne guten Grund leicht entstehen und Anklang finden
konnte. Die werden also. W1€e G(ünther klargelegt
hat. AaUuUS der ursprünglichen Schlußformel der ILuciterlianer ıtt-
schrift deren Spitze vorgedrungen se1ın und, willkürlich mıt der
Erinnerung Jene s1ıeben Presbyter des rsıner Berichtes VOTI'£-

bunden. Aa US den verschiedenen Nachrichten späterer Ausweisun-
SCH VO Ursinern die Zwischenbemerkung hervorgerufen haben.
hne daß eshalhb die geringste Gewähr bestünde für eınen wirk-
lichen Sachverhalt. Ile Wahrscheinlichkeit deutet STa auf „eıne
wirklich vorgefallene Tatsache‘“ vielmehr bloß auf elıne grund-
verkehrte. Sanz willkürlich hervorgerufene Vorstellung hın Die
Zugehörigkeit eINeEs VO der Zwischenbemerkung abgelösten
Satzes ZU vorausgehenden rsıner Bericht muß Iso schon über-
a UuS iragwürdig erscheinen.

Die beste Stütze und eigentliche Gewähr für selne nschauun-
SCNH wollte 1U Wıttig darıiın erblicken. daß sowohl die Ansetzung
des Prozesses SC Damasus als auch die Festlegung der „Abfas-
sungszeıt der Quelle” auft den einen und selben Zeitpunkt. Ende 271

Anfang Q, führen schien. mehr als den Eindruck
2hatte. ın diesem Zusammentreffen würden Inn und (Ge:
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stalt der rsıner Schrift unmittelbar offenkundig und einleuch-
tend, daß INa die Züge des vermeintlichen Verfassers
deutlich wahrzunehmen un unterscheiden vermOge. Wie sollte
diese Schrift. meınte WwWwenn sS1e ın eben diesem Zeitpunkt ent-
stand., nıcht dem Prozeß Damasus gedient haben? Und
mußten annn nıcht notwendig die 1er erhobenen Anklagen C
amasus Jene selben se1IN. für die der Jude Isaak nach Spanien ıIn
die Verbannung ZINS, weiıl selne Beweise nıcht als hinreichend
erkannt wurden? Nun hat sıch reilich: eınerseıts die versuchte
Ansetzung des Prozesses auf den genannten Zeitpunkt bereıits als
nıcht unbedingt einwandtfrei. sondern eher als verifehlt
wlıesen: die Beweısführung mußlte Iso schon wesentlich an Durch-
schlagskraft eingebüßt haben Da 1U ber anderseıts die einz1ıge
Stütze für die Festlegung der Abfassungszeit der rsıner Schrift
ın Jene selbe Zeıt SanNnz alleın auf diesem Satz beruht. VO dem
sıch gleichfalls schon zeıgte, daß Wittig ihn offenbar Unrecht
VO der Rubrik abgetrennt und ZU Wortlaut des voraufgehen-
den Berichtes geschlagen hat. dürfte sıch natürlich auch VO
daher das Unternehmen schon VO vornherein als aussıchtslos und
abwegig erwelsen. Was sol] ber daraus ersti werden, WEeNnnNn sıch
außerdem bei der Prüfung Jjener ZU Beweise herangezogenen
Stelle aus dem Iiraglichen Satze ergibt, daß S1Ee nıemals au Ss-

reicht, die Behauptung aufrechtzuerhalten und das gesteckte
Ziel überhaupt Nn1€e und nımmer erreichen vVeErmas hne Zu-
hilfenahme eıner völlig wıillkürlichen Umdeutung VO zwel KuUL-
überlieferten kaiserlichen chreiben?

Ausgehend VO bereits für den rsıner Vorkämpfer ın An-
spruch SCHOMMENEN ersten eıl der Zwischenbemerkung, 1n dem
sıch die Redewendung DCTFTr exılıa ei peregrına loca
vorlindet. hatte Wiıttig großes Gewicht aut die Auslegung dieses
Doppelbegriffes und daher auft die SCHNAUE Unterscheidung der
Bedeutung VOonNn exılıa und peregrına loca gelegt“ und
endlich daraus geschlossen: „„ 50 darf INa entweder aUus jenem
Satz herauslesen., daß der eıne e1il der Presbyter (!) 1m xl
lebte. der andere ın a oder daß samtliche
Kleriker (!) zZuerst 1m Exıil, darauf ın den

Wittig, Papsı Damasus I) 63—64 „Das eINEe ıst cdie Strafe,
nıcht ın Rom bleiben dürfen. das andere die Strafe, 1mMm wirklichen xl
außerhalb ltaliens, leben müssen.“
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weilten.“ Bıs dahın ann MNa TOLZ der vielleicht etwas über-
spıtzten Unterscheidung dem Gedankengang och ein1igermaßen
folgen. Die Behauptung aber., die annn aufgestellt wird, dal ;  1S
371 samtliche Kleriker 1 lebten‘“ un erst mıt diesem
Jahre „.ihnen w1e iıhrem Bischof gestattet wurde. sıch der Stadt
Rom bis auft eınen Umkreis VO hundert Meilen nähern“ un
daher erst seıt 371 jener Verfasser „miıt Recht sa  5 konnte. seine
klerikalen Parteigenossen selen DCI
10 zerstreut worden , rag nıcht bloß dem ersten Brief des
Kapitels De expellendis S$OC1LS5 Vrsını Romam der
lan (ep 7) VO 12 Januar 3068 nıcht gebührend Rechnung, SON-

ern läuftft SO  ol dem 1nnn der beiden etzten Briefe des selben
Kapitels und 11), worauf S1Ee gründet, —- zuwıder.

Wohl hne Zweiftel wird nämlich In den beiden etzten Schrei-
ben Nachricht gegeben VO der verfügten Entlassung des TSINuUs
aus dem gallischen Exıil, die ihm ber Nnu gewährt wurde unter
der Bedingung, daß weder Rom selbst noch das suburbikarische
Gebiet 1 Umkreıis VO 100 Meilen betreten dürfe. und ZWar unter
Androhung der strengsten Strafen bei Zuwiderhandeln. An-
schließend wird auch erwähnt. daß TrSINUS VO U dieselbe
Strafe mıt denjenigen teile. die seinem Aufruhr un: seiner
Abirrung teilgenommen haben Es dürtfte daher nıcht verwunder-
lLich und mißverständlich sSe1N., WenNnn be1 dieser Gelegenheit auch
ihre Bestrafung nochmals bestätigt und die Lıiste ihrer Namen
neben dem ihres Rädelsführers wıederum ZU gemeınsamen
Durchgabe alle mıt der Überwachung befaliten Stellen mıt-
geteilt wıird Auf keinen Wall durfte INa eben AaUS der Milderung
der strengeren Straie für TSINUS aut eıne Milderung oder Auf-
hebung derjenigen für se1ıne Gesinnungsgenossen schließen. SOMN-

ern sollte SanNz 1m Gegenteil die vermehrte Geftahr verbrecheri-
schen Zusammenwirkens wahrnehmen und ihr alle nötige Aut-
merksamkeit schenken. Selhst wenn INa also. ohl oder übel. 1n
den acht namentlich aufgeführten Ursinern Jjene sieben Presbyter
wıedererkennen wollte. für diese haätte sıch damals unmittelbar
Sar nıchts geändert, uıund Cs ware daher reıne illkür. deswegen
die rsıner Schrift 2371 anzuseizen und die Worte denen dieser
Beweisgang gelten soll. ihr zuzuschlagen.

Die Unterscheidung VO exılıa und peregrına 1Oea
wurde aıt Bezug uft die a DAı des TSINUS
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allerdings z68 schon., wıewohl vielleicht nıcht ın der gyleichen,
überspitzten Schärfe VO der kaiserlichen Kanzlei 1m Brief
Praetextatus verwendet. als ihre Straten der Ausweisung gemildert
und auf das Stadtgebiet eingeschränkt wurden. u

arı potıus qQu 3Q M exuları uıldeantur“®. Daraus
gibt sıch nıcht allein, daß schon lange VO 371 einmal die Rede-
wendung auf ausgewlesene rsıner Anwendung fand, der
unternommene Versuch SOW1€e5S0 scheitert. sondern auch daß der
Sammler offenbar VO da für se1ne Rubrik den Ausdruck ent-
lehnte. w1e€e anderswoher die herbeiholte.,
ın selıner Zwischenbemerkung der grundfalschen Auffassung einer
vermeiıntlichen Zusammengehörigkeit der beiden Schriften Aus-
druck verleihen. Die eobachtete Unterscheidung dürfte dem-
zufolge 1mMm höchsten all beweisen. daß die Schrift nıcht VO dem
ıo Januar 368 entstanden Se1InNn kann, eın Ergebnis, das ohnehin
schon außer Zweifel stand

Bel der Verteidigung se1lner Auffassung VO Unterschied 1n
Art und Ursprung zwischen den beiden Teilen des Überganges
hat Wıttig offenbar allmählich die Schwäche des Versuches eıner
Scheidung, die eım unbedingt ırrıgen Anschluß quibus
ZU Vorschein kam., gefühlt un infolgedessen, w1e schon an S C-
deutet. ZU chlusse. ın die KEnge getrieben, kurzerhand uch
diese beiden Worte mıft den andern zwolf ZU ersten Schrift g‘.-
schlagen. Es schien ihm. die reıne Überschrift des zweıten
Stückes abgesondert, ber zugleich auch eınen eigentlichen Ah-
schluß für das erstee haben. bei dem aum etiwas
unterdrückt wurde. außer etwa dem Namen Jenes Judenchristen
(Isaac (Gaudentius Hilarius). der als Vertfasser In Frage kam
Wie enn Wıttig schon weıt gehen konnte. hne spuren,
daß se1ın Unternehmen 1eTr den Todesstoß empfing, ıst reilich
nıcht hne weıteres begreıfen. Jedenfalls ber ware die an
NOMMENE einfache Ersetzung des ursprünglichen Verfassernamen:
(Isaa Gaudentius Hilarius) durch die Namen der beiden
Luciterianer Presbyter Kaustinus und Marcellinus und die An-
Passun s des Satzes LlS die ewußte lat eINESs Fälschers. nıcht die
e1INESs unschuldigen Redaktors anzusehen. Wenn wirklich a dieser
Stelle einmal der vermutete Verfassernamen stand, w1e€e konnte

4A5 |Die Auslegung VON Witt1g, apst Damas I, 63, scheint das
Wesentlic| die Milderung der Strafe, gerade hier nicht treffen.
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man noch einen Zusammenhang der beiden Schriften denken
und mıt welcher Stirn durch die Unterschiebung anderer Namen
A US dem Werk des einen die Kinleitung jenem der beiden
ern machen und aus eıner rsıner Schrift die Einleitung
eıiınem Lucıjılerlianer Werk? Der Versuch VO Wıttig muß sıch 1ler
als vollkommen mißlungen auswelsen: hat ihn selber a b

u geführt.
Die VvOon Günther vorgebrachte Lösung hat dadurch hingegen

noch wesentlich Wahrscheinlichkeit S  NCNH, als S1€e nıcht ıU

all die Schwierigkeiten aus dem We raumt, sondern auch die
1m fraglichen Verbindungsstück exınde optulerunt ıta
nverkennbar vorhandenen und ebenso sıcher verkehrten An-
schauungen VO der Zusammengehörigkeit der beiden Schrift-
stücke und ihrer widersinnigen Begründung mıt der Zugehörig-
keit der beiden Lucijftferlaner Marcellinus und Faustinus den
Presbytern des TrSINuUs: quıbus Mar-
cellinus et Faustinus presbyterı, als Irrtum e1ines
spateren Redaktors leicht verstehen laäßt. zumal die Anhalts-
punkte dafür nıcht schwer erkennen sınd ID ware daher nıcht
mehr nöt1ıg, VO Wiıttigs Bemühen reden. Wenn nıcht eınerseıts
gEeW1SSE Folgerungen, namentlich ın bezug auf den Verfasser der
Schrift, sıch halten vermochten und anderseıts die Erforschung
der Zielfrage dieser Schrift doch als Gewinn manche hübsche Be-
obachtung buchen hätte Auf jeden all hat Wıttig die VO

Isaak wirklich unternommene Prozeßführung eindringlich und
AaNSCMESSCH 1ın Frinnerung gerufen und eınen iInneren /Z/usammen-
hang zwischen der Anklageschrift des Isaak und dem vorliegenden
Schriftstück urchaus wahrscheinlich gemacht.

Unmöglich wırd INa weıterhın den anklagenden lIon 1n die-
Sec rsıner Berichte 2SanNz überhören können., INa wiıird die Ad-
vokatenschläue In der Auswahl und Darstellung der Begeben-
heıten nıcht mehr ın Abrede stellen wollen. vielleicht sollte INa

allerdings dem demagogischen Zuge der Schrift auch eiwas VOI' -

mehrte Beachtung schenken. eben und mehr. als einer
Anklageschrift gewiß nıcht besonders ohl ansteht. Gerade eın
publizistisch wıirksamer Zug, w1e€e der beständig wıiederkehrende
Vorwurf der Bestechung der höchsten Staatsbeamten un des
gaANzZeN Kaiserhofes, mußlte Wılttigs Vermutung bereıts ernNsti-
haft angehen;: VO einem staatlichen Gericht hätte ohl U
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ungzlücklich wirken können. Nun ıst allerdings der Prozeß für
Isaak sowoch| wW1€e für seınen Hintermann Tsinus tatsächlich
schlecht ausSeSanNZen. och wiıird INa aum das Recht be-
sıtzen. diesen Ausgang uf solche Mängel der Klageschrift zurück-
zuführen. eıne Bestätigung der vermuteten Urheberschaft
gewınnen.

Das Prozeßverfahren scheint anderseıts vielen Stellen des
Berichtes. w1e sıch 1M einzelnen zeıgen dürfite. deutlich spürbar
Z werden. hne die Ausarbeitung der Beweisgänge und die Ab-
Lassung der Anklagen ware vielleicht diese chmähschrift aum
denken. Wenn daraus ber tatsächlich nıcht unbedingt folgt, daß
sS1e eben für den Prozeß geschrieben wurde. wırd sıch annn
immerhın ergeben mussen, daß sS1e nıcht hne den Prozeß und
Lolglich uch eTrst hernach entstanden seın kann *° An den dem-
agogischen Zügen des Werkes un vielleicht noch mehr al eıner
bemerkenswert veränderten Fragestellung kommt übrigens deut-
lıch Z U1 Vorschein. daß die Verhältnisse sıch ofenbar schon merk-
lich ber den damaligen Stand hinaus weıterentwickelt haben
Sofern un allerdings etwas daran ware. daß dem Stiück eıne
unverkennbar kämpferische Haltung 1U° zukomme. weil In
einem 5 Damasus angestrengtien Rechtshandel Verwendung
finden sollte. könnte 6cs nıcht 1el ach 38() fallen. da mıt dem
kaiserlichen Krlasse dieses Jahres scheinbar allen derartigen An-
strengungen endgültig Einhalt geboten wurde 4

So sicher ach alledem darauf bestehen ıst. daß dieses
Schriftchen weder VO 3068 och ach 354 entstanden se1ın kann.
wahrscheinlich kommt uch VOT, daß erst nach dem Prozeß
VO ungefähr Anfang 5304, ber uch wiıeder aum nach dem Konzıil

Die vorsichtige Formulierung bei der Anklage der Beteiligung
Angriff auf die basılıca L1Iber11, coll V e 1, 7, scheint nıcht ıU  I
unmöglıch die Anklage wiederzugeben, dıie ngleich entschiedener lauten
mußte, wWenn S1C die Grundlage eines Prozesses bılden konnte, sondern ler
ist u84 der unglückliche Ausgang des Prozesses ohl bestimmt spüren
1n der unangreılbar zurückhaltenden Fassung einer schweren Beschuldigung,
die ber auftf die yroße Masse gleichwohl die Wirkung der gerl An-
klage auslösen sollte und konnte. Darauf wırd ber ın anderem Zusammen-
hang einzugehen SeIN.

Ciola ve 13, Ausg Günther L, 54—B58; Hoepiiner, Les
deu x Pproces du Pape Damase, 1ın Revue des eiudes —
Clenn 5 ® 1948, 2858— 304 <l deux Proces dans I’histoire de Damase,
ı1 Nn Y pas trois.“
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Aquilelia VO 351. wohl ebensowenig lange nach 38() als lange
vorher verfaßt seın dürfte. Bleibht auch vorläufig noch eın mehr
der miıinder weıter Spielraum für die Ansetzung dieses Berichtes
olfen. dennoch wird 1er nıcht u das Zeugnis kenntlich. womıt
ia ın die engste un greitbarste ähe der Kreignisse gelangt,

dürfte wohl auch das früheste se1n. der Bericht ın Rom
niedergeschrieben wurde. braucht nıcht festzustehen. verrat
gleichwohl seıne eigentliche Herkunft aUuSs den Straßen und dem
Getriebe dieser Weltstadt Stammt dieses vermutlich erste., VOT'-

läufig och namenlose Zeugn1s Iso siıcher uSs Rom: nıcht unbe-
dingt. jedenfalls ber nıcht 1el spater entstanden. kommt das
andere VO Hieronymus mıt dem Verfasser selhst bald darauft Aa us

dem Rom des (Ostens gyJeichfalls ZU alten 1n den Westen
herüber. dem cs zugedacht Wa

Die ebenso dringende als ungeklärte Frage nach der Ent-
stehung der beiden ersten Berichte hat eıne Jangwierige Ausein-
andersetzung gefiordert; In bezug auft die beiden folgenden Dar-
stellungen derselben Kreignisse be1 Ammlanus Marcellinus (C 5.4)
und be1 Rufinus (D 4)) wırd genugen, urz auft die allge-
meın festgehaltenen Ansichten hinzuweisen. Die hieher gehörige
Stelle 1m Geschichtswerk des ersten wird freilich nıcht VOT der
Übersiedlung des Antiocheners nach Rom. 55() herum., unter
Umständen jedoch bereıts 30() niedergeschrieben se1nN. als der
Verfasser sSeın allerdings och nıcht Sanz vollendetes Werk öffent-
lich vorzutragen begann, möglicherweise ber uch U7 urz
darauf 4 KErst In die Anfänge des folgenden Jahrhunderts wird
ber wohl das letzte Zeugn1s fallen. Man gyJaubt, annehmen ZUuUu

dürfen. daß® Un 405 die Übersetzung der Kirchengeschichte des
Eusebius und deren Weıiterführung biıs ZU ode VO Theodosius
dem Großen 1mM Jahre 23095 abgeschlossen WAar, die Rufinus auft An-
FEZSUNS VO Bischof (.hromatıius ın Aquileia unternommen hatte
Bestimmt WAar Iso diese allerletzte VO den zeitgenössischen Mel-
dungen ber die blutigen Händel das strıttıge Erbe VO Papst
Liberius schon VO 407, als Rufinus Aquileia wıeder verlassen hat
und bald danach auf der Flucht VO den Westgoten Jenseıts der

Enssliin, Zur Geschichtsschreibung und eltan-
sSschauung des Ammilanus Marce  1NUS Klio, Beih eft 16,
1923, 06—9 W. Hartke, Geschichte und Politik 1m spätantiken
Rom K 10% Beiheft 4  9 1940, 16—18 WFeststehen dürfte sicher, daß Buch
XIV nach 383 (6 19), X XII VOor 301 (16, 12) un XXIX nach 305 (69 15) entstand.
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Meerenge VO essina gestorben ıst 410) 1n Umlauf gebracht
worden +

Als Rufinus auf die Kreignisse sprechen kam., hätten iıhm
der Zeıit nach alle TEl vorausgehenden Berichte zugänglich seın
können. Während ber eın genügender Grund besteht ZU An-
nahme. daß ihm vorher AÄAmmianus Marcellinus der die Frzäh-
lung der Avellana schon begegnet konnte iıhm die Über-
seizung und Fortiührung der eusebianischen Chronik durch Hie-
rFON YMUS keinesfalls mehr unbekannt geblieben se1INn;: steht
Sar test, daß tatsächlich VO Veränderungen Werke wußte,
daß iıhm folglich schon verschiedene Abschriften des Werkes be-
kannt gewordene hat sıch doch bemüßigt gefühlt, dar-
ber öffentliche Beschwerde erheben °°. Iso die Berichte
der beiden Schriftsteller miıteinander übereinstimmen der VON-

einander abweichen. jedenfalls wırd gerade diesem Vergleich eın
gewissermaßen entscheidendes Gewicht zukommen. da sowohl ın
der Übereinstimmung eıne vortreffliche Bestätigung, w1e€e 1n den
Abweichungen be1i Rufinus eın beachtlicher Beitrag für die SCNAUEC
Beurteilung und allfällige Berichtigung erblicken ıst, zumal
beide Schriftsteller. obwohl S1e 1m Augenblick der Vorgänge
scheinend nıicht mehr ZUSCSCNH 1n Jungen Jahren sıch g C
rade 1ın Rom kennengelernt hatten und nach längerem Auftent-
halt die erhältnisse dort aQaus eigener Anschauung hinreichend
kannten ö

Bardenhewer, eschichte der altchristliıichen a 1 @-
ratur J1L Freiburg 1912, 354—355; SChanz, Geschichte der öml1-

1 15 München 1914, S 9068, 415—410, 419 —420
50 Die Frage, ob 190838  > wirklich deswegen VO elıner Ausgabe des Ver-

fassers reden kann, chöne, 105—117, ist hier nıcht
VO  - Belang
a Cavallera, Sya 1n t Jerome I Splic. Sacr. LO 3—12;

Casamassa, due sogg1ıornı dı Girolamo Roma, IN
Arcadia 5 1926, 19 —94 Scriıtti patrısticı (Lateranum
21, 1955 125—132; Villain, ın d’Aquilee, Ll’etudiant e i le
moıne, 1ın Nouvelle Revue Iheologique 6 9 195@0, 2 9 dürifte der
erste römische Aufenthalt bıs 2067 gedauert a  en wırd aber nıcht unbe-
dingt mUusSsen;: lıegen doch keine bestimmten Anhaltspunkte VOT. Da aber weder
bei Hieronymus noch be]l Rufinus das geringste Anzeichen festgestell WIT
VOo  b elINer persönlichen Erinnerung diese unvergeßlichen und kaum unbe-
merkt gebliebenen Kreignisse VOoO  b Ende 30606, wırd sıch die Annahme CMD-
fehlen, dıe beiden damaligen Freunde mussen jener Zeit Rom bereits
verlassen en Natürlich braucht INa  — deswegen das chronologische Gerüst
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Hieronymus hat. w1e gesagt, se1ıne Bemerkung ın der Chronik
eingetragen, eben bevor sıch ıIn Konstantinopel selner Rück-
kehr nach Rom auimachte. AÄAuch während se1nes Aufenthaltes 1n
dyrien WarTr mıt Rom un mıt amasus selhbst in Verbindung
gestanden; abgesehen VO seınen Beziehungen Kvagrıus
hatte Iso wohl Gelegenheit, sıch ber die Vorgänge ach Be-
dürfnis erkundigen, sofern ın den Wanderjahren durch Gallien
und Oberitalien., J rIier, Aquileia der auch ın der Heimat
Stridon ihm eiwas entigangen seın sollte D Gegebenenfalls hätte

uch be1 seinem NCUECETEN Aufenthalt in Rom VO 382— 3806 Ge-
legenheit gefunden, sıch der Wahrheit vollkommen versichern
und., nÖölLS, Änderungen Werke vorzunehmen., W1€e 1ın
YEeWI1SSEN, vielleicht wenıger wichtigen Dingen anscheinend getan
hat d Auch Rufinus. der Rom ohl ungefähr ZU selben Zeit VOT'-
lassen hatte, War offenbar 1ın selner Heıimat un auch, nachdem

mıt der Römerin Melanıia die Reise nach AÄgypten un Palä-
stına angeireten hatte °*, noch ın stetiger Verbindung mıt den
römischen Kreisen geblieben und hat erst nach einem abermalı-
SCH längeren Aufenthalt den Ufern des Tibers 1ın Aquileia das
Geschichtswerk unternommen und abgeschlossen °®. Man muüßte
Iso die Darstellung, die aus dem Vergleich der Berichte dieser
ebenso innıgen Freunde als erbitterten Gegner hervorgeht. für
Sanz besonders gewichtig und zuverlässig halten.

Nur eın Bedenken könnte. abgesehen davon, daß die Nach-
richten aus diesen beiden Quellen recht kärglich fließen, sıch

eıne daher SCWONNECNE Vorstellung des Verlaufes allenfalls
erheben. Bei der wohlgesinnten Finstellung Damasus gegenüber.,
worın die beiden alten Freunde S1C| offenbar eIN1S blieben. könnte
INa  a} eine SEWISSE Voreingenommenheit zugunsten des Papstes be-
VOo  } Cavallera nicht ın Frage tellen oder Sar umzustoßen, selbst dann noch
nıcht, WenNnn INa  _ sıch ın diesem Zusammenhang veranlaßt sehen sollte, das
Geburtsjahr trıdon vielleicht ebenfalls eın Jahr verschieben, wofür
indessen keine Notwendigkeit erkennen 1st

592 Seine Bekanntschaft mıt Fvagrius, dem Retter des Papstes (Hieronymus,
1 1 )5 könnte hıer sicher ıne bedeutende gespielt en

Schöne, Dıie eltchronik 88  -n
Villain, Wn d’Aquilege, l’etudiant ei le moıne,

Nouv. Rev Ih  e  ol 6 $ 1937, 5—33, 139—1061. bes
Villain, Tn la autiourd’Aquilee, querelle

d’Origene, 1n : Recherches de sSCI1eENCe religieuse 2 9 1937,
5—37, 165—195
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ürchten. Einer etwaıgen Gefahr aus dieser Richtung ware ber
schon ZU VOTaus kräftig -  us begegnet VO seıten der beiden
anderen Zeugen; enn sowohl eım Heiden als eım Schismatiker
kommt die Abneigung dem römischen Bischof gegenüber
verhohlen ZU Ausdruck, daß INa  b 1e]1 eher auf der Hut se1ın muß,
1er nıcht dem Haß un der Verblendung, als vielleicht dort
eıner KEW1ISSEN Vorliebe und leisen Beschönigung ZU Opfer
fallen. Irotz selıner rücksichtslos scharfen Beurteilung bemüht sıch
ZWarTr Ammianus Marcellinus unbestechlich eıner vollkommenen
achlichkeit. Als Orientale War reilich dem römischen Volke
allzu fremd geblieben, die örtlichen Verhältnisse und das
hintergründige Geschehen vollends begreifen. In selner
scheinend unbeteiligten Zurückhaltung kommt außerdem schr
deutlich die kalt ablehnende Stellung dem Christentum gegenüber
ZU Geltung, die der führenden Gesellschaftsschicht der alten
Senatorenfamilien VO Rom., 1n die Kingang gefunden, damals
noch überwiegend eiıgen War. So sıcher übrigens der Geschichts-
schreıiber ZU Zeit der erwähnten Begebenheiten nıcht ın Rom

WT, ebenso wahrscheinlich wird den Bericht erst nach
dem Tode. WenNn nıcht VO Ursinus, ZU miındesten VO amasus
niedergeschrieben haben. womıt auch das abgeklärte Gehaben
selıner Darstellung sıch besser erklärt D

(sanz anders verhaält es sıch hingegen eım Bericht 4A US der
Wer iımmer diese Erzählung geliefert

haben mMas, WarTr wirklich mıt Leib und Seele bei der Sache Aus
diesen Zeilen spricht nıcht U eın offenbarer Augenzeuge, SON-
ern noch deutlicher eın entschlossener und überzeugter Gefolgs-
INanlnı. Kein Wort steht darin. das nıcht Ursinus verteidigen und
Damasus verurteilen soll Mit TSINUS FTuhlt sıch der Verfasser e1in
Herz und eıne Seele und hofft mıt ihm., Damasus noch über-
wiıinden. Der Urheber dieser Schrift muß Iso eın Römer Se1IN und
eın erklärter Anhänger des Ursinus. eıner. der selbst den Eir-
e1gnN1ıSseEN teilgenommen hat, vielleicht selber für TSINuUSs

Vgl weıter unten. Vom Lode des TSINus bisher jegliche un
Nach der unrühmlichen Erwähnung sSe1INESs Namens ın Verbindung mıt der
Wahl VO  - Papst Siricius 1M kaiserl’;ı  en Schreiben Pinianus VOo We-
bruar 385 coll el  j 4’ 25 Ausg. Günther 48), also nıcht schon mı1t dem
Bericht des Konzils VO  —_ Aquileia, W1e behauptet wurde (4 Van Roey, Diet
d’hist ei de geographie ecel. XIV, eft Paris 1957, Sp
sondern einıge Jahre später verschwindet spurlos.
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der mıt ıhm 1ın die Verbannung SIN So unverkennbar bitterer
Haß und tiefer Grolil AaUuSs dieser Schilderung des Herganges spricht,
ebenso unheimlich spielen schlaue Berechnung und abgefeimte
ıst darın eıne allzu bedenkliche Rolle Man hat ohl nıcht DUr
nach dem Zusammenhang der Urkunden. bei denen das Schrift-
stück sS1 befindet. sondern ebenso aUuSs selner Figenart selhbst mıt
eıiınem gewW1ssen echt geschlossen, daß CS sıch eıne Anklage-
schrift handle und demgemäß vermutet., könnte iın Verbindung
stehen mıt einem der Damasus angestirengtien Rechtsver-
fahren ö Miıt der Absicht der Anklage, zumal nach dem mißglück-
ten Versuch des ersten Prozesses, versteht sıch tatsächlich das Be-
muühen Genauigkeit der sachlichen Angaben ebensowohl als
die Kinseitigkeit der Darstellung. Es wırd alles erwähnt. W as

Damasus könnte., ber ebenso sıcher un überlegt
kommt auch U solches allein ZU Sprache; etiwas anderes scheint
überhaupt nıcht vorhanden sSeIN. Jedenfalls wırd Sanz bewußlt
alles peinlich verschwiegen, nıcht beschönigt, W as irgendwie

Ursinus Zeugnis ablegen könnte: TSINUS trıtt lIlmmer und
allenthalb als der makellose heilige Mann hervor. der wahre Hirt
selner unschuldig verfolgten Herde:;: W as immer gesagt wird. annn
STeis Nu seinen Gunsten ausfallen. Irotz dieser unverkenn-
baren Voreingenommenheit ıst jedoch gleichwohl, sovıel ALr
scheint, biıs heute aum gelungen, den Verfasser eınes eigent-
lichen Irrtums. vielleicht nıcht einmal eıner ausgemachten Lüge

zeihen °S. Wenn INa Jedo diese wohlabgezielte, eimtückische
Vorsicht schon richtig beurteilen versteht. annn wird INa nıcht
wenıger auch das halbe und Verschweigen wahrnehmen
und gebührend einzuschätzen w1lssen.

Wittig, Papst Damasus E 08—71
„Ce recıt dans lequel na DaS releve un erreur“ Duchesne,

Libere eti Fortunatien, Melanges d’archeologie eti
d’his toıre 2 9 1908, Stirenger verfährt ın seıner Untersuchung hap-
INnan, The Contested Letters of Pope Liberius, in: Revue

(D (DA DG 1910, 22—40, 172—205, 325—351, miıt diesen sıehe
bes 192—199; wenn aber Jlaubte, einen Wehler nachzuweisen, indem 1n
der Angabe VOo  D 1 Lucıiınıs als Wahlort eine erwechslung mıiıt dem
tıtulus 1 1n vermutete, hat offensichtlich
unrecht. Zu eiıner solchen Verlegung der Wahl, die Chapman wohl ın Ver-
folgung einer iırreführenden Spur be1 Rade, U of
Rom, Freiburg-Tübingen 1882, 1 9 das Zeugnis vOTSCHOMMECN hat,
ist natürlıch keine Veranlassung gegeben, obwohl gewiß, wı1ıe iıch früher gezeigt
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AÄAus den Ursiner gesta coll Avell In 5_'9 ben S55 A)
Irotz den nötıgen Vorbehalten. obwohl nıcht unbedingt fest-

steht, daß sıch bei den TrTrsıner das alteste VO allen
vIıer Zeugnissen handelt ® und wıewohl sıch 19808 allzu klar heraus-
stellt. daß dieser Bericht mıt außerster Vorsicht Zzu lesen. be-
urteilen und gebrauchen LST, weshalb 1eTr sicher nıcht der
verlässigste Ausgangspunkt Tür die Untersuchung dargeboten
wird ® schon allein der unvergleichlichen Ausführlichkeit
wiıllen empfehlt sıch dennoch Janz entschieden. diesen Zeugen
zuerst vorzunehmen.

Nachdem derjenige Abschnitt des Ursinerschriftchens. auf den
sıch eigentlich allein beziehen kann, w as 1ın der Handschrift dar-
ber lesen steht Quae gestia sunt ınter Liberium
ei Felicem eP1SCODOS, schon mıt der Erwähnung des
Todes der beiden Bischöfe abgeschlossen 1st, fahrt der Bericht-
erstiatter mıt der Schilderung wenıgstens der Anfänge der Aus-
einandersetzungen zwıschen TSINUS und Damasus weıter und
beginnt unmittelbar anschließend. die Umstände beschreiben.,
unter denen e bei den Anstrengungen die Nachfolge 1 rOMm1-
schen Bischofsamt eıner doppelten Wahlaufstellung kommen
mußlte Liberius un Felix., die durch kaiserliche Finmischung
beide gleichzeitig den Stuhl des heiligen Petrus innehaben sollten,

1m Tode rasch aufeinander gefolgt (Felix starbh
92. November Liberius September des folgenden
Jahres®*), als daß S1  ch inzwischen der Klerus wıeder völlig einıgen
konnte., da begreiflicherweise YEeW1ISSE Spannungen sıch unter-
dessen noch nıcht gelöst hatten und die aufgekommenen Strömun-
SCH weiıterhin wirksam blieben Der rsıner FErzähler beginnt
ennn auch damit (A 5) Z W el gegensätzlich gerichtete Gruppen auf-
ZUWwW elsen, VO denen die eıne als Liberianer bezeichnet und ohb
iıhrer Treue lobt. die andere hingegen mıt Felix In Verbindung
bringt und mıt 1  hm als meineldig verdammt. FEr geht soza

habe, Rivista dı storıa Chiesa 1n Iltalia 77 1953, 1—26,
1n prasıno der titulus Laurentii schon lange VOrTr amasus be-
stand. 1€e oben 6=—31 1e ben

6iı Valentiniano ei Valente consulıbus Kalendarum
Decembrium, gestia 4’ vgl Mart Hier: Ausg. Quentin-Delehaye,
Acta Sanctorum Novr g  , Julı, S. 403—40

62 Octauo Kalendas Octobr., gesta 4! vgl Mart Hier:
Ausg. Quentin-Delehaye, V, IL, 2! Sept., 526
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weıt, daß die ersten den Nachfolger für Liberius. die andern
hingegen für Felix wählen aßt 6 womıiıt natürlich VO vornherein
die Gültigkeit der getroffenen Wahl als eindeutig zuungunsten
VO Damasus entschieden gelten sollte. Da sıch sonst der rsiner
u noch auft einen gew1ssen zeitlichen Vorsprung seınes Erwähl-
ten berufen ann  64 dürfte schon VO Anfang klar se1IN. WI1IEe
Iragwürdig eiıne solche Deutung der Vorgänge erscheinen muß

Aufttallend ıst ferner. und sollte sechr ZU Vorsicht mahnen.
der bezeichnende uıund beherzigenswerte Umstand., der immer W1e-
der eobachten ist, w1e bei diesem Schriftsteller die T atsachen
durchweg zurechtgerückt erscheinen. als Wenn wirklich
fortwährend auft eıne Täuschung des unachtsamen der unerfah-

Lesers der doch wen1gstens auf eine bestimmte Beeinflus-
SUNS seiner Auffassung VO den erwähnten Kreignissen abgesehen
hätte Kennzeichnend fängt die Erzählung schon mıft der
Wahlversammlung des „heiligen Volkes“ der Liberiusgetreuen
und dabei wırd der hier fast unvermeiıdlich irreführende
Ausdruck verwendet: COePperunt procedere® Dadurch
soll doch sıicher. hne daß freilich gesagt wird und gesagt SeınNn
darf. der völlig unzutreffende Eindruck entstehen. als handle
sıch die eigentliche Wahlversammlung, VO der sıch die eli-
claner fernhielten der getrenn haben Das hindert ber natur-
lich keineswegs, aus dieser Darstellung selbst nichtsdestoweniger
den richtigen Verlauf mıt aller Wahrscheinlichkeit wıederherzu-
stellen.

Die ersterwähnte Versammlung des „heiligen Volkes“ der
Liberiusgetreuen, deren Spitze VO SaANZEN Klerus mıt Sicher-
heit U  — die Diakone Ursinus. Amantius und Lupus, vielleicht
auch s1ieben Presbyter standen. agte ın eıner Iu nn

Gesta 53 MIr scheint, daß uch Perler, Damasus I! ın e X 1]1-
f ü ILL, 136—137, ın der Annäherung

VO  —_ amasus el1ıx sıch CN den Ursiner Bericht anschließt.
%Qn ı prıus fuerat pontıfex ordinatus: gesta
65 5} obwohl nıcht gesagt wird, entsteht unwillkürlich der Kin-

druck, als hätten die rsiner VOT den andern begonnen.
Daß Presbyter bei der Wahl mitmachten, darf INa  —_ ohl TOTLZ Rade,

Damasus., 11—12, Anm 35 nıcht In Zweifel zıehen, da ausdrücklich
bezeugt wird, ohne daß etiwas dagegen eltend machen waäare. Wenn ihre
Namen nıcht gegeben werden, während die beiden Diakone genannt sind,
zeıgt sıch darın NUTr, we hervorragende ın diıesem Amantius und
Lupus und bei den damaligen Papstwahlen überhaupt Jeweıils die sieben
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und die Wahl ZU Nachfolger VO Liberius ıst ler auf TSINUS
gefallen Die übrige Gemeinde der Gläubigen, anscheinend
fast die gesamte Geistlichkeit geschart. als Feliceianer schon allein
eshalb sicher nıicht einfachhin auszugeben, weiıl s1e offenbar, wWwW1e
das Schweigen des Ursiners laut verkündet. die überwalti-
gende Mehrheit ildete, hat sıch 1n Luece versammelt und
auf amasus geein1gt 6 doch VO ferne nıcht als Nachfolger für
Felix, w1e der rsiıner Jauben geben möchte. auch allen-
falls einer Verbindung zwischen den beiden ehemaligen Kaol-
legen, eıner Zeıit ber nach dem Trsıner Zeugnis auch Rivalen,
schlechterdings nıicht zweiıleln ware Ö

Was NUuU vorerst den Ort betrifft. dem beiderseits die
Wahlgeschäfte stattfanden. wird INa  D die Angabe
ruhig auf die spater 1m tıtulus Laurentiı1ı 1n Lucina
wohlbekannte Stelle be1 der Sonnenuhr des Augustus 1m nOrd-
lichen Märzfeld beziehen dürfen. obh die Basılika damals schon
bestand der nıcht ö Beim Festlegen der Iu 11 hın-

Diakone 1 erglei den weıt zahlreicheren Presbytern splelten. Die
Zahl der hier teilnehmenden Presbyter iıst hingegen nıcht sicher gew1ınnen,
da die erstgenannien (gesta 5) nıcht ohne weılteres den später auftretenden
(gesta presbyteros JUOQUE UHNeTO septem) gleichgesetzt werden dürfen
Diese s1ehben könnte allenfalls insgesamt oder ZU Teıul TSINUS rst geweilht
en, sıcher aber nıcht Jene; auf diese könnte sıch Iso mıt 1C
sacrılegus (sC Vrsinus) ordınault, das römische Konzil Vo  b 238()
1mMm Schreiben Kalser Gratianus un Valentinianus beziehen, igne
1 9 575 Freilich könnte sıch diese Bemerkung nach vıel Jahren auch sehr
ohl Trst auf einen späteren Amtsmißbrauch beziehen.

Die überwältigende Mehrheit muß sıch nıcht Au auf den Anteil des
Klerus beschränken, der miıt den spärlichen Ausnahmen damals ınsgesamt
amasus stand, sondern auf das gesamite Christenvolk, w1e sıch Aaus dem
rsiner Bericht selbst be]l jeder Gelegenheit wlıeder erg1ıbt.

Es ürften aber o sehr starke Bedenken bestehen: Nıu  r iıst hier
nıcht der OUrt, hınreichend darüber abzuhandeln

Von hiler aus scheint allerdings sehr wahrscheinlich un: wurde auch
VvVo  } Ferrua, t1ı del an0one, 1N: La Ciyılta Cattolica
9 9 1939, IL, 04—066, gegenüber VOo  b Pesarini, tudı Romanı 1’ 1915,
bıs UunN: Krautheimer, 1935, 6067, ylaub-
haft gemacht, daß die 1MmM Kerne noch erhaltene asılıka damals schon estand
Der Vorzug, den 1990828  ; für cdie Wahlversammlung gerade diesem Kirchenraum
gab, wiıird aber auch durch seıne TO vielleicht noch nicht recht Tklärt Ent-
scheidender könnte die ähe der schützenden acht des Stadtpräfekten g' —
wirkt en Über die Bewegungen des Viventius ist reiıilıch nıchts estimmtes
bekannt. Doch dürfte immerhin auffallen, daß siıcher der Vorgänger Lampadius
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scheint eiıne YeWI1sse vermehrte Zurückhaltung geboten;
enn INa  — hat ZU mindesten die Wahl treffen zwıschen zwel
Sanz verschiedenen Gebäuden. die beide als Schöpfung VO Papst
Julius seıinen Namen trugen . Cecchelli meınte 9 noch
1nNne dritte Kirche des gleichen Namens. ber nıcht gleichen Ur-
SPrUuN$SS e1m Lateran kennen C Wenn INa U begreiflicher-
welse die letzte wenıgstens vorläufig lieber außer acht lassen
möchte. dürfte ohl unbedingt och immer die Entscheidung
zwischen den beiden andern treifen se1N. obzwar schon be1i der
traumwandlerischen Sicherheit, mıt der INa immer wıeder und
STEeTIs ohne irgendwelchen Nachweis, SO  5 hne eıne Veranlassung
hierfür empänden, die Bezeichnung kurzerhand für Marıa ın
Irastevere ın Anspruch nımmt. bald aum mehr glaubhaft
scheinen mas

Von den beiden ZU Wahl stehenden Basıiliken besitzt reıilich
jene 1n ITrastevere den großen Vorteıil. besser bekannt Se1IN,
während VO der andern DU berichtet wird. daß sS1e sıch 1ın der
VITI Region beim fo befand. weshalh INa sS1e
gewöÖöhnlich als orläuierin VO S55 XT1 Apostoli betrachtet 4
Eher eiıne Gleichsetzung der des rsıner
Wahlgeschäfts mıiıt der Kirche ın I rastevere IMu schr deutlich der
Zusammenhang dieser FErzählung selber sprechen. In der Schilde-
run  X VO dem. w as sıch zwischen Liberius und Felix abgespielt
hat wıird nämlich eın orkommnis erwähnt. welches ziemlich e1N-
deutig erkennen xibt, daß ausgerechnet der Klerus dieser
Kırche ın keinem schlechten Finvernehmen mıt Felix stand und
deshalbh U wohl eher TDDamasus gehalten haben sollte als

sıch miıt seinen Manns  aiten Ponte Milvio hinaus 1n ellung begab,
als ın Rom der Aufruhr ausgebrochen WarLT: Ammian. arcell 2 9

5 Pont Ausg. Duchesne I! 205—2006; Cat D  en eb  - Vgl
Vielliard, Recherches S u les orıgınes de la Rome chre-

tıenne, Rom 1959,
Cecchelli, 1 m osalceı basıliıca dı Marıa Mag-

910 Turin 19506, 320 AÄAnm. 2 9 die Vermutung WIT auf die Ausführungen
VO  a erenda 80 se1lıner Ausgabe der Werke amasus’ zurückgehen, Rom
1754,

72 Miıt Rade, Ferrua, Schuchert auch die meıisten alteren un NEUEeTEN

Autoren, die siıch mıt der Sache ÜAUr irgendwie eialten.
ZOCCG, La basıliıca dei Santı Apostoli Roma. Note

storiche-artistiche, 1N: Misce  anea Francescana 5 9 1959,
—_-
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Tsinus. Soviel s&eint sıch doch ziemlich anstandslos ergeben,
WEeNnn nach der Verdrängung des Felix VO einem Versuch der
Rückkehr Lolgenderweise gesprochen wırd u {1}

temporıs impulsu clericorum quıpeılurauerant
ınrumpiıt 1n urbem et statıonem 1n Iuli trans
Tiberım are praesumıt“, Und WEeNnN INa vermuten
wollte. die Stimmung habe darauf dort In das Gegenteil um$Se-
schlagen, ann wıird die Beobachtung, daß Felix gerade ın aller-
nächster aäahe dieser Kirche soeben seıne Grabesruhe fand,
diesen Wepg, W  D nıcht verbieten. doch schwerlich erleichtern (

Gänzlich auszuschließen ist natürlich darum noch nıcht. daß
die Wahl des TSINUS ZIUB Papst VO seıten elInNnes ausgesprochen
unliberianischen Klüngels VO Liberiusfanatikern trotzdem ın

1n stattgefunden habe: unter allen
Umständen kann Ccs sıch bei eiıner solchen Annahme Jjedo 19808

eine reine Hypothese handeln. die zudem vorerst ernstlichen
Bedenken begegnen mMu Wenn folglich einmal auch als wıirk-
lich bewiesen gelten könnte. daß 1 gleich-
bedeutend W1e 1 u 1 1 das näamliche Gebäude be-
treffe. würde infolgedessen noch immer nicht anzugeben seIN.
WO sıch das u In befand. bevor INa unter den beiden
Z Wahl stehenden Möglichkeiten die wahrscheinlichere Lösung
ausgelesen hat

Aus dem Zusammenhang der vorliegenden rsiner FErzählung
werden ber für die Basılika eım Traiansforum nıcht bloß die

1n bereits erhobenen Schwierig-
keiten In die Waagschale fallen., sondern das Verständnis der be-
richteten FEreignisse selbst und die innere Notwendigkeit ihrer
Folge VOTLT allem für diese Kirche den Ausschlag geben mussen.
Dürfte INa doch aum oskommen VO Eindruck., daß nıicht DU
die sogenanniten Felicianer sıch keineswegs VO der (Gesamtver-
eIN1FUNGK abgesondert haben und aıuch die Anhänger des TSINuUS
nıcht rst getrennte Sache machten. nachdem S1e mıt ıhrem Vor-
schlag In der allgemeinen Wahlversammlung nıcht durchgedrun-
SCH N, sondern diese selbsthbewußten Leute vielmehr.

1’ 35 AÄAusg. Gunther
J. P. Kirsch, Dıe Grabstätte der „Frelices duo pontifices

eti martyres” der V1ıa Aurelia, 1N * Röm Quartalsce 55,
1925, 1—20.
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sS1 der ohl geahnten Gefahr. dort ın der Minderheit bleiben,
nıcht auszusetzen. In ihrer scheinheiligen S5Sprache, nıcht 1mM
Verkehr mıt den nirommen siıch etwas vergeben, VO Anfang

die Versammlung mıeden und au ihrer Zurückhaltung erst her-
vortraten, als das Wahlvolk sich schon eingefunden
hatte Sowı1e 1E da, TOTLZ dem vielleicht immerhin merklichen
Ausbleiben VO Stimmberechtigten. sıch ZU Wahlgeschäft
schickte. iraten ın der u | die Abspenstigen eben-
falls schleunigst USamıine sofort geschlossen TSINUS als
ewählt erklären und VOT den andern ihre getroffene Wahl ZuUu
verkünden. So eiIn1g w1e diese Anhänger des TSINuUS sıch offen-
bar ühlten. unmiıttelbar mußte der Ausgang der Wahl fest-
stehen und der Vorsprung dieser schnellen Frnennung gegenüber
jener des Damasus wirksam werden. daß sıch 1n Lucınıs
leicht eine YEeW1ISSE Überraschung ergab, allerdings 1U unter der
Voraussetzung, daß eınerseıts vorher nıchts Bestimmtes VO eıiner
5Sonderversammlung daselbst bekannt War und anderseiıts die
Nachricht VO der erfolgten Wahl INugs 1er eintraf. womıt
wohl die anZeENOMMENE zeıtliche Folge sich bewähren dürfte. als
auch die Annahme. daß die beiden Wahlräume nıcht schr weıt
voneinander entfernt wWäaren Allein schon eshalh sollte die ZU

Frage stehende Iu nıcht ın Trastevere suchen
Se1IN. VO die Bewegungen der Gegner wenıger scharf ber-
wachen und die Überrumpelung aum schlagfertig auszulösen
WAaTrT, sondern ohl ungleich wahrscheinlicher ın yrößerer Nähe,
W as u bedeuten kann. eher eım * o al IN.

Man dürfte außerdem bei den Ursinern ın der Auswahl ihres
Versammlungsortes sıcher VOT allem auf selne mehr der wen1ger
günstiıge Lage innerhalb der und amentlich ın Rücksicht
auf die vorauszusehenden Bewegungen geachtet haben und 1N-
Lolgedessen, anstatt sıch hne weıteres ın eıne Ecke der Stadt-
INaueTrn drängen und Jenseıts des Filusses abschließen las-
SC umgekehrt darauf abgezielt haben. den Widersachern den
Weg ZU Lateran abzuschneiden. w1e S1e todsicher selbst
nıchts angelegentlicher als die rascheste., ungehemmte und g —
tahrlose Verbindung mıt der rechtmäßigen Weıhestätte ıIn der
konstantinischen Stiftung unverwandt 1mMm Auge behielten. chte
Wegelagerer, mußten die rsıner eben ıIn der Gründung des
Julius den gewünschten Hıinterhalt
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der einzı1gen Verbindungsstraße VO Wahlort S ZU
Bischofssitz 1mMm Lateran erblickt haben, soll schon einen annehm-
baren 1Inn besitzen. W as danach geschah

Blitzschnell hat Damasus. dessen Wahl offenbar ber Erwarten
rasch zustande kam. die doppelte Gefahr erfaßt, ıst hne Verzug
mıt seiınem Wahlvolk aufgebrochen und VOT die 1
Iu ©  o gesturmt. Er mu schon Stellung bezogen haben rund
das Wahlgebäude, ehe dort die Gemeinde des TSINUS sich dessen
versah, daß ihr jede Bewegungsfreiheit entzogen War. Drei Tage
hat die Belagerung gedauert. Mit dem Ausdruck
der In der Beschreibung verwendet wird. scheint trefflich der
Eindruck wiedergegeben, den die außerste Wachsamkeit
wecken mochte. mıt der amasus jeden Ausbruchsversuch
verhindern und alle Anstrengungen der Entsetzung abzuwehren
wußte Im Nu mu iıhm klargeworden se1N. wW1€e wichtig WAär,
den Ursinern zuvorzukommen und ihnen die angestrebte Ver-
bindung mıt dem Lateran abzuschneiden. bevor ıhm selhbst die
Bischofskirche entwunden WAaT;: mußte unter allen Umständen
verhindert werden. daß die Sprengwahl mıt der Weihe 1m La-
teran bestätigt und vollzogen wurde. TSinus also. obwohl
Unrecht, doch 1ın der Tat dort Besitz ergreife VO römischen
Bischofsstuhl. Man wıird ber nıcht zuweıt gehen, Wenn INa
ernstlich ıIn Frage stellt. ob solch eın Marsch VO die Basılika 1ın
Irastevere sıch gleichfalls aufgedrängt hätte wWwW1e nach dem
fo un ob nıcht der gerade Weg ZU Lateran
für amaäasus dem ebenso mühsamen als überflüssigen Umweg
ber JIrastevere weıt vorzuziıehen SECWESCH ware.

Sieben lage nach dem Tod VO Papst Liberius (A 6) als
wıederum der Sonntag anbrach, der erste UOktobertag des Jahres
366. e1in rechtmäßiger Weihetag, un die rechtmäßige Weihestätte
1mMm Lateran VO seinen Getreuen bereits sicher gehalten und be-
hütet wurde. konnte amasus die dreitägige FKinschließung auf-
geben. Seine Erhebung schlen 1U gesichert. TSINUS konnte ihm
aum mehr zuvorkommen. Durch rasches Zugreifen hatte Dama-
SUS die Absicht der Gegner durchkreuzt. Soweıt hatte 1mMm Wett-
kamp{ den dieg i  CnN. Deutlich SPUr INa auch ın den
folgenden Zeilen des Ursiners se1ıne tiefe Enttäuschung und den
bitteren Grolil ber diesen entscheidenden Erfolg VO Damasus,
DNUuU anstatt des rSINus ıIn Ruhe und UOrdnung nach allen Er-
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fordernissen des Rechtes und der Gewohnheit Sonntag 1m
Lateran die Weihe empfangen Aa der Hand des Bischofs VO
(Ostia und. auf den des heiligen Petrus erhoben. auch die
Offentliche Anerkennung finden 1n der Huldigung VO seıten
des Kirchenvolkes sowohl wW1e VO Jener des Staates. Der rsıner
wel selner Verlegenheit und seinem Ärger 1Ur noch uft
machen. indem den Verdacht aufbringt, Damasus habe Gold
fießen lassen und durch Bestechung des Stadtpräfekten Viventius
und des ratekten der AÄAnnona Julianus die bald darauf erfolgten
Maßnahmen ZU Verhaftung der ursinischen Anführer und deren
Ausweisung erreicht. Beinahe w1e ber das Einvernehmen mıt
den treulosen Anhängern des Felix erbost der rsıner auch 1M-
MerTr wıieder ber das Geld. welches amasus anscheinend STETS
eichlich ZU Verfügung stand Kıinıgen Anlaß wırd schon g...
haht haben, Wenn hämisch bemerkt. die Matronen se]len
iıhm zugetian, daß INa iıhn den „„.Goldschneider” (auriscalpius)
der Matronen W

Das eld sollte auch SONst ZU Erklärung für den unleug-
baren Erfolg VO amaäasus erhalten. /war sınd uch eım Ur-
sıner. ach dem nıcht 1U Viventius und Julianus, sondern späater

die gesamte Kaiserpfalz un selhbst die Bischöfe bestochen
seın sollen. wenıgstens die Stimmen be1i der ahl nıcht erkauft,
rst nach erfolgter Wahl wiıird das aufigebotene Gesindel gedungen
für die Einschließung der 1 Iu und die Sicherstel-
lung des Lateran, hingegen wiederum. wohlgemerkt, nıcht mehr
beim Angriff auf die basıilica Lıiıber1l. Eis wird auch nıchts
Besonderes dabei finden. sondern alles vollständig ın Ordnung
se1ın. WEnnn diese freiwillige Wachmannschaft als Entgelt eınen

Diese Übersetzung des einmalıgen Ausdrucks dürfte S1 un ‚WarTr

spra  ich W1e sachlıch zZzu einleu  en un selbstverständlich SeIN, einer
weıteren Erklärung der Begründung edurien un scheint den eschicht-
en Voraussetzungen besser entsprechen vgl Cod. eo XVL 2 20:
E. Caspar, Kleine Belträge ZU alteren Papstgeschichte:

und dıe römiıisch-Der Prozeß des Papstes. Damasus
1S C  fliche erichtsbarkeit, 1N: e1ıtisc  rıf Tfür Kıir-
chengeschichte, 47, 1928, 185, und Geschichte des Papst-
tu I, 196—197; Hoepffiner, Le - 296), als daß 1ne
Rechtfertigung nötıg würde, zumal die bisherigen Übersetzungen 95  rlöffel”“
un: dergleichen, seltsam sS1e sıch ausnahmen, kaum einmal ausgewlesen,
aber eifriger übernommen un o  a beiläufig ZUuU Beweisführung VOCI-

wendet wurden.
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Sold erhielt. Das scheint ber alles se1ın und das eINZICE, W as
der rsiner Giftspeier amAasus geltend machen weıl
Anderseits laßt derselbe Gewährsmann diese Leute des Damasus,

S1e hıs die 1 Iu 11 heran vordringen, offen-
sichtlich diese geschwind umzıiıngeln, u mıt Knüppelnbewaffnet se1N, In grellem Gegensatz ZU spater geschilderten
Einbruch ın Maria Mageiore: enn dort werden och aus-
drücklich Beile und Schwerter für die Bewaffnung hinzugefügt.
Daß bei der I1u 1 11 eıner tüchtigen Schlägerei
bis ZU Blutvergießen kommen konnte. ware natürlich und fast
notwendig anzunehmen. CcSs auch nıcht ausdrücklich vom
Schriftsteller bezeugt würde. dabei Menschenleben bekla-
SCNH WAaren, wırd hingegen nıcht klar ausgesprochen, darf ber
weder nach dem Wortlaut des Berichtes noch den Umständen des
Vorganges zufolge Sanz ausgeschlossen werden W Mit unbedingter
Sicherheit ist reilich anzunehmen. daß Cc5s sıch höchstens VOI' -
einzelte und nıcht aßbare Fälle handeln konnte. womıiıt
Damasus nıcht besonders Z belasten WAar;: enn SONst hätte
sıch der Verfasser der Hetzschrift gewıiß nıcht entgehen lassen.
gerade dieser Stelle wırksam darauf hinzuweisen. da nıchts

eutlich wWwW1e 1nNne Zahl VO (Getöteten un eiINe solche Zahl
nirgends w1€e ben 1ın dieser Verbindung unmiıttelbar auf die
Doppelwahl und noch VO deren Vollzug amasus un die
Rechtmäßigkeit selner Erhebung Zeugni1s abgelegt hätte Es ware
wirklich außerordentlich widersinnig, wenn der rsıner Bericht-
erstatter gerade annn mıt der Anklage zurückhielt. sS1e
meısten Erfolg versprach, ann einer Stelle. die schon
erfolgte öffentliche Anerkennung der Wahl TE AÄAussicht unbe-
dingt schmälern mußte. damıiıt eher noch übertreiben.

W omöglich noch entscheidender ıst reılich die Feststellung,
daß jedenfalls, selbst WeNn damals unmiıttelbar nach den beiden
getrennten Wahlen eım ersten Zusammenstoß Iut versOoSsScNhN
wurde. dieses Iut offenbar ohl bis die chwelle der Basıilika
dringen konnte. ber niıemals das Heiligtum entweıhte. Miıt
keiner Silbe wırd eın solcher Frevel angedeutet; 1mM Gegenteil
muß dem Wortlaut entsprechend an S CHNOMMEN werden. daß die
Reibereien ediglich 1mM Umkreis der Basılika stattfanden: enn

räri Diesem Wortlaut ı11 allerdings uchert, 4 9 entnehmen. daß viele
Gläubige bei diesem Zusammenstoß geiötet wurden.
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VO den Leuten des Damasus heißt U, S1e selen hıs das
Gebäude herangelangt, nichts Laßt vermuten. S1Ee waren jemals
darın eingedrungen, während später eım Einbruch ın die a -

11 mıt Berechnung gerade die Vorgänge 1m
Heiligtum selbst e1gens Erwähnung Enden Dazu kommt noch,
daß nıcht begreiflich würde. W as amasus mıt seinem Haufen bei
der Iu 11 weıtere TE lage lang, > bis ZU

Weihetag, weiterzutoben hatte. sofern schon 1ın den Wahlraum
eingedrungen WAar: sollte ber der Einbruch erst ach TEL Jagen
erfolgt se1n. ware es wirklich verwunderlich und das Schwei-
SCH darüber noch wenıger D verstehen *®: daß ber die Absicht
bestand., 1U nıcht gelang, scheint aum erwagen und würde
der behaupteten Entweihung schon Sar nıcht entsprechen. Abge-
sehen übrigens davon, daß Damasus beileibe nıcht der blutrünstige
Geselle seın muß, als welchen der rsıner ihn ausgeben möchte.

konnte dem rechtmäßigen Anwäarter jedenfalls gerade In die-
SC Augenblick mindestens ebensowenig als der ungehemmten
Bewegungs- un Unternehmungsfreiheit selıner verschworenen
Widersacher daran gelegen se1IN. durch Jutige Zwischenfälle das
FEinschreiten der Behördestellen für uhe un Sicherheit heraus-
zufordern und den Vollzug der eigenen ahl noch selber
erschweren. gefährden der Sar vereıteln. Er ann Iso
vernünitigerweıse nıchts anderes angestrebt und scheinbar auch
erreicht en, als ben seınen Gegner hne unnötiges Blut-
vergießen fest ın Bann halten und der gewaltsamen Ver-
folgung seıner Pläne und Ziele verhindern. Das und nicht
mehr ist c enn auch, w as der überkommene., amaäasus feind-
selige Bericht hne Zwang ausdrücklich und hergibt, wI1e-
ohl 6S natürlich ebenso seınem unzweifelhaften un
ständigen estreben der Irreführung entspricht, mehr ıneinlesen
Z lassen. Müßte Iso schon die Vermutung vieler Menschenopfer
be1 der S 1u eıne sehr gewagte Hypothese dar-
stellen, beinahe völlig ausgeschlossen und unmöglich wird nach
alledem erscheinen. eın Gemetzel 1mMm Heiligtum selber anzuneh-
INe

Amore, Y XIL, Cittä de]l Vaticano 1954,
9230924 stellt den Verlauftf dar „infattı PCI iTre X107N1 assedi6 la basılıca
u11 alla fine ebbe l sopravento. Es ist nıcht ersichtlich, w as hn  g nachdem

TST Zahnz richtig die Lage erfaßt hatte, dann veranlassen mochte, Ende
doch dem überkommenen Irrtum huldıgen
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Wenn INa sıch demnach Iragen muß, Warum der rsiner
enn hier. obwohl Damasus dabei keine eschwerende Schuld
zuschieben kann. auft die FKinschließung ın der Julischen Basilika,zumal sS1e als solche nıcht einmal kenntlich werden durfte, gleich-ohl sprechen kam wird nıcht schwer se1nN, die Antwort

ninden. und diese nıcht anders. als ZU Bekräftigung der VOT-+-
hın Ee€ZOSeNeN Schlußfolgerung ausfallen können. Abgesehen VO
der Au{fgabe, die der Abschnitt 1m Zusammenhang der Erzählungerfüllen hatte., sollte damit VOT allem einem Hauptanliegen der
Hetze SC Damasus gedient se1N, dem Nachweis nämlıich, daß
den Papst selbst die Verantwortung darauffolgenden mörde-
rischen Sturm auf die Basılika des Liberius treffe 1er bei der
Basıilika des Julius Wr leicht. die maßgebliche Rolle VO
Damasus herauszustreichen. und seline Beteiligung Wäar ohl
1esmal ZWar nıicht strafbar. ber aum bestreiten. Damit
sollte ber der Verdacht gylaubhaft gemacht werden. daß CS sıch
eım spateren Einbruch ın die liberianische Basılika. die
Beteiligung nıicht beweisen. ber der Opfer WE  s straffällig
WäarT. auch nıcht anders verhalten habe Das zeıgt sıch deut-
ichsten. wWwenn einmal be1 den versammelten Ursinern der Ausruf
hervorgehoben wird quıntum 1am bellum Damasus
fe 1 € So selbstverständlich., als hierin eın ug demagogischerPublizistik ZU Vorschein kommt., ebenso gewiß ame es als .
faßbhar leichtfertig VOT. Aaus dieser tückischen Darstellungchlimmeres herauszuholen. als sS1e selhst behaupten wagiT.

Mit hinlänglicher Vorsicht gelesen, 1eSs ber unbedingt VOTI' -
ausgesetzt, gibt Iso auch 1er der rsiner Bericht den Sachver-
halt 1emlich richtig wlieder. obwohl der Verfasser natürlich
zugleich kniffig versucht. damit amasus Stimmung
machen und den Eindruck verbrecherischer Gewalttätigkeit her-
orzurufen. Schon vorher ber annn dieser rsıner fein beobach-
tet werden bei eıner Sanz bezeichnenden Machenschaft, die sehr
eutlich ze1ıgt, WwW1e wachsam Ina bei seinem Bericht stets auf der
Hut Seın muß Auf den ersten Blick könnte nämlich scheinen,
wı1ıe Wenn Damasus nach erfolgtem Wahlgeschäft 1 S
rst ZU aufgebrochen ware., nachdem TSINUS
schon geweiht Wa  b So hätte der Schriftsteller ohl unmittelbar
nach den Ereignissen selbst allerdings nıemals sprechen g..

Gesta
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wagt, weil damıit die Schwäche der eigenen Darstellung
weıt aufgedeckt hätte: als diese Zeilen geschrieben wurden. muß
Iso offenbar schon seıt den erzählten Ereignissen 1e| Zeıt
verilossen se1IN. daß entweder die Blöße nıcht mehr leicht be-
merken wWäarTr der nıcht mehr 1el darauf ankam. Immerhin ıst
ber der Erzähler noch geschickt und schlau NUuS, zunächst die
ahl des amasus auf Jjene des TSINUS folgen lassen und
erst nachher. jedo noch VOT dem Aufbruch VO Damasus. w1e
zufällig, die Bemerkung VO der Weihe des TSINuUS fallenzu-
lassen: Vrsınum Paulus Tiburtinus ePp1SCOPUS be-

S reıilich ber daß Z mıindesten sehr leicht.
nıcht fast notwendig, der sicher ebenso gewollte WI1e unzutreffende
Eindruck entstehen kann, als ware amaäasus auf die Kunde hiıe-
VO erst ZU Angriff übergegangen.

atsächlich sınd 1mM Schriftchen weder Ort noch Zeıt der
Weihe ausdrücklich genanntT. Es wird sıch auch bald ergeben. w1e
wohlweislich beides 1M ungew1ssen belassen wurde: ıst doch,
schon VO 1er aQUuSs allein schließen. die Weihe vermutlich Sar
nıcht 1n der basılica Iulili, schon Sanz sıcher nıcht VOrT der
Belagerung durch amasus und wohl unmöglich während der-
selben rfolgt Denn mas es auch nıcht Z bedenklich Se1IN. daß
INa  - allenfalls auf die Weihe durch den Bischof VO ÖOstıa, w1e
der Brauch wollte. schon VO Anfang verzichtet hätte., weil
ohnehin vielleicht VO Jjenem Manne nıchts erhoffen war  81,
daß INa bereits VO vornherein auft die Weihe ıIn der römıschen
Bischofskirche verzichtete. scheint hingegen mıt Hinsicht auf die
Öffentliche Anerkennung völlig ausgeschlossen. Der Bischof VO

'Tivoli ware zudem ohl kaum hne weıteres ZU Verfügung g.-
Gesta

erselbe Florentius WT, der, obwohl ın Gemeinschaft mıt
Damasus lebend, nach der Lucıferlaner Bittschrift, vell 2’ 79—82,
den VO Damasus verfolgten Presbyter MacarIıus, der nach der Ausweisung
Vo Rom ın Ostia den Folgen der erduldeten Marter bald erlag, diesen ehr-
Iurchtsvo VO  — der Grabstätte, beigesetzt worden WAafrl, 1n die asılıka
des Martyrers Asterius übertragen ließ? Wäre der ult des heıiligen Asterius
für Ostia nicht gut bezeugt (M {1l,. Ausg. QQuentin-
Erklärung elehaye, Wis IL, 2, Anm 3 9 562 Anm. 1),

hätte I1a  5 sich vielleicht einen anderen Florentius, das schwarze Schaf
von Pozzuoli erinnert fühlen können, der rTeilich ohl TS1INUS den Liebes-
dienst SErn geleistet hätte (Migne 1 9 D3 coll vVve 159, 79
ÄAusg Gunther 54)
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standen: ennn W as hatten die suburbikarischen Bischöfe 1n einer
Wahlversammlung suchen., bei der sS1e 1m Grunde allein nach
damaliger AÄnschauung naturnotwendig für die Wahl nıcht ıIn
Betracht kamen. Diese Bischöfe wurden ohl unbedingt ZU
Wahlvollzug durch die Weihe und ZU FEinsetzung 1n das Amt,
ber nıcht sicher ZU Wahlgeschäft eingeladen: unter ihnen hatte
nach Gewohnheitsrecht derjenige VO Ostia die erste Stelle inne,
weshalb ihm auch die Spendung der Weihe zukam. Daraus dürfte
Iar hervorgehen, daß die Weihe des Ursinus durch Paulus VO
JTivoli sicher nıcht sogleich, Iso nıcht VO der FEinschließung und
nıcht innerhalh der Tel folgenden Tage und infolgedessen höchst
wahrscheinlich überhaupt nıcht ın der L1u statt-
fand, wenıgstens der Darstellung des Ursiners zufolge ®2 Viel-
leicht ann SO  s trotzdem der gerade weiıl 1er offensichtlich
eın Tarnungsversuch kenntlich wird. dem weıteren Verlauf der
zahlten Geschichte mıt hinreichender ewıßheit überdies entnom-
INe werden., die erwähnte Weihe des Ursinus, der nıcht
zweifeln ıst. stattfand. ziemlich wahrscheinlich SOSar auch Wann.,.

Der rsıner beruft sıch 1ın selner Erzählung mıt besonderem
Nachdruck darauf, daß sSenın Papst Zuerst ordiniert worden sSe1 und
hat. w1e€e gesagt, bestimmt schon in Hinsicht auf diesen zeıtlichen
Vorsprung gerade mıt dessen den Bericht begonnen. An
der Stelle aber. ın der Schrift ausdrücklich TSINUS als der-
Jenıge bezeichnet wird. quı prıus fuerat pontifex _

dinatus®, da wäar Damasus schon als Bıschof 1m mte tätıg
erschienen und hatte bereits kraft der Anerkennung, 1e
seıne Erhebung VO seıten des Staates genoß, un kaum bloß
durch Bestechung, w1e ler lesen 1st. die Ausweisung des
Ursinus und selıner beiden Helfer Amantius und Lupus erlangt.
Sicher hatte auch TSINUS damals. Iso noch eh Jene Maßnahmen
getroffen wurden. die Weihe. wıewohl nıcht durch den Bıschof
VO ÖOstıa, gygleichwohl schon empfangen und den Bischofsstuhl,
Wenn auch nıcht 1mM Lateran. bereits erstiegen; denn Wenn bei
der bloßen Wahlaufstellung blieb. ware das Einschreiten der
Behörden Sar nıcht mehr nötıg geworden. Da ber weıter nichts
verlautet VO seıten des Ursiners. sondern gerade diese Zwischen-
zeıt VO bis ZU 25 Oktober ın eın unbestimmtes Dunkel

Ein ausdrückliches un: eindeutiges Zeugnis aIiur bringt erst Rutfinus,
das später ZU Sprache kommen muß. sıiehe unten. Gesta
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gehüllt und mıt Vermutungen unlauterer Machenschaften eher
noch verdüstert STa aufgehellt wird, ıst außerst schwer ftest-
zustellen. ob tatsaächlich die Weihe des TSINUS VO jener des
amasus stattiand und somıt der Hinweis auft seiınen Vorsprung
sich uch darauf beziehe. W as allerdings vielleicht eım Vor-
SDFUNS ın der Wahlaufstellung nıcht unbedingt verlangt ware.
ıu  Z dem Wortlaut genugen Sollte der Vorsprung sıch dennoch
auft Wahl und Weihe beziehen. muüßte diese letztere 1n die
Sanz kurze Wrist zwıischen dem Abzug des amasus VO der

und dessen Besteigung des Bischofsstuhles 1mMmM
Lateran Sonntag, den Oktober. fallen. Dies scheint auch

se1N, W as INa zwıischen den folgenden Zeilen lesen
hat, die nıicht umsonst und zufällig gerade 1er rasch ber die
Tatsachen hinweghuschen.

Daß TSINUS sehr daran gelegen WAaTr, rasch das Wahlge-
schaft erledigen und sich stracks des Laterans versichern,
scheint klar w1e anderseits. daß Damasus mıt der schlag-
fertigen Umzingelung der Sonderversammlung n gelang, die
verfolgte Absicht vereiteln, ob diese Abspenstigen U ın der
h Iu 1 In TIrastevere der ohl 1el eher ıIn jener
eım tagien. Vorausgesetzt ist natürlich.
daß TSINUS damals och nıcht geweiht WarTrT |Die Richtigkeit dieser
Voraussetzung scheint sıch übrigens sogleich bestätigen. Aus
der Erzählung des Ursiners geht Ja hervor, daß Damasus
dritten Tage., cIS der Sdonntag heranbrach, die Einschließung auf-
gab, nachdem sich Z allerdings des Laterans versichert
hatte Das MUu wohl eindeutig besagen, daß ZU Zeit auch
TSINUS och keine Weihe empfangen hatte Begreiflicherweise
wırd die Mehrheitspartel., als sS1e den Zutritt ZU Lateran g-
deckt sah, der übliche Weihetag gekommen WAT, der gewohnheits-
getireue Vollzug der Fiınsetzung 1n das Amt des römischen Bischofs
Iso gewährleistet scheinen durfte und die Hoffnung bestand.,
die Einheit der Kirche VO Rom glücklich gereitte haben
die weıtere Überwachung der Minderheit aufgegeben haben, un
ware bloß, allfälligen Einwändenn Behinderung des
Zutritts ZU Weihe vorzugreifen. Freilich annn das U gelten
unter der eınen, ber unerlaßlichen Bedingung, daß sich die
beiden Anwärter 1n gyleicher Lage befanden: das muß heißen:
wWenn TSINUS nıcht wenıger als amasus noch des Vollzugs der
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auf iıhn gefallenen ahl gewärtig WAar;: SONstT hätte Ja die Preis-
gabe der Überwachung als unverzeihlicher Leichtsinn der dreiste
Überheblichkeit erscheinen mussen. Da DU wirklich nach dem
Zeugnis des Ursiners selbst Damasus noch VO selner eiıgenenWeihe die Wachen WESSCZOSECN hat VO der Iu >r

ann Iso damals TSINUS noch nıcht als Bischof erschienen SEe1IN.
Als INa sehr bald darauf ZU großen Enttäuschung teststellen
mußte. daß Ursinus. ZWar nıcht 1m Lateran und nıcht VO Bischof
VO ÖOstia, dennoch ber die Bischofsweihe empfangen hatte,
er INa folgerichtig sofort den verfügbaren Rechtsmitteln,

den Gegenpapst beseitigen un den Angriff auf die Einheit
der Kirche. den INa  - vorher m1 allen Mıtteln verhüten g'..sucht hatte. DU ogleich tatkräftig niederzuschlagen und selner
Wirkung berauben. All das Z U. muß darauf hindeuten.
daß TSinus 1ın der Zeit VO Abend des etzten Septembertagesauf den Morgen des ersten Oktobers selne Weihe empfing.

Wo die Erzählung des Ursiners nach der verdächtigen Lücke
wieder einsetzt (A 6_7) » befinden sich nıcht allein TSINus. die
beiden Diakone Amantius und Lupus SOWI1e s1ıeben Presbyter,
VO denen bald wıeder die Rede Se1N muß., schon 1n aft S SON-
ern die ersten drei. offensichtlichsten Anstifter hatten bereits
den Weg 1Ns xıl angetireten Wiıie eS$s azu gekommen WAaTr, wiıird
uUunNns allerdings, obwohl 1el darauf ankäme. nıcht erzahlt. ffen-
bar wWar außer Jenen wen1g glaubwürdigen Verdächtigungen
nıcht 1el ZU Nachteil VO Damasus und schon Sar nıchts ZU
Vorteil VO Trsinus und seınen Genossen herauszuholen dabei
Daß der offentlich anerkannte Bischof VO Rom chritte unter-
nehmen hatte. die staatlichen Stellen ZU Einschreiten
seınen Nebenbuhler veranlassen und die anderen Ruhe-
stOrer. ıst natürlich anzunehmen. Um den Erfolg erklären,
braucht INa ber nıcht unbedingt Bestechung vorauszuseizen.

Wann die Verhaftungen stattfanden, wäre ohl höchstens erraiten.
Ebenso ist niıcht gesagl, ob Ursinus, Amantius un Lupus sogleich nach Ver-
haftung auch ın die Verbannung gingen. edenfalls scheinen aber die TEeS-
byter, ob S1e DU schon mıiıt jenen drei IMNmMmM: verhaftet wurden oder erst
später, Jänger 1n aft geblieben SECe1IN. Die Verhaftung der Presbyter wird
oft anders dargestellt, P aspar, 6S hıce S U

197, aber der Wortlaut ann wohl DU  —; dieses bieten: PpPECT officium
kann kaum eiwas anderes bedeuten als durch die Gerichtsbehörde: der Aus-
druck wird sıch da nicht auf die Amtsstellen der Presbyter anwenden lassen.
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Obwohl fast alle Nachrichten unterschlagen werden, dürfte
den ıu SAaDZ zerstreut zutage retenden Einzelheiten noch 1M-
INerTr deutlich ZU Vorschein kommen, weshalb der Ursiner
mıt schlauer Berechnung 1ıne nähere Einsicht ın den Ablauf
dieser Dinge verwehren wollte Seine Kunden damıiıt auft
keinen all befriedigen, sS1e mußten diesmal naturnotwendig
In eın schlechtes Licht geraten und konnten dabei UU VO ihrem
Ansehen noch mehr einbüßen: damıiıt War seiınem Zwecke nıcht
gedient.

Vorläufig die sıeben Presbyter 1n aft gehalten WOT-

den hatten ber 1mMm Gegensatz den offenbar als hauptschuldige
Anstiftfter erkannten TEl namentlich aufgeführten Mitglieder des
Diakonenkollegiums och nıcht ın die Verbannung ziehen.
Dieses unterschiedliche Verfahren wird ohl darauf hindeuten.
daß INa vorderhand WAaTrT, diese siıeben hne weıteres
freizugeben. sobald die nötıge KRuhe., OÖrdnung und Fintracht ın
das Leben der römischen Gemeinde zurückgekehrt Nach-
dem ber mehr als TEe1 Wochen auf die FKinsetzung VO  — amasus
noch keine friedlichen Verhältnisse zustande gekommen
sondern 1M Gegenteil der Widerstand der rsıner sıch VOeT-

steifen anling, war INa begreiflicherweise nıcht genelgt, die ber
jJene verhängte aft ufzuheben., sondern vielmehr entschlossen.
die getroffenen Maßnahmen verschärfen und diese Häftlinge
ebenfalls ıIn die Verbannung Z schicken.

In außerster Verzweiflung wagt U die Ursinergemeinde
eıiınen tollkühnen Streich. Er gelang. Der Hafrt entrıssen., werden
die sıeben Presbyter unverzüglich ZU 9 —  e g‘...
bracht 8 Mehr noch als ber den verhblüffenden Erfolg des Unter-
nehmens wırd IN S1C| jedoch wohl wundern ber 1e Selhstver-
ständlichkeit. mıt der diese Presbyter nıcht eiwa In elne der beiden
als Iu —  © pa bekannten Gebäude. sondern ZU

1ı 1 gebracht werden. Das ware nıcht enkbar. g'.-
schweige enn durchzuführen DSCW ECSCH, wWwWenn nıcht diese Basılika,
die eINzZ1IgE, die überhaupt innerhalb der Stadt Liberius zugew1esen
wird. unterdessen bereıiıts Z Hochburg der rsıner geworden
ware. allerdings bisher nıchts verlautet WäarTr und worın sıch
der rsıner Iso unwiıillkürlich selhst verrat. Denn 1ler kommt eın
nıcht unerheblicher Übergriff der rsıner UNSCTET Kenntnis,

Gesta
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den der Erzähler SoONnst sorgfältig Z verheimlichen suchte Auf
einmal stellt siıch klar heraus. daß die Verhaftung der zehn An-
Fführer der Bewegung sıcher nıcht zuletzt verschwiegen wurde, um
nıcht verraten, daß S1Ee ach Aufgabe der Iu 11
miıt ihrem Anhang siıch eben ın der basılıca Lıberl1 VCOCI -
schanzt hatten: enn damıiıt hätte die Schilderung des Tolgenden
Vorftfalls unvermeiıidlich e1in Zanz anderes Gesicht bekommen. als
ıhm dieser Anwalt der rsiner > verleihen wollte.

Offenkundig werden diese s1iıeben Presbyter VO den Befreiern
den selben Ort zurückgebracht. VO die Häscher sS1e abge-führt hatten: nachdem ber schon feststeht. daß Jjener 1ne un

selhbe Ort ıIn der wıederzuerkennen 1st,
annn kein Zweifel mehr bestehen der Tatsache. daß TSINuUs diese
Basılika seinem Bischofssitz und Hauptquartier ausersehen
hat Kıs bleihbt Iso u noch die Frage offen, bei welcher Gelegen-
heıit und Wann Besıtz VO ihr ergriıffen habe Sicher konnte
noch nıcht geschehen seIN. als die dreitägige Kıinschließung der
b u 1 durch die Leute VO amasus wieder aufgelöst
wurde: geschah ber nıcht eher. allerdings uch nıcht el
später, Iso Irühestens Sonnaben VO dem Weihetag des
Damasus, vielleicht auch erst Sonntagmorgen selbst. mehr der
wenıger Iso 1n der Nacht VO September ZlilTl Oktober.
Wann darauf die Verhaftungen stattgefunden haben. ist ebenso-
wen1g bekannt. sonst ware für die ÄAneignung der Liberiusstiftung
sıcher eıne außerste Spätgrenze gegeben. Sehr wahrscheinlich wırd
1a4an ber sofort ach em Abzug der Wachen VO der Julius-
basılika. lImmer S1e lag 8 diesen Ort verlassen haben, u11 sıch
eiıne bessere Stellung verschaffen. Für eınen Angriff auft den
Lateran konnten die Kraäafte erfahrungsgemäß nıcht ausreichen.
wenn Damasus TEel Tage lang diese waghalsige Gemeinde VeT-

hältnismäßig leicht In Schach Z halten vermochte.
Wollte sıch Ursinus nıcht einfach mıt einem Presbyterialsitz

und eliner gewöhnlichen Titelkirche begnügen, hatte sıch
Es wırd selbst den erbittertsten Verfechtern der Gleichsetzung VO  —

basılica 1lciınıni mıiıt basılica 11 nıcht einfallen, die Übersied-
lung nach der basılica Lıberi 1 auf dem Cispius eichter verstan  iıch und
durchführbar iinden VO der basılica än 1n Jrastevere als VO  —;

derjenigen fo a trotzdem die Entfernung oppelt —
v1ıe beträgt. R. Vielliard, Recherches s U les oOrıgınes de la Rome
chretienne, 70—71
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des Laterans eınen anderen Bischofssitz umzusehen. Man
wiıird siıch nıcht wundern. daß se1ıne Wahl unter diesen Umständen
c 1  €  1ıuf die basılica Liberi1 fiel FEigentlich die einz1ıge ausgesprochen
päpstliche Basılika. bot diese wohl neben der kaiserlichen Stiftung
1mMm Lateran damals innerhalb der Mauern der Stadt den mächtig-
sten und fejerlichsten Kirchenraum. Daß außer den vorteilhaften
Raumverhältnissen ınd der Würde der Kirche auch die Erinnerung

Papst Liberius zugunsten dieser Wahl gesprochen habe. scheint
selbstverständlich. Wenn dem ber ware und WENN auch eiwas
daran ist, daß TSINUS noch VOT Damasus, ber nıcht schon 1ın der

Iu 11 ZU Bischof geweılht wurde. muß bereits
Irühen Morgen des Oktober 1eTr 1n der Basılika des Liberius
Ursinus se1ıne Gemeinde versammelt und Aa USs der and des Bischofs
Paulus VO Tivoli die Weihe empfangen haben Doch Wann und
w1€e immer TSINUS VO dieser Kirche Besitz ergr1ff und ob uch
wirklich 1er die Bischofsweihe empäng, siıcher hat sehr bald
diese S 11 ZU Gegensitz des Laterans erhoben.
und dadurch wıird der schicksalschwangere Zwischenfall verständ-
Lich, der bald darauf diese heiligen Räume erschauern hieß ach-
dem die Krwartung, daß mıt der Ausweisung der Presbyter endlich
der Zwist eın Ende nehme. Friede und Eintracht alle Gläubigen
wıieder vereıne. abermals STausamı enttäuscht worden WAaTrT, hat eın
wen1g erleuchteter. unseliger Eifer mıt blutiger Waffrfe blind-
lings gewutel, daß 6s langer Jahre bedurfte ZU Heilung der Wun-
den und amasus, anstatt die vermeintliche ohltat empfangen,
In ıne ungeahnte Bedrängnis getrieben wurde.

Die Befreiung der rsıner Presbyter 1m Augenblick, als S1Ee
In die Verbannung ziıehen sollten. War überraschend leicht
glückt. Jegliche Anwendung VO Gewalt vermeiliden dürfte
dabei allerdings schwerlich gelungen se1n. Noch weniıger wird INa

annehmen können., die zuständigen Amtsstellen hätten darauf e1in-
tach S4aNZ gelassen zugeschaut, „Gewehr be1 Fuß” Im Gegenteil
wurden unzweıfelhaft Gegenmalßnahmen getroffen, ”  Z die entT-
kommenen Häftlinge wieder aufzugreifen, obwohl eim rsiner
abermals nıchts verlautet davon. Vielleicht ist die Sache auch
selbstverständlich. als daß I1a sıch wundern dürfte ber das
Schweigen. Höchstwahrscheinlich muß ber der blutige Zwischen-
tall darauffolgenden Oktober. den der Bericht ausführlich
schildert. damıiıt 1n Verbindung gebracht werden. Wohl eben
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laßlich der Kückforderung der gewaltsam entführten Presbyterdürfte der Einbruch ıIn die 11 ausgelöst worden
se1ın bei dem die erbitterte Wult ber die Friedensstörer hem-
mungslos ZU Ausbruch kam und womıt sıch die Lage VO Grund
au[f. und nıcht zugunsten VO Damasus, verändert hat 5

Es mMas gew1ıssermaßen begreiflich sSe1IN. WEeNnNn die Geduld der
Damasusanhänger sıch schließlich erschöpfte. ihr orn durch die
aQUuUSSCHOMMENE Frechheit des Handstreiches entfesselt wurde und
daher die herbeigeströmten Volksmassen nıicht mehr autzuhalten

Sie brachen gewaltsam die Tore e1lNn, stießen 1n die Kirche
VOT und richteten eın Iurchtbares Blutbad unter den Ursinern
die sS1 1m Heiligtum geborgen hielten. Der stetig genährte Grolil
WarTr auft einmal ausgebrochen und hatte mıt elementarer Wucht
alle Schranken der Mäßigung un Beherrschung gesprengT. Ob-
ohl schon VO Anfang mıt dem Augenblick der Wahl. der
Kampf Papst amasus eigentlich aufgezwungen ward., offenbar
sich auch wirklich zu wehren wußte. selıne Beteiligung diesen
Ausschreitungen, die der Ursiner. allerdings auffällig zurückhal-
tend und vorsichtig 1m Ausdruck trotz der unverhüllten Absicht,
glaublich machen möchte. ware demnach selhbst annn schwer hın-
zunehmen. Wenn der Hetzer etwas mehr als leere Vermutungen
vorzubringen hätte Anderes als unbestimmte Worte der Finladung
uınd des Ermunterns wußte INa  ; anscheinend dem Papste nıemals
vorzuwerfen und diese wohlbegreiflich nıcht einmal nachzuweisen.
Nicht umsonst, sondern aus wahrer Verlegenheit und bloß den
ausgesprochenen Verdacht doch eiwas glaubhafter machen. g-.
wıß ber nıcht hne nach Möglichkeit Jedwedes aufzubauschen,
w as irgendwie amasus auszuspielen WT, hat dieser Be-
richt alle Irüheren Kämpfe der Reihe nach aufgezählt. hne
wollen. doch mıt Erfolg gibt ann reilich durch die Schilderung
augenfälliger Einzelheiten. w1e der Anlegung des Feuers den
J oren. der Besteigung des Daches und VOT allem der großen Zahl
VO Toten selbst sofort sechr deutlich erkennen, daß ler bei
der basilica Liberiana um ein Ereignis ging, dem die vor-
hergenannten Sar nıcht vergleichbar9 selbst WCNnNn Ccs dabei
zuweilen nıcht hne etwelches Blutvergießen abgegangen Wa

Die blutige Summe VO 160 Gefallenen. die 1eTr der Wort-
führer des TSINUS zıieht. wurde bald und. wWwW1e aus verschiedenen

Gesta
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Nachrichten klar hervorgeht *® och lange und laut dem Papste
böswillig ZU ast gelegt. Gewiß War 1er blutiges un verhäng-
nısvolles Unrecht geschehen. Es lag eın unbestreitbarer Tatbestand
belastender Handlungen VOT, VO denen gerade die letzten. blut-
befleckten sicher nıcht ZU Nachteil VO Damasus, sondern unbe-
strıtten ihm zuliebe und seınen Gunsten unternommen wurden.
In dieser offenkundigen Ergebenheit der stürmischen Volkshaufen
dem Papst gegenüber haben die Ursiner. der eigenen Schuld sıch
vollends bewußt, endlich die geeıgnete Gelegenheit rblickt.
die Staatsgewalt Damasus aufzurutfen. So entschieden. als
der Einbruch 1n diese der Kirche entwendete Basılika Damasus
eınen Vorteil einbringen wollte. zwingend sollte seıne Mit-
wirkung und se]lne Schuld ZU Vorschein kommen. Als ob eın
Raum für Zweifel ware. schließt der Bericht W1e mıt Hammer-
schlägen: de parte 6 FIO Daması nullus esti 1NLOT-

tuus  89 I rotz allem ıst es indessen offenbar n1€e gelungen, dem
Papste eıne solche Schuld zuzuschieben w1e U viele und
rastlose Feinde unter bedenkenloser Anwendung aller erlaubten
und erschlichenen Mittel umsichtig angestrebt haben

Wie 1er selbstverständlich der Verhältnisse halber anzuneh-
INe ıst und sich übrigens uch be1 Ammianus Marcellinus als
berechtigt erwelsen scheint. muß jedenfalls Marıa Ma g‘..
&10 schr bald der staatliche Ordnungsdienst eingegriffen haben.
und uch abgesehen davon. ob der Einbruch wirklich
mittelbar In Zusammenhang bringen ıst mıt der gewiß US-
bleiblichen Rückforderung der entführten Häftlinge durch die
Behörden. Der rsıner stellt siıch wieder einmal., als wuüßte VO

nıchts Dennoch kommt be1 iıhm 8) AaUS dem Zusammenhang
deutlich zutage, daß die Kirche tatsäachlich geraumt wurde. Wenn

nämlich fortfährt ın der Erzählung mıt dem inwels auf eıne
Zwischenzeit VO TEel Tagen 9 wonach die Versammlungen der

Davon sprechen außer Ammilanus Marcellinus un Rutinus die beiden
Te1ıDen der Konzilien VO  b Kom 380) un: Aquilelia 381) den Kaiser und
dessen T1e Aquilinus. Vgl WiItlg, I! passım;
Hoepffner, - 2I88— 304 (Gesta

G O: lali vVvVe 13, 9 Ausg. Günther 1, 57: etiam iliudicıorum
examıne exploratum mentiıs sanctıssımae ulrum u i etıam
1U0 patrı nOSITO Valentiini]ano esti comprobatum

Gesta S: Schuchert, 3 9 ıll stia dessen allerdings In dreitägigem
amp VOo bıs Oktober die Schlacht ı1n der 1r weıter wultien lassen.
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rsiner wıeder aufgenommen wurden. dürfte klarsein. daß
dazwischen ıne KRäumung durch Außenstehende stattgefunden
hat Vielleicht dürfte 6s auch nıcht ferne liegen, ıIn der Verwen-
dun  >  o die bei dieser Wiederaufnahme der Versammlungen ın der
Basılika VOoO der Stelle aus dem Psalm gemacht wird. eine
Anspielung darauf wahrzunehmen. daß VO Iremden Leuten über
die Leichen verfügt wurde, W as u enkbar ware. WEeNn die
öffentlichen Stellen sıch damit befaßt haben
talıa C  TUu tuUuOrum uolatilibus caelı.

- 2 . .0Car n es sanctorum tuorum bestiis terrae:
Tat q uı sepeliret. Als die rsiner nach den Tel Tagen
wıieder zusammenkamen. wurde Jener unselige Kampf
Damasus als Urheber dieses gotteslästerlichen Kingreifens 1n der

entfesselt. der lange Zeit und unheil-
voll nachwirken sollte. Auf e1iInNne kleine Strecke hin. soweıt näamlich
der Bericht des Ursiners reicht. wırd 1er noch verfolgen
Se1INn  92 Vorher ber sınd für die bisherigen Kreignisse noch die
anderweitigen Zeugnisse nachzuholen und uszuwerten.

Der Jahrbucheintrag Von u A, 366
Chr ben B)

Zunächst ıst der kurzen FKintragung des Hieronymus 1n se]lner
Chronik beachten. daß die erste Zeile eıner Formel entspricht,
die immer ungefähr wıederkehrt ın diesem Werk für die el-
dungen VO einem Bischofswechsel ın Rom 9 Auffallend ma dar-

bloß die richtige zeitliche FKinordnung ın das Jahr 2366 wirken.
weiıl die vorhergehenden diesbezüglichen Angaben regelmäßig
TEl Jahre fruh erscheinen 9 Wenn INa aus der Wiederholung
derselben Formel (11f dieselbe Quelle schließen müßRte. ware diese
Weststellung etwas überraschend. Hieronymus ann jedoch natiur-
lich ebensowohl diese Angabe selbst den vorhergehenden nach-
gebildet, als 1er Aaus eigener Erinnerung die richtige Ansetzung
getroffen haben Bei der Einreihung des Papstes hat sıch jeden-
talls VO selner sonstigen Quelle leiten assen. Dazu soll U

angemerkt werden. daß 1ın der philokalianischen Überlieferung
Gesta 7—8; sıehe unten LmM Abschnitt über die asılıka der Trsiner.

Romanae ecclesiae XIX XE ordınatur eP1SCODPUS
Siluester) Ausg. Helm 229,

Silvester 510 Helm 229, 1 Marcus 351 Helm 233 ulius 331 Helm
253 Y Liıberius 54  \ elm 29(,
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des sogenannten liberianıschen Papstkataloges dem Liberius eben-
falls die Stelle unter den VO Christus berutenen Leıtern selner
Kirche zukommt 9

Während sıch aus diesen Beobachtungen ıU die Feststellung
der allfälligen Quelle etiwas ergeben könnte., ıst die Verwendung
der Formel selbst entscheidend für die Deutung der Stelle und
die Aussicht. sS1e verwerten. urch diese Gestaltung der ach-
rıcht VO Antriıtt ıst näamlıch ber die einzelnen Stufen des an
zeıigten Vorganges nıchts (Genaueres erfahren. un für den
Vergleich mıt den Bewegungen VO TrSINus fallen deshalhbh jegliche
Anhaltspunkte fast völlig WECS Denn bleibt VO 1er Aaus nıcht
NUu der Tag der Wahl., sondern auch Jjener der Weihe un überdies
ihr gegenseılt1iges Verhältnis urchaus 1MmM ungewI1ssen. Sicher steht
nıcht einmal unbedingt, ob die Zeitbestimmung
tum temporıs interuallum, mıt der darauf die nächste
Mitteilung ber die Gegenbewegung des TSINUS eingeleitet wird,
dem ersten Eindruck gemäß den Abschluß dieses Begebnisses VOT'-

aussetzt. sıch Iso auft deren Vollzug 1ın der Weihe. die eigentliche
Ordination. w1e auch der verwendete Ausdruck lautet. beziehen
soll oder auf die vorausgehende Wahlaufstellung. Die Ungewiß-
heit wiıird erheblicher. als auch 1mM zweıten Satze selhbst die
Verbindung dieser Umstandsbestimmung nıcht mıt unumstößlicher
Sicherheit feststeht Es ıst nıcht unbedingt klar. ohb diese Zeitan-
gabe das Mittelwort der Vergangenheit
zuschließen ıst, und Iso der Bestellung des TSINUS ZU Bischof
angehört, dem erstheschriebenen und einführenden Vorgang der
aber vielleicht doch besser erst mıt dem Verbum 1ın VOI -

bunden wird Im letzteren ıst übrigens nıcht 1U VO Satzbau her
die hauptsächlichste Aussage enthalten. vielmehr wird durch die
Zeitform der Gegenwart schon das darın mitgeteilte Geschehen
als das eigentliche Anliegen des Chronisten ezeichnet. das mıt
der Fintragung VOT allem gemeınt War und CNAUSCHNOMMECN allein
vollkommen sicher VO Verfasger ıIn das betreffende Jahr eiInNge-
rückt wird.

(‚„anz klar soll der auf 1n A folgende Satz, WwW1€e übrigens
as vermittelnde Beziehungswort bereits außer Zweiftel Setzt, eıne
zeitlich nachfolgende und ursächlich abhängige, Iso eıne danach
eingetroffene nd dadurch verursachte Begebenheit anzeigen; und

132 Ausg. Duchesne 128
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die vorher den Satzgegenstand, unmittelbar an S C-
schlossene und durch diesen Namen VO der einleitenden Um-
standsbestimmung der Zeıt getirennte Beitfügung, S

wırd ihrerseits ebenso eindeutig
ıne zeitlich W1€e sachlich VO rsıner Einfall 1ın das
vorausgesetzte Bedingung enthalten mussen. Worin diese Voraus-
seizung bestand. scheint allerdings hne Beihilfe weıterer Zeugnisse
nıcht Sanzuund einwandtrei darzutun. Wenigstens dürfte bis-
her die Stelle aus sich allein nıcht völlig klargelegt haben, ohb für
Hieronymus TSINUS 1m Augenblick, als mıt seinem Häufchen
VO Gesinnungsgenossen den unverschämten Einfall 1ın das 1
nınum wagte, bereits ZU Bischof geweiht der bloß ewählt
WAaäar. Der Chronist bedient sıch eines Ausdruckes. der. für sıch
SC  MenNn, vielleicht ebensowohl die einfache Wahlaufstellung
als auch den endgültigen Wahlvollzug, reın NnıUu das Recht auf die
Weihe der auch schon die Weihe selbst bedeuten könnte. Wegen
der errschenden Ungewißheit schon und mehr noch ın Hinsicht
auf die nıcht übersehende Gegenüberstellung VO TSINUS und
amasus wıird INa aus Klugheitsgründen vorläufig das Wort nıcht
überfordern wollen un: lLieber bloß die Beziehung auf die Wahl
herauslesen als die Weihe bereıts darın miteinschließen. Kür
jeden all würde INa auft diese Weise siıcher nıcht zuviel behaup-
ten. während doch nıemals mıt dem verwendeten Worte be-
welsen ist, daß rsSinus bereits 1Mm Besıtz der eihe WT, als mıt
dem unternommenen Abenteuer sıch die Schuld auflud bald
erfolgten grausıgen Blutbad. das 1er jedenfalls 1U selner Ver-
antworiung 1ın Erinnerung gerufen wird

AÄus dem /Zusammenhang darf INa wohl höchst wahrscheinlich,
WeNnn nıcht sicher. weıter schließen, daß mıt dem betreffenden
Satzteil ausschließlich das Ergebnis eıner Art VO Wahl gemeınt
seın annn Denn W1€e schon erwähnt wurde, hat Hieronymus,
die Nachfolge VO Damasus auf Liberius mitzuteıilen., eıiınen Aus-
druck gewählt, der den Vollzug der Wahl bezeichnet. indem die
wesenhalfte Erhöhung durch die Weihe hervorhebt: 5

Das Urteil des Kirchenlehrers ber die Rechtsansprüche der beiden
Anwärter ıst damıt schon klargelegt, und seıne Entscheidung
steht außer Zweifel. Er kommt auft TSINUS eigentlich 1U noch
sprechen, selınen Eroberungszug In das hervor-
zuheben. und ZWaL hauptsächlich der fast eINZ1E, die dadurch
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heraufbeschworene Abwehr der Damasıaner erklären. weıl
ıhm daran gelegen WAaT, den eigentlichen Urheber des großen Iut-
vergießens den Pranger stellen. Siıcher soll 1eT VOT allem
Damasus. hne Erwähnung, ber nıcht hne Kenntnis der ent-
würdigenden Anklage, VO aller freigesprochen werden.
Der besonders feinfühlige Bedacht, mıiıt dem 1er der C hronist sıch
die hre des Papstes angelegen se1ın läßt ber ebenso uch das
Genügen der bloßen Anspielung dürfte nNn1€e naheliegend g —

seın w1e eben 1MmM Augenblick, als diese Zeilen entstanden d
Das estreben des Schriftstellers wird übrigens deutlicher,
als So  s vermeidet, VO der gotteslästerlichen Weihe des
TSINUS sprechen. So eindeutig TSINUS für Hieronymus Unrecht
tat eım Finfall ın das r auffällig se1ıne Weihe
verschweigt, ber dafür die bösen Folgen se1INer Frevel andeutet.

sicher ann für iıhn Jjene Wahl. der zufolge alles gekommen
IST, keine Gültigkeit besıtzen. Wenn ber VO eıner Wahl nOtT-
wendig reden WAar, das Unternehmen des TSINUS und selıne
Folgen verstehen. während die Weihe leicht übergehen WAar.,
weiıl für die Folgen die Erwähnung des FEinfalls genugte, ann wWar

gewiß ebenso dringend, fast noch dringender, anzudeuten. W 6S-

halh diese keine Gültigkeit besaß. mehr. als uch das Urteil
über 1e Weihe davon allein abhing. Genau 1€eSs un nichts weıter
geschieht 1ın den W orten: quibusdam eP1SCOPUS CON-

1 Nur gewlssen Leutchen wurde ZU Bischof
bestimmt»., nıcht VO der Gemeinde gültig gewählt; bloß der
Schein elner Wahl ıst 1er vorhanden: e1in lendwerk der Bosheıt.
Übrigens: mochte überhaupt TSINUS SEWL A
Bischof u vorgeschlagen werden. doch keineswegs geweiht SE1N.

Wirftft INa  — U nochmals eıinen lick zurück auf die Zeitangabe
Anfang, scheinbar das Bindeglied zwıschen der Erhebung des

amasus und der Erniedrigung des TrSINUS., wıird INa dessen
ENZCIC Verknüpfung mıt aum mehr möglich
finden un: sS1e fallenlassen., und ZWar nıcht bloß des
Dazwischentretens VOon dem Satzgegenstand der
Hauptaussage., sondern weıl jene Scheinwahl aum eıne noch
kleine Zeıit nach der Wahl des amAasus nzuseizen iıst und schon
Sar nıcht ach seiınem Amtsantrıtt. So mu Iso der vermutete
nähere Zusammenhang mıt 1ın ıt die Oberhand gewınnen,

96 Zwischen den beiden römischen Konzilien VO 5580) un 582; ben 06—15
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und dieser scheint empfehlenswerter, als damit auch das
Verhältnis ZU vorhergehenden Satz ber die Erhebung VO
Damasus sıch annehmbar erklären scheint. Denn mıt der est-
stellung, daß der Einfall 1ın das Sieininum u eıne kurze
Zeitspanne auf das Wahlmanöver des TrSINUS stattfand., wird nıcht
U das Zeitverhältnis zwıischen den beiden Vorgängen TSINUS
selbst abgeklärt. wird ugleich auch die Beziehung amasus
einbegriffen: WwW1e Damasus und Ursinus natürlicherweise gleich-
zeıt1g ZU Wahl standen. muß der Eıinfall des Ursinus notwendigauch Nu urz aut die Wahl VO Damasus erfolgt Se1IN Die AÄAus-
drucksweise VO Hieronymus mas Iso ohl etwas gedrängt
scheinen. rechtfertigt sıch ber vollkommen. namentlich weiıl die
Weihe des TSINUS als unerträgliche Schmach einfach übergangen
WIT  d Was sollte übrigens dessen Einfall ın das Siceininum anderes
als die Suche nach einem Biıschofssitz bedeuten? icht umsonst
wıird Hieronymus vermieden haben. VO der Basılika sprechen,
und nıcht Aa UusSs reinem Zufall hat sıch enn auch das Gewitter dort
ZUSAMMENSECZOZSECEN un entladen.

Vielleicht dürfte INa 1er SO  s noch eınen Schritt welıter-
gehen un ber die streng yrammatischen TeENzen hinaus die
eindrucksmäßige Wirkung der 5Sprache be1i Hieronymus beobach=
ten Dadurch nämlich, daß die Angabe eines zeıitlichen erhältnisses

mıtten hineingestellt wurde, mıt verschiedenen möglichen Be-
ziehungen, wırd deren Wirkungsfeld bedeutend erweıtert. Man
Cannn S1CI des Findrucks aum erwehren., daß hiedurch alles. W as
darauf VO Ursinus berichtet wird, wWw1e zusammengedrängt und
auf eine kurze Spanne gebracht, 1ın Vergleich trıtt Jjenem e1IN-
zıgen Wort, ın das der entsprechende Vorgang be1 Damasus
sammengeballt ist, daß VO dem. W as ber TSINUS berichtet
Wlr  d, nıchts VOT die Wahl des amasus fallen kann., nıcht einmal
die Scheinwahl des Ursinus. genausogut w1e nach der nichtigen
Wahl des Ursinus. ebenfalls erst auf die richtige des Damasus der
Einfall erfolgte ın das ® daß ber auch DU kurze
Zeıt nach der Weihe des Damasus, ob und waäann un auch
TSINUS geweiht wurde. Jenes Gewitter eben dort niederging.

Wenn sıch daraus 100 als sechr wahrscheinlich erg1ıbt, da
Jenes Morden ach der Weihe des Damasus stattiand,
also auch nach em Oktober. sovıel steht VO 1er aus auf alle
Fälle und miıt aller Gewißheit fest. daß TSINUS ZU mindesten.,
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eh selnen Einfall 1n die Gegend ausfiührte. be-
reıts irgendwo VO irgendwelchen Leuten 1ın eıner Wahlaufstel-
lung ZU künftigen Bischof VO Rom ausersehen Wa Somit wırd
uch urchaus offenbar. daß sıch die LIu 1ın der
die betreffende Wahl. WI1e INan allgemein und unangefochten fest-
hält. vollzogen wurde. danach sıch befinden kann. immer INa

will. eINZIE und allein., ber uch SaNz und
Sar, die Gegend eben des S, Wohin 11a Iso auch
die genannte 1ul 11 verlegen mas, elines ıst unier
allen Umständen und unbedingt ausgeschlossen, und VO

dieser vertrauenswürdigsten Quelle au  N daß S1Ee nämlich mıt der
A 1 n ı verwechselt oder ihr gleichgesetzt werden

dürfe Konnte doch unmöglich TrSiınus schon be1 der Wahl 1m
Sıicınınum SCWESCH se1InN. wohlin erst danach. und
wahrscheinlich pOost 10 multumtemporis interual-
l u m, eingefallen ist, DECT la contradizıon che n o 1 CON-

Wo Jjene Gegend 1 ] u siıch befand. wırd reıilich
bei Hieronymus nıcht gesagl; S1e ann aber. INa eım
rsıner richtig gelesen hat. U dort suchen se1nN, die

1 noch heute steht. enn uch eım /Zusam-
menstiromen der Anhänger des Damasus Jjene TrFausam Schläch-
tereı VO Leuten beiderlei Geschlechtes angestellt wurde., die INa

1er ebenso erwähnt findet WI1e€e dort Wenn Iso die außerst knappe
Auskunft der Chronik des Hieronymus allzu viele Fragen offen-
lassen muß, wenıgstens diese Reihen{folge: Bestellung VO Ursinus
ZuU Bischof Einfall 1ın das Auflauf der [)ama-
slaner und Blutbad daselbst — darf dadurch unbedingt als gesichert
gelten. Das ıst wichtiger, als somıt nıcht NUuUu eıne feste
Grundlage- ıst für die zuverlässıge Wiederherstellung
der Vorgänge, sondern weiıl dabei weder 1ın dieser Hinsicht noch
überhaupt irgendwelche Widersprüche ZU rsıiner Bericht auf-
gefallen SIN TOTL7Z der grundsätzlich durchaus widersprechenden
Kinstellung der beiden Schriftsteller den beiden Gegenspielern.
Fis ann deshalb VO hierher nu sehr Wahrscheinlichkeit g _
wınnen. W as Aaus Jjener Schrift be1 höchst vorsichtiger Prüfung
herauszulesen schien.

Fortsetzung olg



Fiınanzen, Kırchenrecht un Polıtik unter Urban VE
Eine unbekannte Dénkschrift aus dem rühjahr 16392

Von KONRAD REPGEN

Zn den schärfsten Vorwürfen Urban I1L zahlen die schon
VO seınen LZeitgenossen formulierten Anklagen ber die Finanz-
wirtschaft 1MmMm Barberini-Pontifikat. Sie konzentrieren sıch beson-
ers Zzwel Problemkreise: uUuNanNnsSCHMECSSCH hohe Geldzuwen-
dungen seıne Nepoten und mangelnde Unterstützung der
Habsburger un der katholischen Reichsfürsten 1mMm Dreißigjähri-
SCH Krieg.

Was die /Zusammenhänge der Finanzpolitik, des Kirchen-
rechts und der Moral mıt dem Nepotismus betrifft. ist seıt U
fast zweı Jahrzehnten eın sicherer Ansatz füur alle weıtere HWor-
schung geschaffen: WIT verdanken ıhn den längst noch nıcht
genügend gewürdigten Studien VO Josef Grisar Daraus erg1ibt
sıch. daß manche bisherigen Annahmen weıt übertrieben(
Daß Urbans Nepoten ın den 21 Jahren VO 16273 biıs 1644: eınen
Betrag VO ber 100 Millionen Scudi erhalten hätten *. iıst oft

behauptet worden. ber sicherlich als ennn ber derart
hohe Geldbeträge hat der Papst n1€e verfügen können }. Aber
WCNN sıch auch die Summe der gesamten Zuwendungen die
Famailie Barberini och nıcht fixieren läßt. bleibt
doch dabel. daß die Nepoten aus den diversen inkünften des
Heiligen Stuhles Gelder 1ın eıner Höhe empfangen haben. die
weder der Siıtuation der Papstfinanzen och der Lage der Kirche

Grisar, Päpstliche Finanzen, Nepotismus un Kirchenrecht unier
Urban VIIL., Rom 19473 Misec. ist pOon(,., Nr 14)

So Ca Die römischen Päpste ILL, Leipzig 1907, 1 9 I' ,

Anm 5) 563
es der Päpste XILL 1’ Freiburg l. Br 1928, 261: AB vgl

Vgl Grisar, a.a.Ö 5. 243 {f.: Seppelt Schwaiger
vgl Anm 6) 78 1ın diesem un merkwürdig zurückhalten
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ın Furopa angeMESSC (Grisar formuliert das harte. ber
nıcht ungerechte Wort VO der „Verschleuderung ungeheurer
Werte Aa UusSs dem Staats- un Kircheneigentum Verwandte  SA

Besonders für die deutsche Forschung se1t jeher VO hohem
Interesse ıst ın diesem Zusammenhang die Frage nach den päapst-
lichen ubsidien 1mMm Dreißigjährigen Kriege. Diıieter Albrecht hat
neuerlich die wesentlichen Fakten (Tür die tatsaächlich entschei-
denden Jahre VO 1618 bıs 1635 zusammengestellt °. Er kommt

dem eindeutigen Resultat, daß Urban I1L1 wenı1ger, ne1ln: 1el
wenıger gezahlt hat als se1ne beiden Vorgänger aul un
Gregor

FErfreulich schnell en die FErkenntnisse Albrechts und
T1sars ın die deutsche Historiographie Fıngang gefunden doch
bleibt der Forschung ber die barberinische Finanzpolitik noch
sechr 1el1 tun. Wır sind atch heute nıcht imstande. Präzıs Z

sa  > w1e sıch abh 6923 VO Jahr Jahr die Einnahmen und
Ausgaben kontinuilerlich entwickelt haben Wır wı1ıssen nicht, w1e
die verschiedenen Ausgabeposten allmählich der plötzlich CNH-
einander verschoben wurden. Und der konkrete jeweilige Stand
der Staatsverschuldung volkswirtschaftlich gesehen die Kern-
Irage ” ıst uns unbekannt. Solange diese finanz-. wirtschafts-
und behördengeschichtlichen Probleme ungelöst sind, bleibt das
historische Urteil Iso für weıte Strecken auf Vermutungen und
Kombinationen angewlesen, deren Überzeugungskraft ıIn eC

nOMm1CI1s begrenzt ıst
(sanz besonders gilt das für die alte Frage, ob Urban 11L

nıcht 1mM Dreißigjährigen Krieg für Kaiser und Liga mehr Geld
hätte aufbringen und ausgeben können. als tatsächlich geschah.
Schon die Zeitgenossen haben ın diesem Punkt mıt Anklagen
nıcht gyespart, während der Papst und selne Diplomaten STEeis mıt
der gleichen Entschuldigung operlerten: Mehr. als WITr tun. ıst
nıcht möcglich, weıl die Kassen leer und die Anleihemärkte über-
lastet sind Sdagte INa das, w el INa es glaubte, der benutzte

Grisar, a.a. 0 S. 250
5 L, Zur Finanzierung des DreißigjJährigen Krieges, A  m- Zeıt-

schrift für bayerische Landesgeschichte 1956
Vgl eppelt Schwaiger, es der Päpste V,

München 1959, 201 ff, 300 ff.; vgl aber Anm.
Vgl I ıe Epochen der Papstfinanz, 1n: Historische Zeitschrift

138 (1929) 457/503:; hier: S, 492
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1an diese stereotype Behauptung u als bequemen. VO den
Verhandlungspartnern schwer wıderlegbaren Vorwand? Kurz
s  o  esagt ollte oder nnt INa nıcht zahlen?

Einen Beitrag ZU Klärung dieses Problems VO eiınem SaNzanderen Gesichtspunkt aus bietet eın bisher unbeachtetes Akten-
stück aus dem Ceva-Nachlaß. Es befindet sıch 1mM Vatikanischen
Geheimarchiv. Mise. Arm 111 vol 4C, und gehört einem Ossjer
VOo Tel Dokumenten. die anscheinend einmal auf Cevas Schreib-
tisch 1ın eıiınem noch erhaltenen Umschlagblatt mıt dem Titel
Le ragloni DEeET Te qualiı 17 PDAPa NO  S DUO dar altrı SOCCOTSI Impe-
raltlore vereıinı1gt waren ©. Das erste dieser Dokumente rag die
Überschrift: Denaro d1 astiello Es ıst AaNODNYM und undatiert. ein
ext wird 1m Anhang abgedruckt

Der genannte and 47 enthalt VOo allem Aktenstücke., die
1m Jahre 16392 für die i1ssıon Cevas als außerordentlicher Nun-
tıus nach rankreich entstanden sınd daneben ber aıuch eıiınen
größkeren Komplex VO Dokumenten ber Ereignisse aus dem
yJeichen Jahre, die dieser Sendung zeitlich vorhergingen: /  über
Verhandlungen, die dem berühmten Protest des Kardinals BorJa
VO März 16392 folgten?®, und ber die diplomatischen Be-
mühungen des Kardinals Peter Päzmäny 1n Rom Dieser verhan-
delte 1m Auftrag des Kaisers VO März 16392 zZzwel Monate

Miısec. {I11 vol 154; 154)' ıst unbeschrieben. Das OsSsier
besteht aus folgenden Dokumenten:

( 16 die 1ler gedruckte Denkschrift
155/157): 1Ne€e Denkschrift, die mıiıt historischen, politischen un finan-

jellen Motiven rechtfertigt, daß der Papst ohne eıgene Schuld nicht ın der Lagesel, mehr yeben als die 12 000 Scudi monatlich: das sSe1  A mehr, als Paul
ygeian abe! Lemma: Sussidii contributioni di denaro.

( 158) 1Ne€e Beilage mıiıt dem Lemma: Ristretto D' ne]
Dontihcato Stä di DADA Urbano Yl DeTr OCCaslone delli mothtivı di UeEITA
IN Italıa DET 11 InNnese d1 setitembhre 1631 Dieses Aktenstück wı bereits 1m
Herbst 1631 entstanden, denn wurde damals schon 1ın der diplomatischenKorrespondenz verwendet: vgl die Zahlen bei Anm 9) AÄAnm
5, die mıiıt den Angaben VO  a} übereinstimmen.

9Q Vgl Urbain VIII ei la rıvalıte de la France ei de la maılson
d’Autriche de 1631 1635, Paris-Lille 1920 Memoires et {Travaux des facultes
catholiques de e, 16) 735 un passım. In Frage kommen ın Mis (3
AÄArm {I11 vol außer der Originalinstruktion für eva 10/21”) die
eigenhändige Minute der Relation Cevas 315/332 SOWIEe diverse Chiffren-
schlüssel für Ceva

75/135 Zur Sache vgl s LO I d., 451
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Jang wen1g erfolgreich ber wirklich tatkräftige Hilfe S COSCH
Schweden 1

Bereits 1n der ersten offiziellen Audienz VO April hatte
der ungarische Kirchenfürst das kaiserliche Verhandlungspro-

entwickelt und dabei TEl Forderungen gestellt ıS  % erstens
Beıitritt des Papstes eıner katholischen Liga (mit der Spitze

Frankreich): zweıtens Maßnahmen des Papstes die
französische Unterstützung Gustav Adolfs: drittens Erhöhung der
päpstlichen Subsidien für den Kaiser.

Unter dem FEindruck der Katastrophe VO Breitenteld hatte
der Papst sıch 1mM Dezember 1631 entschlossen. wıeder ubsidien
nach Deutschland zahlen: 6000 Scudi monatlich erhielt die
Liga, 6000 der Kaiser. Bei Punkt Drei der Forderungen Pazmanys
kam 6S DU nıcht UU auf die eventueller weıterer Hıilfs-
gelder sondern auch darauf. w1e 11 diese mobilisiert
werden könnten. Und ın diesem Zusammenhang IST, W1€e INa
bisher schon wußte. die Frage ventiliert worden., ob nıcht der
Engelsburgschatz Sixtus’ anzugreıfen sSEe1. Freilich hat Päzmäny
schon April nach Wien berichtet. der Papst se1 entschlossen.
diese Reserven ht anzutasten 1 Urban I1IL ıst bei die-
SC Entschluß geblieben. Die Frage heißt. iıhn faßte

Wie uns Clemens Bauer gelehrt hat. ıst ın der nachtriden-
tinischen Periode der Stil der Papstfinanz VO der Ausgabenseite
bestimmt worden. und das Korrelat azu bildete das riesenhafte
Anwachsen der Staatsschulden 1 Für diese ständige Kreditpolitik

der VO Sixtus 1ın der Engelsburg hinterlegte Staatsschatz
(über Millionen Scudıi. davon allein Millionen ın Gold) eın
wesentliches Element 1 Jedes Antasten dieser Bestände konnte

Darüber zuletzt mıit der Literatur) Pastor, a.a. O E  aa un
Albrecht, a.a. O Dazu 1ın Misc AÄArm 111 vol

scritture pertinenti alla lega dal SIg ard Pazman.
12 Vgl Barberini Rocel, Rom 16392 1 $ Entwurf enessa un Azzoliniı

Barb la  —-
13 Päzmäny Werdinand M, Rom 1639 en ard Päzmany

epıstolae collectae ed Fr Hunuy, 1L, Budapest 1911, Nr L B% 65/267
Certum Nnım es! INaGgNdeE Draestarı NO. Ö E quod casielhll ngeli thesaurum
(credo ad graviora reservatum) attingere Sftas noll NeC iam 1t0 Tanitum collıgı
DOssit mediis ordinariis, quanium Draesentes necessitates exigunt Vgl auch die
Note Päzmänys VO pri für Azzolini (eb Nr. 7926 262/265, hlıer: 264,
un 6) SOWI1e ZU aNnzch I,

CM Bauer,a.a.O S, 492 Vgl Grisar, a.a.Q.

5
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unabsehbare Linanzpolitische Konsequenzen heraufbeschwören:
denn die sagenhaften Goldreserven 1m Castel Angelo W Al
als Sicherung der Gegenwert für die durch Anleihen stet1g
wachsende Staatsverschuldung aum entbehren. Man könnte
deshalbh vermuten. daß volkswirtschaftliche Überlegungen. finanz-
politische Erwägungen und anleihetechnische Gesichtspunkte tür
die erwähnte Entscheidung des Papstes eıne Rolle gespielt hätten.
Wie das 1ler veroöffentlichte Dokument beweist. WäarTr das nıcht
der all ıcht finanztechnische Unvermeidbarkeiten. sondern
politische Gründe haben den Ausschlag gegeben 1 Das ıst nıcht
weıter verwunderlich. Wenn INa edenkt, daß oh uück-
sıcht auftf die Auswirkungen für das gesamte päpstliche Finanz-

zehn Jahre späater der Engelsburgschatz 1MmM (Castro-
Krieg, Iso gewissermaßen für das Privatinteresse der Familie
Barberini. ber 700 000 Scudı vermindert worden ıst 1 enn
Nepotismus bedeutete ın diesem Zusammenhang ebenfalls nıchts
anderes als politische Entscheidung und Politik. Für Papst un
Kurie Var eshalb 1mM Frühjahr 16392 die Frage, ob die S1X-
tinischen Reserven für den deutschen Katholizismus angegriffen
werden dürften. eın Politikum. wurde ber und das ıst Sanz
bezeichnend für das Barberini-Pontifikat ıIn der Form eınes

behandelt Die dem uns unbekannten Gut-
achter gestellte Frage dürfte eiwa gelautet haben Ist bei

16 I tTesSsOTO dei Pontefici ıIn Castel Angelo, Roma 1937,
wWäar M1LT nıcht zugänglich.

Voraussetzung dieses Urteils ıst WarTr e1in AÄArgumentum silentio; ıst
ber ohl vertretbar: denn DU  — In der hier gedruckten Denkschrift wırd die
Frage eroOrtert, obh dıe Engelsburgbestände anzugreifen selen. In den anderen
Dokumenten WIT diese Frage überhaupt nıcht behandelt

Grisar, a.a. O S. 2 Cu  s Pastor, a.a. O., X I11 2!
Freiburg 13 Br 1929, 874 sprach 11UT VoO  o

19 Nachdem Kraus 1ın den Jahren 1956—58 die Behördenges  ichte
Urbans VIIL erforscht un seıne umfangreiche Photothek identifizierter an
1m Römischen Institut der Görres-Gesells  aft bereits vorläufig benutzbar g_
macht hat, ıst methodisch eigentlich nıcht vertreiten, auft die Bestimmung
des chreibers a  m  I4 Denkschriften Aa us der Zeit Urbans VILL verzichten.
Wenn hiıer dennoch geschieht, eshalb, weil der Beitrag In Deutschland
geschrieben werden mußte un dem Verfasser 1U  — se1ne bereits 1955 1n Rom
angefertigten Abschriften ZU  — Verfügung standen.

Es ıst Jedo 1emlich sıcher, daß das VO Kraus erstellte Arbeitsinstru-
ment ıne nähere Identifizierung des chreibers und damit des Verfassers
dieser Gutachten ermöglichen würde.
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der augenblicklichen militärisch-politischen Lage 1n Deutschland
ach den Bestimmungen in den respektiven Konstitutionen S1X-
tus erlaubt. den Staatsschatz 1ın der Engelsburg anzugreiıfen?
Er mußlßte Iso zweı Fragen behandeln: Erstens. w as die
Bestimmungen Sixtus’ V.? Heranzuziehen Y dafür die TEL
Konstitutionen VO Al April 1586 VO ovember 587 und
VO 2% Aprıl 1588 c VO denen die erste die wichtigste ıst, weil
die beiden anderen auf sS1e Bezug nehmen 2 Zweıtens ber wWar

Z erortern. welche Konsequenzen sich AaUuUS diesen Bestimmungen
ergäben, WEeNnN INa die Lage In Deutschland berücksichtigte. Rein
Juristisch ließR sıch Iso nıcht argumentieren; enn das Urteil ber
die deutsche Siıtuation seizte Kriterien VOTQaUS, die nıcht au en
Normen des Kirchenrechts stammten.

Der Papst hatte 1586 festgelegt,. daß die Reserven 1n der
Engelsburg DU In s1ieben bestimmten Fällen angegriffen werden
dürften 2 Krieg ZU Eroberung des Heiligen Landes: IT efftek-
t1ver Beginn e1lnes allgemeinen europäischen Feldzuges SC die
Türken: I1T unerträgliche Hungersnot und Seuchen 1im Kirchen-
staat|];: unmittelbare Gefahr des Verlustes eınes katholischen
Landes Ungläubige oder Feinde der Kirche;: V. militärischer
Einfall iın den Kirchenstaat: VI. Krieg Bedrohung ode  1  z
Abfall VO Teilen des Kırchenstaates;: VIL Heimfall un: Sicherung
eines Teiles des Kirchenstaates. AÄngesichts der Forderungen az-
manYys schieden selbstverständlich die Fälle bıs 111 un bıs
VILI VO vornhereıin AaU:  N Aber lag ıer nıcht eın klassısches . Bei-
spıel für all vor® SI manıltlestum periculum immıneal, alıqua

christianis DTrOVINCIIS ah inlıdelihus catholicae ecclesiae Osti-
Dus OCCuDpeLUur, ann hıeß 1386 annn unter geW1IsSsEN
Kautelen auf den Staatsschatz in der Engelsburg zurück gegriffen
werden. Und Pazmäny schriıeb deshalbh ın der entscheidenden ote

ext diplomatum et privilegiorum sanctorum Romano-
TU pontiflicum, Taurinensis editiq, VIIL (  E  9 Iurin 186  D Nr 4 C

693/700
ext a. O! Nr 10S8, 039/943
ext A, Oy (  M Iurin 1865, Nr 125, 1/4
Fine bequeme ers! über diese Bestimmungen bei Pastor,

a. O X! Freiburg Br 1926, 5.9  \ Idhie wichtigsten tellen werden ın den
erläuternden Anmerkungen abgedruck

Vgl ZU folgenden 71 Anm
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VO April: Qui1 lernas IX{II Dullas legerunt, exisiimanı! Casum
praesentiem, detensionis VIdelicet princ1ipum eccles1asticorum CONIra
Infideles, 115 cCasıbus CSSEC, quibus attıngı DOsSsINt thesauri IN
stello eposit! 24

Im tüntten Abschnitt selner Denkschrift nımmt der Gutachter
diesem Problem Stellung, und ın eıner Art. die der

heutige Leser kaum hne Verwunderung ZU Kenntnis nehmen
ann Da wırd nämlich zunächst mıt dürren W orten erklärt. milı-
tärısch sSel die Situation für die Katholiken eher gunstig als
gunstıg INnNna bedenke. daß die schwedischen Iruppen damals

der Donau standen! Und 1m übrigen gelte all DUr
keine anderen Hılfsmittel erschließbar waren. ber davon könne
nıicht die ede sSe1lN: Es fehle Deutschland keineswegs anderer
Hilfe VO außen. Das eich solle zunächst die Geldmittel selner
eiıgenen Vasallen und Lehnsträger mobilisieren der einen
eıl se1lnes Gebietes abtreten. u  z den est retiten Außerdem
habe der Papst seıt Dezember 1631 bereits 000 Taler Sub-
sıdien gezahlt werde Iso VvVOo anderer Seite den Deutschen
geholfen Deshalb kämen ubsidien A US der
nıcht 1n Frage.

FKs ıst nıcht anzunehmen. daß diese Bemerkungen lıronısch
gemeınt N.,. Deshalhbh aßt sıch schwerlich die Vermutungterdrücken., daß die Juristische Interpretation auf dem besten
Wege sel. Rabulistik werden. Dieser Verdacht wıird noch be-
stärkt durch die Wortklauberei. die der Verfasser sich 1MmMm sechsten
Abschnitt eistet. Es entspricht ZWAAaT dem Wortlaut der Konsti-
tutiıonen VO 1587 und 1588. WwWenn sagt, daß dort die Benutzungdes Engelsburgschatzes für Rückeroberung katholischer ..  Önig-
reiche der Feldzug irgendwelche Feinde der Kirche die
gleichen einschränkenden Bedingungen geknüpft würde. die 1586
für Fall un IT angeordnet selen “ Diese Klausel autete: S 7 DIO
recuperatione Terrae Sanctae generalı Conitra Turcas expeditione
bellum aliqguando suscipiendum erit, uncque etiam chri-
sStanus exercitus COomparatus erilt INATEe ad 1DSOorum Turcarum
Nnes [ralecerilt, erst ann dürfen die Gelder angetastet werden 2
FEntsprechen ber die Folgerungen des Gutachtens VO 16392 auch
dem (seist dieser Bestimmungen des Jahrhunderts? Die VO

241 Päzmäny epıstolae Nr 7926 S, 2
Vgl Anm Vgl 71 Anm
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Sixtus formulierten Vorbedingungen sind. WwW1e der utachter aus-

Luüuhrt. 1m Augenblick nıcht ertüllt. Denn erstens geht cs 1n
Deutschland nıcht u  S eıne speditione generale de pPrenc1p1 catolic].
Das WarTr der Punkt. den ıIn diesen JTagen Pazmany dem Papst
ZUIN Vorwurf machte rankreich hılft nıcht dem Kaiser. sondern
unterstutzt Schweden! Zweitens sprächen die Bullen VO „König-
reichen : verlorene „Königreiche” ber könne 1n nıcht zurück-
erobern. weıl das VO chweden okkupierte Gebiet aus Ländern
und Herrschaften bestehe. die keine „Königreiche” selen. Außer-
dem heiße be1i Sixtus „Königreiche“ 1m Plural. nıcht „ein“
Königreich. Derzeit Nl jedo nıcht einmal e1iINn eINZIKES König-
reich gefährdet: enn Böhmen das allein In Frage kommende
„Königreich ‘ sSe1l fast Zanz In kaiserlicher and

Eviıdentermaßen sucht ler nıcht der Jurist nach einer Inter-
pretatıon. die dem Politiker erlauben würde. das sixtiniısche old
1MmM Krieg SE Gustav Adaolf einzusetzen. sondern umgekehrt:
das echt steht 1m Dienst eıner politischen Konzeption, die diese
Konsequenz nıcht wünscht. Dazu paßt nıcht U die militärıisch-
politische Beurteilung der La  s  fa ın Deutschland 1m siehten und
achten Abschnitt des Gutachtens Z& sondern VO allem der lange
Abschnitt Dort wird namlich mıt seltener Klarheit eNntT-
wickelt. welche politischen Gründe eSs SCWESCH sınd die der
Juristischen Interpretation vielleicht den Wesg. sicher ber das
FErgebnis vorgeschrieben haben Indirekt wıird damıiıt also auch
die Frage beantwortet. INa nıcht zahlen

Der Gutachter geht davon 4 US, daß die Bestände ıIn der
Engelsburg vornehmlich den Bedürfnissen des Kirchenstaates D

dienen hätten nıcht ber den Bedürfnissen der Kirche Mit an-
deren Worten: Der leitende Gesichtspunkt darf nıcht UuSs den
Pflichten des Papstes (].S Öberhaupt der Kirche deduziert werden.
sondern ıst AaUS dem Interesse se1nes Staates entwiıickeln. Nun
sSEe1 die Sıtuation 1ım Kirchenstaat daß fast alle VOoOnN Sixtus
vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt selen. Hungersnot. Seuchen.
Krieg den Kirchenstaat sel tatsachlich befürchten. Aber
och sSe1 die Lage nıcht bedrohlich daß raten könne. den
Fngelsburgschatz anzugreıfen. un dieser augenblicklichen Schwie-
rigkeiten Herr Z werden. Denn Rückgriff uf diese Geldreserven

27 Sie steht ın bemerkenswertem Kontrast den damals uUuSs Deutschland
In Rom einlaufenden Berichten.
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ware. w1e die Bulle Von 1586 testgelegt hatte. dasselbe. als ob INa
mmobilien der Kirche veraäußere. Und das wolle doch ohl n1ıe-
mand vorschlagen. Auch dürfe der Kirchenstaat nıcht mıt Hilfe des
Kngelsburggeldes Jenseıts der Alpen verteidigt werden. Zudem
sel der Papst bei der miserablen Lage der Finanzen des Heiligen
Stuhls nıcht imstande. den sixtinischen Konstitutionen entspre-
chend den Engelsburgschatz sofort wieder erganzen, WeNnn
einmal benutzt worden sel Und schließlich sSe1 die Stimmung der
Bevölkerung des Kirchenstaates erklärtermaßen Verwen-
dung dieses Geldes für den Krieg ın Deutschland

Das Fazıt des Gutachtens heißt eshalbh: Wir können nıcht
u nicht, ne1n. WIT dürfen en Staatsschatz 1m Castel Angelo
nıcht für ubsıdien ın Deutschland verwenden: es würde den
Bestimmungen Sixtus und den Interessen des Kırchenstaates
widersprechen.

damit 1MmM Prinzip die gesamtpolitische Konzeption S1ix-
tus richtig erfaßt worden ıst. diese Frage soll 1er nıcht eroritert
werden. In der Institution des Papsttums WarTr die Leitung der
Weltkirche mıft der Herrschaft ber eınen italienischen Mittel-
staat verknüpftt. Das mußte immer Spannungen zwischen Kirchen-
staatsrason und gesamtkirchlichem Interesse Die Art,
wıe das Gutachten VO 16392 hne Vorbehalte eine einseltige
Lösung zugunsten des Kirchenstaates findet gibt Iso einen
Schlüssel ZU Erklärung des Verhältnisses VO Finanzen., Kirchen-
recht und Politik unter Urban 111 Man wollte eın finanzielles
Engagement übernehmen. as den Interessen des Kırchenstaates
nıcht entsprach. Weil INa diese politische Entscheidung ber ın
der Form e1INes Rechtsproblems behandelte. wurde das Kirchen-
recht 1mM gleichen ugenblick ZU Dienstmagd iıtalienischer Miıttel-
staatspolitik.

Anhang
Le dı 1STO NO  - DOSSONO stendersi asSso alcuno NO  - speciticato INn e5s5Sse,
ancorche VI SICA eguale, MAgg10r ragione, ome S] dice ne DrIrima bolla SI
VeTÖO J1

Romanorum pontificum, Taurinensis editio, VIII S, 696
(Nr 5 SI VeiTO Ji1 inciderint, qui etiam malorem derarlio Dromendae
DnecunNiAde rationem aDberent(T, nolumus amen extensionem fHer] aut ullo mMOdoO de
IS interpretari licere. Sed nostiram hanc ordinationem constitutionemve ad 1iteram
intellegı dehere decernimus.
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La medesima SI devono intender ad lıteram, NO  > lecıto In modo
interpretar le SI VeIO

1unque pDarola d1 11 danaro da astello fuor de Aası espress],
prescrittı In O.  e, InCorre Ia SCOMMUNICA, 117 DerIurlo, F’altre DENE dı

S5€e QUOQUE statuimus
ulilıma d1 1STIO0 ne. narratıva dice, che gli eretici CTITESCEVANO, MINAC-
CIAaVAaANO mMAagglori dannı INn Francia, INn Germania Ma queste parole ONO
ne DUTa narratıva, OMe DET remota Cı accummular 117 denaro. a
dispositiva DO1 S] restringe allı Aası DTECISI quali solamente Iecito l

danaro, In dispositiva NO  > S] repelte Francıla, Nne Germania.
Per Iarsıi uUOgO al USo INn nel $ HIS 1taque, INn S51 MAAaNn1-
testum
K BIisogna che l Der1COolo d1 perdersi UNGd Drovinclia catolica SIa manitesto,

0Ggl DeCT gratia dı Dio le IMI caltlolr ONO INn ale che VI (D- pIiU da
re che da temere.

\TgrAnm.
VIII 697 (Nr 45 9) qQUOQUE statuımus SAaNCIMUS,

ut el singuli . qul de DECUNIIS eodem derarlio Draeter asSsus el 1ormam
uD. Draescriptos sumendiIis amovendisve tractarınt, consuluerint, insinuaverint,
suaserıint autl suadere tentarint, 1DSO sententiam excommuUunNniCaAatlIionNnIS iIncurrant,

qUU NISI ab 1DSO ponteltice, Dra  am in mortis artıculo, absolvı nequeanil;
praetferead sedisque apostoilicae ildem reDelles Iaesaeque malestatıs rel SSC
censeaniur omnıbusque eccles11s, monasterIiis et alııs DET AON) quomodolibet Ob3tfentIis
ecclesi1asticis hbeneticlis 1DSO Drivati, CU. ad illa ium ad Jlia In Dosterum oh-
tinenda inhabiles exIistant. uod SI aliqguando eOS reintegrarı contigerit, nıhi!llominus
inlames etiam emaneant NecC VerTrO qu 11S ad honores, gradus dignitatesque In
pDosterum adıtus patetlat, A Bullarıum S_ 9 (Nr 1925 S 1)

aarı VIII (Nr S 2) ‚.. SUuDradictam .  .‚ SUMMAM . ...
CAristo Mariae eiro aulo lege offerimus dicamus, inde,

nobis quidem en. qU: NecC VeTO partem aliqguam etiam minımam Dromi1
UMIMqUam liceat, Dra  X  am SI DIO recuperatione Terrae Sanctae el generalı cConira
Turcas expeditione bellum aliguando suscipiendum erit, uncque etiam postquam
christianus exercıtus COmMDAaTalus T1l INaATeEe ad 1DSorum Turcarum fines i{rajlecerit;
SI Draeterea ANNONAE el reli itumentariae 1InOoDIa sıt, iames DODULIo interitum
allatura Vıdeatur aul SI pestilentiae Iues grasselur; S I S FAa
l[um immineat, alıqua christianis DTrOVINCIIS a 3 1N-
elibus e| catholi  ade ecclesiae hosti  us OCckupeBWrr,/ UNG:-
qUE SsSubs1i1dl1i tantum ferendi au |ISperrung VO Verfasser|; SI
bellum Conira statum INn Italıa interretur, uncque umliaxXa Cu. 1ustus alq:
integer exercitus In 1DSOS etiam ecclesiasticae ditionis 1ines pervaserıt ve]
1am SIt, ul qu1 loca finitima invaserunt ad occupandam Civılaltes el loca ditionis
ecclesiasticae Irrumpant; si sumpf{us tiaciendus ril DTO CIvitatis, quude temporalı
ditioni sanctiae omandade ecclesiae subiecta ab 1DSIUS oboedientia quo Deus Vel-

[at) detecerit, recuperatione el Conservatione aut DTO Civitate ditione, quUadae€ ad
sedem apostolicam devolveretur, recuperanda et observanda; SI quando quISs INn
e(. intraderet Se  S OCccuparel aut OCcupationis et intrusionis periculum instaret
atqıue urgerei
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SI richiede che la DIrOVINCIA catolıica SIa INVasa ab inlıdelibus el catholicae
ecclesiae hostihus

SI dispone che 11 danaro SI dıa subsidii tantum erendi au Dungqgue INn
dıtetto d’ogn altro ailuto. Ma alla Germania NO UNCANO TI ailuti, Drıima
deve Vvalersı de UO1 tesorı dı quelliı de vasallı, teudatarı] dell' imperio, che
ONO In Germanida, tuor1. NCO alıenar rte di SIaLI Der salvar; l
noltre Ia ede apostolica dd 12 0100 allariı 11 INESE, gla ha pagate mesate,
10€ 01010 A dungue 1lO.  y SI DUO metlter INUNO al danaro dı astello quale ha da

olo INn SuSs1dIo, mMAancamentO d’altro danaro.
Finalmente Sta ha In SDPAagna le decime dı 560 000 SCudI, In
NNO ahıine dı spenderle INn dell’lmperadore nde INeNO DUO
parlarsı del danaro subsidiario.
Per giustifÄicare 11 secondo USO dı $ Declarante. nostrae voluntatıs
etc.®, 10€ che a CAVAarsı 117 danaro DEeT Ia ricuperatione regn1
OCcupati da qualungque nemicı chiesa catolica Romana, DET F espeditione
che Conira Sse SI decretasse, fiacesse ne maniera che nella Dresente
SI dispone DETLI Ia ricuperatione d1 Terra anta, DeET Ja generale speditione CONILro
Turchi
Primieramente SI TIcCerca che SI decreti, SI iaccıa speditione generale de
prencipl catolicı1.
Secondo, che S] Iaccıa DET ricuperare regni1 OCCupalı, dungue NO  —x DET Yl SLALI,

giurisdittioni iInteriorlı regni, torse 11O. DET gn solo, parlando Ia
In pIurale
Terzo, hora NO  —_ S1AMO nel] USOo d’alcun qgı OCCUDALO, Doiche quasıi
Behemida, massıme Ie DIAZZeEe Orftı ONO INn pDoltere dell' ımperadore.
Se SI riguarda allı essempl: Nne emente VL Nne aulo In MAagglor1 pericoli1,
NZI OCcupationi seguite dı ngheria, dı (Jermania OSCTO INANO nel
danaro.
L, ImperIio0 stette In MAagglor angustia In m dı aulo perduta Bohemia,
rıbellata SIlesia, Moravia, Austria Superiore, Interiore, assediato CesatTe INn
Vienna, OCCupala I Ungheria da abor, 11 Palatinato 1O acquistato OMmMe 09gl,
le lIortezze Sassonia Intferiore In INaANO de nemi1cI1, e|1 TIO.  - In INUNO
1orze imperiali OMe 0gggı AIllhora NIMICI potentiı In D ı] alalıno, Hassıa,
BrunsVvVIiCc, Virtembergh, Durlac, ArCIVESCOVO [!] d’Alberstal[dt, e/ Magdeburgh, 1]

Zur Sache vgl I b ze) eı a  ÖO S. 555
Zur Sache vgl T, XIIL, 454

(Nr S 2) ‚.. decies Ceniena mullıa
ICe ngeli recondimus, reponimus collocamus lL€Lisdem OMNINO

Jlegıbus condıtionibus, GUadE INn Dr10rı1bus nostriıs constitutionıbus Draescriptae
ei Draetnıtlae unt Declarantes nosirae voluntatis mentisque SSsSeCe ul quod In 1DSIS
Drl1ori1bus constitutionibus de recuperatione Terrae Sanctae el generalı expeditione
CONIra Turcas dıctum tuıt, ıdem etiam bonum Inea quoda: has Deo dicatas
pDecunNiade SUMINAS In recuperatione quibuscumque catholicae omandadae
ecclesiae hostibus OCCUPALlLOoTUM IN expeditione GQUUM Conira eosdem decerniı]
fierl contigerit.

ıe yleiche Bestimmung schon ın der Bulle VO 1587 (B VIN
S_ 940 Nr 108 S 2|])



Finanzen., Kır  enrecht und Politik unier an A

ansie 11 Transilvano. qualı hen Daregglavano, NO SUDETAVUNO Suetia,
SASSONIAG, loro adherenti.

I] danaro iu prıincıpalmente r1DOosto DeETI bisogni ede apostolica,
ecclesiastico, ome apparısce ne. prima $ Nam CL illıus,

Eorum Draecipue commodis nel uod 1gıtur 1b1, aliquando FEMDEN-
tina VI et  Q 1}

Dero nel $ HIs 1taque adducti **, SI NUINEeTANO ası dı carestia d1 Vitto,
pestilenza, ueITa CONLro I0 ecclesiastico, disobedienza d’alcuna dı
CS5S5SO, cConservatione dı CI  d, Iuoghi de] medesimo. qualı Cas], la MAggI10r
parte, 10€ iame, pestilenza, uEITA ragionevoIlmente DOSSONO emers].

S] dubıtando dı Contagglo HCO adesso in varil Iuoghı1 VICIN.
Le diHerenze de Venetiani DEeT I1 confini NO ONO ANCOITA sopite, NO  - DUO

sapers] F esıto de] negotio COMMISSAFCII eputatı.
11 VIicere (1 apoli MINACCIA al nuntio d1 rolture, ard Borgia qu1T

Non SI crede Ne I’uno, Ne T’altro d 1 menite de] ad Ognı mMmOoOdoO SO  s S€ che
oblıgano tenere, NO  - 11} danaro.

Tiene le d Italıa OCcupalı 11 DAaSs] Roano, Feria armato (5C)  > 000
antı, 000 Cavallı, Toras VICINO Pinerolo ha da calar INn Italıa, SI che
DEeET questo UNCOTA SI DUO lemer WUEIKA; d1 gid 17 duca dı Parma vorrehhe 000
anftı DEeET sospett].

1STIO dichiara, dispone che danarı d1 astello S1IANO OmMe glı 7} en]
immobıli chiesa Romana; ne DI1ma bolla XIra hos, Statuen-
ies 1: ne seconda, erza Has autiem, Tandemque Deo 1; NCSSUNOG

SI crede che consigliarebbe ad alı:enare enl immobili chiesa Romana DE
correnti! afiarl.
Quando 17 medesimo pontefice nel HIs 1taque adduct! parla del aSOo

che S] INOVA ueIrra allo ecclesiastico, NO  > vuole che SI aVı 11 danaro,
Drima Fesercıto nemi1ico NO  — entralio, NO  — std VICINO, el in Drocinto d’entrare

nel] medesimo STALiO ecclesiastico. Dungque MO INeENO SI DUO CAVaTeE 117 danaro
SICeSSO DEeET tar dılesa di la da monti1.

uole, commanda J]a che Cessando “"OCCas]lone DET la quale il
danaro DUO CAavVvarsı da castello subıto, intıeramente 1ımeltta altre-

Dungqgue DeT NeCcessartıio antecedente NO  3 SI DUO CUVUIEC, quando cerio
che NO  > SI DUO rımelttere. Ma quesia iIimposs1ibilıta ede apostolica 0ggı
notorıida, Doich SI Sa quanto SIA mpegnata, el indebhıitata alilmente che NO  y

OStIassero Je O  e€e, el giurament!, nessun' TIa au d1 levar 17 danaro
arehbe DIU urgenite che quella d 1 disdebitare In Ia medesima Sanla ede
Ordinano le medesime che ne Aası]ı prescritti NO  b levarsı gid INa DIU
dı 500 000 SCudI1, questiı NO  - In U: volta, DET partes, el paulatım, OSa che

Sta Ia fa GC) O danaro che
’anno 1:

pDagamentı menstrul arrıva 144 000 alları

Bullarıum Vl S. 694 Nr. 43 Ebd (S 1) 11 Vgl Anm
12 Bullarıum VIlI S. 696 (Nr. 43 $ 3)
13 Bullarıyum VIlI S. 941 Nr. 108 85), \n (Nr S 4)
14 Vgl Anm
13 Die aı Dezember 16531 zugestandene Summe VO 12 000 Cu

monatlıch.
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I1 DOpolo Romano, Ie cCommunNniIita ecclesiastico reclamano
S. Stäa DeTr decreti publici de loro CONSIglı al aV di danari, allegando

accumulate de] loro SUNgQUE, havere, Der loro publici b1sOgn!ı
vedendosene spogliare S1 disgustarebbono, disanımarebbono sommamente 1}
Veramente le d1 1STIO0 ONO sirette, DECT Ia Ioro estirtrema puntualita
OSI pericoloso 17 iare alcun motivo, Istanza dı 11 danaro da

castello, che clascheduno menire VI SIa qualche dubbio, NO  > VI SIa/
irreiragabile chiarezza, deve astenersI!i dal Contravenire alla loro materia DIO-
hibitoria. massime glı ecclesiastici, quali DeT tale azlıone almeno il
mondo, huomini UNCO perit] DOSSONO enirar INn OopiInione d’incorso IN
ScCOommuUNnIiIcCche, Deriurll, d’allacciamenti INn Irregolarita, celehrando DO1, INeS-
colandosi In ministratione d1 sacramenti1, aZz]1onı]ı DONLINCIALNN, INn questo USO 11
dubbio astrıinge elegger Ia DIU SICUTAC, quando nche VI] iusse duhbbio 1
Ma /a OSa chiara DET Ia negativa, impossibile Dero che V I ONCOTTAN Ie
qualiro partı de] collegio, quali nche ne ası chiari V I SI IT1CcCercano.

Vgl Pastor, Ba O XIIIL, 1
17 Vgl die Strafbestimmungen, oben Anm



Kleinere MıtteilSCH

Zu Erıiıch Meuthen, Bemerkungen
R. Haubst: „Nikolaus VO Kues und Johannes Wenck

Neue Krörterungen und Nachträge“
1959, 114—1 16)

U dem Leser dieser Zeitschrift die Methode der neuerlichen Kritik
Meuthens, die sıch VO der firüheren meınen „Studien Nikolaus
VOIN Kues nd Johannes Wenck aus Handschriften der Vatikanischen
Bibliothek‘“ nıcht unterscheidet, VO  — Augen führen, selen die folgen-
den lexte ZU Vergleich nebeneinandergestellt:

1958, 1 erwiderte ich
„„Was aber 111 Meuthen dn mıt der Vorhaltung: ‚Von eıner be-

gyrenzten nd zufällig ın die Vaticana gelangten Handschriftenzahl
ST Schlüsse auf das Fortwirken des ( usanus ın anz talien Z.U
ziehen (S x  2 ıst doch ohl schlecht möglich und führt einem schiefen
Bildl)? zıtl1ere das Sätzchen. dem Meuthen Anstoß nımmt: ‚Die
Nachwirkungen des cusanıschen Denkens sind, danach schließen,
INn talien Serıng gewesen. Hier wird also offensichtlich Sar eın ab-
schließendes Urteil gefaällt. Im übrigen ıst auch Aaus den ‚Studien’ ent-
nehmen. daß sich der Verfasser auch ın anderen italienischen Bibliothe
en umgesehen hat.“

Dagegen schreibt u Meuthen (S 114)
”I halte weiıterhin Hauhbst für unmöglich, aus dem heuti-

SCH VO Zufall veschaffenen Handschriftenbestand der Vaticana au
Schlüsse auf die Nachwirkung eusanıschen Denkens ıIn talien ziehen,
oder InNna hielte denn eıiınen ın Deutschlan geschriebenen un erst durch
die Wechselfälle des Dreißigjährigen Krieges ın die Vaticana gelangten
alatinus dazu für beweiskräftiger als eitwa einen Ort und Stelle
nıedergeschriebenen Sublacensis, VOIN dem unNns w1e VO vielen
selbst durch die Literatur schon erschließhbaren iıtalienischen (usanus-
Jdandschriften nichts mitteilt.“

Frage: Ist diese Polemik nıcht längst gegenstandslos, mehr.
als sich meıne „Studien “ schon dem Titel nach auf „Handschriften Au  CN der
Vatikanischen Bibliothek“ beschränken?



HAUBST

E RQ 1958, S& erwiderte ich
„Meuthen möchte Nnun aber seınerseıts die falsche Überschrift Herres

auch noch mıt eıgenen Argumenten verteidigen: FEr weıst autl Ritter.DieHeidelberger Universität 3, hin: nd daß die Propo-sıt10nes das Werk e1lınes Heidelberger Professors und Kollegen Wencks
SeIN sollen, Lindet ‚sensatıonell.”. Wenn dieses Schlagwort 1er eınen
Sınn hat, ann offenbar den, daß der Heidelberger Lehrkörper selbst-
verständlich auft seıten encks und des Konzils s  Na  CZSCNH en Papststanden habe Das gerade ıst aber weıt gefehlt. So sehr, daß schon
ratselhaft SI wıe sıch Meuthen dafür überhaupt aut das Buch VOnN Ritter
berufen ann Ausgerechnet auf CN  E steht darıin nämlich klipp und|
klar ‚Von den Heidelbergern ıst keine einzıge Kundgebung zugunstendes Konzils bekannt geworden Es ıst kaum ZU bezweıfeln. daß
nıcht. W1Ee die Mehrzahl der Professoren auf den anderen deutschen Uni-
versıtäaten. die Rettung der Kırche VOIlL Konzıl erwartete. AÄAus Gründen
gew1ıssensmäßiger Überzeugung, SO scheint C hielt die: HeidelbergerUniversität al dem Standpunkt fest, den S1Ee schon iın den lagen VOI 15a
eingenommen hatte dem Radikalismus ‚„onziıliarer Theorien hartnäckigwıderstehen.‘ Anm ın : Via antıqua und v1a moderna auft den deut-
schen Universitäten des Jhdts |Sitzungsber. d Heidelbh. kad d
Wissensch. 1922, Abh.] 66 spricht Ritter SO  s VO eıner ‚angstlichpapalen Haltung‘ der Heidelberger Universität.)

Dasselbe hätte Meuthen aber auch ın den ‚Studien‘ deutlich SCHU®Rbelegt tinden können, Wenn seıne ufmerksamkeit nıcht exklusiv
auf ‚.Lesefehler‘ der dergleichen konzentriert hätte Denn 05 werden
die Tolgenden Cusanusworte ıtıert und erläutert: Ille Wenck qu1 ab

doctoribus Heidelbergensis stud11 abierat ei partem dam-
natam Basıliensium sumpsıt AM) ıst eın Brief Papst Fugens al
se1ıne ‚.dilecti hilıı unıversıtaltis Heidelbergensis‘ aul  N dieser Zeit re  1-striert.

Dagegen NUunNn Meuthen (S 116)
„Haubst unterstellt mIr, ich hielte en Heidelberger Lehrkörper für

konziliaristisch, übersieht aber selbst. W as Rıtter unter dem Seitentitel
‚Neutrale Haltung der Universität‘ anführt. Anm Kıtter, Die
Heidelberger Universität 11936] 31  2 flüchtet sich für se1ne Ver-
teidigung auf eıne beiläufige, Jahre äaltere und VO Rıtter selbst ıIn der
Universitätsgeschichte überholte Äußerung 1n: Via antıqua nd v1a \
derna auf en deutschen Universitäten des Jhdts (D Heidelberg
1922, Abh.) 66.

Soll Meuthen tatsächlich en VON MIT au Ritters Geschichte der
Heidelberger Universität zıti1erten Lext., der durch die Anmerkung -
gyanzt und bestätigt wird, wıiıederum übersehen haben?

Gegen meınen Nachweis dafür, daß nach Johannes Wenck eın
Heidelberger Kollege Johannes Risen un nıcht Nikolaus VON Kues die
Propositiones „Claves ecclesiae‘“ verfaßt habe um diesen Nachweis
21INZ bei meınen „Neuen Frörterungen“ VO  — allem (S 83—88 hat
Meuthen keinen Grund, der ; Überlegungen zwänge , O



Nikolaus VO  — Kues un Johannes Wenck

bracht. Im vorletzten Satz g1ibt das 50Sa Z indem Risen VeEeI'“-

schleiert, aber ohne Finschränkung „den Verfasser der Propositiones
neNnNntT.

Um einzelne Wortlesungen, Wortstellungen oder Buchstabendiffe-
CN ZEN möchte ich mich nicht weıter streıten. Für zw el Hinweise möchte
ich Meuthen jedoch danken, weil S1Ee für die angeschnittene Diskussion
VO Belang sıind. Inwiefern aber? Wenn Cod Vat Pal lat., 600 S5V
rechter Rand, Denen Degen lesen ıst und der Heidelberger Pro-
fessor Degen nachweislich auf seıten des Papstes stand („Papa ab eccles1ia
11O  b habet claves ‘), bildet das doch ohl eher 1ne Bestätigung als
eıiınen Grund SC meıne ‚sensationelle” 1 hese, daß der 1n größerer
Schrift oberen Rande darüber nachgetragene Vermerk Wencks ‚„Con-
clusiones doctoris eic Risen“ auf den SONST eın ext folgt) eiıne Über-
schrift den „papalistischen Propositiones „Claves ecclesiae“ darstellt

Haubst



FOTOQUES ACA
Kurze Bemerkung einer römischen Barock-Inschrift

Von D’ELIA

1 der Kirche a| Gesü ıIn Rom behfindet sıch berühmten Ignatius-Altardes Andrea Pozzo auf der rechten und linken Seite Je eıne Gruppeallegorischer Figuren, 1n denen die Verdienste der Gesellschaft Jesudie Kirche In der Zeit VO 1540 bıs 1700 dargestellt sınd. Die rechte
Gruppe zeıgt die wahre Religion, welche die Irrlehre geißelt. Sie wurde
VO Pierre Legros dem Jüngeren (1666—1719) geschaffen: die Gruppe
ZU Linken. auf der Evangelienseite, ist eın Werk Vvon Jean BaptisteTheodon EF  1646— sS1e versinnbildlicht den Glauben, der ber das
Heidentum sıegt (L£ 1a) Er wurde VOL dem Tranzösischen Bildhauer als
weiıbliche Fı  s  ur dargestellt. Diese rag ın der rechten and eınen Kelch
mıt der heiligen Hostie, während ihr linker Fuß auf den als e1INeEs
Drachens r der auf einem alten Kodex der verbreitetsten Irrlehren
Asiens Ende des Jahrhunderts ruht Diese Bildwerke wurden In
der Zeit zwischen November 1695 und November 17092 INn Rom geschaffen
vgl Pio Pecchial, I1 Gesuü di Roma., Rom 1952, 185 191 f.)

Auf dem Rücken des alten Kodex lesen WIT:
MID ACA Pecchiai, Tafeln AÄXV, XXVI, —21 Taf 1b)Diese Inschrift Ma vielleicht für die Pilger des Jahrhunderts VOI-
ständlich SCWESECH se1n, da diese die Jahresberichte der Jesuiten aus den
Missionsländern Asiens In Händen hielten, die ın Jener Zeıt unter dem
Titel „Avvisı“, Nachrichten, veröffentlicht wurden. Den Kunstliehb-
habern VO heute SasSch die Ortie nıichts mehr. Immerhin mussen S1e sich
doch wohl auft das Heidentum beziehen.

Um S1e verstehen, mussen WIT U:  N VOT Augen halten, daß die
Missionen Asiens 1 Jahrhundert unier dem Padroäo, dem Patronat
der Portugiesen standen und daß der Einfluß Chinas In den mehr oder
wenıger angrenzenden Ländern o INn Japan sehr bedeutend WAarL,
dort und sind Ccs noch die chinesischen Schriftzeichen 1M
Gebrauch. Dabei anderte sich aber die Aussprache. Sie entsprach nicht
mehr der ursprünglichen, chinesischen, obwohl der bei-
behalten wurde.

Die 1er Worte, die un  N 1er interessieren, siınd alle 1m ersten eıl
der Geschichte der Missionen der Jesuiten In Ost-Indien (1542—1564)
Ginden, die Ende des Jahrhunderts VoNhn dem großen Visitator un



CAME XACA

Oberen aller asıatischen Missionen, Pater Alessandrao Valignano (1539
bıs 1606), geschrieben wurde. Der erste Teil des Werkes WAar Mitte Juni
1583 vollendet vgl Schütte. Valignanos „Grundsätze für Japan”,
Rom 1951., L, XXXVULL Wir dürtten ı1n der Annahme nicht fehlgehen,
WE WI1ITr y]auben, daß 1mMm Hinblick auyf den hervorragenden Autor nd
die J atsache. daß sıch hierbei eINeEs der ersten geschichtlichen Zeug-
nısse der 1ssıon der Gesellschaft Jesu handelt. dieses Werk bereits 1m
16 Jahrhundert den Archivaren un d Historikern bekannt SCWESCH seın
muß, auch die ersie S50 ofhzielle Ausgabe des Manuskripts ersti
1D earn | ın Band 19 der Monumenta Historica Monumenta Xave-
rlana, n 1—199, erfolgte. Die zweıte Veröffentlichung 19  S durch Jose{f
W ickı hat denselben Litel, den schon Valignano seinem Werk gegeben
hatte Historia de] Principio 5 de la Companla de Jesüs CN las
Indias Orientales (CibE  a di Castello). Unser Text mußlßte jedoch schon VO
diesem Datum bekannt SCWESCH seın un Wa  — vielleicht In e]ıner der
vielen Ausgaben der „Avvisı veröffentlicht worden.

Bei der Beschreibung der Religionen un heidnischen Sekten Japans
sa Valignano folgendes: „Primeramente |los Japones| tı1enen dos

de dioses: NOS GUC Illaman MAS , otros que® Ilaman
, Los Camıs SOM los dioses antıgos de los Japones Los otros,

YUUC Ilaman fotoques, on dioses de la China UUC tambien ellos
OMaron de Syon S1am|, entre los quales dos SON los principales,
Llamado e] un e] OtITO (Wicki, 154—15 Das Archiv
der Gesellschaft Jesu befand sich 1m Jahre 1700 bei der Kirche des Gesü
ın Rom Unter Berücksichtigung dieser atsachen finden 1T die Er-
klärung für jJene Inschrift w1€e folgt

|)as Schriftzeichen der Chinesen, das ın der Mandarinsprache,
der bekanntesten unier allen chinesischen Sprachen, Geist, Geister be-
deutet, wird auf iıtalıenıisch w1€e SCEN ausgesprochen, deutsch
englisch SHEN Die Japaner verwenden das Wort 711 Bezeichnung der
Goötter des Shintoismus, ihrer Nationalkirche. sprechen 6S aber AMI
au  CN (vgl. Papinot, History an Geography of Japan, 1909, 250) ıs kannn
eın Zweifel bestehen, daß ın 1LNDNSCTEIN Halle AMES die latinisierte un
ın den Plural geseizte orm VO  — AMI ist. Das Wort steht also tür die
(sötter unöttinnen des Shintoismus, kurz für den Shintoismus selbst.

Als der Gründer Jjener Religion, die sıch spater Budclhis-
IHNHUS NECNNEN sollte, der rleuchtete wurde. nannte b ihn Buddha, N as

nichts anderes als erleuchtet heißt, w1€e etiwa ın uUNsSeTN Sprachen VO

Albertus Magnus oder dem Großen gesprochen wird. AÄAus eiınem Kigen-
schaftswort ist eın Hauptwort entstanden.
Nun schreiben die Chinesen, wWwWenn S1e Buddha SaScCh wollen, e1in Zeichen,
das ın früheren Zeiten BUDIT., BUT ausgesprochen wurde. Heute lesen
die Chinesen dieses Schriftzeichen die Japaner HOTOKE vgl
Papinot, a.a. 187), das H scharf aspırıerend w1ıe eım deutschen
„haben ” Mit der Zeit wurde das jedoch miıt dem verwechselt.
HOTOKE wurde FOTOQUE, wobei ıIn NSCTEIN Falle die Stelle des
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K das korrespondierende portuglesische QUE mıt dem des Plural
getreten ıst So steht also für die verschiedenen Buddha
des Buddhismus.

Eın weitbekannter Name, der sıch 1ın der buddhistischen Sekte.,
dem hindet, der VO ihm ihren Namen erhalten hat (vgl.

D’Elia, Fonti Ricciane, Rom 1942, I 121 Nr 1! Wieger, mıdisme
chinoiıs et Japonaıs, Sjienhsien AÄAmida, Amyda der Ameda., diesen
Namen begegnet bereits In den Schriften des hl Franz Xaver,
wenıgstens 1m etzten Jahr se1NES Lebens, und WarTr 1m Zusammenhang
mıt der Religion Japans vgl Schurhammer- Wicki, Kpistolae Fr
XAaveri aliaque eIuUs scrıpta, 1945, IL, 255 268 —270; 1ın onumenta
Historica H8
AA Portugiesische Schreibweise für ıst der Name e1ıNes
Zweigs der Familie Buddhas, der auch SAKYAMUNI, das ıst der Heilige,
der W eise, der Asket, der Mönch, der Sakyas genannt wurde (vgl.
Hodous, Dictionary of Chinese Buddhist lerms, London 1957, 482)
In der gleichen Schreibweise indet sich auch dieser Ausdruck schon 1ın
den Schriften des hl Franz Xaver, un ZWarLr al denselben Stellen, die
anlaäßlich der Erklärung des Wortes Amida ıtıert worden sind.
Kür den französischen Bildhauer hat sıch das Heidentum >  O\ das Jahr
1700 demnach 1m jJjapanischen Shintoismus, 1m Buddhismus, ın se1iner
wichtigsten Sekte, dem AÄAmidismus, nd ın Buddha selbst verkörpert.
|)as also besagt der Titel des alten Kodex, auf den die Figur der Religion
mıt ihrem Fuße T1 Die Vernichtung des Heidentums, Ende des
1 Jahrhunderts VO dem französischen Künstler als bereits vollzogen
dargestellt, ıst jedoch heute, nach rund 200 Jahren, nıchts weıter als
eın TOMMEeT W unsch geblieben. Das Heidentum ist nıicht u nıcht
vernichtet, CS besteht vielmehr die Gefahr, daß eCcCue Macht gewınne.



Archäologische Funde und Forschungen

Aquileia
| den etzten beiden Jahren WAar CS dem bekannten elehrten VO

Aquileia, (Gilovannı Brusin, gelungen, die Zahl der frühchristlichen
Kirchenbauten ın Aquileia weıtere zwel Beispiele vermehren.
Mit Unterstützung der ÄAssociazione Nazionale PCI Aquileia hat 1U
Brusin die Ergebnisse selner Grabungen unter dem Titel „Due NuUOYvV1
sacelli erıstianı dı Aquileia ” der Offentlichkeit ZU Kenntnis
gebracht.

In beiden Fällen handelt siıch kleinere Privatkapellen au
dem vierten nachchristlichen Jahrhundert. Entsprechend ihrer Funktion

diese nıemals als selbständige Bauten gedacht SCWCECSCH, sondern
wollen, da S1e 1m engsten Mauerverband mıt Wohnhäusern stehen, als
deren AÄnnexe gewerte se1InN. Brusin ar das Glück beschieden, bereits
bei früheren Grabungen ahnliche Privatkapellen freilegen können.
Erstaunlich WAar ıIn allen Fällen e1in überraschender Reichtum Boden-
mosaiken, deren Hgürliche Symbolik un dekorative Elemente ın Ver-
bindung mıt Darstellungen des ‚Guten ırten“ die Funde besonders
wertvoll und beachtenswert machten.

er erstie Kaum, der die bescheidenen Ausmaße VO Z  D Metern
auiweist, wurde In eIN1Iger Entfernung VO der Basılika des Iheodorus
aus dem Jh Ireigelegt. Kine besondere Würdigung verdient das auft-
fallend —  ut erhaltene Bodenmosaik, dessen geometrische Musterung VO  —_
eıiınem KRand, der Aaus stilisierten Arkaden besteht, eingefaßt wird. In-
mıtten dieser teppıchartigen Musterung ıst e1ine quadratische Bildfläche
vorgesehen, u11 die eın dreifaches Flechtmuster SCZOSCH ist Im schönen
konstantinischen Stil präsentieren sıich ın den 1er Eckzwickeln der
Bildfläche, die durch einen eingeschriebenen Kreis bedingt Sind, die
nimbierten Köpfe der „VvIer Jahreszeiten . DDem eingeschriebenen Kreis
entsprechend iolgt eın breıiter. konzentrisch geschlossener Streifen, auti
dem sıch eın Rankenmaotiv entwickelt. Die Spiralen sıind mittels Blätter
und 1rauben als Weinreben charakterisiert un werden VO Pfauen,
Fasanen un anderen Vögeln beleht. Die Mitte der gesamten Kom-
Bositjon wird einem Diskus beherrscht, dessen aum eın gedrehtes
Bandmuster bereichert. In der schildartigen Fläche dominiert die
schreitende Gestalt e1INes Hirten. Das eiwas >>  o die linke Schulter
hın geneıgte Haupt umstrahlt eın scheibenartiger Nimbus. Die linke
Hand rag eınen rankenartig gewundenen Hirtenstahb (pedum), während
die erhobene Rechte Ins Leere gyreıltlen scheint und ursprünglich



x VOELKL

eıne Art Hirtenpfeife gehalten haben mochte Ein rotier Schulterkragen
ber eıner KUrzen J] unika.: ıne mıt runden Clavi besetzte Hirtentasche,
Wickelgamaschen un: Sandalen kennzeichnen en Hirten. Eine wel-
dende. gehörnte Ziege 1D O b Linken, eın Milchgefäß mıt einem amm Z
Rechten SOWI1E eıne Taube ber dem Pedum vollenden das Sujet Die
Technik erweıst eıne yute Arbeit der konstantinischen Zeit un zeıgt
manche verwandte Züge mıt den Bodenmosaiken ın Piazza Armerina.
Die Gestalt des Hirten, den Brusin ohne Bedenken als ‚Guten Hirten“
anspricht, vereinıgt ın der gesamten Haltung wıederum nach Brusin,
„dıenitas.i und „malestas” ın elıner Person ( 2)

Die Freilegung e1INes weıteren Kultraumes gylückte dem Ausgräber
ın unmittelbarer Nähe der bekannten Gerichtshbasilika. Dieser ult-

ıst In den Ausmaßen eiwas kleiner als er erste, ıst ohne Apsis
nd m1ßt 1m Lichten 20.6.7%5 Meter Das hıer gefundene Boden-
mosaık stammt AaUus dem 415 Jh Es ıst farbig, erstreckt siıch ın seiner
Gesamtanlage VOoOoL Norden nach Süden und zeıgt ausschließlich COr
metrische Musterung. Drei waagrecht geführte Streifen aıt einem
stilisıerten Rankenmaotiv ziehen VON Westen nach (Osten nd teilen
dıe Bodenfläche In 1er rechteckige Felder. In den beiden nördlichen
"eldern fanden sıch noch klar erkenntlich diıe Aufsatzspuren eıNeEs
Altartisches. IIDem Befunde nach schließen, sınd sowochl der Fuß des
Altares WwW1€e die Platte selhst 1 Sinne e1INnes Sigmas ZW. Hufeisens Z

erganzen. Nun Tanden sıch ylücklicherweise ın unmiıttelbarer aäahe der
Standstelle eiıne Unmenge VO Marmorteilen eıner Tischplatte. Brusin
1at 1UN die verstireuten Jeile weı zusammengefunden, daß ihm
möglich Wal, die Platte ıIn er vermuteten Orm rekonstruileren. Un
verkennbar sind Tel Seiten des |isches sigmaförmig gerundet, während
dıe viıerte Seite geradlinig verläuft. Die Innenfläche des lLisches ZeIZT
einen Kranz VOIN 12 tellerartigen Vertiefungen, die 1 außeren aum der
Plattenrundung angesetzt sınd, die vıerte geradlinig verlaufende Seite
hingegen Ireilassen. Die orm der Jeller gyleicht Jener eines Hufeisens
und wird durch mäßig erhabene W ulste betont. Es besteht ıne ULIl-
verkennbare AÄhnlichkeit zwıschen dieser In Aquileia geiundenen
siıgmalörmiıgen Altarplatte un en allgemein bekannten Altarschöp-
fungen In dem koptischen, ägyptischen und hellenistischen Bereich
(Aıt. 3)

talien: Altino
An der Via Annıla, die Padua mıt Aquileia verbindet. lag Altinum.
e1in römischer Stützpunkt, das ın der Zeit VO Jh V, Chr bis ZU

24 Chr eıne nıcht unbedeutende Rolle gespielt hat und och 1m
als Bischofssitz hervortritt. Frdbewegungen auft dem heutigen

Kirchenplatz förderten den unteren Teil eıner römischen Amphora
zutage. Auf dem abgeplatteten Ende des Aufsatzstutzens befindet sich
eın Christusmonogramm ın der üblichen Schreibweise. Deutlich erkenn-
bar wurde noch VOT dem Brand VO kundiger and un: ın eıner
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sicheren Stichelführung erst das eingerıtzt und damit anschließend
das „P verbunden. Die Charakteristik der beiden Buchstaben SOWIEe
die Form ihrer Verschlingung haben die Ausgräber veranlaßlt, den
Fund IN das 4,/5 datieren.

Rom Santa Marıa PF Domnica
Die Grundstruktur der heutigen Kirche Santa Marla ıIn Domnica SOW1Ee
deren Apsismosaik fallen, einıgen unwichtigen spateren Zutaten
abgesehen., unbestritten ı1n die VON Papst Paschalis 817—824) INauUgu-
rıerte Bauperlode (Abb 1.—  Dn Der Liber Pontificalis spricht VO einer
Marienkirche (ecclesia Dei gen1ıtrıcıs SCMDETFQUE V1Irg1INIS Mariae
dominae nostrae, qa appellatur Dominica), die bereits 1n irüheren
Jahren erbaut worden Wa  kan nd dem Ruin nahestand (olim CONSTITUC-
tam ei lLam rulne (!) proximam). Diese V OIn Verfall bedrohte Kırche
habe Papst Paschalis In einem größeren nd moderneren Stil VOLN
Grund auf DE errichtet (ampliorem melioremque UUa ante unerat
iundamentis aedificans renovavıt) nd außlerdem die Apsis cder Kirche
mıt einem kostbaren Mosaık bereichert (Absidamque eiusdem ecclesiae
mus1ıbo 17} mirılice decorayvıt. LEL ; 66 Duchesne) 11.4a 1esem
Text veht 1m Liber Pontifkcalis eıne andere Stelle D der zufolge
Papst Leo 11L 796—814) das bereits VO  — dem Neubau des Yapstes
Paschalıis bestehende Kirchlein durch namhafte Spenden VO dem dro-
henden Ruin retten versucht hatte In dieser Stelle erscheint das
der Jungfrau Marıa geweıhte Kirchlein als eın Bestandteil der gleich-
namıgen Diakonie (atque ın diaconia 1DS1US Dei KENIITICIS GQUAC appel-
latur Dominica. IL, Y; 1 1 30) [)a sıch be]1 der ın Frage
stehenden Anlage u eıne jener kirchlichen Diakonien handelt. die 1MmM

die Verproviantierung der Stadt Rom weıterführten un: die-
SCIN Zweck die öffentlichen Finrichtungen Lagerhäusern und Ver-
waltungsbauten übernommen hatten, geht INan nıcht tehl In der An-
nahme., daß die bereits 1m 8. Jh VOIIL Ruin bedrohte Kirche Santa
Maria 1ın omnıca mindestens eıne Schöpfung des Jh darstellte.

Verschiedene Grabungsarbeiten, die In den etzten ahren unter
dem Presbyterium der heutigen, der VO' Papst Paschalıis erbauten
Kirche vOTSCHOMMECN werden mußten, sınd auf keinerlei Baureste
gestoßen, die e]lner früheren Kultanlage zusprechen könnte
sich IU die gesuchte Erstanlage unter dem Hauptschiff der heutigen
Kirchenanlage erstreckt hatte., eıne Frage, die ausschließlich durch
Grabungen al Ort nd Stelle beantwortet werden könnte. oder ob diese
bei dem Neubau hıs auf den Boden abgetragen worden ar bzw. sich 1m
ersten Stock befunden hatte, vermochten die Ausgräber nıcht autizu-
hellen. Was das Licht des lages am., (0| w el rechteckige
Kammern ıIn bestem Mauerwerk aus severlanıscher Zeit, dessen Ziege]
eıne Stärke VO S Z aufweisen und 1n eıne Mörtelschicht einge-
bettet sind, die eıne durchschnittliche Trächtigkeit VO 0,6—1,5 CIM -
kennen aßt )Die beiden freigelegten Kammern, mıt eiınem lichten Maß
VO 6,20 D bzw 5,9 X 3,75 Metern scheinen ın eın Mauerwerk au
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IX Ara

Abb. 1 Rom. Santa Maria 1n omnica. Presbyterium. Reste e]lıner römischen
Hausanlage.

® K \
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Abb Rom Santa Marıa ın Omn1Cca. 1r UusSs dem (Grundriß).
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erselben Zeit einzubinden, deren Überreste bereits 1n fruüheren Jahren
mıt der Kaserne der Coh Vigg identihziert werden konnten. Au{
der Außenseite jJjener Mauerzüge, die dem Schiff der Kirche zugekehrt
sind, fanden sich 1m W andverputz durchlaufende Dekorationsmotive.

Die Kirche rag den Iıitel ‚danta Marıa 1n omnica ” bzw. „„GqUäC
appellatur Dominica . DDie Dedikation VO Kirchen, die mıt eiıner Dia-
konie verbunden a  9 die Jungfrau Maria bedeutet keineswegs
einen Einzelfall. Dagegen legt die nähere Bestimmung der Kirche ;
omnica ”“ verschiedene Lösungsversuche ahe Ohne Zweiftel handelt
CS sich auch 1eT UL eine topographische Bezeichnung, die un  N In ahn-
licher Weise bei den Kirchen „‚Sdanta Maria ın Cosmedin , ‚S5anta Maria
In Via Lata”, ‚Jdanta Maria In Iranspontina entgegentriıtt.

|)as Wort ‚„‚domnica ıst eın substantiviertes Adjektiv, das die
Zugehörigkeit eıner Sache oder Person eiınem Rechtsträger z
Ausdruck bringt. Auf derselben Linie liegen die Begriffe „villicus” nd
..domesticus . Der erstere umfaßlt alles, N as eiıner ..  „vılla gehört, un
der etztere., w as mıt „„domus” 1mM Zusammenhang steht In erselben
Reihe Hguriert Nnu .„.dominicus” 1n seiner Bezogenheit aut ‚„.dominus”

Der Titel ‚„‚dominus” WäarTr 1mM römischen Bereich den Kailisern ZUSC>-
eıgnet worden. „Dominicus” bezeichnet 1U alles, w as 1L „dominicum
Caesarıs” gehörte und jemals Z Privatvermögen des Kaisers g —
schlagen worden W arLT. Vom ursprünglichen Rechtstitel .„.dominıcum
eıner spater verflachten topographischen Bezeichnung dürtite eın allzu
weıtlter Weg SCWESCH se1InN. Er konnte allen Liegenschaiten, Besitzun-
S  Cn nd Einrichtungen haften, die irgendeinmal VO Fiskus vereın-
nahmt worden archl, unter em Besitztitel des Herrschers gestanden
nd öffentlichen Zwecken gedient hatten. In 1LNDSCeTEIN Fall würde annn
die Bezeichnung” 1B domnica ‘ mıt der Ort und Stelle Hxierten
Kaserne der Coh 1ggg zusammenfallen nd nıchts anderes besagen
wollen, als daß CS sich die der Jungfirau Marıa geweihte Kırche
jener Diakonie handelt. die 1m ehemaligen „Dominicum Caesaris auft
dem Monte Celio 1m Kasernenbereich der Coh 18g eingerichtet
worden WäT.

Der Litel „Dominus “ wurde VO den Christen auch auft Christus
übertragen. Folgerichtig konnte für die Christen das Adjektiv ‚„‚dom1n1-
Cus auch alles jJene bezeichnen., das ın irgendeiner Beziehung Z

Christus stand oder gestanden hat Seit em viıerten Jahrhundert ist
enn auch das ort „dominicum als Bezeichnung für kircheneigenes
Besitztum belegbar.

Tastversuche, die al Mauerwerk der Kirche vOTSCHOMMECN worden
Sind, haben ergeben, daß die Hochmauern des Mittelschiffes durch die
1 15. Jh erfolgte Bautätigkeit eıne berhöhung erfahren haben.
ferner, daß sıch ber den Bogenarkaden der Säulenstellungen eın
Lichtgaden mıt Je 10 Fensteröffnungen auf jeder Seite erstreckt hatte
und schließlich, daß das Presbyterium ber en Boden des Mittelschiffes
erhöht SCWESCH seın mußte Die Frage, die sich 1ler aufdrängt, ob
mıt der Erhöhung des Presbyteriums die Anlage eıner Ringkrypta
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verbunden WAaTr , konnte auch on den Ausgräbern nıcht beantwortetwerden. Wäre 1658 der Fall, ann hätte Papst Paschalis hier nichtsanderes getan, als w as VO  u seıner Bautätigkeit ın den Basiliken SantaCecilia ın Irastevere nd San Marco her bereits bekannt ıst
Eine Art onfessio wıird Mabillon ın seinem Kommentar ZUrdo Romanus erwähnt: „‚confessionem QUOGQUE elus PE sacrı altaris)rugulis ıntus ei foris mırum 1n modum perficiens ornavıt MusItal I Als besonders charakteristischer Schmuck werden 1ler die„rugulae‘ erwähnt. Zieht ZU Aufklärung dieses Wortes das Jlos-

sarıum V Ol Du Cange ate (5,1463), dann liest INan dort „Rugas 56©
rugulas nıhiıl alıud C6SSe a portas, porticellas, fenestellasque, YJuUa«ctum ad InNZgTESSUmM presbyterli tum ın vestibulo altaris, tum ıntra ei exiraConfessionem erant“. Auch die „rugulae” erlauben 1er keinen bündigenSchluß, ob C5 sıch 1Ur eine Confessio mıt den üblichen fenestellaeconiessionis handelte, oder eıne Confessio, die der Stirnseite
miıttels Türen zugäangıg WAaäaTrT, oder un eıne Ringkrypta, deren Zugängedurch kunstvoll gearbeitete rugulae verschlossen werden konnten. LatMatth Cs Maria ın omnica Chiese di Roma illustrate 56
1960

Rom Sant’0mobono
Die dem heiligen Homobonus Prn Sant’ Omobono) geweihte Kirche
erhebt sıch 1m Bereich jJenes archäischen JTempelbezirkes, der Fuß
des Kapitols, zwischen Tiber und Forum, dem Vicus lugarius entlangangelegt worden WAäar'. Eine erste Anlage wurde In sechs Meter Tiefe auf
dem ursprünglichen Niveau, as dem W asserspiegel des Tibers ent-
spricht, Ireigelegt. Dabei handelt sıch eıne rechteckige Vermessungdie eiwas oblique ZUM Plan der heutigen Kirche Abb 5) verläuft. e]lner
Orientierung VON nach iolgt Il(l In die Zeit des Servius Tullius
(6 Jh.) geseizt werden kann.

Durch die Überschwemmungen des Tibers bedingt, wurde das —samte Niveau un sechs Meter gehoben und die ursprüngliche Kultanlage1m aufgeschütteten Erdreich begraben. Das aufgegebene Heiligtumwurde auf dem NCUSEWONNeENeEN Baugrund durch eıne Doppel-Anlage
TSeizt Auf einem gemeınsamen Podium erhoh sıch rechts und links
des Fingangs, der mıt em Vicus lugarius ın Verbindung stand eıne
auf drel Seiten geschlossene JTempelcella. Jede der beiden wa auft TEI
Seiten VON eınem aus Säulen gebildeten Peripteros gesaumt, ausschließ-
lich VON Süden her zugänglich un durch eınen 11 Süden vorgelagertenTetrastilos mıt dem eigentlichen Altarbezirk verbunden. Dieser lageiwas tiefer, entsprach breitenmäßig ungefähr eıiınem Drittel der (1e:
samtanlage und NarLTr mittels eıner durchlaufenden, abgestuften KRampemi1ıt dem Podium verbunden. Jeder l1empelcella auf dem Podium ent-
sprach auf dem tiefer gelegenen Platz eın 1 offenen Rechteck erbauter
Altar, dessen seitliche Wangen >>  o  CZECN Suden 1ın vorstielken und en
Zugang on Süden her erkennen lassen Abb 5)
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ber die Dedikation dieser Doppelkultanlage haben sıch keinerleiAnhaltspunkte gefunden. Verschiedene Gelehrte versuchen damiıt dieNamen der Fortuna SOWw1e der Mater Matuta verbinden Andere
sind eher gene1gt, S1e der doppelgesichtigen Schicksalsgöttin Carmenta
bzw. Carmentis zuzueıgnen. Nachdem bıs heute die Frage nach der 1ler
al Ort un Stelle verehrten Gottheit nıcht beantwortet 1st, mOogen ZU
Lösung des Problems ein1ıge Gedanken eingeschaltet werden. In unmıt-
telbarer ähe der Jlempelanlage befand sich, zwischen dem Liber und
dem Kapitol eingebettet, das .„‚.Carmentalische LTor“ Carmenta genoßals doppelgesichtige Schicksalsgöttin eıne besondere Verehrung. In ihr
begegneten sıch Vergangenheit und Zukunft. Sie wachte schützend ber
eıne gutgelagerte Geburt Prorsa) und wehrend ber eıne schlechtge-agerte (Postverta). Eis ıst 1Un naheliegend, mıt dem Doppelwesen der
(Gö5öttin den INn der ähe des Carmentalischen lores befindlichen Doppel-tempel ın Verbindung bringen. Carmenta wäar eıne attische Nympheund galt zugleich als Mutter des Fuandros, Jenes Heros., em, abgesehen
VOIN den Marssöhnen Romulus nd Remus, ebenfalls die Gründung der
Stadt Rom zuerkannt wurde. (V Aen S, IM  IM VL, 1960| 136.)Dem griechischen Namen „FKuandros‘“ entspricht In der lateinischen
Umprägung das Wort „Homobonus“ Solange die gyriechische Kolonie Aa
Vicus lugarius bestand, blieh der Name verständlich. Ebenso verständ-lich bleiht dessen Latinisierung, als die griechische Kolonie aufgesogenwurde und ihre Sprache verblaßte, eın Prozeß, der auch auft den In-
schriften der Katakomben veriolgt werden annn Eis ware UU leicht
denkbar. daß mıt eıner der JLTempelanlagen sich der Name „FEuandros“
verband, eın Name. der spater durch die gleichwertige Form „Homo-bonus“ Trseitizt wurde. LTatsache ıst, daß die 1MmM Osten des 1empelpodiumsgelegene Cella In eıne christliche Kirche umgewandelt wurde un erst-
mals als „„Ddan Salvatore de porticu bzw. „1InN portico belegbar ist und
daß S1Ee spater dann dem ecuen Patron. dem Homobonus aus Cremona,geweıiht wurde. Flächenmäßig entspricht der Grundriß der Kirche jJjenerJempelcella, die auf dem östlichen eıil des erhöhten Podiums lag. Die
Cella wurde umorilentiert, erhielt V O Vicus lugarius, also VO Norden
her, eınen NEUEN Zugang und wurde SCZCH Süuüden hin mittels eıner poly-gyonalen, VONN einer Kuppel überhöhten Chorpartie abgeschlossen.damals der Peripteros Anlaß Z der Bezeichnung „1In porticu ” gegebenhat oder oh sıch diese Distinktion auf die ın der Nähe, mehr dem liber Z
gelegenen Säulenhalle bezogen hat, ıst heute nicht mehr teststellbar. In
der Namensgebung böte sıch UU folgende Entwicklungsreihe: Euan-
dros Homobonus Christus Salvator Pn Homo Bonus atexochen)

Homobonus Sant’ Omobono.
Eine zweıte, wesentlich gewagtere Hypothese, die an bei diesem

Objekt ZU Diskussion stellen könnte, beruht auf olgendem Vergleichs-punkt In der „Peregrinatio Aetheriae (Itinerarium Silviae) bewegt sich
Del der lıturgischen Funktion auf dem Ölberg eıne Prozession VO der
konstantinischen Basilika den „vestigla Domini“ auf der Kuppel des
Berges. Die Pilgerin kleidet diese Funktion In die Worte ‚.ıtur SUSu ın
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mbomom “ Diese volkstümliche. topographische Bezeichnung für die
Kuppe des Berges bringt —_ mıft der griechischen Wortprägung CMn
OoOMO  m6 Pa z auf dem Altar) In Verbindung. Von den sıiıeben Kuppen des
Ölbergs wa  j gerade diese VO  > alters her dem Andenken des Patriarchen
Abraham gyeweiht, der dort Ort und Stelle einen Altar (0 bomö0s)
errichtet hatte Die Stelle wurde kurzerhand 95 OoOMO  AL bezeichnet.
Diese Ortsbezeichnung lehbte 1m Sprachgebrauch des Volkes weıter.
selbst als S1e ach Fntfernung des Altares keinen ınn mehr hatte, und
wurde uUuNnSs 1mM Pilgerbericht der Aetheria als sprachliches Kuriosum
überliefert, hne irgendeine Sinnausdeutung erfahren.

Die vorgebrachte Hypothese würde 1n NseTrTemM Fall eine Gleichung
VO , OMO imbomom omobono ergeben. Zugunsten der I hese
könnte a anführen, daß siıch die yriechische Kolonie (schola (Grae-
Corum) bıs ZzU Vicus lugarıus erstreckte: ferner, daß sıch 1n diesem
Bereich durch Jahrhunderte hindurch e1ın mächtiger Altarbezirk befand.
der 1MmM Bewußtsein der griechischen Kolonie mıt der Bezeichnung ‚CI
OoOmMO  LO treffend charakterisiert werden konnte. Nach Aufgabe der ult-
statltte wurde 1mMm Volksmun die alte Bezeichnung beibehalten, erfuhr
eıne SECW1ISSE 1m Zuge elner volkstümlichen Verbalhornung dialektische
Abschleifung, wurde nıcht mehr verstanden und bei gegebener Gelegen-
heit durch den aäahnlich klingenden Namen des Cremonenser Heiligen
Sant‘ Omobono Trseizt Dazu mochte kommen, daß der Heilige als
ehemaliger Kaufmann ausgezeichnet ın den Bezirk der Gebrauchsmärkte
paßte Es bleibt, w1€e gesagtT,, eıne Hypothese, die beweisen sich bis
jJetz keinerlei Belegstellen gefunden haben Lit olini—M

I Sant’ Omobono Le Chiese di Roma illustrate
>7

Rom Hypoéäum der ViaGino Compagniı (Via Latina)
|Die RQ5S hat bereits ın eiınem ersien Fundbericht, 51 1956 I2 —129
In aller Kürze über das neuentdeckte Hypogäum berichtet, das 1955 unitier
eiınem Gebäudekomplex der Via [)Dino Compagnl, eiınem Teil der
alten Via Latina. durch die Pont Comm. Ci Archeologia Sacra Ireigelegt
worden WAäarLT.,. DDas Gesamtergebnis der Grabungen und eine generelle
Wertung der Anlage 1m allgemeinen SOWI1e der Fresken un Inschriften
1 besonderen hat un Antonio Ferrua S] Sekretär der Pont Comm.
Ci Archeologia Sacra, ın eınem reichausgestatteten Band ZUSaM MCNSC-
faßt un ın der OIln Päpstlichen Archäologischen Institut ın Rom heraus-
gegebenen Reihe „Monumenti di Antichitä eristiana ” en wissenschaftlich
interessierten Kreisen Z Kenntnis gebracht. An Hand e1INes neube-
schrifteten Planes mögen Nun auch dieser Stelle die VO den Aus-
gräbern ın 1er Gruppen zusammengefaßten Cubicula ın ihrer (Gesamt-
heit SOWI1Ee ın ihren Sonderheiten behandelt werden Abb 6)

Kıne erste Gruppe, bestehend aus den Cubicula A, und 28,;
weıst Insgesamt 1Ur drei Arkosolgräber auf Die Dekoration ın iıst
ausschließlich qohristlich. Sie behandelt In siebzehn Bildern die verschie-
densten Motive aus dem und So gruppleren sich auft der Decke
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LLL eınen „„Guten Hirten“ die Szenen mıt der „Anbetung der Magier ,
mıt dem „Dulder Job und selner Frau“ SOWI1IE mıft „Juda und SEeINeEeT
Schwiegertochter Ihamar“ (1 Mos 18) Das Cubieulum zeıgt ferner
auft der kKingangswand den „Sündenfall der Stammeltern“ (1 Mos D A
‚Daniel ın der Löwengrube” Dan 6! 25) „Noe 1mMm Zustand der Irun-
kenheit“ (1 Mos 9, 21) und auf der Rückwand „„Christus inmıtten der
zwolf Apostel” Die beiden seitlichen Wände teilen sich ın die bekannten
vier Episoden aus der Jonasgeschichte. Auf der linken Seite wird „ Jonas
ın das Meer geworfen ' Jon 1! 15) un VOIN „Ddeeungeheuer ans Land
gespien Jon ü 11) Auf der rechten Seite erleht ‚„‚ Jonas en Frieden
In der Kürbislaube‘ (Jon 4: %) nd wünscht sıch In selner „Krmattung den
l1od Jon 4, 8) Von den 1m Cubiceulum vorgesehenen rkosolien zeıgt
das rechte eıne Motivgruppe, die das „Quellwunder des Moses“ Maos
1 E} 6) die „Bergpredigt des Herrn“ SOWI1IEe die „Drei Jünglinge 1m KHeuer-
ofen‘“ Dan Z umfaßt. Jenes auf der ınken Seite bringt eıne Gruppe
mıt ‚Jsaak, Ssau und Jakob un: dem Linsengericht” (1 Mos In  I Das
Arkosolium ın der Rückwand zeıgt als Dekoration „Ddusanna inmıtten
der beiden Ankläger” Dan 28)

Fine zweıte, ın sıch geschlossene Gruppe bilden die miteinander
kommunizierenden Cubicula und mıt insgesamt Grabstellen. AÄAuch
diese Gruppe annn als christlich angesprochen werden, bringt sS1e doch
ıIn ihrem ikonographischen Schmuck nıcht wenıger als dreißig Motive
au den beiden I estamenten zZzuUu Darstellung.

In ”B befinden sıch auf der Decke eiInNne eigenwillig empfundene
Darstellung der „Sintilut”, bei der ott aus dem Himmelsfenster aul
Noe der sıch mıt selner Tau ıIn einem Schifflein befindet. FTrCSNCH 1äßt
(1 Mos E 11), das „tragische nde Absaloms“ 1m Wald VOoNn F'phraim
e am 1 $ Q) SOWI1IEe „damsons Kampf mıt den Löwen“ (Richt 14, 5)
Während die Seitenwände des Cubieulums sich auft die Verwendung VOI
Iiermotiven beschränken. entwickelt sich auf der FEingangswand der
dramatische Abschluß des durch Pinehas vollzogenen Gottesgerichtes
(4 Mos dem die Szene „Jobias mıt dem Fisch“ beigegeben ist Tob
6, 5) Der Bildschmuck des rechten Arkosoliums bringt 1ın seinem Reper-
toıre verschiedene Bildmotive, denen auch 1m andschmuck der
Irühchristlichen Kirchen wıeder begegnet: ‚Jakob und die Hiımmels-
leiter“ (1 Mos 28, 2 „Abraham nıt den TrTel Fngeln 1n Mambre (1 Mos
18, 2) ‚Jakob segnet Kphraim Ild Manasse“ (1 Mos 4585, 14), „Die Iraume
des aägyptischen Joseph‘” (1 Mos 9), ‚Elias auf em feurıgen Wagen
P ar Kön Z 11), „Jsaak, sau und Jakob (1 Mos 34), „Balaam mıt der
Eiselin und dem Kngel” (4 Mos 222534 Das linke rkosolium vermeıdet
1N seinem W andschmuck jede Art VO Wiederholung nd zeichnet ın
der Lebendigkeit der Farben „Die Vertreibung der Stammeltern aus
CM Paradies” (1 Mos 3, 23), ferner „Adam und ILva mıt Kaın und bel
(1 Mos 4, 3) dam und Eva sıtzen, mıt Tierfellen bekleidet, VO Irauer
gedrückt, auft Steinblöcken. Von rechts nähern sıch Abel und Kain, die
ihre Opfergaben auf den Händen tragen. Anschließend folgen die „Aulf-
uindung des Moses 1m Binsenkörbchen ‘ (2 Maos S 6) SOwI1e Cdie „Ankunft
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der Brüder Josephs ın Ägypten“ (1 Mos 42,5) Das Bildprogramm wıird ıIn
em mıt dem Buchstaben gekennzeichneten Arkosolium durch den
„Zug Jakobs nach Ägypten“ (1 Mos 46, 5), durch die Kpisode mıt „„.damson
und den brennenden Füchsen“ (Richt 15, 5) SOoOw1e durch die ‚F’lucht Lots
auUus dem todgeweihten Sodomat““ (1 Mos 19, 26) wesentlich bereichert.

Das Cubiceulum ( gleichsam ın Appendix B, atmet ebenfalls
eıne ungetrübt christliche Atmosphäre. In ihr begegnet der Besucher
auftf dem Kingangsbogen „dem Quellwunder des Moses‘“ (2 Mos 1°6, 6) nd
erblickt auf der Decke den auf elıner Kathedra thronenden Christus. In
eıner auft der rechten Seite vorgesehenen Nische entfaltet sıch der
„Durchzug der Israeliten durch das ote Meer“ (2 Mos 14, 24) Im Yrı
sammenhang mıt dieser Vorlage werden zusaätzlich ein aägyptischer nd
eın israelitischer Soldat ıIn ihrer >  n Größe abgebildet. In der auft
der Gegenseite korrespondierenden Nische erblickt die „Auferwek-
kung des Lazarus“ (Joh 11, 44), eıne grokßangelegte Komposition, In
welche die „wandernde Feuersäule‘“ Oan W Mos 1, 20 die „Übergabe des
Gesetzes Moses‘““ —a Mos 1) SOW1e die Opferszene mıt „Abraham
und Isaak (1 Mos Cka 13) eingefügt sınd. ])as In der Rückwand VOTrSC-
sehene Arkosolium vollendet mıt vıer Tableaus: „Der Dulder Job mıt
seiner Tau  . (Hiob 9), „Moses die Schuhriemen lLösend“ P D Mos 3% 5)
‚„‚ Jonas VO Seeungeheuer ausgespien (Jon 25 D „Jonas 1m Schatten
der Kürbislaube‘“ (JTon 4, 5) den Bildkatalog dieser zweıten Gruppe.ıne dritte Gruppe umtaßlt das Vestibulum D, das die beiden ubi-
cula nıt einem rabhb nd mıt TEN Grabstellen ZuUu eıner Euinheit
sammenfTügt. In samtlichen drei Räumen besteht die Dekoration durch-
WE AaUS geometrischen Mustern, die durch Blumen-. Tier- und Pflanzen-
motıve beleht un durch Elemente aus der Architektur streng gegliedert
werden. An Sonderheiten bietet das Cubieulum auf seiner ecke das
Haupt der „Gorgo” und 1m Bereich SEeINES ın der Rückwand ZC-
hauenen Arkosolgrabes den „Lod der Kleopatra” Das Cubieulum
erfreut sich eıner Menge VOIN S5äulen-, Kapitell- und Gesimsmotiven.
imıtiert die verschiedensten Marmorarten nd stellt aut den beiden
Seitenwänden die Motive VOIN Exitus und Introitus gegenüber. Auf jeder
Wandfläche öffnet sıch eıne Jür, durch die Jeweils eıne Person den
Raum betritt bzw verläßt. Das rkosolium ur rechten Hand zeıgt die
Szene miıt Balaam, äahnlich w 1€e 1MmM Cubieulum B, Jenes ZU inken „Jesus
und die Samariterin al Jakobsbrunnen“ un das In der Rückwand
vorgesehene „Damson, der die Philister erschlägt” (Richt 15, 15)

Der vıerte Komplex, der sich allein auf eın Drittel der gesamten
Katakombe berechnet., ıst unverkennbar ach einem einheitlichen Plan
angelegt und mıft Fresken ausgeschmückt worden. In der gesamten
Raumplanung, die ın eınem ersten Abschnitt mıt dem ın ausgewle-

Raum beginnend durch en Korridor ZU Saal weiterleitet,
ın eiınem zweıten Abschnitt VOINN Raum durch das Cubieulum ın den
Saal einmündet un schließlich mıt dem Cubieulum abschließt.
tinden sıich ıIn der Gesamtsumme nıcht mehr als zwolf Grabstellen.

Von den ersten drei Räumen zeıgt eıne au  N den verschiedensten
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Motiven zusammengesetzte Dekoration: ın dagegen dominiert eıne
Vorliebe für imıtıerten Marmor. Saal besteht ın einem Sechseck, dessen
Kcken durch ausgehauene Säaulen bemerkenswert betont sind. Während
In diesem Raum die Dekoration Aaus eıner Mischung VO Menschenbüsten,
Tiergestalten, Genietten und Tänzerinnen SOWw1e Pflanzen- und SCO-
metrischen Kormen besteht, bieten die beiden 11111 Saal gehörigen
Arkosolien auch biblische Szenen. Das linke zeıgt „Christus zwischen
Petrus und Paulus’”, „Moses e1ım Ablegen der Schuhe“ vgl ( ubieu-
Ium ®) SOWI1Ee den „Dulder Job mıt seıner Frau“ vgl die ( ubicula
und C) während das rechte sıch auf eın Gruppenbild beschränkt., das
eıne medizinische Lektion al otien Menschen ZU Vorlage hat

|)Die „UOpferung Isaaks“” vgl ( ubieulum (C) SOWI1e die „Krwürgung
des Löwen durch Samson“ vgl ((ubieulum B) bilden nebst ]ier- nd
flanzenmotiven den Bildsechmuck des Raumes Im Cubieulum
folgen aut der rechten Wand dem „Sündenfall der Stammeltern“ (vgl
die Cubicula und (3) die ersten w el LEpisoden au  N dem Jonaszyklus:
„Jonas 1INs Meer geworfen un ‚„ Jonas ans Land gespien‘ vgl ubi-
culum A) uf der linken Seite schließen sıch der Schilderung, wıe cdie
‚„„S5oldaten ıu  z den Leihbrock des Herrn würfeln”, die etzten beiden
Kpisoden au der Jonaserzählung a und War „Jonas 1n der Kürbis-
laube  .. SOW1e ‚„ Jonas In seiınem Aufbegehren s  O'  eZC tt” vgl ubi-
culum A) Saal N, der unmittelbar anschließt, nımmt se1lne Motive
fast ausschließlich au  N dem Bereich der heidnischen Mythologie. Amo-
retten, Pflanzen un Jiere sind 1er dem (Gesetz der Anabiosis unter-
geordnet und belegen ın 5Symbolen, W as die übrıgen Szenen ın ihrer
dramatischen Abfolge bestätigen. In samtlichen Darstellungen dominiert
die Gestalt des „Herkules”, SEC1 CS beim „Lod des jugendlichen Admetis”,
ıIn der „Begegnung miıt selıner Schutzgottheit Athene’‘, 1mMm ‚Kampf mıt
seınen Gegnern , die sich 1M Bereich des linken Arkosoliums befinden,
SOWI1Ee „Herkules entführt Alkestis der Unterwelt”, „Herkules rwürgt
die vielköpfige Hydra , „Herkules entreißt den Hesperiden die AÄpfel
der Unsterblichkeit”, die das Arkosolium 1 4 b Rechten beleben.

Den Abschluß der gesamten Anlage bildet das Cubiculum Alb=
gesehen VO verschiedenen weiblichen Figuren neutralen nhalts und
einer Abbildung der Ceres mıt Fruchtbarkeitssymbolen, bevorzugt auch
dieses Cubieceulum ın seiınem Wandschmuck christliche Motive. So bringt
die rechte Wand den „Durchzug der Israeliten durchs ote Meer” vgl
Cubieulum () und die linke ach em ın festgestellten Schema die
„Auferweckung des Lazarus . Auf eın und derselben Ebene folgen auch
1eTr w 1€e ın die „Wandernde Feuersäule” SOW1Ee die „Übergabe des
Gesetzes al Moses“” I)Den Abschluß des Bilderkatalogs bilden ın dem
mıt bezeichneten rkosolium „Noe 1n der rche“” vgl Cubiceulum B)
die „Drei Jünglinge 1 Feuerofen ‘ vgl Cubiculum A) die „Wunder-
are Brotvermehrung‘ sSowl1e allgemeıine Motive, die dem Bereich der
Pflanzen, liere un Menschen entinommMeEeEN sind

In eıner genialen Konzeption erganzen sich ın der gesamten Bilder-
folge symbolische Akzente mıt szenischen Darstellungen, Themen der
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Anabiosis mıiıt jenen der Anastasis, KEpisoden menschlicher Weisheit und
Gelehrsamkeit mıft dem CM Gedankengut der christlichen Philosophie,die den Menschen Licht, NECUEC Kraft und Leben garantıert.

ıne Ergänzung des durch die eben beschriebenen Räume gepragten
Bildes bilden ın demselben Hypogäum die mıt den Nummern 2! 5, nd

ausgezeichneten Korridore., die W 1€e Arterien den gesamten Komplex
durchziehen und verbinden. Sie sınd WwW1€e die Gänge der Katakomben
einfach und schlicht ın ihrer Anlage, VO  — oben bıs unten durch die Anlage
VO .„Loculi” Tür Beerdigungszwecke In größerem Stil nutzbar gemacht
und, 1m krassen Gegensatz ZU den Cubicula, ohne jeglichen Schmuck.
Ohne Zweiftel stehen S1Ee den Herrschaftsgräbern ın irgendeiner Be-
ziehung und dienten vielleicht den entfernteren Familienmitgliedern
als letzte Ruhestätte. Durch den est der noch vorhandenen Inschriften

Valerier und Vibier herstellen.
lassen sıch Verbindungen Z den Familien der Herier, Aurelier, JT ulier,

Das Hypogäum bildet eıne Jjener ın siıch geschlossenen Kernan-
lagen, die bei vielen Katakomben nachweisbar sind, mıiıt dem Unter-
schied, daß 6S nıemals ıIn einen yrößeren Katakombenverban mıteıiın-
bezogen wurde och sich selbst eıner Katakombe erweıtert hat Es
handelt sich 1]ler um eıne prıvate, unterirdische Beerdigungsstätte Al
eın Anfang des mıt einem dekorativen Schmuck aus den Jahren
520— 54() und eıner knappen Lebensdauer VO aum dre1i Generationen.

In Ergänzung des Berichtes Se1 darauf hingewiesen, daß die ROQ5S
Iın ihrem Fundbericht 51 1956) 127 bereits folgende Abbildungen 1m
J afelteil veröffentlichen konnte: „Christus un: die Samariterin a

akobsbrunnen Cub F) „Der Prophet Balaam mıt der Kselin und
dem Engel  © Cub F') „Durchzug der Israeliten durch das ote Meer‘“
CGub O) „„Damson erwurgt den Löwen“ (Raum L) „Die Vorführung
einer medizinischen Lektion“ (Saal )) „Herkules begegnet der (Göttin
Athene“ (Daal N) „Herkules Eerwurgt die Hydra ‘ (Saal N)

urch das besondere Fntgegenkommen des leitenden Segretario
della Pont ( ommissione dı Archeologia Sacra, Antonio KHerrua S]
wolfür iıhm dieser Stelle ın besonderer Weise gedankt SEel1, kann der
Tafelbericht folgende Bilder bereichert werden:
Tafe]l ub. E& Rückwand mıiıt dem .. Lod der Kleopatra ” PCAS
Tafel ub. C Auferweckung des Lazarus PCAS'
J afel ub. B dam und Eva ZuU  (>01 mıt Kaıin und bel PCAS
Tafel Saal Herkules miıt Alcestis und Admetis PCAS
Tafel Cub. B Ankunft der Söhne Jakobs In Ägypten PCAS
Tafel 10 Cub Jakob segnet Fphraim un anasse PCAS 26 555)
Tafel 11 Cub Elias auf dem VO  — Pferden EZOSCNCNH Wagen PCAS

26 552)
J afel 12 ub.O Das durch Marmorschranken abgeschlossene ubi-

culum PCAS 26654)
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Plan des gesamten Hypogäums mıt der heute geltenden Numerierung
Abb 6)

Die Diskussion über das neuentdeckte Hypogäum hat a TEel
Punkten eıngesetzli: 1n der Namensgebung schlechthin, ferner 1m ubi-
culum B, das den „Lod der Kleopatra” verherrlicht. nd schließlich 1
Saal das eıne „medizinische Lektion“ VO  — Augen führt Bei der
Namensgebung wird an sich dahingehend entscheiden mUuSssen, ohb all

den VOIN Ausgräber vorgeschlagenen J ıitel „Katakombe des prıvaten
Rechtes“ akzeptiert oder doch lieber die pragnantere Bezeichnung
„Hypogaäum bevorzugt.

Die Kinzigartigkeit des Bildes mıt der „medizıinischen Lektion“ 1031

Saal interessierte nıcht LUr die Bibelwissenschaft, die In em Vorgang
die ‚„ Vision des Ezechiel“ verbunden mıt eıner Krankenheilung sehen
wiıll (W. Arnrteil+t INn: Rhein. Merkur VON Z aun 957, 5.8) bzw
die „Krschaffung des ersten Menschen“ durch ott 1m Beisein der Söhne
Gottes VO sich Z haben gylaubt (H [11 D e | In:
ZA 69 1957 108) sondern riei auch Vertreter der medizinischen
Wissenschaften aut den Plan AÄAus der Reihe cder letzteren sind die
eıiınen für eine Interpretierung 1m Sinne eıner „anatomischen Stuclie aı

toten Körper‘ (Curt Proskauer 1n: BaldXd of i._h e N e w York
o I ( 672—680), während andere einem

„chirurgischen Fingrik aArl lebenden Objekt‘ sprechen (G 1}

IN Proceedings of the Amer. Pı Soc 101 1957| 245 bis
248) Ferrua sieht die Lösung darin, daß die Beruistätigkeit eınes
]1er beigesetzten Arztes durch die Vorführung elınNnes praktischen Falles
illustriert werden soll, eıne Meinung, der siıch auch Gelehrte wWwW1€e

Picard (Comptes rendus 1956| 278) angeschlossen haben und die WT
als „medizinısche Lektion“ umschreiben möchten.

Wesentlich schwieriger vestaltet sıch cie Interpretierung des 1
C(ubieulum gegebenen Bildes., das V OIl Ausgräber als „L1od der
Kleopatra” bezeichnet worden ıst (Comptes rendus
1956| 276) interpretiert das Bild 1m Sinne des „Hierogamos’, der
zwıschen Persephone Ild eus (in Gestalt eıner Schlange) vollzogen
worden WAaTrTLT. Die Frucht dieser Verbindung Nar Dionysos Sabazios.
FEinem Nacherleben dieser Liebesvereinigung, bei welcher der mensch-
liche Partner immer als weiıhlich empfunden wITd, mußten sich auch die
Mysten des Sabazios-Kultes unterziehen, bei der eıne goldene Schlange
als Symbol der Gottheit miıtverwendet wurde. Auf derselben ILinie liegt
die I hese Sterns, er, angeregt durch die Schlangendarstellungen auf
den verschiedensten Kontorniaten. die Stelle der Persephone
Olympia, die Mutter Alexanders des Großen, SEeTztT, die ihren Sohn eben-
talls Aaus eıner Liebesvereinigung mıt der „göttlichen Schlange” 1LD-
Tangen haben ıll Im Gegensatz diesen Vorschlägen STUTtLzTt sich

Picard aut die wissenschaftlichen Erkenntnisse Cumonts (Recherches
S11 le symbolisme funeraire 392), nımmt das Bild ausschließlich 1m
symbolischen 1nn un sieht In der Schlange den Genius, die Seele. die
VO Körper scheidet (Bull des antiıqualres de France 1956| 80)
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Palästina: Ah  A
ber die Spuren der frühehristlichen Kirchenanlagen ıIn Abüd, elıner
Dorfsiedlung ungefähr 50 km nordwestlich VO Jerusalem, hatte seıner-
zeıt bereits Schneider berichtet (Ö 1933| 155—159). Inzwischen
wurden die noch Ort und Stelle behindlichen Überreste VOIL den
beiden Gelehrten Bagattıi und Milik elner eingehenden Nachkontrolle
unterzogen. Das Frgebnis doch ein1ıge nennenswerte Frgänzungenbisherigen 1 atbestand Studii Bibliei Franciscani AÄAnnuus 10
11959/60) 185—204).

Den vorliegenden Mitteilungen zufolge belindet sıch VO den 1NS-
gesamt zwolf Kirchenanlagen aum noch die Hälfte ın einem kontrollier-
baren Zustand. Kin besonderes Augenmerk verdient unter den letzteren
die nach dem hl ] heodorus benannte Kirche Mar lodros 1m des
hbeigegebenen Planes Abb Von dem gesamten Mauerbestand der Kir-
chenanlage Nalr eın kläglicher est VO Metern 1n der Länge übrigge-blieben. Das Mauerwerk ıst al gyguterhaltenen Steinwürfeln Samn men-
gefügt. An Ort und Stelle kamen DU mehrere Säulen mıt einem
Durchmesser VON 56 zutage SOWI1IE verschiedene dazugehörige Säulen-
basen, beachtenswert durch ihre klassische Profilierung, einer Breite VO
56 nd einer öhe VO 59 Im Mauerverband e1INeEs Hauses fand sich
überdies e1in lürsturz, der, auftf den Kopf gestellt, als Baumaterial VOTIT-
wendet worden war und auft dem. aus eıner Linie bestehend un och
deutlich lesbar, eiıne griechische Inschrift eingemeißelt steht Die In-
schrift lautet: „MAPTYPION TOY (+) und Läßt sıch ohne Bedenken
1m Sinne des Ort und Stelle verehrten „1heodorus“ erganzen (Milik)
ın dessen Kıirche S1e einstmals geprangt hatte Unter der on links nach
rechts lesenden Inschrift ominiert eın Kreuz mıt ausgeschweiften
Enden., das aut der oöhe der beiden Querbalken beiderseits VON elıner
stehenden Taube flankiert wird (I%* 4 b) Eın zweıter [ürsturz Al  N dem-
selben Material, der ebenfalls einem Hausbau verwendet worden
wa dürfte eiınem Seitenportal der 1 heodorus-Kirche zugeschrieben
werden. Er zeıgt ın erselben Technik und Qualität w1€e se1ın Vorgänger
eın Kreuz innerhalh eınes Kreises, VO  ) rechts her kommend eıne Tauhbe
un weiterhin ach rechts abgesetzt die obere Hälfte eINESs Kreuzes.
Einen dritten Stein, auft dem eın Kreuz ber einem Dreifuß auiragt un
1m oberen Jeil ın einen Kreis endet, rechnen die Ausgräber ebenfalls
Zalıle ursprünglichen Bestand der Kirche. Den Bau rekonstruiert INa als
dreischiffig. |)Die 1MmM Schutt vorgeilundenen Mosaiksteinchen dürften au{f
eın fIrüheres Bodenmosaik und Reste On Ziegeln auf die Art der ach-
bedeckung hinweisen Abb S, 7)

Auf derselben ohe w16€e Mar Todros tindet sıch 1 des rts-
planes die Kirche S. Barbara. Kontrollierbar liegen die Fundamente
eINESs geosteten Viereckbaues 1 Flächenmaß VOL Metern zutage.
Das Mauerwerk besteht aUS rohzubereiteten Steinquadern. Die Mauer-
staärke selbst beträgt O0) Die Länge der Steinquadern ermißt sich
auf 41—067 und deren öhe auft 33—— 45 In der Gesamtplanung
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ıst 1ne Unterteilung ın Räume, mıt einem LZugang ZU mittleren, noch
deutlich erkennbar. Anlage un: Bauart verweısen die Anlage In das

uch 1eT deuten die ın beträchtlicher Menge gefundenen Mosaik-
steinchen aut eın ZU Kirchenbau gehöriges Bodenmosaik Abb S, 1)

Zwischen den beiden Kirchen, S. Barbara und Mar Jodros, liegt
auf derselben Linie, 1m Nordteil der Jankarte, die Kirche Mar Abadıiah.
Dabei handelt sıch u11 eıiınen Rechteckbau, der In eiınem Wechsel
yrößeren und kleineren Steinquadern aufgeführt ıst Die Außenmaße
der Anlage belaufen sich aut 16,30 5,70 Meter Die Mauerdicke beträgt
1 Durchschnitt Ö() C. die J rächtigkeit des verwendeten Steinmaterials
50 —60 CIN. Die der eıinen Schmalseite vorspringende Apsis ıst recht-
eckig ummantelt und gegenüber den Enden der Längsmauern nach
ınnen abgetreppt. Fundstücke gröberer Art lassen auch 1eTr aut eınen
mosaıkartigen Bodenbelag schließen. Die Anlage wird ın das 7./8 JIh
datiert Abb S,

Am südlichen and der Plankarte wird als weıtere christliche
Kirche Deir Nastasıieh vermerkt. Diese Anlage erwelıst sich als die
kleinere Zwillingsschwester VO Mar Abadiah un besteht in einem
Rechteckbau mıt den kontrollierhbaren Außenmaßen VO 14,.10 X 7,50
Metern. Die durchschnittliche Mauerstärke beträgt 70 Der Ostteil
zeıgt eıne vorspringende Apsis, deren rechteckige Ummantelung VvVOonn

den Längsmauern des Baues betont abgesetzt erscheint. Mosaiksteinchen
ıIn Weiß. Schwarz un Rot. die sıch 1 Bauschutt feststellen lassen. deuten
auch 1ler auf einen ehemals mosalzıerten Bodenbelag. Die Miıtte der 1mMm
Westen disponierten Schmalseite welıst 1Ne Türöffnung un die sudliche
Längswand unmittelbar VOTL dem ZU Apsıis abbiegenden Knie eıne auf-
fallend ut erhaltene Fensteröfifnung auf Die Ausgräber verweısen auch
diesen Bau ın das-7./8. Abb S, N

Die einzıge christliche Kirche., die heute noch ıIn Funktion ıst, liegt
1mMm östlichen Drittel des Orientierungsplanes und ıst der Jungfirau Maria

Sıttiı Miriam) geweılht. Sie präsentiert sich mıt elıner quadratischen
Grundanlage, der 1m W esten eın Narthex vorgeseizt un 1m Süden eın
kleinerer Raum beigefügt erscheint. Der Hauptraum ıst VO viıier mäch-
{  s  en Pfeilern, mıt eınem Seitenmaß VO 116 abgestützt, denen, 1mMm
Längsschnitt gesehen, drei durchlaufende Spitzgewölbe entsprechen.
Auf der (Ostseite bemerkt eıne vorspringende Apsis, deren Mauer-
werk den Ansatzpunkten mittels beigefügter Mauerstreben verstärkt
erscheint. Der Narthex, der ebenfalls durch Pfeiler gegliedert wird, liegt
anft einem höheren Niveau als die Kirche. Man ste1gt VO Vorplatz der
Kirche ın den Narthex und VO  — dort ın den eigentlichen Kirchenraum
hinab Die Außenmaße der Anlage, Narthex miteinbezogen, belauten
siıch auf 22,8 14,50 Meter bei einer Mauerstärke VO  — 120 Das
Mauerwerk besteht aUusSs TO behauenen Natursteinen, die ın regel-
mäßigen Lagen orob verlegt sind Abb Q)

Der Innenraum wird auf der rechten Seite, aut jJjener Linie, die durch
die Pfeilerstellung gegeben 1St, mittels tünf antiıker Säulen untier-
vegliedert. Die sechs Bögen der darüber schwingenden Archivolten
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reichen bis den (Gesimsen der spater eingestellten Pfeiler. Die Säulen-
basen 0—60 C. sind aber ın der Füllerde des erhöhten Bodens
begraben. Die öhe der Säulenschäfte beläuft sich auf 2,49 Meter, jJjene
der Kapitelle, Je nach Stil dorisch, Jonisch, korinthisch), auf 2575
Abb 89 Au 6) Die mittlere Säule zeıgt 1Mm Schaft eingemeißelt eın doppelt
gyvestrichenes Kreuz mıt TEL Ringen kombiniert (Abb S, Die 1mMm Nordteil
der Kırche parallel verlaufende Säulenreihe ıst spurlos verschwunden. Die
Apsis hat einen Radius VO 2,.05 Meter, enthält e1iNne gemauerte Priester-
bank und wırd ın den Seitenschiffen VO halbrunden Nischen flankiert.
Kın Stein, der ebenfalls ZU früheren Kirchenanlage rechnen 1ST, zeıgt
als DDekor eın on viıier Palmzweigen flankiertes Kreuz nebst w el
Rosetten und hat ın der heutigen Fassade wiederum Verwendung g_
tunden Abb S, 5) Bei dem 1m Süden der Kirche Testgestellten Ännex,
der VOoO zweı Säulen abgestützt wird und keinerlei Spuren einer
früheren Apsıis aufweist, handelt sich e1INne Konstruktion, die eben-
falls ZU ersten Kirchenanlage gerechnet werden darf

Auf Grund der verschiedensten Stileigenheiten und der ntispre-
chenden Vergleichsmonumente ıst Bagattı genel1gt, die Erstanlagen der
Sıttı Miriam ıIn das 5./6 die Zweitanlage, abgesehen VO den
neuesten FErneuerungen, ın das 11 datieren. Den VON Bagattı
dargelegten archäologischen Befunden Tügt Milik die Interpretation
eıner ebenfalls 1m Maunerverband vorgefundenen christlich-palästinen-
sischen Inschrift ın aramäıschen Schriftzeichen Das KErgebnis selner
Untersuchungen bestätigt die VOIL Bagatti vorgeschlagene Datierung
dieses Kirchenbaues.

Vergleiche die beiden Artikel 1m Liber Annuus (1959/60) Studii
Biblici Franciscanı: Ba g atta, Abüd, 5. 185—196., SOWI1Ee
Milık, Inseription arameenne christo-palestinienne de Ab 197 —9204

Palästina: Ramat Rahel
Fıne archäologische Mission der Universität Rom unter der Leitung

Professor Sabatino Moscati hat ın Zusammenarbeit mıt der Ab-
teilung für archäologische Forschungen ın Israel auf dem In der ahe
V OIl Jerusalem gelegenen Hügel Ramat Rahel wissenschaftliche (Gra-
bungen VOrSCHOMLIMCN, die VO überraschendem Eirfolg gekrönt CNM.

uUrs ersie gelang Cs den Ausgräbern, eine Zitadelle mıt massıven
Umfassungsmauern Treizulegen. Dabei handelt CS sich eıinen Königs-
nalast au dem achten vorchristlichen Jahrhundert. Im Innern der C
samten Anlage stieß 11a auft eıinen „heiligen Bezirk”, ın dessen Boden
sıch eıne Unmenge VO Votivfigürchen fanden, die al den babylonischen
Astartekult erinnern. Diese Funde wurden durch 1ne bemalte Terra-
kottaplatte bereichert, auf der eine thronende. reichgekleidete Figur
dargestellt ist eiterhin fanden siıch Tierköpfe der verschiedensten
Gattungen, die ıIn einem auffallend expressionistisch ehaltenen Stil
gestaltet sind nd TÜr deren Verwendungszweck sich keinerlei Anhalts-
punkte ergeben haben Die häufige Verwendung des königlichen Siegels
auf den verschiedensten Objekten dürfte die Vermutung bestätigen, daß
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6> sich be1 der gyefundenen Anlage eıne Residenz der israelitischen
Könige handelt.

Aus eıner nachfolgenden Zeitepoche, die mıt der persischen Be-
Satzung zusammenfallt, anden sich zahlreiche Stempel VO Verwaltungs-
beamten, deren Namen fast ausschließlich isrTaelitische Prägung auti-
welsen. Den Standort der persischen Besatzung haben die Ausgräber
nicht gefunden und gyglauben, iıhn auft einem anderen Jeil des Hügels
suchen ZU mussen.

Jüngeren Datums ıst elne auffallend yroß angelegte I hermenan-
lage, die ın ihrem Bereich e1in vorbildliches System für die Zu- nd
Ableitung des W assers., Badewannen 1n verschiedenen Größen und
Formen, Räume mıt farbigen Bodenmosaiken, römische Münzen, 4ön
lämpchen, Gebrauchsgegenstände In J]as und gebranntem Jon SOWI1e
e]ınen der be1l den Römern vielbeliebten un gebrauchten Spieltische
bewahrt hat Die aufgefundenen Ziegelstempel tLragen den Namen der
Legio X die 1mMm Jahre 70 {1,. Chr bei der Zerstörung Jerusalems beteiligt
wa und verweısen damit den Bau der Anlage ıIn das erste nachechrist-
liche Jahrhunderrt.

|)Die FErgebnisse er Ausgrabungskampagne wurden schließlich
durch die noch ın sıtu befindlichen Spuren einer byzantinischen Kirche.,
mıt der eın Kloster verbunden WAarL, bereichert. Bodenmosaiken mıiıt den
ijeinsten geometrischen Musterungen, eın kreuzförmiger Altar. Reste
VO Saulen und korinthischen Kapitellen belegen die Pracht der Kirche.
die das Jahr 450 n.Chr errichtet worden ıst Als Stifterin hguriert
eiıne reiche Matrone au  N Jerusalem mıt dem Namen ILICIA Die edi-
kation der Kirche ar die Jungfrau Maria erfolgt un wird durch
den Namen KAÄA®SICMA mıt Jener Stelle In Verbindung gebracht, die alter
Überlieferung zufolge der hl Familie auf der Flucht nach Ägypten als
KRuheplatz gedient haben soll

Die byzantinische Kıirche diente nachweisbar noch unter der ara

bischen Besatzung als Kultraum, verlor jedoch 1mM ihre Bedeutung
und versank w1€e viele andere Bauten 1mMm Schutt der sterhbenden Anlage
VO Ramat Rachel, VON dessen Größe 1U der Name und, damiıt VT -

bunden, das Andenken Rahel, die Stammutter des Hauses Jakob,
übriggeblieben sind.

Palästına: Jerusalem ÖOlberg
Auf dem Ölberg VO. jeher zwel historische Punkte eıne
besondere Verehrung: die Grotte. In der Christus se1ne Jünger Z.U

unterrichten pflegte, SOWI1Ee, 70 Meter davon entfernt. die „vestigla
Domini, die den Ort bezeichneten., dem der Herr ıIn den Himmel
aufgefahren war. onstantın der Große faßte beide eiınem „heiligen
Bezirk” zusammen., nachdem ber der „Unterrichtsgrotte eine Basıilika
und Ort der „vestigıa Domini eınen Memorialbau hatte errichten
lassen. Die archäologischen Untersuchungen ber die konstantinische
Basılika wurden VO  — Vincent und bel bereıts 1mMm. Jahre 1914
vorgelegt. Eine wesentliche Ergänzung des Problems bedeuten Nun die
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Untersuchungen die Corbo Ort der „Vvesi1gla Domuini durchzu-
führen Gelegenheit hatte und ber deren Ergebnis Studii

S AÄnnuus (1959/60) 205— 9248 berichtet
Die Augrabungen durch die etzter Zeit erfolgte Kigen-

tumsregelung möglich geworden Bei den Grabungen wurden folgende
Objekte angeschnitten Eın Rundbau au  N byzantinischer Zeit mıt
dem Mittelpunkt ch Das „Martyrion der Melania Jun Eıine
unter dem Martyrıon jegende Beerdigungskammer | 5 M Eine Klo-
steranlage aUusSs byzantinischer Zeit 11 Eıin UOktogon mıT7
dem Mittelpunkt aus nachbyzantinischer Zeit Eine Befestigungs-

Y_ mıT verschiedenen Zweckbauten innerhalb des Bereiches LUQ
Al  N der Kreuzfahrerzeit (Abb 10—173)

Unter eil der Umfassungsmauer, der on nach VOI -
Jäuft Abb 10z) stießen die Ausgräber auf das Kreissegment und-
baues Das freigelegte Stück 1ıßt 4.,.20 Meter der Länge und hat C1NC
Mauerstärke VO 56 Meter (Abb 11 G) Das Baumaterial besteht au gul
gefügten Tuffblöcken der Größe VON 28 —35 Bodenlage und Bau-
material der festgestellten Rotunde mı1t dem Mittelpunkt cb wWe1ISsCH

die Zweıle Hälfte des
An die Außenseite der Rundmauer sınd und WEl Gegen-

INaueTrTN angeseizt Beide stoßen rechten Winkel den Rundbau a
INEGSSEeEN der Ansatzstelle U3 und erweıtern sich bei Gesamt-
länge VOonNn 5.O() Metern Gegenende auf 1.80 Meter DDas Mauerwerk
besteht regelrechten Reihen VO uffsteinen, die C11e durch-
schnittliche oöhe VO  - 58 — 44 und Vvon 549 aufiweisen Beide
Mauern sind mittels 1INEeT, ebenfalls A UuUS uffsteinen konstruilerten
Tonne eingewölbt un! lassen Verbindung mıt 1e Anlage N
rechteckigen, gewölbten Kammer erkennen Abb 11 GH]))

Im Westen der eben erwähnten Stützmauer stieß der Spaten auft
C1MHC Apsissegment dessen Radius auft ) _ O() Meter errechnet werden
konnte Die us  EN! Apsis öffnet sich nach W esten un wird
Osten VO schräggeführten Mauer ummantelt Den Bau versucht
Corbo mı11 Martyrion identihizieren den Melania JuUunD das
Jahr 438 en m1T CIN1ISCH Klöstern der aäahe des Heiligtums,
un WäarT zwıischen der Basılika un der Rotunde, errichtet hatte

Der nach Westen verlängerte einschiffige Raum des Martyrions
schieht sıch ber C1INC, Plan mıt gekennzeichnete Beerdigungs-
kammer, die mıt etwas tiefer gelegenen Raum Verbindung
steht Die Kammer selhst ı1st Stein ausgehauen Innern mittels
Mauerwerkes verkleidet eingewölbt und ißt Lichten 3.65 D 04
Meter Der Zugang ZU Kammer liegt Westen Die Wände sind weiß
getüncht und der Sockelpartie für Gräber nutzbar vemacht Unter den

Ort un Stelle vemachten Funden werden Knochenüberreste VO  —

Menschen, Scherbenteile byzantinischer Keramik C1C aus Knochen
geschnitztes Tischechen erwähnt. Im W andverputz fanden sich mehrere
griechische Graffiti, welche die Entdecker mıt „T’ALILANOI[C]; YLO[C|]
und MOC transkribieren.

ber diesen früheren Anlagen liegt das Oktoron das bereits [0)01
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Vincent bel erkannt und beschrieben worden ıst Corbo weıst bei
dieser Anlage VO allem aut die gebündelten Halbsäulen hin, die ıIn die
einzelinen Lcken versetzt sind. Plinten und Aufsatzbasen sınd ebentalls
noch in sıtı. Die Säaulenbündel ıIn den Kcken Je un Jd bestehen Au Je
TEl Halbsäulen und jene ın Je und damit auch ıIn J3 au Je tünf Abb 10)

Die Abfolge der inzelnen Lageschichten mıt den Aussagen der
literarischen Quellen, die ber den aubefun auf dem Ölberg berichten,
ZU vergleichen und ın Kinklang bringen, dürfte keine allzu schwere
Arbeit sSeInN. Hieronymus 347—420) erwähnt auft der Kuppe des Ölbergs
eınen Rundbau 235 1302), dessen Anlage Petrus der Iberer auf die
Stiftertätigkeit der römischen Matrone Poemenila 370) eıner Freundin
Paulas, zurückführt. Unklar bleiben In dieser Beziehung die Berichte
des Eusebius, wenngleich bei der Stelle 3! 45 eınen Kirchenraum
(oikos tes ekklesias) Ort der Vestigia und, damit verbunden, eıinen
Tempel des Gebetes ber der Grotte der Unterweisung unterscheiden
könnte. Die Pilgerin aus Aquitanien (384)) verwendet fast ausschließlich die
im Volksmund übliche topographische Bezeichnung „1IN Imbomon“ (3  D 4)

Aus dem Jahre 438 wird die FErrichtung e1INes Männerklosters ber-
jiefert, und ‚WarTr auftf Jjenem Jerrain, das zwischen der Rotunde und der
tiefler gelegenen Basıilika offenstand und auft Abb mıft en Nummern

PE Z Bodenbelag), Kanal), Pa Mosaikreste), PE ea Backofen),
PE FKingang), P z Bodenbelag) und 11 N Zisterne) ausgewlesen wird.

Die Stiftung dieser Anlage Wäar durch die römische Adelige Melania Jun
erfolgt. Miıt diesem Namen haben die Ausgräber auch das ın Xx — X und
S —S ausgewlıesene Martyrıum ın Verbindung gebracht Abb

Antoninus Placentinus (570) verehrte während se1iner Pilgerfahrt
auft der Kuppe des Ölberges auch 1ıne Art Mönchszelle, die dem An-
denken der hl Pelagia gyeweiht wa  —_ Abb 11 RLa  — sSe1 CS, daß S16 dort
als Inclusin gelebt, se1l es ihre letzte Ruhestätte gefunden hatte Die
gesamten Anlagen auf dem Ölberg sind 1mMm Jahre 614 ein OUOpfer des
Persersturms geworden. Um die entstandenen Schäden beheben.,
baute der Patriarch Modestus 631—0634) wıederum eıne Rundkirche, die
1m Pilgerbericht des Adamnanus (670) mıt em Ausdruck der Be-
wunderung vermerkt wird: „1InN tOT0O monte Oliveti nullus alıus locus
altıor C6cS55e videtur illo, ın QUO TDominus a caelos ascendisse tradıtur,
ubi grandis ecclesia stat rotunda ternas pCTI cırcuutum cameratas habens
DOTrt1ICcUs desuper tectas Cu1lus videlicet rotundae ecclesiae iınterl1or
domus sıne eCcio el sıne amera ad caelum sub ACIC udo aperito patet,
1n CU1US orjentali parite altare s angusto protectum eCio constructum
exstat” ( 246 r)

Kindeutig und klar wird naıt diesem Ausgrabungsbefund das schon
seıt Jlängerer Zeit bekannte und VO publizierte
UOktogon ıIn eıne Zeit abgeschoben, die frühestens ıin das gesetzt
werden könnte. An and dieses Tatsachenbestandes waren annn auch
die Hypothesen revidieren, die 1n dem Oktogon, das 1m Apsismosaik
V'  © Santa Pudenzilana SOW1e auf der Schmalseite des lateranensischen
Sarkophags 100 128 dargestellt erscheint, eiıne Abbildung der Himmel-
fahrtskirche sehen wollen. Voelk]1



Rezensionen

s Die altbayerischen Bistümer Freising, Passau
und Regensburg zwischen Sakularisation un Konkordat D— 814

Münchener Theologische Studien, ist Ab:t.. 15 Bd.) München 1959,
Max Hueber, Gr 8°, 494 S_ D —

[)as vorliegende Werk, cdas als Habilitationsschrift erschienen ıst,
behandelt eınen Zeitraum, der für Bayern sowoh|! ın staatlicher w1€e ın
kirchlicher Hinsicht orößte Bedeutung hatte die Sqd  C alte Feudal-
ordnung, die alte Reichskirchenverfassung brachen untiter dem Ansturm
Vvo Aufklärung, Französischer Revolution un langjährigen Kriegs-
wırren Z  CN, un unter groken Wehen wurde der eCue parıtätıl-
sche bayerische Staat errichtet un auch die katholische Kirche durch
das Konkordat VO 1517 auf e1ıNne eCue Rechtsgrundlage gestellt.

Gleichzeitig mıt diesen ach außen sichtbaren Ereignissen vollzog
sich 1mMm Inneren der katholischen Kirche eın Wandel VO  - allergrößtem
Maße, der sich besten ın eıner Betrachtung der Bischofsgestalten
Anfang und Ende dieser Periode feststellen laßt Man vergleiche
Zie den etzten Fürstbischof VO Passau, TIThun, mıt dem spateren Re-
gensburger Bischof Saijler!

Daß die Entwicklung gerade ın Bayern stürmisch verlaufen
ist, ıst ın nicht geringem Maße der Phasenverschiebung zuzuschreiben,
die gegenüber anderen Ländern, P Österreich, festzustellen ist In
Bayern SeiIz die radıkal aufklärerische, antikirchliche Periode. VOCI.-

bunden mıt dem Namen Montgelas, erst 1800 e1lIN, eıner Zeit also,
auch politisch alles 1 Umbruch WäarT. Dazu am, daß durch den

Reichsdeputationshauptschluß on die Kirche Bayerns auch wiırt-
schaftlich völlig unter die Räder am, daß s1e dem Staat gegenüber
fast keine Möglichkeiten eıner Selbstbehauptung hatte icht veETrTSCS-
SC  — werden darf der Schlag das Oberhaupt der Gesamtkirche,
das nıcht ın der Lage WAarL, helfend einzugreilfen.

Daß die katholische Kırche In Bayern diese ohl schwerste Be-
Jastungsprobe ihrer Geschichte verhältnismäßig gul überstanden hat,
ıst eın Beweis für die Fechtheit der bıs ın die tiefsten Schichten des alt-
bayerischen Menschen reichenden katholischen Glaubensüberzeugung

INa darf ohl mıt Fu  5 un echt auch SaSCHI, ist eiıne Apologie tür
den manchmal mıißtrauisch betrachteten „Barockkatholizismus‘!

Schwaiger baut se1ne Arbeit auf gründlichem Archiv- un Literatur-
studium auf und ı1st ın der Lage, se1lne Darstellung durch ıne Fülle
VO Beispielen illustrieren. Kr geht dadurch weıt ber die bisherigen
Arbeiten hinaus, un eın Werk wird als grundlegend für jede baye-
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rische Geschichtschreibung ber diese Periode gelten mussen. Gleich-
ohl könnte der kritische Apparat In manchen Partien eiwas reich-
haltiger seiIN. verwelıse UU darauf, daß Schnahbels „Deutsche Ge-
schichte‘“ War 1 Literaturverzeichnis aufscheint. 1m Verlauf der Dar-
stellung aber vergeblich gesucht wird.

Die Schreibweise Schwaigers ıst Jüssig, gerat allerdings manch-
mal stark 1Ns Bayerisch- Volkstümliche, S WEnnn VON der „Fuchtel des
Staates” gesprochen wırd (327)

Die Kinteilung des Werkes erfolgt ın folgende Abschnitte: Das
Ende der alten Kirchenverfassung ın Bayern Kinleitung):; Staat und
Kirche Kap.); Die Bischöfe Altbayerns (2 Kap.); Die Bistümer Frei-
SINS, Passau, Regensburg (5., 4:., Kap.); Der Klerus (6. Kap.);: Das p

ligıöse Leben des Volkes ( Kap.); Das onkordat VO  > 1817 und die
Neuordnung des Kirchenwesens (Schluß) Diese Einteilung bringt CS
mıt sich, daß manche Teile zweimal behandelt werden, S  9 wWwenn 1mMm
1. Kapitel VO  — Staat und Kirche die ede ıst. 1m 7. Kapitel und 1m
chlußteil wieder, der Wenn 1 Kapitel vieles VOoIll dem wiederholt wird,
w as schon 1mMm gesagt wurde. Der Verfasser hätte seın Werk straffer
fassen können, wenn die Kapitel Ü& Z 6, und den Schlußteil
SaMMENSCZOSCH und ın eiınem zweıten eil die Verhältnisse ın den
einzelnen ]Diözesen behandelt hätte.

IDiese Bemerkung soll aber In keiner Weise das Verdienst Schwai-
SCIS schmälern. Im Gegenteil, mOöge diese fleißige un gründliche Ar-
beit eın AÄnreiz se1n, sich auch der analogen Erforschung der Geschichte
der Erzdiözese Salzburg und der 1mMm Lauf der Napoleonischen Ära
Bayern gekommenen Bistümer anzunehmen!

Rom Norbert Miko

Docteur es SCIENCES ecclesiastiques orjentales: Hi-
stolıre du mouvement bulgare VOeISs l’Eglise Catholique XN X'e sıecle.,
Desclee-Cie-Editeurs, Roma-—Paris—New York— Iournal, 1960, de
XÄXILV, ei la Carte geographique.

Sur I’histoire religieuse ei profane de la Bulgarie H1NOUS SOINMEeS
1en rense1gnes. Depuis la deuxieme moi1tie du XAIXe sıiecle, OUS
de monographies precl1euses diverses Jangues. Nous mentıion-

NONS, entre autres, langue allemande, celle de Jirecek, (Gei:
schichte der Bulgaren, publige Prague 1876 ei de 10OS

JOUTS celle de 1 zenoff, Dıe Abstammung der Bulgaren
und die Urheimat der Slaven, Berlin-Leipzig, 19530 I1
mangquent Das des etudes langue francaise celle de Aras
mouche, 1La Bulgarie dans le passe ei Le present, Paris,
18992 el celle de Bousquet, Histoire du peuple bulgare,
Paris, 1909 Deux excellents articles tırent les SOININES de I’histoire
religieuse ei profane du peuple bulgare. Nous voulons parler de l’ar-
ticle de Ihomaschek, dans Pauly-Wissova, a |
clopädie, ILL, col4_ ei euxX artıicles du Janin,
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Bulgares eti Bulgarie ans le Dictionnaire dhıstoilre
ei de geEographie ecclesiastıque, X, col el
204 SAans oublier, 1en SÜr, Ll’article classique du Vailhe,
Bulgarıe, ans le Dictionnaire de ITheologıe Ca Da
11ıdq IL, col 1174—192%36

mangquaıit cependant HNS etude speciale SsSUur le mouvement
bulgare eTrSs l’Eglise atholique X IXNe siecle, de Jaquelle unıon 1OUS

celebrons le centenaılre 1860—1960 Cette lacune b  \ comble Dar
Ivan Sovranov dans on profond livre:

M e bulgare vı C S l EwÜ 1i-Sıe Catholique XIXe siecle.
Kxterieurement le liıvre de Sovranov presente deJäa avorable-
ment Un eau volume de plus de 400 1en imprimees el OTNees
d’abondantes notes bibliographiques. L, edition faıt I’'honneur 0 la ıen
COM maıson Desclee-Cie-Editeurs. Dejä la preml1ere V OUS

OT 1en imMpress1onNnes Dar le riche A b
DpDhicus du volume. Une lıtterature 1ı1eN choisie Comporte tant les
Dources proprement Cdites DUu1SEES ans divers archiıves romaılns
(COIMNMNLINLC celu1 du Vatican, de la Congregation de la Propagande, de la

Congregation Ö l’Eglise Orientale el des Peres AÄugustins de
l Assomption, UJUC les livres 1Mprımes SE la Bulgarie, liste OUu oOM1-
nent, naturellement. les {TavauxXx CN langue bulgare.

[)ans l introduction, L’auteur eNvısage la sıtuatıon polıtique, cul-
turelle el reiigleuse de la Bulgarıe anterieurement mouvement
unl]onıste du XX siecle. met C grande evidence la tuctuation entire
Rome ei Byzance. ressort clairement l’origine catholique du
christianısme c par le peuple bulgare. ela explique allsSs1ı dans un

certaın SCS Ce facilite el CcCe spontaneıte Aave«C lesquelles le peuple
bulgare reprıs SCS contacts Rome.

Le —-  OS du travaıil, COINILLEC cela ressort auUssı de s ıtre, est CO

sacrTe I’histoire du mouvement VOeISs |union AaVOC Rome au XIXe s1ecle.
On est souvent touche du COUTASE ei de ”’ardeur apostolique zivec les-
quels “"auteur reprend EINCOIC el EINNICOIC le n} de SO ravaiıl a Tavers
|immense n1Lasse du materiel inedit qu ıl devaıt continuellement trıller
ei balancer. Les euxXx yrands cCentres du mouvement VeTISs Rome [FTOU-
valjent eb Constantinople ei Andrinople. mangqualent Das on

plus de touchantes attaches |unıon dans le centire et ord extreme
de la Bulgarie. S] la I hräce el la Mace&doine Sont urtout DT1ISES C Oil-

sideration, les auires Prov1ınces n echappent plus l’attention PSTC
spıcace de “"auteur.

N ManNnqu«c pas 10 plus de metitre evidence remarquable le
ravaiıl apostolique de Sa Saintete Jean alors o  d  \O  o Aposto-
lique 25 en Bulgarıe, qu1 1en reorganıser les Bulgares
Catholiques qu]1 ont dü quitier la Macedoine a la sulte de la DErSECU-
tıon S uCc,. L’assurance du culte catholique CCS PAaUVICS reiugıes
est le principal merıte du futur DAaPDC. Mais l pense 1OL seulement de
leur donner des eglises, ma1ls aussı uLNle ser1e d’ecoles el de sem1ınaılres.

a1SSs1 sagement inspıre le Saint-SDiege de donner au Bulgares du
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rıte byzantin ın PrODIE eveque dans la PCISONNE du Jeune et iniati-
gyable GCyrille Kurteff. 11 faut noter aussı TU Mer Roncecalli eut
aussı ıL grand meriıte: celuj de consolider la Iraternelle collaboration
entre les Bulgares du rıte latın el C du rıte byzantıin.

cote du clerge, Ll’auteur met IN evıdence le role Joue Dar le
laicat ans les diverses phases qu1ı porterent le peuple bulgareL union Rome On reste DPas profondement INUu A lisant les
innombrables page CONsacrees Dar "auteur Al dıifhcultes infinıes
qu ı] fallait surmonter POUFTC arrıver a "unlion. L incomprehension et,disons le mo(t, ] ignorance urent peut-etre L’obstacle principal ans les
labeurs apostoliques des oNs esprıts qu1 furent DTr1S d’ailleurs DPar la
meilleure volonte. L’institution de I’hierarchie natıonale bulgare tant
souhaıtee DAr le peuple, le clerg&“ eti le laicat instruit, esT garantıeet C meme temps 1116 condiıtion indıspensable la bonne reussite ei /
la durable conservatıon de L’unite de l’Eglise Bulgare l’EgliseCatholique.

Nous souhaitons eau livre Ul plein SUCCES scıentifique el
large diffusion NOn seulement parmı les savants qu]ı s’interessent

de L’histoire religieuse de la Bulgarie, maıs QauUSSs1] ei surtout Darmı CR
qu1 tiıennent coeur le retiour de CcCe noble natıon a seın de "Eglisedont le chef visıble. le ur de Pierre, “actuel Souverain Pontife
Jean CONSaCTEe personnellement les plus belles annees du Dr1N-temMDSs de on mınıstere apostolique &a "heureuse reussıte du saınt desir
de L’Union des Eglises an souhaitee Dar 1NOUS tOus.

Rom Nicolas Ladomerszky
„Bayern. Staat und Kirche Land und Reich Forschungen . baye-rischen Geschichte vornehmlich 1m 19 ZU:
Gedächtnis hrsg. VO den staatlichen Archiven Bayerns. In Archiv und
Wissenschaft. Schriftenreihe der Archivalischen Zeitschrift ın Verbindungmıt Hans Goetting, Walter Goldinger., Anton Largiader,Max Miller., Johannes Papritz un Georg Wilhelm Sante,herausgegeben VO (Karl Zink VerlagMünchen 0, 1960].)

Mit dem vorliegenden stattlichen Band ehren die bayerischenArchive das Andenken des Mannes. der ihre Neuorganisation ach dem
Kriege mıt Umsicht und Jlatkraft durchgeführt hat Eine WFestschrift
Z 65. Geburtstag hätte werden sollen. w1e Winklers NachfolgerHeinz Lieberich ın selner einleitenden Würdigung des Verstorbenen
sagt, allein dazu kam nicht mehr.

Unter ewußtem Verzicht au klangvolle Namen wollte ıIn
erster Linie se1ıne Mitarbeiter und Berufsgenossen W ort kommen
lassen mıt Beiträgen, die Winklers eigenem Arbeits_- und Interessen-
bereich., der bayerischen Geschichte vorzüglich des Jh.s galten. Daß
dieses Prinzip auch wirklich durchgehalten worden ıst, annn nıcht hoch
S  Nn gerühmt werden. verdankt ihm doch der Band e1ıne innere Gel
schlossenheit, w1e€e S1e Fest- und Gedenkschriften nıcht immer .11 en  ä  en iıst
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Die insgesamt 17 Beiträge sind 1n TEl Teile geordnet, dAie jeweils
unter einem beherrschenden Leitgedanken stehen, eine Einteilung, cie
sıch VO selbst ergab. Der erste Teıl, AaUS funf ufsätzen bestehend.
steht unter dem Motto ‚S5taa und Kıirche Fıs iolgen sechs Aufsätze.
die der inneren Fntwicklung Bayerns 1m gelten, un schließlich
ıne Gruppe mıt sechs weıteren Beiträgen, die dem Verhältnis Bayerns
ZUM eich nd seinen Nachbarn gew1ıdmet sind. och liegt der
Schwerpunkt des Bandes eindeutig be1i en tüntf Abhandlungen der
ersten Gruppe, die auch schon reın umfangmäßig eiwa die Haälfte des
Bandes ausmachen.

Noch mehr wıird die Geschlossenheit dieses Teils durch die Tatsache
beleuchtet. daß ihre Beiträge A dasselbe I hema unter verschiedenen
Blickpunkten betrachten. So wird z B bei Zittel und all dasselbe
Breve Gregors XVI einmal 1m Original AaUusS dem eh Staatsarchiv
Miüiünchen Zittel, 159 Anm. 239) und einma|l als Abschrift au dem
Archivio Secreto Vaticano (KRall 194 Anm 48) ıtıert und In jeweils
anderem Zusammenhang betrachtet: weıst Zaittel ferner 1n seinen An-
merkungen auft die Beiträge VOoOnNn all (S 161 Anm 243) un Pfeiffer
S 168 Anm 271) ausdrücklich hın

I)Den Auftakt der ersten Gruppe acht Gerhard eyvl mıt eıner
wohlfundierten, sechr I lar nd einpraägsam ihre Ergebnisse voriragen-
den Untersuchung „Der Religi0ns- un geistliche Lehenrat 1556—59)
S 12} einer Arbeit also. die sich 1m Umkreis VO Winklers Erstlings-
schrift bewegt. Diese Behörde. die ja DUr kurze Zeit bestanden hat
wurde VOLN der bisherigen Forschung ZzU Geschichte der erstien Haälfte
der Regierungszeit Herzog Albrechts ziemlich vernachlässigt, ihr
Sitzungsprotokoll, auf dem Heyls Ausführungen Z großen Teil be-
ruhen, ın Auszügen benutzt.

Die Schaffung des Religions- nd geistlichen Lehenrates Nar eıne
Maßnahme 1m Rahmen des Ausbaues der bayerischen Zentralbehörden.
Gegründet auf Veranlassung des damaligen Kührers der bayerischen
Politik Wiguleus Hundt, sollte die Behörde der Erhaltung des alten
Glaubens dienen. Der Fehler Hundts Wäar aber., daß och hatte
das Iridentinum Ja nıcht die endgültige Klärung der geistıgen Situation
gebracht als Gründe des Ahbhfalls ZU sehr 1LUFr außere Mißstände sa
und daher mıt einer Reftorm des Klerus ıLL Ziel Z U kommen hoffte.
wobei den Protestanten allerhand Zugeständnisse In Fragen der
Lehre machen Z.U können ylaubte. Bei selner mınutlıösen Schilderung
des Entstehens und des Geschäftsgangs der Behörde zeıgt Heyl, w1€e
wen1ıg sicher siıch die ate selbst iın Fragen der Lehre w aren (S 12—18
So mußte das Experiment scheitern. Miıt Hundts Abgang Hhel auch seın
Werk Simon Kek. seın Nachfolger, o&r zunächst nıcht darauftf ZUTÜüCK,
doch war iıhm schließlich Vorbild für die Ordnung. die 1570 em

ıhm geschafifenen geistlichen Rat vab, der dann das Instrument
der Religionspolitik der bayerischen Herzöge wurde.

‚„Die Umwandlung Bayerns In eınen parıtätischen Staat‘ VOLN (Ger:.
hard Pfeifer S 35 1E schildert die Entstehung des Religionsedikts Max
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Josephs ONn 10 Januar 1805, das „den Grundsatz der Duldung und
bürgerlichen Gleichberechtigung für ‚Iremde Religionsverwandte‘ 1111

bayerischen Gesamtstaat“ erklärt hat (S 35) Die Akten über dessen
FEntstehung sind leider nıcht mehr vorhanden. och ann Ian eıne
Reihe VO orstadien des Gesetzes veriolgen, ber die Verkündung
des JLoleranzprinzips für Altbayern VO 26 August 1801 nd die kur-
pfälzische Religionsdeklaration 1799 bis den schon vorher g' -
führten erhandlungen des Zweibrückener ofs mıt dem kurpfälzischen
reiormierten Kirchenrat zurück, dıe ul  N wertvollste Hinweise für das
endgültige Zustandekommen des Gesetzes geben. Pfeiffer verfolgt 1U
ın allen Einzelheiten diese Vorstadien auft Grund archivalischer Stu-
1enNn ın Miünchen und arlsruhe.

Seine einleitende Skizzierung der kurpfälzischen Religionsverhält-
nısse 1mMm iıst allerdings allzu {üchtig und STUTZT sıch zudem etiwas
zZU sechr auf evangelische Kontroversliteratur, W OZUu auch och Ludwig
Häusser rechnen IsST, dessen „Geschichte der rheinischen Pfalz CL
auft Seite ON  E Anm 11 zıtıert, ohne aut deren Unzuverlässigkeit und Kın-
seitigkeit hinzuweisen. Und wenn auch 1U eıinen raschen Überblick
geben will, ZU Ryswicker Klausel hätte Pfeiffer ruhig die neueste Za
sammenfTassung der bisherigen Literatur durch Josef Krisinger „Re-
ligionspolitik Joh Wilh V, Pfalz“”, ın Düsseldorftfer Jahrbuch 47, 195
ebenso kennen dürfen w1ıe dann ZU Religionsstreit VOL 1719 die Ar-
beit VO  > arl Borgmann („Der deutsche Religionsstreit der Jahre
MA9-—=20% Berlin 1937)

Bei selner Erwähnung des Entzugs der Heiliggeistkirche und der
Beschlagnahmung des dbg Katechismus hätte darauf hınweisen
können, daß diese Maßnahmen wieder rückgängig gemacht wurden.
Und neben Pütters w1e selbst angıbt bestellter Kontrovers-
schrift ZU pfälzischen Religionsfrage 1793 hätte die Arbeiten des
Vo ihm selbst mehrfach genannten kurpfälzischen irchenrats nd
Heidelberger Professors Friedrich Peter W undt zıtieren dürfen. Doch
sollen diese Ja auch 1U der Finleitung eltenden Bemerkungen
keineswegs die Leistung des Verfassers schmälern: S1Ee wollen eher als
eıne Frgänzung selner ausgezeichneten und sehr sachlichen Ausführun-

betrachtet se1ın.
Bereits 1MmM Jahre 1790 hatte der reiormierte Kirchenrat ın Heidel-

berg mıt dem Zweibrückener Minister Montgelas erhandlungen all
knüpft, ber die Stellung der Reformierten ın Kurpfalz uniter dem
kommenden Regime Klarheit erhalten. Allerdings hatten die Kir-
chenräte bei dem auigeklärten Vertreter der monarchischen Gewalt
weniıg Glück mıt ihrem Versuch, die kirchenpolitische Entwicklung der
Pfalz auf den Stand des Westfälischen Friedens zurückzuschrauben.
Selhbst Preußen, das sS1e sich alter Iradition iolgend hilfeflehend
gewandt hatten, versagte ihnen allen Beistand (S 53) Als Max Joseph
1mM Jahre 1799 dann ZU Regierung gelangt WAafr, erließ AIı Maı
dieses Jahres die VO dem Geh Referendar Zentner entworfene Dekla-
ratıon, dıe zwıischen „Inneren und außeren Kirchenangelegenheiten“
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57) deutlich schied und letztere dem Kurfürsten allein vorbehizelt.
uch die Frage des Kirchenguts, die ZU Debatte gestanden hatte, wa  k

geregelt worden, un War 1m Sinne der alten Düsseldorfifer Religions-
deklaration Johann Wilhelms VO 1705, die eine gemeınsame Admini-
stratıon der Güter un eıine Ertragsverteilung VO zwischen Re-
tormierten un atholiken vorsah. Der Grundsatz der Religions- und
Gewissensftreiheit W äar auscdrücklich betont, die Mischehenifrage geregelt
In der Art, w 1€e 1€6s schon arl Philipps Zeit gehandhabt worden
WarT: entschieden die Ehepakten ber die Religion der Kıinder:
keine geschlossen wurden, olgten die Söhne dem Vater, die Töchter
der Mutter nach. Gerade ın den Grundsatzregelungen, auch denen C

gyanisatorischer Art WwW1e Synodalverfassung, Vollzug der Kirchengesetze
durch den Landesherrn uUSW., wa  — 1U w1e Pfeiffer 1m folgenden
nachweist diese pfälzische eklaration VO 1799 das Vorbild der Ver-
fassungspolitik der Montgelaszeit (S 64) In der Pfalz wa  — S1e aller-
dings aum mehr ZU Wirkung gekommen.

Zunächst zeıgt Pifeiftfer uns w1e durch Gewährung der Ansässig-
machung VOILl Protestanten un die rlaubnis prıyatem Gottesdienst
für diese allmählich die konfessionell einheitliche Struktur Bayerns
verändert wurde: esonders ıIn der Oberpfalz war 1€6Ss bemerken.
Nach München kamen dagegen die ersten Protestanten 1mMm Gefolge der
evangelischen Kurfürstin Karoline 1799 Entzündet hat sich ann der
Streit Zuzugsgesuch des Pfälzer Weinwirts Michel un des Tabak-
fabrikanten Koch nach München 1 Jahre 1801 Nach harten Kämpfien
mıt der Landschaft, die sich verbissen die Ansiedlung VO Prote-
stanten wehrte, kam annn auft ruck Max osephs Z Zuzug
Michels und 1mMm Gefolze des Streits 15801 ZU Toleranzdeklara-
tıon (S 71) Die Behörden förderten ın der Folgezeıt auf AÄAnweisung
des urfürsten die Ansiedlung gerade protestantischer Pfälzer nach
Bayern; besonders 1mM 1Donaumoos entstanden damals pfälzische Sied-
lungen. Wie wen1g bereıt — aber och überall WAarL:, mıt der Parität der
Religionen wahrzumachen, zeıgt Pfeitffer In vorbildlicher Objektivität
Beispiele Nürnbergs (S 75 {f.), I1a 1mMm selben Jahr eiınem katholi-
schen Kaufmann das Bürgerrecht vorenthielt, wobel recht bezeich-
end 1st, daß bei der jeweiligen Ablehnung ıIn München und ın Nürn-
berg eın Lippenbekenntnıiıs ZU Gedanken gegenselt1ger Duldung ab-
gelegt wurde, dem Zeitgeist die gebührende Reverenz erwelsen.

Brennend wurde das Problem ann für Bayern, als durch den
Reichsdeputationshauptschluß weıle Gebiete ın Franken un Schwaben
mıt protestantischer Bevölkerung erhielt. zumal da ach SS 60 und 653
des Reichsdeputationshauptschlusses die Duldung ausdrücklich als nıcht
dem Westfälischen Frieden zuwiderlaufend bezeichnet worden War

Darauf bezog siıch annn auch die bayerische RKegierung In ihrem
Edikt VO Januar 1805, wobei 1 Inhalt das alte Pfaälzer Edikt
ZU Vorbild diente (S 94 {f.) Welchen Eindruck das Gesetz auf die
Zeitgenossen machte, zeıgt Pfeiffer dadurch, daß nachweist, daß
das Religionsgesetz des Herzogs VO Württemberg vyroke J eile daraus
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fast wörtlich übernommen hat,; jedoch mıiıt bezeichnender Einschrän-
kung der von Bayern bewiesenen weitgehenden Toleranz. Insgesamt
WäarTr mıiıt diesem Gesetz der moderne pariıtätische Staat ın Bayern e1lNn-
geführt, die weıtere Entwicklung Bayerns 1 Jh dadurch grund-
legend bestimmt.

Die Regierungsjahre der beiden ersten bayerischen Könige sınd
auch der Zeitraum, dem Bernhard Zittels Untersuchung „Die staats-
kirchen- un kirchenrechtliche Behandlung der gemischten Ehen 1mMm
bayerischen Herrscherhause —18492 gilt (S 110 ff Mischehen
en 1mM bayerischen Königshaus des Jh.s der Tagesordnung.
Miıt Ausnahme Ludwigs 11L - jeder bayerische König mıt eıner
Nichtkatholikin verheiratet. ber auch bayerische Prinzessinnen selbst
schlossen verschiedentlich, aus staatspolitischen Erwägungen heraus,
Ehen mıt Protestanten. Zittel untersucht fünf Fälle wobei 6S bedeu-
tungslos ıst, daß CcSs einmal aus persönlichen Gründen nıicht der g_
planten Eheschließung kam darunter als besonders markantes Bei-
spiel mıt dramatischen Akzenten die Heirat der rinzessin Eilisabeth
VO Bayern mıt Friedrich Wilhelm VO Preußen.

Wie wen1g eindeutig die Haltung der Kurie und des Kirchenrechts
ıIn diesen Fragen damals noch WAar, w1e wechselnd iın der Praxis S1e g_
regelt wurden, zeıgt uNXSs Zittels Studie auf das deutlichste, ebensosehr
aber auch, w1€e wen1g an selbst einem eın katholischen ofe g‘ -
ne1gt WAaTrT, siıch 1eTr VO dritter Seite als solche empfand I1a dabei
offenbar die Kurie hineinreden lassen. So ıst 6cSs ganhnz kennzeich-
nend, daß, abgesehen VO  b einem Kall dem nıicht verwirklichten Heirats-
plan VO Max Josephs Tochter Auguste mıiıt dem Erbprinzen Georg VO

Mecklenburg-Strelitz 1mM Jahre 18504 der bayerische Hof sıch ın kei-
NerTr Weise bemühte, VO Rom eıne LKLhedispens Religionsver-
schiedenheit erhalten, daß vielmehr immer die Kurie In dieser Frage
die Initiative ergriff. Vgl Z 135 bei der Heirat Elisabeths mıt

un: den vOoOoTausSsSCSaANSCHNCH Verhandlungen 819—223.) Immer
wıieder ar 6S dabei ın erster Linie die Frage der Kindererziehung, die
1mMm Vordergrund des Interesses stand, und bezeichnenderweise gab c

Schwierigkeiten ın erster Linie bei den Heiraten, bel denen eıne katho-
lische Prinzessin 1n eın protestantisches Hürstenhaus einheiratete. ber
selbst 1er galt 6s doch auch 1ın Rom als selbstverständlich, daß die
Hausgesetze respektiert und zumindest die Söhne ın der protestantı-
schen Religion des Herrscherhauses CTIrZOSCH wurden, eıne Haltung, die
mıt dem modernen Kirchenrecht nicht mehr vereinbar ware (S 166)
Selbstverständlich bestand INa 1mMm Prinzip immer auf der katholischen
Kindererziehung, aber an ließ Ausnahmen

Zittels Aufsatz, der auch die Verquickung der jeweiligen Fälle mıt
dem bayerischen Mischehenstreit, der sich VO Anfang des Jh.s bis ZU

Jahr 18538 hinzog, aufzeigt, ist eine wertvolle Ergänzung der alteren
Arbeiten Bastgens zu diesem 1I1hema, da die bayerischen Archive
voll ausschöp(ft. Kr hat Wissen die 1ı1er behandelten Fragen
wesentlich bereichert.
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„Die Anfänge des konfessionspolitischen Ringens den Wittels-
bacher Ihron ın Athen“ VO  — Hans all aus intımer Kenntnis der wıt-
telsbachischen Quellen un der bisherigen Literatur Ottos König-
tum dargestellt 151 und manch Cue Erkenntnis bereichert,
zeıgen, w1e sehr gerade die JT atsache, daß tto als gläubiger Katholik
nicht der ın Griechenland herrschenden orthodoxen Kirche über-
treten wollte  9 se1ine Stellung VOo  a vornherein belastet hatte. Miıt dieser
Frage wäar Ja auch die des Einflusses der interessierten Mächte ın Grie-
chenland verbunden. Zumal Rußland, als die orthodoxe Vormakcht,
konnte hoffen, durch eınen Herrscher dieser Religion seinen Einfluß
ın Griechenland steigern. Gerade Petersburg drängte daher auch
immer wıeder auf einen baldigen Religionswechsel des Königs. Selbst
ber eiınen bayerisch-russischen Heiratsplan, der aber dann scheiterte,
hoffte an Zarenhof eıinen Übertritt Ottos erreichen ®) 196
Aber der damals noch sehr Junge König Wa  - unter der Zustimmung
se1ınes Vaters nıicht Z Religionswechsel bewegen. Seiner Stel-
lung den Griechen gegenüber wäar dies jedoch nıcht förderlich (S 199
Mißgriffe der Regentschaftsregierung Armansperg, wWw1e der Abbruch der
Beziehungen Z Patriarchat ın Konstantinopel un zumal die aus
rationalistischen Frwägungen heraus 1m Jahre 1855 TSAaANSCHC edu-
zıerung der 4A8 griechischen Bistümer un Erzbistümer auf 10, der 400
Klöster auf 160, verschärften die Lage, besonders da tto dieses Vor-
gehen verurteilte un siıch ıuu se1ne Person eın heitiges Intrigen-
spiel entspann, das sıch gerade auch der Frage seiıner Heirat wieder
entzündete, weil Rußland, FEngland un Frankreich eifersüchtig darauf
sahen, daß der König sich nıcht durch eıne solche eiıne der TEL Maäachte
besonders Cn anschließen könnte. Die Religion der ünftigen Königin
spielte daher eıne wesentliche Rolle, und zumal die Frage, ın welchem
Glauben die etwaıgen Kinder ETZOSCH würden tto hatte sich azu
verpflichtet, daß 1€es der orthodoxe seın werde wurde immer wieder
aufgeworfen.

Zu allem Unglück schürte der sehr ungeschickt vorgehende Beicht-
vater Weinzier] noch die daraus entsprungenen Gewissensnöte des sehr
TOMMEeNn Königs, bis dieser iıh schließlich durch den Öberpfälzer Ar-
neth ersetzte, der annn durch Ottos Regierungszeıit hindurch
seın geistlicher Berater blieb (S 07 ff.) Gefährliche Formen nahmen
die Spannungen ann eım Regierungsantrıitt Ottos 1 Jahre 1835 a
als Rußland mıiıt Entschiedenheit auf seıinen Religionswechsel drängte
und auch die Griechen iıh forderten. Schon 1m folgenden Jahr xab Ccs

dieser Frage Schwierigkeiten, bereıits wurde be]l Fmpörern der
Ruf laut, den König vertreiben, weil nıcht die Religion der Grie-
chen habe Die Heirat Ottos mıt der protestantischen Amalıie VO (M
denburg die Ehe blieb kinderlos irug annn auch nıicht ZUuU Ent-
Spa  a bei So War schon eım Begınn der Keim ZU küniftigen ata-
strophe gelegt.

Der Beitrag VO Joseph (srisar „Die Circulardepesche des Fürsten
Hohenlohe VO April 1861 ber das bevorstehende Vatikanische Kon-
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zı 1“ (S 216 ff — bringt au wertvollem dokumentarischem Material der
Münchener Archive un des Archivio Segreto dı Stato des Vatikan NEUE

Aufschlüsse ber die Vorgeschichte des Vaticanums, wobei der
gylückliche Versuch des bayerischen Ministerpräsidenten, die CUFrODal-
schen Mächte ME1INSAMECHN Vorgehen die Kurie bewegen

Mittelpunkt steht Außerordentlich aufschlußreich ıst W as (Grisar
über die innerhalb der damaligen Kirche sich gegenüberstehenden Par-
teıen asSsC weiß, wobei aUSs den VO ihm zıt1erten Berichten des
Münchener Nuntius Meglia die völlige Verständnislosigkeit der OMl 1-

schen Stellen für die deutsche Konzilsopposition erhellt: begnügte sich
doch Meglia einfach damit deren wissenschaftliche Methoden als
„protestantisch bezeichnen „Der Ton gullgen Begreifens kommt
den Berichten des Nuntius aum jemals ZU Anklingen (S 222) Wenn
auch die Wirkung der Depesche zunachst verpuffte, hat diese doch
ZU Entstehung der Atmosphäre beigetragen, die JCNC heftige Oppo-
S1L1078 die Unfehlbarkeit entstehen ließ die der Folge be-
obachten Waäar_L.

Die zweıte Gruppe der Beiträge wird eröffnet VO Wilhelm
Neukam mıt dem Aufsatz „Der Übergang des ochstifts Bamberg
die Krone Bayern 180  2 (S 145 — Er führt uUNS Ereignis

WIC 1€es auch schon Pfeiffer tat das recht eigentlich das moderne
Bayern erst geschaifen hat Z 0L Untergang der alten Reiches Unter
den Entschädigungsländern für linksrheinischen Verluste hatte
Bayern auch das Hochstift Bamberg ausersehen un: erhalten Aus g_
nauesitier Quellenkenntnis heraus schildert Neukam UU den vergeb-
lichen Kamp{f der Bamberger Vertretung au{f dem Regensburger Reichs-
deputationstag 110e Rettune des ürstentums, der scheitern mußte
TOTLZ der großen üchtigkeit des Bamberger Geheimen ats und (Ge-
heimen Referendars Johann Michael Seuffert och Wa  b dessen Fäa-
higkeit erster Linie zuzuschreiben, daß der Fürstbischof wenıgstens
C1116 NSCMESSCHNC Entschädigung erhielt (S 2.—75) Die Übernahme
des ürstentums, be1 der annn alle Beamte ı den bayerischen Staats-
dienst übernommen wurden, SIn dann reibungslos vonstatten, wobel
die militärische der zivilen Besetzung vOorauszsın echt geschickt hat
all bayerischerseits zunächst die sehr veraltete bambergische
Verwaltunge beibehalten, annn erst allmählich Ce11Nle Modernisierung
durchzuführen (S 283) Bezeichnend für die Rücksichtnahme VO baye-
rischer Seite 1sST CS5, daß L: hiıs ZU BGB !) die alte Gesetz-
gebung beibehalten wurde (sanz ahnlich ließ an auch nach 1815
111 der Pfalz den ode Napoleon bıs Z gleichen Zeitpunkt Kraft!
Die Verwaltung dagegen Wa  > bis ZU Jahre 1806 der bayerischen
völlig angeglichen; damıiıt w äar die Integration Bambergs Bayern
vollzogen, W 16 Neukam mıt Recht betont 291) nıcht ZU Nachteil
des betroffenen Gebietes., denn 112e Anpassung allı die modernen Ver-
hältnisse WAalltec der alten bambergischen Verwaltung aUus CISCHCI Kraft
aum möglich DSCWESCH Auf Z W 61 offensichtliche Druckfehler SC1 noch
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hingewlesen: der 5 2592 zweımal erwähnte französısche General hieß
Augereau, nıicht Angereau.

Gleichfalls die Krwerbungen Bayerns au  N der napoleonischen
Zeit un die daraus entstandenen Probleme kreist Max Piendls Auf-
satz ber „Die Gerichtsbarkeit der Kürsten I hurn und Taxis ın Regens-
burg“,  .. die den merkwürdigen Fall der Beibehaltung eINeESs Feudalrechts,
nämlich der zıiyılen Gerichtsbarkeit un nstanz der Fürsten ] axıs
ber ihre |Diener un Hausgenossen, schildert. TIrotz verschiedener Ver-
suche (S 3092 f£.) sS1e dem Haus Thurn und Taxis streıtig machen, die
aber der Loyalıität der bayerischen Könige, die überhaupt ihre
Mediatisierten besonders großzügig behandelten, scheiterten, hielt sich
diese Gerichtsbarkeit bis ZzU Inkrafttreten des BG  D

„Das bayerische Adelsedikt VO 26 1818 un seine Auswirkun-
gen VO Hans Nusser (S 308 145) ze1gt, w1e dieses LEdikt Al  N dem Be-
mühen der bayerischen Könige, die zersplitterten un unübersichtlichen
Verhältnisse des Adelsrechts ın Altbayern un besonders den NEUECTI'-

worbenen Gebieten ordnen, entitsprungen ıst. Es schuf auch tatsäch-
ıch ıne einheitlıche Regelung bis 1919 In der Weimarer Verfassung
Wlll‘d6 dann der del beseitigt un das Prädikat als Teil des Namens
bezeichnet. Für die Sozlalgeschichte Bayerns 1mMm bıetet Nussers
Aufsatz sehr iınteressante Aspekte un bezeichnende Buinzelheiten.

Mit selner lebendigen Schilderung zieht Max Spindlers Beitrag
„Die politische Wendung VO 1847 — 48 ın Bayern (S CI  I {f.) den Leser
sofort ın seinen annn Geradezu sichtbar rollen die Kreignisse jJjener
stürmischen age VO  d dessen innerem uge ab Mit feiner Kinfühlungs-
gabe ıst die vieldeutige Gestalt Ludwigs erfaßt, dessen stark aus-

gepragte monarchische Gesinnung un konservative Grundhaltung bei
großer Aufgeschlossenheit tür das Neue UuUNS überzeugend vorgeftührt
wird. uch die 1el zıtı1erte Lola-Affäre erhält DECUEC Beleuchtung
und wird ın ihrer oft überbewerteten Bedeutung für die KEreignisse
zurechtgerückt. er Kücktritt des Königs, der ohne zwingende außere
Notwendigkeit erfolgt WAar, wird ohl mıt echt AaUS Ludwigs Auf-
fassung selner monarchischen Würde gedeutet. Kür ihn w äar der Schritt
absolut notwendig. ber auch die stammes- und temperamentsbedingte
Mäßigung, den SOZUSAaSCH eingeborenen Konservatismus der „Revolutio-
näre”  s zeıgt Spindler In feiner Würdigung. Zum Verständnis gerade der
besten Züge bayerischen Wesens ann die Betrachtung der KEreignisse
VOo 18547 — 485 Zahnz wesentlich beitragen.

arl Puchner, „Die amtliche bayerische Ortsnamengebung 1m
(S 2341 {f.), ze1gt, w1e sich 1 erst das Namenrecht des

Staates au dem Bewilligungsrecht der Bezirksbehörde bzw der Kreis-
regıerung für eiıne Umsiedelung und au  N der Jatsache der offiziellen
Namensverleihung für dynastische Ortsnamen entwickelt hat Wichtig
se1ın Hinweis, daß auch oft sehr alt aussehende Ortsnamen (Seeheim,
Maierhof) neuesten Datums se1ın können.

Sowenig Puchners Aufsatz eın literarischer Genuß ist das liegt
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der Materie SOWEeN1g ist C5S, au  N gleichem Grund, Wolfgang Zorns
Beitrag „Probleme und Quellen der bayerischen Sozialgeschichte 1m

Jh .. 347 ber reicher Gewinn wıinkt dem, der sıich dennoch
azu entschließt, den eınen w1e den anderen lesen. Offensichtlich auch
als Änregung und erstier inweis eıner Eirforschung der bayerischen
Sozialgeschichte gedacht, g1bt Zorns Aufsatz eine Hülle VO. wertvollsten
Hinweisen und interessanten Aufschlüssen ber die gesellschaftliche
Struktur Bayerns 1mMm Jh und deren allmählichen Wandel durch die
auch ler esonders ın Schwaben und Franken wirksam werdende
Industrialisierung.

Mit Heinz Lieberichs „Was bedeutete Tirol für Bayern ın der Ver-
gangenheit?” (S 361 {T.) SE@eiz annn die letzte Gruppe VO ebentfalls sechs
Abhandlungen e1n. Aus großer Quellen- un Literaturkenntnis heraus
verlfolgt Lieberich VO  — der Landnahme 1ler zunaächst noch bei sechr
fluktuierenden Grenzen und vielfältigen dynastischen Beziehungen
hıs ZU Jetztzeit die Verbindung der beiden Länder. Erst mıt der recht-
lichen Fundierung der Unabhängigkeit Tirols durch den Ulmer Spruch
König Rudolfs VO  — 12892 3063) annn anl VON eigentlichen bayerisch-
tirolischen Beziehungen sprechen. Wenn diese oft recht wen1g fried-
liıcher Natur wäaren besonders 1mMm 1 und frühen durch
die wittelsbachisch-habsburgische Rivalität ann doch aum
VO einem naturbedingten Gegensatz sprechen. In neuester Zeit haben
das gemeınsame Kriegserlebnis der beiden Weltkriege und die ück-
besinnung aut die geme1iınsame „bäuerlich-katholische Erlebniswelt“
(S 373) elner größeren Annäherung geführt.

Der Bremer Archivdirektor Friedrich Prüser teuert eınen fesselnd
und Tarbig geschriebenen Bericht ber „Hilfe aus Bremen für Pfalz und
für Franken“ (S 375 bei Aus Akten des Bremer Archivs erzaählt
VON den Hilfsgesuchen protestantischer, meıst reformierter Pfarrgemein-
den ihre bremischen Brüder und deren Gewährung, sel durch
Geldspenden des ats der durch die Erlaubnis, 1ın Bremen eıne Kol-
lekte veranstalten dürfen. Vorzüglich 1m un W äafTr 1es der
Fall Bremen wurde als reiche Handelsstadt damals offenbar VO Bıitt-
stellern förmlich heimgesucht und half nach Kräften. Allerdings annn
sıch der Rezensent, Aaus einıger Kenntnis der pfälzischen Verhältnisse
jJjener Zeit heraus, des Eindrucks nıicht erwehren, als ob die Hilfswillig-
keit der Bremer damals zuweilen doch recht kräftig ausgenutzt worden
sel. Zumindest 1n Kurpfalz gab Ccs eine fest organısıerte reformierte
Kıirche., die ber beträchtliche laufende Einnahmen verfügte.

„Goethe und Nürnberg“” (S 306 das klingt vielversprechend,
nd ın der dat sind auch Fritz Schnellbögls Ausführungen diesem
1I1hema anregend und inhaltsreich. Irotz mancherlei Beziehungen der
Famiulie selıner Mutter Nürnberg und Altdorf kam Goethe selbst ersi
Spat in diese Stadt. Insgesamt viermal hat S1e besucht, dreimal U
sehr uUurz 1n den Jahren 17858 und 1790 damals ohne großen Ein-
druck VO  - ihr haben WäarLtr uUrz nach der italienischen Reise und
C gerade Nürnberg besonders fernstehend ann aber 1mMm Jahre
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1797 eCcun age lang Von diesem Zeitpunkt datiert se1InNeEe immer auf-
rechterhaltene Verbindung Nürnberg, die VO. Ankauf kunstgewerb-
licher Gegenstände aus Nürnberger Besitz bis ZuUu Anschaffung natur-
wissenschaftlicher Geräte bei Nürnberger Meistern un: ZUuU Wert-
schätzung des Mundartdichters Konrad Grübel E reichte.
ber auch die Nürnberger hohe Kunst der Dürer und Vischer hat
Goethe Stetis wieder beschäftigt, wI1e€e Schnellbög] durch zahlreiche Zitate
beweist.

Von Goethe ZU Revolution VO 1848, eın weiıter Sprung! ber
Paul Wentzcke der inzwischen ebenfalls verstorbene Frankfurter
Historiker acht ih u55 leicht „Bayerische Stimmen aus der Pauls-
kirche Die Septembertage 66 (S 4073 ff.), nennt seiıne Auswahl VO

Brieten und Berichten vornehmlich fränkischer un: oberpfälzischer
Adeliger, die als Abgeordnete 1m Frankfurter Parlament saßen. Die
wilden Ereignisse jJjener lage, die ın den Aufständen der Radikalen
und der Ermordung des Hürsten Lichnowsky und des Generals AÄuers-
wald gyipfelten, erfahren 1ler Al  N erstier and eıne Da schr drastische
Schilderung hierbei ist besonders den Regensburger Adaolf VO

Zerzog denken, den Schwager des Miünchener Märzministers Thon-
Dittmer, ın dessen Ausdrucksweise eın stark romantisches Element
neben altbayerischer Derbheit finden ist. Politisch noch bedeutender
sind die Schreiben des fränkischen reiherrn VO Rotenhan un des
bayerischen Grafen Hegnenberg-Dux, die Zıe echtes staatsmännisches
Format erreichen. 1Ile VO Wentzcke zıt1erten bayerischen Abgeord-
neten gehörten der gemäßigten Rechten die großdeutsch wa  = a
für deren politisches Denken die J]Jer veröffentlichten Briefe sehr auf-
schlußreich sind.

arl D’Esters des verstorbenen Miünchener Ordinarius für Zei-
tungswissenschaft Beitrag ber „Die Verdienste bayerischer Gelehr-
ter, AÄArchivare un Bibliothekare die Zeitungswissenschaft” S, 450 {t.)
ist eın rührendes Bekenntnis seiıner freundschaftlichen Gesinnung
Winkler und entzieht siıch somıt eıner wissenschaftlichen Kritik.

Den Band beschließt Ihilo Vogelsangs Abhandlung „Das Verhäalt-
n1ıs Bayerns ZU eich 1n den etzten Monaten der Weimarer Zeit Juni
19592 bis Januar 933) ” S, 460 {f.) Bei aller Anerkennung der VO ihm
mıft echt sehr stark betonten Verdienste der Regierung Held, die
Vogelsang au  N großer Kenntnis der Quellen unNns schildert, die Er-
haltung der gefährdet erscheinenden föderalistischen Struktur der
Weimarer Republik, 100808 an Helds Versuch, die ZU verant-
wortlichen Mitarbeit der Regierung heranzuziehen, ohne S1Ee aller-
dings Zahz die Spitze lassen, au der Rückschau als verderbliche
Illusion bezeichnen. eld VO jeder Schuld kommenden Verhängnis
freizusprechen, w1e Vogelsang 1€es tut  9 verbieten UXS gerade die VO
hm klar geschilderten Ereignisse.

ıcht veErSCSSCH werden darf auch das sehr sorgfältig un c  a
gearbeitete Personenregister VOo Heinz Wolf Schlaich, das die Be-
nutzung des wertvollen Bandes wesentlich erleichtert. Eın Bild des Ge-
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ehrten und tünf JLafeln erganzen die wirklich gul gelungene Publi-
kation In würdiger Weise.

Rom Hans Schmid£
Va der Meer Christine Mohrmann, Bildatlas der

Irühchristlichen Welt Deutsche Ausgabe Von Heinrich Kraft Gütersloher
Verlagshaus erd Mohn 216 Seiten, 614 Abb und 49 Karten.

Der holländischen UOriginalausgabe des Buches folgte 1U die
deutsche Übersetzung, die VO  b dem Professor der Kirchengeschichte 1n
Kiel, Heinrich Kraft. herausgegeben wurde. In der Abgrenzung des
TIThemas schließen sıch die Verfasser der heute üblichen Auffassung a
indem sS1e mıft dem nachapostolischen Zeitalter beginnen und ungefähr

600 enden. Hier ziehen S1Ee den Irennungsstrich dem eigentlichen
Mittelalter, das siıch 1m Abendland mıt dem Aufkommen einer
politischen und sozlalen UOrdnung klar VO Osten un der Kultur der
Ostkirche trennt Das Werk ist ın einen Karten- und einen Bildteil auf-
geteilt, wobei die Abbildungen VOoO einem ausführlichen lLext begleitet
werden, der diese ut erklärt. daneben auch Auszüge Au den Werken der
wichtigsten Kirchenschriftsteller, den Geist der E,poche noch deut-
licher erläutern. Die Abbildungen un: der Text stehen ıIn einem
Zusammenhang mıiıt den 40 Iarbigen l1afeln, die gew1ssermaßen das (G82:-
r1ppe des Buches bilden. Eın ausführliches Register Schluß des Bandes
wird dem Benutzer sechr wertvoll eın. Unter den einzelnen Stichworten
findet selbst der Wissenschaftler fast alle wesentlichen Persönlichkeiten
und rte der frühchristlichen Welt Die Ausarbeitung der Lafeln beweist
die große Kenntnis und Gewissenhaftigkeit der Verfasser. Angefangen
VO der politischen Lage unter dem Kailser Diokletian, wird ]ler bıs 600
übersichtlich das gesamte Gebiet der Kirchengeschichte und der damıiıt
verbundenen Kunst vorgeführt. Irotz der großen Fülle des dargebotenen
Materials wirken die Karten nıcht unklar, sondern sind gzut übersehbar.
Dieser erste el beginnt mıt elner Karte, auf die die altesten christlichen
Gemeinden eingezeichnet sıind. Es folgt die Verbreitung des ( hristen-
t{ums 500, die Gemeindegründungen VO der diokletianischen Ver-
olgung, die Kirche 1m dritten Jahrhundert, die christlichen Schriftsteller
des bıs Jahrhunderts, annn die Kıirche 1m und Jahrhundert, auf
Spezialkarten die Pilgerfahrt der Eteria und das Leben des hl Augu-
St1inus, ferner das Mönchtum VO 300 bis 700, die verschiedenen Diözesen
der spätantiken Welt 1mMm Orient und Okzident, azu die Pläne der wich-
tıgsten Stadte SOWI1e die kirchliche und politische Lage unter Justinian.
Bieten diese Karten schon allein eın reiches Material für die Kenntnis
der christlichen Archäologie, wird diese nochmals auf eıgenen Tafeln
mıt den frühchristlichen Denkmälern 300—600), den christlichen Bauten
1m Kaukasus, ın SDyrien und ın Palästina, ın Kom, Jerusalem und Kon-
stantiınopel vorgeführt. Schon diese 49 Tafeln würden genugen, auch
eiınem gebildeten Laien einen Begriff dieser wichtigen Eipoche geben.
Dabei (0| bewußt „Grundrisse, Rekonstruktionen und sonstige Aus-
grabungsergebnisse“ beiseite velassen. Der Fachmann wird sıch diese
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leicht au anderen Spezilalwerken verschaffen können Doch 1er
wenıgstens CIN1ISC Hinweise aut die grundlegende un zusammenfassende
Literatur für den Laien wichtig

Der anschließende Bildteil gliedert sich TEL orößere Kapitel
Die Kirche der Märtyrer, 0—31 5 I1 Die Reichskirche, 313— 600 und

L11 [)ie Kirchenväter und die altchristliche Literatur Auch diesen Ab-
schnitten 1st das Material ausgezeichnet verarbeitet un wird mıt den
wichtigsten Beispielen vorgelegt Die Abbildungen sind gul ausgesucht
die Gegenüberstellungen schnell faßbar Der Lext istknapp un: allgemeın
verständlich Besonders angenehm wirkt das unparteilsche Urteil der Ver-
tasser Die Frage Rom oder Orient spielt keine Rolle mehr, daß das
Buch jeder Auffassung gerecht wird Die Bedeutung der westlichen W 1
der Ööstlichen Kirche wird gleichermaßen berücksichtigt Neben der rchi-
tektur kommen auch alerei. Plastik un Kunstzgewerbe ausgezeich-
net ZzU Darstellung Selbstverständlich werden die bekannten Haupt-
werke besonders ausführlich dargestellt daneben aber findet b auch
WCNISCI bekannte Monumente, W IC die Fresken Aaus dem IDDom J rier,
San Lorenzo Mailand Fresken aus Bagawat der syrische un kop-
tische Klosterbauten Selbstverständlich wurden be1i der Auswahl der
Denkmäler schon die neuesten Funde un die Literatur berücksichtigt
Das erkennt alk der Auswahl der I afeln mıiıt den frühen Ikonen un:
den syrischen Mosaiken.

Bis SCWISSCH Punkte wird natürlich C11HE solche Auswahl
subjektiv bleiben MUSSCH, und jeder Autor könnte auch gelegentlich
andere Beispiele anführen Nur wWAare CS vielleicht besser, be1 Beispielen,
die C111l besondere künstlerische Gruppe der C1MN Land charakterisieren
sollen, NEUECHN Auflage 1U solche Darstellungen wählen, die
nıicht umstrıtten sind denke 1eTr den Verkündigunegsstoif
aus Sancta Sanctorum Vatikan, der nıicht sicher byzantinisch 1st un
auch AU.  N Sdyrien stammen könnte, oder der ravennatische öwenstoff
Abb 257) der späater datieren 1sT Bei den „agyptischen Denkmälern
könnte leicht Stelle der Kathedra Ravenna des Diptychons
al Murano Abb 334) der des Räuchergefäßes Abb 335) andere Bei-
spiele finden iıcht sicher scheint n auch ob auf dem Kasten, der sich
ehemals Pola befand Abb 4:79) die emoria Petri Rom dargestellt
1St und ob das Relief mıt dem hI Menas Mailand Abb 510) nıcht doch
C116 mittelalterliche Kopie ıst Doch das sind Fragen, die 1er nıicht Zu

Diskussion stehen ber es wird leicht SCIH, Beispiele wählen, bei
denen Datierung un Lokalisierung VO der heutigen Forschung all-
SCINCIN anerkannt sind. Siıcher wWwWAäare mancher Leser dankbar, wWenNnn bei
den Abbildungen auch der Aufbewahrungsort angegeben würde.

[Jas Werk wird ı weıten Kreisen, die sich für die Kultur der Spät-
antıiıke un des frühen Mittelalters ınteressıieren großen Anklang finden,
un CS Wält«c 711 wünschen, daß neben den Fachwissenschaftlern, für die
das Buch unentbehrlich ist, auch viele Lailen au  N iıhm ihre Kenntnisse
ber eE1Ne der wichtigsten Perioden der menschlichen Geschichte
könnten.

Rom Volbach



19209 Rezensionen

Irland 1MmM deutschen un abendländischen
Sakralraum (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Geisteswissenschaft, eft 9) Westdeutscher Verlag, öln
un Opladen 1956, 120

Wenn eın elehrter VO Range Georg Schreibers sich eindringlichund mıt spürbarer innerer Anteilnahme dem bedeutenden Ihema
„JIrland-Deutschland-Europa“ zuwendet, ann verdient 1€es gespannteAufmerksamkeit. Von berufener Seite wird 1er eine Aufgabe erkannt
un ergriffen, die lange VO der deutschen Forschung vernachlässigtworden ist Was einst Zeuß, Greith, Bellesheim,

Zimmer, Iraube, Levison 1D vielversprechendbegannen, wurde nıcht weıter veriolgt, die grundlegenden Kr-
gebnisse von L. Gougaud, Kenney, ).Fuhrmann, )J. Ryan,A.Gwynn, P. Grosjean, F.Henry, L. Bieler und J. Hennig
wurden el zuwen1g beachtet un für den deutschen un europäischenRaum nutzbar gemacht. Die ‚„‚Geschichte der irischen Kirche VO ihren
Anfängen bis 1Ns 12 Jahrhundert”, die Delius 1954 vorlegte,
halt der Kritik weıitgehend nıcht stand, 6S gebricht ihr Weite des
Blicks w1€e der Kenntnis der wesentlichsten Forschungs-
ergebnisse. Wenn dennoch auf diesem Gebiet die deutschsprachige
W issenschaft ıIn Jüngster Zeit wieder Anschluß die internationale
Forschung gefunden hat, ıst dies einzelnen wegweısenden Veröffent-
ichungen au der Feder VO Bischoff, Duft, Weis-
gerber und VOT allem Schreiber zu danken.

Das vorliegende Werk zahlt den Früchten e1INeESs Jahrzehnts e1IN-
gehender Beschäftigung mıt dem Ihema Der erf beabsichtigte
keinesfalls eine umfassende, abschließende Darstellung, eın deutsches
Pendant Gougaud, Kenney der KRyan; hierfür scheint die Zeit noch
nicht reif. Es geht ihm vielmehr darum, „eiINıge Zugänge ” ZU irıschen
Volkstum, den „JIroschotten“ auf dem Kontinent erschließen
„unter dem Blickwinkel ihres Nachlebens ın der abendländischen und
speziell ın der eutschen Sakralkultur . denn diese Iren haben sıch
Ja 1m Kult, 1 Buß£buch, 1mMm Brauchtum, ın Kunst und Musik (Hymnen),
VO allem aber 1mMm Volksglauben und 1Mm Volksreligiösen durchzusetzen
gewußt, auf Jahrhunderte hinaus“ Vorwort un 15) Die Methode

e Vgl ferner Iroschottische un angelsächsische ander-
iın Westfalen mıiıt usblicken auf den gesamtdeutschen Raum (Westfalia

S5acra, hrsg. V, Börsting un Schröer, 2) Münster 1. W. 1950, 1—132;
ders., St. Pirmin In Religionsgeschichte, Ikonographie, Volkskunde (Ar  1V

mittelrhein. Kirchengeschichte 5) 1953, 42—70; S Der irısche Seeroman
des Brandan Fin Ausblick auf die Kolumbus-Reise (Festschrift Dornseiff,
hrsg. v. H. usch) Leipzig 1953, 274—290; ders., Mittelalterliche Alpenpässe
und ihre Hospitalkultur,. 1n: Miscellanea Galbiati Fontes Ambrosiani 27)
Milano 1951: ders., Gemeinschaften des Mittelalters, Münster ı. W. 1948,
3—80; Privilegia Sanctorum (Zeitschrift Rechtsgesch., Kanon. Abt 43)
1957, 327—342, bes \  E
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jefern Hagiographie, Religionswissenschaft, Ikonographie und histo-
rische Volkskunde: S1E alle beherrscht der Theologe und Historiker
Schreiber ın souveraner Weise.

Im einführenden Abschnitt d==8) zeichnet der erf. die eINZ1IE-
artıge religiös-geistesgeschichtliche, politische, auch geographische Situ-
atıon rlands, as, außerhalbh des achtbereiches der römischen Legionen
gelegen, dennoch entscheidend azu beitrug, das römisch-abendlän-
dische Kulturerbe wahren. Seine Mönche un Seefahrer entdeckten
Island S Jahr 8S00, S1Ee grifen ın die Weite des Atlantik un: hinüber
1Ns ahe Britannien und 1ın die Bretagne, S1e brachten die Pilger nach
Santiago de Compostela In Spanien. Irische Pilger bevölkerten die
großen europäischen Wallfahrtswege, OC durch Frankreich un die
Schweiz ach Rom, das sS1e noch VO  S den ersten Angelsachsen erreichten:
S1e erschlossen sich aber auch den Weg durch Mitteleuropa und entlang
der Donau 1n Heilige Land Mit echt hebht der erf immer wieder
die Bedeutung der „Gallia COChristiana ” hervor (15 {f.) als wichtigsten
Stützpunkt für das Übergreifen auftf den deutschen Raum: sonderlich
Belgien mıt den Niederlassungen ıIn W aulsort und Fosses wurde gerade-
zZU Z „Aufmarschgebiet“ der irıschen Mönche vgl hierzu bestätigend
die Publikation V, Les chartes de l’Abbaye de Waulsort,
Bruxelles 1957

Das Bild, das der erf VO irıschen Volkscharakter zeichnet, ıst
einprägsam nd gültig: die CHNSC Sippenbindung der Iren, die auch aut
dem Kontinent immer wieder ihren Niederschlag tindet (Furseus, Foillan,
Ultan!) ihr ang ZU Einsamkeit, ihre tiefe Verbundenheit mıt der
Natur, mıt den JTieren, mıt dem Wasser, dem Licht all 1€es zeıgt siıch
STEIS VO bei der Wahl des locus idoneus e1ines Klosters oder
elıner Klause. Zu al] dem fügt sich der bäuerliche Charakter, die „azZra-
rische Note‘”, die den Iren eıgnete. Kein Wunder, daß sS1e rasch den Weg
ZU IMN Herzen des einfachen Volkes fanden. So weıt SINg diese Volksver-
bundenheit, daß manche Heilige etitwa Fridolin Iren gemacht
wurden, S1Ee glorilizieren. Indes, dieselben Iren zeıgten sich g-
wandt, diplomatisch geschickt un mut1g auch 1 Umgang mıt den
Großen des Kontinents:;: S1e siedelten nicht NuUu auf Inseln, ın der Ein-
samkeıt, sondern auch bedeutenden Verkehrsknotenpunkten und ın
glanzvollen Bischofsstädten Zeichen des vielschichtigen irıschen Volks-
charakters.

1le diese Züge stoßen immer wieder auf 1Mm Leben der iırıschen
Heiligen, die der erf 1mMm Hauptteil des Werkes behandelt Patrick,
Brigida, Kolumban d. J Gallus, Deicol, Furseus, WFoillan, Kilian,
Fiacrius, Fridolin, Findan, Koloman und Brendan WS8—=75) Drei dieser
Iren wurden SO;  f} Schutzheiligen ın Landschaften deutscher Zunge:
Gallus 1ın der Schweiz, Koloman ın Österreich, Kilian ın Franken. Wie
nachhaltig auch die übrigen iriıschen Heiligen ıIn der deutschen Sakral-
landschaft wirkten, das erhellt au  N eıner geradezu überwältigenden
Fülle VO Einzelheiten un Belegen, die der erf beibringt un die Aaus

gründlicher Kenntnis auch entlegener, regionaler Literatur und Quellen
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erwächst. Was der erf 1eTr bietet, ıst für den deutschen Raum ohne
Vorbild. Besonders erwähnt selen die barocke St.-Patricius-Litanei
al der Steiermark, die dankenswerterweise ın extenso abgedruckt ist
23—26) dann: die weıtere Forschung anregenden Ausführungen ber
„Brigida-Mirakel” (25 {f.) endlich die eingehenden Angaben St. TEeN-
dan un seılner „navigatlio , die 1m Zusammenhang mıt der Kolumbus-
Fahrt gesehen wird. Der ult Brendans auft dem Kontinent scheint VO
St. Maximin ıIn I rier SS  5  c se1nN, fand ann wichtige Stütz-
punkte ın en irıschen monastischen Niederlassungen Erfurt und
Regensburg un breitete sich schließlich VOon den norddeutschen Hanse-
staädten bıs Spanien und Portugal Aaus. Brendan wurde auch eine Figur
der europäischen Nationalliteratur, allein VO 1476 bıs 15921 sind Tel-
zehn Drucke der Brendanlegende 1ın deutschen Volksbüchern bezeugt.
och dieser Ire wa  —_ „nicht bloß eıne literarische Erinnerung, sondern
eın Heilbringer, der weıte Gebiete des Volkhaften Ausgang des
Miıttelalters umklammert hielt“ (76) Die abschließenden Kapıiıtel —
öffnen bisher unbekannte usblicke aut „l1roschotten 1mMm Bergbau ”
82—865), greifen das yroße, noch aum bearbeitete Lhema der „Rück-
wirkungen des Festlandes auft Irland“ auf (85 [.) un bieten erstmals
einen UÜberblick ber die „Quellenkunde ZU irıschen Sakralgeschichte
un ZU Ikonographie” 0—1 Eine treffliche, anschauliche FErgänzung
bildet das reichhaltige, bisher meıst unveröffentlichte Bildmaterial, das
zn aus der Privatsammlung des erft stammt 105—120)

Im Zusammenhang mıiıt diesen etzten Kapiteln seılen noch. einige
m. E wesentliche Punkte uUurz berührt. Dem zentralen Problem der
ber- bzw. Unterbewertung des irıschen Einflusses auftf dem Kontinent,
der Frage „Iromanie—lrophobie”, der WITr Johannes 1ne tief-
gründende Untersuchung verdanken (Zeitschr. Schweizer Kirchen-
geschichte 0, 1956, 241—262), dieser Frage geht der erf nıcht au dem
Weg Auch stimmt en — u.a. VOI Ih.Schiefferund Büttner

vorgebrachten Warnungen VO  - eıner Überschätzung der „1roschot-
tischen issıon grundsätzlich In der Tat wa  —- die „asketische eimat-
losigkeit” (Campenhausen) die entscheidende J riebkralit: die 1SS10N Wa  —_

sekundär. Erst WEnnn WIT darauf verzichten, jeden Preis die Iren
yleichsam als. allgegenwärtige Glaubensboten betrachten wollen,
wird der Blick frei für den miıttelbaren und unmittelbaren kulturellen
Einfluß 1m weıtesten Sinn, en sS1e ausübten, gerade auch ın der Zeit
zwischen Kolumbans l1od (615) und Karl Großen vgl hierzu

hof I1 monachesimo Irlandese nel SU01 rapportı col contı-
nente. ettimane di studio del centro Italiano di studi sull’alto medioevo
LV, Spoleto 1957, 157 SOWI1e 1m un ın der ersten Hälfte des
11 Jahrhunderts vgl die Hinweise Schreibers aut irısche Einflüsse 1n
Paderborn und Münster 52; 48)

In der Frage der „Periodisierung” der irıschen Finwirkung auf den
Kontinent folgt der erf der alteren, durchaus nıcht wıiderlegten These
vVvon den wEel Wellen: elINeT ersten, die VO Kolumban bis Z Mitte
des 11 Jahrhunderts angesetzt WITd, und elıner zweıten, die mıt der
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Errichtung der SOS- „Schottenklöster” ın Regensburg z Jahr 1075 e1IN-
Seiz Diese „Schottenklöster ” 9 W1€e der erf richtig bemerkt,
national-irische Gründungen; 1mMm Laufe des 12 Jahrhunderts ließen sich
irische Mönche auch ıIn Erfurt, W ürzburg, Nürnberg, Eichstätt, Kelheim,
Wien. Memmingen und Konstanz nieder: 1215 schlossen sich diese Kon-
vente ZzU SO  D „deutschen Schottenkongregation ININEN. Die Kon-
vente ın Regensburg, LEirfurt un Konstanz verblieben bis Z Beginn
des Jahrhunderts ın irıschem Besitz und yingen ann ın die Hände
schottischer Benediktiner über. Diese Periode der spätirischen Nieder-
lassungen bildet, w 1e€e schon Gougaud erkannt hat, eınen eigenen, g‘.-
sonderten Abschnitt der Geschichte des irıschen FEinflusses aut dem
Kontinent. Jener alteren „Zweiwellentheorie” vorzuziehen scheint
mMI1r die NECUC, differenziertere Periodisierung, w1e S1e erstmals VO

(Catholic Historical Review 29, 1945, 169 {f.) ann ıIn etiwas
yeänderter, vestraifter orm VO {t (s 0.), H (jüngst ın
IThK 1960, unter ‚„‚Iroschottische Mönche‘), f f (s O.) und

(Eine Irenwelle Maas, Mosel un Rhein ın otto-
nıscher Zeit? Festschrift Steinbach, onnn 1960, Z D7 vertreten
wurde. Neben den Peregrini u Kolumban un neben den Mönchen der
„Schottenklöster ” hat sıich eıne dritte, mehr kulturell als monastisc!
bestimmte irısche Welle herauskristallisiert: sS1e wird VO irıschen (Ge-
ehrten der Karolinger- und Ottonenzeıit geiragen, die als Flüchtlinge
VO  - den Normanneneinfällen auf dem Kontinent Schutz suchten.

Weitgehend ungeklärt sıiınd immer noch die Beziehungen der Iren
1LIIL europäischen ÖOsten, Ostmitteleuropa. Kolumbans Plan e]ıner
1ss1ıon der „Alpenslawen , der Slowenen (38  z hat sich nıcht VeTr-

wirklicht: und doch mussen die irıschen Einwirkungen weıt stärker
SCWESCH sSe1N, als bisher an SCHOMIMCCN, ])as beweisen die Forschungen

ber irısche Einflüsse 1m mährischen Raum ın der Zeit
vor Kyrıill un Methodius (vgl. Velkomoravsky Kostel Modre Veleh-
radu Zacatky Krestanstvi Morave, Prag 1958 Umstritten ıst die
irısche Herkunft des möglicherweıse AalLS St Pantaleon ın öln stam-
menden Erzbischofs Aaron VO  —_ Krakau (+ 059 Auch das Regens-
burger Schottenkloster St Jacob knüpfte Beziehungen ach Böhmen,
nach Polen und bis ach Kiew. Kein Zweifel, diese Iren eın
„ungeme1ın bewegliches nd völkerverbindendes FElement“ Jjener Zeit (88)

Und eın etztes: der ert. macht 65 unmißverständlich deutlich, daß
für die Iren keine feste Irennungslinie zwıischen Eremit, Peregrinus nd
TLeben 1m Konvent bestand, sondern 1mMm Gegenteil eıne stetfe un ENSC
Wechselwirkung. Peregrinatlio und stabilitas locı schließen sich
nıcht aUuUs, entscheidend für die Iren wWäar der Entschluß, sich VO der
Heimat lösen, das Leben In der ungesicherten Fremde auft sich
nehmen als Eremit, Peregrinus der Monachus. Von Anfang herrsch-
ten CNSC Beziehungen ZU benediktinischen Mönchtum, die Regula
Sancti Benediceti verdrängte oder überlagerte sehr früh schon die —-

ketischere Kolumbansregel („regula mixta ); die irıschen Konvente des
11 Jahrhunderts übernahmen sogleich die Regula Benediceti. Allen
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Spannungen ZU. Irotz bestand eine CNZC Verbindung, eine „Wahlver-
wandtschaft‘‘ (31) zwischen den Iren und dem Benediktinertum auf dem
Kontinent. Es fallt Ireilich auf, daß sich die Benediktiner, die „black
monks“, ıIn Irland selbst bis auft den heutigen Tag nıe recht durch-
seizen konnten. Dem irischen Wesen entsprach das Benediktinertum
ohl mehr ın seıner asketischeren, VO Bernhard W Clairvaux gepragtenForm: 1es un die Persönlichkeit des hl Malachias \ Armaghentscheidend für den großen Iriumph der Zisterzienser 1m Irland des

Jahrhunderts vgl Conway, The Story of Mellifont, Dublin
1958 Kın etztes Urteil 1ler w1e auch ın der wichtigen Frage der
den deutschen Schottenklöstern unterstellten Benediktinerpriorate 1n Ir-
land (85 f.) scheint noch nıcht möglich. Es fehlt eın „Monasticon
Hibernicum“, das endlich die längst überholten Arbeiten VO Aleman
(Paris 1690, Aufl London 1720 und Archdall Dublin 1786,

Aufl eb 1879 rsetzt. Es ıst hoffen, daß den Jüngsten Bemühungen
VO irischer Seite bald Erfolg beschieden seın wird vgl Gwy
-  o on Proceedings of the Irısh Catholie Historical Committee, Dublin 1959,

Eine NECUE, umfassende Darstellung des irıschen Einflusses auf dem
Kontinent zahlt den großen J1 hemen, die der europäischen Forschung
aufgetragen sind. Die deutsche Seite ıst berufen und In der Lage, hierzu
eıiınen gewichtigen Beitrag eisten. Dafür ist das Werk Georg
Schreibers Beispiel, Vorbild und unentbehrliche Hilfe

Iraunstein Ludwig Hammermayer
cta Reformationis Catholicae Ecclesiam Germaniae Concernentia
Saeculi XVI Die Reformverhandlungen des deutschen Episkopats VO
5920 bis 1570 Band IT 15392 biıs 1542 ISg V, Georg Pfeilschifter. Verlag
Friedrich Pustet (Regensburg 1960), XXV U, 767 Seiten. Lw.

IJDer Band der Aktenpublikation VO Pfeilschifter. der die
Quellen den Reformverhandlungen des deutschen Episkopats wäh-
rend der Jahre 15392 bıs 15495 bringt, ıst erstaunlich schnell dem Band
vgl die Besprechung: 55 1960| 247 — 92409) gefolgt. Er wurde Hubert
Jedin seinem 60 Geburtstag gewldmet.

Der Abschnitt bringt Akten ber den gescheiterten Versuch elnes
Rotaprozesses der Bischöfe VOon Freising, Regensburg und Passau ZU

Durchsetzung ihrer Ansprüche 1m Streit das Besteuerungsrecht des
geistlichen Einkommens. Die Bischöfe suchten durch Verbote die Er-
üllung der landesherrlichen finanziellen Forderungen unterbinden.
ber die Macht der Fürsten erwıes sich als stärker als die ohnehiın
schütterte geistliche Autorität. Die Bischöfe entschlossen siıch daher, die
römische ota die Landesherren aufzubieten, und WAar nıcht DU

ihrer Durchbrechung der geistlichen mmunıität 1n der Steuer-
irage, sondern überhaupt der ach bischöflicher Auffassung be-
drohlichen fürstlichen Übergriffe In den geistlichen Rechtsbereich. Den
Bemühungen der Bischöfe wa  —> eın LErfolg beschieden.

er Abschnitt ıst der Kölner Provinzialsynode VO bıs März
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1536 gew1idmet. Sie hat deshalb eiıne besondere Bedeutung, weil sich
1eTr die erste deutsche Provinzialsynode der Reformationszeit han-
delt Leider ist VO  ; den Quellen ihrer Geschichte ıu mehr eın
spärlicher est übriggeblieben, der nıcht ergiebig ıst, die
durch diese Synode aufgeworfenen Fragen mıt ausreichender Sicherheit
eantworten können. Pfeilschifter stellt die Frage, ob sich Erzbischof
Hermann VO Wied Nu Aaus sich heraus seinem plötzlich aufbrechenden
Reforminteresse durchgerungen habe Er weıst darauf in, daß VO ihm
keine einz1ıge VOT 1535 getätigte kirchliche Reformmaßnahme bekannt
sel, während WIT VO dem Landesherrn der vereiniıgten niıederrheini-
schen Herzogtümer wI1ssen, daß schon 1525 un wieder 15392 mıt
Reform- bzw. Kirchenordnungen und mıt einer 15373 durchgeführten (36:
samtrvisıtatiıon se1nes Hoheitsbereiches der Inaktivität der kirchlichen
Instanzen enigegengeiretien iıst Erst als 1534 durch die Aufrichtung des
Wiedertäuferregiments ıIn Miünster auch die Nachbargebiete ıIn den 5og
radikalster reformatorischer Strömungen geraten drohten, kam es

eıner Vereinbarung ber eıne geme1ınsam urchzuführende Reform.
Johannes Gropper verfaßte den Entwurf der Reformstatuten, die auf der
Kölner Provinzialsynode nach einıgen VO den Synodalteilnehmern
durchgesetzten, nıcht unwesentlichen bänderungen approbiert wurden.
Beschlüsse ber die Durchführung der Konstitutionen wurden nıcht g'-
faßt Nach Auslieferung der gedruckten Konstitutionen endet leider die
Geschichte des ersten katholischen Reformansatzes Hermanns VO  — Wied,
der darauf verzichtete, das angefangene Werk der ihm gebührenden
Wirkung bringen.

Der Abschnitt behandelt die alzburger Provinzialsynode VO

bis 8 Mai 1537 und die vorbereitende Bischofskonferenz ıIn Mühldortf
VO Januar 1537 Die Konferenz ergab eıne einheitliche, bejahende
Antwort auf die ZU Entscheidung gestellte Frage, obh die Suffragane
die Auffassung teilten, daß 1U durch eine Provinzialsynode die -
stehenden Aufgaben erledigt werden könnten und daß das General-
konzil nıcht VO der Notwendigkeit eigenen Handelns befreie, solange 6S
zweiılelhaft sel, ob die allgemeine Kirchenversammlung Z angekün-
digten Termin auch wirklich zustande kommen werde. Die Quellen ZU

Geschichte der alzburger Provinzialsynode sind ausgezeichnet erhalten.
Ihre Akten, mıt eiınem verbindenden Erläuterungstext, sind einem
Synodalbuch zufammengefaßt, VO. dem nıcht U  — der Entwurf des
Bischofs VO Chiemsee, sondern auch eın Teil des ausgeführten Werkes
vorliegt. Aufschlußreich iıst auch die Stellungnahme der Kurie, die mıt
einem Tadelsbreve reaglerte, weiıl der Erzbischof angesichts der ze1tgenO0s-
sischen, auft eın Nationalkonzil gerichteten Tendenzen nıcht überhaupt
VO der Veranstaltung der Provinzialsynode Abstand SC  N habe

Die staatlichen und kirchlichen Reformbemühungen ıIn Osterreich
werden 1m 4. Abschnitt auigezeigt, der die Akten der österreichischen
Landesherren VO 1530 bıs 1540 und der alzburger Bischofskonferenz
VO November 1538 un der Brixener Diözesansynode VO November
1540 bietet. Hier sSe1 1U hingewlesen auf das VO König Ferdinand
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geforderte Gutachten einer Räte Joh Fabri nd Friedrich Nausea ber
das nach Mantua ausgeschriebene Generalkonzil un das Gutachten der
nıederösterreichischen Landesregierung ber das ach Vicenza ZC-schriebene Generalkonzil.

Im 5. Abschnitt werden die Reformbemühungen des ildesheimer
Bischofs Valentin VO Tetleben deutlich. Tetleben berijef März
1539 eıne Diözesansynode ZU Entgegennahme Reformstatuten.
Sie sınd weıthin Wiederholungen VO ainzer Provinzial- und Diöze-
sansynoden des un.: 15 Jahrhunderts. Immerhin zeıgen die Nach-
drucke Venedig 154 un Antwerpen 1553 die Bedeutung, die al ihnen
zuerkannte. Die Hildesheimer Statuten sınd übrigens die einzıigen deut-
schen Reformgesetze VO  — 1560, für die eıne äpstliche Bestätigung erbeten
un auch erteilt wurde.

Neue Quellen den Reformbemühungen 1ın Bayern bietet der
AÄAbschnitt, der die Inıtiative deutlich macht, die die bayerischenHerzöge ın der Reformfrage entwickelten. Sie befaßten sich 1m April 1539

mıt der durch den Priestermangel verursachten en Situation und
ordneten 1m Oktober des o  leichen Jahres eıne allgemeine Bestandsauf-
nahme der iırchlichen Pfründen un Hilfspriesterstellen Erst ann
irat auch der Metropolit auftf den Plan, indem seiıne bayerischenSuffragane eıner ahnlichen Untersuchung veranlaßte. Ein Ansatz
eıner Generalvisitation wurde März 1541 1n Reichenhall gemacht,ohne daß dabei eiınem Zusammenwirken der herzoglichen un
bischöflichen Visitatoren kam

So bietet der Band wıederum eıne Fülle VO ucCH., weıthın
bekanntem handschriftlichem Material den Reformbemühungen 1Mm
katholischen Deutschland. Die Eidition ıst VOoOnNn hervorragender Qualität.Aufschlußreich ıst die historische Finführung, die die Zeitsituation tref-
tend charakterisiert. Hinzuweisen ıst besonders auf die mühevollen
Verifizierungen der Väter- und Konzilsstellen. W ünschenswert ware,
WenNnn bei den kommenden Bänden die biographischen Anmerkungen —-
weıtert würden. Damit soll nıcht gesagt se1n, daß S1Ee eiwa ın dem Um-
lang vorzunehmen waren, W1€e CS eım Corpus Catholicorum üblich ıst
das würde den Abschluß der Eidition Jlange verzoöogern aber al
hätte doch DAn SCIN mehr ber Hieronymus Buslidius (S 748), ber tto
Beckmann (S 187) U, A gewußt. Es ware auch begrüßen, Wenn all-
gemeın eingeführte Sigel regelmäßig verwendet würden. KL?} ıst Un
einmal die übliche Bezeichnung für die Auflage des Kirchenlexikons
VO Wetzer und Welte (Freiburg 1582 {f.) und CcSs ıst wen1g sinnvoll, mıt
diesem Sigel Jetzt die Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche
(Freiburg 19 5() { bezeichnen wollen. AÄngesichts der Bedeutung, die
die Edition VO Pfeilschifter für die kommende Reformationsgeschichts-schreibung hat, ware erfreulich, W CNn solche Schönheitsfehler be1 den
kommenden Bänden vermieden werden könnten.

Freiburg Br Remigius Bäumer
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Fortsetzung

AusAmmianusMarcellinus (rer.gest. XXVIL3.11—13;
ben C)

Irotz Namen und Ansehen des eschichtsschreibers dürfte
INa sıch nıcht wundern., WeNn Q UuSs der Darstellung bei Ammianus
Marcellinus aum sechr viel gewınnen ware ZU Lösung der 1er
offengebliebenen Fragen. Dieser Heide kommt auft die Angelegen-
heıt sprechen nıcht ihrer kirchengeschichtlichen Bedeu-
tung willen, sondern die politischen Vorgänge verfolgen,
1mM besonderen, die Verwaltung eınes wichtigen Staatsbeamten.
des Stadtpräfekten Viventius, kennzeichnend schildern 11)
und gerade dieser ernstlichen Obliegenheit seine untadelige
Gesinnung und seın kluges Verhalten darzulegen . Zur Erklärung
der Kreignisse und ZU Verständnis des Rıingens auf Leben un
Tod zwıschen den verschiedenen Anwärtern auf das römische
Bischofsamt und ihrem Jeweiligen Anhang 25 fuühlt sıch der
eschichtsschreiber Ende noch bewogen. eiıne Schilderung VO
der außerordentlichen Stellung, VO Ansehen und Aufwand des
römischen Bischofs entwerfen 14—15). So aufschlußreich sich
diese ın bezug auft die außeren Erscheinungen erweısen ma$s, sS1e
MUu notwendig sechr ungünstiıg ausfallen. weiıl S1e nıicht ber g‘ E
w1sse Außerlichkeiten hinausgelangt;: die tieferen Zusammenhänge

Ensslin, Zur eschichtsschreibung und elitan:z
schauung des AÄAmmianus Marcellin  s  P 1N: Klio, Beiheft 16, 19253

Zwar wırd nıcht ausdrücklich bezeugt, aber AauUus den Umständen
ergıbt sich mıt ziemlicher ewißheit, daß nıcht U eiInNn außerst gEW1ISSEN-
hafter Mann WT, cod e° VM 7’ 369) sondern auch christliıchen
Bekenntnisses: Ferruda, Pannonia 0MmMa., Storila
fıne del secolo, 1N: | Ciyili Cattolica Sl  9 1937, I 135
biıs 138
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dem Verfasser fremd un!: undurchdringlich geblieben. Des-
halb dürfte auch 1ler se1ın ild aum sehr VO Belang se1IN, außer
allenfalls für die Beurteilung selner ungünstigen Auffassung VO
amasus selbst 9

Sehr auffällig und N ıst diesem Bericht VO mmilanus
Marcellinus der Abstand, mıt dem die Dinge betrachtet werden.
Denn obwohl das Urteil nıcht hne eıne deutliche Abneigung
ohl das Christentum als die Person VO Damasus
gefällt wird. ZU erstenmal ıst der Versuch gemacht, eın bschlie-
Bendes Ergebnis darzubieten. (sanz klar und zuversichtlich wird
1er VO eiınem Endsieg gesprochen., der dem Damasus zuhiel (C 13)
Es wiıird ber auch and der bluttriefenden Abrechnung elınes
einzı1gen Kampftages, offenbar nach eıner amtlichen Urkunde aus
der Zeıit des Zerwürinisses. die Oöhe des Preises aufgezeigt, womıt
derselbe erstanden se1ın soll. ehrlich reilich als ungerecht In
einselt1g außerlichem., reın machtmäßigem Abwägen der Verant-
wortung nach dem simplen Grundsatz 100 Es liegt
also mutmaßlich nıcht allein und nıcht vorwiegend 1mMm Bemühen
des Verfassers besonnene achlichkeit. sondern noch entsche!i-
dender 1n der geschichtlichen Entwicklung selhbst die Erklärung
für die ND anmutende Unbefangenheit. Denn ist darin unfehl-
bar fühlen. daß der Streit endlich Aaus der Welt geschafft Waäar.
Am Schluß trıtt dieser Sachverhalt auch unverkennbar 1n Kr-
scheinung, wWwWenn darauf hingewiesen wird, w1€e der Zwiespalt
lange das Volk verwildern 1eß und dieses NUu mühsam wıieder

Was hlıer Ammianus Marcellinus schreibt, bedeutet geradesoviel W1e
die Antwort des Stadtpräfekten VOo  S 307, Praetextatus, auf die Bekehrungs-
versuche VO  — seıten des Papstes, die Hieronymus uUXs aufgehoben hat fa-
cıte Romanae ur  16 epıscopum ei ET protınus chrı-

Es trıtt sowohl da WIEe dort Nau die Auffassung der Gesellschafts-
des „letzten Römers“ zutlage; Uun« Wer weiß, wıeweıt hler Ammianus

Marcellinus noch den Annales VO  — Nıcomachus Flavıanus verplilichtet ıst,
obwohl dieses Geschichtswerk mıiıt dem kurz vorher erfolgten Untergang VO  a

Tokopios abschloß. Vgl. W. Hartke, eschichte und Politik 1 m S p äal-
ntıken Rom, In K 14°0. Beiheft 4 9 1940, 16—18

Offenbar wagt der eschichtsschreiber Wäar aus begreiflichen Gründen
nıcht mehr, die Blutvergießen rundweg amasus aufzubürden.,
aber InNna  - Sspur eutlich CHUS, w1ıe schwer das Gewicht der kaiserlichen Recht-
sprechung seıne Auffassung belastete. Er hat sich keineswegs se  ständig
eiıner vollen Würdigung der Verhältnisse durchgerungen; dazu gebrach ihm
entschieden nötıgen Finfühlungsvermögen.
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besänftigen Wäar. Das alte Übel muß gründlich ausgerottet und 1m
Volke bereits wiıieder völliger Friede eingekehrt se1n. So hat
Hieronymus noch nıcht geschrieben. konnte sicher och ein1ıge
Zeıt nach 5S() und vielleicht bis ZU Tode VO Damasus 1MmM Jahre
554 nıemand schreiben: enn erst mıt der Wahl VO Siriıcilus ZU

Nachfolger auf dem Stuhle Petri scheint der Zwist endgültig
begraben 101

Wie sechr indessen dieser Bericht durch das abgeschlossene
Urteil Bedeutung gewıinnt, für die Wiederherstellung der Auf-
einanderfolge zwıschen den einzelnen Vorkommnissen 1mM Gesamt-
geschehen darf INa eshalb doch aum höhere Frwartungen
hegen. Namentlich scheint die zeitliche Finordnung des erwähnten
blutigen Vorfalls be1 der Nn ı daher
schwieriger, weil unmittelbar davor ZWar wohl iestgestellt wird.
daß Damasus die Oberhand2hatte. womıt unverkennbar
auf seıne rechtmäßige Erhebung VO Oktober 2360 und die nach-
folgende öffentliche Anerkennung hingewiesen wird. dabei ber
durch eine YEW1ISSE Vorwegnahme des Endergebnisses 1m 1el1
spater erfolgten Zusammenbruch des Widerstandes den da-
malıgen Ausgang, der reilich erst rückwirkend diesen eigentlich
ZU diege machte. eıne entsprechende Auflockerung ın der Ab-
folge spürbar wiıird ben dieser Umstand dürfte zeıgen, w1e sehr
INa den Abschnitt VO Ammianus Marcellinus recht un!: Sanz

verstehen. auf die verschiedenen Ordnungen achten muß. die
darin. gleichsam verwoben. sıch gegenseıt1g durchdringen. Ent-
sprechend dem doppelten Sinn, den die Nachricht VO diege des
Damasus aufweist, wıird den zugehörigen Angaben ber den
„ Wettkampf” selber folgerichtig eine ahnliche Bedeutungsfülle
beizumessen se1n. Jede Erklärung, die nıcht beiden Bezügen
gyleich Rechnung ruge, mußlte notwendig daneben geraten;: be]1l

ö11 vVe 4) Ausg. Günther I’ 47 —48; Gratulatoria de
ordinatione apae SIrICH Pinianus VOoO Februar 2685 rO1N de
nıam religiosum S1irıcıum antıstıtem Sanct.:tatıs SC
DF  e sacerdotiıo uoluerunt, üft Vrsinum improbum
acclamatıonıiıbus ulolarent,nostro S gaudıo memoratus
e€P1SCOPUS KK PDermaniej)a £; Pıniıane CAarıssıme 10CUnN-
dissime:;: ıinnocentı]ıae ei probitatiıssiquıdem magınu
exemplum esT In un acclamatıone e ıpsum elıgi el ceie-
TO ımprobarı. Vgl dagegen Van Roey, Dıet d h71 ei de
geogr Ecel A, 48—573
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gebührender Rücksicht hingegen auf den „Kinschlag”, den der
Geschichtsschreiber „eingeschossen hat, darf INa ohl die,.Kette“”
der KEreignisse dennoch Sanz richtig Tallen sehen: nebeneın-
ander die jeweiligen Unternehmungen der Parteien SOWI1Ee die
Vermittlungsversuche un: Vorsichtsmaßnahmen VO Viventius,
deutlich unterscheiden davon den Amtsantritt des amasus
und gleich darauf den blutigen Zwischenfall. ann verwildertes
Treiben der Hetze als Folge und schließlich. nach langem, doch
gleichwohl, das versöhnliche FEnde Damıit wıird INa dem Wortlaut

ehesten treu bleiben und, wW1€e sıch ze1IZT, be1 keinem der Zeıit-
Anstoß ErTESCH. Wollte 11La hingegen die lutige Ab-

rechnung STa auf die Zeit nach der Besitznahme VO Bischofs-
stuhle durch Damasus., W1€e die Stellung des betreffenden Satzteiles
waıll. auft eiINne ruhere Begebenheıt beziehen. bevor amasus die
Oberhandshatte. mußte Ma dahin gelangen,
vermessentlich eın „„.vorher ” einschmuggeln, das nıcht VÜuUu hne
Anhaltspunkt 1m Wortlaut bliebe. sondern auch den 7Yusammen-
hang mıt den darauf erwähnten Folgen be1 den Anhängern des
TSINUS abschwächen würde. den hingegen der Verfasser gerade
entschieden durchscheinen aßt

Natürlich ist aum übersehen. daß die Meldung mıt der
schicksalsschweren Summe VO Opfern dieser Stelle VOTLT allem
anderen eın Urteil kundzugeben hat Das chließt ber nıcht uS,
daß S1Ee ın der richtigen Reihenfolge erscheine. und rag
wesentlich azu bei. das betreffende Vorkommnis unter anderen
wiederzuerkennen. Denn dürfte ohl nıemandem zweifelhaft
se1n. daß gerade Ammianus Marcellinus, der VO hoher Warte
den endlich abgeklärten Verlauf der SANZCH Fehde überblickte
und darlegen wollte. WI1e teuer der Ddieg des amasus stehen
kam. gewiß nıcht irgendein böses Ereign1s 1ın Betracht SEZOSCH,
sondern S1  cher nu das blutigste herausgegriffen haben kann, das
vorgefallen Wa  H So wıird INa hne Bedenken dieses Ere1ign1s mıt
jenem gleichsetzen, das auch Hieronymus als besonders ZTaUSam
hingestellt und ebenfalls., w1€e 1er Ammilanus Marcellinus. ın die
Gegend verlegt hat Schon jener knappe 1nwels
hatte. w1e€e dort bereıts angemerkt wurde. und gleich hat
diese Darstellung wıeder jel mıt der Beschreibung gemeın-
Samı, die der rsıner mıt auffallend deutlicher Absıicht e1ln-
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gehendsten gestaltete, daß alle drei bestimmt UU die eıne und
selbe Begebenheit meınen können.

Allerdings scheinen SEWISSE Bedenken eıne sofortige
Gleichsetzung bestehen. Es ıst unmöglıch, einfach übersehen.,
daß nıcht U der Ort eım rsıner eıne andere Bezeichnung rägt,
sondern uch se1lıne Tahl der Opfer wıder Erwarten diese 1er
beinah eın Sechstel übersteigt. Hieronymus, der keine Zahlangabe
macht. annn eichter mıt dem eıinen der andern Zeugn1s der auch
mıt beiden zusammengehen: das selıne wird allerdings dafür ın
dieser Frage belangloser. Sicher ist die Tatsache, daß
Ammianus Marcellinus. obwohl INa doch unbedingt meınen
müußte. könne selner Absiıicht entsprechend U jenen Zwischen-
fall erwähnen. der die meısten Toten forderte. dennoch ber 1U

137 aufzählt. während eım rsıner 160 angegeben werden, e1N1-
germaßen überraschend. FEbenso sicher WIT  d indes eın solcher
Unterschied der Zahlen nıemanden erschrecken, der einmal mıt
Parallelüberlieferung oder Svynoptikerfragen tun hatte Na-
türlich muß jede Angabe und gewissenhaft abgewogen un:
soweıt als möglich erklärt werden. Aber keineswegs ann eıne
einzıge solche Schwankung, un azu noch bei eıner dürftigen
Lage der Überlieferung. hne weıteres auft verschiedene Begeben-
heiten schließen lassen.

Doch abgesehen einmal davon. daß dem hinterlistigen rsiner
natürlich 1er besonders daran gelegen 1st, Papst TDamasus ıne
möglichst schwere Schuldenlast aufzubürden. und daher die Zahlen
ıhm ZU mindesten unier der Heder leicht etwas anwachsen kön-
NC und sıch schon lieber auf- als abrunden lassen. be1 aufmerk-

Überprüfen der Ausdrücke darf INa aut eiınem Wider-
spruch dieser Angaben ENAUSCHOMMECN nıcht einmal beharren.
Denn be1 mMmI1anus Marcellinus wırd 2aNzZz laut un eindeutig
ZU Zahl erklärt, daß S1Ee sıch U auf Jjene Gefallenen beziehe., die
N dem eınen und einzıgen Tage und außerdem allein innerhalb
der Basılika tot aufgefunden wurden. Es ıst aum nÖöt1LeS, he-
merken. daß diese Angabe 1n etzter Iinıe eiınem amtlichen Bericht
entstammen muß: iıhre Art xibt das ohl deutlich
kennen. Man wırd sıch ber be1 dieser Gelegenheit erinnern
mussen die Beobachtung, daß n1e 1m SaNzZeCh Verlauftf dieser
Kreignisse die Kinmischung staatlicher tellen mıt unbedingter
Notwendigkeit anzunehmen ıst wWwW1e€e Just jenem Oktober.



134 PAUL KÜNZLE

und eshalb eın SCHAUCT Bericht ber den Befund 1ın der Basılika
damals nıcht ausbleiben., darın ber schon Sar die Anzahl der
Leichen, die aufgefunden und herausgetragen wurden., unter
keinen Umständen fehlen konnte 102 Der rsıner kennt hın-

nıcht NU keine entsprechenden Kinschränkungen selner
Angabe, ruft überhaupt einen Sanz anderen Eindruck hervor.
Sehr gewandt und zielbewußt erechnend nennt zuerst selne
eindrucksvolle runde Ziffer VO  — Erlegenen. Die Erläuterung
dieser Summe bietet ZWAäT, doch geschickt, daß bei gewöhn-
lichem Lesen der Eindruck entstehen muß. als ware der anfäng-
lichen noch eıne nıcht leicht feststellbare weıtere Anzahl beizu-
rechnen. während ohl richtiger VOoO Anfang WwWenn die hohe
Angabe nıicht überhaupt UU eıner großzügigen Schätzung ent-
sprechen soll. diese schon miteinbegriffen sind Der eigentliche
Sachverhalt dürfte erst klarer zutlage treten. wWwenn der Verfasser

Ende betont: de parte CT O Daması nullus est
S womıt deutlich diese ull 1er der Gesamtzahl VO

Anfang gegenübertritt, allerdings uch ungesaumt die eiıne w1e die
andere Zahl sıch noch etiwas fragwürdiger ausnımmt. So brauchen
Iso schließlich die beiden verschiedenen Berechnungen TOLZ einem
Unterschied VO 1mM Endergebnis urchaus nıcht mıteinander
1mMm Widerspruch stehen 103

ber selbst Wenn diese Summen nıcht leicht mıteinander
vereinbaren waren. bliebe dennoch keine Möglichkeit, eiıne

der TelL Überlieferungen mıt einem anderen als Jjenem eınen und
selben. VO rsıner auft den Oktober 266 festgesetzten Ereign1s
1n Beziehung ZU bringen. Denn ın allen TEL Berichten handelt es

Es scheint sıch eine Art Tagesbericht der zuständigen Amtsstelle
handeln;: oben 53— 55

Man könnte sich natürlich, weil alle Überlieferung des Ursiner Be-
richtes VOo  > dem eınen La 27687 bhängt, auch fragen, ob die. Zahl
hier geireu überliefert wurde, zumal mıt einer eichten erwechslung VOo  —
CXL (LX der Unterschied erst entstanden eın könnte. Die FCHNAUC Zahl VOo  -
AÄAmmianus Marcellinus verdient unbedingt VOT der runden des Ursiners auf
jeden Fall das yrößere Vertrauen. ang MNa  b jedoch dıie Schwierigkeit auch
ohne Kingriff 1n den überlieferten Wortlaut eheben kann, besteht natürlich
ke  äın zwingender Tun: eıner solchen Lösung den Vorzug geben, auch
wWwWenNnn INa  — zugestehen müßte, daß sS1e ebenso richtig als einia: Seın könnte.
Jedenfalls bliebe dabei doch ımmer die Gefahr bestehen, daß MNa  - sıch auf
diesem Wege die Möglichkeit enizöge, erfahren, ın dieser Nachricht
über die andere hinaus geboten wırd
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sıch dabei das blutigste Kreignis, alle TEL Male ıst die
einzıge Begebenheit dieser Art nach dem Vollzug der Wahl VO

Damasus. ın allen TEL Fällen dürfte endlich hne Zweiftel Jenes
Blutvergießen gemeınt se1n, das 1m iolgenden Gerichtsverfahren
Ausgangspunkt und Hauptgegenstand gebildet hat 104 Eın bloßer
Unterschied zwıschen zweı Zahlen. die ohl auft verschiedener.
ber nıcht wilidersprechender Berechnung beruhen. der auch VO
Zwel Namen., die 1U reinen Vermutungen zuliebe 1ın Gegensatz
treten muüßten., wırd dagegen überhaupt nıcht mehr ın Betracht
fallen können: enn ausschlaggebend ist ın einer solchen Lage der
geschichtliche Zusammenhang allein.

Obwohl dem 1er verfolgten besonderen Anliegen, VO
Entkräften gEeW1ISsSSeTr Vermutungen abgesehen, 1U miıttelbar die-
1  b kann. un auch nıcht sechr wesentlich, soll 1er gleichwohl urz
auf den Anteil eingegangen werden. den Viventius der Lösung
der Streitirage zwıischen amasus und TSINUS A, hat.
und ware Ccs bloß, eiıne unmöglich lächerliche Auffassung VO
seınem Verhalten als solche kenntlich machen und damit
eınem richtigerenVerständnis der betreffenden Stelle bei Ammianus
Marcellinus 12) wenıgstens NZUSPDOTNEN. Wenn nämlich der
eschichtsschreiber ZU VOTAaUSs Viventius als ınbescholten in-

r) und klug S) bezeichnet und dafür diesen hohen
Beamten mıt esonderem Lob edenkt, sollte INa vernünif{tiger-
welse doch selbstverständlich erwarten können, daß die darauf
vorgebrachte Geschichte VOT allem diese Tugenden des Stadtprä-
fekten nıcht U sicher zeıgen uınd hervorheben soll. sondern

1mMm glänzendsten ıcht erstrahlen lasse: bestimmt ber wird
sS1e das gespendete Lob nıcht Lügen strafen dürfen. Wie könnte
ber die erklärte Absicht des eschichtsschreibers 1er 1ın Erfül-
lung gehen, WenNnn INa die Stelle versteht. daß Viventius, sobald

ıhm nıcht leichterdings gelang, die Spaltung zwıschen Damasus
und TSINUS beheben. weder ın ute noch mıt Gewalt Nn €

cCorrıgere sufficiens Viuentius Nn ©© mollire. siıch
durch die große Übermacht FeZWUNgenN sah. coactus lı
Zuflucht 1ın eiıner Vorstadtvrvilla suchen, S ıt 1n >  S [ -

h 105 0 Es scheint vielmehr genügend, etwas 1U einmal

Vgl ben Anm.
Es mag genügen, weı Zeugen als Vertreter ıner allgemeın VOTI-

breiteten Auffassung anzuführen: „Der Präfekt Viventius hatte diesen wusien
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auszusprechen. den Widersinn kenntlich machen. Was ware
das für ein Verantwortungsbewußtsein VO einem Stadtpräfekten,
der. sobald siıch eın solcher Span entfachte. namentlich WeCeNnNn der
Brand sıch ıIn unabsehbarer Weise entwickeln droht. schleunigst
davonläuft. sorglos Ruhe und Sicherheit 1MmM Frieden eINes
Landhauses VOT den Toren genießen. und unbekümmert die

ihrem chicksal überläßt. jemand auft der Welt eınen
solchen Mann wirklich klug NENNEN möchte. würde ich be-
zweileln: ıhn ber als besonders unbescholten rühmen, reicht

vollendete Lästerel. Auf keinen all dürfte irgendje sich
irgendwer das Recht anmaßen. Ammianus Marcellinus eın solches
erhalten als Beweis für ausnehmende Klugheit und af-
enheit e1INes verantwortlichen Mannes ausgeben lassen. DDas
annn zweifellos U verwertlichste Konjektur moderner Aus-
legung se1ln. die noch bedenklicher wirkt. Je Ofter INa sS1e
nachgebetet findet

Hs dürfte. reın sachlich SC  Men, enkbar und an S CMESSC
erscheinen. daß eın Stadtpräfekt, selıner Pflicht und Verant-
woriung ın der Sorge für uhe und Wohlfahrt genugen, aus

Klugheitsgründen, vielleicht veranlaßt der OZUSaSCNH g-
nötıgt durch irgendwelche dringende Angelegenheiten der Um-
stände. reilich keineswegs, VO gefährlicher Gewalt faul und
Teige auszukneifen., S1  ch VOT die Mauern der Stadt egab, selne
verfügbaren Mannschaften sıch ZOS und S weıterer Aus-
dehnung elınes Aufruhrs vorzubeugen und die icherheit auf alle
Fälle und für jeden ugenblick gewährleisten, die Vorwerke
bezog und die 1n Belagerungszustand verseizte. So eiwas
scheint 1ler tatsäachlich den erhältnissen allein entsprechen
un zudem 1M Wortlaut be1 AÄAmmilanus Marcellinus bezeich-
net und gemeint, wo man liest: ul secessıt 1n sub -

Damiıt ware hne irgendwelchen Kıingriff das größte
Ärgernis bereıits beseitigt und der Weg elner vernünftigeren
Auffassung der Geschichte ZU mindesten aufgetan.

Ist ber schon der ose Zwang eıner remden Gewalt. die

Szenen tatenlos zugeschaut un sıch selbst schließlich Iın die Sicherheit seliner
Campagnarvilla zurückgezogen“, Caspar, Le
tiums 5 I’ 198 Ferrua 1n ° C4a ar 8 9 1937, I 135 „„C1I0@€@ and
ın V1 far la vendemmia lasciando che gl altrı sS1 anl  TO loro
posta.



Zur basılica Liıberiana 137

Viventius veranlaßt haben sollte. sıch als blöder Hasenfuß aus dem
Staub machen. beschworen und der gute Verlaß einer Heeres-
macht auft einmal ın se1lne eıgene and gekommen, wird INa

fragen dürfen. vielleicht auch mussen. wodurch enn SONST. der
ob überhaupt erst genötıgt, nıcht vielmehr eben VO lauter kluger
Überlegung beraten. der Vertreter des Staates diese Maßnahme
getroffen habe könnte vielleicht uch entstellt se1ın AaUS

Daß be1i dieser Gelegenheit der Stadtpräfekt möglichst
viele Iruppen aufigeboten der ZUSAMMENSCZOSCH habe., dürfte
sicher nicht unmöglich klingen: coactia u 1n secessıt
ın suburbanum.

Wenn INa indessen SCHNAUCT hinhorcht. scheint noch eiwas
der Stelle nıcht vollkommen stiımmen. Die Wendung n ©

Corrıgere sufficiens Viuentius Hn e mollire MU
namlich schon ein1ıge Schwierigkeit bereıiten. Denn INa annn ohl
übersetzen: .„„weder ın üte noch mıt Gewalt”. ber ware diese
Anwendung VO Gewalt wirklich rühmenswert. und würde INa

nıcht fast unvermerkt. ber unwiıderruflich VO 1e
sınnıge Übermacht heraufbeschwören ? Am schwierigsten aber.
WenNnn nıcht Sanz unmöglich. scheint jedenfalls durch die veränderte
Wortverbindung die Stellung VO aCTIUS werden. Wohl
nıcht umsonst haben jene Leser VO Ammlanus Marcellinus. die
mehr die Sprache als die Geschichte besorgt arecn,

In der Verzweiflung kurzerhand mıt u ı verbunden.
einfach weiıl INa  S anders nıcht durchzukommen meınte un der
sachlichen Ungeheuerlichkeit entweder nıcht gewahr wurde der
sıch keine Rechenschaft darüber geben konnte. öst INa UunN,
dem Zwang der Dıinge mehr gehorchend als dem Klang der W örter.
dennoch diese Verbindung auf. wırd ina sich wohl oder übel
VO dem sprachlichen Ungeheuer efinden:
suffıciens Viuentiıus N© mollire O — cCoactus . ul

secessıt 1n suburbanum.
Es MUu natürlich unbedingt eın Weg sıch finden lassen.

alle wahrnehmbaren Schwierigkeiten beheben und namentlich
der unverkennbaren Absicht des Verfassers., Viventius als durch-
aus untadelhaft r) und klug S) hinzustellen.
vollkommen geNUugen. Da die Überlieferung 1er
scheint und die Lösung gleichwohl, ber anders aufzuspüren IST,
mMas vielleicht gestattel se1IN. wen1ıgstens versuchsweise PTIU-
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fen. Ww1e all den gestellten Forderungen entsprochen würde, Wenn
INa  S w als Entstellung VO verstünde. Die
Stelle würde ın dieser Annahme lauten:
sufificiens Viuentius Nn e mollire Conatus, .„„da
Viventius weder bessern vermochte noch biegen versuchte.,
ZOS mıt Iruppenmacht VO die tadt“ Viventius hätte sıch
wohl Mühe gegeben, eıne Kinigung unter den Parteien herzu-
stellen. ber nıcht geWagl, dabei sıch irgendwelcher Machtmuittel

bedienen und die kirchliche Freiheit anzutasten;: dürfte Iso
hne Zweifel für ausgegeben und daroh sechr
gerühmt werden: vorsichtig, W1e darauf seline Maßnahmen
ZU Schutz VO uhe und icherheit und 1ın der dorge für den
Frieden traf. überhaupt jede Anwendung VO Gewalt VO
vornherein auszuschließen. muß sicherlich als das Vorbild e1Ines

Mannes erscheinen.
Für die Betrachtung der Vorgänge zwıschen Damasus und

TSINUS selbst ıst ber Sanz besonders bemerkenswert. daß bei
Ammianus Marcellinus nıchts VO Gewaltausbrüchen der eıgent-
lichem Aufruhr verlautet bis nach der Erhebung VO Damasus,
SENAUECT bis ZU atalen Oktober. obwohl Viventius. dem
Bericht des Ursiners zufolge., schon eıne schöne Zeiıt vorher durch
Haftbefehle und Ausweisungen entscheidend 1ın den Verlauf der
Dinge eingegriffen hatte Es erg1ibt siıch Iso gJatt, W as schon AaUusSs
der sachlichen Betrachtung, nıcht immer au dem vorliegenden
Wortlauft des Ursinerberichtes. hervorgegangen WAaT: Jenes Er-
gebnis findet sıch somıt 1eTr wiıieder unerwartet bestätigt. Wann
übrigens Viventius u die Stadt verließ und Wann wıieder
zurückkehrte. wird weder 1er noch sonstwo angedeutet. Die VOCI' -
suchten Konjekturen arüber werden überflüssiger
scheinen. als natürlich der Ordnungsdienst 1n der Stadt n
selner Abwesenheit nıcht gestört der unterbrochen wurde: muß
doch die Bewegung des trefflichen Mannes ausgerechnet darauf
abgezielt haben. dessen Ausübung uneingeschränkt aufrechtzuer-
halten und sicherzustellen.

Es dürfte allmählich immer klarer geworden und endlich aum
mehr bezweifeln se1N. daß keiner VO allen bisher behandelten
Schriftstellern achtlos Kreignis VO Oktober 366 vorbei-
gehen konnte. Von dort hat die Auseinandersetzung als öffent-
licher Rechtshandel gew1ıssermaßen erst den Ausgang SC  Cn.
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Nıcht umsonst fällt be1i allen TEL Berichten eıne eu wel-
teilung auf, indem jedesmal zuerst mıt mehr der wenıger Einzel-
heıten die doppelte Wahl erwähnt und ann erst. eutlich davon
abgesetzt, eın besonders blutiger, besser der blutigste der einzıge
Kampf hervorgehoben wird alle TEL Berichte wirklich auft den
einen un selben Vorfall eingegangen sind. jeder natürlich wıieder
auf seıne Art. dürfte kaum mehr bezweifteln se1n. Wenn dieser
dabei sich einmal 1n der die beiden andern
ale ber 1n der n ı ereignet haben soll,
wıird nunmehr hne Bedenken folgern se1IN. daß unter den
beiden Namen basilicalLiberi1iund basılicadSıcelininı
eben dasselbe kirchliche Gebäude. naäamlich die Gründung des 1215
berius 1ın der Siciınınum genannten Stadtgegend verstehen ist
Diese Folgerung fallt eichter und ıst sicherer
ziehen. als mıt großer Wahrscheinlichkeit schon eım rsıner,
mıiıt unbedingter Notwendigkeit ber vollends eım gewiß nıcht

verachtenden Kirchenlehrer sıch ergab, daß die
n ı nıemals und unter keinen mständen gleichgesetzt

106werden annn mıft jedweder 1ul
Es bleibt u allerdings noch das letzte der 1er Zeugnisse

übrig, und s drängt sıch immer ungestumer dessen Prüfung auf,
Gewißheit darüber erlangen, w1e sıch der Bericht des

Rufinus ZU Darstellung nach den Angaben aQus den TEL ersten
Zeugnissen verhält, obhb bloß bestätige der 1ın eiwa weiterführe,
se1l Ccs Frgänzungen, sSe1 Einschränkungen, der ber
Ende vielleicht das bereits SCWONNECN Ergebnis ıIn Frage stelle.
vielleicht umsturze.

Aus der Kirchengeschichte des Rufinus Qhıst. ecel XL, 1
ben a)

Die Auskunfft des kurzen Abschnittes ın der Kirchengeschichte
VO Rufinus fallt freilich nıcht eben überwältigend Aaus und viel-
leicht eiwas kärglicher, als 11La sıch gewünscht haätte Der Ver-
fasser halt sıch ebenso fern VO der ränkesüchtigen Weitschweifig-
keit des rsıner Anwalts w1€e VO der nüchternen Schärfe des
heidnischen Annalisten und steht gelist1g der Haltung des Hıero-
Y unbedingt nächsten. obwohl se1ıin sprachliches Gewand

106 Vgl oben 61
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etiwas wenıger geralit und die Bewegung selner Erzählung eiwas
gelassener wıirkt Man könnte beinahe die Versuchung spuren,
se1ine Darstellung als 1ıne Art VO Umschreibung des knapperen
Chronikeintrags empfinden;: allerdings, und darin kommt
Ruftinus mıt Ammianus Marcellinus gew1ıssermaßen überein. wurde
seıne Schau mıt merklich mehr Abstand und VO weıt beherrschen-
derer Warte aus E  1D W1e es der wachsenden Entifernung
VO den Ereignissen entspricht. Offenbar mehr als den e1In-
zeinen Begebenheiten selhst scheint Ruftfinus ihren rechtlichen
Voraussetzungen, den näheren und ferneren Folgen, der FEnt-
wicklung der betroffenen kirchlichen Verhältnisse überhaupt g —_
legen; hierin geht bedeutend ber Hieronymus W1e die beiden
anderen Berichterstatter hinaus. Vielleicht ıst e6s nıcht unwesent-
lich. beachten. W1e die Geschichte VO der Nachfolge des
Damasus 1er der Darstellung bei Hieronymus noch genauesten
entspricht, die Wahl des TSinus allerdings u mehr als
Haltung bezeichnet 107 ber nıcht beschrieben und weder zeıtlıch
noch örtlich bestimmt wird, dafür annn reıilich der Einfall In das

un seın Beweggrund 108 Iso gerade W as der
Trsıner fast völlig ausgelassen hat. ausdrücklich ZU Sprache kom-
INe  _ und dem Urteil unterliegen. Der bäuerisch unerfahrene
Bischof. der 1eTr angeführt wird. weiıl sıch die Erteilung der
Bischofsweihe abnötigen ließ, dessen Namen Paulus un Sıtz ıIn
Tivoli ber U Aa us dem Ursinerbericht bekannt geworden sSind.
findet bei Hieronymus Sar keine Erwähnung. Die Rechtswidrigkeit
1m Vorgehen des Ursinus. sicher vorausgesetizt be1i Hieronymus
un VO Ammilanus Marcellinus zugestanden, wıewohl eiwas
wıder Willen, wıird be1i Rufinus ausdrücklich und sehr scharf g_.
brandmarkt 109 doch den Tatsachen entsprechend, die eım
Verächter VO Damasus und Verfechter des TSINUS ı1n der
lana ebenso wıederkehren., dort allerdings, WEeNnN sS1e nıcht
beschönigen7 nıcht selten. ber sicher zwischen den Zeilen

lesen sıiınd Über die zeıtwelse sechr gefährliche Entwicklung
107 Quem praelatum sıbijı HNO ferens Vrsinus: Rutftinus 11,

1 $ D S, oben
108 Vrsinus quıidam EXLIOTqueret: Rutinus ebd., S, oben

Da
- Dezibus eti ordıne eti tradıtiıone peruersiıs, oben

S.3:Da2
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des Streitfalles 110 die e1ım rsıner freilich, ftast bedrohlich,
spürbar, ber weder erzahlt noch überhaupt erwähnt wird, bel
Hieronymus bloß Sanz bestimmt ahnen und be1 Ammilanus
Marcellinus UU mıt Zzwel Worten angedeutet ıst, und namentlich
ber dessen für Damasus dennoch nde günstigen Ausgang
ıIn der Beilegung SE berichtet VO allen vleren, nach eınem nüch-
ternen i1nwels des Heiden. Rufinus SaNz allein mıt gewlssen
Einzelheiten. die anderswoher jedoch annn wıieder Bestätigung
fahren 11% selbst ber wahrnehmbar die Sıcht bezeichnen un C I’-

klären. aus der diese Darstellung hervorg1ing. Insgesamt
gesehen, ann diese Iso nıcht VO derjJenigen der Vorgänger aus-

se1IN. Um bedeutsamer muß demnach 1Ns Gewicht
fallen. daß INa nıcht den Eindruck gewınnt, könnte irgend
eiwas darın vorkommen., W ds sachlich 1m Widerspruch stünde
eıiınem VO jenen, nıcht einmal. trotzdem AU! dem TIruüuheren Freund
inzwischen eın grImMMI1ger Gegner geworden WAarL, Hieronymus,

daß gerade diese beiden Gewährsmänner einander kräftig
unterstutzen und iıhre Übereinkunft die sicherste Grundlage D

bieten scheint für eiıne Wiederherstellung der Vorgänge.
Wenn indessen wirklich alle 1eT Zeugen vollständig mıt-

einander übereinzustimmen scheinen. sollte 6S ennn herkom-
110 Ruftinus i 10, 4, hben Da 111 Kbd.
112 Hieronymus, In 1‚ 375), Ausg. Hılberg

L, quU1s n ım ualeat digno BAn E TE praecon10 hu1lılus
cubiils Romanum ePpISCOPUM 1a m a€ecn factıonı1ı1s la-
quels inretıtum el u1lcısse aduersar1ı0os ei nO nOCuUl1lSse
superatis? Das TEIDeEN ei hoc yvlorıae uestirae des TOM.
Konzıils VO  b 380) Gratianus und Valentinıanus, 8’ igne 15, 580 Sic den1ı-
QUC Ma 0 profecıt Yrsını ut Saa ludaeo esubornato
sanctı fratrıs nostrı Daması peteretLUr Capu sanguls
innocentıum funderetur, COomponereniur dolı quibus ( -
uın ©6 plane instıinetu proviıidentıa u“esirae pietatıs

1'{ und das entsprechende TeE1IDeEN der Kalser Gratianus und alen-
tin1anus den Vicarıus 1S Aquilınus, Av el  S 1 9 Ausg. Günther

U 54—58, außer Absatz —} bes 10 1! ıiınsectaiores SanCcC1Ti18:-
sSimae sediıs NO solum delı numıne, quod satıs erali, sed
eti1am iudiıicıorum examıne exploratum mentıs sanctıs-
sSimae e D ül etı1am 1U patrı nOoSiIro Valent]:n1ano©®o esti

comprobatum Das Te1Iben prouısum es  b quıidem des Kon-
ıls VO  - Aquilela aus dem e 281 Gratjianus fügt nıchts bei, bestätigt
aber das vorhergehende reıben VO  — Rom, 1gne 15, 587—590 Vgl
Wittig, * l., bes 11—34 un durchgehend; Hoepliner,
Les deux proces du Pape Damase.
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IN daß INa dennoch iın der Gleichsetzung der basılica
1 ia STa übereinzukommen. weıt auseinandergeht und

die eınen ın iıhr diebasılicalLıberi11,die andern diebası-
lıc 1ulii erblicken wollen? [Da aQus dem Chronikeintrag VO

Hieronymus, w1e Ccs sıch schon gezeigt hat. noch bestimmter als
aus der Stelle 1mMm Geschichtswerk des mmilanus Marcellinus und
der Erzählung des Ursiners. die Gleichsetzung VO

S0  m  ° m  ° ;  S} mM1 irgendwelcher basılica Iuli2. geschweige
enn ausgerechnet mıt der Transtiberiner Gründung dieses
Papstes. nıcht beweisen. sondern auszuschließen ıst. und
daraus natürlich 1ne sehr starke Wahrscheinlichkeit für die Über-
einstiımmung derselben mıt der s und 1N-
folgedessen mıt der heutigen Kirche Maria Maggiore hervorgeht,

müßte die letzte Möglichkeit, auch bloß eın Anzeichen für die
Gleichsetzung von hbhasilicaSiecininimitbasilica Iulıi
ausfindig machen. allein noch 1n diesem Abschnitt VO  an Rufinus
liegen. Tatsächlich hat INa atuch darın die offenkundigste Bestäti-
ZuNs der Annahme erkennen wollen HR

Y wıewohl bezeichnender-
welse der Versuch elınes Bewelses nıcht VO 1eTr Aa UuS unternommen
wurde 114 Möchte INa sıch reilich vielleicht ZU Unterstützung

113 Ferrua 1n (1 Ca kt 8 s 19385, ILL, 58—59
114 Da MI1r ersprießlicher vorkam, den Forderungen der Untersuchung selbst

Sia der vorhergegangenen Auseinandersetzung Iolgen, wird e1in knapper
inweis auf die gegnerische Beweisführung fast unvermeidlich, soll nıcht —-

weilen der Eindruck entstehen, sS1e ware unbeachtet geblieben Die VOTI-

achiedenen Ketten VO  _ Hypothesen un: Konjekturen, die ZU  — Gleichsetzung
VOo  - basıliıca Sic1inını mıt basılıca a eführt en hängen
e1z VOo  - wel bereıts verworfenen Deutungen ab, e1ınerseıts VO der
Stelle be1 Ammianus Marcellinus un anderseits den Zeilen des rsiners über
das Zugreifen des amäasus bel der asılıc Iu An der ersten Stelle
ıst nıcht allein die unglaublich verkehrte Auffassung VO Benehmen des
Viventius stehengeblieben, sondern wurde 1m Anschluß Merenda,
Sanctı Daması Papae opuscula el gesta, Rom 1754 1 9
daraus Sa 1N€e Sahz willkürliche Chronologie abgeleitet. hne die geringste
Beihilfe des Wortlautes wird Nau über die Dauer des Aufenthaltes, den
der Stadtpräfekt VOT den Mauern der g  MMCCN, UusKun erteilt. icht

damıit, gestütz auf dıese Zeitbestimmungen, wird auch alle Eivyvidenz
die Angabe, daß [Damasus 1mMm W ettkampf die erhan SCWAaNN:;: ın CON-

certatıone S:u0 D ET aAueTaT Da 13) oben 5. 3, anstatt auf die recht-
mäßige un: anerkannte rhebung, kurzerhand auftf den Vorftfall be1 der
basılica ä bezogen un für die darauf folgende Begebenheit ın der

nı ga einfach die Anwesenheıt des TSINUS als Tat-
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noch auf den rsıner Bericht ın der berufen. ıst
wieder gegenwärtigzuhalten, w1€e geringe Gewähr jene unbe-
stiımmte Aufstellung (A )) hne ausdrückliche Angabe VO Ort
un Zeit bieten vermas und VOoOrT allem., welch große Gefahr
besteht., damıt eıner ehedem wohlausgeklügelten ıist des längst
entlarvten Winkeladvokaten noch immer verfallen.

Wenn Iso schon daher angezeıgt erscheint. siıch jedenfalls
sehr 1ın acht nehmen. bevor INa U eıne Vermutung außert,

dürfte die Vorsicht noch dringender werden. als offenbar
In wen1g eachtet wurde. daß diese Annahme UU möglich wird,
WEILN INa  D ıne andere. 1el schwerwiegendere Folgerung zugleich
mıt einbeziehen un anerkennen würde. nämlich wahrge-
NOMMEN wurde der nicht, 1mMm selben Augenblick, In dem INa

eınerseıts der Stelle VOo be1i Rufinus Iu e1INn-
SEeTZT, wird anderseıts unbedingt auch die bisher allgemeın, selbst
VO den Neuerern. als Voraussetzung an geNOMMmMENC Überein-
stiımmung zwischen Hieronymus und Rufinus sogleich und ganz-
lich dahinfallen mussen. Hat doch TSINUS nach dem Zeugn1s VO

Hieronymus erst, als bereıts ZU Bischof bestellt Wa ep1Ss-
u constıtutus. den Einfall ın die Stadtgegend 1C1-
nınum uıunternommen ;: ob als bloß erwählter der schon als
geweihter Bischof. könnte allenfalls nach seinen Worten och da-
hingestellt bleiben. Wenn ber wirklich dem einzıgen a us -

Zeugn1s, dem VO Rufinus gemäß TSINUS 1ın
der nı geweiht wurde. ann der FEinfall
ın das nın u ıl nach diesem Wortlaut NuUu VOT der Weihe.
nıemals nachher stattgefunden haben Demgemäß haätte Iso die

sache hingestellt un daraus erst noch, w1e selbstverständlich, deren An-

seizung abgeleitet. Beim Trsıner WIT'! obwohl mıiıt keinem Wort ausdrücklich
davon die Rede 1ST, e1ınem ehr verdächtigen Zusammenhang uhebe an geNONL-
MCNH, TS1INUS se1l 1n der asılıca 7 nıcht u  — gewählt, sondern auch

geweıiht worden. Niemals dürfte diese unbeweisbare, mıt yrößerer Gewähr
widerlegende Hypothese Zanz alleın ZU Umdeutung ausdrücklicher un:

offenkundiger tellen führen W1€e dieser be1 Rufinus, vgl ucherT,
Maggıo D 4 % un jener VO  b Hieronymus, eb Idie 1mMm. selben Zusam-

menhang behauptete Gegenwart des TS1INUS beım Morden (interfectiones)
wırd dort nıcht erwähnt, ebenso ıst ıhre Verbindung miıt der basılıca
11l 1ne willkürliche Aufstellung Das bewährte Zeugn1s VOo  — Hieronymus
und Rufinus hat IHNanl für schillernde Vermutungen hergegeben und, STa sıch

die festverbürgte olge beglaubigter Tatsachen halten. auf das belang-
lose Schwanken eıner Zahl gebaut.
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Besetzung der Nn ı durch TSINUS
zwıschen der Wahl ıIn der 11 un der Weihe 1n
der n ı stattgefunden. sofern die beiden Zeug-
n1ısse übereinstimmen sollen. Daß die Wahl ın eıner
I1uliı stattgefunden hat. dürfte ohl außer Zweifel stehen:;
wenı1gstens ıst diese Meldung., sovıel ıch sehe. noch n1€e angefochten
worden. Wollte 111a dennoch und mıt aller Gewalt auch die Weihe
des rsinus 1n die Iu 11 verseitzen, indem 11N14an aus

reiıner iıllkür basılica Sıcınını mıt basılica Iulıı
gJeichsetzt. mußte entweder das Zeugnis VO Hieronymus prels-
gegeben werden oder eben TSInNus nach der Wahl 1n der

Iu 11 ZU Weihe einen Einfall ın dieselbe
Iu 1 veranstalten: einen andern Ausweg ann 65 nıcht geben.

Dem Widersinn entgehen wıird Iso u möglich se1nN, 1N-
dem INa entweder eıner reın wıillkürlichen. durch Sar nıchts
weıter gestutzten Vermutung zuliebe das Zeugnis des Hieronymus
der Lüge zeıht und aufg1bt, obwohl mıt allen anderen Zeug-
nıssen vollkommen übereinstimmend befunden wurde., ann ber
siıcher sechr bald durch die unabsehbaren Folgen eıner solchen
Ablehnung der eigenen Hypothese ZU Öpfer fallen mUussen:
oder INa verzichtet auf die Bezeugung des Wahlganges zugunsten
VO TSINUS ın elner ] ı gleichgültig welcher.
un entzieht sıch unweigerlich selhbst den Halt. auf den INa  S sıch
gestutz hatte. der eben. Wenn schon beide Ausflüchte9
InNna begibt siıch des originellen Einfalls. mıt dem INa die 9)0

1 . erledigen dachte
Sowie übrigens einmal basıliıca Sıcınını mıt QUSsT -

] gleichgesetzt wurde., stiımmen nıcht allein sofort
samtliche 1er Zeugnisse trotz all ihrer Besonderheit großartıg
überein. sondern aus ihren verschiedenen Geschichten scheint sıch
wirklich Geschichte ergeben. Das Zeugni1s VO Rufinus jeden-
falls Lüugt sıch vortrefflich e1INn. scheint u e1INe uücke USZU-

füllen. die 11a VO rsiner und teilweise Süusa VO den beiden
andern her feststellen mußlte und schon vermutungsweıse nıcht
anders ausfüllen konnte. Wenn INa ler VO Rufinus bestimmt
und ausdrücklich erfährt. daß der Gegenpapst 1ın Marıa Mag-
&107e die Weihe empfing und den Bischofsstuhl bestieg, wıird
der Bericht VO der Sprengwahl 1n der Iu 11 bei
Hieronymus W1e eım rsıner klarer und überzeugender, ber
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auch die Berichte ber das Bluthbad eım Ursiner, bei Hieronymus
und Ammianus Marcellinus begreiflicher. Dabei erklärt sıch auch
hne Schwierigkeit, WwW1e€e VO selbst. auf der einen Seite die
Iangs eiwas überraschende Ausdrucksweise bei Hieronymus, der
mıt elıner recht tfachmännisch anmutenden Wendung VO eıner
Wahlaufstellung ZU Bischof spricht und sıch ann ın Schweigen
hüllt. W1e WenNnn nichts daraus geworden ware., auf der andern
Seite ber auch das hinterlistige Ränkespiel des Ursiners, der
die Rolle der ın den Anfängen des TSINUS
nıcht erwähnen wollte. wel  ] darın die Ursache der blutigen Aus-
einandersetzungen offenkundig werden un diese Schuld nıemals
amasus treffen. sondern unerbittlich und eindeutig Sanz allein
auf TrSINUS zurückfallen mußte Es bliebhb ihm Iso u der eiıne
Ausweg offen. sıch möglichst unauffällig diesem Zeitraum VOT-
beizudrücken und ber die entstandene ücke hinwegzutäuschen,
indem die Weihe CHh mıt der Wahl verbunden vorausnahm und
schnell der Schilderung Jenes Iutbades heiliger Stätte
steuerte., das ZWar sicher durch die Schuld der Ursiner, ber 1n
der lat auch nıcht hne die W affen der Leute Damasus ent-
stand 115 Rufinus bestätigte Iso nıcht ıu vortrefflich alle e1IN-
zelnen. schon vorhandenen Angaben ZU Begebenheit, sondern
erganzt sS1e g]Jücklicherweise gerade dort. dringlichsten
WAaT, daß seine Zeilen eiıne ratselhafte Geschichte erst eigentlich
erschließen können.

Mit der Übereinstimmung der beiden wohlunterrichteten un
unverdächtigen, weil peinlich scharf sıch gegenselt1g musternden
Kirchenmänner ist ZWarTr nıcht übermäßig 1e| Einzelheiten.
ber doch eın durchaus einwandtfreies Gerüst erreicht. welches ber-
dies den erstaunlichenVorteil bietet. daß samtliche noch anderweiıitig
überlieferten Bruchstücke sıch spielend darın einfügen lassen.
Die Wiederherstellung wıird darum schließlich nıcht allein voll-
kommen vertrauenswürdig, sondern aßt sıch auch erfreulich
einem ziemlich geschlossenen, anschaulichen un lebendigen (Ge-
amtbilde erganzen und gewınnt infolgedessen ungemeın
Überzeugungskraft.

Vor allem ergibt sıch aus Hıeronymus und Rufinus durch iıhre
Sanz bestimmten., ausdrücklichen und., soweıt U wünschbar.

115 Am bisherigen Lirfolg MESSCH, hat jedenfalls se1ine Aufgabe
glänzend gelöst.
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beglaubigten Angaben, hne Bedürfnis irgendwelcher Hypothese
der Konjektur und, soviıel INa erkennen kann. hne Gefahr
des Mißverständnisses der verfehlter Deutung, eine klare und
sichere Reihenfolge der wichtigsten Ereignisse: Sprengwahl des
TSINUS FEinfall 1n das Sicininum und Beschlagnahme der dorti-
SCH Basılika TZWUDSCHC Bischofsweihe mörderischer Kın-
bruch der Damasıaner Prozeßbetreiben des Maxıminus
Gottesgericht. Wenn INa aus der Erzählung eines Mitläufers noch
erfährt, daß die Blendwahl des TSINUS 1ın eıner basılıca
Iu 11 stattfand., die Weihe durch Bischof Paulus VO Tivoli voll-

wurde und die Basılika 1MmM > diese
folgt War und welche darauf die Leute des amasus sturmten,
nach ihrem Gründer 1 ı b 11 hieß. dürfte die
1er anhängige Frage schon befriedigend beantwortet se1n. Wenn
es azu Iso keiner weıteren Vermutungen und Vorschläge mehr
bedarf. sınd hingegen die übrigen Auskünfte. die der Trsıner
und Ammianus Marcellinus noch reichlich hinzufügen. keines-
WESS unwillkommen. sondern vortrefflich azu angetan, eınerseıts
das Verhältnis der aufeinander folgenden Begebenheiten unter
s1 anderseıts ber auch iıhre Beziehungen den begleitenden
Vorkommnissen und den überhaupt jeweils waltenden Umständen
tiefer erfassen und das Geschehen In seliner Bedeutungs-
fülle und dem eigensten W esen erleben. wennschon Z

völligen Gelingen vielleicht bisweilen die Vorstellungskraft noch
ein1ges beizutragen hat

Die Ursiner Basıiılica (coll. A vell. ep. 6*°; ep. 1, 8—12,
ben 2/4 : A

Als einzıge Ortsbezeichnung erscheint ebenso W 1€e be1i Hiero-
u und Ammilanus Marcellinus auch bei Rufinus. und gewiß
nıcht durch einen Zufall. der Name wodurch natur-
lich sofort wWwW1€e bei den zwel andern die Basılika des betreffenden
Stadtbezirks unverkennbar ZU Brennpunkt der Bewegung
Ursinus erklärt wird Diese Beobachtung kommt nıcht UU sehr
gelegen, weiıl dieses entscheidende Ergebnis der voraufgehenden
Vergleiche damıiıt 1ne ausgezeichnete und überraschende Bestäti-
SUuNS erfährt. sondern auch. wel  1 darın eıne Erklärung für die

116 1e Anm 118bis., Ausg. Günther 1, 49 VDı redditur hasıilıca SICININIE.



Zur basılica Liberiana 147

Verwendung dieser ortumschreibenden. ber offenbar doch g -
nügenden, STa der eigenen und eigentlichen. VO Gründer g‘ -
NO  en Bezeichnung aus der enuützten Quelle. die bei Am-
ml1anus Marcellinus schon nahegelegt wurde. sıch endlich bewähren
annn hne Zweifel bildet nämlich der Umstand. daß auft jeden
Fall für eın Gebäude eine doppelte Bezeichnung anzunehmen ist.
1er eıne SEW1ISSE Schwierigkeit. Man wird ber tatsächlich ohl
nıemals auskommen. hne entweder die b
mıiıt der der dann. WI1Ee 1a neuerdings
hieber wollte. mıt der iraglichen xl 1n eiINns Z  -
mentfallen lassen. So oder steht Iso auft der eınen Seite eıne
Benennung des Gebäudes durch seıne Ortsbeziehung und auf
der anderen iıne solche mıt dem Gründernamen. Das letztere
scheint dem Gebrauch der römischen Kırche. ach den Vergleichen
Z urteilen. unbedingt besser entsprechen *, daß Iso der
ursinische Schriftsteller dem kirchlichen Brauch getireuer tolgte.
Wenn W1€e einem Demagogen ohl ansteht. die volkstümlichere
Bezeichnung vOrSCZzoOsSen hat Mit mehr Befremden wiıird
INa  - dafür beı den Kirchenmännern Rufinus sowohl wWw1e€e Hiero-

festgestellt haben daß S1Ee den Namen verwendeten. der
auch eım Heiden Ammianus Marcellinus auftaucht.

Hält Nan UU ber gegenwärtıg, WwW1€e Rufinus mıt erstaunlicher
Eindringlichkeit aut die Entwicklung des Rechtsfalles Bezug
nımmt. bei dem offenbar der blutigste Auftritt ın den gerichtlichen
Untersuchungen und Beweisverfahren eıne sehr wichtige. wahr-
scheinlich die wesentlichste Rolle spielte, wird sıch die Fol-
SCTUNS aufdrängen. daß Rufinus die Bezeichnung 4 USs den amtlichen
Papieren ber den Streitfall zugekommen 1st. die seine Aus-
führungen auf jeden Fall als bekannt voraussetzen. n w1e€e
Ammilanus Marcellinus den amtlichen Urkunden. die mittelbar
der unmittelbar ıiıhm hne 7T weifel gedient haben. enselben Aus-
druck verdankt. Mit den nämlichen Gründen. mıt denen der Ur
sıner ıne Erinnerung Liberius natürlich jeder anderen Be-
zeichnung VOTZOS, mußte 1ın der Sprache der Behörden diese
vermieden UunNn!' durch eıne offenbar ebenso unmißverständliche.
ber arblos bürgerliche Bezeichnung erseizt worden se1In, ob sS1€e
bereits In Gebrauch wWwWar oder nıcht [Dieses Gebot der Klugheit,

117 Eis genügtT, zZu Prüfung and eINer Liste die alteren tıtuliı
urchgehen, WIT InNna  — auch die Erklärung der Feststellung inden
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befolgt wird. dürfte atuch nıicht Sanz hne Belang se1n
für die Lösung der Frage, welcher VO den beiden Basıiliken mı1
Papstnamen die basılica Sıcınını gleichzusetzen 1st, etwa der
betreffenden basılica 1uliı der eben der basılıca T5
berıl.

Mag INa ber das Gewicht dieser Feststellungen fühlen der
nıcht. jedenfalls Mu sıch gerade 1er eın ferneres und ander-
weılt1ıg ul überliefertes Zeugni1s höchsten Alters für die Verwen-
dung des Ausdrucks n ı 1 Bereich der amt-
lichen Urkunden iın Erinnerung bringen. das INa gewıl nıcht
eichthin übergehen darf. weiıl es 34A412 unabhängig un Sanz allein
schon den Beweis erbringen scheıint dafür., daß mıt _

das naäamliche Gebäude gemeınt Wäar w1e mıt
Dieses Zeugnis ist merkwürdiger und beachtens-

werter. als CS sıch ın eiınem Buch befand. das noch 1mM spaten
Altertum. höchstens anderthalb Jahrhundert nach den Ereignissen
un den Berichten. zustande kam und auch Zanz allein schon das
alteste Zeugni1s für den Namen 11 vermittelt
haben dürfte. daß Iso seltsamerweilise die beiden Bezeichnun-
JCN, anscheinend urchaus unbeabsichtigt, vielleicht SO
bemerkt. bestimmt ber hne unmiıttelbaren wechselseitigen Bezug
1mMm gleichen Bändchen vereıin1gt, darın für unNs schon erstaunlich
fruh ENSC beisammenstehen. die eıne bloß wenıge Blätter der
andern VOTrqaus., und ZWOar, Wenn nıcht alles rugT, eiıne jede als
Bezeichnung ben für das e1ine und selbe Gebäude. die Kirchen-
yründung VO Papst Liberius ın der Stadtgegend “

auf dem mons Cispli1us.
])as gemeınte Buch ıst bekannt a UusSs der
d SENAUCTI der ersten und In jeder Beziehung altesten Gruppe

der darın Anfang stehenden. nıcht eigentlich kirchlichen ber
mıt kirchlichen Dıingen befaßten Urkunden. be1 denen der rsıner
Bericht mıt Jjenem inwels auf die S 1 11 allen
vorangeht., und die mıt höchstens eıner. nıicht einmal unbedingten
Ausnahme. dem eben genannten Hetzschriftchen. gesamthalt auf
das Archiv der Stadtpräfektur als Fundstelle hinführen. Die VOTI-

liegende, allerdings vielleicht nıcht mehr vollständige, jedenfalls
In der Reihenfolge nıcht unberührte Auswahl wird auf eın Büch-
le  1n VO ungefähr Mitte des bis Anfang des VI Jahrhunderts
zurückgehen mussen und scheint bald nach Mitte dieses Jahr-
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hunderts schon ın zweıter Wiederverwendung Aufnahme ın die
collectioAvellana gefunden zu haben 18

An sechster Stelle findet sıch 1U ın dieser 5Sammlung das
kaiserliche Schreiben. In dem uUurz nach der erneuten Auswelsung
VO TSINUS aus der Stadt November 367, sicher noch VO

dem 2 Januar 368, die TEL Herrscher den Stadtpräfekten Prae-
exTtialius auf ein Bittgesuch hin. das VO seıten des amasus gestellt
und eingereicht, VO den der Kirche Hofe VOTL-

118 bisgebracht un verfochten wurde ” ersuchen. « Sorge iragen
dafür. daß die einzıge Kirche der katholischen Religion, die VO

den Abspenstigen, WI1€e verlautet. immer noch ihrer Verfügung
zurückgehalten wird. aufgemacht werde. damıt jedermann
kenne. mıt welchem Fıfer die Einigkeit pllegen ist, ın welchem
Frieden alle leben haben. weiıl mıt der Rückerstattung der
otteshäuser die allerorts anerkannte Vereinigung die Kirche)
volle FEintracht voraussetzt. während eın gerınges Zeichen der
Irennung erhlicken ware darin. wWenn eiwas für Damasus VT -

schlossen gelten sollte. und 1ın Hinsıicht auftf die öffentliche Sicher-
heıit infolgedessen bangen ware. könnte ZU zweıten ale
eın Aufruhr aushbrechen VO a>»

äahrend die Basılika der rsıner 1mM Bericht ihres Gefolgs-
INAaNNDCS, der ın der collectio Avellana NnUuU erster Stelle

1158 Hier möge der Hinvweils genugen auf Günther, 1a
dıen, Sitzungsb., Wiener 154, 18906, Abh 5! und Silva-Iarouca,
Nuovi studiı SUu antıche ettere deı Papı I, Gregorianum
12, 1931, 3—506, 349—4  ‚ 547—598; Sonderdruck mıt Index VO  — G.Wodka, Rom 19392

118 h1 Valentinianus Valens el (Gratianus Praetextato > S

auciore sublato OoOMNIS au discordiıae soplıenda esti,
alıqua manente materıa al DrOSIt med1io euUSstTuUulLıISSE@e
fomıtem 1Urg1ıo0orum, Praetextate arcnSs karıssıme atque
amantıssıme. Q Ua D o h 6 ra CCC sublımıtas tua OC
fensorum ecclesıae urbis Romae S1U€ Daması sacrae legıs
ON S ANLLS petıt]one DeTISPECLA, q U D TAan ı um eccle-
Q S cCarTrholı1cae relıgion1s obsequ1ıo dissentientibus ucC
dıcıtur retentarı, quonıam DIO publıca securıtate
tuendum esi, aliquı MC iıterum tumultus OT1Jatiur,
quandoquıdem C: a  u sıid separatıon1s effıg1ıes, S 1 1La
quıd DULteLUT obeclusum Damaso, a In ubebıil aper1ırla,
ü STN U un]ıuersıque COgFNOSCaAaNÄT, qu un1ı:as stud1ıo 6ıl
colenda, y u omnıbus DAaC«€ uiuendum, C eccles1ı1s
STa 18 plenıssımam postulet congregatıo ubıque D'CITI
m1ıssa concordıam.
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vorausgeht, ber nıcht unbedingt 1m ursprünglichen Bändchen
schon der Spitze stand, heißt, bei
Ammianus Marcellinus und Rufinus g..
nannt wird. rag 1ler die ZU Frage stehende Kırche überhaupt
ST keine Bezeichnung. Daraus wird vorerst erkennen se1N,
daß auch 1m Bittgesuch des Damasus das Gebäude keine nähere
Namensbezeichnung erfahren hat. SONST ware S1Ee gewıß hne
weıteres dem Gesuch entsprechend 1er wıederhalt worden. Daß
mıt den Abspenstigen des Schreibens die rsiner gemeınt sind.
obwohl weder der Urheber des Zwistes noch seın Anhang einen
Namen bekommht. ann trotzdem keineswegs bezweifelt werden.
weil der Brief mıt der Ausführung der VO Kaiser verfügten Ver-
bannung dieses Aufwieglers anhehbt. Wenn amaäasıls der zurück-
verlangten Kirche keinen Namen gab. S wird naheliegen, daß
den üblichen. eben w} 11R bei dieser Gelegenheit
gerade vermeıden wollte. gewıiß nıcht ohne einen yuten Grund
Tatsaächlich hätte dieser Name. eben der Erinnerung
Liberius. entschieden. WI1Ie die Ansprüche der katholischen
Kirche ausweısen konnte. verhängnisvoll wirken mussen, sobald
eıne „Liberianerkirche‘“ irgendwelche Anerkennung der bloß
Duldung erlangen vermochte.

Damasus mu es ber offenbar ın diesem Falle aıuch nıcht fFür
nötıg gefunden haben. ZU FErsatz für den richtigen Namen des
otteshauses eıne uneigentliche Bezeichnung mıt der bloßen An-
gabe der Lage beizuziehen. Das euchtet auych sofort e1In, sobald
INa NUu den Brief selber einmal rasch durchgeht Wenn INa  -
diesem offenbar entnehmen muß. daß die rsıner überhaupt DU  —
1ne einzıge katholische Kirche ın Beschlag Z  Nn hatten.
War nıcht einmal die Möglichkeit D eıner Verwechslung vorhan-
den Beim Stadtpräfekten, aber atuch Kaıserhof hatte qaußerdem
WESECN der Verantwortung tür das Gemeinwohl eın Zweifel nıcht
aufkommen können. wurde einmal eindringlich w1€e 1ler die
Erinnerung den Tumult wachgerufen, der gerade VOo dieser
Kirche auSSCcSaNZe Wa Angst und Bangen durchzittert den Brieft
eım Erwägen der Gefahr. daß ZU zweıtenmal eın äahnlicher
Brand VO da ausbreche. wWenNnn INa nıcht ungesaumt darauf be-
dacht ware. allen Brennstoff beseıtigen. das otteshaus Iso
unverzüglich dem rechtmäßigen Bischof der römischen Kirche
wıieder ZU Verfügung stellen. Wer mıt der Angelegenheit
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vertraut WAaTrT, mußte unzweifelhaft wI1ssen. daß die ba-
ZINg; eınen andern als den dortigen Tumult

anzunehmen dürfte Iso höchst überflüssig sSe1IN, wWenn VO einem
solchen jener Zeit offenbar nıemand etwas wußte Von 1er Aaus

siınd die modernsten Verächter der ’30 u 1 ber
die basılica Siıicinın1ı s1  cher sechr schlecht der Sar nıcht
begreifen. Das trıfft noch bestimmter Z als seltsam auf-
allend ın der Überschrift, die das Stück ın der Avellana-
Sammlung rag un offenbar schon VOT der Aufnahme ın diese
Sammlung geiragen hat. das Gebäude ausdrücklich eben diese
Bezeichnung führt und diese Bestätigung

eindrucksvoller überrascht. als der Name nıcht der Urkunde
der sechsten Stelle selbst un noch weniıger dem heute. ber

vielleicht nıcht schon immer vorausgehenden rsıner Bericht ent-
NOIMMEN se1ın ann.,.

Die Auskunft darüber. welche Basıilika sich bei der
anbefohlenen Rückerstattung gehandelt habe., könnte indes. wWwWenNnn

damit nıcht seın Bewenden hätte. der rsiner Anwalt mıiıt aller
bei ihm UU wünschbaren Klarheit ebenfalls erteilen (A 11)
Denn nach der Schilderung des blutigen Zwischenfalls VO (OOk-
tober 366 fäahrt ın seinem Berichte mıt dem 1n wels darauf
fort, wWw1€e TEL Tage danach die rsıner sich VOoO versammeln:

geschieht wiederum ın Jjener selben S des
Blutvergießens. Offenbar ist das der einz1ıge ÖOrt. dem S1e sich
zusammenfinden un geborgen fühlen. Hier fangen S1e Dama-
SUS beschimpfen, verhöhnen un auf jede Weise ıhn
aufzuhetzen. Fs gelingt ihnen mıft der Zeit un WTr weıiß mıt
welchen Machenschaften. eım Kailser Gehör finden.
daß TSINUS mıt Amantıus und Lupus wıeder nach Rom zurück-
kehren darf Als 15 September 267 das Ursinervolk den Heim-
kehrenden entgegeneilte, hat 65 seıne „Bekenner” sicher wieder.
w1e se1inerzeıt die befreıten Presbyter, 1n die ı b
zurückgeführt, daß davon Zanz selbstverständlich nıcht einmal die
Rede iıst Was dort weıter geschah, bleibt ebenso. ber mıt noch

mehr Grund hne Erwähnung. Nıicht umsonst ergießt sich
VO eın Schwall VO Beschimpfungen, böswilligen An-
klagen und abgefeimten Verleumdungen ber den verhaßten
Papst; gilt wıeder einmal die Aufmerksamkeit abzulenken un
Irech ber das Verschweigen hinwegzutäuschen. Wie ber annn
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nach zwel Monaten Ursinus. natürlich wWwW1e schon das erstemal voll-
kommen schuldlos, neuerdings ausgewlesen wird. gehorcht dem
kaiserlichen Gebot. hne Wiıderstand leisten, u 1 b

plebi, WwW1€e der Berichterstatter offenbar ZU Rechtfertigung
kleinlaut beifügt, auf den Weggang VO ovember 2367

sprechen kommt Er <xibt Iso ausdrücklich erkennen., daß
TrsSinus mıft seiınem Verhalten eiwas herauszuholen, wenıgstens
für se1ine Gemeinde noch Schonung un Gewährung erreichen
hoffte. einbegriffen selbstverständlich nicht zuletzt das Zugeständ-
N1S, die Basılika des Liberius fürderhin behalten und dort unbe-
elligt die heilige Kirche der Makellosen weiterspielen dürfen.

Doch Wenn daran Sanz unvermuiıttelt anschließend 12), uıunter
inweis aut die Ausdauer un die Gottesfurcht dieser Gemeinde
der Vollkommenen un ihren urchtlosen Wiıderstand Kaiser.,
Richter und Papst, die Greuel erneuter Veriolgung erinnert
wird, die 1ın einem Überfall auft die Versammlung dieser Gläubigen
hne iıhren Klerus 1mM Gräberbereich VO Agnese VOT den
Mauern durch Damasus verubht se1ın sollen. ıst klar. daß der
hinterlistige Anwalt der rsıner nıcht UU erzählen unterließ,
w  z welcher Missetaten willen der Rädelsführer des Aufstandes
neuerdings 1ın die Verbannung SINg un auch Genossen
un! Helfer ausgew1esen wurden. sondern noch weıtere wichtige
Maßnahmen der Behörden einiach unterschlagen hat Denn
steht wohl außer Frage, da die rsıner erst anlingen, heimlich
1mM Schutz des Gräberfriedens ihre Versammlungen abzuhalten.
nachdem ihre Basılika ihnen nıcht mehr fre  1 nach Belieben ZU

Verfügung stand, h.. als die Maßnahmen der kaiserlichen Ver-
ordnung durchgeführt und Jjene einNzIge Basılika der rsıner der
Kirche zurückerstattet Wa und Damasus Iso bereits darüber
gebot Natürlich mul die Verordnung des Schreibens Prae-
textatus eben Jene Kırche gemeınt haben, die ann VO der AÄAus-
führung betroffen wurde. Da DU nach diesem Schreiben der
Gemeinde des Gegenpapstes eıne einzıge Kirche entzogen werden
sollte., iıhr ber nach dem Zeugnis des Ursinerberichtes selbst sicher
die S 11 verlorenging, annn eın anderes Kır-
chengebäude Gegenstand der kaiserlichen Verfügung gebildet
haben als eben die basıliıica Lıberil alleın *.

119 Man kann aber trotzdem noch lesen be1i Ferrudga, Damaso I! 1N;
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Wenn DU Iso eiınerseıts als Hochburg und Hauptquartier der
Jrsiner ber die Zeıt immer un: ausschließlich die A -

S 11 gedient hat. TSINUS da ZU Gegenpapst
hoben worden und VO 1eTr 1NSs xl gewandert und AaUuSs der
Verbannung wieder dahin zurückgekehrt WAar, seıne Kirchen-
bewegung während für S1e die Irennung Lrug, iıhre Bluttaufe
empfangen hatte und Hr deren Erhaltung ZU Wohle selner Sache
und selıner Getreuen hne Wiıderstreben abermals ın die Ver-
bannung geeilt WAäT, dieses Gotteshaus Iso gewiß zuallerletzt
aufgegeben wurde. wenn 1INna überhaupt andere aufzugeben hatte,
anderseıts jedo die VO Damasus zurückgeforderte Basılika 1n
der Überschrift des kaiserlichen Erlasses schon einfachhin Hal-

nı genannt wird. dürfte nach allen Regeln der
Wahrscheinlichkeit In diesem Büchlein des der spatestens
gehenden VI Jahrhunderts die Gleichsetzung VO A

Liberıl mıt basılica al  ° mi  . — bereıits uınumwunden
und überzeugend vollzogen se1IN, daß die Frage allein VO 1eTr Au

e1in für allemal als erledigt gelten dürfte. Denn INa wird eshalb.
weıl rst ıIn der Überschrift die VO der kaiserlichen Verordnung
betroffene Basılika mıt dem Beinamen Nn ı naher gekenn-
zeichnet wırd un noch nıcht 1mM Wortlaut der Urkunde selbst. die
Notwendigkeit der Folgerung nıcht weniıger zwingend fnden
Oder sollte vielleicht wohl die Gleichsetzung der Basılika des
FErlasses mıt der als richtig, ihre Bezeich-
Nuns ın der Überschrift als n ı hingegen als
unzutreffend befunden werden 1209

Gerade diese Behauptung In der Überschrift:
1. mMu sıch indessen be1 naherem Zusehen als ZJanz be-

sonders vertrauenswürdig erwelsen;: enn es spricht alles dafür,
daß S1Ee Q us dem Archiv der Urkunde selber stammt. gul w1€e
gewiß demJenigen der Stadtpräfektur und infolgedessen ihrer-
seıts Sanz und Sar eıner Urkunde gleichzustellen ıst Wer nämlich
diese Auswahl der Schriftstüäcke traf und die Urkunden ZU amm-
lung vereın1ıgte, konnte den Namen, w1€e schon bemerkt. sıcher
weder dem ersten Stuück der Sammlung noch dem Wortlaut des

I Cittä del Vaticano 1950, —_ „A POCO POCO furono
tolte aglı ursınlanı le loroO chiese.“

120 Kür die Auffassung der Neqerer hböte sıch hıermıt wohl dıe einzıge
Ausflucht
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sechsten selber entnehmen. Es ist ZWarTr nıcht Sanz unmöglich,
vielleicht ber nıcht einmal vermuten, daß dazumal selbst
noch VO zZzwel verschiedenen Bezeichnungen desselben Gebäudes
wußte: doch aANSCHNOMMEN> hätte davon gewußt, W ds hatte
ihn jedenfalls eranlassen sollen, STa der gemeinhiın geläufigen,
neben NEUETEN noch beständig verwendeten. gerade diese alter-
tümliche und WenNnNn Je selner Zeiıt doch wohl aum mehr g-
bräuchliche und deshalb schwer verständliche Bezeichnung bei der
Urkunde für die Kirche einzusetzen ? Wenn trotzdem WI1IT  k-
lich aus eıgenem Urteil getian hätte. ware se1ne Beschriftung
selbst eın gewiß nıcht verachtendes Zeugnis. Sehr 1el wahrschein-
licher aber. eigentlich unfehlbar. hat eben diesen Namen, un
ZWar sehr wohl hne den Wechsel der Bezeichnung VO

ersten ZU sechsten Stück beachten. ZU näheren Bestimmung
der unbenannten Basılika einfach verwendet. weıl diesen 1M
Archiv damıt schon verbunden vorfand: sSe1 es daß diesem
Stück schon irgendwie beigegeben WT, der auch allenfalls Aaus

dem Zusammenhang anderer Stücke. ın dem der Fundstelle
lag, INa denke nu die Urkunde bei Ammilanus arcellinus,
die Zugehörigkeit dieser Benennung sıch VO selbst ergab.

Zwischen den beiden etzten Möglichkeiten entscheiden
wırd nıcht leicht gelingen, zumal S1Ee sich gegenseltig nıcht aus-

schließen: doch 1er hängt nıichts mehr davon ab Auf jeden Fall
kommt NUunNn, nach dem Seitenblick auftf Urkunde un Überschrilft.
bei Rufinus noch fast deutlicher als selhst bei Ammilanus Marcelli-
DU ZU Vorschein, daß 1M amtlıchen Verkehr der Staatsbehörden
die reın bürgerliche Bezeichnung des Gebäudes als

dieser Zeit vorherrschend der ausschließlich
Verwendung fand, die Bezeichnung
gleich, der rsıner9 anscheinend VO Papst Damasus
selbst offensichtlich vermieden wurde. Es handelt sıch Iso ın
diesem all nıcht bloß, w1e auft den ersten Blick scheinen mas,

den schwankenden Gebrauch zweler gleichzelitig un: ebenso
verirauter Namen., sondern INa begegnet 1er eıner SanNz aus-

yesprochenen un bestimmten Absicht, durch eıne Umschrei-
bung den eigentlichen Namen ersetizen der verdrän-
SCH Das annn natürlich aum mehr einem Zufall verdanken
se1InN. Eın bloßes Schwanken könnte sıch auft verschiedene Weise
leicht erklären, 1ne deutliche Scheidung ber mMu eınen Janz
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bestimmten. allgemein gültigen Grund voraussetzen, und diesen
erkennen, hieße wohl auch der Lösung der umstrıttenen Frage der
Namensbeziehung naherkommen.

Man hat bereits darauf hingewiesen, daß TSinus die KErın-
NEeErUNS Liberius willkommen se1ın mulßte An and der rsıner
Geschichte darf 11a sicher noch weitergehen. Es dürfte näamlich
noch nıcht VETSESSCH se1n, w1e dieser Gefolgsmann des TSINUS den
Helden seıner Wahl als Nachfolger VO Liberius, amasus hın-

In offensichtlichem Widerspruch nıcht nıu den Tatsachen.
sondern ZU eıgenen Ausführung als Nachfolger VO Felix
hinstellen wollte. Darın mußte Iso ZU mındesten eın Übermaß
der Verblendung, WenNnn nıcht eine häßliche Lüge erkennen
sSe1IN. Doch. abgesehen VO jeder Beurteilung, wiırd AaUus dieser
zweckdienlichen Entstellung unmittelbar ZU Bewußtsein dringen
mussen., daß die Bezeichnung als Sıtz VO

TSINUS und Kirche der liberiusgetreuen w mıt
einem Mal ZU Parteiparole wurde und eshalb notgedrungen VO

allen Nichtursinern, nıcht zuletzt ber ebenso nıcht allein, VO den
Gerichtsbehörden. als unbeteiligten Streite. womöglich VE -

mieden und durch eıne gleichgültigere ersetzt wurde. Natürlich
ıst damiıt zudem ebensowohl verstehen. daß die rsıner lang
als möglich diese Kirche halten versuchten. w1e auch. daß Dama-
s UuS S5412 unmöglich S1Ee unbehelligt iın diesem Besıtze gewähren
lassen konnte. Selbstverständlich treffen alle diese Erwägungen
Nn ann Z wWen mıt n ı dasselbe Gebäude
ezeichnet wird w1e mıt 1. Es wird hingegen
auch nıcht annähernd leichtfallen: nıcht umsonst hat ohl noch
niemand VO den Verfechtern auch Nnıu den Versuch unternommen,
eınen trıftigen Grund ausfindig machen., weshalb auffällig
und beständig VO denselben Nichtursinern der Ausdruck hba-

u 1 vermeıden SEWESCH ware.
In dieser Sicht wiıird unwillkürlich der lick nochmals auf die

Fintragung VO  u Hieronymus zurückfallen mUussen. der SanzZ allein
den bloßen Namen der Stadtgegend gebraucht,
hne überhaupt eıne Basılika erwähnen., trotzdem sicher
VO weıiß und gerade 1m 1er entsprungenen Rechtshandel
infolge selner Verbindung mıt Evagrıus sıch trefflich auskennen
mußte 121 So gul w1e bei Ammilanus Marcellinus, Rufinus und der

121 KD 1! 1  9 Ausg. Hilberg 1, BED
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Überschrift des kaiserlichen Schreibens ist die Vermeidung des
Namens VO Liberius aus diesem /Zusammenhang bereits VT -
staäandlıich. ber Hieronymus ıst nochmals und noch unmittelbarer
mıt der Sache 1n Berührung gekommen. Mit dem Ausgang des
Prozesses War Ja der Brand noch keineswegs ausgelöscht. Eben
als Hieronymus sıch 1n Konstantinopel daranmachte. die Ccu
bianische Chronik ın selner lateinischen Übersetzung und KEr-
weıterung herauszugeben, hatte die schwelende Glut wieder ZU
Hackernden ohe hoch emporgeschlagen, w1e aus den Berichten
der Konzilien Rom un: Aquileia und dem Machtwort des
Kaisers noch hinreichend erhellt 12 dowenig Zuverlässiges VO

erneuten Angriff auft amasus selbst verlautet, sicher sınd die
kirchlichen Kreise Italiens, wohl unter Führung VO Ambrosius,
ber die Zurückweisung der Schuld hinaus VO allem eifrig be-
strebt. Ehre. Ansehen und Einfluß des römischen Bischofs heben
FEs dürfte klar damit zusammenhängen, wenn Hieronymus, sehr
auf das Wohl VO Damasus bedacht. das Übel bei der Wurzel
anfalt und der vorgegaukelten Wahl des TSINUS selne Un-
schuld kennbar macht ??3 Er hatte Iso vermehrten Anlaß. und ın
Anbetracht se1ıner vorausgehenden Bemerkung ber Liberius
selbst doppelten Grund. W1e Damasus gleichfalls die Nen-
NnunsS der s 11 als Ursinerkirche gänzlich
vermeıden und nıcht einmal als n ı
wähnen: doch offenbar hat eben weiıl ın seinen Quellen diese
Umschreibung verwendet wurde. sıch selbst beschränkt auf Sl
cCiınınum.

eıtere Zeugnisse? (Socrates. ecel. hıst 4, 2 ben b)
Wenn der Abschnitt VOon Rufinus. des etzten der 1er zeıtge-

nössıschen Zeugen, tatsächlich diese schwierige Geschichte erst
eigentlich autfzuschließen scheint. nıcht wenı1ıger deutlich mMu ZU

Bewußtsein kommen. daß mM1 ıhm die Berichterstattung aruüuber
auch endgültig abgeschlossen WT, ernstlicher als INa nach den

129 igne 15 575— 584 und 587—590, eco M ve 1  q Ausg. Gunther
54— 58 Vgl Hoepffiner.

123 Ahnlich W1e Ambrosius 1M T1e des Konzıils VO Aquıileıa Gratianus,
1gne 13  s 588 ( iındebıitum cs1ıbı gradum us  MC CoOonatus
SıtnecıureadeumpotuerıtperuenNnIıTE; ei QUCM ımportiune
aftectanuıt lıImportun1ıssıme repeitiere moliıatur.
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jeweiligen Verweisen urteilen. vermuten mußte Neben dem
eıinen oder anderen spateren Schriftsteller erscheint nämlich nıcht
selten der Name VO Sokrates unter den Zeugen aufgeführt. ber

keiner Stelle ıst jemals ach Rufinus och eiwas VO eıner
anderweitigen geschichtlichen Überlieferung spürbar geworden,

daß keiner dieser Schriftsteller. 1mMm besonderen auch Sokrates
nicht, als selbständiger Zeuge daneben noch auftreten und e1gens
zahlen annn 124 Was allenfalls dieser der Jjener Stelle etwas
anders lauten möchte. beruht 1ın keinem einzı1gen Falle auf be-
sonderer Überlieferung. sondern ist jedesmal allein durch eıgene
Auslegung der benützten Quellen SCWONNCH, w1e sıch überraschend
klar gerade be1i Sokrates zeıgt

Hier könnte reilich auch die gyriechische Fassung derselben
Geschichte. W1€e sS1e unter dem Namen des Gelasıiıus VO ( äsarea

lesen WAaT, eine YEWISSE Rolle gespielt haben 125 Wenn aller-
dings Sokrates dieser Stelle eiwas VO Gelasıus übernommen
hätte. ware jedenfalls n1ı€e daran zweifleln. daß ZU mıindesten
hier Rufinus unbedingt den Urtext darstellt. Denn ıst klar.
daß alle Abweichungen, die sıch be1 Sokrates vorÄfinden. Mißver-
ständnisse und Fehldeutungen eben des Wortlautes VO Rufinus
darstellen. ob S1Ee durch Sokrates selbst unmittelbar der ber die
Vermittlung VO Gelasıus entstanden.

Schon Anfang könnte 6s scheinen. daß Sokrates eine g -
melınsame Versammlung der SaNZCH römiıischen Christengemeinde

124 Zu CeNNEN SIN hier außer Sokrates besonders: Sozomenus,
VI, a Ausg. idez-Hansen Gr Chr Schr 5 $ Berlın 1960, S. 265 Daraus
so1l hier 1ne Stelle angeführt werden: WEDLOTTEVTOC - “OU T ANTOULG OL LEV
TOUTOV, OL ÄAXLATOV SLOXOTIETYV YNELOUV “ XX} mON PCÜOV ÖNLOV WC SLXOC S06
ELYXE %X} OTAXOLGS, WC LSY OL TOXULATOOV XX} DOVOV “To %XYOV TO0EAVELV 2160 TE

ö CIn TNGE Pownc ÜTTXOY OC TOAÄODE “<TCOU ÖNLOU X} “TOU XAÄNDOU, denn ın den
unterstrichenen Worten scheint eın Nachklang VO  - Ammlanus Marcellinus VeTI-

nehmbar werden. Nicephorus, hıs ecel. XL, 30, AÄAusg. igne @ 146
680 681 B: [ulius Pollux, Ausg. Hardt, Miünchen 1792, 406:

Bianconi, Bologna 1795, 200
1125 Vgl Diekamp, Gelasıus A (0) Caesareaın Palestiiına, 1N:

Analecta patrısti1ca. T’C x VE und Abhandlungen Z M 5r1e-
chıschen Patristik Orientalıa C HT1 Ss T1a na Analecta 1'1G,
Rom 1938 16—49 miıt den weıteren Hinwelsen. Honigmann, Gelase de
Cesaree ei ın d’AÄq  1ee: IN : Acd de elgique, IOn de
la l des ettres ei INOT. ei pol 1954, 122—1061:;: cheidweıiler, BYz
eitschrif{it 4 ‘9 1955, 162— 1064
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für die Wahl des Bischofs bezeuge, In der Trsınus ın Minder-
heit verseizt wurde: Odootivoc UnNDOs  E  ©  UTO YEYOVEV (D 2) Es dürfte
ber ach der ausführlichen Überlieferung. die besprochen wurde,
ziemlich eindeutig teststehen. daß TSINUS Sar nıcht weiıt
kommen lıeß. un die Fortsetzung des Wortlautes bei Sokrates:
TEL OQUV T OOEXPLUMN ÄAXLAXTOC LL DEOWV Odootvoc TNV NG EAÄTMLÖOC ATTOTUYXLAV
(D 3) dürfte QaANZ unverhüllt zeıgen, daß sıch 1U eıne
Deutung, 1n diesem Falle sicher eıne Fehldeutung der diesbe-
züglichen Worte VO Rufinus handelt:
sıbı NO ferens Ursinus.

Schwerwiegender, ber deshalh nıcht wenıger vergleichbar
wird das Mißverständnis bei Anlaß der Erwähnung VO Sa
ecinınum seın (D 3—4) Hier spricht Sokrates nıcht bloß VO
mehreren unbekannten Bischöfen. weiıl ungeachtet der lauten
Klage ber die Nichtbefolgung VO Recht. Satzung und Herkom-
IN die Rufinus erhoben hat. hne weıteres annımmt. daß den
geltenden Vorschriften gemäß auch Nebenkonsekratoren miıtwirk-
ten. während Jener 1U den Bischof Paulus VO Tivoli 1M Auge
hatte und nıcht einmal seıinen Namen anführt. jedenfalls VO
anderen Bischöfen nıchts wı1ıssen scheint., w as die Mög-
iıchkeit ihrer Anwesenheit reılich noch nıcht hne weıteres eiwas
aussagt ** Finen Beweis für die wirkliche Teilnahme weıterer
Bischöfe wird INa indessen gyleichwohl aQus Sokrates nıcht SECW1IN-
DE wollen. zumal damit die erstaunliche Behauptung verbunden
ist. Trsinus ware Yanz 1MmM geheimen nıcht 1ın eıner Kirche. sondern

e]lıner verborgenen Stelle eıner BaoıAıxch ZuuiVN der Sıxivnc (D b 4)
geweiht worden. Darın wırd nämlich unmittelbar eın Mißver-
ständnis des ortsunkundigen Übersetzers kenntlich. allenfalls
schon In der Überlieferung VO Rufinus VO der Benützung durch
Sokrates. be1i Sokrates selbst der auch erst nachher der rts-
aJInle In dieser Weise entstell+ wurde., wıird Aufgabe der ritischen
Ausgaben se1n. SCHNAUCT klarzustellen. Daß 1€eSs nıcht erst spater
geschah, aßt immerhın bereits der Zusammenhang be1 Sokrates
leicht vermuten. Die Ortsbezeichnung mMu Sokrates vollkommen
fremd SCWESCH se1IN. SsSonst hätte nıcht AaUus dem Namen allein
geschlossen. daß sıch nıcht eıne Kirche., sondern eıne Privat-

126 Allerdings ıst auch die Möglichkeit erwägen, ob uıuntier Umständen die
Formel VO  > Hieronymus quibusdam eEP1I1SCOPUS GComMstItu U,
trotzdem S1e nıichts damıiıt tun hat., diese Vorstellung hervorgerufen habe
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basılika handelte: auch Wenn damıit jenen Modernen VOTauUsS-

geeilt ıst, die den Namen u erklären glauben. Selbstver-
ständlich ıst daraus ber ebensowenig eıne Stutze für diese
Deutung gewınnen als eın Anlaß geschaffen, VO der Darstel-
lung bei Rufinus und seıinen Vorgängern abzuweichen.

Geradezu 1NSs Gegenteil hat Sokrates schließlich be1 der dritten
Stelle den ınn des Rufinus verkehrt (D 5) en verruchten und
gehässigen Gegner des Damasus. Maxıminus. macht vollends
seınem Retter. der iıhn VO der Nachstellung des TSINuUS befreite
und die verırrten Schafe ZU Hirten zurückführte. Maxıminus
soll 1€Ss bewirkt haben, indem vielen Laien und Geistlichen
Genugtuung für iıhre Missetaten auferlegte, während 1ın Wirk-
ichkeit die Geistlichen des amasus bıs ufs lut gefoltert
hat. mıt dem erprekten Bekenntnis den unschuldigen Papst
vernichten. Seinen Unsinn hat Sokrates sıicher nıemals 1ın einer
Quelle finden können: annn ihn ıu selber auSSESPONNCH
haben. weiıl ıiıhm eım raschen Übergang nıcht gelang, der Wendung
des Rufinus folgen, und sıch nıcht mehr vorstellen konnte.
w1e€e enn anders auf die Häupter. die S1e aQauUSSESONNCNH, ıst als
Pein zurückfallen mochte und ott SsSonst als Beschützer der Un-
schuld erschienen ware Wirksamer als konnte Sokrates
allerdings seıne Ahnungslosigkeit und se1ın Ungeschick aum unter
Beweis stellen. Leider bildet hıerın die Darstellung des Sokrates
die eigentliche und fast ausschließliche Quelle der gesamten by-

127 Das Gottesgericht, das Rufinus hler eriınnert, verdient. vielleicht
gerade 1n diesem Zusammenhang noch einıge ufmerksamkeıt Denn Sokrates
hat SaNz richtig bemerkt., daß be] Rufinus weıter VOo  S Maxıiminus die Rede ıst
un nıcht iwa VO TSINUS und saa DDa INall erwarten würde., daß deren Be-
strafung und die der übrigen Mitschuldigen erwähnt seın musse, hat Sokrates
denn auch versucht, dieses noch hineinzubringen. Gott rächt siıch hlıer bel
Rufinus aber als chützer der Unschuld nıcht den Missetätern., die VO

Kalser ihre Strafe empfangen en, sondern den ungerechten Richtern,
Maximinus und Simplicius. üuüßten WIT nıcht aus Ammlanus Marcellinus VO

recklichen OS, das bald nach SC} diıeses Prozesses über die beiden
alschen Hüter der Gerechtigkeit fiel, waäare Sar nıcht recht verstehen, daß
die Anspielung des Rufinus sıch auf die Häupter der beiden Beamten bezog,
die STa demjenıgen des Papstes, auf den 1008538 abgesehen hatte, unter dem
chwerte fallen ollten Was Sokrates nıicht verstand, mußte 1Mm Westreich ber
noch bekannt SEeIN, daß Rufinus bei der bloßen Anspilelung bewenden
lassen konnte. Kür die Beurteilung der Fragen den Prozeß, seıine eıit und
die Umstände seıner bwicklung dürfte diese eobachtung nıcht hne Belang
seın und ın den vertretenen Auffassungen entschieden bestärken.
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zantıinıschen Geschichtsschreibung, und S1e hat unter dem Namen
VO Cassiodor ber die Kingang
ın die ungleich besser unterrichtete lateinische Welt gefunden 128

An sich ZWarT eıne Kleinigkeit ın der y näamlich
die Namensform der 1er ZU Frage stehenden Basılika. verdient
vielleicht och eiwas mehr Aufmerksamkeit, als INa ihr bereits
gew1ıdmet ha.t 129 Wie weıt Cassıodor die Übersetzung. die Ep1-
phanius cholasticus aut se1ıne Veranlassung hergestellt hat 130
überwachte und allenfalls verbessernd überging, WaSC ich meıner-
seıts nıcht einmal vermuten. ber schon ohnehin dürfte die
allein 1J]1er anzutreffende Bezeichnung S Q  > B
wohl eichter mıt dem griechischen BoaoıAıxnZals mıt dem TOML1-
schen Nn ı ın Verbindung bringen se1ın 131
Man wiıird AaUS dieser Stelle infolgedessen nıcht die kühne Ver-
mutiung ableiten wollen. daß Zı Cassiodors Zeiten

n ı eıne geläufige Bezeichnung VO Maria Maggıiore
der S CLr VO Maria iın Irastevere Wa  — Denn AauSs der est-
stellung, daß 70 selben Zeit der Ortsname Sıiceciıninum 1mMm
Papstbuch 13°2 und vorher schon ıIn jJjener Überschrift

128 Hıst Wrapartaka 8’ 10, Migne P. L. 6 9
129 Ferrua, Ca 8 ® 1938, IIL, 55—56, Anm
130 legmund, Dıe erlieferung der gr1ilechischen

chrıistlichen Lı:teratur 1n derlateinischen Kırchebis Z U IM
zwoölften rhunder München-Pasing 1949, S. 55

131 So sicher die Bezeichnung der asılıka als - 1 C n ı
VO  b Jjener der Stadtgegend, dem um, bhängt un nıicht umgekehrt,
WE noch VOTL kurzem ıIn den Fontes ad topographıam ueterıs 1Ss
Romae pertinentes VO J. Lugli Bd. 3, Buch XI Reg10 templum
Pacis VO Panvını Cotelessa, Rom 1955, 290, behauptet wurde: ba-
SA 1 3CE 1C1RIRI reg1ı1o CIırca 6a Sic1iınınum appellata,
ungewiß wird ohl die Erklärung un Herleitung dieser Ortsbezeichnung wı1ıe

vieler anderer bleiben die Ns  TT Jüdischer er  n Not ScCavı
1920. 148, Nr. 19: J.-B. Frey, Corp. Inser. Iu  [E ussıdiı allo stud10o

aln H4C aıa crıstıane Citt.  a  A del Vaticano 1936, Nr ‚ dabei etiwas
helfen kann, weiß iıch nıcht Die Form scheınt, w1e Ferrua rıchtig erklärt, en
Kıgenschaftswort verraten un könnte als m)
oder dergleichen Sicinius gehören. Vielleicht könnte 1988238  - aber auch, indem
INna.  — Sieininum ZuexLVVLC 1n Dıminutivyvform en 1ne kleine Kultstätte,
eın Nymphaeum der dergleichen, a ls Ausgangspunkt des Ortsnamens VOeT-
muten.

132 L1ı  S On AÄAusg. Duchesne I’ 171 Sılvester: domum 1n urbe
C U MM balneum 1n Sicinıiıniı regıone ZU *1 Hu lus Equitıl,
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In der verwendet wurde., darf gJeich-
Talls. da siıch durchwegs Urkundenmaterıial handelt, nıcht
ZU Schluß verleiten, der Name ware dazumal noch ın leben-
digem Gebrauche SCWESCH, WenNnn überhaupt Je als gangbare
Bezeichnung der Basilika 1ın Gebrauch WAäaTrT;: als geläufig erweıst
sıch mıt icherheit u die Ortsbezeichnung H1, un
ar noch für die Zeit. als dort schon die Basıilika errichtet WAarL,
doch nıcht der Gebäudename basılica Sıcınınlı.

Nicht hne weıteres auszuschließen ıst C  % daß mıt dem Ver-
zeichnis der Stiftungen für die Basilika des w 11
tatsachlich die Ortsbezeichnung schon für die konstantinische Zeıt
belegt wird, lange VOT der Gründung der 1,
obwohl nıcht unbedingt darauf Verlaß Se1IN kann, solang ZU

mindesten die Möglichkeit besteht. daß spätere Schenkungsver-
zeichniısse einfach dem Stifter zugeschrieben wurden. Sicher be-
legt ıst ber die Benennung der Stadtgegend für die Zeıt VO

amaäasus auf jeden Fall durch das Bruchstück eiınes Edikts des
Stadtpräfekten Tarracıus Bassus 133 dessen Veröffentlichung 1n
diese Epoche fallen muß Für eınen Zweifel daran, ob ın allen
diesen Zeugnissen sich enselben Ort handle. scheint jeder
Anlaß fehlen.

Die Lage der Gegend, die mıt diesem Namen bezeichnet wurde,
ann durch die Gleichsetzung der > Nnı mıt
der 11 endlich mıt hinreichender Zuversicht
angegeben werden, da der Name 11 für die
Kirche Marla Maggıiore sıch bıs heute noch erhalten hat Miıt
Recht hat Iso schon immer wahrscheinlicher ngemute und
als hinlänglich begründet durch die Ortsverbundenheit, daß eıne
Stadtgegend, ın der zwel ahe beieinander gelegene Basıliken
W1€e Martino al Monti un Marıa Magg1ore Häuserschenkungen
empfangen, 1er die Gegend des H, 1m näheren Be-
reıch der beiden Gebäude liege, anstlatt daß Sanz zufällig, wen1lg-
stens ohne sichtbaren Grund, beiden Kirchen Güter übermacht

Martino al Monti gehörig; 290 Äystus: domus Claudi in SıcCını-
u In Marla Maggiore, könnte sıch also auch auf Liberius beziehen.

133 C 4L Vgl G. Gattlı, Not en SCAVI1 1899, S. 335, und Bul-
letino Commissione arch. Comunale 2 9 1899, 230—254:;

ülsen, K 1i 2‚ 1902, D7 —D7 Auf die Verbindung mıt den ruchstücken
des Ediktes VOoO  b Tarracıus Bassus CL 31893—231901 hat Gattı hingewl1esen.

11
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werden 1n eıner von beiden ebenso abgelegenen Gegend, hne
unmittelbare Bezıehung ihnen, w1e ın diesem Falle eiwa eiıne
Stelle andern nde der Stadt und Jenseıts des Tibers 134

WennU selhbst die geringste nwahrscheinlichkeit endgültig
behoben scheint. wırd jedo nach den einzeln SCWONNECECNCN AÄAn-
gaben 1ın raschen Zügen zusammenfassend der Gesamtverlauf
dieses ebenso bedauerlichen als folgenschweren Zwischenfalls ın
der Geschichte der römischen Kirche umreißen se1IN.

Der Fall rSiNus
Als zehn Monate auft Felix Il 36). der dem Willen des

Kaisers gemäß den römischen Bischofsstuhl eingenommen hatte,
während Liberius ın der thrakischen Verbannung saß. und neben
m, als selner Herde zurückkehren durfte. weıter 1mMm Amt
verbleihben sollte. 1U uch Liberius mıt dem ode abgetreten
Wr (36  — hat ın Rom e1in zahes Ringen die Nachfolge einge-
SELZ (37 129 {£.) Der ogleich lautgewordene Name des Diakons
Damasus muß auft der Stelle den entschlossenen Widerstand eıner
Gruppe herausgefordert haben. die sıch den Diakon TSINUS
scharte (5%  — Mochten diese Leute auch 1n der Tat., w1€e sS1e selber
rühmen. Liberius STEeiIs unverbrüchlich ireu geblieben se1N, VO

seiınem großRmütigen Geiste hatten S1e urwahr nıcht einen auch
verspurt. Wenn sS1e Damasus und seinen Getreuen Verbindungen
mıt Felix ZU. Vorwurf machten. wird ohl bald seinem
unanfechtbaren Wahlerfolg das Maß ihrer Übertreibung offen-
ichtlich und daher jedermann schr schnell einleuchten. daß
nıcht zuletzt eben eshalb geschah, wel  1 ihnen sehr deutlich ın
Erinnerung stand., W 1€e wen1g Anklang Jjener Name be1i den Römern
gefunden hatte Dieser Kreis haätte ohl Papst amasus nıcht
weniıger FeTN derselben Verachtung preisgegeben und ıhm den
nämlichen. unrüuhmlichsten Ausgang zugedacht (37)

Der Jüngst ernannte Stadtpräfekt Rufhius Viventius Gallus,
ein urchaus rechtschaffener und kluger Mann. Pannonier aQus

13 Ferruad hat dazu bemerkt „Giova ricordare che Aase alle asılıche
TOMane donarono SDCSSO di Ognı regıone cıtta, ed nche ın luoghı
molto ontanı dı Roma, OMMe semplıicı cespıiltı dı rendiıite“ Cir atilt 89, ILL,
56, Anm 1) [)as steht sicher außer Frage und soll nıcht bestritten werden., geht

doch hıer UUr dıe einfachste un somıt wanrs  einlichste Krklärung der
andernfalls verwunderlichen Erscheinung e1ines auffälligen Zusammentreffens.
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Siscla un ohl sicher eın gläubiger Christ (129, 135 {if.) hatte voller
dorge un gew1ssenhait versucht, eine Finigung anzubahnen., ber
bald se1ın Unvermögen eingesehen. Da die Freiheit der
Kirche nıcht antasten mochte. indessen ber ebensowenig die
offentliche icherheit außer acht lassen der ufs Spiel seizen
durfte., ZO eıinen bedeutenden eil selıner verfügbaren Iruppen-
macht sıch und ZiIng fürsorglich ZU Bereitstellung ın die Vor-
werke der Stadt (136 If.) ohl mindestens bıs die Wahl entschieden
und vollzogen Wa  b

Die Wahlversammlung wurde. vielleicht unter dem Schutz
der nahen Iruppen stehen (38  —_ ach der Kirche 1n Lucinis
1mM nördlichen Märzfeld einberufen (38  — TrSINUS und seıne Mit-
läufer sıch anscheinend schon ZU VOTauUs klar. WwW16€e diese
ausgehen mußte und., nıcht als Minderheit 1ın Erscheinung
tireten (37 f.) der eiwas überheblicher. nıcht ın gemeınsamer
Sache mıt der eidbrüchigen Geistlichkeit sich besudeln. sS1e
VOT, sıch dort nıcht blicken lassen (40 158) Sobald die Wähler-
schaft sıch die hinaus ZU Versammlung begeben
hatte und das Wahlgeschäft daselbst schon 1mM Gange WAT, traten
S1Ee rasch In eıner en (39  — wahr-
scheinlichsten nıcht weıt VO dort Kingang ZU D

OZUSaASCH 1m Rücken der arglosen Wahlgemeinde (41 49).
und verkündeten unverzüglich die erfolgte Wahl des TrsSinus
(4 ö58, 144) In muß die Entscheidung desgleichen
überraschend schnell auf amasus gefallen se1nN. ob untier Um-
ständen durch die Nachricht VO der Sprengwahl noch beschleunigt,
wı1ıssen WIT nıcht ber als amasus sogleich aufgebrochen War

mıt eiınem Haufen selner | S kam sicher VOT der
I1u 1 11 (42  — ehe INa da sıch dessen versehen hatte und bevor
noch für TrSIinus der Weg ZU Lateran gesichert WAaTFr, der VT -

mutlich VO 1er aus sehr gunstıg erreichen schien. TSINUS
konnte samıt seinem Anhang noch 1ın der e1IN-
geschlossen und somıt eın Umsichgreifen der Verwirrung VOT'-

hütet werden (42)
Drei Jlage hıelt amasus se1line Widersacher U fest _

klammert (4 und ließ VO der Überwachung ersti ab, als der
Lateran für die eigene Erhebung gesichert War (42) und bel
der nächsten. nach Satzung und erkommen möglichen Gelegen-
heit., ersten Sonntag schon nach dem Tod VO Liberius, Iso
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Oktober 366, 1n der konstantinischen Basıilika aus der and
des Bischofs VO Ostia die Weihe empfangen konnte 130)
Er hatte wohl se1lıne Wachen VO der zurück-
SCZOSECH nıcht allein., weıl VOo seıten dieses ohnmächtigen Häuf-
chens der rsıner doch keine ernstliche Bedrohung mehr
gewärtigen schien. sondern damiıt diesen Leuten atuch die friedliche
Teilnahme selner Erhebung ZU Bischof VO Rom ebenso fre  1-
stehe w1€e vorher die Beteiligung selıner Wahl Alles. Wahl.,.
Weihe un Besitznahme. sollte sıch gleicherweise ın völliger
Freiheit nach Gesetz und Sıtte vollziehen. Nachdem amAasus Janz

echt und Brauch den Bischofsstuhl des heiligen Petrus be-
stıegen hatte (43  — ward ihm VO seıten der römischen Christen-
gemeinde sowohl als auych VO jener der staatlichen Behörden die
übliche Huldigung zuteıil 9 130) Man haätte daher meınen können.
daß nunmehr nach zehn schlimmen Jahren schmerzlicher Prüfung
endlich die römische Kirche als Herde uıunter Hirten
ihren vollkommenen Frieden wieder finden werde.

Wer sıch ber eıner solchen FErwartung hingab, dem stand
ıne Enttäuschung bevor. Kaum hatte näamlich I)amasus
selıne Umzingelung aufgelöst 42, 49), als mıft dem Einfall des
TSINUS ın das Stadtgebiet u In auf dem C1ispiıus und
der Besetzung der 11 dort (52f£f 58,. 60, 140,
158), offenbar noch 1mM Laufe der acht VO September ZzUu

Oktober. wenn TSinus die Bischofsweihe. die INa iın aller Eile
dem harmlosen Paulus VO Tivoli abgenötigt hatte (47 140., 158),

VOorT der TIhronbesteigung des amasus 1m ILateran 1ın der
Frühe Jjenes ersten Oktobersonntags bereits besaß (48 {£.) ıne
euec Absonderung sıch vollzogen hatte durch die Errichtung einer
.„Liberiuskirche “ 1n der Stiftung ben dieses Papstes selbst (52 f.)
So War das Schreckgespenst der Irennung, das für einen Augen-
blick beschworen schien. neuerdings und noch abscheulicher wıeder
aufgetaucht. Anmaßend und V  n hat TSINUS inmıtten eıner
Schar VO ergebenen Eiferern VO Bischofsstuhl herab, den
Liberius ıIn selner Gründung errichtet hatte. sıch erfrecht, als
Gegenpapst dem Lateran und amasus die Stirn bieten.

WAar sınd sofort durch die Amtsstellen ZU Schutz des
kannten Bischoi{is eıne Reihe VO Verhaftungen vOrSCNHOMHMNLCH, die
Diakone Amantıus und Lupus SOW1e TSINUS selbst aus der
Stadt verwıesen worden (50) ® als auch danach keine Versöhnung
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zustande kam. hat INa ber sieben och zurückgehaltene Pres-
byter der Abtrünnigen dasselbe Schicksal verhängt (51  — Wie 6S

ber den ern Ursinern C  NI Oktober gelang, ihre
Presbyter dem Geleit entreißen. und diese also. STa VO den
chergen ın die Verbannung hinaus, VO den Verehrern ın die
Hochburg der Ursinerbewegung, die ,
rückgeführt wurden {£.) die INa damals gerade der
wıdersinnigen Prahlerei mıt dem Namen des Liberius vielfach
lieber bloß nach der Ortlichkeit als n ı be-
zeichnete) 146 1573 {f.) und wW1€e ann die damasustreuen Mas-
SCH, die voller Entrüstung ber die immer dreisteren Angriffe auf
uhe und Einheit der Kirche eım Liberianiıschen Heiligtum
sammengelaufen N, Morgen des Oktober sıch VO
ihrem wohlgemeinten, ber wen1ig erleuchteten Eifer hinreißen
lieken eiınem gewaltsamen Einbruch 1ın Jenes Gotteshaus un:
mıt blanker W affe auf die versammelte Ursinergemeinde e1n-
sturmten. daß der geweihte Boden ZU grausıgen Wahlstatt
wurde (53 58., 150. 151). da begann das VETSOSSCHE lut VO

zahlreichen Opfern bald laut nach Suhne schreien (54 130
150 ff.)

ach eliner kurzen Rückkehr. die TSINUS WeTr wel  ß WwW1€e dar-
auf gewährt bekam muß ZWarT nach Gallien wieder ın die
Verbannung'gehen 152) selner Kirche WIT  d auf kaiserlichen
Befehl ihre Basılika. die Stiftung des Liberius. abgenommen 149 ff
152). un: die ungestumsten unter selinen Anhängern, : die sS1
nıcht fügen wollen. werden gleichfalls der Stadt verwlıiesen (18  —
wıewohl ihnen bald wıieder eiwas Nachsicht und Milderung der
Strafe gewährt wird (17 {f.) Das Ursinervolk ber blieh 1mMm Wider-
stand die Machthaber ın Stadt und Staat ebenso fest W1€e 1ın
selner Verachtung un Bedrängung des Papstes. Hs schien. als
sollte noch lange der KRachegeist des vETSOSSCHECHN Blutes wWwW1e€e eın
dunkles Verhängnis drohend ber amasus und selner Herde
schweben. Das eıd der Betroffenen schien aum lindern. da die
Irıedlosen. ne1ıdverbissenen Hetzer die (Gsemüter STETIS VO

beunruhigten. Der Schatten schwerer Schuld., der sıicher Unrecht
auf amasus fıel, hat das Sorgen des Oberhirten schmerzlich
bedrückt und sSe1INn versöhnendes un segnendes Wirken beständig
erschwerrt. w1e Aa vielen Anzeichen deutlich hervorgeht und der
Bischof In seınen Gedichten be1 Gelegenheit selber verrat. Selbst
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als der hinterlistige Prozeß. den der Jude Isaak ZU Zeit VO
Maxıiminus und Simplicius für TrSINus angestrengt hatte (18 141.
159), unerwartet gyJücklich zugunsten VO Damasus aussSeSaNSe
Wäar (19. 26. 141). hatte die härtesten Prüfungen noch nıicht ber-
standen. Wie eın nde mehr abzusehen schien., hat jJjedo nach
abermals nahezu 15 Jahren des Zerwürfnisses In der Kırche
Rom. die aufrichtige Unterstützung der vereiniıgten Bischöfe
Italiens. beraten offenbar VO Ambrosius, Jenem kaiserlichen
Machtwort gerulen, das der schamlosen Hetze den recht-
mäßig gewählten Bischof. den ehrwürdigen (Greis un Irommen
Geistesmann. schließlich Einhalt gebot (30, 156) ber mıt der e1Nn-
mütıgen Wahl VO Siricius 385) als Nachfolger VO amaäasus erst
131 doch gewıß nıcht durch die Schuld und nıcht hne hohe Ver-
dienste VO Liberius und Damasus. hat endlich der Riß, der durch
die romische Gemeinde C1INS, seıt Kaiser Constantius I1 versucht
hatte. Liberius Jjenem ersten Bischofssitze entiremden 355)
sıch heil un: Sanz geschlossen. Nun konnte das gläubige Volk der
Fwigen Stadt sıch erlöst des Friedens wıieder freuen.



Relıgionsbann, Toleranz und Parıtät E nde
des alten Reıiches

Von HERMANN CONRAD

Vorbemerkung
1Dn Besucher der Kapuzinergruft 1n Wien, der etzten uhe-
statte der Mitglieder des habsburgischen Kaiser- und Erzhauses,
bi&iet sıch eın eindrucksvolles Bild In der Mitte eines zentralen
Raumes erhebht sıch ın barocken Prunkformen der Doppelsarko-
phag Marıa Theresias und Franz Stephans. Das Kpitaph ze1ıg die
resurrect10o cCarnıs der kaiserlichen Gatten. die sıch VOT dem An-
gesichte Gottes 1n Jugendlicher Schönheit wiedererkennen. Zu
Füßen des prunkvollen Grabdenkmals steht der schlichte Sarko-
phag osephs I1 w el Welten scheiden sich ın diesem Bilde das
Zeitalter Marıa JI heresıas und das Josephs IT War noch Marıa
Theresia ertüllt VO dem Reichtum der Pietas Austriaca. W1€e sS1e
neuesiens eindrucksvall gezeichnet hat

zeıgt sıch bei Joseph IL bereits eıne rationale und nüchterne
Religiosı1tät, die Franz Stephan als geist1ges Gut des lothringischen
Herzogshauses seınen Soöhnen vermuittelt haben scheint Hier
liegen wohl auch kräftige urzeln des sogenanntien Josephi-
nısmus., als dessen Erscheinung uch das Toleranz-Patent VOoO

1781 gewerte wird. mıt dem Joseph I1 In die bestehende eli-
g10nNsverfassung der österreichischen Erbländer eingrT1M. Darüber
hinaus bedeutete das Toleranz-Patent uch eıinen Kingriff 1n die

Anna Coreth, Pietas Austriaca. Wesen und Bedeutung habsbur-
gischer Frömmigkeıt 1n der Barockzeit, Mitteilungen Österreichischen Staats-
archivs 7’ 1954, ff.: jetzt auch Österreich Archiv, München 1959

Die Religiosiıtät Franz Stephans VO Lothringen.
Ein Beitrag ZU eschichte der „Piıetas Austriaca”“ un A0 Vorges  ıchte des
Josephinismus In Österreich, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs
1 $ 1959, 162 Il.: siehe auch Le „Instruzioniı cı Francesco dı Lorena al Lglı0
eopoldo”, Archivio Stor1Cco Italiano, 1957,
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Religionsverfassung des Reiches. die sıch auf dem Westfälischen
Frieden VO 1648 autfbaute.

Joseph IT ıst mıt seinem Toleranz-Patent bahnbrechend g‘ —
worden. Wenig spater folgten Preußken 1788/94 Anfang des

Jahrhunderts Bayern und Württemberg 1803 mıt der
gesetzlichen Proklamation der relig1ösen Toleranz. Eın
Zeitalter der Religionsverfassung Deutschlands ZO herauf. Wo-
hın der Weg Tührte. zeıgte noch Ende des 158 Jahrhunderts die
Entwicklung ın Frankreich. ın dem noch ılnier dem Ancien
Regime die Toleranzgesetzgebung eıinsetzte. die ihre radikale
Vollendung ıIn der Französischen Revolution erhielt.

In diesen Ausführungen soll dargelegt werden. daß® ole-
ranzgesetzgebung nıcht allenthalben das gleiche ıst Die Motive
der Gesetzgebung und die Ausgestaltung des Prinzips sınd
durchaus verschieden SCWESECNH. ber die relig1iöse Jloleranz haın-
a Uus geht der Weg ZU Parıtät, die als relig1öse Parıitat ın der
rechtlichen Gleichstellung der Bekenntnisse ( S al
rechtliche Parıtät) un als bürgerliche Parıtaät ın der bürger-
lichen Gleichberechtigung der religionsverschiedenen Untertanen
(staatsbürgerliche Parıtät) besteht?

Den Ausgangspunkt der Entwicklung bildet der
bann. WI1e sıch aus dem Mittelalter erhalten hat. der ber In
der Neuzeit unter dem Einfluß der Reformation eın Gepräge
annahm. Miıt der Entwicklung des Religionsbannes und den iıhm
geseizien Schranken 1mMmM Reichsrecht werden WIT uUunNnSs zunächst be-
schäftigen mUusssen. annn der Frage selıner Überwindung
durch Toleranz und Parıtät nde des Jahrhunderts über-
zugehen. Hier werden uUuNXNs VOT allem die beiden tührenden deut-
schen Staaten ch und uß beschäftigen. Eine
kurze Betrachtung ıst der französischen Entwicklung des ole-
ranzrechtes gewidmet.

Hier Nl auftf weı eueTeEe grundlegende Arbeiten ZU Frage der Parıtät
verwlesen: Lothar eDer, Die Parıtät der Konfessionen 1n der Reichsver-
fassung VO  > den Anfängen der Reformation biıs ZU Untergang des alten
Reiches 1 TrTe 1806, Jur. Diss. onnn 1961: Gerhard el  er, Die
Umwandlung Bayerns ın einen parıtätischen Staat, 1n: Bayern. Staat und
Kirche, Land und Reich, Forschungen ZU bayerischen Ges vornehmlich
1m Jahrhunderrt, hrsg. VO den staatlıchen Archiven Bayerns, München 1961

25 1e auch Ernst Rudol{ er, Deutsche Verfassungsgeschichte
seıt 1789 Band Reform und Restauration. 1789 bis 1850, Stuttgart 1957,

307
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Die Entwicklung bıs 2Z2U Augsburger Religionsirieden
In dem Kinleitungsartikel ZU Landrecht des Sachsenspiegels

des bedeutendsten Rechtsbuches des deutschen Miıttelalters. schil-
dert der Verfasser ıke VO Repkow das Verhältnis VO
Kirche un:! Staat mittelalterlichen Reiche

W el Schwerter ließ ott auf dem Erdreiche, die Christen-
heit beschirmen Dem Papste lst das geistliche Schwert gesetzt
dem Kaiser das weltliche Dem Papst ıst auch gesetizt beschei-
dener Zeit auf weißen Pferde reıten, und der Kaiser soll
iıhm den Stegreif halten, damit der Sattel nıcht gJeite Dies 1sTt das
Bekenntnis Was dem Papste widersteht daß 6S mıt dem gEIST-
lichen Rechte nicht ZWINDSCH annn daß der Kaiser mıT eit-
lichem Rechte ZWIDSC, dem Papste gehorsam SC111, So soll auch
die geistliche Gewalt dem weltlichen Gerichte helfen, WenNnn dieses
ihrer bedarf *.

Kirche un Staat reprasentliert durch iıhre Häupter, den
Papst und den Kaıser bilden C1L1N€e Einheit Die beiden Gewalten
der Häupter der Christenheit die 1eT unter dem Sıinnbild der
Schwerter nach Luk dargestellt werden. sınd verpfilichtet
einander helfen. das Recht verwirklichen Der Spiegler
bringt 1er Rechtssatz ZU Ausdruck den NNa se1T dem
15 Jahrhundert als e1Nn verfassungsrechtliches Prinzıp bezeichnen
annn Acht (proscriptio) und Bann (excommunicat1o) stehen

NNeTEN erhältnis zueinander Die C11e Strafe mul der
anderen Tolgen®.

Die christliche Religion ist Zwangsreligion. 1lle Glieder des
Reiches I1NUSSCH ihr anhängen Nur derjenige iıst vollberechtigtes

Die Stelle Original Sachsenspiegel andre (Germanenrechte
Neue olge Land- un: Lehnrechtsbücher) hrsg VO  - r 1 Cr

dt Göttingen 69
Vgl Die mittelalterliche TE VO den beiden

Schwertern, Deutsches Archiv 1952
6  6 l Acht un Bann Reichsrecht des Mittelalters

Görres Gesells  alit ege der Wissenschaft kath Deutschland Sektion
für echts- un Sozialwissenschaft 0) aderborn 1909 Jo N Die
Reichsacht Miıttelalter un besonders der HWECHNCTECN Zeıt (Untersuchungen
Deutschen Staats- Rechtsgeschichte, hrsg VO  D Otto VO Gierke, 105)
Breslau 1911 Vgl Jetz Hinrichs Syuds; Bann un Acht und ihre rund-
lagen Totenglauben, Berlin 1959 hierzu Bernhard Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, (Germanistische Abteilung
1961 437
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Glied der staatlichen Gemeinschaft. der auch der christlichen
Religionsgemeinschaft angehört. In Wahrheit handelt sıch 1ler

den Niederschlag es spater genannten Religionsbannes.
Allerdings stand dieser Jetzt dem Reiche A indes In der Neu-
zeıt wesentlich In der and der territorilalen Gewalten WAar.

In der Reformationszeit erlangte der Satz der Verknüpfung
VO Acht und Bann Aktualität. Infolge der Finleitung des rOM1-
schen Prozesses Martiın Luthe gruff die reiormatorische
Bewegung ın das Reichsrecht über. Am 3. Januar 1521 wurde
ber Luther der Bann verhängt. Eın Breve VO Januar 1521
verlangte VO Kaiser den Vollzug der kirchlichen Verurteilung.
Die rechtliche Grundlage eiıner Verurteilung Luthers und selner
Anhänger durch die Reichsgewalt bot der reichsrechtliche Grund-
satz der Einheit des christlichen Glaubens mıt der siıch daraus
gebenden rechtlichen Verknüpfung VO Acht und Bann Dem-
gemäß begründete arl uch seın Vorgehen Luther: Der
Papst habe gefiordert:

„Unsern Pflichten >  O  emäß un Aaus Obrigkeit un Gerechtigkeit
Unseres Kaiserlichen Amtes Heiligkeit ın solchem Unsere Hilfe
des weltlichen Schwertes des christlichen Glaubens mitzuteilen und
allenthalben 1m HI Römischen Reiche, 8.11Ch als sich einem christ-
gyläubigen König und Fürsten ohl gezıemt, alles und jedes, ın
Seiner Heiligkeit Bulle begriffen IST unübertretbar halten und
darın Execution und Vollziehung tuen.

Gegen eıne Verurteilung Luthers nach Reichsrecht ohne VOT-

heriges Gehör bestanden be1i den Reichsständen der weıten
Verbreitung lutherischer Schriften 1mM Volke Bedenken. Zudem
sprachen auch rechtliche Gründe für eıne Nachprüfung der Bann-
bulle VOT Verhängung der Reichsacht. Die Wahlkapitulation
Karls verbot ausdrücklich, jemanden unverhört 1n des Reiches
Acht und Aberacht erklären?. Auf kaiserliche Vorladung C
schien Luther mıt Ireiem Geleit 17 April 15921 VOT dem Reichs-

Reichstagsakten, Jüngere Reihe Band Nr 92, 645
Wahlkapitulation arls VO Juli 1519, bei Karl Zeumer,

Quellensammlung eschichte Deutschen Reichsverfassung ıIn Mittelalter
un Neuzeit, Tübingen 511 Wir sollen und wollen auch IUur-
komen und kains WCB95S5 gestatiten, daz hinfuro jJjemants hoch der nıder
Stands, Churfurst, Furst der ander rIsa auch unvehort ıIn die Acht
und Aberacht gethan, Ta der erclert werde. sonder 1n solhem ordent-
er Proceß und“des Heiligen Römischen el voraufgerichte Sdatzung 1n
dem gehalten und vollzogen werden.
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tag un erbat sıch auf die Frage, ob selne Irrlehren widerrulfe.
Bedenkzeit. lehnte Lags darauf ber den Widerruf abh und beharrte
weıter auf seinem Standpunkt. Infolgedessen War der Kailser auf
Grund der ihm VO den Reichsständen erteilten Ermächtigung
befugt, hne erneute Befragung der Reichsstände 1e Reichsacht

verhängen. Dies geschah durch eın Edikt (sog. Wormser Edikt),
das Luther verurteilte und iıhn und se1ıne Anhänger 1n die Reichs-
acht erklärte sSOW1e Vernichtung seıner Schriften anordnete Mit
der Verhängung der Reichsacht War Luther und selnen Anhängern
jeder Rechtsschutz 1M Reiche entzogen. In der Folge begann Jenes
dramatische KRingen der reformatorischen Partei Erlangung
eines dauernden Rechtsschutzes für sS1e selhbst und ihren Glauben,
das eTrsti mıt dem Religionsfrieden VO 1555 seıinen vorläufigen
Abschluß fand

Der Abschied des Reichstages Z Speyer VO 5926 übertrug
die Entscheidung in Glaubensiragen den Reichsständen. indem er

bestimmte. dal 1ın Sachen des Fdiktes eın jeder Reichsstand sıch
mıt seinen Untertanen halten mOge, WwWw1€e glaube. gegenüber
ott un der kaiserlichen Majyestät verantworten können *.
Dies bedeutete nach einem Worte u b „die Aus-
lieferung der Reformation den Partikularismus“” 11 Zu dem schon
1im Mittelalter ausgebildeten landes- bzw stadtherrlichen Kırchen-
regıment, das ıu Fragen der irchlichen Urganısatıon un Diszı-
plin betraf. irat Jetzt die Befugnis der Entscheidung 1n Glaubens-
Iragen. Der Landesherr konnte Iso uch ın Glaubensiragen seıne
Untertanen binden. Damıt wWar der staatskirchenrechtliche Grund-
satz: „„Cu1lus reg10. e1uUs relig1i0‘ (Wem das and gehört, dem gehört
auch die Religion), reichsrechtlich anerkannt. Der Reichsabschied
VO 1526 bildete infolgedessen die Rechtsgrundlage für den Aus-
bau des reformatorischen andeskirchentums. der sıch 1n den
folgenden Jahren vollzog.

Wenigstens vorübergehend verlieh der Reichsabschied VO  —

1526 der reformatorischen Bewegung eıne reichsrechtliche An-
erkennung. Als Ferdinand die Folgen erkannte und auf dem

Reichstagsakten, Jüngere el Band Nr 02, 640 Das Publikations-
mandat eb Nr 9 ‚ 659

Reichsabschied 4, Neue und vollständige Sammlung der Reichsab-
schiede, hrsg. VO Schmauss und H. C VO 5Senckenberg, Teil,
Frankfurt 1747, 73

11 e1C| un Reformation, Tübingen 1911,
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Reichstag VO Speyer 1529 versuchte. die eingeleitete Entwick-
lung aufzuhalten, WAar Spat Der Abschied des Reichstageshoh den Beschluß des Jahres 1526 auft und schrieh die Beobachtungdes Wormser Ediktes und Verhinderung weıterer religiöser Neu-
CrTUuNSCN VOVT. Gegen die Aufhebung des Spevyerer Beschlusses VO
1526 richtete sıch die Protestation der reformatorischen Reichs-
stände. die 1n dem Satz x1ipfelte, ıIn Fragen des Gewissens könne
eın Mehrheitsbeschluß die Minderheit nıcht binden, da .1n Sachen.
Gottes hre und unserer Seelen Heil und Seligkeit anlangend, ein

mu®ß  .. 1
Jjeglicher für sich selbst VOT ott stehen und Rechenschaft geben

Der Reichstag Speyer VO 1529 bedeutete die rechtliche
Grundlegung der konfessionellen Spaltung Deutschlands. In der
Folge vollzog sıch auf seıten der reformatorischen Reichsstände
eıne konfessionelle Bündnisbildung, die schließlich ZU bewaff-
neten Auseinandersetzung mıt dem Kaiser 1m Schmalkaldischen
Krieg führte Die Niederwerfung des Schmalkaldischen
Bundes (Wittenberger Kapiıtulation VO Maı 1547 gab dem
Kaiser freie Hand, die Religionsverhältnisse 1ın Deutschland
regeln. Da eıne Regelung mıt Hilfe des Konzıils durch dessen Ver-
legung nach Bologna ıIn Frage gestellt WAaTr, erließ arl auf dem
Reichstag Augsburg VO 547/48 (sog. geharnischter Reichstag)bis ZU endgültigen Beilegung der Religionsstreitigkeiten das SoOS
„Interim“ Der Römisch Kaiserlichen Majestät Erklärung, W1€e
es der Religion halber 1M HI Reich bis ZU Austrag des gemeınen
Konzıils gehalten werden soll). das die reiormatorischen Reichs-
staände den altkirchlichen Lehren und Bräuchen zurückführen
sollte 1

Der Kaiser hatte 1mM Schmalkaldischen Krieg keineswegs die
ständische Opposition endgültig beseitigt. Diese erhob sıch viel-
mehr erneut unter dem Schlagwort des Kampfes die „V1e-
hische spanıische Servıtut“ und Z  NS schließlich den Kaiser unter
Führung des Jungen urfürsten Moritz VO Sachsen (  —_  )
ZU Abschluß des Passauer Vertrages VOoO August 1552 1ın
dem das nterim preisgegeben und eın Reichstag ZU Beile-

Reichstagsakten, Jüngere Reihe Band 7! Nr. 145, 1273
Neue un vollständige Sammlung der Reichsabschiede Teil, 550

Vgl Jetzt Peter Rassow, Die Reichstage Augsburg In der Reformations-
zeıt, ın: Augusta. 955—1955, Forschungen un tudien ZU Kultur- und Wirt-
schaftsgeschichte Augsburgs, München 1955, D7 S H’ bes 278
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Zuns der Religionsstreitigkeiten zugesagt wurde Reichstag
Augsburg VO 1555 VOo Karl selbst einberufen. doch VO

Ferdinand als Vertreter des alsers geleitet beendete die
Wirren der Reformationszeit durch Aufrichtung „beharr-
lichen und beständigen Friedens zwıischen des HI Reiches Stäanden
der strıtlıgen Religion halber ” der C1NC VO der Entscheidung
des Konzıils unabhängige Ordnung der Religionsverhältnisse
Deutschland schuf Die eCue Ordnung besiegelte den Zwiespalt

Glauben un bestätigte das landesherrliche Kirchenregiment
der durch die Reformation geschaffenen Korm

Der Religionsfriede VO Augsburg gab die bestehende recht-
lich gesicherte Einheit des qhristlichen Glaubens Reiche auf und
anerkannte neben der alten Religion die eCue der Augsburgischen
Konfession allerdings ohne Festlegung auf C1Ne bestimmte WHas-
SUNS derselben deren Anhänger als Augsburgische Konftessions-
Verwandte bezeichnet wurden 1Ile übrigen Glaubensbekennt-

blieben ausgeschlossen VOT allem die Wiedertäufer
die Anhänger Zwinglis und Calvıins $ 17) Sie Iso
keinen Rechtsschutz Jeder Reichsstand hatte das echt sıch
der beiden Religionen anzuschließen und SCINECN Untertanen die
Annahme der gleichen Religion orzuschreiben (J

e 1 n ) Was dem Reiche verlorengegangen War

wurde VO den Territorialherren erworben die FEinheit des Glau-
Den Untertanen die dieens und der Kirche (Landeskirche)

landesstaatliche Religion nıcht annehmen wollten wurde das
Neue und vollständige Sammlung der Reichsabschiede Teıil rank-

furt 1747 Auszug bel Zeumer uellensammlung Nr 188 340 1
15 Hierzu arl Brandı, Passauer Vertrag und Augsburger Religions-

Irıede, Historische Zeitschrift 1905 206 auch Ausgewählte Aufsätze,
Oldenburg 19538 Das Grundrecht der Religions-
freiheit nach SCIHNETL ges  ichtlichen Entwickluneg und heutigen Geltung
eutschland Leipzig 18591 33 IT Richard Nürnberger Der Augsburger
Religionsfrieden Zeitwende, Die NECUE Furche 1956 607 ff Ni  oOlaus
Paulus Religionsfreiheit un Augsburger Religionsfiried Hist Pol Blätter
149 19192 356 {t un A401 ff Ludwig Petry, Der Augsburger Religions-
friede VO 1555 und die Landesgeschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte

1957 150 r h DDer Augsburger ReligionsIirieden un
die Reichsstädte, Zeitschr {t Hist ereins für chwaben 61 1955 213 {f

Der Augsburger Religionsfriede Ereigni1s und Aufgabe,
Augsburg 1955; Hermann T-üchtTe. Der Augsburger Religionsiriede Neue
Ordnung der Kampfpause, Zeitschrift des Historischen ereins Tür chwaben
6 9 1955, 3973 {If.
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Recht des freien Abzugs, jedoch unter Zahlung der üblichen Nach-
steuer, gewährt ($ 27) 1 Bestrebungen der protestantischen Reichs-
stände. auch den Untertanen die Wahl des Bekenntnisses frei-
zustellen., scheiterten Widerstand Ferdinands und der katho-
lischen Reichsstände. für die das überlieferte echt maßgeblich
blieb. mıt obrigkeitlichen Mitteln VO Glauben Abgefallene
veriolgen *. Gegenüber dem landesherrlichen Religionsbann be-
deutete die Anerkennung eınes freien Abzugsrechtes der Unter-
tanen eıiınen Rechtsschutz andersgläubiger Untertanen.

Fine Einschränkung des Jus reformandı War der sogenannte
r b eh alt (Reservatum ecclesiasticum) ° nach dem

eın geistlicher Fürst seiıne Rechte und Einkünfte verlor. WenNnn
ZU Glauben übertrat. In eınem solchen Falle mußte eıne
Neuwahl erfolgen, die auft eıne „Person. der alten Religion VOT-
wandt  .. Tallen sollte 18) Diese Vorschrift sollte die Sakulari-
satıon der geistlichen Fürstentümer verhindern. fand daher auch
nıcht die Zustimmung der protestantischen Reichsstände.

Schließlich raumte der Religionsfrieden den Freien und
Reichsstädten eiıne rechtliche Sonderstellung eın Soweıt ıIn diesen
beide Bekenntnisse nebeneinander bestanden. sollten S1Ee Na
gefochten weıterbestehen ($ 27) Diese Regelung War VO Bedeu-
LUNg, weiıl 1n zahlreichen Reichsstädten Süddeutschlands durch das
nterim Karls 1548 die alte Religion wıieder Boden g -
wWONNEN hatte 1

Der Augsburger Religionsfriede VO 1555 enthielt. WEeNnNn auch
nıcht ausdrücklich. die Anerkennung des Grundsatzes. daß den
landesherrlichen Gewalten der Religionsbann, das Jus refor-

Der Religionsfriede VO 1555 1n Neue un vollständige Samm-
lung der Reichsabschiede TJTeıl, 1417.:; Quellensammlung Nr 189,

343 Zum Abzugsrecht Fürstenau, Das ecC| der Religionsfreiheit,
ff.: Bur  ard VO Bonin, Die praktische Bedeutung des 1U refor-

mandı. Eine rechtsgeschichtliche Studie (Kirchenrechtliche Abhandlungen 1)
Stuttgart 1902, 47 ; Die Auswanderungsfreiheit 1n der
Verfassungsgeschichte und 1mM Verfassungsrecht euts  ands, Festschrift
Richard IThoma, J1übingen 1950, 204

Moriz Rıtter, Deutsche Geschichte 1mM Zeitalter der Gegenrefor-
matıon und des 30jJährigen Krieges, Band, Stuttgart 15859, 5. 80;: Tüchle,
Zeitschrift Hiıst ereins für chwaben 61, 1955, 510)

18 1e jetzt Te Der Augsburger Religionsfriede un
die Reichsstädte, Zeitschr. d. Hiıst. Ver. chwaben 61, 1955, 213 ff 9 Weber,
Die Parıtät der Konfessionen In der Reichsverfassung, 147 mıt Zu-
sammenfassung der sıch adUus der Regelung ergebenden rechtlichen Problematik
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mandı. zustehe. Die Rechtsstellung der Augsburgischen Konfes-
ı10ns- Verwandten War derjenigen der Altgläubigen Z WaT weıt-
gehend angeglichen worden. doch wıird InNna S1e nıcht als uer-
kennung der Parität bezeichnen können. Die Beschränkungen des
Jus reformandı durch den Geistlichen Vorbehalt 18) und das
Verbot der Säkularisation VO Kirchengütern. für deren echt-
mäßigkeit der Passauer Vertrag als termınus ad JUCHM ezeichnet
wurde 19). schließlich auch das. WeNnNn uch begrenzte, Weiter-
bestehen der geistlichen Gerichtsbarkeit 1ın den Gebieten der Neu-
gyläubigen ($ 20) bedeuteten 1ıne Finschränkung der Rechtsstel-
lung der Neugläubigen 1mMm Verhäaltnis der der Altgläubigen.
Gleichwohl INg das. W as den Augsburgischen Konfessions-Ver-
wandten zuerkannt worden WAar. ber eıne Toleranz hinaus. Man
kennzeichnet die Rechtsstellung der Reichsstände
Augsburgischer Konfession besten oh| m ıt be-
- Fine Parıtät wurde auch unter gew1ssen
Voraussetzungen beiden Konfessionen 1ın den Reichsstädten ZU
kannt 1 Der hat endlich selnen Nieder-
schlag ın dem TIreien Abzugsrecht andersgläubiger Untertanen
gefunden 24)

Der Westfälische Frieden VOo 1648 als Grundlage
des Relıgionsrechtes bis Z.u I0 Ausgang des alten Reiches

Der Augsburger Religionsfrieden Wr nıcht als Dauerlösung
der bestehenden Religionsstreitigkeiten gedacht. Noch limmer be-
stand die Hoffnung auft eiınen friedlichen Ausgleich der bestehen-
den religiösen Meinungsverschiedenheiten. Die Entwicklung VeT-
1ef 1n entgegengesetzter Richtung. Die beiden Menschenalter bis
ZUMM Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges sınd erfüullt VO
bıtterten Kämpfen die rechtlichen Positionen der beiden
Religionsparteien. Vor allem gaben der Geistliche Vorbehalt. das
Verbot der Sakularisation des Kirchengutes und die Gewähr-
leistung des Bekenntnisstandes ın den Reichsstädten den Anlaß

Streitigkeiten, die teiLweise mıt den Waffen ausgeiragen
wurden (Aachen Donauwörth). Schließlich wurden das Reichs-
kammergericht und selbst der Reichstag durch die Religionsstrei-

19 er, Die Parität der Konfessionen In der Reichsverfassung,
151 Zur Problematik der Parıtät ıIn den S05 gemischten Reichsstädten sıehe

d A, 148
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tigkeiten lahmgelegt Die Entwicklung drängte
auf eine gewaltsame Entladung der wachsenden Spannungen, die
das dreißkigjährige KRıngen brachte. das durch die Kinbeziehung
Spaniens und das Kingreifen Schwedens und Frankreichs einem
europäischen Kriege wurde. Inmitten dieses Krieges konnten An-
satze eıner Neugestaltung des bestehenden Religionsrechtes
durch das kaiserliche Restitutionsedikt VO MärTtz
1629 und den Prager Frieden VO 1635 gemacht werden.
Infolge der Veränderung der Kriegslage zuungunsten des Kaisers
blieben S1Ee hne weıterreichende Wirkung *. Der den Abschluß
des Dreißigjährigen Krieges bildende Westfälische Friede VO
1648 enthielt eiline CUue konfessionsrechtliche Regelung, die sıch
auf dem Augshburger Religionsfrieden VO 1555 autibaute. Diese
konfessionsrechtliche Regelung wurde In dem Osnabrück g -
schlossenen Vertrage zwıschen dem Kaiser. den Reichsständen un
Schweden (IPO) getroffen, jedo In den Vertrag zwischen Kailser,
den Reichsständen und Frankreich, Münster geschlossen (IPM)
aufgenommen 2

Das Jus reformandı der Landesherren wurde als Ausfiuß der
Landeshoheit ausdrücklich anerkannt (IPO Art 30). der
religiöse Besitzstand der Untertanen VO Reichsständen durch An-
erkennung eiınes Normaljahres gesichert 1624 wobel zwıschen
der öffentlichen und prıvaten Religionsübung (publicum ei prıva-
tum exercıtium) unterschieden wurde. Das Abzugsrecht anders-
gläubiger Untertanen blieh erhalten. Darüber hinaus wurde die

Das kaiserliche Restitutionsedikt VO März 1629 (Kaiserliches
SCHh Restitution der geistliıchen Güter) bel Lundorp, Acta Publica,

Teıil, 1048 Der Friede VO Prag VO 1635 In Neue UunNn: vollständige
Sammlung der Reichsabschiede, eıl, 534 Hierzu dam andrus zka,
Reichspolitik un Reichspatriotismus ZU Zeıt des Prager Friedens VO 1635,
Taz/Köln 1955, I,: Frıtz Dickmann, Der Westfälis Frieden, Mün-
ster 1959,

21 Der Westfälische Frieden VO 1648 Seiz sıch aus wel als
Einheit betrachteten Verträgen ZUSaINMMeEN, die Oktober 1648 1n Miüiünster
unterzeichnet wurden: dem Vertrag zwıschen dem Kaiser, den Reichsständen
un: chweden (Instrumentum Pacis Caesareo-Suecicum Osnabrugis anNnNO 1648
erectum IPO) und dem Vertrag zwıschen dem Kaiser, den Reichsständen un
Frankreich (Instrumentum Pacis Caesareo-Gallieum MonasternT1i Westphal.
ANO 1648 erecium IPM Texte lat Neue un: vollständige Sammlung eil,

574 I.: Zeumer, Quellensammlung Nr 197, 205 ff 9 lat mıt Übersetzung
der wichtigeren eıle be]l Kon M ü | D Instrumenta Pacis Westphalicae
Quellen Dn eueren Geschichte J Bern 1949; Übersetzung des Vertrages
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religiöse und bürgerliche Rechtsstellung geduldeter Andersgläu-biger Testgelegt IPO Art SS 31 {f.) Z Der Geistliche Vorbehalt
blieb aufrechterhalten. wurde Jedoch AaUus eiıner Vorschrift ZU
Schutze des Besitzstandes der katholischen Kirche 1n eıne parıtä-tische Bestimmung umgewandelt IPO Art 15) 23 Das refor-
mılerte Bekenntnis (Kalvinismus) wurde dem Augsburgischen
Bekenntnis (Luthertum) gleichgestellt (IPO Art VII) - Die
Regelung wurde durch den vorangestellten al
Parıtaäat (aequalitas exacta mutuaque) der Bekenntnisse be-
herrscht., der besagte (Art 1)

„„JIn allen Angelegenheiten aber soll zwischen allen un: jedenKurfürsten, Fürsten un Ständen beider Religionen SCHNAUE un:
gegenseıltige Gleichheit herrschen. soweıt S1e der Verfassung des
Staatswesens. den Reichssatzungen und gegenwärtıigem Vertrag g..mäß 1st, daß, w as für den einen eil recht 1st, auch für den
anderen recht eın soll, wobei alle Gewalt und Tätlichkeit, w1€e 1mMm
übrigen auch ]er zwischen beiden Teilen auf alle Zeit VOEeT-
boten ist.  .. 25

Im einzelnen wurde die Parıtät 1ın einiıgen Reichsstädten g_
regelt und die parıtätische Besetzung der beiden obersten Reichs-
gerichte (Reichskammergericht und Reichshofrat) un der Reichs-
deputationen SOWI1Ee Aufhebung des Mehrheitsprinzips und die
Abstimmung nach Kollegien (Kurien) 1M Reıichstag be1 allen An-
gelegenheiten, die unmittelbar der miıttelbar die Religion be-
traien. angeordnet (Itio 1n partes).
VO Münster bei 6i e ] Hrsg.), Pax optıma Beiträge ZU (Ge-
schichte des Westfälischen Friedens 1648, Münster 1948,

Fürstenau, Das Grundrecht der Religionsfreiheit, I.;
Weber. Die Parität der Konfessionen ın der Reichsverfassung, 205

Es empfiehlt sıch, zwıischen den nach Vorschrift des IPO geduldeten (Duldungs-
ZWang) und den freiwillig geduldeten andersgläubigen Untertanen unter-
scheiden, Je nachdem diesen der Rechtsschutz des Normaljahres 1624 zukam
der nıcht. Für die letzteren gygalten auf relıg1ösem un bürgerlichem Gebiet
die Vorschriften des Art d 7ur Frage, oh auch für die KESETZ-
mäßig geduldeten andersgläubigen Untertanen gyalt, sıiehe

el, Autonomia un Pacis Compositio. Der Augsburger
Religionsfriede ın der Deutung der Gegenreformation, Zeıtschr. Savigny-Stiftung Rechtsgeschichte, Kanonistische Abt 7 'g 1959, 244

si Die staatsrechtliche Gleichordnung der Reformierten
mıt den Lutheranern, 1N ° Der Friede ın Osnabrück 1648, Beiträge seINer
Geschichte, hrsg. VO  - Ludwig ate, Idenburg 1948, 81

Übersetzung: Instrumenta Pacis Westphalicae., ear VO Müller,
113
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Mithin enthielt der Westfälische Frieden VO 1648 die TEL
groken Prinzipien des Religionsrechtes des Reiches: den elıi-
gionsbann (Jus reiormandıi), das echt der Landesherren,
die Religion der Untertanen bestimmen. die Tol *a CN-
ber andersgläubigen Untertanen und die Parıtät der eli-
K10Nsgemeinschaften 1MmM Reiche., bei der sıch allerdings noch
wI1sSse Benachteiligungen der neugläubigen Religionspartei ergaben.
Schließlich gewährleistete der Westfälische Frieden. ber den
Augsburger Religionsfrieden hinausgehend. den geduldeten
dersgläubigen Untertanen eıne., WCNn auch beschränkte. bürger-
liche Parıtät Art 35) 2

Die Religionsverfassung des Reiches. WI1e S1Ee sıch 1M West-
fälischen Frieden darbietet und 1mM wesentlichen bıs ZUIMN nde des
alten Reiches bestanden hat. SINg VO eıner relig1iös-patriarcha-
lischen Grundlegung des Staates aus Danach geistliches
und weltliches Regiment ‚0 miteinander verbunden. Infolge-
dessen eıtete der Westfälische Frieden das Jus reformandı. den
Religionsbann, ausdrücklich Q us der Landesherrschaft (Jus terrı-
torı et superlor1tatıs) her Art 30) urch en Religionsbann
wurde die Einheit des Bekenntnisses und der Kirche innerhalb
des Landes begründet. Diese Einheit schloß ihrer Natur nach
andersgläubige Untertanen AaUuU.  N Wenn demgegenüber der West-
äalısche Frieden die Duldung andersgläubiger Untertanen mıt
einem religiösen Besitzstand des Jahres 1624 forderte. Wäar 1es
1Ne Kinschränkung des Religionsbannes. Der Besonderheit

„Ob die Untertanen aber katholisch oder Augsburgischer Konfession
sind, sollen S1e nırgends SCH ihrer Religion verachtet un nıcht VO  _ der
Gemeinschaft der Kaufleute, ndwerker un Zünfte, VO  D rbschaften, Ver-
mächtnissen, Spitälern, Siechenhäusern, Almosen un anderen Rechten der
Handelsgeschäften oder der Ehre der Bestattung ausgeschlossen werden: für
die Bestattung soll VO  _ den Hınterlassenen nıchts gefordert werden außer den
rechtmäßigen ebuhren einer jeden Pfarrkirche, die Tür die (Bestattung der)
Toten entrichtet werden pflegen: vielmehr sollen s1e, unier leichem Recht
un utz, 1n diesen un nı  en Dingen für gleichberechtigt mıt ihren
Mitbürgern geachtet werden.“ Übersetzung: Instrumenta Pacis Westphalicae

125 Jo Ja o h Von der teutschen Keligions-Verfassung,
Frankfurt un Leipzig 1774, 189, hält den Streit, ob Art U  — für die
freiwillig geduldeten andersgläubigen Untertanen oder allgemein, also auch
für die gesetzmäßig uldenden andersgläubigen Untertanen gelten sollte,
für überflüssiıg: „Dann wWas denen gilt, we das Jahr 1624 nıcht für sich
aDbDen, das muß Ja noch ılmehr denen recht SCYNH, die dasselbige für sich, un
also nach dem Friedensschluß weıt ansehnhchere Gerechtsame, en  6
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dersgläubiger Untertanen Irug der Westfälische Frieden durch
die Mahnung Rechnung, daß solche Untertanen ihre Pflicht mıiıft
gebührendem Gehorsam un Untertänigkeit ertüllen und
keinen Unruhen Anlaß geben sollten (Art 34)

Schon 1mM Laufe des Jahrhunderts wurde die patrıarcha-
lische Grundlegung des Staates IN steigendem Maße durch den
Rationalismus der neuzeıitlichen Naturrechtslehre verdrängt, nach
der der Staat auft einem Vertrage der Individuen beruht. die dem
Herrscher (Regenten) die Gewalt 1m Staat übertragen. Im Rahmen
dieser Staatslehre hieß sıch die CHNZC Verbindung VO weltlichem
und geistlichem KRegiment nıcht mehr aufrechterhalten. zumal Z
gleichen Zeıt durch die Aufklärung eine Erschütterung des reli-
g1Ösen Glaubens herbeigeführt wurde. Religiöser Glaube und reli-
x1ÖSe Handlungen gehörten VO DU 1ın den prıyvaten Bereich
der Untertanen. ber den der Staat lediglich die Oberaufsicht
führte. Gefahren und Störungen für as emeinwesen abh-
zuwehren. Die Religionsverfassung des Westfälischen Friedens
mußte demgemäß ZU Problem werden.

Im Verlaufe des 158 Jahrhunderts stellte sıch die Frage nach
eıner Frweıiterung der relig1ösen Toleranz auft 1MmM Westfälischen
Frieden nıcht zugelassene Bekenntnisgemeinschaften, VOT allem
die religiösen Sekten. Nach dem Wortlaut des Westfälischen Frie-
ens War die Zulassung VOoO Sekten unerlauht Art VII Abs 2)
Unter dem Einfluß der Aufklärung wurde jedoch eıne Auslegung
des Verbotes versucht. die dem Landesherrn gestattete, An-
hänger VO Sekten In seinem Lande dulden. AÄAuch wurde
SC  MCN, daß das Verbot des Art VII durch Reichsgewohn-
heitsrecht abgeändert sel. Dieser Auffassung schloß sıch aıuch das
Reichskammergericht a das och Beginn des Jahrhunderts
das Verbot der Zulassung VO Sekten als bestehend anerkannt
hatte Unzweifelhaft stand eıne solche Auffassung 1m Widerspruch
ZU Westfälischen Frieden, dessen Urheber die Au{fspaltung der
Christenheit 1ın Tel Religionsparteien als notwendiges bel
gesehen hatten., eıner weıteren Zersplitterung der religiösen Me1ı-
Nnungen ber entgegentreten wollten *.

Schwieriger noch War die Frage der Zulassung eıner reichs-
Gegen die JToleranz rel  sSTE  lich unerlaubter Religionen Mos

Von der teutschen Religions-Verfassung Vgl Jetzt eDerTr, Die
Parität der Konfessionen ın der Reichsverfassung, 163 D48 Vgl auch unten
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rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaft ohne einen ent-
sprechenden Besitzstand 1M Normaljahre 1624 auf Grund eigener
Machtvollkommenheit des Landesherrn. Soweıt dadurch die 1624
1m Besıtz befindliche Religionspartei ın ihren Rechten beeinträch-
tigt wurde. mußte eıne solche Zulassung das Reichsrecht
verstoßen. 1€eSs galt VOT allem für die Finräumung der Parıtäat.
Wurde dagegen durch eıne Zulassung anderer Religionsgemein-
schaften die Rechtsstellung der privileg1erten Religionspartei nıcht
beeinträchtigt. hieß die katholische Seite S1€E weiıl sS1e dem
Jus reformandı das größere Gewicht beimaß. indes die CVEa

gelische Lehre S1e ablehnte weiıl S1Ee In dem Besitzstand des Jahres
1624 eıne unabänderliche Garantie sehen wollte

In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts seizite eıne lo-
leranzgesetzgebung In den größeren deutschen Staaten e1in. die
auf das Reichsrecht keine Rücksicht mehr ahm un siıch mıt diesem
1n Widerspruch seizte Voran Sing Osterreich mıt dem 1 0-
eranz-Patent Josephs L1 VO 1781, das insoweıt das Reichs-
recht verstieß. als es die nıcht unlıerten Griechen als geduldete
Religionsgemeinschaft anerkannte. Nachdrücklicher och VOTI' -
stieß die Toleranzgesetzgebung ın Preußen das Reichs-
recht Dies nımmt nıcht wunder. WenNn INna berücksichtigt, daß das
Allgemeine Landrecht füur die Preußischen Staaten VO

7{94 der geltenden Reichsverfassung und des Reichsrechtes keine
FErwähnung mehr tut Der Verfasser dieses Gesetzeswerkes.

S5varez. Sa 1MmM Reiche Nıu mehr eıne lockere Konföde-
ratıon der deutschen Staaten

Bis seiınem nde 1MmM Jahre 1806 hat das eich der ber-
lieferten Religionsverfassung festgehalten. Der Reichsdeputations-
hauptschluß VO 25 Februar 18505. das letzte Gesetz des alten
Reiches. das sıch mıt der Religionsverfassung beschäftigte, brachte
ZAWAalLl den Bau der alten Reichskirche ZU Eınsturz und schlug da-
durch der katholischen Religionspartei eıne Nn1€e wıeder verheilte
Wunde. asteite ber die Grundsätze der Religionsverfassung des
Westfälischen Friıedens nıcht Den Untertanen der sakuları-

eber,a.a. O
Carl 1€e 5varez, Vorträge über Recht und Staat Wissen-

schaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes
Nordrhein- Westfalen, 10), hrsg. VO He I1 un

öln und Opladen 1960. 5, 198
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s1ıerten Länder wurde eine Garantie des relig1ösen Besiıtzstandes
un!: des Kirchengutes gegeben, 1m übrigen den Landesherren g..
tattel, ıIn ihren Ländern andere Religionsverwandte neben der
privilegierten Religionsgemeinschaft dulden und diesen den
vollen Genuß bürgerlicher Rechte gewähren 63) en Lan-
desherren wurde nıcht einmal erlaubt. den Angehörigen eıner
anderen Religionsgemeinschaft parıtätische Rechte der auch U
das echt der öflfentlichen Religionsübung geben. AÄAuch die Zu-
lassung VO Sekten wurde nıcht gestattet S

Die Toleranzgesetzgebung Josephs IT (1781)
Schon unter Marıa T heresia (  —1 begann 1ın ÖOsterreich

eıne Staats- un: Rechtsreform. die VO der Aufklärung bestimmt
wurde. Unter Joseph I1 (1765/80—1790) erreichte der Einfluß der
Aufklärung den Höhepunkt. Noch ın der Keglerungszeit Leo-
polds I1 __ seizite unter dem Eindruck der Auswirkungen
der Französischen Revolution eıne Gegenbewegung eın Man hat
die Regierungsmaßnahmen Josephs LE VOT allem 1n bezug auf
seine irchliche Reformgesetzgebung, unter den Begriff des
Jo zusammengefaßt, ohne damıiıt esentliches ber
die dieser politischen Strömung zugrunde liegende Rechts- und
Staatstheorie auszusagen *. Unzweifelhaft stand der Kaiser
wohl be1 seınen Regierungsmaßnahmen als uch be1 selner Gesetz-
gebung unter dem Einfluß der Aufklärung. ber anders als be
dem VO iıhm als Vorbild verehrten Friedrich Gr (  —_-  )
aßt sıch be1 Joseph LL eıne klare philosophische Grundlegung der
Rechts- un Staatsauffassung nıcht nachweisen 32 Von Fried-
riıch Gr unterschied sich Joseph I auch durch seın Festhalten

überlieferten Glauben. daß eın Zeitgenosse mıt Verwun-
Fürstenau, [)Das Grundrecht der Religionsfreiheit 1 I; Ernst

Rudolf er, Deutsche Verfassungsgeschichte seıt 1789, Reform
und Restauration. 1789 bıs 1850, Stuttgart 1957, 51 {f.; eber, Die
Parıität der Konfessionen ı1n der Reichsverfassung, 267

31 Hierzu jetzt He1D Con d’ Rechtsstaatliche Bestrebungen 1mM
Absolutismus Preußens und Österreichs Ende des Jahrhunderts Arbeits-
gemeıinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- Westfalen. Geisteswissen-
chaften eft 95) Koöln und Opladen 1961, 2 s mıt Schrifttum.

32 Ma x Braubach, Die Reformen osephs IL (  0—1  ), In Geb:
N , an  UC| der Deutschen Geschichte, {L, Stuttgart

303 Note
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derung bemerkte. der Kaiıser habe ein Leben 1M Jenseits g..-
glaubt *. Man ist gene1gt, der Iranzösischen Aufklärung eım
Kaiser eınen stärkeren Einfluß beizumessen als der deutschen.
Haftet doch den Maßnahmen des alsers mehr das Vorwärts-
drängende und Revolutionäre der französischen Aufklärung als
das Bedächtige und Konservative der deutschen Aufklärung
Der Kaiser bekannte siıch einem Reformprogramm, das eıne
mittlere Linie und eıne allmähliche Entwicklung ablehnte: Bl

G 6fautfaijreles grandeschosestout d’un coup.
Bahnbrechend War der Vorstoß des alsers 1ın der Frage

der religiösen Toleranz. Sie gehörte den VO Marıa There-
s1a schon 1775 hervorgehobenen Generalsätzen Josephs E: denen
die Kaılserın nıcht folgen können glaubte: Freie Religions-
übung (Toleranz), Vernichtung des Adels 1mMm Hinblick auf die all-
gemeıne Gleichheit und Anerkennung einer allgemeinen Frei-
heıt ° Gerade bei der Toleranz stellt S1  ch die Frage nach den
gelistigen Grundlagen der eformmalßnahmen Josephs IT tto
Peterka hat die Grundlagen des Toleranz-Patentes Josephs I1
VO 15 Oktober 1781 aıuch 1n Einwirkungen der französiıschen Auf-
klärung sehen wollen. Kis sSe1 der aufsehenerregende Fall des Pro-
testanten Calas 1ın Toulouse SCWESCH, der infolge eınes Justiz-
iırrtums Mordes einem katholischen Verwandten Qa US

religiösen Gründen unter Anklage gestellt und hingerichtet 1762
späater ber VO höchsten königlichen Gerichtshof Parıs für
unschuldig erklärt und rehabilitiert wurde 1765 Vo al T1
den all 1n einem Iraıte SUu la tolerance l’occasıon de
la mort de Jean Calas 1763 auf ®® Peterka sieht sogar einen
sprachlichen Zusammenhang zwıischen diesem Iraıte und dem
Toleranz-Patent VO 1781 3 Man wird die Frage nach den gelstl-
SCH Grundlagen der Toleranzgesetzgebung Josephs Il u annn
beantworten können, WEeNn INa die Quellen der Rechts- und

riedric Engel-Jänosi1i, osephs [ Tod 1mM Urteil der eit-
CHNOSSCH, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung
4 .9 1950, 355 F. Engel-Jänosi, a.a. O. S, 326

Aenzel, Joseph I1 un das Naturrecht, Zeitschrift öffent-
ıches Recht 1! 919/20, 5924

Auszugsweise bel Carl 1r Quellen ZU es des Papsttums
un des ömischen Katholizismus., Tübingen Nr. 547, 405

Da Das Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus als
rechtsgeschi  tliche DO Böhmens, 1n: ulletin of the International Com-
miıttes of Historical ScIeENCESs Vol L Paris, 1957, 144
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Staatsanschauung des alsers einwandtrej erschließen annn Dies
15 nach dem bisherigen Stande der Forschung nıcht möglıch. Doch
lassen sıch Jetzt schon ein1ıge Hinweise geben. WEeNn INa ermitteln
kann. VO welchen Persönlichkeiten der Kaiser 1n seıner Jugend
eıne Ausbildung 1ın der Rechts- und Staatslehre empfangen hat

ber diese Frage herrscht Streit. Nach einer ın NC UCTET Zeit
wıeder VO Franz Klein-Bruckschwaiger veriretenen Auf-
fassung hat Maria Theresia den Unterricht der nachmaligen
Kaiser Joseph IT und Leopold IL 1n der Rechtswissenschaft unNn:
Staatsgelehrsamkeit 1mMm Jahre 1761 arl Anton rhr VO

Martini (  —_- übertragen, der se1t 1754 die neuerrichtete
Lehrkanzel Tür Naturrecht der Universıtät Wien innehatte ö
Im Schrifttum sieht InNna ıIn Martini neben
.  } dem Leibarzt Marıa ] hereslas., eıne der wichtigsten
Gestalten für die Kirchenreformpläne der theresianıschen uUun:
Josephinischen Zeıt ®?. Hans VO Voltelini glaubte 1910) für
eıne Unterweisung Josephs LL durch Martini keine Belege finden

können 4' Dagegen lehnte If e 1 1920) eıne Unter-
weisung des Erzherzogs durch Martiniı nachdrück lich ab und
machte für diese Tätigkeit 1MmM Bereiche des Staats- und Natur-
rechtes den Hofrat und Professor der T heresianıschen Ritter-
akademie Christian August rhr VO Beck (1720—1781 ?)
namhaft In ihren Grundanschauungen weıchen eck un
Martiniı weitgehend voneiınander ab äahrend Beck sıch keines-
WCESS eıner bestimmten Kıchtung der Naturrechtslehre der Auf-
klärung verpflichtet ze1ıgt, steht Martıiniı eindeutig unier dem Fın-

Franz Klein-Bruckschwaiger, Karl Anton VO Martiniı ın der
Zeit des späten Naturrechts, Festschrift Karl a er Innsbruck 1950, 120
bes 126 f.: Die es der chtsphilosophie ın der Naturrechtslehre VO

Karl Anton VO Martinıi. Zeitschrift der Savıgzny-Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germ. Abt. Cl 1954, 2374

39 Wı Der Josefinismus und se1neesBeiträge ZU

Geistesgeschichte Österreichs, runn-München- Wiıen 1948, 39
Zu Gerhard VQa Swlieten Jetzt T1edrıic alter, Männer Maria-
Theresia, Wien 1951, 123

s Die naturrechtlichen Lehren und die Reformen
des 1 Jahrhunderts, Historische Zeitschrift 105, 1910, ff 3 Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt 3 9 1915, 546

41 Menzel, a.a. O 511 If£.; ders., Beiträge ZU eschichte der
Staatslehre Akademie der Wissenschaften iın Wien ıl.-his Klasse Sıt-
zungsberichte, 210 Band, Abhandlung), Wien un Leipzig 1929, 466
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fluß der deutschen Aufklärung, VOT allem el
doris (  Z  ) un!: Christian Wolffs (  S Martinıi
ıst der eigentliche Verfasser des sogenannten al
Gesetzbuches VO 1 O4 das auf den gleichen gelistigen
Grundlagen autfbaut wWw1e€e das Allgemeine Landrecht füur 1€e
Preußischen Staaten VO 17 947

Neuere Untersuchungen 1MmM Haus-. Hof- un Staatsarchiv In
Wien haben ergeben, daß Martini nıcht der Lehrer Josephs I1 g -

se1n ann.,. Diese Ergebnisse werden anderer Stelle nıe-
dergelegt werden. Als Lehrer des Erzherzogs kommt vielmehr
der Hofrat Beck In Betracht. dem der Unterricht des Erzherzogs
1ın verschiedenen Rechtsmaterien übertragen worden iıst Adaolf
Menzel hat darauf hingewlesen, daß der Hofrat rhr VO Beck
der eigentliche Urheber e1INnes Werkes ist,. das 1m Jahre 1790
AaNODVYVIN unter dem Titel ‚.Natur- und Völkerrecht,. entl-
worfen VO einem großen Staatsminister”. erschienen
und VO em Herausgeber, dem Erlanger Professor Johann
Georg Fr Pabst. dem Staatssekretär Johann Christoph

(  E  ) zugeschrieben worden
ist Diesem Werke liegt eın Manuskript zugrunde, das sıch 1n
einem Bande des Haus-, Hof- und Staatsarchivs ın Wien befindet
und den Titel „Kern des Natur- und Völkerrechts., ent-
worien ZU Unterricht für eıinen großen Prinzen. rag
Nach Adolf Menzel ıst Iso eck der Verfasser dieses Manu-
skrıptes 4 Diese I hese hat bisher eıner Nachprüfung In den KEr-
ziehungsakten Josephs IL 1mMmM Haus-, Hof- und Staatsarchıv
Wien standgehalten. Letzte Sicherheit ın dieser Frage ann ber
erst die ın Vorbereitung befindliche Ausgabe der Erziehungsakten
Josephs IL bringen. Immerhin sınd WIT berechtigt, nach dem
Jetzıgen Stande der Forschung den rhr VO Beck als den Er-
zieher des Erzherzogs Joseph 1n den naturrechtlichen Grund-
Jagen des Staats- und Völkerrechtes 1n der Zeıt zwıschen 1751 und
1759 bezeichnen

Hören WIT nUu W as 1mM „Kern des Natur- und Völker-
rechts“ ber die Gewalt eiInNnes Regenten ın Ansehung der
Religion (2 Buch Kapitel) ausgeführt wird

42 Vgl hlıerzu Conrad, .
Menzel, Beck Jetzt Martiın erold, beiH Conrad,

a.



Religionsbann, JToleranz und Parıtät Knde des alten Reiches 185

S 1 Daß die Religion bei den Menschen alter SCı als die bürgerliche
Verfassung, und daß JEeNEC auch ohne diese bestehen könnte, 1st e1INe

unleugbare Wahrheit
&S 9 So c  S demnach die Menschen der Religion willen Repu-

bliken getreien sind eben c haben S16 An-
sehung der Religion iıhren Willen der Majestät unterworfen
Hieraus folgt daß keine weltliche Öbrigkeit ber die (GGewissen
herrschen und as die ntertanen glauben oder nıcht ylauben
sollen, befehlen annn ott allein sieht das Herz der Menschen,
und Er allein 1st vermögend ihnen dasjenige wirken, W as

der Verstand nıcht begreift
Weil aber dennoch die Religion das Wohl und Weh der bürger-
lichen Regierung sehr großen Einfluß hat liegt dem Re-
genten ob dahin trachten, daß der Staat nıcht durch falsche
Glaubenssätze Gefahr laufe, oder unter dem Vorwand der Religion
gekränkt werde mehr da die wahre Religion ohnmöglich
ZU Schaden oder Verderben irgend Republik der Welt
gereichen annn

S 5 Ein Regent ıST daher befugt die Gemeinde der Gläubigen oder die
Kirche SC1NEINN Lande schützen und aufrecht erhalten, allem
Zwiespalt vorzubeugen un den Religionsstreitigkeiten Einhalt
tun, aber nıcht dieselben durch en Machtspruch der Zar durch
das Schwert entscheiden, sondern die Irrenden durch liebreichen
und gründlichen Unterricht besseren belehren lassen

S 6 Gleichwie aber aller Religionszwang wıder das natürliche echt
laäauft 1st hingegen C112 Regent nıcht schuldig, ntertanen VO

verschiedenen Sekten SC1HNEIN Reiche oder Lande dulden, die
mehrenteils unter dem Deckmantel außerordentlichen TOM-
migkeit oder Einsicht gefährliche Satze führen

S 7 So weıt erstreckt sıch die Gewalt der weltlichen Obrigkeit An-
sehung der Religion. Die Vernunit erkennt Sarl ohl AaUuS derselben
Natur un Kigenschaft diejenigen Schranken. welche zwischen dem
Staat und der Kıirche geistlichen Sachen gesetizt sind ohngeachtet
CIN1SC Völker AaUusSs Politik das geistliche un: weltliche Regiment
miıteinander vermischt haben

Wiedergabe nach dem obenerwähnten ruck Original Wien
Staatsarchiv Abht Haus- Hof- und Staatsarchıv Hs 752) überprüft Die
Randbemerkungen von anderer and werden der Vorbereıtung be-
findlichen Ausgabe der Erziehungsakten osephs I1 mı1ıt ZU Ahbdruck ebracht
werden Zur Ergänzung VO  D C 1 auf d1ie Ausführungen dem ebenfalls
dem Frhr VO Beck zugeschrıebenen (vgl Menzel U.) „Kurzen
Inbegrif des Deutschen Staatsrechts Z Unterricht ST
önıglichen Hoheit des Erzherzogs Josephiı entworfen Buch

Kapıtel d 7 hingewlıesen „Gleichwie außer den en uch die Mennonisten,
Quäker Wiedertäufer Herrenhuther und andere Sekten mehr verschiedenen
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Unzweifelhaft steht der Verfasser dieser Ausführungen auf
dem Boden der religiösen Toleranz, aßt ber deren rechtliche
Gestaltung en Man braucht Sar nıcht auf die Iranzösische Auf-
klärung. insbesondere al zurückzugreifen, die gEel-
stıgen Grundlagen des Toleranzgedankens bei Joseph LL aufzu-
decken. WenNnn diese Lehren Gegenstand des Unterrichts des Krz-
herzogs In selner Jugend ware danach dem Erzherzog be-
reıts 1ın den Erziehungsvorträgen des rhr VOoO eck dieser
Gedanke nahegelegt worden.

Wenn Martini auch nıcht als der Lehrer osephs IL angesehen
werden kann. ıst doch se1ın Einfluß auf die kirchenpolitischen
Maßnahmen Josephs LL 1n spateren Jahren nıcht ın Abrede
stellen 4 Daher wird INa auch die Auffassung Martinis ZU

„Rechte des Regenten 1n Religionssachen‘“ heranzıehen
mussen. In seiınem „Allgemeinen Recht der Staaten”,
deutsche Ausgabe VO 1799 4 das ber aut altere Vorlesungen bis
In den Anfang der 60er Jahre zurückgeht 4 führt Martini
diesem Gegenstand AaUS Hauptstück) :
S 209 Unmöglich können diejenigen, die einen Staat gründen, die

Übereinkunft treffen, daß sS1e diejenige Religion für wahr halten
wollen, die dem größeren el gefallen würde. Die Religion be-
ruht auf natürlichen, unumstößlichen Beweisen un auf der gyOLL-
lichen UOffenbarung. Der Regent annn niemanden aut irgend eıne
Art Zzwıngen, eiwas für wahr halten, OVON nıcht durch
Gründe überzeugt wird. Nach der Lehre der Vernunft eibt eSs
keine menschliche Gewalt ber das Gewissen anderer.

S 210 Vergebens würde InNanl einwenden, daß der Regent, weiıl doch
für den Unterricht selner Untertanen SOrSCH hat, auch den

Ländern nicht 1Ur heimlich, sondern auch öffentlich tolerijert werden. So jedo
mit der Verordnung des Westfälischen Friedens nıcht einstimmıg 1st, und nu

die Ruhe VO  — gCnh eiINeTr geringen Anzahl nicht siören, connıyrendo g —
duldet wird.“ Vgl Wiener Staatsarchiv Abt. Haus-, Hof{- und Staatsarchiv Hs 754

Nach Viktor Bıbl, Kaiser Josef O8 Eın orkämpfer der yroßdeut-
schen Idee, Wien und Leipzig 1943, 2 , schrieb der Reichshofrat Moser:
„Ich weiß au dem un: des U  — verstorbenen Herrn VO  b Martinı], daß ose:
ihn oft gebeten, ihm eiımlıc! Bücher mıtzubringen, aus denen eiwas lernen
könnte.“

r 1 Nnı ]lgemeines Recht der Staaten. Zum Gebrauch
der öffentlichen Vorlesungen 1n den Staaten. (Ganz NEeEuUuUeE VO  - dem Ver-
fasser selbst veranstaltete Übersetzung, Wien 1799,

Dies ergıbt sich aQus der Praefatio der lat Ausgabe Vgl Conrad,
A, P 39
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ınneren Gottesdienst vorschreiben könne: denn zwischen Unter-
riıcht und Zwang iıst eın sehr großer Unterschied.

211 Es gibt also Religionshandlungen, welche keinem Zwange unter-
liegen, entweder weil S1e blo( 1Mm Geiste und ın Gedanken VOILI-

gehen, oder weiıl 1er der Zwang ]  T die gesunde Vernunit
der die Offenbarung laufen würde. Diese Freiheit VO

Zwange wird Gewissenstfreiheit genannt. Die Gewissensfreiheit
darf VO  - dem Regenten nıcht gekränkt oder verletzt werden.

artını kennt Iso die Gewissensfreiheit, 1n die einzugreıfen
dem Regenten verboten ist Er kennt ber uch den Unterschied
zwischen der wahren und herrschenden Religion eiınerseıts und
der alschen und NUuU geduldeten Religion anderseilts. Er verleiht
dem Regenten das Recht. .„„Kirchen, die eine falsche Religion be-
kennen. dulden und vorteilhafte Verträge mıt ihnen e1Nn-
zugehen., oder sS1e nıcht dulden, WeNnnNn S1e gefährlich werden“

228) Die wahre Religion annn nıemals dem Staate gefährlich
werden: „Es ıst vielmehr eın Merkmal der wahren Religion, daß
s1e mıt dem Besten des Staates übereinstimme “ 212) Martin1
kennt ferner den Unterschied zwıschen dem öffentlichen (Gottes-
dienst und prıvaten Religionsübungen. Für die letzteren schließt

jeden staatlichen Zwang aus (S 211), indes für die öffent-
lichen Gottesdienste eıinen staatlichen Zwang für zulässig
klärt
S 205 Man Sag nicht, daß der Regent eıinen Untertan nıcht miıt Gewalt

zwıngen könne, bei dem öffentlichen Gottesdienste un anderen
Religionsgeschäften erscheinen, weiıl 6S überhaupt nıicht
laubt ıst, jemanden durch Zwangsmittel dem anzuhalten, w as

sich als übel vorstellt. Denn wWwWenn auch der Untertan VO  — eıner
törichten un ırrıgen Meinung durch das Gesetz nicht zurück-
gebracht werden kann, ann doch selbst nach den Grund-
satzen der natürlichen Religion des allgemeiınen Bestens

einer außern Handlung SCZWUNSC werden, die sich 1rrM1ger
Weise als ose vorstellt. Wie könnte b SOoONst diejenıgen ZuUu

Verteidigung des Vaterlandes anhalten, welche ın dem Wahn
stehen, daß diese Verteidigung unerlaubt sel.

Das Toleranzsystem Mara ist gegenüber dem Beckschen
System veriteinert. enthält ber auch starke Einschränkungen.
Gleichwohl zeıgt das Toleranz-Patent Josephs I1 Anklänge
Martinis TLehren. IDER Toleranz-Patent gewährte den Augsburgi-
schen und Helvetischen Religionsverwandten (Lutheraner und Re-
formierte) SOW1e den nıcht unıerten Griechen eın ıhrer Religion
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gemäßes Privatexerzitium hne Rücksicht auf den bisherigen
Stand Soweıt die Akatholischen bereits 1m Besitze des OÖffent-
lichen Religionsexerzitiums sollte Ccs dabei se1n Bewenden
haben Die römisch-katholische Religion blieh die herrschende
Religion. Ihr allein sollte grundsätzlich der Vorzug des öffent-
lichen Religionsexerzitiums zukommen. daß ihre KRechtsstellung
eigentlich nıcht beeinträchtigt wurde. Die Vorzugsstellung der
katholischen Religion drückte sıch auch darin A US, daß die Stol-
gebühren dem parocho Propr10 vorbehalten blieben 4.) ber
die zugelassenen Religionsgemeinschaften hinaus wurden Sekten
nıcht geduldet Schließlich gewährte das Patent den tolerierten
Akatholiken „dispensando“ KEeWISSE bürgerliche Rechte und folgte
darın ın etwa der Parıtätsvorschrift des Westfälischen Friedens
IPO Art 35) ber die relig1öse Toleranz hinaus wurde den
nichtkatholischen Untertanen eıne beschränkte bürgerliche Gleich-
berechtigung (Parität) eingeräumt +

Wortlaut des JToleranz-Patentes osephs IL be1i Gustav ran Das
J1oleranz-Patent Kaiser osephs IL Urkun  1C| es selner Entstehung
un selner Folgen, Wien 1882, S. 37 . auszugsweilse bei 1 Quellen
e Geschichte des Papsttums Römischen Katholizismus Nr 592, 415 Die
kaiserliche Entschließung und Initiative bel Joseph aaß, Der Josephinis-
INUS. Quellen se1INerTr es ıIn Österreich 1760—1790, Band Ent-
altung un: Krise des Josephinismus Fontes Austriacarum.
Österreichische Geschichtsquellen Abt Diplomatarıa ei acta, Band), Wien
1953, 270 ff’ Nr Zur Vorges  ichte des l1oleranz-Patentes untier Maria-
Theresia siehe aaß, ' ff’ der eınen unmiıttelbaren Einfluß der
Vorschläge des Kanzlers enzel Anton Fürst Kaunitz-Rietberg
(1711—1794) ZU J1oleranzgesetzgebung unter Marıa Theresia auf das Toleranz-
Patent osephs l WAäar blehnt, doch annımmtLt, daß S1e, „WCNN nıcht ZU prak-
tischen, doch ZU eellen Vorbereitung Jjenes für die österreichische
Monarchie bedeutsamen Dokumentes wesentliches beigetragen“ haben 5.46)
Neuestens ZU l1oleranz-Patent: U Geschichte des Prote-
stantısmus 1n Österreich, Graz-Koöln 1956, 208 I: fe TTe
Die Umwandlung Bayerns INn einen parıtätischen Staat, 1ın Bayern. Staat und
Vr  ©2 Land un e1C| Forschungen ZU Bayerischen es vornehmlich
1mMm Jahrhundert Archiv und Wissenschaft. Schriftenreihe der Archivalischen
Zeitschrift, 111), Wilhelm Wıinkler ZU edächtnis, hrsg. VO  > den
staatlıchen Archiven Bayerns, München 1961, f$ der ın der Zuerkennung
gEWISSET die Akatholiken „dispensando“ keine Parıtätsvorschrift
sehen will, weiıl die Zuerkennung dieser Rechte VO  - eıner behördlichen KEr-
messensirage abhängig gemacht WAäafrL, indes die Befreiung VO der Leilnahme

katholischen Religionsübungen un dem Gebrauch katholischer Eıdes-
ormeln allgemein erteıilt WAarT. Das letztere Zugeständnis stand 1 Gegensatz

der ben unier 205 erwähnten Auffassung Martinis.



Religionsbann, Toleranz und Parität Ende des alten Reiches 189

So hat ın Osterreich ZWar die Aufklärung der relig1ösen ole-
Tanz ZU diege verholfen. Doch blieb die Toleranz auf bestimmte
Bekenntnisse beschränkt. die Jedoch keineswegs mıt der römisch-
katholischen Religion die staatskirchenrechtliche Parıtaäat erlang-
ten Die 1mMm Toleranz-Patent grundgelegte bürgerliche Parıtät der
nıchtkatholischen Untertanen wurde durch das F  C

Bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten deutschen
Erbländer der Osterreichischen onarchie VO 1811 auf
den Bereich des Privatrechtes übertragen. bestimmt: .„Die
Verschiedenheit der Religion hat auf die Privatrechte keinen Kın-
fluß. außer insofern dieses be1 einıgen Gegenständen durch die
Gesetze insbesondere angeordnet ıst

Die Toleranzgesetzgebung ın Preußen (1788/94)
In Brandenburg-Preußen ergab sıch durch den Übertritt des

kurfürstlichen Hauses ZU retormierten Bekenntnis 1613 schon
bald eıne Auflockerung der strengen, aut dem Westfälischen Frie-
den beruhenden religionsrechtlichen Vorschriften. Hinzu trat
der KFrwerb katholischer Gebiete. wodurch sıch der Finfluß
des katholischen Bekenntnisses erheblich verstärkte. Schließlich
haben die brandenburgisch-preußischen Herrscher schon seıt dem

Jahrhundert relig1öse Sekten 1ın ihrem Lande geduldet D Unter
Friedrich Gr wWar der preußische Staat ın selner Reglerungs-
prax1ıs schon eıner weitreichenden. mıt dem W eestfälischen
Frieden keineswegs mehr vereinbarenden Toleranz über-

Ihren gesetzlichen Niederschlag ber fand die relig1öse
Toleranz erst 1n dem Edikt VO Juli 17858, dıe Religions-
verfassung 1n den preußischen Staaten etreffend,
nach seinem geistigen Urheber Johann Christoph Woellner
(  Q  ) auch Woellnersches Religionsedikt genannt ”.

Das Religionsedikt SEeTZ ın den Einleitungsvorschriften die
Zur endgültigen Herstellung der Parıtaäat In Österreich jetzt eit-

fer, a.a.O S. 99, auch Mecenselfy,a
Vgl Jetizt CT Die Pariıtät der Konfessionen 1n der Reichsver-

Tassung, 30
51 ext be]l Carl Ludwıg Heılınrich Rabe., 5Sammlung preußischer

Gesetze un: Verordnungen USW. Band Abteilung, Halle 1825, 726 if.:;
auszugswelse bel 15 Quellen AA es des Papsttums un
des Römischen Katholizismus Nr 4, 416 Zum Religionsedikt siehe jetzt
Weber, a.a.QO 249
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unter Friedrich Gr eingeschlagene Linie der Toleranz fort Es
gewährleistet den .„„drei Hauptkonfessionen der christlichen Re-
ligion nämlich den Reformierten. Lutherischen un RSömisch-
Katholischen‘“ ihre bisherige Verfassung, raumt ihnen miıthın 1N€e

bevorzugte Rechtsstellung un: zugleich Parıtät e1in 1) Dies
bedeutete zugleich die Anerkennung der staatsbürgerlichen Parität
ihrer Anhänger Den bisher Preußen öffentlich geduldeten
Sekten soll gemäß der den Preufischen Staaten VO jeher CN-
tuüumlich CWESCNECN Toleranz“ der landesherrliche Schutz für ihre
gottesdienstlichen Zusammenkünfte erhalten bleiben ($ 2) Der
Übertritt VO Religion ZU anderen WIT  d erlaubt. dagegen
das Proselytenmachen. VOT allem der katholischen Geistlichkeit.
verboten (SS 3/4)

Vor CIN1S5CN Jahren hat Fritz Valjavec darauf hingewiesen
daß ZU Hauptgegenstand des Religionsediktes die Bestimmun-
SCH hinzukommen die den Schutz des Lehrbegriffes der refor-
mıerten und Iutherischen nach dem Wortlaut auch der katholi-
schen) Kirche gegenüber den Einflüssen der Auifiklärung bezwek-
ken Das Religionsedikt ist miıthin C1O Ausdruck des Rückschlages

die unter der Regierung Friedrichs Gr allzu starken Ein-
flüsse der Autfklärung auf das ge1ist1ge und relig1öse Leben den
preußischen Staaten Bemerkenswert ıst daß diese Reaktion
bereits Z WEl Jahre nach dem ode des Königs und noch VOT AÄAus-
bruch der Französischen evolution einsetzte Der ge1lıstıge Ur-
heber dieses Ediktes War der unter Friedrich iılhelm 11 einfluß-
reiche Minister Johann Christoph Woellner (  __  )
den Friedrich Gr als betrügerischen un: inirıganten
Pfaffen ezeichnet hatte Dieses Urteil hat Woellner den
Augen SCINeEeTr zeıtgenössischen Gegner und deren Nachfahren be-
lastet und e1inNne gerechte Beurteilung der Stellung Wöllners und
SC1INEeTr kirchenpolitischen Maßnahmen beeinträchtigt. Für uUNXns ist
wichtig, daß das Religionsedikt VO 1788 ZWarLl die Errungen-
schaften der Aufklärung auft religiösem Gebiete die religiöse
Toleranz un Parıtat den preußischen Staaten ZU gesetzlichen
Anerkennung brachte. sıch zugleich ber die geIsSiLge Be-
CSUDNS der Aufklärung innerhalb der Kirche wandte. weiıl S1IC die
kirchliche Lehre zerseizen drohte

52 Fritz Valjavec Das Woellnersche Religionsedikt und g'-
schichtliche Bedeutung, Historisches ahrbuch 19592 3806

33 Zu oellners FEinfluß Preußen Geschichte
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Das Woellnersche Religionsedikt konnte bei der Stärke des
Finflusses der Aufklärung 1n Preußen und angesichts der ın
Preußen ZU Herrschaft gelangten Lehren der Naturrechtsschule
der Aufklärung, vornehmlich Putfendorfs und Wolffs. nıcht
angefochten bleiben. Der Vorstoß die ın dem Religionsedikt
niedergelegte Religionsverfassung erfolgte bald 1 Zuge der
Rechts- und Gesetzesreform ın den preußischen Staaten. die Fried-
rich Gr noch 1ın den etzten Jahren selner Regierung eingeleitet
hatte Die eigentliche Seele dieser Reform., die schließlich 1mMm Al-
gemeınen Landrecht für die Preußischen Staaten om) Februar
794 gipfelte, der Geheime Ober- Justiz- un! Tribunalrat arl
1€e Svarez (  Ml  ), hat ın seinen Vorträgen VO dem
preußischen Kronprinzen, dem spateren Könıig Friedrich Wiıl-
helm ILL D die Grundsätze der Religionsverfassung
dargelegt, wıe sS1e ın der preußischen RegilerungspraxI1s ausgebildet
worden und schließlich Aufnahme 1n das Gesetzbuch g.-
funden haben

Begriff der wahren Toleranz:
1. Der Staat MUu jede Religionspartel, deren moralische Lehren

nıichts enthalten, w as der öffentlichen uhe und Sicherheit
wıder ware, dulden.

9 Er mMu jeder solchen Religionspartei die freie Übung des (Gottes-
dienstes nach ihrem System gestaltten, soweıt dadurch die bürger-
liche uhe und UOrdnung nıcht gestiOrt wird.

6M Jedem Bürger des Staates mMu 65 freistehen, welcher Religions-
parteı sich halten wolle.

A. Niemand mMu bloß se1nes Religionsbekenntnisses VO der
eilnehmung den Rechten un Vorteilen der bürgerlichen G:
sellschaft ausgeschlossen werden.

5. Der Staat mMu nıcht gestattien, daß eıne Religionspartei die —_

ere beunruhige, drücke oder verfolge.
Einschränkungen diıeser Toleranz:
1. Der Staat annn eıne Relig10n VOTLT der anderen begünstigen und

unterstützen, sobald u diese Begünstigung nıicht ın ruck und
Verfolgung der übrigen ausartert.

des Preußischen Staatswesens VO Tode Friedrichs des Großen bıs den
Freiheitskriegen, an Leipzig 1880, 177 H E an Leipzıig
1882, Zu oellner Jetzt auch E Staat un Bürger
1m Recht Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlunge Band 47), Bonn 1959,

un
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2. Unterschied des Exereitil religionis publici ei prıvalı.
Solange darüber anderweitig nichts bestimmt ıst, hängt Vo
Staat ab, welche Art VO  — Exercitio dieser oder jJjener Religions-
parteı gestatten wolle
Wenn das Exercitium religion1s durch Verträge und Verfassungen
bestimmt 1st, mu der Staat darüber halten und kann, wenn
solches tut, elıner Intoleranz nicht beschuldigt werden.
Wenn eıne Religionspartei ehrsätze hegt, die ‚WafTt! sich nıcht

die bürgerliche uhe und Ordnung sind, die aber doch ihre
Bekenner hindern, die Bürgerplilichten ach ihrem SaNZCH Um-
fange erfüllen, ann eıne solche Religionsparteı sich nıcht
beschweren, wenn ihre Teilnehmung den Rechten der bürger-
lichen Gesellschaft nıcht IN völlig yleichem, sondern 1U 1n einem
verhältnısmäßig gerıingerem Maße verstattet wird. Fxempel VO

den Mennonisten, denen INa nıcht vestattet, baäuerliche Grund-
stücke akquirieren, weil sS1e nıcht Kriegsdienste iun D

Die VO Svarez entwickelten Grundsätze betrafen die Rechte
des Staates als Aufsichtsinstanz ber die Religionsgemeinschaften.
Dieses Aufsichtsrecht (Oberaufsicht) ergab sıch Aa UuSs dem damals
In Preußen herrschenden staatskirchenrechtlichen Territorial-
system ””. Von diesem 5System AaUuSs konnte eıne positıve Stellung-
nahme ZU Religionsedikt des Jahres 1788. soweıt sıch dieses auf
die kirchliche Lehre bezog, Iso diszıplinären Charakter hatte,
nıcht ohne welıteres erfolgen *. Svarez ahm ber diesen Fragen

54 Carl 1€e 5Svarez,. Vorträge über Recht und Staat, hrsg. VO  —

Hermann Conrad und erd einheyer Wissens  aftlıche Abhand-
Jungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- West-
alen, 10) Köln und Opladen 1960, 55 509 Zu Svarez A XIX
mıiıt einschlägıigem Schrifttum 10)

Zum Territorialsystem (Territorvalismus) siehe (Mie Je und) Sehling,
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, begründet VO  D

Herzog, hrsg. VO Albert au 19. Band., Leipzig 1907, 527.18.:
Hariıng, Lexikon für 1heologie und irche, hrsg. VO Michael Buch-

5 Band., Freiburg Br 19537, Sp 051/52 (Schrifttum); C o
Bornhak, Preußische Staats- un Kechtsgeschichte, Berlin 1903, I,:

Svarez, Vorträge über Recht und Staat. 501 .. behandelt
untier dem 1ıte „Über das eC| der Oberaufsicht“ des Staats über
die Religionsgesellschaften) und bezeichnet als Recht der Oberaufsicht des
Staates: „Vermöge dessen darauf sehen muß, daß 1 Staat keine Gesell-
schaften geduldet werden, die dem wWe des Staates zuwıder sınd un die
öffentliche Ruhe un Sicherheit gefährden önnten“ 504)

Zutreffend Bornhak, Preußische Staats- un Rechtsgeschichte,
325, der 1n dem Religionsedik eınen Widerspruch ZU Territorialsystem

sıeht
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Stellung. Eın solches innerkirchliches Recht konnte nach Svarez
der errscher LUr haben, WCNN ihm dieses VO der Religionsge-
meıinschaft selbst übertragen worden ist

„Kın protestantischer Landesherr ist nıcht berechtigt, den
Kirchengemeinen In seıinen Landen und deren Lehrern und Predi-
SCrNH unabänderliche Lehrvorschriften erteilen. Daß azu AaU-
dem ihm zukommenden Rechte der Oberaufsicht nıcht befugt sel,
erhellt Aaus demjenigen, w as oben VO en Grenzen dieses Rechtes
gesagt worden 1st, VO selbst. Sollte also dergleichen echt
wirklich haben., müßte ihm VO der Kirchengemeine ber-
Lragen worden se1In. Es läßt sich aber unmöglich behaupten, daß
die protestantischen Kirchengemeinen ihren Landesherren e1in
solches Recht ZuU Erteilung unabänderlicher Vorschriften haben
erteijlen können und wollen. Sie können nıcht gewollt haben,
da S1e sıch eben darum Vonxn der katholischen Kırche absonderten,
weil sS1e nıcht w1€e diese die Autorität des Papstes, der Konzilien
und der Kirchenväter ın Religionssachen anerkennen wollten, SOI-
ern behaupteten, daß eın jeder u diejenigen Religionssätze —_
zunehmen schuldig sel, die nach der Bibel durch eıgene VOI -

nunftgemäße Prüfung als wahr erkannt un eingesehen habe Sie
konnten also unmöglich irgendeinen Menschen als Richter ıIn lau-
benssachen anerkennen wollen, und konnte unmöglich ihre Ab-
sicht se1N, ihren Landesherren be1 der Übertragung iıhrer gesell-
schaftlichen Kirchenrechte auch die Befugnis A Erteilung unab-
anderlicher Lehrvorschriften einräumen wollen.

hne das Woellnersche Religionsedikt NENNCH., lehnt
Svarez dessen disziplinäre Vorschriften ab Dies erfolgte iın einem
Augenblick, als eben eın erfahren den Prediger Schulz
aus Gielsdorft. der., weiıl mıt dem Zopfe, der bürgerlichen
Haartracht. anstatt ın der üblichen Amtestracht., der Perücke. die
Kanzel bestieg, allgemein als „Zopfschulz“ ezeichnet wurde.

Verstoßes DE das Religionsedikt eingeleitet worden
Wa  — Zuständig für dieses Verfahren War das Kammergericht,
dessen Direktor. der spatere Justizminister
VO Kırcheisen (  —l  )) ebenfalls mıt der Sache befaßt
wurde. Am 1 Maı 1792 entschied das Kammergericht, daß Schulz
nıcht au seiınem mte Zzu entfernen sel, weil Z WaLl nıcht mehr
als lutherischer. wohl ber als christlicher Prediger erachten
sel. Friedrich ılhelm IL er1ff DU unmiıttelbar ın das Ver-
fahren e1N, indem das Urteil dahin anderte. daß Schulz
Q UuUSs seinem mte entlassen Nl Gegen die Kammergerichts-

34 66  varez,a.a.O.5S. 51
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rate, die Schulz freigesprochen hatten. seizite Geldstrafen
test. die allerdings später 1mMm Gnadenwege erlassen wurden ®®
Der Eingriff des Köni1gs ın das Verfahren wurde als Macht-
spruch angesehen, den ben die echtsreiormer 1n der Eın-
leitung des ıIn Vorbereitung befindlichen Gesetzeswerkes eiınem
Verbot unterwerfen wollten ®?. Angesichts der drohenden /uspit-
ZUNS ın dem Fall des Zopfschulz ist verstehen. daß der
Kammergerichtsdirektor VO Kircheisen anläßlich des Besuches
des preußischen Kronprinzen eım Kammergericht März
1792 1ın seıner Ansprache darauf hinwies. dalß Friedrich Gr oft
durch ungestumes Andringen Machtsprüchen veranlaßt worden
sel. jedoch betonte: „Die gesiıttete Welt. dieses mächtige
Tribunal. 1Ss5 dahın übereingekommen, sich m 1ıt dem
Worte Machtspruch Ungerechtigkeit als verschwi-
sterte Idee denken.

Die mahnenden Worte des hohen preußischen Richters haben
den Könıg und seınen Minister Woellner nıcht gehindert, das
Religionsedikt auch 1mMm Wege des Kingriffes ın die Justiz ZU.

Anwendung bringen.
Am Juni 1794 trat das Allgemeine Landrecht für die preußi-

schen Staaten 1n Wirksamkeit. Das Gesetzhbuch enthielt 1m eil
11 Titel Von den Rechten und Pflichten der Kirchen
und geistlichen Gesellschafiten. die roklamation der
Glaubens- und Gewissenstfreiheıit:

Die Begriffe der Finwohner des Staates VO ott und göttlichen
Dingen, der Glaube und der ınnere Gottesdienst können eın
Gegenstand VO Zwangsgesetzen se1In.

Zum Prozeß den Prediger Johann Heinrich Schulz 1739
bis 1823 genannt „ZopfIischulz  . sıiehe es des
Preußischen taatswesens, 1.B 2359 ff 9 tölzel Carl 1e
Svarez. Fın el Berlin 1885, 4020 iL.; Kleinhevyer, .

Vgl rnha Preußische Staats- un Rechtsgeschichte 269 Hier-
jetzt Conrad, Rechtsstaatliche Bestrebungen 1mMm Absolutismus Preußens

un!: Österreichs Ende des Jahrhunderts, 3 Der ungerechte Eingriff
des Königs Jag wenıger In der Abänderung des Urteils, das der Herrscher nach
damals noch vorherrschender Auffassung za verschärfen durfte, als ın der
Einflußnahme auftf die Rıchter Zum Machtspruchverbot 1n Strafsachen jetzt

Kleinheyer,a.a.QO. S, 87 1
Vgl tölzel. a aı C© 250 Der Vortrag Kırchelisens 1ın Aus-

gewählte TKkunden ZU Brandenburgisch-Preußischen Verfassungs- un Ver-
waltungsgeschichte, hrsg. VO Wilhelm Altmann, el 15.—18. Jahr-
hunderrt. Berlin Nr 81, 495
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82 Jedem Einwohner 1 Staate mMu eiıne vollkommene Glaubens-
un Gewissenstfreiheit gestattet werden.

S z Niemand ıst schuldig, ber se1ıne Privatmeinungen ın Religions-
sachen Vorschriften VO Staate anzunehmen.

AM) Jedem Bürger des Staats, welchen die Gesetze fähıg erkennen, für
sıch selbst urteilen, soll die Wahl der Religionspartei,
welcher sıch halten will, frei stehen.

Das Allgemeine Landrecht VO 1794 geht Iso 1n der Gewäh-
runs der Glaubens- und Gewissensfreiheit ber das Religionsedikt
VO 178585 hinaus. Fs unterscheidet zwıschen Religionsgesellschaf-
ten. die sıch ZU öffentlichen FWeier des (Gottesdienstes verbunden
haben (Kirchengesellschaften). un Religionsgesellschaften, die
gewl1lssen anderen besonderen Religionsübungen vereinıgt S1IN:'  d
(Geistliche Gesellschaften) (SS Den VOo Staate ausdrücklich
auigenommenen Kirchengesellschaften wıird die Rechtsstellung
VO privilegierten Korporationen verliehen. Ihre irchlichen (G@e-
bäude stehen den privilegierten staatlichen Gebäuden gyleich. Die
ZU Gottesdienst und ZReligionsunterricht bestellten Personen
haben die gyleiche Stellung wWwW1e€e Staatsbeamte SS Den
übrıgen Religionsgesellschaften sınd 1Ur beschränkte Rechte
erkannt (SS

ITrotz des Inkrafttretens des Allgemeinen Landrechtes haben
der König und Woellner der Weitergeltung des Religions-
ediktes festgehalten, obwohl ernsthafte Zweifel bestehen mußten.,
ob es nıcht durch das CUue Gesetzhbuch außer Kraft gesetizt worden
sel. rst der Thronwechsel des Jahres 1797 und die Entlassung
Woellners 1MmM Jahre 1798 üuhrten eınen Wandel herauf. Das
Religionsedikt verlor selıne Bedeutung, ohne allerdings jemals
ormell aufgehoben werden ®*. Kıs ıst möglich, daß die eindring-
lichen Mahnungen VO Svarez In den Vorträgen der Jahre 1791/92
VOT dem preußischen Kronprinzen Friedrich ılhelm diesen als
König veranlaßt haben. das anstößige Religionsedikt fallenzu-
lassen. So blieb das Religionsedikt VO 1788 1M preußischen
Staatskirchenrecht ıU eıne Episode. Bemerkenswert ber 1ST, daß
sowohl dieses Kdikt als auch das Allgemeine Landrecht VO 1794
den TEL großen christlichen Bekenntnissen die gleiche Rechts-
stellung (Parität) eingeraäumt haben un: daß das Allgemeine
Landrecht die Glaubens- und Gewissenstfreiheit nıcht mehr be-

Bornhak, Preußische Staats- un Rechtsgeschichte, 23925
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schränkte., sondern S1e chlechthin anerkannte®?. Auch insoweıt
SINg die preußische Toleranzgesetzgebung ber die österreichische
hinaus. Man darf ohl E daß sıch auch In dieser Frage die
Gedankenwelt Friedrichs Gr auf das Allgemeine Landrecht
ausgewirkt hat

Die Toleranzgesetzgebung iın Frankreich (1787/91)
In Frankreich hatte das FEdikt VO Nantes VO Jahre 1598,

VO Könıg Heinrich (1589— 1610 erlassen, den Reformierten
un ihrem relig1ösen ult eiıne YEW1ISSE Freiheıit verliehen. Ander-
seı1ts wurde auch die Freiheit der katholischen Religion ıIn den
Gebieten wiederhergestellt, 1ın denen sS1e In den Religionswirren
unterdrückt worden wa Ludwig XIV (  E  ) wıderrief das
Edikt VO Nantes durch eın KEdikt VO (Oktober 1685. das den
öffentlichen ult des reformierten Bekenntnisses untersagte, die
Reformierten von allen öffentlichen Funktionen ausschloß un
ihnen den Abschluß elıner Ehe unmöglich machte Die VO ihnen
hne Mitwirkung des katholischen Priesters geschlossenen Ehen
(sogenannten marlages desert) nichtig und wurden als
Konkubinate angesehen. rst der Toleranzgedanke der Aufklä-
Tuns schuf ]Jer Wandel. Voltaire rügte die französische Gesetz-
gebung ber die Eheschließung der Reformierten. Diese selen
schlechtergestellt als die Juden In zunehmendem Maße beschäf-
tıgte sıch die Literatur mıt der Frage der Eheschließung der
Reformierten ®. Noch unier Ludwig XMVI (  A  ) erg1ing das
Toleranzedikt VO 2 ovember 17807, das den Nichtkatholiken
YEWISSE Rechte einraäumte. ihnen VOT allem die Freiheit der Fhe-
schließung wiedergab, indem ihnen gestattete, nach ıhrer Wahl
VOT dem zuständigen katholischen Pfarrer der VO dem premi1er
offeier de Justice ihre Eheschließung vorzunehmen. 1eweıt die
Aufklärung mıt ihrem Toleranzgedanken eingewirkt hat. verrat
das Edikt selbst. 1ın dessen Vorspruch der Könıg erklärt. daß die
bisherige Gesetzgebung die Nichtkatholiken unzweckmäßiger-
welse für ihre Geburt bestraft habe. „„CM“ les prıvant des droits

Bornhak, a.a. O 320 If.; eDer, Die Parıität der Konfes-
s1ionen ın der Reichsverfassung, 245

5 Die Grundlegung der modernen 1vyılehe durch
dıe französische Revolution, Zeıitschrift Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germ. Abt 6 9 1950, 330 . bes 2592
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qUC la nature de reclamer leur faveur O: Fıine Ahn-
iıchkeit mıt dem Toleranz-Patent Josephs Jl des Schwagers
Ludwigs AL zeigt das Fdikt dadurch. daß der katholischen
Religion die bevorzugte Rechtsstellung bewahrt: Art Aa
relig1on catholique, apostolique et romaıne continuera de Jou1r
seule. ans notre FrFOVYAaUNLC, du culte public.“ Das Edikt ist nıcht
Jange 1n Wirksamkeit SCWESCH. Die Französische Revolution hat
schon bald die Freiheit des Religionskultes erklärt (Verfassung
VO September 1791 Titre La ıberte tout homme
d’exercer le culte religieux auquel est attache®) un die Zivilehe
eingeführt 1792 wodurch die Unterschiede des Bekenntn1isses bei
der Eheschließung für den Bereich des Zivilrechtes enthelen.

Damiıt War die christliche Grundlage der Toleranzgesetz-
gebung, wWwW1€e S1e sıch ın Deutschland noch bis 1ın die Mitte des

Jahrhunderts erhalten hat. verlassen. Der Staat wurde Z

neutralistischen. achristlichen und schließlich antichristlichen
Staat

Schlußbetrachtung
Kassen WIT das Ergebnis dieser Ausführungen ZU  CH,

ergıbt sıch folgendes:
Die Aufgabe der Wahrung eıner Finheit der qcOhristlichen

Lehre un Kirche begründete 1im mittelalterlichen Reiche den
Religionsbann. Idieser stand dem Reiche Infolge der Re-
formatıon SINg der Religionsbann (Jus reformandiıi) ın die and
der Landesherren über., die das Bekenntnis ihrer ntertanen be-
stımmten un: Herren der Landeskirchen wurden. Fine Fın-
schränkung des landesherrlichen Religionsbannes bedeutete das
erstmalig 1mM Augsburger Religionsfrieden anerkannte Abzugs-
recht andersgläubiger Untertanen. denen das Friedensinstrument
VO Osnabrück den relig1ösen Bekenntnisstand des Normal-
jJahres 1624 gewährleistete C Z.) un bürgerliche Gleich-
berechtigung (staatsbürgerliche Parität) einraumte. urch das
Westfälische Friedensinstrument wurde ber auch den TEl christ-
lichen Bekenntnissen, dem römisch-katholischen. Iutherischen
un reformierten. die Gleichberechtigung 1mMm Rahmen der Reichs-

64 Editeconcernantceuxquinefontpasprofessiondela
novembre 1787, Recueil des ancıennes lois irancalses

depuls l’an 420 Jusqu ä la Revoluti:on de 1789, LOom. 28, Par Jourdan,
sambert, Decrusy, Parıs 1827, 479
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verfassung gewährt staatskirchenrechtliche Parität). Andere Re-
ligionsgemeinschaften relig1öse Sekten) wurden 1MmM Reiche
nıcht geduldet Der Versuch. VO allem Bayerns und Preußens. bei
den Säkularisationsverhandlungen ıIn den Jahren 1802/03 1m Reiche
die allgemeine freie Religionsübung ZU Grundsatz erheben.,
scheiterte ®©. Der Reichsdeputationshauptschluß VO Februar
1803 schuützte den status religionis bei territorialen Veränderungen
infolge der Neuordnung des Reiches und verlieh dem Landesherrn
das Recht, „andere Religionsverwandte dulden un: ihnen den
vollen Genuß bürgerlicher Rechte gestatten  .. 66. Diese Vor-
schrift bedeutete keineswegs die Aufhebung der Religionsver-
fassung des Reiches, die auft dem Westfälischen Frieden beruhte.
sondern 1U deren Fortbildung ö In Ausführung des Reichs-
deputationshauptschluß erließen VO allem Bayern un üurttem-
berg Religionsedikte, die dem Gedanken der Toleranz und Parität
Raum gaben (1 Januar 15803 bzw Februar 1803 ö Die Dre
Bische und österreichische Toleranzgesetzgebung ıst 1ler nıcht
Vorbild SCWESECH 6‘

rst nach dem Zusammenbruch des Reiches wurde das Parı-
tatssystem ZU Grundsatz des Irühen deutschen Verfassungs-
rechtes. Schon die Deutsche Bundesakte proklamierte die staats-
bürgerliche Gleichberechtigung (Parität) der Anhänger der TEl
christlichen Religionsparteien ıIn den Ländern und Gebieten des
Deutschen Bundes 7 Der deutsche Frühkonstitutionalismus erhoh

Pfeiffer, Die mwandlung Bayerns ın einen parıtätischen Staat,
101

nst Rudolf uD Hrsg.), Dokumente ZU  _ deutschen Verfas-
sungsgeschichte, Deutsche Verfassungsdokumente Dn Stutt-
gart 1961,

Vgl rnsti Rudolf Hub S Deutsche Verfassungsgeschichte seıt 1789,
Reform un Restauration 1789 bıs 1850, Stuttgart 1957, 51 1€e auch

oben un 1€e€ auch das kaiserliche Hofdekret VO Juni 1585053
der Frage der konfessionellen Stimmverteilung 1M Reichsfürstenrat bei

W ] r 1 g 1 Der Fürsten-Rat nach dem Lünerviller Frieden,
Berlin 18553, 519, bes 303

e.1  er, Die mwandlung Bayerns ın eınen parıtätischen Staat,
85 ext eb 106

el  CT a.a.0O)
70 Art „Die Verschiedenheit der christlichen Religions-Parteien kann

ın den Ländern und Gebieten des deutschen Bundes keinen Unterschied ın dem
ECNUSSE der bürgerlichen un politischen Rechte begründen.“ Huber,
Dokumente D deutschen Verfassungsgeschichte 1,



Religionsbann, Toleranz und Parıtät Ende des alten Reiches 199

die religiöse Toleranz und Parıtät ZU verfassungsrechtlich g..
sicherten Grundsatz (Kurhessische Verfassung VO 1831 S 29,
Abs 1, 30) V meıst jedoch unter Beschränkung der Parıtät auf die
TEl anerkannten christlichen Konfessionen (Bayerische Verfas-
SUNS VO 1818 Lit 9: Badische Verfassung VO 1818 SES
W ürttembergische Verfassung von 1519 2  ’ Saächsische Vertfas-
SUNS VO 1831 3)72 Nur wenıge deutsche Länder hielten
der Bevorrechtigung der protestantischen andeskirche Ffesit “ Die
Frankfurter Reichsverfassung sa das Verbot eiıner solchen Be-
vorrechtigung VO (S 147 Abs 2) gewährleistete, daß durch das
relig1öse Bekenntnis der Genuß der bürgerlichen und staatis-
bürgerlichen Rechte weder beschränkt noch beeinträchtigt werden
dürfe 146). erstrebhte jJedoch zugleich unier dem Einfluß des
Liberalismus die Irennung VO Staat und Kirche 147 Ahbs 1) 7
Damiıt lenkte S1e 1n ([>1)1> Bahnen der staatskirchenrechtlichen Kınt-
wicklung eın

72 ube Ta Dokumente ZU deutschen Verfassungsgeschichte I, 204
A, 147 158 174 J8

7i Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Mecklenburg.
uDer, Dokumente Z  — deutschen Verfassungsgeschichte 1

519 Hierzu ders., Deutsche Verfassungsgeschichte seıt 1789, Der
Kampf Einheit un Freiheıit. Stuttgart 1960, 779



Kleinere Mıtteilungen

Die Wiederentdeckung der Honoriusfrage 1m Abendland
VO  - BAUMER

D:. Verurteilung des Papstes Honorius [ Jahre 681 durch das
allgemeine Konzil VO  S Konstantinopel hat die mittelalterlichen heo-

logen und Historiker des Abendlandes aum stärker berührt. So war

möglich, daß anl 1]1er die Kenntnis VO seliner Anathematisierung all-
mählich verlor. Fs ist kennzeichnend, daß die einflußreichen Geschichts-
schreiber des Spätmittelalters Platina, Naucler, Sabellicus, 1US ME
Volaterranus un: Schedel In ihren Chroniken un Papstviten nichts ber
die Verurteilung des Papstes Honorius berichten obwohl 1m Brevier
In der zweıten Nokturn Heste des heiligen Papstes Leo I1 seıne Ver-
urteilung erwähnt und auch 1M Liber PontifGcalis (in der ıta Leos 1L.)
Honorius unter den VO! allgemeinen Konzil Verurteilten aufgezählt
wurde ‚:WAarTr führen mehrere Historiker den Namen Honorius bei der
Frwähnung der Monotheletenhäupter mıft ıs scheint ihnen jedoch

Vgl über ıhn IhC VIL, Caspar, es des Papst-
tums I1 (L1übıngen 1933 507% 531 .g Kirs ch, Kirchengeschichte
(Freiburg 1930 074 685— 688 704 f’ Cn Kirchen-
geschichte 112 (Paderborn Z()8 f’ c D e 1t, es der Päpste {12
München 1955 47—58 it.: wellere Lat LIhK V’ 474

Vgl über sS1e I, esder NEUETEN Hıstorl1ographie Mün-
chen 1911 55 154 i J o 10L Geschichtsauffassung und eschichts-
schreibung 1n eutschland unier dem INnNUuU des Humanismus (Leipzig 1910

01 {f., und die eNISPTL. biographischen Artikel 1MmM Über die Papst-
bıographıen uUun: Papstchroniken des Miıttelalters iıst ıne Arbeit VOo  D

1n Vorbereitung. Vgl auch seınen Aufsatz „Das Papstbild 1n der Ge-
schichts  reibung des späteren Mittelalters” Römische Historische Mitteilungen I
956/57 Graz-Köln 1958 106—129

Hıer heißt In qua SynNodo condemnatı SUNT Serg1us, Cyrus, Honorius,
Pyrrhus, Paulus el Petrus EeCNON ei Macarıus CNn discıipulo SUu Stephano qu]1
uUunNnalhll voluntatem el operatıonem 1n Domıiıno Jesu Christo dixerunt vel praedi-
Caveruni(.

4A er pontificalis, ed uchesne (Paris 1955 2359 ın Uua el condemnatı
SuUunt Cyrus, Serg1us, Honorlus qu1ı uUunNnam voluntatem et operatıonem ın
domiıno Jesu Christo dixerunt e praedicaverunt.

5 Miıttelalterli Historiker, die über die Verurteilung des Honorius be-
richten, verzeichnen D5ö 1ı N D' Die Papst-Fabeln des Mittelalters utt-
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nıcht mehr bewußt SCWECSCH se1n, daß 6s sıch be1 dem genannten
.„Honorius” Papst Honorius handelte. Ebenfalls wußte INa  - ohl
nıcht mehr., daß ach dem ormelbuch der römischen Kirche, dem Liber
1Urnus der neugewählte Papst In seıner Professio fidel die Zustim-
Nn  s Z Verurteilung des Papstes Honorius gegeben hatte

LKırst 1mMm 15. Jahrhundert wurde 1 Abendland ® dieses EKreigni1s
wieder erortert. Der Kamaldulensergeneral Ambrosius I raversarı ®
übersetzte das Werk des Manuel Kalekas (F 1410 SCZC die Irrtümer
der Griechen 1: Darın seizte sich Kalekas mıft der Frage auseinander,
ob Papst Honorius Häretisches gelehrt habe und mıt echt verurteilt
worden sel 1: Als Johannes de I urrecremata seiıne Summa de Ecclesia
schrieb. beschäftigte sich als erstier abendländischer Theologe wieder
näher mıt der Honoriusfrage 1 Denn die Verurteilung eines Papstes
gart 166 If.; Kirsch, Kirchengeschichte (Freiburg 688;
"IhC VIIL, 123 5  6 Vgl dazu Ho LTILK V1?2, 1014

Vgl 1ıber Diurnus, ed D eTr 1UrnNnus Romanorum Pontıi-
ficum Bern 1958 155 Auctores uUueTrTO nOul hereticı dogmatıs sergı1um, pyrrhum.
paulum. et peirum. constantinopolıtanos. un C©Uu honor10 quı prauls
adsertionibus fomentum impendit. parıterque ei theodorum Taranıtanum. et
CYyrınum. alexandrınum. Cu imiıtatorıbus. simulque el hos qu1 hereticum
dogma et1am uerıtate fidei synodaliter declarata. aique predicata pertinacıter
defendebant 157 I gratia de1i ep1ISCOPUS sanciae catholicae ei apostolicae
ecclesiae urbis oMmMme hu1c profess10on1 recite ei orthodoxe el sıcut SUDETIUS
legitur subser1ps1ı ın uenertabile COTrDUS tuum beatae peire apostolae optulı COINl-

sSeruandam. Vgl auch ’3() U, 349
Be1l der Wiederentdeckung des etTr 1Urnus nahm I1a  - besonders der

zıt1erten Profess10 fideiji der neugewählten Päpste Anstoß, vgl dazu Ko LE D

er 1Urnus Der Bericht über die Verurteilung des Papstes Honorius WarTr

für iırmond S. ] 9—16 der Anlaß, VO der Herausgabe des ET
1Urnus abzusehen. Er wollte den Gallikanern keine en das Papst-
tum 1n die an spilelen. Die Veröffentlichung des as Holste scheiterte
der Verschleppungstaktik der LZensur, die dem Beriıicht über die Verurteilung
des Honorius Anstoß nahm. Über die es der Ausgaben des er
Diurnus, die e1INe hıstorı1a calamıtatum 1sT, vgl KFoerster Über

Holste un se1ne. Ausgabe des er 1UTrNus vgl aıuch a m
Westfälische Zeitschrift 01/102 1953 2387—390; de LTIhK V 9 456

Im Osten nahm ; Neilos Kabasılas vgl über iıhn k) 1r
und theologis Lıteratur 1mM Byz Reich München Z) Z Honoriusfirage
ellung 149, 705 Vgl über ı9n W o dk LIhK 1?, 431

10 Vgl über ın LIhK VI? 1367
Miıgne 152} 24511 Abgedruckt: Migne 152, —

13 Vgl über iıh LIhK V 9 10953
Vgl D Die Papst-Fabeln des Mittelalters (Stuttgart

169 Anders Kı ch, Kirchengeschichte (Freiburg 1930 HSS Anm 160
‚Sicher wurde urrecremata nıcht TsST durch Kalekas mıt der Verurteilung des
Honorius bekannt, w1e Döllinger annahm.“ urrecremata zıtiert aber usdrück-
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durch e1in Konzil widersprach seınen restauratıven Auffassungen ber
das Verhältnis VO Papst und Konzil. Er behauptete darum, die Ver-
urteilung sSe1 eın Irrtum der Orientalen SCWESCH und auf Grund alscher
Informationen erfolgt. Begründung dafür ist ihm der Brief des Papstes
Agatho das Konzil VO Konstantinopel, 1n dem bei der Aufzählung
der verurteilten Monotheleten Papst Honorius nıicht genannt wurde 1

Die Behandlung der Honoriusfrage durch Johannes de lurrecremata
löste jedoch eC1InN gyrößeres Kcho Aaus,. Das ist deshalbh verständlich, weil
die 1 heologen und Kanonisten des Spätmittelalters selbst Johannes
de lurrecremata die Möglichkeit bejahten, daß eın Papst Häretiker
werden könne. Die Erörterung der Frage, W as geschehen habe, Wenn
der Papst ın äaresie falle, ahm bel ihnen einen breiten Raum e1inNn 1 Sie
führen die Hälle des Marcellinus, Anastasius 1 Liberius, Felix, Johan-
Nes ıl U, &. a aber keiner VO ihnen erwähnt dabei die Verurteilung
des Papstes Honorius. Die Ansicht, daß der Papst Häretiker werden
könne, blieb noch lange wirksam., und auch der Ausbruch der Refor-
matıon anderte bei den meısten Theologen dieser Stellungnahme
lich Manuel Kalekas, vgl se1ıne Summa de ecclesia tfol D9D8T. IDETS Nichtwissen
der mittelalterlichen Historiker die Verurteilung VO Papst Honorius zeıgte
sıch besonders unter Clemens v als INa  b VO  > französıischer Seite e1nNn Anathem
über den verstorbenen Bonifaz VIIL forderte. Damals machten die Verteidiger
VOoO  - Bonifaz geltend, daß Bonifaz als Verstorbener, der sıch nıcht mehr VOCI-

antworten könne, jedem irdischen Gericht, also auch dem Römischen u
entrückt 2e1. Damals wäre, betont mıt Recht Döllinger (Papst-Fabeln 168 [
den Anwälten des französischen O1E€S das Beispiel des Honorius sehr willkom-
me  — SCWESCH als Beweis aIur, daß die 1T auch über eınen otien Papst das
Anathem verhängte.

15 Vgl Summa de ecclesia Venedig 1561 12b I1 (5- 9 9 Wol D08T Quoniam
Honorius, 1le NUNyUanı NEeCcC dum vıveret Nec pOost mortiem repertus fuıt posulsse
1n Christo uUuNan tantum voluntatem el uUuNan operatıonem, unde NC ab aposto-
lıca sede SC patrıbus occidentalibus talis iudicatus est, 1immo Agatho Dapa
nullam mentionem fecıt de 1lo Honorio, qUCIM orı:entales dicunt favısse erTOTI-
bus SerTgil. nde creditur quod hoc fecerıint orJentales mala el alsa
sınıstra informatione de praefato ONOTIO decepti öllinger (Papst-Fabeln
170) sagtı dazu Dieser Versuch, heber e1nem ökumenischen Conecilium 1ne
grobe Verirrung aufzubürden, 1Ur die: Ehre e1Nnes Papstes retien, stand
1n jJjener Zeıt vereinzelt.

Johannes de a, Summa de eccles1i1a Lib IL, C: 102,
Hol 241r Quod VCIO papa PECT haeresim notarıam ei contumacıter defensatam
cadat papatıu, eti ıta 1DSO Jure sıt prıyatus, pate multis. Vgl auch 1ıb {{ (S_

112, WHol 260vY qula S1 OMAaNus pontiıfex efficitur haereticus 1DSO facto UQJUO cadıt
fide Petri cadıt cathedra, ei ede Petri, et pCI CONSEYQUCHS Judicium quod

acerTet talis haereticus NO esset Judiıc1um apostolicae sedis Über se1ne Un-
fehlbarkeitslehre vgl die nıcht ımmer krıtische Studie VO  - Massı1ı, Ma-
gistero infallibile de]l papa nella teologia di Glovannı da Torquemada (Iurıin
1957



Die Wiederentdeckung der Honoriusirage 1 bendland 205

nichts 1 Ifiteressanterweis-e berichten auch Martin Luther un andere
lutherische Polemiker ın den ersten Jahrzehnten der Reformation nichts
VOo der Verurteilung des Honorius. Kennzeichnend für ihre Unkenntnis
dieser Frage ist die 1536 erschienene Papstgeschichte VO Robert
Barnes der Luther das Vorwort schrieb. In der ıta des Honorius
erwähnt Barnes nıichts VO der Anathematisierung des Papstes 2 Auch
be1i den frühen katholischen Verteidigern des päpstlichen Primats >  eSC
Luther findet sıch darüber keine Notiz 2 Der ersie Theologe, der sich
1 Jahrhundert mıt der Honoriusfirage beschäftigte, Wäar der nieder-
ländische Iheologe Albert Pigge 22 Er kannte die bedeutendsten Schrif-

Vgl z. B roNn yMuS Kms er das unchristliche Buch Martını
Luthers, abgedruck 1ın Enders, Luther un Emser. Ihre Streitschriften aus

dem re 1521 Halle So der Bapst nıcht izu yn ffentlichen
ketzer wyrdt hat volkummen gewalt uber die ganizen Christenheit,
Concilia...: Joh ck, De Primatu Petri Parıs 1521 Lib ILL, Fol XC Con-
ciılıum potest dubium deponere, simılhlıter haereticum. Dıie gyleiche Auf-
Tassung ındet sich ben den meısten Kontroverstheologen des Jahrhunderts,

be1l IThomas Campegg10o, vgl dazu LN, Campegg10 (Münster 1957
2 9 ferner be1l Johannes Driedo, De ecclesiastıcıs SCT1ptuUr1s ei dogmatıbus
(Löwen 1534 Fol 566 Sehr ar betont Alphons Castro Pigge, daß der
Papst 1n äres1e fallen kann: De Justa punıtione haereticorum: UOpera (Parıs
1571 Wol 1371 B’ bes Hol 1379 Supponamus 1gr Papam Ö 1n haeresim
abı el haereticum EsSSEC. Selbst Bellarmin nımmt dıe Möglichkeit a daß der
Papst Häretiker werden kann. Er erortier ausführl:ı die Frage: An Papa
haereticus depon1ı possılt: De Rom. ont. er IL, Über die Stellungnahme
‚ellarmins ZU  — Frage der häretischen Päpste werde ich anderer Stelle be-
rıchten.

Zur Frage Luther und der Papst vgl dve historisch unbefriedigende
Arbeit VOo  — Ernst B Luther N: der Papst München 1959

Vgl über ıh Koenen: LIhK 1?2, 1257
Vıtae INHNanNoOrulll pontificum, qUOS Papas vOCamus, diligenter ei fideliter

collectae (Wittenberg 1536 Hol. IIv Honorius Quia ın PaCce fuıt Eiccles1ia
ideo fere oO1i1UuUmMm clerum reformaryıt. Fol Sub Hoc seculo Nomothelitarum
( heresis vigult qQuamı prımum excıtarunt Georg1us patriarcha Constantıi-
nopolıtanus, Marcarıus, Pyrrhus, Paulus ei Petrus. FKol. VIIr erl über
die allgemeıine Synode VOo  S Konstantinopel, ohne die Verurteilung des
Honorius erwähnen. AÄAhnlıch Seb Tan Chronologia (Straßburg 1536
Fol XX HIV Vgl auch Wol XX XILY.

21 Cajetan, Fisher, 1g Köllin, aeus, Contarını . berichten
wohl über die „Häresien ” der : Päpste Marcellinus, Anastasıus, Johannes XXIL.,
Liberius, Coelestin. Vgl Adrian VE Questiones 1n sSent. praesertim C1Irca
sacramenta (Parıs 1516 Hol XVILLY Plures Nı1ım uerunt Pontifices Romanı
haereticı. Item NnOvISsSıme fertur de Joanne X X quod publice docuıit, declarayıt,
et ab ommbus tener1ı mandarıit quod anımae purgatae ante finale Judiıcıum NO  w

habent stolam, UJUAC est clara V1S10 de1
29 Vgl über ih 1n, Studien ZAUDE Schriftstellertätigkeit Pıgges

(Münster Nach Döllinger, Papst-Fabeln 170, hat INa  - sıch Sa erst nach
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ten der Papalisten un Konziliaristen des un beginnenden Jahr-
hunderts ber das Verhältnis VOon Papst und Konzil. Als humanıistisch
gebildeter 1 heologe verfolgte auch die Quelleneditionen seıner Zeit
Die Ausgaben der Kirchenväter, aber auch die ersten E:ditionen der
Akten der Konzilien für ih grundlegendes Arbeitsmaterial. Aus
den Konziliensammlungen VO Merlin, Crabbe un Longolius
erfuhr VO der Verurteilung des Papstes Honorius durch das und

allgemeine Konzil. Er überging diese Frage nıcht mıt Schweigen,
sondern ahm ın seinem umfangreichen erke „Hierarchiae ecclesiasticae
assertio ** das 1538 ın öln erschien, ausführ iıch TE T AAA G3a -  dazu Stellung 25 Die
Anathematisierung des Papstes ONOTIUS widersprach seliner neuartıgen
I hese, daß eın Papst nıcht Häretiker werden könne 2 Um S1e reiten,
ezeichnete die Verurteilung des Honorius als Fälschung un VOCI-
suchte diese Behauptung mıt aller iıhm ZU Verfügung stehenden Gelehr-
samkeit begründen 2

Pigge weıst zunächst darauf hın, daß keinen Geschichtsschreiber
gefunden habe. der Honorius als aäaretiker bezeichnet habe JIle ruüuhm-
ten vielmehr seıne Heiligkeit un: Rechtgläubigkeit 2 Er wolle aber
Honorius bei der Erörterung der angeblich „häretischen Päpste” nıicht
übergehen, weiıl Honorius nach den Akten des allgemeinen Konzıils

den Urhebern der monotheletischen äresie gehöre und deshalb VO
Konzil verurteilt worden sel 2

Zu Beginn der Sitzung berichteten die Konzilsakten: Mit dergius,
Cyrus, Pyrrhus, Paulus un Petrus musse auch Honorius VOoNn Rom
anathematisiert werden, weil ıIn seinem Schreiben Sergius 1n allen

der Mitte des Jahrhunderts wıeder angelegentlich mıiıt der Honoriusfrage
beschäftigt: „Die Tatsache der Verurteijlung WäarLr mıiıt dem jetzt VOo  S Baronius,
ellarmın und einıgen anderen entwickelten Systemen nıcht vereinbar. Man
suchte sS1e er beseıtigen. AÄhnlich urteilt AÄAmann In: IhC VIIL, 125

Über die Konziliensammlungen vgl Bäumer: LThK V1?2, 534
Die Ausgabe VO  > Longolius, Concilium Nicaenum. Synodi Nicaenae,
UUuUaDı Graeci septımam vocanıt. Opus DNAUDNC PEGGENSsS inyentum el Graeco VECISU_Mm,
erschiıen 1n öln 1540

24 Vgl dazu Je d1in, tudien ZU Schriftstellertätigkeit Albert Pigges
(Münster 1931 24— 30

Hiıerarchlae ecclesiasticae assertıo Köln 1544 Hol
26 Vgl dazu Je d.iD; Pigge 154 U
27 Vgl Hierarchiae Hol CO VIII

Pigge konnte sıch für diese Behauptung auf die Vita des Honorius
1 etr Pontificalis, auf Platina., Flavıus Blondus, Pıus 1L., Joh Nauclerus,
Raphael Volaterranus, Antonius Sabellicus berufen. Vgl Hierarchiae Fol CC

29 Hierarchiae Wol GO1H Inter Q UOS nolo praeteriıre Honorıum prımum.
ON, quod UJUOUAOM u  9 quı nobis adversantur, inter haeret1cos pontifices
CONNUmMeEeratum invyvenerım ut Cu1l etLam historlae sanctıtatıs, ei orthodoxae
fide testiımonıum luculentissiımum perhibent. Vgl auch Hierarchilae Hol COVULL
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Punkten dessen Auffassung gefolgt sSe1 un: se1ine gottlosen Lehren be-
tatıgt habe 3!

Gegen diese Aussagen der Konzilsakten erhebht Pigge starke Be-
denken. Nach dem Urteil der Historiker habe Papst Honorius als Erster
die monotheletische äresie verurteilt. Kür Pigge ıst erwlesen, daß
Honorius eın Monothelet WAar un: die Akten des Konzils gefälscht
sind 3

Zur Begründung selner Fälschungshypothese beschäftigt sıch Pigge
naäher mıt den Briefen des Papstes Honorius Sergius. Der erste
Honoriusbriel, dessen Unversehrtheit Pigge ebenfalls stark bezweifelt 3
lege w1e auch der zweıte Zeugnis davon ab, daß der Papst die recht-
gläubige katholische Lehre gegenüber der monotheletischen Haäresiıie
vertreten habe

Für die Fälschung der Akten durch die Griechen spreche die
Tatsache, daß Fälschungen dieser Art häuliger vorgekommen selen.
iıcht u die Akten des Konzils selen nachweislich gefälscht, sondern
auch au  N dem Zeugnis des Papstes Leo ıIn seinem Brief die Mönche ın
Palästina gehe hervor, daß e1InNn Brief Flavian ber die Mensch-
werdung gefälscht sel 3 Papst Nikolaus spreche 1n seiınem Briefe
Kaiser Michael VO  - Konstantinopel VO  w der „griechischen Gewohnheıt",

Hierarchiae Wol GCOVILL GCOVIIL Zu der Verurteilung vgl
le, Conciliengeschichte ILL, 201

31 Hierarchilae Fol GOCVIIL Sed quon1am omnıbus horum temporum
seriptoribus ei certissımae el hıstor1ı1s clarıssıme constat, eundem illum
Honorıium fulsse prımum hu1us haeres1ıs damnatorem, annıs fere ante
celebratam sexiam synodum, satıs clare deprehenditur hanc synodum assum
ın damnatıione memorTlae ei epistolarum sanctı Hononi1i, quod In actıone
eiusdem concılıı DEr legatos apostolicae sedis cConNYıctum esti asSahlı fınsse
synodum 1n actıone 1US VIL hoc est CI falsarıos infarta, UUa alıena erant
mente Synodi.

Hierarchiae KFol GCOVILL Nam prıma mıhl1ı 1O  > KETMANA aut SYNHCCIA
videtur. Zu diesen edenken vgl Hefele ILL, 179 Vgl neuestiens Galtijer:
La premilere lettre du Pa Honorius: Gregorianum 1948 42—61

Vgl Hierarchiae Hol CO VL tametsı nıhıl et1am erTorıs contineat.
Hol CCIX Plane N11ım invenles orthodoxam ei catholicam doctrınam Honoril
PrOFrSUS jugulantem heresim monotheleticam. Hierarchlae KFol CC X Haec
confessione 1U qu1d S56 potult magıs orthodoxum, magıs pıum, Sancium

Vgl dazu e | ILL, 1592 166
Hierarchlae Wol CCIX pCTI falsarıos el mendaces Graeculos,

odıum omanae ecclesi1ae haec infarta alıenissıma mente sanctı CON-

cilii. 35 DDer ext des Briefes: N VI, 057
Hierarchlae Hol CEGEIX uod N11ım ad hoc 1pSsum proclives Graec1

fuerint, O  S solum praedicta ESTATIUT quıntla Synodus, sed eti1am Conquerltur
beatissimus Leo0o SUae (qua ad Flayıianum incarnation1ıs verbı mysterıum —-

plıicaverat) em accidisse epistolae ut 1n alıa quadam Sua ad Palestinos estatiur
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Fälschungen vorzunehmen 3 Daher se1l 6S nıicht verwunderlich, daß auch
die Akten des allgemeinen Konzıils gefälscht se]len 3

Für die Rechtgläubigkeit des Papstes Honorius eindeutig auch
der Brief des Papstes Agatho das allgemeine Konzil, der Honorius
VO jedem Makel der äresie befreie 3 Denn hätte der Papstkönnen, daß der Fels Petri immer die rechte, evangelische, apostolischeund orthodoxe Lehre bewahrt habe und VO.  an jedem Irrtum unbeftfleckt
bewahrt geblieben sel, Wnnn Honorius eıne äresie gelehrt hätte 207

Papst Nikolaus erkläre ebenfalls ın seiınem Brief Kaiser
Michael, die römischen Bischöfe hätten sıch N1e mıt eiıner äretischen
Lehre befleckt &: Eine solche Behauptung hätte der Papst nıemals WaSChkönnen, Wenn Honorius Monothelet SCWESCH sel 2 Auf diese Gründe
gestutzt, elaubt Pigge eıne Fälschung der Akten des allgemeinen Kon-
zils annehmen können A

Nach dem Erscheinen der „Hierarchie“ Pigges bemächtigten sich die
Gegner des Papsttums der Honoriusfrage 4 Auf einer elehrtenver-
sammlung ın Regensburg wurde Pigge WC  — selıner Fälschungshypo-

Hierarchilae Fol COCLX Idem YJUOQUE testatur Ile Nicolaus 1uUSs
NOM1N1Ss Rom pontıfex ad aelem imperatorem Constantinopolitanum
Der T1e des Papstes Nikolaus Monumenta Germaniae Epist. VIL, 1) 457,
Mansı XV, 189

lerarchiae Fol (CCTX Nihil ıtaque M1rum, et1am hac parte idem
assa sextiae SynOodi, QJUae€E circumferuntur incertae el ei autoris un em1ssa
exemplarıa.

Der Brief des Papstes Agatho S ] X 278, vgl dazu He ILL,
254

Hierarchiae Kol CX Quibus vides um alfırmare, cathedra Petri
apostolorum PI1NC1DIS, nullam uUunquam prodiisse haeresim, quın potlus CVaANSC-
licae, atque apostolicae, orthodoxaeque fıdel rectitudinem, ın eadem fuisse CON-
servatam, UJUaEC dıyına gratija el singuları praes1dio, abh mnı CTITOTE ata
permanet. uod qua He fronte dixisset Iın facıe totıus Christi eccles1iae, S1
Honorius 1Ile eadem cathedra am 1PpSsam, UJuUuam ımpugnabat, docuisset
haeresim? d1 Hıerarchilae Fol CCIX

42 Hierarchiae Wol CCX Qua eti1am fronte Nicolaus Ile prımus Michaelis
imperatoris uisset lactare, 1n qua 1li respondet epistola de aQDO-
stolicae sedis pontificıbus, quod os DecC tenuls unquam asperserıt implae
aut haereticae sententlae?206  REMIGIUS BAÄUMER  Fälschungen vorzunehmen *. Daher sei es nicht verwunderlich, daß auch  die Akten des 6. allgemeinen Konzils gefälscht seien ®.  Für die Rechtgläubigkeit des Papstes Honorius zeuge eindeutig auch  der Brief des Papstes Agatho an das 6. allgemeine Konzil, der Honorius  von jedem Makel der Häresie befreie . Denn hätte der Papst sagen  können, daß der Fels Petri immer die rechte, evangelische, apostolische  und orthodoxe Lehre bewahrt habe und vor jedem Irrtum unbefleckt  bewahrt geblieben sei, wenn Honorius eine Häresie gelehrt hätte *°?  Papst Nikolaus I. erkläre ebenfalls in seinem Brief an Kaiser  Michael, die römischen Bischöfe hätten sich nie mit einer häretischen  Lehre befleckt *, Eine solche Behauptung hätte der Papst niemals wagen  können, wenn Honorius Monothelet gewesen sei*, Auf diese Gründe  gestützt, glaubt Pigge eine Fälschung der Akten des 6. allgemeinen Kon-  zils annehmen zu können *,  Nach dem Erscheinen der „Hierarchie“ Pigges bemächtigten sich die  Gegner des Papsttums der Honoriusfrage *. Auf einer Gelehrtenver-  sammlung in Regensburg wurde Pigge wegen seiner Fälschungshypo-  37 Hierarchiae Fol. CCIX D: Idem quoque testatur ille Nicolaus I. eius  nominis Rom. pontifex ad Michaelem imperatorem Constantinopolitanum  Der Brief des Papstes Nikolaus: Monumenta Germaniae Epist. VI, 1, 457,  MansiXV, 189 E.  % Hierarchiae Fol. CCIX E: Nihil itaque mirum, etiam hac parte idem  passa sextae synodi, quae circumferuntur incertae fidei et autoris nuper emissa  exemplaria.  3# Der Brief des Papstes Agatho: Mansi XI, 278, vgl. dazu Hefele III,  254 ff.  % Hierarchiae Fol. CCX C: Quibus vides illum affirmare, e cathedra Petri  apostolorum principis, nullam unquam prodiisse haeresim, quin potius evange-  licae, atque apostolicae, orthodoxaeque fidei rectitudinem, in eadem fuisse con-  servatam, quae divina gratia et singulari praesidio, ab omni errore illibata  permanet. Quod qua ille fronte dixisset in facie totius Christi ecclesiae, si  Honorius ille ex eadem cathedra illam ipsam, quam impugnabat, docuisset  haeresim?  4“ Hierarchiae Fol. CCIX D.  ‘ Hierarchiae Fol. CCX C: Qua etiam fronte Nicolaus ille primus Michaelis  imperatoris ... ausus fuisset iactare, in ea qua illi respondet epistola ... de apo-  stolicae sedis pontificibus, quod illos nec tenuis unquam rumor asperserit impiae  aut haereticae sententiae? ... Quod qua fronte audes dicere Nicolae, si non  solum Honorius ille apostolicae sedis praesul assertor fuit impietatis monothe-  liticae, sed etiam tot alii, quod hi faciunt, haeretici Romani pontifices?  43 Hierarchiae Fol. CCVIII E: Vindicatur Honorius a nota haeresis, et  coarguitur falsata lectio actorum VI synodi ut nunc impressa leguntur.  4 Die Behauptung von E. Amann [DThC VII, 125], daß die Magdeburger  Centuriatoren die Honoriusfrage zuerst in die Diskussion geworfen hätten, ist  zu berichtigen. Amann erwähnt zwar Pigge, bezeichnet ihn aber als Nachfolger  des Baronius. Auch Döllinger, Papst-Fabeln 170 £., ist die ausführliche Er-  örterung der Honoriusfrage durch Pigge entgangen.uod Qua fronte audes dicere Nicolae, s1 NO  S
solum ONOTIUS Ile apostolicae sedis praesul asserior fuıt ımpletatıs monothe-
liticae, se et1am tOot alıl, quod hı facilunt, haeretici Romanıiji pontifices?

Hiıerarchiae FHol GOVIII Vindicatur Honorius nota haeresI1s, ei
cCoargultur falsata lectio acitorum VI synodi ut NUNC impressa leguntur.

44 Die Behauptung VO  b VIÄIL, 125], daß die Magdeburger
Centuriatoren die Honoriusfrage ZUersi 1n die iskussion geworfen hätten, ıst

berichtigen. Amann erwähnt ZWar Pıgge, bezeichnet iıh aber als achfolger
des Baronius. Auch D 5 5n Papst-Fabeln 170 f5 ist die ausführliche Er-
Örterung der Honoriusfrage durch Pigge enigangen.
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these scharf angegriffen A Das ar für iıhn der Anlaß, seıne Auffassung
eingehender begründen. Seine Arbeit hließ 1549 als Anhang
selinen „Kontroversen drucken 4!

Auf ber A() Seiten versuchte nochmals begründen, daß Hono-
1US n1ıe€e aretiker SCWESCH sSEe1 und die Verurteilung des Papstes
Honorius nıcht den Latsachen entspreche. Pıgge erortert zunächst wieder-

die Frage der Echtheit der Akten des allgemeınen Konzıils. FWFür
eıne Fälschung der Akten spreche die Art, w1e€e nach Angabe der Akten
das Konzil abgehalten wurde 4 Danach präsidiere auf dem Konzil der
Kals mıt den Vornehmen sSe1INES Hofstaates. Der Kailiser sıtze aut
dem Richterstuhl, prüfe un entscheide alle Fragen. In selner Abwesen-
heıt beanspruchten die Vornehmen se1nes Hofstaates die richterliche
Gewalt. Unter inwels auft Beispiele Aaus der Konziliengeschichte VeI’-

sucht Pigge den Nachweis, daß ı1n Sachen des Glaubens ohl die Bischöfe
ber die Kaiser, nicht aber die Kaiser ber die Bischöfe Gericht
sıtzen hätten. Nach den Konzilsakten präsidiere ber der griechische
Kaiser, entscheide ber Glaubensiragen, richte ber Bischöfe und wasc

den römischen Bischof eiINne Verdammungssentenz —

lassen. Niemand könne glauben, daß eıne Anathematisıerung des
Papstes durch den Kaiser auf einem unıversalen un gesetzmäßigen
Konzil geschehen seın solle 4}

Gegen die Eichtheit der Konzilsakten spreche auch die orm des ın
ihnen berichteten Gerichtsprozesses Honorius 4 Bei einem g-

Vgl das Vorwort De actıs 264
46 De actıs qUaC up em1ssa circuniferuntur VI ei VIL synodorum quod

Parengrapha sınt ei mınıme ermana Diatribae: 016 Controversi]iarum, quıbus
NUNC exagıtatur Christi fides ei relig10 dilıgens el Iuculenta explicatıo (Parıs
1549 Kol 262 SUu! Nach Im L’6lement histor1que dans la CONITOVerse

religıeuse du XVI siecle Gembloux 1932 480, soll auch ıne eutsche Über-
seizung dieser Arbeit ex1istlieren: Frweisung der nächtheıt der acten der
sechsten un siebenten Synode, aus welchen iIna  - bewelsen will, daß Papst
Honorius dem rrthum der Monotheleten verfallen Nl 1542). Diese Angabe
gründet sıch auf eın Mißverstehen VOo  D D es der apologeti-
schen un polemischen I ıteratur (Regensburg 1889 241 Anm 1’ der
lateinische ıte des erkes ıIn deutscher Übersetzung angeführt wıird

De actıs 265 ıx modo el forma qUO celebratum memorTatur.
De actıs 2021 — bes D68T At 1n comment1c10 hoc concilio, Graeculus

Imperator, ın principalı throno resıdens, 1n ndel, tOot sSumN10S5S Ep1ISCOpDOS
iudicat? In prımae sedis, ei catholicae totıus ecclesiae praesulem, eti1am rebus
humanıs eXeMpIUM, damnatıon1ıs profert sententiam ® lam Christo CON1uUuNCiuUM,
anathema a h eodem pronuntiat? Hoc factum NUNqQUAa probabitur aut eti1am

potuılsse Her]l, ut laıcus homo praesideret velut jJjudex SUMNUS, 1n sacerdotalı
concılıo el definiendis Causıs istiusmodi 269r occıine qu1Squam, Cul vel m1ca
an mentiıs el iudielu superesi, ın concilio NO  = solum eccles1ast1ıco, sed eti1am
universali el Jeg1ıt1mo, actum potest credere? Kit haec nobis ratıo satıs evidenter
demonstrare videtur. quod nullum fuerıt concıl1iıum ecclesiastıcum legıt1imum,
m1ınıme VeTO OomMN1ıum universale, CU1US eiusmodiı acia uerınt

De actıs 2697 Altera nobıs ratıo, qua idem m1ıhı evıdens s5€6€ videtur,
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ordneten Prozeßverfahren Se1 der Nachweis notwendig, daß der Be-
schuldigte aretiker SECWESCH und als Häretiker unbußl£fertig
gestorben Se1 Sl Das Anathem bedeute nach Aussage der Schrift und
der Kirche die Irennung VO Leibe Christi 9 Auf keinen Fall könne

ber eiınen Toten das Anathem sprechen, solange nıcht sicher fest-
stehe., daß als aäaretiker unbußfertig verstorben sel 9 Pigge betont,

habe sorgfältig die gesamten Konzilsakten studiert un nichts ber
irgendwelche Nachforschungen finden können, ob Papst Honorius Hä-
retiker SCWESCH sel und ob der aresie bis seiınem ode fest-
gehalten habe D In den Akten finde sich WAar eın Fxemplar der angeb-
lichen Briefe des Honorius Sergius VOon Konstantinopel d ber diese
Briefe stammten AUuS dem Archiv VO Konstantinopel, dem auch die g‘..
fäalschten Akten des allgemeinen Konzıils entnommen wurden, deren
Fälschung die Legaten des Apostolischen Stuhles überzeugend nach-
gewlesen hätten. Nach dem allgemeinen Konzil sel nach Auskunft der
Akten die Echtheit der Honoriusbriefe nıcht untersucht worden. Man
habe aber Honorius nıcht verurteilen dürfen, ohne die Echtheitsfrage

modo ducıtur et Torma PIOCCSSUS iudieları. adversus 605 habiıti, qu1 In eodem
concılio damnantur ut haereticı, el anathema pronuncl]antur

De actıs 269r Non potest SSe legıtımum concıl1ıum ecclesiasticum, un1-
versale praesertim, 1n QJUO, 1am exempil1 humanıs rebus alıqui, damnantur ut
haereticı ei anathema dieuntur: quod procedit abrupto, temere, inconsiderate,
O  D praecedentibus argument1s ei probationibus leg1ıtim1s, iırrefragabilibus ei
luce clarioribus de tam eNOormMı Crimıne: el quod ın decesserint.

51 De actıs 269v Est Nım anathema uUusu scrıpturae et eccles1astico,
praesc1ıs10 Christi COTDOTIC, ei fier1 anathema, praescind]ı ab eodem. Quae -
thoriıtas ecclesiae, hoc est, e1Ius SUmMMIS hlıerarchis, rectoribus ei pastoribus, ın
contumaces el SUlS 1uss:onıbus moderationibus rebelles, competit. Cum dam-
natur mMmOTr{IUuUS, aut anathema pronunclatur: declarative tantum, NO  — 1AaMmM —
thoritative fıt Nullum N1m est peccatum tam aV  9 quod O  - tollatur veräaä

poenıtentia Zum Häresiebegriff Pigges vgl auch f e E Ursprung
der katholis  en Kirche und Zugehörigkeit ZU Kirche nach Albert Pıgge Würz-
burg 1938 7A0

De actlıs 269v de nNnu mOortiuo sıne temeriıtate definirı po(test, quod
divisus sıt Christi socıetlate ei COrDOTC, de QUO NO  u Cerio nobiıs Constat quod
decesserit finalıter ımpoenı1tens.

De actıs 269v Constat CISO fieriı NO , ut sıt legitimum CON-
cılıum ecclesiastiecum unıversale praesertim, QUO, qul1, 1a mortul, Sunt damnatı
haereseos el anathema pronuncıa(tl, 1O  - praecedentibus argumentıs NO  b
solum de tam eNOrmM1 Crımıne, sed et1am quod In ıimpoenitentes discesse-
ınt. 70V Ceritie pOost CXCUSSa dılıgenter illius concılı acia 0mn1a, nullum
PrOCeSSum INquU1S1t10N1S de iam amnabıli Crımıne, eTt quod 1n Ilo decesserit
ılmpoenitens, adversus um habitum fulsse 1n ven10.

De aCci1ıs 270VY sed tantum inter chartas Macharii, ınventume-
moraiur exemplar epistolarum, e1Us  > tıtulo et nomine scrıptarum ad Sergium

Über die als  ung der en des 5. allgemeinen Konzils vgl Pigge: De
actıs 74A5 Vgl dazu He e | I1 855 iT.. UL, 265
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klären, selbst wWwWenNnn die Briefe des Papstes eine offene aäaresie enthalten
hätten Dl

ber selbst dann, WeNnn die Echtheit der Briefe nachgewiesen
worden sel un sS1e überdies tatsachlich eıne Irrlehre enthalten hätten,
habe Honorius nıicht nach dem ode als äaretiker verurteilen
können, hne den Beweis erbringen, daß nach der erforderlichen
kanonischen FErmahnung selINeTr häretischen Ansıcht hartnäckig fest-
gehalten habe und als Häretiker gestorben se1 >

Um alle diese Nachweise habe 11La sıch, w1€e die Konzilsakten zel  [
ten, nıcht bemüuht. Das Konzıil habe nach en angeblichen Akten Papst
Honorius fast 50 Jahre nach seınem Tode ohne nähere Prüfung einfach
verurteilt. Eın solches erhalten eiINes allgemeinen Konzıils se1 schwer

gylauben D
Eın weıterer Grund SCZCH die Echtheit der Akten liegt ach Pigge

ıIn der Begründung der Verurteilung des Papstes Honorius. Selbst wenn
dieser das gelehrt habe, as MLa ihm fälschlicherweise zuschreibe, habe
b ihn nıcht als aretiker verurteilen können ö Denn Häretiker sel
1U derjJjenige, der SCS die Lehre der Kirche hartnäckig
seıne gegenteıilige Meinung festhalte Wenn Jemand eıne Aussage ber

56 De actıs 270V ullam ıInvenirı In omnıbus illıs actıs Tactam 1INqui-
sıt1o0nem, ae chartae, 1la exemplarıla, concordarent Cu 1PS1S ONOTIUL
authographis epistolis, UJUaC NUuUSsSyuam productae ljeguntur: nu producti
ei legitime examınatı testes, qu1 dicerent vidisse autographa, ei SCITEe, quod
VveTrTe ıllıus uerıntDie Wiederentdeckung der Honoriusfrage im Abendland  209  klären, selbst wenn die Briefe des Papstes eine offene Häresie enthalten  hätten *,  Aber selbst dann, wenn die Echtheit der Briefe nachgewiesen  worden sei und sie überdies tatsächlich eine Irrlehre enthalten hätten,  habe man Honorius nicht nach dem Tode als Häretiker verurteilen  können, ohne den Beweis zu erbringen, daß er nach der erforderlichen  kanonischen Ermahnung an seiner häretischen Ansicht hartnäckig fest-  gehalten habe und als Häretiker gestorben sei *.  Um alle diese Nachweise habe man sich, wie die Konzilsakten zeig-  ten, nicht bemüht. Das Konzil habe nach den angeblichen Akten Papst  Honorius fast 50 Jahre nach seinem Tode ohne nähere Prüfung einfach  verurteilt. Ein solches Verhalten eines allgemeinen Konzils sei schwer  zu glauben ®.  Ein weiterer Grund gegen die Echtheit der Akten liegt nach Pigge  in der Begründung der Verurteilung des Papstes Honorius. Selbst wenn  dieser das gelehrt habe, was man ihm fälschlicherweise zuschreibe, habe  man ihn nicht als Häretiker verurteilen können *. Denn Häretiker sei  nur derjenige, der gegen die d efinierte Lehre der Kirche hartnäckig  seine gegenteilige Meinung festhalte. Wenn jemand eine Aussage über  56 De actis 270v: .  nullam inveniri in omnibus illis actis factam inqui-  sitionem, an illae chartae, illa exemplaria, concordarent cum ipsis Honorii  authographis epistolis, quae nusquam productae leguntur:  nulli producti  et legitime examinati testes, qui dicerent se vidisse autographa, et scire, quod  vere illius fuerint ... 271r: ... quae falsata fuisse, et impudentissime atque  enormissime falsata, convicerunt legati sedis apostolicae. Item duo libri producti  sub nomine Vigilii Romani Pontificis  .. Ad haec, sermo quidam sub nomine  Menae Constantinopolitani Episcopi, inscriptus, de eo, quod sit una Christi  voluntas: ad eundem Vigilium. Quae universa, parengrapha fuisse, notha, falsa  et conficta arte illa Graecanica, sub falsis et alienis authoribus, illi concilio  palam factum est. Über die Fälschungen vgl. Hefele II, 855 f., III, 265. Vgl.  Mansi XI, 226. 271v: Ex quibus omnibus evidens mihi factum videtur, quicquid  demum continuissent illae ipsae chartae, sub titulo exemplarium Epistolarum  Honorii ad Sergium, etiam si apertam haeresim contra symbolum et Apostoli-  cum et Nicaenum, ceteraque ijam ante definita ab ecclesia, quod ex illis non  potuerit Honorius iudicari unquam fuisse haereticus.  57 De actis 271v: Ad haec, ut clare constaret de mortuo quopiam, quod in  vita sua aliquando fuisset haereticus, de quo tamen vivens notatus non fuisset,  non posset de eo condemnari, et anathema pronunciari, nisi clarissime de eo  ipso probatum fuisset, quod in crimine haeresis discessisset impoenitens.  58 De actis 272v: ... postquam quinquaginta et eo amplius annos in sancta  pace requieverat, damnatus atque anathematizatus est ut haereticus.  59 De actis 272r: Tertia ratio, ex qua idem mihi constare videtur, ex causa  ducitur, quae illi, in eisdem actis imponitur Honorio: ob quam tanto post  mortem suam haereseos damnatus, et anathema pronunciatus est ... Interim  detur esse verissimum: detur, quod illi imponitur, credidisse, affirmasse, do-  cuisse ipsum, quod nunquam credidit...; ex eo tamen non potuit iuste post  mortem suam damnari atque anathematizari ut haereticus.  14DGDie Wiederentdeckung der Honoriusfrage im Abendland  209  klären, selbst wenn die Briefe des Papstes eine offene Häresie enthalten  hätten *,  Aber selbst dann, wenn die Echtheit der Briefe nachgewiesen  worden sei und sie überdies tatsächlich eine Irrlehre enthalten hätten,  habe man Honorius nicht nach dem Tode als Häretiker verurteilen  können, ohne den Beweis zu erbringen, daß er nach der erforderlichen  kanonischen Ermahnung an seiner häretischen Ansicht hartnäckig fest-  gehalten habe und als Häretiker gestorben sei *.  Um alle diese Nachweise habe man sich, wie die Konzilsakten zeig-  ten, nicht bemüht. Das Konzil habe nach den angeblichen Akten Papst  Honorius fast 50 Jahre nach seinem Tode ohne nähere Prüfung einfach  verurteilt. Ein solches Verhalten eines allgemeinen Konzils sei schwer  zu glauben ®.  Ein weiterer Grund gegen die Echtheit der Akten liegt nach Pigge  in der Begründung der Verurteilung des Papstes Honorius. Selbst wenn  dieser das gelehrt habe, was man ihm fälschlicherweise zuschreibe, habe  man ihn nicht als Häretiker verurteilen können *. Denn Häretiker sei  nur derjenige, der gegen die d efinierte Lehre der Kirche hartnäckig  seine gegenteilige Meinung festhalte. Wenn jemand eine Aussage über  56 De actis 270v: .  nullam inveniri in omnibus illis actis factam inqui-  sitionem, an illae chartae, illa exemplaria, concordarent cum ipsis Honorii  authographis epistolis, quae nusquam productae leguntur:  nulli producti  et legitime examinati testes, qui dicerent se vidisse autographa, et scire, quod  vere illius fuerint ... 271r: ... quae falsata fuisse, et impudentissime atque  enormissime falsata, convicerunt legati sedis apostolicae. Item duo libri producti  sub nomine Vigilii Romani Pontificis  .. Ad haec, sermo quidam sub nomine  Menae Constantinopolitani Episcopi, inscriptus, de eo, quod sit una Christi  voluntas: ad eundem Vigilium. Quae universa, parengrapha fuisse, notha, falsa  et conficta arte illa Graecanica, sub falsis et alienis authoribus, illi concilio  palam factum est. Über die Fälschungen vgl. Hefele II, 855 f., III, 265. Vgl.  Mansi XI, 226. 271v: Ex quibus omnibus evidens mihi factum videtur, quicquid  demum continuissent illae ipsae chartae, sub titulo exemplarium Epistolarum  Honorii ad Sergium, etiam si apertam haeresim contra symbolum et Apostoli-  cum et Nicaenum, ceteraque ijam ante definita ab ecclesia, quod ex illis non  potuerit Honorius iudicari unquam fuisse haereticus.  57 De actis 271v: Ad haec, ut clare constaret de mortuo quopiam, quod in  vita sua aliquando fuisset haereticus, de quo tamen vivens notatus non fuisset,  non posset de eo condemnari, et anathema pronunciari, nisi clarissime de eo  ipso probatum fuisset, quod in crimine haeresis discessisset impoenitens.  58 De actis 272v: ... postquam quinquaginta et eo amplius annos in sancta  pace requieverat, damnatus atque anathematizatus est ut haereticus.  59 De actis 272r: Tertia ratio, ex qua idem mihi constare videtur, ex causa  ducitur, quae illi, in eisdem actis imponitur Honorio: ob quam tanto post  mortem suam haereseos damnatus, et anathema pronunciatus est ... Interim  detur esse verissimum: detur, quod illi imponitur, credidisse, affirmasse, do-  cuisse ipsum, quod nunquam credidit...; ex eo tamen non potuit iuste post  mortem suam damnari atque anathematizari ut haereticus.  14UJUAC alsata fulsse, el impudentissıme atique
enormı1ıssıme alsata, cCconvıcerunt Jegati sedis apostolicae. Item duo hıbrı productı
subh nomıne Vigilii Komanı Pontificis haec, quidam su nomıne
Menae Constantinopolitani EpiscoplI1, inscr1ptus, de CO, quod sıt U: Christi
voluntas: ad eundem Vigiılıum. Quae unıversa, parengrapha [u1lsse, notha, falsa
el conflicta arte Ila Graecanica, sSu falsıs ei alıenıs authoribus, Il concilio
palam factum est Über die Fälschungen vgl ef ele IL, 855 f’ ILL, 265 Vgl

XL, 2926 271Vv Kx quıbus omnıbus evıdens mıhı factum videtur, quicquıid
demum continulssent ae 1pSsae chartae, SUu tiıtulo exemplarıum Kpistolarum
ONOTIiL ad Sergium, eiLam S] apertam haeresim conira symbolum ei Apostoli-
Cu el Nicaenum, ceteraque 1am nie definıta a eccles1a, quod iıllıs NO  S

potuerıt Honorius iudicarı uUunquam fujsse haereticus.
e actıs 71Vv haec, ut clare constaret de mOortuo quoplam, quod ın

vıta su aliquando ulsset haereticus, de YUJUO tamen V1vens notfatus O  m ulsselt,
NO  b pOosseti de condemnarTI , et anathema PrONUNClaTl, N1S1 clarıssıme de
1PSO probatum {unsset, quod 1n erımıne haeres1is discessisset ımpoen1tens.

58 De ct1s DZON postquam quı1nquagıntla ei amplius NN ın sanctila
PaCcCe requleverat, damnatus atque anathematizatus est ut haereticus.

De actıs DE lertla ratlo, QUua idem mıh] Constiare videtur,
ducitur, UUAC J 1ın eisdem actıs 1mMpon1ıtur ONOTIO: ob UUa antio pOst
mortem s \a haereseos damnatus, ei anathema pronunclatus estDie Wiederentdeckung der Honoriusfrage im Abendland  209  klären, selbst wenn die Briefe des Papstes eine offene Häresie enthalten  hätten *,  Aber selbst dann, wenn die Echtheit der Briefe nachgewiesen  worden sei und sie überdies tatsächlich eine Irrlehre enthalten hätten,  habe man Honorius nicht nach dem Tode als Häretiker verurteilen  können, ohne den Beweis zu erbringen, daß er nach der erforderlichen  kanonischen Ermahnung an seiner häretischen Ansicht hartnäckig fest-  gehalten habe und als Häretiker gestorben sei *.  Um alle diese Nachweise habe man sich, wie die Konzilsakten zeig-  ten, nicht bemüht. Das Konzil habe nach den angeblichen Akten Papst  Honorius fast 50 Jahre nach seinem Tode ohne nähere Prüfung einfach  verurteilt. Ein solches Verhalten eines allgemeinen Konzils sei schwer  zu glauben ®.  Ein weiterer Grund gegen die Echtheit der Akten liegt nach Pigge  in der Begründung der Verurteilung des Papstes Honorius. Selbst wenn  dieser das gelehrt habe, was man ihm fälschlicherweise zuschreibe, habe  man ihn nicht als Häretiker verurteilen können *. Denn Häretiker sei  nur derjenige, der gegen die d efinierte Lehre der Kirche hartnäckig  seine gegenteilige Meinung festhalte. Wenn jemand eine Aussage über  56 De actis 270v: .  nullam inveniri in omnibus illis actis factam inqui-  sitionem, an illae chartae, illa exemplaria, concordarent cum ipsis Honorii  authographis epistolis, quae nusquam productae leguntur:  nulli producti  et legitime examinati testes, qui dicerent se vidisse autographa, et scire, quod  vere illius fuerint ... 271r: ... quae falsata fuisse, et impudentissime atque  enormissime falsata, convicerunt legati sedis apostolicae. Item duo libri producti  sub nomine Vigilii Romani Pontificis  .. Ad haec, sermo quidam sub nomine  Menae Constantinopolitani Episcopi, inscriptus, de eo, quod sit una Christi  voluntas: ad eundem Vigilium. Quae universa, parengrapha fuisse, notha, falsa  et conficta arte illa Graecanica, sub falsis et alienis authoribus, illi concilio  palam factum est. Über die Fälschungen vgl. Hefele II, 855 f., III, 265. Vgl.  Mansi XI, 226. 271v: Ex quibus omnibus evidens mihi factum videtur, quicquid  demum continuissent illae ipsae chartae, sub titulo exemplarium Epistolarum  Honorii ad Sergium, etiam si apertam haeresim contra symbolum et Apostoli-  cum et Nicaenum, ceteraque ijam ante definita ab ecclesia, quod ex illis non  potuerit Honorius iudicari unquam fuisse haereticus.  57 De actis 271v: Ad haec, ut clare constaret de mortuo quopiam, quod in  vita sua aliquando fuisset haereticus, de quo tamen vivens notatus non fuisset,  non posset de eo condemnari, et anathema pronunciari, nisi clarissime de eo  ipso probatum fuisset, quod in crimine haeresis discessisset impoenitens.  58 De actis 272v: ... postquam quinquaginta et eo amplius annos in sancta  pace requieverat, damnatus atque anathematizatus est ut haereticus.  59 De actis 272r: Tertia ratio, ex qua idem mihi constare videtur, ex causa  ducitur, quae illi, in eisdem actis imponitur Honorio: ob quam tanto post  mortem suam haereseos damnatus, et anathema pronunciatus est ... Interim  detur esse verissimum: detur, quod illi imponitur, credidisse, affirmasse, do-  cuisse ipsum, quod nunquam credidit...; ex eo tamen non potuit iuste post  mortem suam damnari atque anathematizari ut haereticus.  14nterım
detur S56 VvVerlssıimum: detur, quod Ili 1mMpon1tur, credidisse, affirmasse, do-
Culsse 1PSUum, quod NUNYUAan eredidit.. tamen HO  S potuit iuste post
mortem ua damnarı atque anathematızarı ut haereticus.
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eine nıcht ehinierte Lehre mache, sel C selbst wenn dabei 1TTe,
noch nıicht aretiker. Vor der efinıtion könne nıemand eliner
ırmıgen Ansicht als Häretiker ezeichnet werden 6

Auf den Honoriusfall angewandt, bedeute das Auch wenn Honorius
geglaubt habe, daß ın Christus DUr eın Wiılle vorhanden WAaTrL, sel
deswegen nıicht Häretiker SCWESCH. Denn die Frage, obhb ıIn Christus
einen oder w eı Willen gegeben habe, se1 VO Honorius nıcht diskutiert
worden. Die Heilige Schrift habe darüber nıchts ausgesagt und eıne
irchliche Lehrentscheidung nıcht vorgelegen. Deshalb habe Honorius
nıcht als Häretiker verurteilt werden können ö

Was INa  _ jedoch Papst Honorius in den Konzilsakten aufbürde,
habe In Wirklichkeit nıemals behauptet. Wie unklug und blind die
griechischen Fälscher SCWESCH se1len, lasse sich leicht au den Konzilsakten
zeıgen. Selbst die gefälschten Akten bewiesen, daß Honorius niemals der
Meinung derer zugestimmt habe, welche die weı Energien In (Christus
Jeugneten ö Denn habe geraten, die Ausdrücke „eıne oder zweı Ener-
gien VO der Verkündigung auszunehmen. Man mOge vielmehr bei der
klaren Lehre der Kıirche bleiben, die VOon Zzw eı Naturen ın dem eınen
Christus spreche, die naturaliter geein1ıgt selen und VO denen eine jede
ın der Gemeinschaft der anderen wirke: die göttliche wirke das Göttliche,
die menschliche vollziehe das, w.as des Fleisches ıst, ohne Irennung un:
Vermischung. Die christliche Lehrverkündigung komme hne die
Ausdrücke Aaus Ö:

Papst Honorius habe also beiden Parteien den sicheren und g'-
raden Weg gezelgt. uch der heilige Petrus habe nıcht rechtgläubiger
lehren un keinen besseren Rat geben können, die In der Kirche
aufkommenden Kämpfe beschwichtigen %. Keineswegs aber habe

De actıs D70V Quicquid autem horum qu1s dicerit, ei S11 errei, NO peccat
erTrans NC est haereticus quamdıu eccles1astica definıtione, qu1d
proprıe ei VE sıt, certum 1O  — esl. D7 3V Quare de CU1USqUE sententıa 1n fide
SCrTTONCA, QUa€E In SCT1pt1s 1US legitur, ut recie iudicarı possılt, illı deputarı
culpae debeatREMIGIUS BÄUMER  210  eine nicht definierte Lehre mache, so sei er, selbst wenn er dabei irre,  noch nicht Häretiker. Vor der Definition könne niemand wegen einer  irrigen Ansicht als Häretiker bezeichnet werden ®.  Auf den Honoriusfall angewandt, bedeute das: Auch wenn Honorius  geglaubt habe, daß in Christus nur ein Wille vorhanden war, so sei er  deswegen nicht Häretiker gewesen. Denn die Frage, ob es in Christus  einen oder zwei Willen gegeben habe, sei vor Honorius nicht diskutiert  worden. Die Heilige Schrift habe darüber nichts ausgesagt und eine  kirchliche Lehrentscheidung nicht vorgelegen. Deshalb habe Honorius  nicht als Häretiker verurteilt werden können *.  Was man jedoch Papst Honorius in den Konzilsakten aufbürde,  habe er in Wirklichkeit niemals behauptet. Wie unklug und blind die  griechischen Fälscher gewesen seien, lasse sich leicht aus den Konzilsakten  zeigen. Selbst die gefälschten Akten bewiesen, daß Honorius niemals der  Meinung derer zugestimmt habe, welche die zwei Energien in Christus  leugneten %. Denn er habe geraten, die Ausdrücke „eine oder zwei Ener-  gien“ von der Verkündigung auszunehmen. Man möge vielmehr bei der  klaren Lehre der Kirche bleiben, die von zwei Naturen in dem einen  Christus spreche, die naturaliter geeinigt seien und von denen eine jede  in der Gemeinschaft der anderen wirke: die göttliche wirke das Göttliche,  die menschliche vollziehe das, was des Fleisches ist, ohne Trennung und  Vermischung. Die christliche Lehrverkündigung komme ohne die neuen  Ausdrücke aus ®.  Papst Honorius habe also beiden Parteien den sicheren und ge-  raden Weg gezeigt. Auch der heilige Petrus habe nicht rechtgläubiger  lehren und keinen besseren Rat geben können, um die in der Kirche  aufkommenden Kämpfe zu beschwichtigen *. Keineswegs aber habe  S0 De actis 272v: Quicquid autem horum quis dicerit, et si erret, non peccat  errans: nec est haereticus quamdiu ex ecclesiastica definitione, quid illud  proprie et vere sit, certum non est. 273v: Quare de cuiusque sententia in fide  erronea, quae in scriptis eius legitur, ut recte iudicari possit, an illi deputari  culpae debeat ... distinguere tempora oportet, et prudenter diiudicare, is ille,  an definitionem de eadem ecclesiae contrariam subsequutus sit, an vero  praecesserit.  61 De .‚actis 273v;: Senserit Honorius quod volunt adversarii, et assertores  actorum commenticiorum illorum, quae nos coarguimus: crediderit et affirma-  verit unam tantum energiam voluntatis in Christo. Quid tum denique? ... 274':  Imo multo probabilior, atque excusabilior, huius, eo tempore, error fuisset ante  definitionem ecclesiae contrariam, quam beatiss. Cypriani et suorum de re-  baptizandis haereticis fuerat.  8 De actis 274v: Demonstratur alienissimum ab Honorio quod ei in actis  illis imponitur.  63 De actis 274v—275r,  sa De actis 275v: Nam hac eius, quam docuit fide, nec divus ipse Petrus  proferre potuisset magis orthodoxam nec dare salubrius ad extinguendas iam  gliscentes pernitiosas in ecclesia contentiones, consilium. Quod quia ab illis  contentionum studiosis Graeculis neglectum est: ex qua scintilla quantum  paucis post annis sit conflatum incendium...distinguere tempora oporiet, ei prudenter diiudicare, 15 ille,

definıtionem de eadem ecclesiae contrarıam subsequutus sıt, VeTrTO

praecesserit.
61 De actıs Z SV Senserit Honor1us quod volunt adversarıl, ei asseriores

acitorum commentıcıorum illorum, UUa 105 COargulmus: crediderit el alftırma-
verıt uUuNnamn tantum energıam voluntatıs iın Christo Quid tium denique? J7AT
Imo multo probabilior, atique excusabiılior, hulus, tempOrTEe, ulsset ante
definiıtionem eccles1iae cConirarıam, QUahHl beatıss. Cyprianı ei SUOTUDL de
baptizandis haereticıs fuerat.

62 De actıs D7AV Demonstratur alienıissımum ab ONOTI1O quod el 1ın act1s
15 imponıtur. De actıs DA

De actıs 075v Nam hac e1us, quam docuit fide., NeC divyus ıpse Petrus
proferre potulsset magıs orthodoxam N  C dare salubrius ad extinguendas 1a
yliscentes pern1t10sas ın ecclesia contentiones, consilium. Quod quıa ah 15
contentionum stud10s1s Graeculis neglectum est qua scintilla quantium
PauCcıs pOSst annıs sıt conflatum incendium
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Papst Honorius der Meinung derer zugestimmt, die w el Energien ıIn
Christus leugneten. Er habe ohl geraten, siıch der Krörterung dieser
unentschiedenen Fragen enthalten, un befohlen, bei dem efhinierten
alten Bekenntnis des Glaubens verharren, un: mıt den alten, durch
das Glaubensbekenntnis sanktionierten orten w el Wirkungsweisen
ın Christus, nıcht eıne, gelehrt ö

Den heilsamen Rat des Papstes, die Ausdrücke „eıne oder wel
Energien In Christus“ meilden, habe = leider nıcht an SCHOMMLCN.
Cyrus habe vielmehr die gottlose Lehre des Futyches un Dioskur £1M-
lich wieder Z Geltung bringen wollen Honorius habe daraufhin die
Verteidiger der Lehre verurteilt. Der VOonN Honorius verdammte
Patriarch Pyrrhus VO Konstantinopel sSe1 spater ach RKom gekommen,
habe be1 den Nachfolgern des Honorius Buße vorgetäuscht und mıt dem
Apostolischen Stuhl Frieden geschlossen ö

So Se1 die Entwicklung der monotheletischen Häresie verlauifen. Für
die KRichtigkeit seiner Darstellung beruft siıch Piıgge auf das Urteil
„aller Historiker“ ö Die Geschichte ze1ıge, welcher Wert den angeblichen
Akten des allgemeinen Kaonzıils zukomme., die behaupteten, Papst
Honorius sSEe1 Monothelet >  ChH

Gegen die Echtheit der Akten führt Pıgge auch das überaus posıtıve
Urteil des allgemeinen Konzıils ber Kaiser Konstans Il IDER Konzıil
habe das Andenken des Kaisers, der ın Wirklichkeit eın wilder 1yrann
und notorischer Häretiker SCWESCH sel, „geheiligt”. Für se1ın negatıves
Urteil ber den Kaiser beruft sıch Pigge wiederum auf das Zeugnis
‚alle: Geschichtsschreiber‘, VO denen Flavius Blondus, Paulus
Diaconus, Platina, 1US 1L., Naucler un: Sabellicus namentlich auf-
führt ö Im Gegensatz den AÄussagen der angeblichen Konzilsakten

De actıs 0975Vv Certe hoc ın PTI1ImM1S 1UNC cdiectis evıdenter constat,
falsum CSS”C, quod HonorI10, ın commenti1c1ıls illıs aCTISs imponıtur. 27()": Nam quı
docebat duarum naturarum ın CO hristo differentlias ıntegras, diıyınam, ei asSSsuUumV-
tam humanam, ei qUANYUC operantiem, quod s1ıbı est Proprıum: NO  - duas
ille sımul operatiıones aflfırmabat? .

De actıs 2767 Sed EW ıllı ad contenthones eti lıtes SCIHNDCTI leiunantes,
1amMm claresSanıs salutarıbus. et paCcıf1iCc1s illıus consılııs NO  e acqulesceren!t:

intelligens el perspiclens HonorI1us, JUO tenderent conatus Imp11 dog-
matıs iıllıus monotheleticiı novıtatem., PrImMUuSs omn1ıum ITO carbone notarvıt
Insuper ei 1US authores assertoresque, ut molientes ad subversionem atholıi-

ei 1a dudum definıtorum dogmatum, damnatıon1ı subiecıit.
67 De actıs 2767Die Wiederentdeckung der Honoriusfrage im Abendland  211  Papst Honorius der Meinung derer zugestimmt, die zwei Energien in  Christus leugneten. Er habe wohl geraten, sich der Erörterung dieser  unentschiedenen Fragen zu enthalten, und befohlen, bei dem definierten  alten Bekenntnis des Glaubens zu verharren, und mit den alten, durch  das Glaubensbekenntnis sanktionierten Worten zwei Wirkungsweisen  in Christus, nicht eine, gelehrt ®.,  Den heilsamen Rat des Papstes, die Ausdrücke „eine oder zwei  Energien in Christus“ zu meiden, habe man leider nicht angenommen.  Cyrus habe vielmehr die gottlose Lehre des Eutyches und Dioskur heim-  lich wieder zur Geltung bringen wollen. Honorius habe daraufhin die  Verteidiger der neuen Lehre verurteilt. Der von Honorius verdammte  Patriarch Pyrrhus von Konstantinopel sei später nach Rom gekommen,  habe bei den Nachfolgern des Honorius Buße vorgetäuscht und mit dem  Apostolischen Stuhl Frieden geschlossen %.  So sei die Entwicklung der monotheletischen Häresie verlaufen, Für  die Richtigkeit seiner Darstellung beruft sich Pigge auf das Urteil  „aller Historiker“ %, Die Geschichte zeige, welcher Wert den angeblichen  Akten des 6. allgemeinen Konzils zukomme, die behaupteten, Papst  Honorius sei Monothelet gewesen ®  Gegen die Echtheit der Akten führt Pigge auch das überaus positive  Urteil des 6. allgemeinen Konzils über Kaiser Konstans II. an. Das Konzil  habe das Andenken des Kaisers, der in Wirklichkeit ein wilder Tyrann  und notorischer Häretiker gewesen sei, „geheiligt“. Für sein negatives  Urteil über den Kaiser beruft sich Pigge wiederum auf das Zeugnis  „aller Geschichtsschreiber‘“, von denen er Flavius Blondus, Paulus  Diaconus, Platina, Pius II., Naucler und Sabellieus namentlich auf-  führt®. Im Gegensatz zu den Aussagen der angeblichen Konzilsakten  65 De actis 275v: Certe hoc in primis ex nunc dictis evidenter constat,  falsum esse, quod Honorio, in commenticiis illis actis imponitur. 276";: Nam qui  docebat duarum naturarum in Christo differentias integras, divinam, et assump-  tam humanam, et quanque operantem, quod sibi est proprium: an non duas  ille simul operationes affirmabat? .  6 De actis 276r: Sed cum illi ad contentiones et lites semper ijeiunantes,  jam clare  sanis salutaribus, et pacificis illius consiliis non acquiescerent: .  intelligens et perspiciens Honorius, quo tenderent eorum conatus impii dog-  matis illius monotheletici novitatem, primus omnium atro carbone notavit ...  Insuper et eius authores assertoresque, ut molientes ad subversionem catholi-  corum et iam dudum definitorum dogmatum, damnationi subiecit.  67 De actis 276r: ... testantur omnes historiae.  6 De actis 276r: Quorsum vero haec dicta sunt, satis clare ex his demon-  stratum existimo, quid fidei his illis ipsis actis habendum sit.  6 De actis 276v sq: Laceravit illud sanctam memoriam Honorii vere  orthodoxi et sancti Pontificis, atque eundem in pace mortuum iniustissime  damnavit ut haereticum ... Et contra funestissimam et ter execrandam notorli  haeretici, impii, sacrilegi, perfidi ac sceleratissimi hominis, Constantli inquam  Imperatoris memoriam sanctificavit. Utriusque horum qualem diximus apud  omnes scriptores et historicos fuisse memoriam, jiam nunc demonstrandum est.testaniur hiıstorlae.

De actıs 2767 Quorsum VCIO haec dıcta SUn(T, satıs clare h1s demon-
iratum exXx1ist1ımo, quid el hıs illis 1DS1S actıs habendum sıt.

De actıs 276V S Laceraviıt sanctam memorl1am ONOTU1 VeEeTE®

orthodoxi ei sanciı Pontificıis, atque eundem ın DPAaCcc mortuum inıustıssıme
damnarvıt ut haereticumDie Wiederentdeckung der Honoriusfrage im Abendland  211  Papst Honorius der Meinung derer zugestimmt, die zwei Energien in  Christus leugneten. Er habe wohl geraten, sich der Erörterung dieser  unentschiedenen Fragen zu enthalten, und befohlen, bei dem definierten  alten Bekenntnis des Glaubens zu verharren, und mit den alten, durch  das Glaubensbekenntnis sanktionierten Worten zwei Wirkungsweisen  in Christus, nicht eine, gelehrt ®.,  Den heilsamen Rat des Papstes, die Ausdrücke „eine oder zwei  Energien in Christus“ zu meiden, habe man leider nicht angenommen.  Cyrus habe vielmehr die gottlose Lehre des Eutyches und Dioskur heim-  lich wieder zur Geltung bringen wollen. Honorius habe daraufhin die  Verteidiger der neuen Lehre verurteilt. Der von Honorius verdammte  Patriarch Pyrrhus von Konstantinopel sei später nach Rom gekommen,  habe bei den Nachfolgern des Honorius Buße vorgetäuscht und mit dem  Apostolischen Stuhl Frieden geschlossen %.  So sei die Entwicklung der monotheletischen Häresie verlaufen, Für  die Richtigkeit seiner Darstellung beruft sich Pigge auf das Urteil  „aller Historiker“ %, Die Geschichte zeige, welcher Wert den angeblichen  Akten des 6. allgemeinen Konzils zukomme, die behaupteten, Papst  Honorius sei Monothelet gewesen ®  Gegen die Echtheit der Akten führt Pigge auch das überaus positive  Urteil des 6. allgemeinen Konzils über Kaiser Konstans II. an. Das Konzil  habe das Andenken des Kaisers, der in Wirklichkeit ein wilder Tyrann  und notorischer Häretiker gewesen sei, „geheiligt“. Für sein negatives  Urteil über den Kaiser beruft sich Pigge wiederum auf das Zeugnis  „aller Geschichtsschreiber‘“, von denen er Flavius Blondus, Paulus  Diaconus, Platina, Pius II., Naucler und Sabellieus namentlich auf-  führt®. Im Gegensatz zu den Aussagen der angeblichen Konzilsakten  65 De actis 275v: Certe hoc in primis ex nunc dictis evidenter constat,  falsum esse, quod Honorio, in commenticiis illis actis imponitur. 276";: Nam qui  docebat duarum naturarum in Christo differentias integras, divinam, et assump-  tam humanam, et quanque operantem, quod sibi est proprium: an non duas  ille simul operationes affirmabat? .  6 De actis 276r: Sed cum illi ad contentiones et lites semper ijeiunantes,  jam clare  sanis salutaribus, et pacificis illius consiliis non acquiescerent: .  intelligens et perspiciens Honorius, quo tenderent eorum conatus impii dog-  matis illius monotheletici novitatem, primus omnium atro carbone notavit ...  Insuper et eius authores assertoresque, ut molientes ad subversionem catholi-  corum et iam dudum definitorum dogmatum, damnationi subiecit.  67 De actis 276r: ... testantur omnes historiae.  6 De actis 276r: Quorsum vero haec dicta sunt, satis clare ex his demon-  stratum existimo, quid fidei his illis ipsis actis habendum sit.  6 De actis 276v sq: Laceravit illud sanctam memoriam Honorii vere  orthodoxi et sancti Pontificis, atque eundem in pace mortuum iniustissime  damnavit ut haereticum ... Et contra funestissimam et ter execrandam notorli  haeretici, impii, sacrilegi, perfidi ac sceleratissimi hominis, Constantli inquam  Imperatoris memoriam sanctificavit. Utriusque horum qualem diximus apud  omnes scriptores et historicos fuisse memoriam, jiam nunc demonstrandum est.Et conira funestissımam ei Tter execrandam notorı
haereticı, 1Mp11, sacrılegı, perfidi sceleratıssımı hominı1s, Constantır 1nquam
Imperatoris memorl1am sanctılıcavult. Utriusque horum qualem diximus apud

scr1ıptores el histor1ıcos fulsse memorTr1am, 1am NUDNC demonstrandum est
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ber Honorius stünden die Zeugnisse der Theologen und Geschichts-
schreiber, die übereinstimmend berichteten, daß Papst Honorius recht-
gläubig SCWESCH sel. Als Zeugen tür die Orthodoxie des Papstes ıtıert
Cn Beda, Blondus, Platina, Volaterranus, Schedel, Naucler und Sabelli-
CUS 7 Nach Platina ‚Vitae Romanorum pontiLcum ” habe übrıgens auf
die Mahnung des Papstes Honorius Kaiser Heraklius die Urheber der
monotheletischen aäaresie verbannt 7i

Eın AÄArgument für se1ne T hese VO der Fälschung der Konzilsakten
ıst nach Pigge ferner das Bestätigungsschreiben des Papstes Leo IL Nach
den Konzilsakten habe der Papst die Verurteilung des Honorius g-
billigt. Kein Mensch mıt gesundem Menschenverstand, je] wenıger eiın
Papst, habe eıne Anathematisierung des Papstes Honorius billigen
können d Aus diesen un ahnlichen Gründen ıst nach Pigge erwlılesen,
daß die Akten des allgemeinen Konzils gefälscht sind.

Die Herausgabe der Konzilsakten des allgemeinen Konzıils durch
Longolius V Iın denen ebenfalls die Verurteilung des Papstes Honorius

berichtet wurde, a  s Pigge, sıch auch kritisch mıt ihnen auseinander-
zusetzen. Er lhieß sıch auch durch diese Quellenpublikationen nıcht ın
seıner Meinung beirren. Nach ihm sind auch die Akten des 7.allgemeinen
Konzıils gefälscht und der Name des Papstes Honorius mehreren
Stellen eingefügt worden

Finer der Gründe für die Fälschung der Akten des allgemeinen
Konzıils ıst nach Pigge er Brief des Papstes Hadrian Patriarch
Über Konstans I1 vgl De aciıs D_ Hiec ıg1ıtur est y]Or10SUS 1lle Impe-
raior, CU1uUSs memorlam sanctıfıcat concılıum CU1luUs acta legımus.

De act1ıs D/ S Nec um reper1, qu1 DO  > singularıs sanctıtatıs,
doctrinae el studır ın relig10onem Christianam et dıyrınum cultum In testımonıum
perhibuerit. Daß Beda Venerabiılis Honor1us (zwar hne nähere ezeichnung)
unier den VO. allgemeinen Konzıil Verurteilten nführt 90, 568), hat
Pigge übersehen. Auf das Zeugn1ıs VO Beda berief sich später Alphons Castro
De Justa punıtione212  REMIGIUS BÄUMER  über Honorius stünden die Zeugnisse der Theologen und Geschichts-  schreiber, die übereinstimmend berichteten, daß Papst Honorius recht-  gläubig gewesen sei. Als Zeugen für die Orthodoxie des Papstes zitiert  er: Beda, Blondus, Platina, Volaterranus, Schedel, Naucler und Sabelli-  cus . Nach Platina „Vitae Romanorum pontificum“ habe übrigens auf  die Mahnung des Papstes Honorius Kaiser Heraklius ” die Urheber der  monotheletischen Häresie verbannt ”?.  Ein Argument für seine These von der Fälschung der Konzilsakten  ist nach Pigge ferner das Bestätigungsschreiben des Papstes Leo II. Nach  den Konzilsakten habe der Papst die Verurteilung des Honorius ge-  billigt. Kein Mensch mit gesundem Menschenverstand, viel weniger ein  Papst, habe eine Anathematisierung des Papstes Honorius billigen  können ®. Aus diesen und ähnlichen Gründen ist nach Pigge erwiesen,  daß die Akten des 6. allgemeinen Konzils gefälscht sind.  Die Herausgabe der Konzilsakten des 7. allgemeinen Konzils durch  G. Longolius *, in denen ebenfalls die Verurteilung des Papstes Honorius  berichtet wurde, zwang Pigge, sich auch kritisch mit ihnen auseinander-  zusetzen. Er ließ sich auch durch diese Quellenpublikationen nicht in  seiner Meinung beirren. Nach ihm sind auch die Akten des 7.allgemeinen  Konzils gefälscht und der Name des Papstes Honorius an mehreren  Stellen eingefügt worden ”  Einer der Gründe für die Fälschung der Akten des 7. allgemeinen  Konzils ist nach Pigge der Brief des Papstes Hadrian I. an Patriarch  Über Konstans II. vgl. De actis 278'—278v: Hic igitur est gloriosus ille Impe-  rator, cuius memoriam sanctificat illud concilium cuius acta legimus.  %0 De actis 277r—277v: Nec ullum reperi, qui non singularis sanctitatis,  doctrinae et studii in religionem Christianam et divinum cultum illi testimonium  perhibuerit. — Daß Beda Venerabilis Honorius (zwar ohne nähere Bezeichnung)  unter den vom 6. allgemeinen Konzil Verurteilten anführt (PL 90, 568), hat  Pigge übersehen. Auf das Zeugnis von Beda berief sich später Alphons a Castro:  De justa punitione ... Fol 1371 E.  z Vgl. über ihn O. Volk : LThK V?2, 237 f.  2 B. Platina, Opus de vitis ac gestis Summorum Pontificum (Köln 1562)  78: Hos tamen postea tanti erroris autores, hortante Honorio, et verum ante  oculos literis et nunciis ponente, relegavit Heraclius.  7 De actis 279r: Ut clarissime intelligere possis nihil in universis actis  illis esse germanum, nihil non tractatum arte illa Graecanica: nec quicquam  dubites eiusdem fidei esse, etiam Leonis II. Romani Pontificis velut approbantis  illius Honorii damnationum epistolam.  7 Concilium Nicenum, Synodi. Nicenae, quam Graeci septimam vocant  ... Opus nunc recens inventum et e Graeco versum ed. G. Longolius (Köln 1540).  P. Polman (L’el&ment, 486) nennt den Herausgeber irrigerweise Longus.  7 De actis 279r;: Etiam acta 7. Synodi, quae nuper prodierunt prorsus  Germana non esse. Etiam acta quae nuperrime, prodierunt, septimae synodi,  recens, nescitur ubi inventa, aut unde allata, ac latine versa, ex eadem illa  officina prodiisse  . 279r: Inter quos Honorius sanctiss. ille Pontifex ubique  intrusus cernitur, quae ut ulla legitima synodus tanto post mortem eius haere-  seos damnaret fieri prorsus non potuissezevidenter, ut puto, demonstravimus.Kol 1371 z Vgl über iıh LTIhK V $ 37

72 Opus de vıtıs gest1s Summorum Pontificum Köln 1562
Hos Lamen postea tantı erTOTIS auitiores, hortante ONOTI1O, ei ante

oculos ıterıs ei NUuNCIUIS ponente, relegavıt Heraclius.
De actıs 7T Ut clarıssıme intellıgere POSSIS nıhıl 1n Uun1ıversls actıs

illıs CSSEC SECErMAaNUN, Nnı 1O iractatum arie Jla Graecanıca: NC quı1cquam
dubites eiusdem fidei CSSEe, et1am |,eon1ıs I1 Romanı Pontihcis velut approbantıs
illıus ONOorT11 damnatıonum epistolam.

Concılium Nicenum, Synodi Nicenae., QUam Graeci sepiimam vocant
Opus 1UNC TEeCENS invyventum ei (Graeco ersunml ed. Longolius Köln 1540

ME element, 486) nennt den Herausgeber irrıgerweıse Longus.
De actıs 279r Etiam actia Synodl, QUaAC un prodierunt PrOFrsSus

ermana NO sS5C Ktiam acia qUa«EC nuperrıime, prodierunt, septimae sSynOodl,
FeECECNS, nescıtur ubı inventa, aut unde allata, atıne d, eadem 1la
officina prodiisse 70r Inter J UOS Honorius sanct1ıss. 1le Pontifex ubique
intrusus cernıtur, UUaC ut ulla Jegıtıma synodus antio pOost mortem 1US haere-
SCOS damnaret fıerı! PrOrCSUS NO  _ potu1l1sse; evıdenter, ut Du({o, demonstravyımus.
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J arasıus VO Konstantinopel, der sıch ıIn den Konzilsakten befinde d
Ihm habe der griechische Interpolator eıne allen Briefen der Päpste
völlig fremde Anschrift beigefügt. Der Papst en darın den Bischof
VOoNn Konstantinopel „Universaler Patriarch‘ 0 Papst Pelagius Il habe
ber seınerzeıt dem Patriarchen Johannes VO Konstantinopel die
Führung des Jıtels .„Ökumenischer Patriarch“ unter der Strafe der
Anathematisierung verboten, Kaiser Phokas habe spater entschieden,
daß sıch lıu der römische Bischof „Universaler Patriarch“ CNl
dürtfe 0

Nach den angeblichen Konzilsakten mache jedoch Papst Hadrıan
den Tarasıus ZU. „Universalen Patriarchen |Dieser Litel ın den Kon-
zilsakten könne u  — 1ı1ne Fälschung SEe1IN, da für eiıne solche Anrede
des Patriarchen durch den Papst keine Gründe gebe, auch nıcht eine
Furcht VO  S dem oströmiıschen Kaiser. da Hadrian ZU Zeit Karls Gr
gelebt habe, welcher eın großer Verehrer des Papstes SCWESCH sel d eın
Zugeständnis mıt Rücksicht auft (Ostrom sSe1 also nıcht vermuten.

Als weıteres Argument die Eichtheit der Konzilsakten führt
Pigge all: Nach den Akten des allgemeinen Konzıils habe die zweıte,
dritte und viıerte S@eSS10 eiınem Tag, nämlich 26. September, statit-
gefunden. Bei dem Umfang und der Wichtigkeit der ZU Debatte stehen-
den Fragen und der großen Zahl der Teilnehmer habe jede Sitzung
mehrere Tage ın AÄnspruch nehmen mussen S Hier liegt ıne richtige
Beobachtung VOo Pigge VOL,. Denn tatsächlich fand die zweıte Sitzung
26 September., die dritte I8 bzw. 2Q September un die vıerte
Sitzung Oktober 787 statt 5

Er bezweiftele keineswegs, bemerkt Pigge abschließend, daß das
un allgemeine Konzıil gesetzmäßig und VO unfehlbarer Autorität

SCWESCH sel. ber die Konzilsakten selen gefälscht. In ihnen sSe1 vieles
enthalten, w as nıemals VO einem allgemeinen Konzil entschieden
worden sSC1 S

er ext des Briefes eiınde siıch be1 Longolius Fol
Die Anrede, die das efremden Pigges erregi hat, lautet be1 Longolıus

KFol IDilecto Iratrı aTrasıo generali patriarchae, Adrıanus SCETVUS

del, salutem. Pıgge macht dazu den erklärenden Zusatz Kol AZ7OV IDıilecto fratrı
Tarasıo. Patriarchae oecumenNn1COo, hoc esT, universalı aut generallı.

78 er Brief des Papstes Pelagıus IL Johannes V Konstantinopel findet
sıch bei D Decretales Pseudo-Isidorianae, 18063, 790 Vgl dazu

d S a es des Papsttums l 267 Seppelt, es
der Päpste 112

79 De actıs 2817 Eit hıc, Tarasıum, s1 deo placet, Hadrianus Ile OoOmManuıs
Pontifex, ultro Patrıarcham unıyersalem facıt? Qua obsecro causa? Imperatorum
fortassis OPDPTIECSSUS metuf Papst Hadrıan hatte sıch tatsächliıch schart
den Titel „ökumenischer Patriarch ” ausgesprochen. Vgl fe IIL, 451

De actıs 8317 Dıe Konzilsakten berichten VO  w dreı Sıtzungen einem
lag, vgl Longolius Hol Xa KHol AI E., Fol XXVIIL

81 Vgl ele K 462
De actıs 837 Kg0 quıdem sexiam el septimam universales synodos Nı
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Damit ıst für Pigge die Honoriusirage gelöst: Griechische Fälscher

haben die Anathematisierung des Papstes Honorius nach üblicher „ZT1E-
chischer Sıitte" ın die Konzilsakten eingefügt. Eine Verurteilung des
Honorius iıst durch das und allgemeine Konzil nıcht erfolgt 5

Die Fälschungshypothese Pigges tand auch bei den katholischen
1heologen der Zeit eıne geteilte Aufnahme. | D yroßer Teil der nach-
folgenden Polemiker stiımmten WAar Se1INeT Behauptung, daß die Kon-
zilsakten gefälscht seıen, S andere wandten sıch 1n scharfen Worten
dagegen. So bemerkte Melchior Cano 1ın seınen Loci 1 heologici, daß
Pigge sich nicht scheue, einem allgemeinen Konzil einen Irrtum UZzU-

schreiben, 1Ur selıne These reiten, dal der Papst nicht Hä-
retiker werden könne. Die Irrtümer des Papstes Honorius dürften nıcht
bestritten werden. Die Iradition habe immer der Möglichkeit test-
gehalten, daß der Papst äaretiker werden könne, nd die Absetzbarkeit
des aäaretischen Papstes gelehrt S

ber die ablehnenden Urteile konnten den Siegeszug der Pigge-
schen Fälschungshypothese nıcht aufhalten. besonders nachdem S1e VOL
Baronius und Bellarmin In erweıterter orm übernommen wurde.
Erstaunlicherweise fand Pigges Ihese noch 1mM Jahrhundert Ver-
teıdıger, bis S1e durch Döllinger und Hefele endgültig In das eich
der Fabel verwlıesen wurde.
dubito Jegitimas, sancltas, ei authorıtatıs certiae atque irrefragabilis el Jeg1-
time acium, definitum, decretum. qu1cquıd illıs actum, definitum ei decre-
ium est Aeque tamen quod haec., qUa«€ DNUNC prımum nescCcımus unde, prodierunt
acia, Su. earundem Synodorum tıtulo ei nom1ne, notha, alsata, ei mınıme SCTI-
InNnanla sınt. nı dubıto De actıs 831 Vgl auch D80V

Über den Einfluß, den Pigges Fäls  ngshypothese ausgeübt hat,
auf Carranza, Alphons Castro, elphınus, JTorres, St Hosı1ius, Bell-
armın und Baron1us, werde ich anderer Stelle berichten.

85 De locıs theologicıs, vgl dazu B Die Locı theologicı des Melchior
Cano und die Methode des dogmatischen Beweises München 1925 bes 140
De locis theologicis (L zıt1erTe nach der Ausgabe Löwen 1569 KFol 288 eriIius
insuper Pighius VILr doctus et p1us multis argumenti1s ostendit, acia YUa«C nomıne
seXtae, ei septimae Synodi circumferuntur, varlos EITOTCS continere. Non ıgıtur
concıliıorum et1am generalium fıdes adeo certia esti, ut 1n 1uUM vocarı NO  b

debeat. Fol 255 In argumen10 VeIO sept1mo, Pıighli contentio pertinaxX COargu-
nda es(T, quı ut oOp1ınıonem, UJUam semel induerat, ueretiur Synodos eccles1iae
decreto Susceptas vanıs conıecturis infiirmare perrexıt Hol 414 ut VvVeroO
Honorium Luereiur, sSeX ia generalıs synodi exemplarıa falsarıos COrrup1sse,
multis onlecturıs suadere NISUS esi Deinde et1am ı1n opını1ıonem inclinaviıt:
ut crederet epistolam ONOT11 ad Sergium TaecCls de ILOTIC fulsse vitiatam:
ynodum autem ın 1ud1Cc10 deceptam.

Nın D Annales ad 680, vgl auch ILL, 500
87 Vgl De Rom ont er I 11
88 Die Papst-Fabeln des Mittelalters München 1863 131

Conciliengeschichte ILL, 299— 315 u.



ber dıe Herkunft der „ J1radiıtio legıis“
Vo  — SOTOMAYO

E ıne der iınteressantesten Szenen der altchristlichen Ikonographie ist
zweitelsohne die sogenannte „ L raditio legis”, auch „Dominus legem dat”“
oder „Gesetzesübergabe“ genannt. Vieles ı1st ber sS1e geschrieben worden,
und erst kürzlich wıdmete ihr Schumacher 1ın dieser Zeitschrift
zw el lange Artikel Diese beiden Arbeiten, ZUSaminNneN mıt elner
anderen Studie des yJeichen Verfassers bilden die eingehendste und
wichtigste Bearbeitung dieses Themas.

Schumacher hat zunächst die Voraussetzungen un die charakte-
ristischen Kigenheiten der Iradıitio geprült, siıch ber ihre Bedeutung
klar werden, un: schließt daraus SCSCH die allgemein an SCHOMUINECNC
Meinung, daß siıch nıicht U. eıne Übergabe des Gesetzes Petrus
handelt, sondern 1nNe Szene des dieges ber den In der Christus
als Sieger se1iıne Auferstehung verkündet, als Grundlage der Hoffnung
der Gläubigen die Auferstehung bei der Wiederkunft des Herrn.
Wenn diese Interpretation als revolutionär aufgefaßt werden kann
dann sind die KErgebnisse des genannten Verfassers ber den Ursprung
oder ber das Urbild der Iradıitio noch umstürzender.

Darüber hat fast immer Finigkeit bestanden, daß die JI raditio erTst-
mals ın einem Mosaik oder einer Malerei dargestellt wurde: als Haupt-
dekoration der Apsıs der Peterskirche ach den meısten oder eınes
Baptisteriums ach anderen Schumacher sucht mıft verschiedenen

DB „Dominus legem dat”, 1n om 1959) 1—39
s Fıne römische Apsiskomposition, 1 om' 1959) 1357202

F ‚Altchristliche Giebelkompositionen , In. Mıtt.
Deut Ar  - Inst 67 1960) 133—149

Gegen die Meinung eliner wirklichen Iradıtio der Übergabe hatten
sıich schon ifen rklärt t! Die TO 1n der Kunst, Leipzig 1907, 185
325;: s e? Ravennatische Studien, Leipzig 1909, 209; ‚  C T,
Neue Untersuchungen über die christlichen Petrusdarstellungen, om
1913 17—74; bıe l, Der Herr der Seligkeit, Marburg 1915, 19— 24 Irotz-
dem wurde die Meinung dieser Autoren ehr wenı1g ernste
Schumacher hat diese Szene ründlicher untersucht und hat ihre posıtıve Be-
deutung besser herausgearbeıtet.

Über die Ableitung VO Mosaik des Baptister1ums der Peterskirche vgl
de C La decoration des baptısteres paleochretiens, Actes du Con-
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AÄArgumenten beweisen, daß die Szene ominus legem dat sich tat-
sachlich ıIn der Apsis der Peterskirche befand, aber nıcht als Hauptdar-
stellung der Apsis- Wölbung, sondern als Mittelszene des unteren FrTriesesW  v  Pa  . Da  —- —  ( “ U E derselben. Wenn ich auch eIN1E bin mıiıt Schumacher, as die Bedeutung
der Szene betrifft VO ein1ıgen Abweichungen ohne Bedeutung ab-
gesehen glaube ich andererseıts nicht, daß - behaupten kann,
das Urbild der I radıtio se1 das Mosaik VO St. Peter SCWESCH. Diese
Meinungsverschiedenheit ıst der Anlaß diesem Artikel, In dem ich
erstens uUurz behandeln möchte. se1ne Hauptargumente MIT nıicht
überzeugend scheinen, und zweıtens, nach meıner Ansicht das wirk-
liche Urbild des Oominus legem dat gesucht werden muß

Außer der I rTadıtio des Baptisteriums ın Neapel, ıst das einNzıge
Mosaik., das NSCeTITC Szene enthält, das 1mMm Mausoleum VO  a (‚ostanza
ın Rom Von diesem geht Schumacher ıIn seıner ausführlichen un
gründlichen Analyse aUuUusSs und schließt, daß WITr In der linken Apsis das
alteste erhaltene Exemplar der Traditio haben., während sıch ın der
rechten ursprünglich nıcht eıne Traditio clavium befunden habe, sondern
eine Darstellung VO Christus als Lehrer miıt seinen Aposteln Schu-
macher nımmt a daß die Mosaiken VO Costanza untier Papst Liberius
352—366) entstanden sind, SCHAaUsO wWwW1e die VO  — St Peter

Andererseits ıst die Darstellung VON Christus als Lehrer ın Majestät
auf dem I hron sıtzend und umgeben VO  — seıinen Aposteln eiıne Kompo-
sıtı1on, die mıt den Darstellungen der konstantinischen Kaiserfamilie
übereinstimmt.

Die erste yroße Hypothese Schumachers 1sT, daß, W as 1Mm Mau-
soleum VO Costanza In wel kleinen geirennten Apsiden dargestellt
WAafl_, siıch ıIn St. Peter In dem einen Apsis-Mosaik en befand.
atsaächlich konnte an In der Wölbung der Apsis der vatiıkanıschen
Basıilika w1€e noch In dem Mosaıik VOI Innozenz 111 erhalten w ar
Christus als Lehrer auf dem I hron zwıschen Petrus und Paulus sehen.
Unter dieser großen Komposition nımmt Schumacher eınen Fries a
dessen Zentrum die Iraditio enthizelt. Als Bewels für diese Hypothese
wird das berühmte Elfenbeinkästchen VO. Samagher oder Pola an  -
führt, das ın eiınem seiıiner Reliefs das Innere der konstantinischen
Peterskirche un aut dem Deckel), obwohl sechr fragmentarisch, die Szene
des Dominus legem dat zeıgt. Kın anderer Beweis für die Hypothese
VO eıner Iraditio ın der Peterskirche ist die große Anzahl VO Sar-
kophagen mıt derselben Szene, die ın der Basıilika gefunden worden
sind. [)as Hauptargument Schumachers aber liegt ın der Analyse der
Kopien, die das Mosaik VO  - Innozenz 111 wıledergeben. Das Mosaik

zTES Internat. chret., Aix Provence Sept 1954, 13— 19 (C‘.1ttäa del ati-WE E \n B — AA A E E _ a4lNlO 1957, 347 Tst VOorT kurzem hat Franco vich, sulla scultura
Ravennate sarcofag], el1x RKRavenna, Tasc. DG==97 1958 126—130, cAhiese all-
gemeıne Meinung ekämp un iıhre Herkunfft VO  b der Plastık verteidigt.. n Sch ach L om 1959 137—148; dieser ıst cdıe
Frucht eiıner gründlichen Prüfung des heutigen Mosaiks und VO  — anderen Monu-
menten, die el Szenen verbinden.2 D D  ”al Sa ca



Über die erKun der „JIraditio leg1s” Wa

selber wurde eım Bau der heutigen Basılika zerstort. In diesen Zeich-
NunNnSecnN sehen WIT tatsächlich, daß sich unter der Hauptkomposition eın
Fries befand, mıt Bethlehem und Jerusalem den Außenseiten. Sechs
Lämmer gehen aUuUS den Stadten auf die Miıtte Z sich eın Altar mıt
eiınem Kreuz und den Darstellungen VO Innozenz I1I1 und der LEecclesia
Romana links bzw. rechts befindet. Schumacher stellt 1er seıine zweıte
Hypothese auf Die Beobachtung mehrerer Finzelheiten läßt darauf
schließen, daß der Mosaizist VO Innozenz I1I1 nıchts anderes tat, als
Paulus ın den Papst, Petrus In die Eicclesia Romana nd Christus auf
dem Paradiesberg 1n eın Kreuz ber einem Altar verwandeln.

Die CNauUCc Gleichzeitigkeit der Mosaiken VO ( ostanza und
VO St Peter kann, W1€ ich ylaube, nıcht als sicher NgZCNOMMEN werden,
sSowl1e ach meıner Ansicht auch das Mosaik VO ( ostanza nıcht als
die alteste erhaltene Darstellung dieser Szene bezeichnet werden annn
ber damit werden WITr unl 1mMm zweıten "Tenl beschäftigen. Jedenfalls ıst
c5 unleugbar, daß, wenn WITr VO dem Mosaik VO ( ostanza und dem
des Baptıster1ums VOLl Neapel absehen un:! eigentlich sollte an as,
enn e1INeESs ıst eın Mausoleum un das andere eın Baptisterı1um, die
Traditio keine Spur ın den Mosaiken der altesten asıliken gelassen hat
Wir sind nıcht Salnz hne Anzeichen un: Nachrichten, die 115 die Aus-
stattung der ursprünglichen Apsıden der asıliken erkennen Jassen, un
keines dieser Anzeichen spricht zugunsten der monumentalen Iraditio.

Die erwähnten Anzeichen sind folgende: Eıs ıst bekannt, daß ın den
Katakomben die Apsiden der Kırchen öfter nachgeahmt wurden, manch-
mal wurde SOSar die. ganze orm der Apsis übernommen. In diesen
Imitationen inden WIT immer 1U  — Christus mıt den Aposteln, aber n1ı€e
die Iradıtio De Rossıi hat U die Beschreibung eıner kleinen Kırche
des Jahrhunderts hinterlassen, die 1n der aäahe der Diokletians-
thermen stand und die e1ım Bau des Hauptbahnhofes VO Rom zerstort
wurde. Danach beherrschte die Mitte der Apsis eiIn Christusbild, das
Haupt VON eınem einfachen Kreisnimbus umgeben, zwıschen den zwolf
Aposteln sıtzend, die iıh stehend umrıngen un seıne göttlichen Lehren
hören. Diese Lehren werden durch die Buchrollen dargestellt, die sıch
ın eiınem Behälter Füßen des Eirlösers befinden

Diese Nachricht ist sehr wichtig: De Rossı hat gylücklicherweıse
eınıge Kinzelheiten angegeben, die uUIlSs das Charakteristische der Kom-
posıtıon erkennen lassen. (Genau w1e In der Apsis der großen Apostel ın
der Domiuitilla-Katakombe sıtzt C hristus auf dem Ihron, den Behälter
mıt den Buchrollen Hüßen un umgeben VO den zwolf Aposteln
Diese Art, Christus mıt seınen Jüngern darzustellen. War zweiıiflelsohne
häulg 1n den Apsiden der altesten Kirchen. Das bezeugt UL auch das
Mosaık der Aquilinus-Kapelle VO Lorenzo ı1n Mailand, Christus

Vgl 126 195 ukRerdem 225,1 1592 170
De Rossi1ı, Oratorı10 prıvato del secolo quarto SCODETIO nel monte

gıustizla TESSO le terme diocleziane, 18706) 27 —58 Auf Seite VeOeTI-

vollständigt durch Beschreibung die unvollständıgen Zeichnungen der
Tafeln Vgl 195
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als Lehrer auch mıt dem Buchrollenbehälter seınen Füßen sıtzt In
diesem Mosaik des Jahrhunderts sıtzen die Apostel Je sechs
beiden Seiten VOoO Christus Kbensowenig x1ibt die Traditio ın der
Apsis VO Pudenziana VO Anfang des Jahrhunderts, sondern
wiederum Christus auf dem Ihron mıft den Aposteln beiden Seiten
un den Darstellungen der beiden Kirchen 1 Christus auf der Welt-
kugel sıtzend und die Apostel beiden Seiten stehend ın der
Apsis VO  —_ Agatha ın Suburra dargestellt, ebenso au dem Jahr-hundert 1 In Andrea Catabarbara, aul demselben Jahrhunderrt., steht
Christus auf dem Vier-Strom-Berg mıt eiınem Buch In der linken Hand,
In der sogenannten Haltung des unterbrochenen Lesens und die Rechte
1m Redegestus erhoben mıt Je TEL Aposteln beiden Seiten 1:

Dieses Fehlen des ominus legem dat ın den frühen Apsiden scheint
doch eın schweres Argument die Hypothese VO.| Ursprung dieser
Szene In der Apsis VO St Peter bilden.

Wenn auch als Argument zugunsten dieser Hypothese
zug1bt, daß siıch In der vatıkanischen Basilika verschiedene Sarkophage
mıft der TIraditio Tanden. ıst doch sonderbar, daß die Apsiskom-
posıtion der Basılika auf die Sarkophage Einfluß gehabt hätte und nıcht
auft die Apsiden der anderen Kirchen, deren ursprüngliche Komposition,
w1e WIr Teststellten, uULNSs ziemlich bekannt ıst und die nıchts VO diesem
Einfluß verraten. Nebenbei sel noch bemerkt, daß auch der Beweis VOIN
den verschiedenen 1MmM Vatikan gefundenen Sarkophagen mıt der Iraditio
nıcht sehr überzeugt. In der Peterskirche wurde VO allem ın der Zeit
der Hauptentwicklung des Dominus-legem-dat-Themas ın Sarkophagen
begraben. Fis ıst deswegen leicht verständlich, daß al dort mehrere
Kxemplare VO diesen Sarkophagen fand Das bedeutet aber noch keine
besondere Beziehung ZU Apsis. Auch ın Sebastiano wurden eıinıge
Fxemplare der Traditio nd andere Darstellungen VO Petrus und
Paulus gefunden. [Jas beweıst, daß die ematıik der Sarkophage VO
örtlichen ult des Begräbnisplatzes beeinflußt 1st, aber nıicht notwen-
digerweise VO Hauptthema der Kirchen-Apsis.

Daß die altesten Kirchenapsiden eıine Darstellung VO Christus als
Lehrer oder auf dem I hron sıtzend erhielten, aber nicht die I raditio,
Kxönnte auch für die Hypothese Schumachers sprechen, enn nach ihm
füllte die Iraditio ın St Peter nıcht die Wölbung der Apsıis, sondern

(a la Fı m n Chiericl, Cecchelli, La Basıilica dı S, Lorenzo ın Milano,
Milano 1952, 95 —98 Vgl I: 42— 46 11 Vgl.Carruccı240, 2.

Vgl Taf Diesen Beispielen kann Ina.  b das Mosaik der Severus-
asılıka VO  ; Neapel Bischof Severus 366—412) hinzufügen, 1n dem der Erlöser
mıt den Aposteln sıtzend dargeste 1st, und das ursprüngliche Mosaik VO  S
S. Sabina 1n Rom mıiıt eiInNer anl  en Komposition. Vgl Ch Ihm, Die Pro-
STamMmMe der christlichen Apsismalerei VO vierten Jahrhundert bıs ZU  — Mitte des
achten Jahrhunderts, Forschungen ZU Kunstgeschichte und christlichen Archä-
ologiıe, Wiıesbaden 1960
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ıu deren unteren Fries 1: ber die Schwierigkeiten werden ın diesem
Kall nicht 1jel wen1ger, da w1€e der genannte Autor ausdrücklich
gibt die Hauptkomposition ın den anderen Apsiden nachgeahmt wird
und die untere (Dominus legem dat) 1U  - ın Sarkophagen, Baptısterıen
und Mausoleen, sS1e sich außerdem als selbständige ikonographische
I1ypen entwickeln 1 Es bliebe noch erklären, diese merk-
würdige Verschiedenheit VO w eı Szenen bestehe., die ın ihren Proto-
Liypen vereınt eın und die nach Schumacher dieselbe eschato-
ogische Bedeutung haben sollen 1 ber das wichtigste Argument für
die besprochene Hypothese ıst die Analyse der Kopien des Mosaiks VO

Innozenz ILL., die bis heute erhalten sind und deren Glaubwürdigkeit
durch die kleinen och erhaltenen Mosaikfragmente bestätigt wird.

]Dieser Analyse wıdmet Schumacher seınen Artikel: Altchristliche
Giebelkompositionen 1 halte nıcht für notwendig, 1eTr die VCI-

schiedenen Punkte seıner Begründung zusammenzufassen, bei denen
Sorgfalt und wirklich außerordentliche Schärfe der Beobachtung
erkannt werden mussen. In der Überzeugung, daß das Ergebnis LTrOTZ-
dem nıcht den verdienstvollen Bemühungen entspreche, fühle ich die
unangenehme Notwendigkeit, die nach meılıner Ansicht schwachen Punkte
dieser Arbeit darzutun. er Autor ı11 heraustinden, welche Szene sich
ın der Mitte des unteren Frieses der Apsis der vatikanischen Basıilika
befand. Das ursprüngliche Mosaik ist NS nıcht erhalten, aber Spuren
davon konnten noch 1m Mosaik VO Innozenz I1l bleiben, das War auch
nıicht erhalten ıst, VO  - dem WIT aber durch alte Zeichnungen un: —

haltene Fragmente Kenntnis haben
Schumacher verwendet also. für selne Analyse folgendes Material:

Die Kopie der Apsis VO. Innozenz I1{ 1m Cod Vat Lat 5408 fal
zwelı Aquarelle 1 Auftrag VOL (‚iacconius hergestellt VO Innozenz 111
und der Eicclesia Romana des Mosaiks, die 1 Cod Vat. Lat 5407 fol 112

Es mu ber berücksichtigt werden, daß ın keinem der genannten Be1i-
spiele VO  — alten Apsıden eın unterer Fries besteht.

om 1959) 202 „Die große Doppelkomposition der ApsI1s des vatı-
kanischen Baues aber. für dieses besondere Denkmal, Martyrıum und asılıka
zugleich, nach der Mitte des Jahrhunderts geschaffen, wıird n1ıe mehr 5412Z,
sondern 1U 1n isolıerten Szenen wiederholt: Das Hauptbild, die thronende
Maiestas zwıschen Petrus und Paulus, ın der Kleinkunst und auf an:  ern
ın Katakomben und Kirchen, und die Erscheinung des auferstandenen Christus
1m sepu  ralen Zusammenhang, aber auch ın Baptisterien, entwickeln sıch als
voneinander unabhängıge Bildtypen Für el gilt vorab die eschatologische
Deutung, auch wWenn s1e mit Varıanten auftreten.“

Im zweıten Teil dieser Arbeit wiıird sıch dieser Unterschied bei der Darlegung
uUNsSeTerTr Hypothese über die erkun dieser Szene klären, besonders, WENN WIT
die ikonographische Verwandtschaft der rabkunst und der der Baptisterıen
berücksıichtigen, dıie eine olge der sich aus dem Taufsymbolismus Tod-Auf-
erstehung, als Prinziıp un TUn uUuNsSeTETI Hoffnung, ergebenden ideologischen
Verwandtschaft ist.

MittDeutAÄArchlnst 1960) 133— 149
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bzw 105 erhalten sind: die TEL Originalfragmente: den Kopf VO  b Inno-
ecCMNz ILL., den Phönix beide heute 1mMm Museum VO Rom den Kopfder Ececlesia Romana aus dem Museum Barracco und endlich das Mosaik
VO Costanza. Von allen diesen Dokumenten g1ibt 6S ıIn dem genanntenArtikel sehr gzute Wiedergaben.

Eine wichtige Voraussetzung für diese Untersuchung ıst die T at-
sache, daß 1m Mittelalter die Mosaiken, die INa umarbeitete, wenıgerals die Gemälde geändert wurden. Man 1eß VO ursprünglichen Werk
alles, W as och retiten WAaäarT. Darum ıst annehmbar., daß bei der
Restaurierung der Apsis VO St. Peter durch Innozenz II die Ver-
änderungen siıch DU auf die wichtigsten Figuren beschränkten, die
eue Idee nach dem Geschmack der Zeit auszudrücken 1 Nach Auf-
stellung dieses Prinzips untersucht der Autor mıft großer Sorgfalt die
Stellungen, die Falten der Gewänder, die Länge der AÄArme us der
Personen des miıttelalterlichen Mosaiks, testzustellen, ob S1Ee mıft den
Elementen der Dominus-legem-dat-Darstellung ıIn Costanza über-
einstimmen. ach Schumacher stımmt tatsächlich, daß der Mosaizıist
VO  — Innozenz I1T die Figuren VO  > Petrus un Paulus ın die des Papstesund der Ecclesia Romana mıt einıgen notwendigen Veränderungen ıIn
den ewändern umgewandelt hat, während 1m übrigen fast Steinchen
für Steinchen den Spuren und Linien der alten konstantinischen Iradıtio
folgte.

Nach den Dokumenten, die WIT haben und die VO Autor benutzt
werden, hängt der Wert dieses Ergebnisses VO Wert und VO der
Gültigkeit elines SaNzcCnH TOZESSES ab, den In folgende Punkte
ammentassen ann

Das mittelalterliche Mosaık hat tatsächlich einen großen eil der
ursprünglichen Komposition benutzt un viele charakteristische Spurendavon bewahrt.

Das mittelalterliche Mosaik, mıt den typischen Spuren der —
sprünglichen Komposition, ıst unNns durch die Barockkopien und durch die
kleinen Mosaikfragmente genügend bekannt.

Das Mosaik VO Costanza ıst zum Vergleich geeıgnet, charak-
teristische Überreste der altchristlichen Darstellung 17 mittelalterlichen
Mosaık VO St Peter nachzuweisen.

Wie WIT sehen werden., sind diese drei Punkte ın den Jetzıgen Um-
ständen schwer beweisen. Besonders Wenn sıch nıcht ıu darum
handelt, Szene mıt Szene oder Komposition mıt Komposition VOI -

S  o  leichen, sondern Linie mıiıt Linie nd Falte mıft Falte Wir beginnen
mıt dem dritten Punkt die Fignung des Mosaiks VO ( ostanza ZU
Vergleich.

Erstens: Schumacher sıeht richtig, dal 1€es die eINZIgeE Vergleichs-
möglichkeit ist Es ıst nämlich das einzıge Mosaik mıt der I raditio, das
mıt dem VO öst Peter zeıitlich ıIn Beziehung steht, wWenn beide Mosaiken
tatsächlich AaUuUSs der Zeit der konstantinischen Kaiser stammen 1} Anderer-

140
Wenn ıch auch diese Datierung 1m. allgemeinen zugebe, ich sS1Ee
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seıts scheint das aber ın uUuNseTEIN Hall nıcht sechr 1el bedeuten, weil
das Mosaıik VO Costanza sehr restaurıert 1ST, un auch weil CS nıicht
sehr glaubhaft scheint, daß der Künstler, der schuf, Linie Linie
dem Mosaik VO St Peter nachbildete., immer vorausgesetzi, daß dieses
überhaupt bestanden hat

Die kleine konkave AÄpsis VO  — Costanza hatte andere Voraus-
seizungen als der breite un flache Fries VO St Peter 1: Die
Darstellung hat die Anzeichen einer Verkleinerung un Vereinfachung
der Komposition w1€e dem Stil nach, w as den Vergleich sechr schwier1g
acht mıt den Verhältnissen., die für die große F’läche der Apsis der
wichtigsten römiıschen Basıilika vorausgeseizt werden mussen. ıs ıst
schwer sehen, w1e - be1i solch bedeutenden Verschiedenheiten
eıiınen SCHAaUCH Parallelismus ın den Stellungen der Füße oder och viel
wenıger In dem SCHNAUCH Verlauf jeder einzelnen WFalte der Iunika
Hhinden wollte. Irotzdem scheint Schumacher das be1l se]lner Analyse der
Aquarelle des (lacconius vorauszusetzen. So vergleicht z B die
E,cclesia der Aquarelle mıt dem hl Petrus der Traditio VO (Costanza
folgendermaßen: „Vor allem aber bleibt der das Kleid bestimmende
oroße Faltenzug, der VO ihrer Gürtellinie rechts abwärts diagonal VOTI' -

läuft, quCrI ber den Leibh un annn VOT dem linken eın ın seılner
SaNzcnh Länge 1mMm Bogen ausschwingend, höchst verwunderlich. Als
Schatten ann nıcht verstanden Se1IN, da die Modellierung des sich
unter dem Gewand der Schreitenden durchdrückenden Beines e1gens
weıter rechts durch starke Lavierung angegeben wird. WII‘ erkennen
dariın vielmehr die alte Saumlinie des Palliums, das Petrus ber den
linken Arm SECZOSCH hatte: CS spannte sich VO dem zurückgesetzten eın
etwa ın der ohe des W adenansatzes quCrTr Der den Unterkörper un:
wa  — VO gyleichgerichteten Faltensträngen begleitet.

Parallel dieser ursprünglich das Pallium absetzenden Linie
führen 1n ihrem unteren Drittel weıtere, kürzere, tiefheschattete Falten
ZU aufgewirbelten Rocksaum, die der Kopist VO dem auffallend
kräftig sich ın der Umrißlinie durchdrückenden Knie abzuleiten VT -

sucht Sie kontrastieren mıt dem oben anliegenden Gewand un lassen
eınen 1200 ı1n Rom Sahz ungewöhnlich lebendig modellierten

Körper durchscheinen. Hier annn uUNLSs wıieder e1in Blick auf das Mosaik ın
( ostanza belehren. Gerade diese etzten Zeilen, die VO allen

besten stımmen, illustrieren aber ın em Mosaik VOoO (ostanza eınen
der sıcher renovıerten Teile, w1€e Schumacher selber bemerkt 2

In derselben Weise geht mıt dem Aquarell VO Innozenz 11L un
dem h[ Paulus VO (ostanza VE „Wiıe auf der Iunika der LEcclesia
das Pallium Petri noch urchzulesen IStT, zeichnet sıch auft der Dalmatika
des Papstes die diagonale Führung des Pallıums, w1€e Paulus rägl,
e1in. Wie bei dem Apostel reicht das Untergewand Innozenz’ 11L noch bıs

doch nıcht für gleichzeitig, W1€e Schumacher scheinbar beweılsen wıll Später
werde ich noch auf diese chronologische Frage zurückkommen.

143— 14419 So gibt auch Schumacher zu Ja ar 142
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die Ferse. Von ler aUusS$s ziıehen die Falten WwW1€e die des paulinischenPalliums nach oben. Selbst die Spuren der antiken Tunikafalten zwischen

fex wıieder
den Beinen kehren 1n der ler unmotıvıerten Schattenpartie eC1m Ponti-

In einıgen Punkten g1ibt Verschiedenheiten zwischen Costanza
un den Aquarellen. Dann mu der Autor aut Irrtümer des Kopistenzurückgreifen “

Ile diese Vergleiche, die für den Prozeß notwendig, aber schwer
annehmbar sind, mussen außerdem nıicht zwischen dem konstantinischen
Mosaik und dem mittelalterlichen VO St Peter. das nıcht mehr besteht,
sondern zwischen dem altchristlichen Mosaik un den barocken Kopiendes mittelalterlichen ausgeführt werden. FKs ıst also notwendig, daß diese
Kopien c  a dem UOriginal entsprechen, SO;  a In diesen kleinen Einzel-
heiten. Ist das tatsaächlich so? glaube e6s nıcht Schumacher sıeht die
Schwierigkeit und oibt Z daß die Aquarelle auf viele Verzierungenverzichten. w1€e beispielsweise auf der ]1iara des Papstes und der Krone
der Ecclesia ’ Er erkennt uch a dal die Aquarelle den Charakter
eınes Entwurfes haben und deswegen vereinfacht sind 2

Er eibt oga ıIn Kinzelheiten, die ın seiıne Hypothese nıcht
PAassCcCh daß es .ın den Aquarellen freie Abweichungen des Kopistengebe. So erklärt DEn die gebeugte Haltung VO Innozenz, die InNna.  I
sıch nach dem erhaltenen Fragment schwer vorstellen annn Z

In gleicher Weise und aus demselben Grund meınt Schumacher, daß
die Bäume und die beiden symbolischen Städte des altchristlichen
Mosaiks nıicht die öhe des Frieses erreichten, daß die Haupt-komposition den SaNzZCNH est überragte, W as ın den barocken Zeich-
NunZenN nıcht ZU sehen ıst e

Irotz al] dieser Zugeständnisse stellt ın dem Aquarell der
Ecclesia eınıge Falten test, die nach ihm eıne Modellierung des Körpersund eıne Lebendigkeit bedeuten sollen, die 1200 1ın Rom nıicht gebe,
un schließt daraus, daß diese Lebendigkeit und diese Modellierung VO
altchristlichen Mosaik als Unterlage des mittelalterlichen herkomme &'
Wäre CS nıcht einfacher, diese lebendige Modellierung dem barocken
Geschmack des Aquarellisten zuzuschreiben? Auch die Gesichter der
Ecclesia un des Innozenz sind In den Aquarellen mıt einem person-lichen und lebendigen Charakter dargestellt, W1€e — 1200 ın Rom
nıcht kennt ber WIT können daraus nıcht schließen, daß INa 1eTr en
Spuren des altchristlichen Mosaiks gefolgt ware, weiıl die beiden (Se-
sichter ın diesem nıcht bestanden. Außerdem zeıgen unls die beiden —_
haltenen Fragmente, dafl tatsächlich diese: Spuren ın dem mittelalter-
lichen Mosaik nıicht sehen

271 145 Al  N 144 135, 136 24 136
25 145 „Innozenz 11L irägt die JTiara. Über dıe bıs ZU seınen Ponti-

fikalschuhen reichende Dalmatika ist die Casula gebreitet, die das Palliıum noch
einmal auszeıichnet. Seine vorgebeugte Haltung scheint jedo 1ne „Lesart” des
Zeichners se1n, da Kopf un als des Mosaiıks urchaus eEINE aufrechte Haltung
erschließen lassen.“ 14A10 27 143 144
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Die beiden Aquarelle VO (Ciacconius geben U die Gestalt des
Papstes und die der Eicclesia Romana wıieder. In den übrigen VOT der
Zerstörung der Apsis hergestellten Kopien 28 sınd diese beiden Figuren
vielleicht mıt wenıger Sorgfalt dargestellt worden, aber andererseits
ıst uNSs bekannt, daß diese Iın mehreren VO den Aquarellen abweichen-
den Einzelheiten tireuer als die Aquarelle sınd. Diese Verschiedenheit
begünstigt die Beweisführung Schumachers nıcht, denn S1Ee sind auch
gerade ın Jenen Einzelheiten verschieden, auf die den Vergleich mıt
dem Mosaıik VO Costanza stutzt Sowohl die Zeichnung VO Cod
Vat Lat 5408 w1e€e das Fresko der Unterkirche VO St Peter zeıgen mıt
Genauigkeit die Mantelschließe der Kcclesia, dieselbe Schließe, die ohl
In dem erhaltenen ursprünglichen F ragment, aber nıcht 1mMm Aquarell VON
( lacconius sehen ıst

Wenn Schumacher recht hat mıt seıner Annahme. daß die Figur VO
Innozenz I1 eine aufrechte Haltung gehabt haben musse, und deswegen
die gebeugte Haltung 1m Aquarell ablehnt ??, sind auch ın dieser
Einzelheit die Zeichnung un das Kresko tTreuUeET. Nun ZuL, weder 1n der
Zeichnung noch 1mM Fresko hat die Stellung der Füße VO Innozenz eıne
Ahnlichkeit mıt der des hl Paulus ın der Traditio V Ol S. (ostanza.
Weder ıIn der Zeichnung noch 1m Fresko ann ein Vergleich zwischen
den Kleiderfalten beider Figuren mıt denen des Apostelfürsten der
Dominus-legem-dat-Darstellung gemacht werden. Die Iunika des
Papstes und der Kecclesia haben weder ın der Zeichnung och 1mMm Fresko
die Lebendigkeit, welche die Aquarelle besitzen und die Schumacher mıt
echt dem 15 Jahrhundert abspricht. Das ıst eın Beweis mehr für den
Eintfluß des barocken Zeitgeschmacks ın der Darstellung der Figuren
ıIn den Aquarellen.

Es bleibt iLLLS lediglich och der erstie Punkt des Prozesses prüfen:
[)as mittelalterliche Mosaik benutzte: eınen großen Teil der ursprung-
lichen Komposition un bewahrte dabei viele charakteristische Züge
derselben.

Es ıst klar, daß WIT diese Behauptung, die WIT für unrichtig halten,
NUu hypothetisch untersuchen. Nämlich, aDSCHOMINCH, daß tatsachlich
einıge wichtigeEinzelheiten des mittelalterlichen Mosaiıks In den Aquarel-
len VO ( lacconius erhalten seılen Hypothese, die WIT als unwahrschein-
lich bewiesen haben glauben ıst möglich, daraus schließen, daß
diese Finzelheiten die Kxistenz einer alteren, altchristlichen Szene
(Dominus legem dat) beweisen, die 1U  — teilweise ın eıne verwandelt
wurde: Innozenz I1T und die Eicclesia Romana, beide eiınem Altar mıt
darüberstehendem Kreuz zugewandt? Nicht einmal unter der Voraus-
setzung der Genauigkeit der Kopien scheint 1LS möglich, diese KHol-
SCTUN anzunehmen. Die erste Schwierigkeit dürfte die Überlegung
se1N., elch wesentliche Veränderung die Umwandlung der ber dem
Paradiesberg stehenden Christusgestalt ın eın Kreuz auft eiınem Altar
bedeutet. Bei diesem wichtigen un bedeutenden Zentralpunkt annn

Vgl RömQu. 54 1949 und (Man vergleiche al 22 M desselben
Artikels und Taf 41, 1.) 20 Vgl Anmerkung 25
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INa nicht asScCnHh, Jenes allgemeine Prinzip angewendet worden sel,
nach dem b 1m Mittelalter alles, VO den altchristlichen Mosaiken
noch erhalten WAar, bewahrt haätte Schumacher löst diese Schwierig-keiten mıt dem folgenden inweis:

„ 50 dürfen WIT Neuerungen ohl aum bei der Anlage der Kom-
posıtıon erwarten. Vielmehr werden S1e sich beschränken auf die Ab-
wandlung der wichtigsten Figuren. Das dürtfte 1m unteren Fries der
Apsis VO St Peter für die Mittelgruppe zutreffen, Wa  ” doch die Mittel-
achse bei Erdbeben ohl auch die gefährdetste Stelle 30

1Irotz der Entschiedenheit, mıt der diese besondere Wirkung des
Erdbebens behauptet wird, wı1ıssen WITr nıchts VOoOn den Schäden, die 6S
anriıchtete. Eıs ıst möglich, daß geschah, aber vielleicht ware 65
besser, solche Vermutungen be1i eıner Beweisführung vermeiden.
Beschäftigen WIT un  N DUn mıt den beiden VO Erdbeben verschonten
Figuren. Wenn WIT schon den Spuren der Aquarelle folgen wollen,
könnten WIT eher 1mM Biıld VO Innozenz IL die Züge des hl Petrus der
Dominus-legem-dat-Darstellung un ıIn denen der Ecclesia Romana die
des h[ Paulus sehen und nicht umgekehrt. In der Jat, ın allen Dar-
stellungen des Dominus legem dat erscheint Petrus lImmer gebeugt,
w1e der Papst In den Aquarellen. Auch das Mosaik VO S. Costanza
acht keine Ausnahme VO dieser Regel Die Ecclesia hingegen steht
vollkommen aufrecht. Außerdem hat Petrus 1ın der Traditio verhüllte
Hände, mıt denen das Ende der Buchrolle VO Christus entigegen-
nımmt. Nichts davon ıst ıIn der Haltung der Ecclesia sehen, ohl
dagegen ıIn der VO Innozenz ILL., obwohl die Hände unverhüllt sind.

Vergleicht damit AÄArme un: Hände des h1 Paulus 1MmM Mosaik
VO Costanza. ıst keinerlei Ahnlichkeit mıt denen des Papstes test-
zustellen. Wenn schon eine Ahnlichkeit zwischen den Aquarellenund dem Mosaik sehen will, dann könnte 19808 1mMm zurückgezogenen
Arm der Ecclesia SEeIN, ın dem die Fahnenstange gehalten wird. Diese
Haltung entspricht ın eiwa dem Akklamationsgestus des hl Paulus.
Das Frontrelief des Elfenbeinkästchens VO Pola, mıt Ihron un Lamm
auft dem Paradiesberg zwischen sechs Aposteln, würde sich eiınem g-
en Vergleich miıt den AÄquarellen VO (Ciacconius eıgnen, vielleicht

mıiıt mehr KFrfolg als der mıt den Mosaiken VO Costanza. ıcht
weil ein1ıge sekundäre Kleinigkeiten, W1e Falten oder Linien, überein-
stımmen, sondern weil die sa mittelalterliche Darstellung der Apsisdem Relief des Kästchens 1el näher steht als dem ominus legem dat
VO Costanza. In der Mitte des Reliefs VO Pola 1st eın Ihron, und auf
diesem Ihron scheint eın Kreuz SCWESCH e1in. Vielleicht entspricht
das nıcht s  a der Zentralkomposition des Frieses VO Innozenz ILL.,
wenn tatsächlich ın diesem eın Altar und eın Ihron WAäarF-L.. Man annnı
aber nıicht verleugnen, daß 1es weıt wenıger unähnlich ıst als die Dar-
stellung des Paradiesberges. Die beiden Apostelgestalten beiden
Seiten des Ihrones sıind 1n ihrer Gesamthaltung dem Innozenz’ un der

da 140.
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Ecclesia des miıttelalterlichen Mosaiks näher als die VO Petrus undPaulus ın der I raditio.

Schumacher datiert das Elfenbeinkästchen VO  a Pola das Jahr420, und diese Datierung scheint für alle annehmbar eın S Wenn CS
tatsächlich 1st, ann ıst die Anwesenheit des ominus legem dat auf
dem Deckel des Reliquienkästchens weder eın AÄnzeichen für die Kxi-
stenz dieser Szene ın der Apsis VO St. Peter und och 1jel weniıger 1m
unteren Fries dieser Apsıs. In dieser Zeit War die sogenannte Iradıitio
legis schon zahllose Male und ın verschiedenen Kunsttechniken dar-
gestellt. Es ıst schon 1jel Spat, VO da auf den Prototypschließen 3

Mit demselben Ziel, die Herkunft der Dominus-legem-dat-Dar-stellung Ginden, wollen WIT einen vollkommen anderen Weg VOI'-
suchen, eiıne sichere Spur Ginden, die uUuNSs ZU wirklichen Prototypder Szene führen könnte.

Wir glauben nicht, W1e gesagt, daß das Mosaik VO Costanza die
alteste Darstellung der JIraditio ıst Schumacher. der das annımmt, VOTI'-
TT aber auch die Gleichzeitigkeit des Mosaiks VO Costanza mıt dem
Sarkophag VO Sebastiano WE  s ihrer stilistischen Verbunden-
heit S Kinverstanden. aber gerade diese Tatsache zwıngt uNs, das Mosaik
VO Costanza nıcht als die alteste Darstellung der Iraditio be-
trachten, sondern den Sarkophag Lat 174 (Laf. 13a), der sich Jetz ın den
vatikanischen (Grotten befindet un: der nach Stil un Darstellungsweise
sicher alter ıst als der VO Sebastiano. Gerke datiert den Lat 174
zwıischen 350—3 und se1ıne Verwandtschaft mıt dem des JuniusBassus bestätigt diese Datierung. Allerdings ıst nach meıner Meinung
nicht VO  < diesem, sondern unmittelbar nachher, also eher etitwa 60

eın Zusammenhang mıt dem Junius-Bassus-Sarkophag ıst deutlich
ın selner thematischen Komposition un In seinem Stil Die Szenen
sınd SCHau dieselben w 1€e die des oberen Frieses VO Bassus-Sarkophag
mıt AÄAusnahme der mittleren, die, obwaohl S1e verschieden ist, immerhiın
einNıge AÄAhnlichkeiten enthalt. Die mittlere Szene des Lat 174 ist der
e1INzZ1Ige bekannte Fall des römischen Oominus legem dat, ın dem
Christus sıtzt, un: WAar ber der Darstellung des den Schleier
ausbreitenden Uranos, c  a W 1€e der auf dem Ihron sitzende Christus
des Bassus-Sarkophages. EFine ahnliche Finteilung der Szenen o1ibt 65
ın keinem anderen Passionssarkophag.

31 RömQu. 54 1959) 181
32 Eines der Argumente Schumachers für Se1NE Hypothese ıst, daß weder

für die Eicclesia noch für den Papst altere der gleichzeitige Fälle derselben
Haltung und Form g1bt (a. a. 136—140) Im Mittelalter wurden viele NECUE
Formen gyeschaffen, und I1a  - braucht nıcht 1n jedem einzelnen orbilder

suchen, denn dann könnte INa  - S1e nıcht mehr als D  @ bezeichnen. Auf
Seite 139 zıtıiert Schumacher ein1ıge Beispiele VO  b anderen mittelalterlichen KOom-
posıtionen mıt Darstellungen der LEicclesia triumphans, die DE  i und orıgınel|l
sınd w1e die VO Mosaik Innozenz’ LLL

33 RömQu. 54 1959) C Christus, 53—55
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Der Stil ıst 1m Lat 174 orjentalisierender als ın dem VO  — Junius
Bassus. Beide gehören Sanz dem „schönen Stil” der klassizistischen
Renaissance der Miıtte des Jahrhunderts a un beide stımmen ın
sechr charakteristischen Einzelheiten überein, w1e der Verzierung der
mittleren Säulenschäfte mıt Weinranken un Eroten. und VOTLT allem
ın der plastischen Form, ıIn der die Figuren behandelt Sind, die voll-
kommene Anpassung der Iuniken und Pallien die Körperformen
uUuSW'Da ist auch der Zusammenhang der Hauptszene des Lat 174
miıt der Darstellung der largitio 1m nördlichen Fries des Konstantin-
bogens. G. Francovich hat 16s treffend beschrieben: „Es gibt eıinen
SENAUCNH, eindeutigen Zusammenhang zwischen der Pyramidenstruktur
der Gruppe des Kaisers und seiner Senatoren seıten des suggestum
un der V Ol Christus mıt Petrus und Paulus 1m darkophag Lat 174
DDen Köpfen der beiden Apostel neben dem Haupte Christi entsprechen
aıt überraschender Genauigkeit die der beiden Senatoren neben dem
Kopf des Kaisers 1mM Konstantinbogen. ber nıcht 1U das: der Bildhauer
des Sarkophages Lat 174 hat Haltung nd Geste vVvon Petrus und Paulus
geireu denen der Senatoren den Kaiser Konstantinbogen nach-
gebildet, gemäß dem ın der Profankunst dargestellten Hofzeremoniell.
Petrus nähert siıch Christus ın ehrerbietiger Haltung, die Hände mıt dem
Pallium verhüllt, die Buchrolle entgegenzunehmen, SCHAaUsSO w1e
der Senator die Hände verhüllt hat, die Gaben aus der and des
Kaisers empfangen. Denn as der Kaiser berührt, ist SACTUMM und
dart VO  — profanen Händen nıcht berührt werden. Andere ikono-
graphische Analogien zwischen dem Relief mıiıt der Jargıitio VO Kon-
stantinbogen un dem Lateransarkophag erscheinen ın der Akklama-
tL10NsSgeste VO Paulus identisch mıt der, die WIT die Senatoren ıIn der
unteren Szene des Bogens machen sehen. Christus S1ÜUZ 1mMm Lat 174 auf
dem ausgebreiteten Schleier des Caelus. Dieselbe Darstellung sehen WIT
ın den Reliefs des Galeriusbogens (um 300) ın Saloniki, miıt den beiden
Augusti. ”

Diese Hofkomposition In ihrer typischen Frontalstellung mıiıt der
Kathedra oder dem Thron un den Begleitern beiden Seiten ıst
nıcht erst durch den Lat 174 In die Sarkophagplastik eingeführt worden.
Wir sahen S1Ee schon eım Junius-Bassus-Sarkophag, und S1e ıst auch
ın Tel weıteren S5arkophagen VO Anfang des Jahrhunderts
finden 3} ber CS ist wichtiger für uNs, die Linie der Dominus-legem-dat-
Darstellung ın den Sarkophagen verfolgen, als die Vorgänger des
Lat 174 C  a prüfen. Miıt dem Lat 174 können WIT 19808 die Frag-
mente des S5arkophags VO Sebastiano vergleichen. Die Abbildung, die
WIT Jal 13C) bringen, ze1gT, wenn auch technisch nıcht vollkommen,

ch elıxX Kavenna, fasc. A 207 1958 134—135
36 Sarkophag des Museums VO  S TIlies (Benoıt, 50) 383 unvollständig)

und Y 24 fıg. 242 (mit Fragment vervollständigt, jedoch als rekon-
struler1) sehr äahnlich der Sarkophag des Arno ın Florenz; Sarkophag Albanı
ıIn Sebastiano
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NSeTrTes issens ZUuU erstenmal den heutigen Zustand dieses Sar-
kophags. urch die FEntdeckung einıger Fragmente ergäanzt, be-
sıtzen WIT 1n ihm die alteste Darstellung der Traditio clavium. Auch
stilistisch ıst dieser Sarkophag VO Lat. 174 und VO Bassus-Sarkophagnıcht weıt enttiernt. Wir Linden dieselbe Kigenart der charakteristischen
Verzierung der beiden Mittelsäulen und, WenNnNn nıicht dieselbe, doch
eıne äahnliche plastische Orm un: organische Behandlung der Kleider-
falten. Gerke datiert iıh richtig etwa 370 3

Die Miıtte dieses Sarkophags enthält die Dominus-legem-dat-Szeneschon ın ihrer typischen Form. obwohl och einıge Kleinigkeiten em
Lat 174 ahneln. Noch besteht eıne große Irennung zwischen Christus
un den beiden Aposteln. In beiden tüllt die Darstellung TEL Saulen-
weıten. Noch schaut Christus nach rechts. Andererseits annn INna wich-
U  I>}  e Veränderungen teststellen. Vor allem ıst Christus stehend, un
ZWOarLTr nıcht ber dem Himmel, sondern aut dem Paradiesberg. Er ıst nıcht
mehr bartlos. Petrus rag eın Kreuz ber den Schultern. Die akkla-
mierenden Figuren 1m Hintergrund VON Lat 174 sınd verschwunden.
Statt dessen gibt eınen dekorativen Hintergrund VO Palmen un
Lämmern.

Irotz der kleinen Kinzelheiten, ın denen S1e sich ähneln, sınd die
nterschiede zwischen der Iraditio des Lat 174 und der des Iragmen-tarischen Sarkophags VO S. Sebastiano grok 3 daß bis Jetzt der
erstere immer als eine Ausnahme beiseite geschoben wurde, die aum
Berücksichtigung verdiene. Schumacher hat sich ın diesem Sinne
gveäußert un hat SO Zweifel se1lıner Echtheit angedeutet 3 ber 65
gibt keinen Grund, selner Echtheit zweifeln, noch zweifelt irgend
Jemand tatsächlich daran. Die Szene der Traditio 1m Lat 174 ıst ohne
Zweifel sehr eıgenartig, ber sS1e ıst nıcht vereinzelt, W16€e INa g-
wöhnlich annımmt. Zwischen der Iraditio des Lat 174 un der des
Sarkophags VON Sebastiano besteht ein Verbindungsglied. Eıs eibt eın
Zwischenstück, das als solches ın Komposition un Stil einmal die
Charakteristiken des eınen un einmal die des anderen hat Dieses
Zwischenglied ıst das F ragment des Metropolitan-Museums VO New
ork Taf 13 b). das bis Jetz wen1g, Ja tast Sar nıcht beachtet wurde A

e’ Christus, 60—62, und Das eılıge Antlitz.
Die folgenden Darstellungen dieser Szene In den übrigen Sarkophagen

en schon das gleiche Schema
RömQu. 54 1959 16, n 01 „Das Stück In den Grotten bildet unter VOeI-

schiedenen Gesichtspunkten 1nNne Ausnahme (z. B Christus In der OMI1NUS-
legem-dat-Szene 19008 hıer sıtzend, dazu unbärtig) un ist kaum voll glaub-
würdiıg.”

habe 1Ur vVvon © Columnar Sarcophagl, 134 7O,
zıtiert gefunden und neuerdings VOo  — Schumacher in dem 1n der vorherigen An-
merkung zıtı1erten Jext. der folgendermaßen weıtergeht: „DdeiIN Verhältnis (des
Lat 174) dem Marmorrelief 1mM Metropolitan-Museum Bull Meitr. Mus 1 $
1953, Abb 122), auf dem allerdings der bärtige Christus mıt erhobener Rechten
steht, verdiente 1ıne eigene Untersuchung.
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Das Übersehen für die Herkunft der Dominus legem dat-Dar-
stellung wichtigen Fragments ıst wen1ıgstens ZU eil durch das
Urteil ber oder besser dieses des hervorragenden Archäologen

Wiılpert verschuldet worden LEr sah c5S der byzantinischen Aus-
stellung VOon 19531 Paris nd hielt CS für unecht Er wunderte sich
o  s  C daß für die Ausstellung an ScCcCHOMM©MHCH wurde Dieses W ıl-
pertsche Anathem wurde je]l bekannter als die prıvate Zurückziehung
derselben. die ote auft die Rückseite Photographie des
Fragments geschrieben und Rorimer geschickt hatte [Dieser hatte
das Fragment durch ultraviolette Strahlen m11 posıt1vem Ergebnis untier-
suchen lassen und Wiılpert gesandt damiıt anerkenne und dafür
einstehe Wilpert oibt dieser ote ausführlich SC1L1HNEN Irrtum un:
erkennt die unzweitelhafte Eichtheit des Fragments Dieses Relief
gehört auch der Phase des „schönen Stils un hat die gleichen Ver-
ZICFTUNSCH der mittleren Säaulen w 16 die des Junius Bassus des Lat 174
und die des Sarkophags VO Sebastiano

Betrachten w ILr 1UN die ominus legem dat-Szene Christus 1sST
bärtig un stehend W 1 arkophag VO Sebastiano Wahrscheinlich
stand auch auf dem Paradiesberg, ach dem Höhenunterschie mı1ıt
den anderen Figuren schließen Die Bewegung SC11NES rechten Armes
1st auch W 16 Sebastiano, ausgestreckt Andererseits <o1bt keinen
Hintergrund m1ıt Palmen., sondern mıt akklamierenden Figuren wWwWIC
eım Lat 174 Petrus hat noch eın Kreuz ber den Schultern Die fast
waagrechte Rıchtung der Buchrolle 1ST auch W 16 die des etzten Sar-
kophags Die Haltung der beiden Apostel 1st fast gyleich Der Saulen-
zwischenraum m11 dem Paulus könnte dem Lat 174 nachgebildet
SC1IHN, un: be1i Petrus sehen WITLT gleichfalls dessen Kopf links VO der
geöffneten and un rechts VO Gesicht Hintergrundsfigur C111-

gerahmt Wegen dieser Zwischenstellung Ikonographie und Stil mu
das Fragment zwischen den Jahren 360 und 370 entstanden C1iMN und
1sSt deswegen 6E wertvolle Stufe der Entwicklung der Iradıitio legis

der Sarkophagplastik
Nach dem arkophag VO Sebastiano sind die Varianten der

ITraditio für DSCICI Zweck unınteressant enn S1IC wechseln ihre Struk-
IUr nıcht wesentlich

Stellen WITLC U noch CIN1SE Überlegungen
|)Die Szene des Dominus le  S  em dat 1ST der Plastik vielen

Beispielen erhalten geblieben Genau ’3 Sarkophagen oder Frag-
menten

41 I1 un Taf
Rorimer, The Authenticity of the Chalice of Antioch, Sonder-

druck VO  b tudies I Art and Literature for da Costa Greene, Princeton
University Press, 1954, 11

Lat. 174;: Fra  5  c Metropolitan-Mus New York Sarkophag Fragment VOI}
Sebastiano vgl für diese die drei Abbi  ungen Taf 13a—c) Lat 150 A

151 1) rkophag Gregorius 1) Sark VO  S TIeESs 4) Sark
von Saıint Maxımin 2) Sarkophagfront au dem Kreuzgang VOo  - Paul
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Zr DDiese Zahl ıst esonders gTrOL gegenüber den anderen Kunstgat-
Lungen. DDenn WenNnn auch überhaupt wen1g Apsismosaiken und - 11a-
erejen erhalten geblieben sind, muß doch berücksichtigt werden, w as

Anfang dieses Artikels ber die verschiedenen Tatsachen gesagt
worden ıst, die uln die Annahme nahelegen, daß diese Komposition ın
den Apsıden überhaupt nıcht oder zumindest nıcht oft ab A}

Kın Sarkophag der Lat 174 ist das alteste Beispiel der
Darstellung.

Dieses alteste Beispiel zeıgt außerdem vollkommen eıgene
Charakteristiken, die verschieden sind VO  _ denen, die nachher die durch-
gehende un teste OTM dieser Narstellung bilden.

Dieses Beispiel ıst CH mıt anderen Irüheren Plastiken VCI -

bunden, die War keine Tradıtio sind, aber doch Ahnlichkeiten mıt iıhr
haben (Darkophag des Junius Bassus, Albanı, VON Arles, VO Florenz
und der Konstantinbogen). Von ihm au erg1ıbt sich iın den folgenden
Fxemplaren 1ne fortschreitende Entwicklung der Szene, bis sich das
definitive Schema festigt.

Iso zusammengefaßkt: Die J raditio tfindet sich hauptsächlich ın
Sarkophagen, un 1n Sarkophagen sehen WIT S1e erscheinen und sich ent-
wickeln. Dieser Umstand scheint zeıgen, daß die Dominus-legem-dat-
Darstellung ın den Sarkophagen entstanden ist und nicht In den yroßen
Apsiskompositionen, die keine Spuren davon hinterlassen haben Noch
weıter gehend, könnten WIT vielleicht den Sarkophag Lat 174 ın den
vatıkanıschen Grotten als den authentischen Prototyp der Szene be-
zeichnen.

Am Anfang dieses Artikels habe ich meıne Übereinstimmung mıt
N. Schumacher, N as das Wesentliche der Interpretation der Iraditio

legis betrifft, L1 Ausdruck gebracht 4  * Die Szene ist keine wirkliche
Iraditio oder Übergabe des (Gesetzes Petrus, sondern eiıne triumphale
Offenbarungsdarstellung des auferstandenen Christus. Der dieger ber
den Tod offenbart sich den Gläubigen als solcher un: begründet damit
ın Rom IC 1) verlorener Sark VO  un Reims. Zeichnung VO  S eiresc (Le Blant,
Gaul 1 s 1Z): Sark VO  i Mailand 158, 1) ark.-Fron aus dem Louvre,
Ma 2080 8 $ 1—3); Sark des GorgonI1us, Ancona 14, 3) Sark der Kathe-
drale VO Aix 150, 1)’ Sark der Basıliıka VO St Peter 154, 4) Frag. des
Mus VO avenna 154, 1)‚ Sark VO  b Pıus IL B25); Sark Lat. 151

121, 1) Sark VO  n Gioyv. In Cı Verona 150, 2) verlorener Sark
des Vatikans, Zeichnung VO  — Bosius, Roma So{il. 65 I 159, Abb 92) Fragment
des Museums VO  b Sebast]iano 120 später ergänzt 1V. 1939| 34()
Abb. 3); Sark Kat 141,5); Sarkophagfiront des Mus Naz VO  b Ravenna.
553 141, 6); Marmorkasten des FErzbischö Museums VOoO  b Aavenna (Felıx
Rav D6=— 97 Abb 58) und Sark des Mus Borely VO  S Marseille 30 1 9 2)

Siıeche 218
IN Dominus-legem-dat, 1n om 1959 d

Mit den angedeuteten Möglichkeiten SOW1Ee mıt anderen Aspekten dieses Ihemas
werde ich mich ıIn eıner bald erscheinenden Arbeit über den hL Petrus 1n der
altchristlichen Ikonographie beschäftigen.
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deren Hoffnungen auf die eıgene Auferstehung. Mit Christus vereinıgen
sich als Zeugen (Martyrer) Petrus und Paulus, die auch durch den Tod
den dieg°Petrus halt und betreut das Gesetz Christi, und diese
Stellung wird VO. Schöpfer der Szene herausgearbeitet, den Apostel-
üursten als Hauptmitarbeiter des Erlösers Christus kennzeichnen. Mit
dieser Auslegung wird das Auftreten dieser Szene ın einem Sarkophag,
und WAarTr ın einem Passionssarkophag, noch klarer, und zugleich be-
stätıgt dieses wiederum die Auslegung selbst. Schon 1 Sarkophag des
Junius Bassus ıst der sitzende Christus der autierstandene Christus, der
dieger ber den JTod icht umsonst wird ber dem Jimmel dar-
gestellt, der ihm als Schemel dient Der Bassus-Sarkophag ıst eın Pas-
sS1o0Nnssarkophag, und der Dieg Christi 1 Himmel ıst ber seinen vylor-
reichen Finzug In Jerusalem gesetzt worden, der gleichsam die letzte
Etappe se1INESs sterblichen Lebens ist oder auch, wenn will, der
erste Schritt Z dieg durch das Martyrium des Leidens un des Kreuzes.
Neben dem Leiden Christi wird auch das Leiden VOoOoOnl Petrus und Paulus
dargestellt. Er zieht sS1e siıch 1 Leiden. das sS1e ZUuU Ddieg führt In
anderen Passiıonssarkophagen, auch 1mMm Lat 174, dem altesten, ıst der
Sieg Christi durch Kreuz und Auferstehung symbolisch durch die CIUX
ınvıcta dargestellt, die durch das COhristuszeichen 1m Lorbeerkranz be-
krönt und VO den Soldaten der Grabwache umgeben ist.

Die sogenannte Iraditio entsteht also s  o  anz natürlich 1m Mittelfeld
eiınes Passionssarkophags, mıt der gyleichen Bedeutung w1e die Haupt-
darstellung dieser Sarkophage selber. Sie ıst 19808 eine Sonderform, be1
der als besonders glückliche Lösung die beiden großen Martyrer Roms,
die beiden großen Apostel, miıft besonderer AÄuszeichnung des h[ Petrus,
Christus zugesellt werden.



Zu Agroec1us- A gricius
VOoO  —

Instinsky hat 1n dieser Zeitschrift (55 1960| 206 {t.) die Verbreitung
und mögliche Herkunft des Namens Agroecius-AÄgricius untersucht
und ıst dabei dem vorsichtig formulierten Schluß gelangt, „daß die
wahrscheinliche Herleitung des Namens der Annahme einer Herkunft
des (gleichnamigen Jrierer) Bischofs A dem Osten nıicht entgegensteht‘
®) 210 Vielleicht können ein1ge Hinweise zufällige Lesefrüchte.,
deren Veröffentlichung mich Instinsky ermuntert hat dieses KEr-
gebnis weıter tutzen un dazu führen, daß nıcht U negatıv gefalt

werden braucht. Die Spuren, die Instinsky veriolgt hat, wıesen ın den
griechisch-orientalischen Bereich und speziell nach SDyrien; un tatsäch-
ıch ıst der Name dort auch SONST nachzuweisen. Es tinden sich nämlich
auftf der Gemme elınNnes KRinges, der ın Balanea (heute Banıyas der
syrischen Mittelmeerküste) gefunden wurde, die Worte Gallicane
AÄgroeci Ist der 1eT 1 Patronymikon genannte Ägroecius oder
Ägroecus (SO Hrsgg.) aber weder zeitlich noch prosopographisch be-
stımmen, bieten die chronologisch tixierbaren Briefe des Libanius
wahrscheinlich gleich zweı JIräger dieses Namens. Der wiederholt ın
Empfehlungsbriefen des Rhetors genannte Aypoixıoc?, NCN mıt
seinem Bruder Eusebius Adressat des Briefes 0638 p. 586), tammte
VO eılner verarmten Kurialfamilie Aa UusS Armenila Wäar Schüler des
Libanius VOT der Zeit VO 58/60 * und spater Advokat Forum des

Orientis FL Domitius Modestus Mit ihm iıst wahrscheinlich nıicht
ein Ägroecius identihizieren, den I1ibanius 1m Winter 355/56 dem
Rhetor T hemistius als Überbringer sSe1INES Briefes empfiehlt s denn eın
Schülerverhältnis scheint bei diesem nıicht bestehen, und der späte(re

L. Jalabert— R.Mouterde—C.Mondesert, Inseriptions SICC-
UUCS el atınes de la Syrie 1955 3506, NrT. 1306

CD 203 204 276) 750 (X 676); Petit bevorzugt ı1n seınen unten CHNanNnh-
ten erken soweıt ich sehe, ohne Begründung die Namensform Ägroecus,
obwohl nach der Edition VO.  S Foerster "AyYo0lxXLOG zweifelsfrei überliefert ist.
Die der Ns  T1 VO  —; 638 XT OLXLOW IM CO Mosquensı1s 459 g1ibt edigli
einen 1n wels auf den andel Agricius.

Vgl k! Die Briefe des 1ıbanıus 1906) 5 E t! Les etudıants
de Libanius (0 I5 155 f‚ den Familienverhältnissen ders .5 I1ıbanıus ei la Vvıe
muniıcipale Q Antioche < sıiecle apres J.- 1955) 208

Vgl t’ Les etudıants,
Vgl ( 0 9 Peitit, Libanius, 41; Modestus {l

1932 3072
4673 (X 447) ; vgl GK a. d. O $ dem Petit mıt der Kennzeichnung
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Advokat wird erst ın den Jahren und dann immer (>)01
mıt seinem Bruder der wenıgstens 1n Verbindung mıt anderen Fa-
milienmitgliedern genannt. Ist auch ber den zweıten Agroecius nıichts
äheres bekannt. bildet doch Antiochia und damit Syrien den Mittel-
punkt der anzen Gesellschaft, die dem Kreis des Libanius angehört.
Dem wıderspricht die Herkunft des Libaniusschülers A groecius au
AÄArmenia ohl 1U  — scheinbar, denn studierte nıcht Aur mıt selinem
Bruder ın Antiochia, sondern auch seıine Famiulie besaß offenbar CNZEC
Verbindungen ZU gleichen Gegend, da die Schwester des ÄAgroecius
wahrscheinlich mıt einem Kuphratenser verheiratet ar Die Fuphra-
tensıs aber, w 1€e überhaupt die Gebiete ın der 1özese Oriens werden
VON Libanius un ohl nıcht DU VO ihm Syrien 1m weıteren
Sinne gezählt

Die Namensform "Aypoixıoc ıst also ungefähr gleichzeitig mıt dem
Irierer Bischof ÄAgricius 1m weıteren syrischen Raum sicher überliefert.
Da sıch 1ı1er auch die Bildung des Namens VO Adjektivum X Y DOLKOG
zwanglos erklärt, wird an 1m gleichen Gebiet seinen Ursprungsuchen haben un damit zugleich die bisherige COMMUN1S Op1n10 ® be-
statıgt sehen, nach der 'AypoixLoc die Ausgangsform für die gleichzeitigen
und spateren ÄAgricli ın Gallien bietet. Die Umwandlung durch Itazısmus
liegt dabei ahe 1 un: eıinen inweis darauf gab bereits die varlıa
lectio 4  L ın Liban.., 638 (oben nm. 2) Nun wurde ‚WarT offen-
bar OL spatesten monophthongisch; ber ebenso w1e In den Inschriften
des gyriechischen Mutterlandes Ende des 3. Jh.s die ‚-Schreibung
üblich ar zeıgt auch 1nN€e amusante Schülerübung auftf dem Pap
Lund VI VO %2 —M 1: daß überhaupt 1 östlichen Bereich dieser
Zeit eıne starke Unsicherheit In der Schreibung VOoONn OL herrschte, seıne
Aussprache als also schon weitgehend durchgedrungen War, wenn naäamlich
dort die Übung Aaus eiınem Diktat VO  > 15 Wörtern bestand, deren jedes
mindestens einen i-Laut beinhaltete., und WEenNnn annn der Schüler Pprompt
ÖLLOVLAX 3) sStia ÖLLOVOLX schrieb.

Findet damit die Namensform Ägricius ihre Herkunft 1ın dem 1mMm
syrischen Bereich beheimateten Namen AypoLixL06, bleibt schließlich
des Schülers als A groecus olg Anders noch 1 .e I ] )as en des
Libanius 1868 DE Vgl eec a.a. O. 56

Vgl eck, a. 6 s Anm 1‚ 91, Anm
Nur zögernd olg ıhr In S tın s Y A 207 f‚ dort auch die Belege

für die Namensformen 1m westlichen Bereich
Vgl gerade "Aypo0oLxL0G iwa Stephanus, Thesaurus TaeCcae

Linguae I’ ( X Y OLXOG: „Talsa scrıptiura DPro X YPOLXOG .
11 Vgl Meisterhans Schwyzer, Grammatik der attıschen

Inschriften i.: jetzt auch bestätigt durch den echse VO OL INn
Menand.. Dysec. 487 (freundlicher inweis VO  5 Vogt Für dıe vorchristl.
Zeıt liegt Tür diesen andel noch keıin sıcheres Zeugn1s VOT; vgl May LL
Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit 111

12 Nach der plausiblen Deutung des Textes durch den Hrsg. Kn !l,
Bull de la SC Roy des Lettr. de LundyVI 134
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doch fragen, W1€e der relatiıiv weıten Verbreitung dieses Namens
1 Gallien des un Jh.s kommen konnte Weder wird sich alle
Jlräger dieses Namens als zugewandert denken och annehmen können,
daß die imıtatıo 1ın dieser Intensität wirksam wurde, hne daß zugleich
eiIne ıinnere Affinität oder INn außerer Anlaß ihre Wirkung untier-
stiutiztien. FEine definitive Antwort auf diese Frage ıst aum möglich.
Immerhin scheint M1r die Beobachtung VO Bedeutung sSe1IN, daß
Agroeclus dem lateinischen Rusticus der Ruriecius entspricht Namen
also, die gerade ın Gallien durchaus gebräuchlich L Wir hätten

danach mıt eiınem 1n Griechische übersetzten Namen tun, der 1NS

zugleich eıinen wichtigen inweis auft eıne „Hellenisierung‘“ Galliens
oder wenıgstens eiıner bestimmten Gruppe selner Bevölkerung gäbe 15a
gleichgültig, ob e} als ihre Voraussetzung die alten griechischen Eın-
flüsse VOoOrT allem 1m Suüden des Landes oder die Tatsache gelten lassen
wall, daß letztlich das erzieherische Werk Roms weıtgehend Helleni-
s1ıETUNg bedeutete 1 Dieser Annahme wliderspricht jedoch, daß ach den
bisherigen Forschungen ın der Zeit (ab spatem Jh.) un ıIn der Schicht
der christlichen Bevölkerung, In denen der Name Agriclius tast 4aUu5S-
schließlich anzutreffen 1st. der KEinfluß gyriechischer Kultur stark abh-
ZC  N hat 1  ü Ja CS konnte echt testgestellt werden., daß gerade
dieser Rückgang griechischen Einflusses Kaiser Julian veranlaßlt hat,
wiederholt TNV KelihtÖyv X Y OOLKLAV apostrophieren aVr Damit stoßen
WIT Beginn der weıteren Verbreitung des Namens Ägricius 1n Gallien
aut das zugehörige ubstantivyvum als Kennzeichen der Bewohner dieses
Landes. Könnte vielleicht auch diese bstempelung, die wen1ıgstens den
führenden Kreisen der christlichen Kirche In Gallien nıcht unbekannt
geblieben seın wird, mıt ZU Ausbreitung elnes Namens beigetragen
haben., der wWwW1€e häufig In der eschichte Aaus einem Schimp{-
NaIiIncnh des Gegners eıner Art VO Ehrennamen aufstieg?

och diese Erwägungen gelten für den I TrTierer Bischof konstan-
tinischer Zeit nicht. der „als der alteste uUuNSs bekannte JIräger des Namens
(Agricius) In Gallien anzusehen “ ıst 1 Hür ih dürfte sich ach dem
Gesagten ergeben, daß die Herleitung des Namens die Annahme eıner
Herkunft des Bischofs au dem Osten tutzen geeıgnet ıst

13 59 IrTIier 1 Merowingerreich 1954) 31
139 Die auffällig häufige Verwendung griechischer Namen 1n den west-

en Provinzen ZU späten Kaılserzeıt ıst noch untersuchen: vgl immerhin
W uilleumier,; Etude historıque SUu l’emploi ei la signıficatıon des S1gNa,

Mem Acad des Inser. ei Belles-Lettr X 1933) 559 UTE die auf die Über-
seizung VO  _ Namen mıt des sıgnum (S 584 [.) aufmerksam macht (den
1nweis auftf diese Arbeit verdanke ıch Pflaum)

Vgl f‚ Schools of Gaul 1958) E: für die späten Nach-
wirkungen bes

15 Vgl H.-LI u, es der Erziehung 1mMm klassıschen Altertum
1957 4.25 16 Haarhoff,a.a.QO 9290 IT

17 Misopogon 349 A! und dazu Haa rho{if, 29
Instinsky, a.a.O 207



Archäologische Funde und Forschungen

Die Grabungen unter der
Kathedrale VO Santılago de Compostela

eıt dem Jahre 1946 tinden ın der berühmten Wallfahrtskirche VO
Santiago de Compostela Grabungen Die herrliche Kathedrale birgtnach alter Iradition das rah des Apostels akobus, das 1m Mittelalter
ungezählte Scharen au Sahz Kuropa ın diesen fernen, nordwestlichen
eil Spaniens ZOS. Die schwierigen Untersuchungen stehen untier der
Leitung der Madrider Zentralstelle der spanischen Denkmalspflege, der
Prof Francisco InHniguez Almech vorsteht. Die Durchführung der Arbeit
liegt ıIn den bewährten Händen VO Dr Manuel Chamoso Lamas und
des Architekten Francisco OoONs Sorolla. Der Vertrauensmann VOoOoN kirch-
licher Seite iıst der gelehrte un unermüdliche Kanoniker der Kathedrale
Prof Jose Guerra Campos

Die Grabungen wurden bıs Jetz In acht verschiedenen Zeitab-
schnitten durchgeführt, die sıch auf die Zeit VO Februar 1946 bıs auft
Maı 1959 verteilen. Dabei wurden alle drei Schiffe des Langhauses und
ebenso die des Querhauses durchgraben, soweıt die Fundamente und
der elsige Grund erlaubten.

Es ıst unmöglich, 1ler ı1n Kürze den gesamten Reichtum der Funde
vorzuführen und ihre historische Bedeutung untersuchen. Wır be-
znugen unl  ON mıt eiınem Überblick unter Berücksichtigung der wichtigsten
Ergebnisse. Dabei sollen VOTLT allem die fIrühen Elemente mehr ZU Czel.
tun  a  g kommen als die mittelalterlichen. die dem geschichtlichen Pro-
blem des Apostelgrabes DU mehr ın indirekter Beziehung stehen. Diesen
anzen Fragenkomplex selber, also die Frage ach der Echtheit des
Apostelgrabes, selner Übertragung aus Palästina nd selner Auf-
nndung 1m Jahrhundert, mussen WIT 1er natürlich übergehen. Die
Diskussion darüber ıst Ja seıt langem 1m Gange. Hier geht 6s ul  ON u

einen gedrängten Bericht ber die archäologischen Funde
All diesen Herren ist der Verfasser dieses Berichtes aufrichtigem ank

verplflichtet für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen bei seınen mehrfachen
Besuchen In Santiago und für die großzügige Überlassung des graphischen un:
photographischen Materials. Vor allem möchte auch dieser Stelle ST. Eimi-
1617 Kardinal Fernando Quiroga Palacios, dem Oberhirten VOo  an| Santiago de
Compostela, seimen tiıefen anken, dessen Interesse und Güte iıhm diese
tudien möglich machten.
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Der leichteren Übersicht halber folgen WIT dabei nıcht den einzelnen
Grabungskampagnen, auch nicht der JTopographie der Kathedrale,
sondern wollen die Ergebnisse, soweıt S1e sich ın ihrer Gesamtheit bis
Jetz übersehen lassen, nach den wichtigsten Zeitabschnitten, denen sS1e
angehören, vorlegen.

Demnach werden WITL zuerst VO en Funden sprechen, die noch der
römischen Zeit angehören. Dann sollen die der germanıiısch-swebischen
F,poche Tolgen nd endlich die des Irühen Mittelalters.

DierömischeßZeit
Die Nekropole
Die Grabungen umftfassen 1m wesentlichen das gahn Gebiet der
Kathedrale. Dabei ıst allerdings berücksichtigen, daß eiwa die Hälfte
des bebauten Geländes nıcht erforschbar 1st, weil eine große Begräbnis-
anlage 1ın der Vierung und die starken Fundamente des romaniıischen
Baues alles Altere zersiort haben oder jedenfalls unzugänglich machen.
Römische Gräber finden sich VO  vu allem 1mM Mittelschiff und dem rechten,

suüudlichen Seitenschiff SOWI1e 1MmM sudlichen Arm des Querhauses. Im
nordöstlichen Teil des Langhauses finden sich mıt Sicherheit UU  — die
Reste eınes römischen Mausoleums, ber das WIT e1gens handeln mussen.
Im übrigen finden WIT dort eın sicheres römisches rab Im nördlichen
Arm des Querhauses wurde e1ım Bau der heutigen Kirche der dort —

steigende Kelsboden 1584881 Teil abgetragen un: somıt alle eventuellen
Grabanlagen vernichtet. [ )as Chorhaupt konnte och nıicht restlos —
forscht werden. Frühere Funde lassen darauf schließen. daß sich ıIn
östlicher Richtung altere römische Gräber hınter der Kathedrale be-
finden Demnach ergäbe sich die usdehnung der römischen Nekropole
VO Nordosten nach Südwesten entsprechend dem Geftälle des Geländes
ın dieser Rıchtung (Gesamtplan I1l,. 14)

Die römischen Gräber bilden die tiefste Schicht un sınd entweder
ıIn den Felsengrund selber eingelassen der doch unmittelbar darauf g'.-.
gründet. ber den römischen (harakter dieser unterstien Gräber annn
eın Zweifel bestehen, weiıl die entsprechenden Kleinfunde VO Keramik,
Ziegeln, Münzen un anderem die a Schicht als eindeutig römisch
charakterisieren.

Schwieriger dürtte CS SEe1N, eıne Zeit dieser römischen
Epoche anzugeben. Sicherlich geht die römische Schicht organisch In die
darüber liegende swebische ber Das legt eıne spate Zeit nahe, also
eiwa —>  S, Jahrhundert. Anderseits sıind die Kormen bei aller Ver-
wandtschaft untereinander genügend verschieden, eıne längere
Zeit der Bestattung anzunehmen, etwa VO Jahrhundert a hne
damıit och altere ausschließen können. Hs gibt ohl altere Keramik-
reste, die aber eliner CNAUCICH Datierung aum hinreichen. Diese
Schwierigkeit wird noch verstärkt durch das Fehlen jeglicher Grabbei-
gaben. Anderseits ıst diese Tatsache selber ınteressant ECNUS, als
Kigenart dieser Gräber festgehalten werden.



236 KIRSCHBAUM SJ

Fernere LFLigentümlichkeiten sind die Körperlage und die Orien-
tıerung der Gräber. Die J oten liegen ausgestreckt, die Hände ber dem
Unterleih zusammengelegt. Die Ausrichtung ach Osten., das heißt, das
Gesicht schaut nach Osten, ist 1m wesentlichen eingehalten, Wnnn auch
das Gelände der die ähe anderer Gräber kleine Abweichungen aut-
erlegten Abb 14)
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Abb Die roömiısche Nekropole

Versuchen WIT DU die Gräber eiwas näher umschreiben.
Beginnen WIT 1m westlichen Teil des Mittelschiffes: Hier finden WITr

In eıner Tiefe VO 3,05 VO Boden der heutigen Kirche her —  o  M  SChH
auf dem Felsenboden die Reste eines Grabes. das durch seitlich auf-
gestellte Steinplatten gebildet wird. Darüber sıind wieder flache Platten
als Decke gelegt. Es handelt sıch 1eTr wWwW1€e auch be1l den anderen
Gräbern eıne Art Schiefer, der siıch leicht dünnen Platten VCOCI'-
arbeiten aßt In der aähe befinden sıch zweı Kindergräber, die In
gyJleicher Weise aus Platten zusammengesetzt sınd. W eiter nach Osten
kommen WIT, leicht ansteigend, eiINer geschlossenen Gruppe VO eu
gyJeichsam 1n drei Reihen angelegten Grablegen. Jle sind ıIn den Felsen
eingelassen, daß S1e keiner Seitenplatten edurtiten. Die Deckplatten
liegen also unmittelbar auf dem Felsenrand der Grabformen. Sie sınd
gut erhalten nd haben, mıt eiıner einzıgen Ausnahme, Kopfende
eıne viereckige Ausbuchtung für den “eiwas erhöht liegenden Schädel.
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Nur eın rab hat STa dessen eıne runde, etwas improvısıerte Kopf-
nısche. Zu dieser Gruppe gehört noch eın weıteres Grab, das sich VO
den vorıgen dadurch unterscheidet, daß auf den WHelsen durch seitliche
Schieferplatten aufgesetzt 1st, 1e, vertikal aufgestellt, oben abgeplattet
sSind, die Deckplatten gzut auflegen können. Die Orm des opf-
endes ıst nicht mehr erkennbar. Die Schicht, ın der dieses rahb hıegt, ıst
durch den Bau der romaniıschen Fundamente ZEeTrSTtOTT, daß sS1e 1n ihrer
Zugehörigkeıit nıcht mehr festgelegt werden ann. Fıs könnte sich auch

eın späateres rah handeln, das schon ZU swebischen Zeit gehört, die
sich Ja zeıitlich unmittelbar die römische anschließt. Der mittelalter-
liche Bau hat 1er sicher eıne beträchtliche Zahl VO Grabstellen zerstOrt,
enn 1mMm sudlichen Seitenschiff entsprechen noch weıtere sechs Gräber
den bisher beschriebenen. Von diesen Gräbern sind die beiden sud-
liıcheren als römisch anzusehen, VO den andern 1er ist 6S auych wahr-
scheinlich, doch können S1e auch schon ZU swebischen F,poche gehören,
weil sS1e 0,45 höher liegen als die beiden vor1ıgen. Die S1e umgebende
Erdschicht ist auch 1ler durch die romanischen Fundamente verändert,
daß S1e keine chronologischen Kriterien mehr erg1ıbt. 1Tle Gräber sind
auf dem Felsen durch Steinplatten teıls vertikal, teils horizontal
gebildet. Keines ıst aus dem Felsengrund ausgehoben.

Wenn WITL 1mMm Mittelschifft weıter östlich vorangehen, stoßen WIT
die Zone, die 1m Jahrhundert durch einen Kirchenbau umgestaltet
wurde. Hier HÄnden sich ın dem Vorraum der Kirche mehrere Gräber, VOI

denen 118 TEL interessl]ieren (Gesamtplan {I1,. 11) Das mittlere liegt 1m
Welsen und ist den Seiten mıiıt vertikalen Steinplatten umgrenzt. Das
Kopfende hat eıne leichte Rundung, die aber die a Breite umfaßt.
Deckplatten fehlen. Wir können dieses rah mıt Sicherheit als römisch
bezeichnen. Unmittelbar daneben, aber ber dem Felsen, liegt eın
anderes, das aus römischen Ziegelplatten geiormt ist, VO denen eıine
mıt eiınem kreuzförmigen Zeichen markiert 1st. ber den Deckziegeln
liegt eın kleiner germanischer Grabdeckel. Dieses rab wurde bis Jetz
als römisch angesehen. Wir möchten aber dem Gebrauch VO  b Ziegeln
wenl1ger ert beimessen als der Tatsache, daß dieses rab klar 1n e]ıner
höheren Schicht liegt als das sich daneben befindende römische. In der
gleichen höheren Schicht liegt neben dem Ziegelgrab eın eindeutig >  O'  CI-
manisches Grab. das WIT 1m Zusammenhang mıt ahnlichen spater be-
handeln haben Deshalb möchten WIT dieses Ziegelgrab eher der swehbi-
schen Zeit zusprechen, die sich Ja irgendwiıe mıt der römischen
überschneidet un leicht nqch römiısches Material Z Verfügung haben
konnte

Auf derselben I .ıinıe befindet sıch wenıge Meter suüudlich ın der
gyleichen Schicht des Ziegelgrabes eıne Grabstelle mıt horizontaler Stein-
plattenumfassung. uch diese dürifte der spateren Zeit angehören. 7Tur
römischen E,poche hingegen Mu e1in rah gehören, das auft der gleichen
Linie noch weıter sudlich 1m Nebenschiff gefunden wurde. IS ıst ın den
Felsen eingelassen un S5a11z wWwWI®e die übrigen römıischen Gräber gebildet

1ne große Zahl römischer Gräber hat sıch noch 1M Südarm des Quer-
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hauses erhalten Abb 1 Taf 15) Es sınd 1m SaNnzen 24, die WIT, unnn —
nOt1Lge Wiederholungen vermeiden, mehr zusammentfassend beschrei-
ben wollen. Merkwürdigerweise finden sıch unter ihnen überhaupt keine
Bestattungen der swebischen Zeit, nicht einmal die der Übergangszeit,
VO denen WIT vorher eınıge wahrscheinlich machen konnten. Meist
sind S1e In kleinen Gruppen und ın mehr oder wenıger geordnetenReihen angelegt. Die Ostung ıst auch 1ler immer beibehalten, wobhbei
allerdings die ähe alterer Mauern kleine Varianten bewirkt. Die Mehr-
zahl liegt in und eiINne alte Ihermenanlage herum, VO der noch die
ede seın wird. Diese JTatsache ist eın Beweis für die verhältnismäßig
spate Zeit der Grabanlagen ın dieser one. Andere sıind ZU eil VO  b
den romanıschen Mauern überbautft. Eıs kehren die schon bekannten
Merkmale wieder: fast alle sind aul dem Felsenboden ausgehoben, ZU
Teil ohne, u el mıt vertikalen deitenplatten. Fast alle haben noch
ihre mehr oder wenıger bearbeiteten Deckplatten. Die entsprechende
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Römische lerra sıgıllata-Scherben aus sudlichen Arm des Querschiffes
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Erdschicht ıST durch römische Keramikreste, darunter auch terra sigillata,
gekennzeichnet Abb 15)

Im oberen, nördlichen Teil dieses Querhausarmes tinden WIL- Be-
reich frühmittelalterlichen Grabkammer des Querhauses noch TEN
Grabstellen, die Zusammenhang m11 den 1er befindlichen Bestattungen
des un 10 Jahrhunderts zunächst der gyleichen Zeit zugeschrieben
wurden Es damals erst Sahz WEN1SEC römische Gräber gefunden
worden daß C11Ne Unterscheidung der oft verwirrend ahn-
lichen Grabforme och schwer wWaäar Heute können WILTL aber SaBCNH, daß
diese Tel Gräber, die den Felsen eingelassen sind 1U der römischen
Zeit angehören können., deren Grabform SIC allem entsprechen

Soweit das Kopfende dieser Gräber noch erhalten ıst und das 1st
bei den meısten der Fall weIlst CS C1HNe esondere Ausformung
auft W 16 W ILr schon bei en früher besprochenen feststellen konnten
Diese orm 1st allerdings leicht verschieden Kinige haben C1HC viereckig
ausladendes Kopfende, andere C111 tast hufeisenförmiges, wiıieder andere
1U der SaNnzecenh Breite entsprechende Ausrundung un: wieder
andere WEe1SsecmnMNn C116 durch kleine Steinplatten diese breite Rundung
eingesetzte Kopfnische auft Ile diese Formen gehen wahllos durch-
einander un gehören alle den Gräbern der tiefsten römischen Schicht
Abb 16)

| ASEL \AAD  g WLLE

Abbh KFormen der römiıischen Gräber

Der Vollständigkeit halber cn noch Wl vereıinzelte Gräber —-

wähnt VO denen das 1111 nördlichen Teil des Chorhauptes frei-
gelegt wurde und die uNnSs bekannten Besonderheiten der römischen Zeit
autfiweist Diesem entspricht e1nNn anderes sudlichen Teil des Chorum-
Fanses, das aber auch der Übergangszeit zugerechnet werden annn

Zusammenfassend können w ILr ber die römischen Gräber der untier
der Kathedrale VOn Santiago freigelegten Nekropole folgendes
Es sind ausnahmslos einfache. Körperbestattungen, die klar eostet un
ohne Beigaben sind Normalerweise sind S1IC au  N dem WKelsboden aus-

gehoben, zuweilen auch auf diesen aufgesetzt In letzterem Kalle sind
die Ränder durch vertikale Platten gebildet Bei den Felsengräbern
können diese Seitenplatten auch fehlen Mehr oder wWENISCI rO be-
hauene Platten esselben Schiefermaterials bilden die Decke Die orm
ıST Kopfende breiter als den Füßen Der Schädel liegt me1ıst leicht
erhöht un 10 CI@SCHCH, verschieden gestalteten Kopfnische Kıs
handelt sich bei diesen Gräbern u11 die tiefste un alteste Schicht die
durch Kleinfunde als römisch gekennzeichnet 1ST Die an Nekropole
scheint ach alteren Funden Norden un Osten die spatere Fort-
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setzung eiınes sicher heidnischen Teiles sSeIN. Als Zeit kann b
ehesten das Jahrhundert ansetzen, wobei eın Hinaufreichen ın das

Jahrhundert nıcht ausgeschlossen ıst. Zu dieser römischen Gruppegehört ıIn S© Verbindung eıne andere, die S1e bis 1Ns Jahrhundertfortsetzt und damit In die swebisch-germanische Zeit hineinreicht. Dabei
muß offenbleiben. ob s sıch 1m Einzelfall spate römische der
früheste swebische Begräbnisse handelt.

Es o1ibt kein klares LZeichen, das diese Gräber als heidnisch oder
christlich ausweılnst. Das KFehlen VO Feuerbestattungen 1ın UNSeTEM
Gräberfeld würde 1U dann für christliche Bestattung sprechen, WEeNnN
dieses och em oder Jahrhundert zuweisbar ware. In der spaterenZeit. mıt der WIT tun haben., hılft UL nicht weıter. Wenn
WIT aber alle anderen Kriterien zusammennehmen, die Konsequenz der
Ostung, das Fehlen der Beigaben, die spate Zeit sich und den kon-
tinulerlichen Übergang den swebischen Gräbern, darf diese Nekro-
pole 1m wesentlichen ohl als eıine christliche Begräbnisstätte an S C-
sprochen werden.

Das Mausoleum
|)as Bild der spätantiken Nekropole VOoO Sdantiago ware aber sehr

unvollständig, wWwWenn WIT nıicht noch das eINZIgE Mausoleum erwähnten,
das ın ihr erhalten ıst Es wurde durch die Untersuchungen des gelehrtenKanonikers Lopez-Ferreiro S d bekannt. ber auch neuerdingshat al wıederum mıft besonderer Sorgfalt untersucht. Obwohl 1ın der
Zeit VO Lopez-Ferreiro tief eingreifende Restaurierungen IM-
INneCN wurden, die heute die Arbeit erschweren, ist doch genügend —
versehrt un: zugänglich geblieben, u die Irüheren Forschungsergeb-
n]ısse kritisch beurteilen un weıterentwickeln können.

Vor der Apsis der heutigen Kirche., nd ‚WäarT c  a unter dem
Hauptaltar, liegt eıne Kryptaanlage, ın der ın siılbernem Schrein die
Gebeine des Apostels akobus verehrt werden. Diese Krypta ıst nıchts
anderes als der 1mM vorıgen Jahrhundert umgestaltete Unterbau e1INeEs
römischen Mausoleums. Es ist eın A4aUus schweren Granitquadern auige-
führtes Rechteck VO  — 06.40 Länge un 4,70 Breite. Die schweren
Mauern haben 1ne Dicke VO durchschnittlich 0,75 Abb un
18 ä<  — aß siıch 1er eınen römischen Bau handelt, iıst nicht U
durch das Mauerwerk erwıesen, sondern auch durch Reste VO  S Boden-
mosaiken. die es 1er überhaupt DU ın römischer Zeit vab. Auch andere
Kleinfunde, VOT allem Reste feinster Marmorinkrustationen gehören
eindeutig ın diese Zeit Allerdings ıst das Mauerwerk mindestens schon
1m Jahrhundert restaurıert und erganzt worden un noch eingreifen-
der ıIn der Umgestaltung ZU Krypta 1m vorıgen Jahrhundert. Unmiuttel-
bar auft dem unregelmäßigen Felsen aufigesetzt, IMu der Unterbau eıne
nıicht gewÖOhnliche ohe gehabt haben, ZU eil ohl auch, un die 1er
beträchtlichen Höhenunterschiede des Felsens auszugleichen. Wenn —>
die Tieferlegung der Seitenkorridore des vorıgen Jahrhunderts abzieht,
S ıst heute och ungefähr 1,50 dieses ockelgeschosses den Längs-
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seıten erhalten., der Westseite ungefähr 1,80 Taf 16a) un der
Ostseite ungefähr 1,40 IN., Dabei liegt der obere Abschluß aller Seiten In
der gleichen ohe Die Unterschiede sind U  — durch den ungleichen Wels-
boden bedingt.

Sechr schwierig und och nicht anz geklärt ıst die Frage nach dem
ursprünglichen Boden dieses Mausoleums. Die Untersuchungen VO
1950 haben 1m westlichen eil Reste VO mehreren Bodenanlagen fest-
gestellt, VO denen die tiefste und alteste etitwa ber der heutigen
Bodenhöhe der Krypta liegt Taf 16 b) Hier wurden Mosaiksteinchen
gefunden. Die Grabunegsberichte VO 878/79 beschreiben Reste eınes
Mosaikbodens ZU Teil noch In Sılu oberen Rande der alten
Mauern, also 0,70 höher als der vorıge Boden. Diese wertvollen Reste
sind leider ın der Kestaurierung des vorıgen Jahrhunderts verschwun-
den biıs aut eıne kleine Menge VO losen Mosaiksteinchen, die och auf-
bewahrt werden. Demnach müßlßte das Mausoleum och ıIn römischer Zeit
eıne Frneuerung un Frhöhung es Fußbodens erlebt haben Eine
weıtere Besonderheit bilden zweeı Gräber, die VO  - oben her 1m west-
lichen Teil längs der ord- und Südseite angelegt wurden. Sie sınd beide

lang, 0,60 breit un 0,40 hoch. An den Längsseiten wurden
schmale Ziegelmäuerchen eingemauert. Aus welcher Zeit stammen diese
Bestattungen? Außerdem wurde eın Quermäuerchen gefunden, durch
welches der Ostteil noch einmal e1gens abgetrennt Wäar_-rT’. Leider haben
die damaligen Ausgräber keine Datierung geben können.

Ile elehrten. die sıch mıt diesem ınteressanten kleinen Bauwerk,
dem Herzstück nd Zentrum des Jakobuskultes, befaßt haben., sind darın
eIN1E, der römischen F,poche zuzusprechen. ber welchem ahrhun-
dert? Sicher scheint, daß nıcht spat angeseitzt werden darf, weil
wohl Z altesten Bestand der Nekropole gehört un gewıß alter ıst
als die 1Mm Vorangehenden beschriebenen Gräber. Dazu ral auch die
Mauertechnik un die Tatsache eınes BPodenniveaus noch In
römischer Zeit AÄAuch der Zusammenhang mıt den übrigen nichtsepul-
kralen römischen Bauresten, denen WIT ULS Jetz zuwenden wollen, welıst
ın dieselbe Richtung.
Eine römische Manuer

Zum altesten Bestande der römischen Funde dürfte eine 19 lange
Mauer gehören, die ıIn nordsüdlicher Richtung verläuft Taf 17a) Sie
wurde eım romaniıischen Bau als Fundierung der östlichen Mauer des
Querhauses benutzt, wobei allerdings 1m Ahlauf der sich langsam
eE1iNe Richtungsverschiedenheit VO 0,50 herausstellt (Gesamtplan
11. 36) Die ursprünglich Jängere Mauer wurde durch die Fundamente der
Südfassade unterbrochen. An ihrem nördlichen Ende hat S1Ee heute och
eine öhe VO 1,70 M, während S1Ee 1m Süden, dem Gefälle des Terrains
Tolgend, bis 2,28 ansteıgt. Das Mauerwerk ist AaUuS 010 behauenen
Granitblöcken gvebildet. Dabei ist eıne Art Sockelgeschoß erkennbar, das
unregelmäßiger gearbeitet ist Kine kleine Ireppe, die aus diesem
unteren Teil hervorwächst, legt nahe, daß auch dieser Teil 1mMm wesent-
lichen sichtbar und ber der rde WäarF-r. Die Funktion dieser oroßen
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Mauer ist nıcht SCHau festzulegen. Doch dürfte S1e ehesten als eıne
Terrainabstützung erklärt werden können, durch die der darunter-
liegende Teil des unregelmäßigen Geländes eingeebnet werden konnte
Merkwürdig ıst NUr, daß diese Mauer SCHNAU 1 rechten Winkel ZU.
vorher beschriebenen Mausoleum steht und damiıt eine architektonische
Beziehung zwischen beiden anzudeuten scheint, w1€e S1e den andern
römiıischen Gräbern und Bauresten nıcht besteht. Diese haben eıne leicht
verschiedene Orientierung, die sS1Ee wıederum untereinander verbindet.

Sollte die Jetzıge öohe der großen Mauer 1mM wesentlichen die —

sprüngliche se1N, würde die ohe des dadurch angezeıgten Geländes
sehr ut dem Mausoleum entsprechen. eın altester Boden 1ä  S ungefähr
„40—0,50 ber dem oberen and der Mauer, während die ohl eiwas
ın den Kelsen eingelassenen Fundamente der Westseite eiwa 0,60 unter
diesem Rande lägen. Die Mauer selber wuürde., S1e ach Norden
weıterg1ing, etwa ın Abstand westlich VO  S dem Mausoleum liegen.
Da aber die Mauer WEeSCH der oöhe des Felsens 1eTr 1U schr niedrig
hätte seın können. ware S1Ee eigentlich überiflüssig SCWESCH, SC
setzl, daß ihr einNzıger Zweck die LlLerrassierung des Geländes wa  —- und
daß ihre jetzıge öhe 1M wesentlichen ursprünglich ist

71 hermen-Reste
Die Grabung 1mMm sudlichen Querhaus brachte außer den römischen

Gräbern un der großen Mauer och eıne besondere Überraschung. Im
mittleren Teil desselben wurden Reste eınes nıcht unbedeutenden rOm1-
schen Hypokaustums freigelegt. Es handelt sich dabei zweı schmale,
rechtwinklige Räume., die 1mMm rechten Wiıinkel zueinander stehen un
durch eıinen driıtten Raum verbunden werden (Gesamtplan 38, 40)
er nördliche VO diesen hat eıne lichte Breite VO 1,47 und eine lichte
Länge VO 111,. Er hat die westöstliche KRıchtung der römischen Gräber
und wurde ın seinem östlichen Teil VO der romaniıischen Fundierung der
Pfeiler des Querhauses zZerstiOrt. Eine J1üröffnung VO ungefähr
Breite durchbricht die suüudliche Mauer dieses Raumes nach 3,45 I, [)a WITr
annehmen dürten, daß die Türe ı1n der Mitte des Raumes lag, ergäbe sich
eıne Gesamtlänge VO (,90 111 Die Mauern sind aus Schiefer- un Quar-
zitplatten geschichtet. Die Nordmauer dieses schmalen Raumes iıst stel-
lenweise noch hoch Ungefähr 1ın der Mitte geht ın 1,65 ohe eiıne
viereckige Öffnung (d2 Z cm) durch die Wand DDie OÖffnung weıst
Spuren VO Verbrennung auf. Es sıieht aus, als ob WIT CS mıt einem
Rauchabzug tun hätten, zumal auf dem VO  > Aschenresten bedeckten
Boden noch TEL quadratische Ziegel VO 25 25 lagen, w1e€e S1e ZU

Errichtung der typischen Hypokaustpfeilerchen verwandt wurden, die
ebenfalls Brandspuren haben Von den übrigen Wänden, die noch 0,50
hoch sınd, hat die Siüdwand wıederum eıne Besonderheit. Sie besteht au
e]ıner Doppelmauer, VO der die ınnere 0,52 m und die außere 0,47 m
dick ist. Beide auern sind ZU  in errichtet.

Etwa 1,855 m sudlich beginnt, perpendikulär ZzU vor1ıgen, eiıne zweıte,
ahnlich gebildete Anlage, VO der Nur mehr West- un Südseite erhalten
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sind. Die innere Länge betrug etwas mehr als 5 m, während die Breite
mıt 1,47 der vorıgen c  a entspricht. Auch 1eTr ist e1ine Mauer., 6S ıst
die westliche, als Doppelmauer angelegt mıt einem Gesamtdurchmesser
VO 0,90 I11, Die beiden Enden der inneren Mauer sind pfeilartig VCI-

staärkt un tragen die Ansätze e1Nes flachen Bogens In römischen Ziegeln
laf 17 b)

Beide Anlagen SiNnd, w1€e schon erwähnt, durch ıne rechtwinklig
geknickte Mauer 1m Süden verbunden., durch die eın Raum VO

ungefähr mıt gestampitem Lehmboden entstand. In diesen Raum
mündete die ]|üre der erstien Anlage. ach Osten geöffnet der
geschlossen WAar, ıst nıcht mehr auszumachen., also auch nicht. ohb sıch

eınen geschlossenen Raum der 1U eınen kleinen Hof handelte.
Jedenfalls gehören alle TEL Strukturen ZzuU einer einNzıgen Anlage. Ein
Vergleich mıt ahnlichen, besser erhaltenen römischen Resten Galiziens
(Lines und Castillones) überzeugte die Ausgräber, daß sich UL eın
Hypokaustum {Uur eıne Ihermenanlage handeln musse.

Vielleicht entspricht dieser Deutung auch die Tatsache, daß 1ı1ne alte
asserleitung, die nördlich des aNnzch Komplexes verläuft, sıch diesem
der nordwestlichen Kcke nähert nd dem westlichen Kopfende ent-

sprechend umbiegt. Leider wird cdiese W asserleitung 1er durch die Fun-
damente der westlichen Pfeilerreihe des romanıschen Querhauses unter-
brochen, taucht aber auf der anderen Seite derselben wıeder auft. Fın
zweıter Wasserkanal kommt VO der Mitte der großen Mauer er,
ziemlich hoch die Mauer durchbricht In westlicher Richtung verläuftft
unter dem quer davorliegenden sudlichen Teil der „T’hermenanlage”
durch auf den vorıgen Wasserabfluß Z den 1m rechten Winkel -
reichen der schneiden mußte

Wenn WIrTr u einmal alle Funde unier dem sudlichen Querhaus
der athedrale auf ihre chronologischen Zusammenhänge untersuchen,
ergeben sich folgende Tatsachen: DDie römischen Gräber haben den
Eistrich des Verbindungsraumes der beiden Hypokaustanlagen durch-
brochen, sınd also spater als diese Bauten. Der sudliche der beiden Heiz-
raume wurde ber dem W asserkanal der groken Mauer errichtet, dürfte
also Jünger als dieser se1n. Der Wasserkanal wurde aber sichtlich später
durch die Mauerwand gebrochen un ıst somıt Jünger. Daraus erg1ıbt
sich logisch folgende Chronologie: zuerst die große Mauer, ann die
W asserleitung, ann die Heizanlage und endlich die Gräber. Da die
letzteren aber noch wenıgstens dem S Jahrhundert zugeschrieben
werden mussen, weil 1m Jahrhundert schon die swebischen folgen, muß
Inan bei der „Thermenanlage wohl mindestens das 5 D Jahr-
hundert denken, ennn erst nachdem S1e aufgegeben un verlassen WafrT,
konnten sıch ıIn ihr Gräber ansıedeln. Nun kommt erst die W asserleitung
und VOTLT ihr die oroke Mauer. Man wird nıcht kühn rechnen, wenn

al für S1Ee auf das D Jahrhundert zurückgreilft. Da das Mausoleum
ohl ehesten mıt der großen Mauer zusammenhängt, ware damıit
auch eın möglicher Zeitansatz tür dieses gegeben. Das alles ıST natürlich
Nu sehr erob gerechnet, weil -}  CIC Zeitangaben bisher Au  N en
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Funden nıcht herausgearbeitet werden konnten. Es ıst auch nıcht ausSs-

geschlossen, daß noch das Jahrhundert In Frage ame
Die römischen Funde unter der Kathedrale VO  - dantiago de (om-

postela haben alles, W as aplı erwarten konnte, weıt übertroffen. Sie sind
geeıgnet, eıne ZaNz CUue Vorstellung dieser römischen Siedlung
geben, die INa  b offensichtlich bisher bedeutend unterschätzt hat Schon
Jetz annn daß die Gräber VO Santiago die größte römische
Nekropole darstellen, die iın Sahz Galizien Je gefunden wurde. Das ist
erstaunlich, wWenn WIT bekannte römische Stadte dieser Gegend
denken, w1€e Brigantium (La Coruna), Iria Flavia Padrön) nd Lucus
Augusta (Lugo).

I1 Die germanische Zeit
Wır hatten schon 1m Vorausgehenden mehrfach Gelegenheit, auft das

Vorhandensein germanischer Gräber hinzuweisen, die aus der Zeit der
swebischen Besiedlung stammen. Sie CN den römischen oft äahnlich,

‘ I s

—— —_- — —. —. ..
= TE TTT‘%%a ALITIIA E

Abb Swebische Gräber

daß CS offenbleiben mußte, ob S1e noch der früheren römischen oder schon
der späteren germanischen Zeit zuzurechnen selen. Sie befinden sıch VOTLT
allem 1Mm südlichen Seitenschiff des Langhauses un 1 südlichen Teil des
Mittelschiffes, aber nicht 1m Südarm des Querhauses. Kindeutig SCcI-
anısche Grabstellen gibt 65 DU im “ nördlichen eil der Nekropole, 1mMm
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heutigen Mittelschiff des Langhauses laf 18) Das ıst für die Gesamt-
entwicklung der ekropole recht aufschlußreich. Sie hat sich demnach ın
germanischer Zeit nıicht ber die oOne der römischen Gräber hinaus-
entwickelt, sondern hat diese DU  » ın ihrem nördlichen eil überlagert.
Zum Teil sıind die swebischen Bestattungen, w1e natürlich 1st, noch
INn die durch römische Keramikreste gekennzeichneten Schichten eın ge-
lassen, während S1e ZU andern Teil 65 sind augenscheinlich die
Jüngeren 1n mıt germanischer Keramık durchsetzte Erde gebettet
sınd Abb 19)

Es dürfte 1ın diesem gedrängten Überblick wen1g Interesse haben,
die den römischen Grabformen Zanz ahnlichen 1MmM einzelnen be-
schreiben.

Wir können uUNS mıt eıner kurzen Charakterisierung begnügen. Sie
sınd Nn1€e ın den KFelsen eingelassen, sondern liegen autf dem Felsgrund
der In der darüber befindlichen Erdschicht Oft iıst der Boden des
Grabes miıt Steinplatten ausgelegt. Die Ränder sınd entweder mıft VOI'-
tikal gestellten Platten oder ıIn einem Gemisch VO vertikalen un OTI-
zontalen gemacht Nur eın eINZIYES rah ıst durch ein äuerchen aUuS
Ziegeln un Platten abgegrenzt. Der Deckel wird be1l allen durch unregel-
mäßige Steinplatten gebildet. Im anzen wurden zehn Gräber dieser Art
gefunden, die 1m Grunde die römische Bestattungsart tortsetzen
Abb 20)

Vollständig verschieden ıst aber die Hauptgruppe der germanischen
Gräber, die sich AduU  N 15 Steinsarkophagen zusammensetzt. Die Gesamt-
form ist trapezförmig, mıft schmälerem Fußende. Der Boden ıst ent-
weder eben oder leicht konkarv. Das Kopfende ıst 1m Innern fast immer
ausgeformt, aber sehr verschieden: flach, tief und halbkreisförmig der
hufeisenartig Abb 21a) Im SaNzen also äahnlich w1e die römischen Kopf-nischen. Verschiedene Formen weısen auch die charakteristischen Darg-deckel auf. Meistens mıt abgerundetem Kopf- un Fußende, ber nıcht
immer. Zuweilen ıst die Kopfseite oder auch die Fußseite geradlinig.Immer aber haben S1e die flache. stolaartige Verzierung, die sich en
Enden ziemlich gleichförmig gabelt Abb 21 b)

Im Gesamtbereich der Nekropole fallen die swebischen Steinsärge
als etwas Besonderes, fast möchte ungewöhnlich Reiches und
Vornehmes auf, das sich Von der Einfachheit un Armut der übrigen
Gräber merklich abhehbt. Erst das Miıttelalter. SCHauUer gesagt die Zeit
VO bis ZU 11 Jahrhundert, kehrt ın eıner 1 SAaANZCH gyleichbleiben-
den Einfachheit wıieder einıgen gepilegteren Bestattungsformen
rück Bevor WIT urz davon berichten, mu aber eıne für die Gesamt-
entwicklung des Gräberfeldes sehr wichtige Tatsache festgehalten
werden. Die Grablegungen hören Anfang des Jahrhunderts mıt
den swebischen Gräbern auf und werden erst nach fast zweihundert-
Jähriger Unterbrechung derselben Stelle wieder aufigenommen. Da-
zwischen liegt eiıne durchschnittlich 0,60 dicke Erdschicht Die römisch-
swebische Siedlung, deren Namen uNls merkwürdigerweise durch eın
Dokument oder Monument überli  efert wird, ıst 1m Jahrhundert aus-
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gestorben und hat siıch erst 1m Laufe des Jahrhunderts wieder belebt.,
dann ZU berühmtesten Wallfahrtsorte Kuropas „Jantiago de Com-

postela ”“ werden.

JAOR Das Jahrhundert
Es ıst 1er nıcht der Ort, das historisch außerst schwierige un:

delikate Problem des Apostelgrabes VO dantiago und selner Auffindung
1m Jahrhundert behandeln. Für HNSCICH Grabungsbericht sınd U
einıge Funde aus dieser Zeit iınteressant, die allerdings ıIn engstem Za
sammenhang mıiıft der Überlieferung der Wiederentdeckung des Apostel-
grabes stehen.

Im Mittelschiff der heutigen Kathedrale stieß InNna. verschiedenen
Stellen auf die Mauern einer der Vorgängerinnen der Jetzıgen Kırche
art 19a, b), die erlaubten., den ursprünglichen Grundriß ziemlich

jestzulegen. Dabei kam auch die Lürschwelle des westlichen
Haupteingangs mıt ihren Stufen wiıieder ZU Vorschein nd eıinıgePfeilerbasen der kleinen. charakteristischen Vorhalle Taf 20a) AÄuch
die Schwelle dieser Vorhalle selber ließ sich feststellen. An der Oord-
seıte legte INa einen kapellenartigen Raum frel, ıIn dem die Spuren

ban }.5
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Die Grabungen unter der Kathedrale vonNn 5antiago de Compostela 2573

eıner Taufanlage und eınes yrößeren Altars klar erhalten sind. Der
Raum selber öffnete sich ZU Kirche hın Abb O un: 20 Taf 20b)

ıne andere Türschwelle 1mMm Innern des Kirchenraumes In der
Hauptachse der Anlage un ahe bei dem wledergefundenen westlichen
Haupteingang gab mıt anderen Indizien die Sicherheit, eıner noch
alteren, kleineren irchenanlage derselben Stelle gehören. ID
ann aum e1in Zweifel darüber bestehen, daß c sich dabe]l die nach
späteren Dokumenten S8IA errichtete Kirche VoNn Alfons IT 791—842)
handelt und daß der spatere, ygrößere Bau die Kırche Alftfons’ IIl
866—909) 1ıst, die O9 geweıiht wurde.

Die wichtigste Entdeckung ın diesem Zusammenhang gelang 1m
Südarm des heutigen Querschiffes. ort wurde nämlich 1n eıner schlich-
ten, rechteckigen Grabkammer der Sarkophagdeckel des Bischofs
TITheodemirus VO Iria Hlavija aufgefunden, der das Apostelgrab nach der
Überlieferung Beginn des Jahrhunderts entdeckt hatte Der azu-
gehörige Sarkophag ıst nıcht mehr vorhanden. Er mußte ursprünglich
anderer Stelle stehen, nämlich ın der ersten Kirche., die König Alfons IT
ber dem oben beschriebenen römischen Mausoleum errichtet hatte, ın
dem INa das rah des Apostels akobus verehrte. Diese wurde, w1€e
schon erwähnt, durch eıne größere VO Alfons il erbaute Kırche ab-

PF} IA F P WDTE  RS EPTE P P  P  PF  OLE S WDTE IW I PTE A P LE  Y PE AA AL P T TEL ET N ADie Grabungen unter der Kathedrale von Santiago de Compostela  255  einer Taufanlage und eines größeren Altars klar erhalten sind. Der  Raum selber öffnete sich zur Kirche hin (Abb. 22 und 23; Taf. 20b).  Eine andere Türschwelle im Innern des Kirchenraumes in der  Hauptachse der Anlage und nahe bei dem wiedergefundenen westlichen  Haupteingang gab mit anderen Indizien die Sicherheit, zu einer noch  älteren, kleineren Kirchenanlage an derselben Stelle zu gehören. Es  kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß es sich dabei um die nach  späteren Dokumenten um 824 errichtete Kirche von Alfons II. (791—842)  handelt und daß der spätere, größere Bau die Kirche Alfons’ III.  (866—909) ist, die 899 geweiht wurde.  Die wichtigste Entdeckung in diesem Zusammenhang gelang im  Südarm des heutigen Querschiffes. Dort wurde nämlich in einer schlich-  ten,  rechteckigen Grabkammer der Sarkophagdeckel des Bischofs  Theodemirus von Iria Flavia aufgefunden, der das Apostelgrab nach der  Überlieferung zu Beginn des 9. Jahrhunderts entdeckt hatte. Der dazu-  gehörige Sarkophag ist nicht mehr vorhanden. Er mußte ursprünglich an  anderer Stelle stehen, nämlich in der ersten Kirche, die König Alfons II.  über dem oben beschriebenen römischen Mausoleum errichtet hatte, in  dem man das Grab des Apostels Jakobus verehrte. Diese wurde, wie  schon erwähnt, durch eine größere von Alfons III. erbaute Kirche ab-  VETDE  Z  VOZZZZZEZZE  SEEDE ET E  KEUZZEZZEZEN  e  &  NL  A}  -  -—"'/  e Z  —-—_‘  Ul  l  Ul  A  Ul  dl  Al  A  .  S  3  //  A  n  f.  A  wa  ..... ©  ©  SS  L  ‘ %  S  ©..  Vr  @“fi:  ;  Z  « C»  » GE  f  ®  e  S  >  7  D  S  Z  .  P  9  l.  -  S  L  d  /  /  %e  V  l  LA  Zn  Z  Z  Z  VD  {  ı  //‘  A  0d=  ”  Q  ’  1  °  20  Abb. 24. Querschnitt durch die Grabkammer des Theodemirus  A. Heutiger Boden der Basilika. B. Südseiteder Kirche von Alfons III. C. Grund-  mauer der Südseite der Kirche Alfons’ III. _ D. Sarkophagdeckel des Theodemirus.  E. Vergoldete Verzierung eines vorromanischen Kästchens. F. Schutt der durch  Almanzor zerstörten Kirche Alfons’ IIIl. G.=©E.H. Grabplatte des Ossariums.  I. Grab aus Ziegeln.  J. Ossarium. K. Gewachsener Felsboden.PE E A AI
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Abb OQuerschnitt durch die Grabkammer des Iheodemirus
Heutiger en der Basilika Südseiteder1L VO  — Alfons 111 Grund-

au der Suüdseıte der1rAlfons I1IL Sarkophagdeckel des 1heodemirus.
Vergoldete Verzierung eiInes vorromanischen Kästchens. der durch

Almanzor zerstörten 1r Alfons 11L Grabplatte des (Ossarıums.
Grab aus Ziegeln ()ssarıum. Gewachsener Yelsboden
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gelöst, die nach einem Jahrhundert bei dem Maureneinfall unter Alman-
ZO zerstort un In Brand gesteckt wurde. Die Art, W1€e die Grabkammer

die Südseite der Kirche Alfons’ LLL angebaut wurde nd das rah
selber angelegt 1st, beweist eıne Übertragung der Reste LTheodemirus’
nach der Katastrophe VO  - 997 al diese NEeue Stelle. In der Mitte des

W:

FAMALNVSTIT HEÖDE  M>S  x  .‚HIRTENSESEDISEPSQVIOBTLT
„ .RI DSHBIRSER DGL

Abb 05 ia k  Sarkophagdeckel des SE  Theodemirus
kleinen Raumes ıst 1m Felsboden eın rah angelegt, das ZCNH selner
Enge u als Übertragungsgrab eiınes Skelettes werte werden annn
Der Länge on 1,96 entspricht eine Breite VO u 0,27 Kopf-ende un 0,55 Fußende. Darüber Jag eıne mächtige, T'O bearbeitete
Steinplatte VO 2.50 m Länge un 0,59 m bzw 0,75 m Breite. Darüber
lag eıne ‚40—0,50 m dicke Schicht VO Schutt mıft Stuck- und Marmort-
resten, die VO der zerstorten Kirche Alfons’ 111 stammen mussen
Abb 24) ber dem Ganzen la  s die gutgearbeitete Sarkophagplatte des
Theodemirus mıt asturischem Kreuz un folgender Inschrift Abb 25)

HOC TUMULO REQVIESCIT
FAMULUS IM IH  US

EPS QUI
I17 LDS NB ELRA DCCGOCLXXXVA (20 Oktober 84.7)

Die Zra  © Art der Anlage legt nahe, 1mM. unteren rah die Stelle
sehen., ın die die Gebeine des Bischofs 1 heodemirus ach der Zerstörungder Kirche und der Beschädigung se1nNes darın befindlichen Sarkophags
mıt eiN1ıger Sorgfalt gebettet wurden. Die u leicht beschädigte Deck-
platte konnte als oberer Abschluß wieder Verwendung tinden

Mit Recht haben die spanischen Forscher gerade die Entdeckungdieses Grabes mıft seliner ursprünglichen Grabinschrift als eıinen beson-
ers wichtigen KErfolg iıhrer Bemühungen gebucht. Entreißt dieser Fund
doch eıine der wichtigsten Gestalten der Auffindungsüberlieferung VO
Santiago endgültig dem Nebel der Legende.

Bıbliographie: h Excavaciones arqueoloögicas
la catedral de S5antiago Compostellanum (1956) E 805—850; 1957)
D3L 2678

u e& Fxcavaciones nm la Catedral de Santiago La Cienecia Tomista
Z (1960) S 274 1960 269— 3924 Kirschbaum S}
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Hermann Georg Calixt. Theologie und Kirchenpolitik.
Eine Studie A0 Okumenizıtät des Luthertums. Verlag Steiner., Wies-
baden 1961 AXIL, 246 an Veröffentlichungen Instituts europäische
Geschichte Mainz, Bd. 25, Abt abendländische Religionsgeschichte,
hrsg. Lortz) Lw DE

Die Gestalt und 1 heologie VO Georg Calixt ıst 1n den letzten Jah
e Gegenstand mehrerer wissenschaftlicher Untersuchungen SCWUSCH.

Kantzenbach Das Ringen die Einheit der Kirche 1MmM Jahrhun-
dert der Reformation, Stuttgart 1957 hat seıne Finigungsbemühungen
herausgestellt. Seine Auffassungen ber das Verhältnis VO 1heologie
un Glaube sind neuesiens VO W allmann Der J1 heologiebegriff bei
Johann Gerhard un Georg Calixt, J1 übingen 1961 dargelegt worden.
Seinen Kirchenbegriff 1Mm Zusammenhang VO 1 heologie un Kirchen-
politik hat Schüssler In der 1ler besprechenden Arbeit untersucht.
Er stellt dabei die FKinigungsideen unNn: Kinigungsbemühungen VO
Calixt ıIn den Rahmen der Unionsversuche des Jahrhunderts. Auf
Grund elınes ıntensıyren Quellenstudiums ist ıIn der Lage, erstmalig
einen zusammentassenden Überblick ber die unıversalkirchlichen Be-
strebungen VO Calixt geben. Einleitend behandelt die 1 heologie
VO Calixt, seın Verhältnis Ur Philosophie un ZzU eschichte.

Ein Zentralproblem War für Calixt die Frage der Eainheit der
Kirche. er Junge Calıxt steht ]er auf dem Boden des konfessionellen
Luthertums. Die Papstkirche ist ach ihm krassen Irrtümern., Ja der
Apostasıe anheimgefallen: wWer den Papst als das Haupt der Kirche —

erkennt, gvehört den schlimmsten äretikern: der Papst ist der nti-
christ, mıft dem CS keine Gemeinsamkeit gveben ann. ber auch die (alı
viner bezeichnet C besonders WESCH ihrer Prädestinations- und Abend-
mahlslehre., als aäaretiker un Sektierer. Nur die eigene Kırche ıst die
wahre ecclesia catholica. In dieser KFrühzeit ıst tür Calixt die Frage der
Wiedervereinigung der Kirchen, wWwWenn überhaupt, 1U eıne Frage der
ekehrung der konfessionellen Gegner ZAUE Luthertum., wWwenn siıch auch
gelegentlich AÄußerungen einer irenıschen Haltung finden Eırst während
des Dreißkigjährigen Krieges, besonders se1t 1626, wird ıhm die Frage
der Spaltung der Kırche ıIn ihrer DSDAaNzCh Schwere bewußt. und zeich-
net sıch eıne veränderte Sicht des Finheitsproblems ab Auf welchen Ur-
sachen beruht die Spaltung der Kirche? Wenn die einzelnen Kirchen
ihre JIrennung voneinander mıiıt dem fundamentalen Charakter der
Lehrunterschiede begründen w as ıst eigentlich das Fundamentale 1m
Christentum? Läßt sıch VO  w daher die Kirchenspaltung begründen? Auf
diese Fragen gibt Calixt die Antwort: |)ie Kirchenspaltung beruhe
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abgesehen VO der angemaßten Gewalt des Papstes darauf, daß
Wahrheiten als heilsnotwendig ausgegeben werden, die C

wirklich Wesentlichem, nicht sınd. Wesentlich für Calıxt sind
19808 die Fundamentalartikel, die 1m Apostolischen Glaubensbekenntnis
zusammengefaßt sind.

Seit dem Ende der zZzwanzıger Jahre betrachtete Calixt als seıne
Lebensaufgabe., für die Wiedervereinigung der Kirchen wirken. eın
Nahziel Nar wenıgstens eıne Minderung der Gegensätze zwıschen den
Konfessionen. Als endliche Erucht der RKReunionsbemühungen schwehte
ihm die eiıne. unıiıversale., auft die altkirchlichen Bekenntnisse gegründeteKirche VOT. Als eINZIgES Mittel DA Überwindung der Spaltung bleiben
nach ıhm Kolloquien zwischen verantwortlichen 1 heologen der verschie-
denen Konfessionen. Unter den Fragen, die VO  = ihnen erortert werden
muüßten. nennt U. Cl die Kontroverse das Papsttum., besonders die
Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit, terner die Fragen die Eucha-
rıstie nd die Prädestination.

Der erste bedeutende Versuch Calixts mıt Vertretern der katholi-
schen Kirche ber die Möglichkeiten der Wiedervereinigung 1Ns (Gei
spräch kommen., fallt 1n das Jahr 1634, als se1ıne Schrift den
Konvertiten und spateren Weihbischof VO  —_ Erfurt Barthold Nihus VCI-+-
öftfentlichte 1645 findet die Gelegenheit ZU kontroverstheologischenGespräch eım sogenannten Thorner Religionsgespräch und 1651 mıt
dem Kapuziner Valerian Magnl1.

ber Calıxt hatte sich zugleich innerhalb selner eigenen Kirche
wehren. Im sogenannten Synkretistischen Streit kam die innerluthe-
rische Kritik seinen Auffassungen lautstark ZzU Ausdruck.

Wenn ihm auch selinen ebzeiten eın sichtbarer Erfolg selner
Kinigungsbemühungen verwehrt blieb, zeıgt siıch eın Einfluß bel
den nachfolgenden Reunionsverhandlungen VO Molanus, Leibniz,
Jablonski, Spinola und Bossuet.

Die Arbeit VO Schüssler A4AU  N der Schule VO Peter Meinhold
hervorgegangen und stark gefördert VON Joseph Lortz und seiınem
alınzer Institut stellt eiINe wertvolle Bereicherung NSECeTES Wissens

Georg Calixt und die Unionsbemühungen selner Zeit dar Sie zeıgtaber zugleich, wıieviel gerade aut diesem Felde noch erarbeiten ist.
So ware eıne Untersuchung ber Leben und Werk des erwähnten

Nihus eın dringendes Anliegen. ber auch die Calixtschüler. die den
Weg Z Kirche fanden, w1e der späatere Reichshofrat Christoph VOo
Rantzau und der Helmstedter Kirchenhistoriker Heinrich Julius Blume,
sollten wenıgstens eiınes Aufsatzes gewürdigt werden.

Wierviel Material U, . 1m Vatikanischen Archiv 1eT noch brach-
liegt, zeıgt der Aufsatz VON Tüchle „Neue Quellen den Reunions-
verhandlungen des Bischofs Spinola un: seINES Nachfolgers” 1n der West-
schrift für Söhngen (Freiburg 405—437 rst dann, WEn auch die
katholischen Unionstheologen eıne wissenschaftliche Würdigung erfah-
TEn haben., werden die Reunionsbemühungen abschließend beurteilt
werden können.

Freiburg Br Remigius Bäumer
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