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Beiträge zur Geschichte der Eschatologie.
Von

Wilhelm Bousset in Göttingen.
(Schlufs.) i

B y z a n t i n i s c h e  W e i s s a g u n g e n .
Nachdem Sackur uns einen im ganzen zuverlässigen Text 

•des lateinischen Methodiusbuches geliefert und dieses inter
essante Weissagungsbuch in einer gründlichen Untersuchung 
behandelt hat, verlohnt es sich auch wohl der Mühe, eine 
Reihe späterer byzantinischer Weissagungen, die sich zum 
Teil an das Methodiusbuch anschliefsen, einer genaueren Unter
suchung zu unterziehen.

In dem einzigen uns bisher zugänglichen griechischen 
Text der Revelationes Methodii findet sich (Orthodoxographa
1, S. 97 Z. 10 ff.} eine lange Interpolation. Das betreffende 
Stück erweist sich als solche schon durch eine Vergleichung 
mit dem bisher bekannten lateinischen Text. Es beginnt 
überdies ausdrücklich mit den W orten: a'AAij eQprpreia U ,yu . 
Zezschwitz 2 verfuhr also nicht gerade glücklich, wenn er 
gerade auf dieses Stück die Zeitbestimmung des Methodius
buches aufbaute.

Genauer besehen zerfallt das eingeschobene Stück in 
zwei Fragmente. Das eine (im folgenden M IA ) beginnt 
mit der Schilderung einer grofsen Not der Byzantiner und 
ihrer plötzlichen Errettung durch einen Herrscher und bringt

1) Vgl. S. 103.
2) Römisches Kaisertum, S. 64 fF.
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dann eine längere Reihe byzantinischer Herrscher. Das 
andere (M IB) beginnt mit einer ausführlichen Schilde
rung der Belagerung Konstantinopels, läuft eine Weile dem 
Urmethodius (M) parallel und schildert dann ausführlich 
die Siege jenes plötzlich erstehenden Herrschens über den 
Islam.

Diese Stücke sind nun verwandt oder identisch mit einer 
Reihe von apokalyptischen Stücken, die Vassiliev 1 neuer
dings veröffentlicht hat. In Betracht kommen l)  t o v  tv  
a y lo i g  rcccTQÖg ^utov ’h o a v v o v  t o v  X q v o o g t o u o v  l o y o g  1/l 

xtjv oqccoiv t o v  z l a n r j l  (eine Überarbeitung des Methodius
buches [M II] Vassiliev p. 3 3  — 3 8 ) ,  2 )  o q a o ig  t o v  z f a v i / j l  

(D I), p. 3 8 —4 3 ,  3 )  Anonymi de rebus Byzantinis vati- 
cinium (erstes Stück =  BV), eine Weissagung, die, wie ihr 
letztes Wort zeigt, unter der Herrschaft der Isaurer ge
schrieben ist, p. 4 7  — 49.  4 )  Vaticinium ex vita sancti An- 
dreae Salo, eine Weissagung, die für die zweite Hälfte 
der von uns zu untersuchenden Weissagung in Betracht 
kommt, p. 5 0 — 5 6 ,  endlich 5)  fj io x a r iq  o g a a ig  t o v  z / a -  

virjX D II. Ein spätes Machwerk wohl schon aus dem Zeit
alter der Kreuzzüge, in dem die Elemente älterer Weis
sagungen in verwirrender Weise durcheinander geworfen 
sind, p. 43 — 47. Die Weissagung ist aufserdem veröffent
licht von E. Klostermann in den Analekten zur Septuaginta 
(Nachträge Z. AT. W. 1 8 9 5 ,  übersetzt und erklärt von 
Macler, Revue d. l’hist. des Rel. 1 8 9 6 ) .  Was ich über diese 
Schrift im Antichrist S. 41 ff. ausgeführt habe, ist nach dem, 
was folgt, zu ergänzen und zu berichtigen. Nach dem Werte 
und Alter der Apokalypsen habe ich auch D A I im Anti
christ hier D II, dagegen D A II (Antichrist S. 1 7 7  ff.) hier 
D I genannt.

Ich stelle nun im folgenden den in Betracht kommen
den Text mit Erklärung nach einzelnen Abschnitten ge
ordnet zusammen. Da die Texte nicht gerade jedermann 
zugänglich sind, so habe ich sie möglichst vollständig wieder
gegeben.

1) Anecdota Graeco Byzantina I, Mosq. 1893.
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I. B Y 1. J t'p /«  xoxt f i ty u  y tX da t i  xai xgoxrjoovoi y t ig a g  
avxiov xai axiXßwGOvai ra g  go ftqu lug  a ix iZ v  xov xaxanax^ aa i  
%<t gav  xuiv EXXrjvwv . . . xai ta x a i  ovui  in i  n d v x a  xa  oyvgtofuaxa  
a t x w v .  ow x iX e iu  tn i  a o tß u g  r'£ti i'§ d a d ’tvrjxoxiov ngooconwv  
uvxibv xui ovvu^ti log af.if.iov ui/ftaXcootav. in i  d t  xrjg uvxijg  
in n a o ia g  o x g u x o n td tv a t i  o d - r j g t v x ^ g  ’l a f i a r j X  xui t io tX tv -  
otxui tig n u v x a  x a  vnooxr^giyfiaxa xrjg &gr]viug xui x g o ta t t  
tiüg X aX xr^ovog  xui ö t o f i t v o t i  xovg f i ty ta x ä vo vg  a v x rg  xai i v  
xaigio onogüg a v  v9~ r\ x u  g d -y  ( j o v o  i v  o ß u o i X t v g  x o v  * I o -  
f.iaVjX f i t x u  x o v  ß  a a  i X t  co g x r j g  E n x  a X o i p o v  t n i  x a i g o v  
x a i  r j f i i o v  x a i g o v  xai ov oja9~rlaovxui unoXtaai u vxovg  
oXt&gov. [xguxrfit i  d i  xo xtgag xrjg nogifvgug  txr} v ß ' . x t -  
X to & tv n  tw  Xß t  ß  ö  o f i a x  i x o v  x o v  t ß d o f i o v  / g o v o v 2 
Iv d ix iM vo g  iß  x x t  xaguxd'rlo txu i  2Zxv9-ia.~\

M II  3. z / tu  d t  xb n X r ß o g  xiov df iagxuov uitiov  d-vfiiofry-  
a tx a i  o &{og un uvxrtg xui ngoaxuXtotxai  x o v  & q g  t  v x  r^v 
I o /li u^X xui xivtjOti wg rj ufi f iog xrjg xt-aXdocryg . . . xai t l o -  

t X tv o o v ia i  i v  xi] noXti xi] EnxaXocpio i v  ug/Liaoi xui 'Innoig xai  
t v tx u v  xovxeov noXXrjg u i f tu i ty ro iu g  t?), ovx oXiyov n o irp a v x tg  
d i  xui oxiXa.  x i  ygrj X tytiv  ; xai tiorjX&tv IofiurjX xm  uyyt'Xio (?) 
tcjg IdxxaX w v  . . . 4. ’E v  x (Z xaigiö ixti'vio rjxoi x (Z t  ß Ö  o f i a -  
x i x i ö  x g o v o j  i v  io nXr\goZxai o dgifrfiog xuiv ’lofiarjXnajv  xai  
xrtg SvvuoxHug a v x io v ,  rtg x a x t x g d i^ o a v , xai rt grjfiiooav P to -  
f ia v la v  x t  xui ü i o i d i u v  xai xug Xoinag vrt aovg  tvg toxofi tvovg  
nXrtalov Pi.Of.irjg, K a X u ß g iu v  xui ^rxtXiav x r v  xaXov/ntvrjv T v -  
g a v v iö a  noXiv.

D I 5, xai i v  xm  nXrtgiad-rvui xo r^ uov  xrjg tßöof.idöog i n i -

1) Die W eissagung schliefst sich an an eine Reihe kurzer W eis
sagungen über verschiedene Länder. Unter diesen ist die aus Me
thodius bekannte W eissagung über Äthiopien.

2) Hier ist, wie wir weiter unten sehen werden, entschieden eine 
Überarbeitung eingetreten. Die Worte eßSofiarixog ygovog stammen 
aus der Quelle, wie aus einem Vergleich mit M II zu ersehen ist.

3) Die W eissagung schliefst sich an an eine aus Methodius be
kannte kurze Ausführung über 2Thess. 2 (Vassiliev 35).

4) Hier steht zunächst ein kurzes Gespräch zwischen Daniel und 
dem Engel. Dann folgt ein Satz über Verfall des Opfers und Priester
tum aus dem Methodius. — Auch die nun folgende Zeitangabe stammt 
übrigens aus Methodius.

5) D I  beginnt mit einer an D II erinnernden kurzen W eissagung 
über Rom, das von einem fieigäxiov verdorben wird, und über andere 
Länder. Daran schliefst sich ein Satz aus Methodius über Ent
weihung der Opfer und Verachtung der Priester. Dann heifst es -wie 
oben.

22*
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ßXtxpti xvgiog o &tbg in l  x>jv ypjy xui noirjüti  u vzr tv xgo tud<~ui. 
xui f .itzd x a v z a  ixnX/f^ovoiv xal 6XoXv'§ovoiv vloi I g/liutX d n o -  
(ptvyovztg tig M a g iu y d .  xai / . i tza z a v z u  tn tX tv ü o v zu i  naXiv oi 
vloi 'Ißf.iarX tig  xijv y r y  xrtg EXiviag oi f.itv xXrjxoi , oi d i  
ItxXyxoi tig  noXiv T v g u v v o v .

M IB . xui xoxt  iX tvo txu i  b ’la/nuiX i v  u g / . i a a t  x a l  
' I n n o t g  (.ivgtonXüoiog, iS,tXtvatvzui y a g  t v  ngioxw (.trjvl xrg  
t v v d z r tg inivt^iratoog xui avXXußoi Tag noXtig x^g ava zo X rg  
xazuxX i^w v nu oag .  /u tgia&ijatxui d i  tig  xg la  xui xo /iiiv 
fV f-itoog y t/ / . idoti  tig ' E y t o o v  to d t  tx tg o v  tig l l tgyu( .iov .  
xal xo uXXov t ig r a  IMuXXuytvu. oi u i  aoi yo jga  O g v y ia  xal  
Tluf-Kfilia xui Btjd-uyla  (B ithynien). oxuv yug nayvlarf  o Lo- 
/.lurjX nagaXa^ißdvti  o t .  in tX t iü tx u i  yug luontg n v g  xuxaffXiyov  
unavxug.  xai i v  xuTg va ivX aig  a v x o v  tßdo/Liixovxu yiXiudeg 
toovTai.  xui IgtjutuGovot xug vijnovg xal xovg  x r v  naguXiav  
oixovvzug. xui un tX tiG ovxui tig  xo B v^u vziov .  x o z t  ntguGfj nag  
^Jaf-iarX xui a v zo i  noX iogxrpovai  xo BvL^avxiov xal oxi'joti o 
ngw zog  xijv ox^y^v u v i o v  t v d v x i  a o v  B v ’Ca. xui a g '^ x a i  n o -  
Xe/ntTy xui ovvzgixptt  xr.v nvX yv  ^vXoxtgxr^v xui t io tX tv o t zu i  
t(vg xov ßoog. xoxt  ßovg  ß o r p t i  xui tygoXaifog xguvyuai]  o v y -  
xonxo^itvog v n b  x w v  ’lof.twrftaxtLi'. Dann wird w eiter erzählt, 
wie Gott nur in der höchsten N ot eine günstige W endung der 
D inge e intreten  lä fst. Darauf fo lgt in wörtlicher A nlehnung an 
den Urm ethodius die W eissagung von dem,  wie aus dem W ein
rausch erwachenden K önig und darauf wieder, gegenüber dem U r- 
m ethodius bedeutend erw eitert (s. u.), die Siegeszüge dieses K önigs.

D II. xoxt xugayß'i'CfOvxui td t ' t j  z a  x a d ’t f . i tva  tn i  xu ß o g t ia  
(.itgrj . . . xui xuzußfjoovxut u t z u  S ’vf.iov tiog xov (xtyav no x u -  
(.ilv xui y io g io d r jo o v zu i  tig xtoaugug a g y a g .  xui rt /uiy n g d x i ] 
y t i f iu a t i  tig xrju 'Ecptaoy, tig xu MaXuyrjva d i  ij d tv x tg u ,  1) d t  
xgizi-j i v  (fy) A x g a  y.a^inov rfioi tig xijv  r i tg ya /no v , i] d i  xtxdgxr]  
t ig  B i 9 v v i a v  xai a w g tv o o v o iv  S,vla noXXd xai xuxunux^oovoiv  
uvx i jv  tig ogtiu.  Es fo lgt eine Schilderung einer Bestürm ung  
von Byzanz. In  dieser heifst es xoxt ß o v g  ßorja ii  xui !Br}göXu(pog 
d ’Qtjvrian xal xo o x u d o g iv  iiTirj axu^iu tigrjvrj v ( .u y , rj t x -  
dlxr^aig ulxrj  Inl xü/v dvyxoioy.  (F o lg t die Erzählung von der 
wunderbaren Auffindung des Zukunftskaisers.)

Alle unsere Quellen beginnen übereinstimmend mit der 
Schilderung einer Belagerung von Byzanz. Am ausführ
lichsten ist M IB . Hier finden wir die eine Deutung er
möglichenden konkreten Züge am besten bei einander.

Dieses Stück hat nun bereits Zezschwitz 1 näher unter-

1) Römisches Kaisertum, S. 64.



sucht und meines Erachtens richtig datiert. E r findet hier 
die Belagerung Byzanz’ vom Jahre 717/18 beschrieben. Ich 
möchte versuchen, diesen Ansatz durch neue Gründe zu 
stützen. — Wenn die Weissagung mit der Schilderung eines 
erneuten Hervorbrechens des Islams im neunten Indiktionen
jahre beginnt, so war das für die Geschichte des Islams 
wichtige Jahr 711 (Xeres de la Frontera) das neunte in 
der Indiktionenreihe. In unserer Weissagung wird aller
dings nur erzählt, dafs der Islam auf seinem neuen Siegeszug 
die Städte des Ostens einnehmen werde. Doch werden schon 
im Jahre 712 grofse Fortschritte des Islam im Osten berichtet. 
Der islamische Feldherr Maslama begann in diesem Jahre die 
Eroberung des Pontus ( L e b e a u ,  Hist, des bas empires LX II 
48). Immerhin kann da das vorhergehende Jahr als der Beginn 
des erneuten Anschwellens islamitischer Macht genannt wer
den. In den folgenden Jahren drang dann Maslama allmählich 
nach Westen vor. Im Jahre 716 teilte er seine Heere in drei 
Haufen ( L e b e a u  LX III 12). Genau ist das in unserer Apo
kalypse geschildert. Dann nach einer Überwinterung der Heere 
in Kleinasien erfolgte der Anmarsch auf Byzanz (vgl. das 
rätselhafte o c a v  y d g  j c a y v l o r j  6 L ü f. ia r jX  7 ia Q a X a f . iß d v e i  g e ) .  

Zugleich griff eine starke islamische Flotte Byzanz an (vgl. 
die Erwähnung der v a v /X a i) . Auch das Überschreiten der 
Meeresenge ist dann in unserer Quelle beschrieben. Was 
dann folgt, die Schilderung von der Einnahme eines byzan
tinischen Thores, ist allerdings Zukunftsweissagung und 
nicht mehr Geschichte. — Wenn aber in B. V. von Ver
trägen die Rede ist, welche der König von Byzanz mit dem 
König der Ismaeliten machte, so trifft auch das auf den 
Anfang der Regierungszeit resp. der Prätendentenzeit Leos 
zu (7IG). (Vgl. H e r z b e r g ,  Geschichte der Byzantiner,
S. 68 f.)

So stimmt hier alles bis ins einzelne, und die Deutung 
auf die Belagerung von Byzanz 717/18 ist gesichert.

II. M I A 1. aXlrj Xtyt i '  l'nav xa v y^ o ov xu i  ol ßaQ~
ßagoi  X t y u v o i v ’ oiy. t y / ivo t v  uvd()Qvoiv oi P mlimol ly. tmv y t i -
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1) Hier beginnt die Interpolation (s. o.).



QUiV /̂hcüv, i'^eXevoerut uvfrguinog ix  noXXov y o g o v  im<fegof.ievog 
dvo  X enia  ovlauo&ai &eg/.tovg og e ve ö va a to  oaxxov.

M II  *. r'ore ßXaa(prif.irloavTtg ol ’lofxuijXtxai ig o v o tv  or i  ovx  
e'xovaiv uvuggvo tv  ex r w v  xe igw v  rj.aov  ol Pcof.iatot. Tore aicpridicog 
e‘£eX9-wotv ol zi~g noXewg ixeivr\g z r g  xaXovf.tevrg T v g a v v ld o g  
xai evgovoiv  [ r i v d \  dt unoxaXv'tpeiog d~eov /j.eoov zijg avrcöv  
noXeiog avfrgconov n v a v , ovxivog zb  ovo/na rt v eXuzzov ev tw  
XOO/.KO. xai r o v r o v  x g a n ja a v re g  u n a § o va tv  a v zo v  (.ieyQi di'vrjg 
xaxei x g ia o v a iv  a v z o v  elg ß ao tX ea ,  ov e?/ov ol uv&gwnoi looei 
v tx g b v  xai ovdev  p'ßTjCT/jttetWr«. e a x i v  d e  z o  o v o f t a  a v z o v  
e l g  z o  r g t a x o o r b v  x e q i u X u t o  v.

D I. xat e'^eXevoerui av&gconog ix  noX vqögov  inufigof-tevog
oi]/.teia e'xwv ztxXco/iia i m  xov ÖaxxvXov a v zo v .  r  XuXtu u v x o t  
rfietu, r  gtg a v i o v  en lxvyog ,  xoXoßog rr t oxuoet. roxe utcfvidtov  
i^eXevoovxai  ol rrjg a v z o v  noXeojg T v g a v v ld o g  xut ig o vo tv  
avztr) (evgovoiv  a v z o v ) d t 3 anoxuXvTpewg 9~eov, z o  d e  o v o f i u  
a v r o v  l ' o r a t  z b  r g i a x o o r o v  o  r  o * / £<” o v. u v u ß tß u o u v ie g  
de a v r o v  i v  ug/Ltuzi xut / Q lo o vza i  u v i o v  ß u o tX e a , ov edoxovv  
oi av9 g to n o t  (og vexgbv eivat xut elg o v d iv  XQria , [ l t l  t l v - xut f7ll~ 
& roet xvgtog b &eog r i \v  y t tg u  a v x o v  i m  r i jv  xogv(fi]v  a v r o v .

D II 1. untXd-uzt ent r ä  de'^ta f-ieorj r r g  enraXofpov xut 
e i  gj\oere uvfrgionov . . . e'yovra enl r l v  de^tcv n o d a  (.teoov r o v  
xaXu^tov r Xov '  Xdßexe a v r o v  xai aitxpaxe ßaa tX ta .  (Der Ge
fundene wird von E ngeln  herbeigeführt und gekrönt.)

B V 2. xat i'guvaox/joexat uicpvldtog ßaotX tvg  dixaiog u(fio-  
/Liotiüf.ievog rü) t'Iw ro v  &eov o v  y g a f . t i . i u  r o v  o v o f t a r o g  
a v r o v  (?).

Den liier geweissagten König können wir mit absoluter 
Sicherheit bestimmen. Glücklicherweise wird uns gesagt, 
dafs der Name des Königs mit dem dreifsigsten o x o i -  

yßioVy d. h. mit einem y i  beginnt. Nehmen wir hinzu, dafs 
gerade im Anfang seiner Regierung eine Belagerung von 
Byzanz durch den Islam geschildert wird, und dafs wir 
in dieser Belagerung bereits die vom Jahre 717/18 erkannt 
haben, so bleibt uns keine andere Wahl als die Leo III. 
des Isauriers. E r trat als Prätendent während der Belage
rung Konstantinopels auf und wufste sich zunächst durch
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1) Vorangeht die Schilderung der Belagerung Byzanz durch Ismael.
2) W eicht von den übrigen Rezensionen stark ab. Doch wird auch 

hier vorher eine Belagerung von Byzanz beschrieben.



kluge Verhandlungen mit dem Islam, für dessen Verbün
deten man ihn hielt, einen Waffenstillstand zu verschaffen. 
Auf diesen kurzen Vertrag mit dem Islam scheint noch 
B V im Anfang anzuspielen. Von hier aus erklärt es sich 
au ch , weshalb gerade auch auf ihn das aus Methodius I. 
stammende Wort angewandt wurde, dafs man ursprünglich 
nicht viel von ihm erwartet habe (ov e ly o v  01 ä v & Q (0 7 t0 i  

<boEi v s 'k q o v  x a l  o v ö iv  X Q riG L f.te v o v x a ).

Zuzugeben ist, dafs nicht alles in der Weissagung auf 
Leo III. pafst. Leo ist nicht als unbekannter Mann in 
Konstantinopel während der Belagerung auf wunderbare 
Weise „gefunden“. E r war schon lange vorher als tüch
tiger General bekannt. — Aber wenn man in dieser Weise 
suchen wollte, würde die Weissagung auf keinen byzantini
schen Kaiser passen. Vielmehr ist anzunehmen, dafs eine 
schon fertige Zukunftsweissagung nur auf Leo gedeutet 
wurde. Wir sahen ja  auch, wie schon am Schlufs des ersten 
Stückes (Belagerung Konstantinopels) die Zukunftsweissagung 
begann. Wir haben also folgenden Thatbestand vor Augen. 
Etwa im Anfang des Jahres 717 wurde unsere Weissagung 
im grofsen und ganzen entworfen. Das unaufhaltsame Vor
dringen des Islam wird geschildert, dann die halbe E r
stürmung Byzanz’, und in der höchsten Not ein Erretter, ein 
wunderbar auftauchender siegreicher Kaiser geschildert. Die 
Weissagung erfüllte sich zum Teil. Leo vertrieb den Is
lam von den Thoren von Byzanz und brach seine Macht. 
Und nun sah man den geweissagten König in ihm, dem 
König mit dem t q ic c '/.o g t ö v  o z o i y u o v  und erhoffte infolge 
der Weissagung (s. u.) noch weitere grofse Dinge von ihm.

Übrigens ist jene Weissagung von dem plötzlich auf
tauchenden Kaiser auch nicht erst 717 entstanden. Sie hat 
eine lange Geschichte hinter sich. Wenigstens war schon 
wenige Decennien vorher im Urmethodius das Kommen eines 
plötzlich wie aus dem Weinrausch erwachenden Kaisers ge
schildert. Und dieser Traum vom Zukunftskaiser ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach viel älter. Es würde sich lohnen, 
den Spuren desselben einmal weiter nachzugehen.

An die Schilderung von der Auffindung der Könige
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schliefst sich die seiner Siege und Erfolge gegen den 
Islam.

III . M IA . TOTf (flTjOl ÖlCu^VVOl TOV ’lojLlUTjX oi tPa}jLiuioi 
ilg xov 'Ed-Qvßov xui dovXwoovoiv  u i x o v  xui itQi]vtvoH rt yrj. 
xui iX&oi txuoxog eig x q v  xX^govo^iiuv uvxcov. xui nuXiv f.ux> 
oXiyov tiatX&oi o ßuo tX tvg  t v  neöuo l  e g a i t u v  ow uxpu i n o -  
Xtfxov f.iexä xw v  *Iof.tar]hx(iiv lo /v g o v .

M IB . xui ovvuipei  nvXi(.iov fiexu tcuv xaxuXqcp&tvxaiv ‘I o -  
f.iarjX t v  zoTg xonoig xr:g A o l u g  l v  t I u l o  Xtyo/.tivo) l t< fvQ u  xai  
nXrE,ti xui nXrjyrfitxui.

M II. o v x o g  i '&Xtvoexui t t g  x o t g  y£o/.iurjXixug l v  xonio  x iv l  
Xtyofxlvto T l t x  g i v  ü) xui avyxQOXTjOOvaiv noXt( .iov io/ v q cv . t v  
Öl x(7) TOTitü Ixtlvo) l o x i v  (fQtug Sloxo(. iov xuxtT ovyxöipovxu t  
uXXi^Xovg w o x t  ix  xcov ui/.i u x (jüv x w v  P w /iiuiiüv xui x w v  Io(.iurjXi- 
t w v  / . i to x lv  y e v to & u i  t o (pgluQ. xui n u Q u S w a a  xvgiog o & to g  
t o v  Io[.iu>jX d g  y t i g u g  T(n ßuG iX iw g xui (. ttxu xuZxu u n o o x tX tT  
f ig xu g  ytoQug u v x w v  xui n o t i o t i  xuxuoxtvi jv  nXoicov xui cq~
VtVOil  (?) UVXU l.

D I 2. l£ tX tvo txu i d l  x uxbm a& iv  xtov 3Iaf.iuriXiXMv lv  
ixuvüj xui ovvuxpcooiv noXf/.iov lv  xumo 11 u Q x r / v r j g ,  oiog ou 
y t y o v t v  unb  xuxußoXijg xuo/itov a'are Ix xw v  ui/liuxwv xw v  l o -  
f.iurtXixwv xui  t (uv Pw^iuiwv  'Innov lm ßu xovf . i fvov  anod~uvtlv .  
y.Xrj&rtotxui d l  (i xonog IxeTvog Xüxxog ulf.iuxog. xui n u g u ö w a ti  
xtQiog  o &tbg xov 3Io/.iartX iig  ytiQug xw v  Pwf.iuiwv  3 . . . xui  
oxQUfptig nu.Xiv Ix^rjxi'jOti ro ui(.iu uvxw v.

Ich vermute, dafs alle die verschiedenen Ortsangaben 
r e . Q G i t ü v , I l e t Q l v q ) ,  J J a Q T r ^ r j  zurückgehen auf die Angabe 
von Meth. 1B r s c p v Q a .  Über diese Angabe hat bereits 
Zezschwitz S. 681 das Nötige beigebracht. Gephyra ist ein 
Ort in Syrien. Es liegen wahrscheinlich alte Reminiscenzen 
vor. Mit Recht ei’innert Zezschwitz zugleich an die ver
schiedenen „ Brücken “schlachten zwischen den Römern, Per
sern und Arabern.

2G8 BOUSSET,

1) Vielleicht ein Anklang an die Alexanderlegende, B u d g e ,  Ale
xander the Great, p. 373. 396.

2) D II spricht vom Siege über Ism aeliten, Athiopen, Franken,
Tavtaren und alle Völker. — Den einen Teil der Ismaeliten wird der
König mit dem Schwerte töten, den zweiten taufen und den diitten ver
folgen i w ?  t o v  M o v o d t v Ö Q o v .

3) x a i  n l t jo u iO - i jo tT K c  r o  j5rjd-lv v n o  t o v  7 iQ 0 ( f} ] T 0 v ' n a o a f l a j c f f c  t o v

{cf.ir<QTO}ldv f ig aozßCov.
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Weiter berichten die Quellen:
M I B .  xui ozgucp t lg  o ß u o iX tv g  a v v u ^ t l  Xuoy i f r v to v  xu i  

TQUv(.iu ilau tov  l o f tu r X  tq u v (.iu t iu v  /LttyuX^v t ig  tu, f-ifgrj t o i  
JMt v ü v ö o o v .

B V. xui ngooxu X io tiu i  Ti]v ’ Ivd luv  xui K u g io v  (?) avf.i- 
n u g u X u ß a  u vrr tv . . . xui i^ tX t io tvu i  diu t r tg &uXdooi]g trjg 
/.ityuXtjg A id -aonlug .  otf.inuguXußti d t  AYyvnTOv xui Idqigtxrjv  J.

M I A .  xu i  fteru, t u v t u  i'6,unooTtXti o ß u o i X t i g  n g to ß e ig  [ftg] 
t u  £u v& u  /utgi]  xui i jf . i tgwofi u v r o v  xui öuo'S,ovoi tov  ’lo/nurjX 
a n o  noXecog t ig  noXiv .  xu i  xuxuXrjip ti  o ß u o iX tv g  ro i-g  v i o v g  
A y u g  tig rr tv yrt v  T^g tn u y y tX iu g  xui ovyxgOTrtGti n o X tf io v  
l o / v g t v .

M II. xui uXXovg u y y tX o v g  u v r o v  u n o o r t X t i  t ig  tu  i v d ö r t g a  
(.itgrt TTjg Pw/nr/g xui r ^ t tg io o t i  t u  S,uvd-u td-vrj x a l  o/iiov öicu^ov-  
o iv  tov  lof-iurX. xui t o t £ nXr/gcofhjOtrui rj ngocprjTtlu tj Xe— 
y o v o u , oti  x i w v  xui o x v f iv o g  d iM ^ o v a iv  u y g o v .

D I . xui f . m u  t u v t u  u n o X l o a  n g to ß e tg  t ig  t u  %u v & u  y t v i j  
xui a/.iov di(ü‘§ o v o i v  tov  *lo/LiuTjX t ig  Tug / w g u g  u v t w v  xu i  nXrj-  
gcofri jOtTui oti Xtcov xui o x v f iv o g  o/.iov d u o g o v a iv

Die hier vorliegende Weissagung tritt in unseren Quellen 
in doppelter Form auf. Vielleicht ursprünglicher ist sie in 
der allgemeinen Form von M IB  und B V (D II). Hier 
sammelt der gewaltige Fürst der Weissagung zum letzten 
entscheidenden Kampf die entferntesten Völker, Indien, 
Ägypten, Afrika, um sich. Da diese Weissagung zu der 
hier vorliegenden Situation gar nicht pafst, so werden wir 
schliefsen dürfen, dafs wir hier eine ältere Tradition vor uns 
haben. Diese wurde dann umgestaltet zu der in M IA  
M II D I  vorliegenden Weissagung eines Bündnisses mit den 
^ c i v t t a  y e r r j  des Westens, also den Langobarden resp. den 
Franken zu gemeinsamer Bekämpfung des Islams. Die 
Prophetie eines Bündnisses der christlichen Völker in Ost 
und West ist ja  namentlich seit 7 1 1  ein so naheliegender 
Gedanke, dafs er auch in der Apokalyptik auftauchen

1) In D II erscheint der rätselhafte p e y a g  ^ C h n n o g  mit 18 
Völkern.

2) Vgl. D II: xal tv ja v & u  lytQO^atTca aixovofxog xui fAtr’ a v T o u  

trsQog äyQotiörjg kvxug xal dtiQovov rovg  ’Ia^ ar jU rag  xa l  txSiü%ovOLv 
a i 'T o v s  tcog XoXwviag.  Ferner A. S. (Vassiliev 51): xal  {hqoei rrjv % H -  

gav u l t o ü  tt]v  öt^ iäv  i n l  Tt]v OüXaoGuv xal rjj.i(QMati t u  '£civ&u y£vr\.
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mufste. Auch im Abendland war diese Weissagung be
kannt *. Ein älteres Weissagungswerk, dafs der Löwe (Hund) 
und sein Junges 2 den Waldesel besiegen würden, deutete 
man auf dieses Bündnis der Byzantiner und Franken gegen 
den Islam 3.

IV. Von den in jenem Kriegszug gelieferten Schlachten 
wissen zwei von unseren Quellen noch Genaueres zu er
zählen.

D I. xul xazaXtlxfjug o ß a o tX ev g  Tovg v i o v g  vA y a g  e(x)g t o  
cp g l a g  t o v  ' l a x c u ß  xu l  ex t iae  a v y x g o z r a e t  n o X eu o v  i a y v g o v  
u n b  w g a g  n g u u r ig  t w g  w g a g  e v v a z i j g  c l a z t  g v t j a e z a i  ex t m v  /iir]- 
g w v  T(Zv 'Ititkov exeT n e o o v v z a i  ol d v v a o z a i  t i o v  EXX11-
v iov .  xa i  x g a £ o v z a i  v lo l  3Iaf.iarX n g o g  x v g io v  deo/uevoi'  dog  
rj/niv v i x a v  a v i o v g  w g  to n g o z e g o v .  x a i  o v  n g o a d -r a e i  x v g io g  
tov  e i a a x o v a a i  t i~g (f iüvrg  a v z ä i v .  enißuXeT de  o ß a a iX e v g  tcov 
tPiOf.iaia)v a a x x o v  xai  o n a a e z a i  x ö v iv  t n l  z i j v  xer faX rv  u v t o v  
x a i  ß o i j o t i  n g o g  x v g i o v ’ f.n} vix/jü]]  tj ogyi ,  a o v ,  t r\v ß a a iX e la v  
a o v ,  x i g i e ,  r j y o v v  zr tv  ( f iX avd-gcom av a o v  exyeov  t i \v go / . i(fu lav  
a o v  x a i  a v y x X e ia o v  a v z o v g .  x a i  e ia u x o va e i  x i g t o g  Trt g q^tovrjg 
u v z o v  x a i  avyxoxpei z o i g  ’ Iof.iurjXizag (x,g d y g o v  y o g z o v  . . . xai  
e x d i w & z a i  o ß a a iX ev g  k Zv PcofiuiMv tov Iaf.iarjX eig A x g a v .

ß  V. xai  e^eXtvaeza i  t ig  z a  ogrj Ti]g ~ v g i a g  no io tv  noXe-  
/.tovg  /n tyaXovg  xa i  t o y v g o v g  x a i  n t g a a t i  t o v  l o g d a v r j v  xa i  
i i a t X e v a t z u i  t i g  t o  cp g t a g  t o v  b g x o v  n o i w v  noXtf.iovg f.ieza  
TO>v VI(T)V ’ l a u a i ] !  xu \ avyxoxpei a v z o v g  ev Trj i n i y u v H  3  (>'£?] 
■ uvtov  xa i  7ion]Ott noXif .iovg oxzco. o z a v  de t la e X e v a e zu i  ( . i e a o v  
T v g o v  x a i  y i ö d v r j g  o n o v  enoXe/Laptv I q a o v q  o t o v  N a v i  
. . . t x y v & r a e z a i  t o  aif.ia a v z i o v  (sc . Taf.iaiX) w a t l  v d io g  xa i  
ui  oagxeg  avzcZv a,g ß o X ß lz tg .  . . . t a n  de zb  ö v o f ia  t o v  t o t i o v  
exti'vov F o y  ro d g. xai  a v y x g o r r a n  noXef.iov f .iez3 a v z o v g  f. teyav  
x a i  t a y v g b v  agyo / t ievov  u n b  fZgag ngcuzijg etog w g a g  t v v a z r j g , 
elg t o v  eva  /.ir i n t g v i x r p e i .  n t a o i v z a t  de ex d v o  f.ieg(xjv Xaol  
noXXol d a z e  x a i  ol 7116,01 zcov 'Innwv nXti<Td-rt a o v z a i  t o v  arttu a z o g .  
x a i  xg u ^ o vru i  ol v lo l  la/LiurjX Xe'yovzeg’ dog i]^uv vr/ .äv u v r o v g  
o>g r o  n g o T tg o v  x a i  o v x  e l a u x o v a ^ a o v z u i .  z o z e  n g o a tv ^ e z a i

1) Vgl. | L i u  t p r a n d ,  Legatio 40. l v a m p e r s ,  Die deutsche 
Kaiseridee, S. 29. S a c k u r ,  Sibyllinische Texte, S. 123 Anm. 4.

2) Vgl. die armenische Daniel-Apokalypse.
3) M it R echt verm utet Sackur hier eine Reminiscenz aus der Ale

xandersage Ps.-C allisthenes I, 3, vgl. auch die W eissagung vom Löwen
sohn in der syrischen E sraapoltalypse und im äthiopischen Clemensbuch. 
B o  u ss  e t ,  Antichrist, S. 47 f.
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x a t  o ßaatXevg exeivog b öixutog xul einet' xvgie xvgie ?(og nöxe  
ovx eXeeTg xo al/ua x(7>v X g iax iav tüv  ; xai eloeXevoexui rj ngooevyri  
a v x o v  eig r a  (ova x vg to v  Saßacofr.  xai xuxeXevaexat ayyeXog  
x v g io v  xai naxa^ei r a g  (fvXug xov  *Ia/.turX ecofhvijg y e v a -  
f.ievrig. xaxaöitoS,et xai unoaxeXel uvxovg  ecog xijg d g y u ia g  uvxiZv 
naxgiÖog xov A i & g l ß o v  xul ßuXet xrt v go(.i(pulav a v x o v  eig xo 
jtYfrgißov.

M IB . xul nüXiv avväxfJti noXe/tiov /.t exJ avxcoy eig X u g x o -  
xoguvov xul ovvxglxpei avxov  exeT. xul exegovg xeooagug noXe-  
(.iovg noii]oet f.iex‘ a v x w v  egr^iouiv xul a(pat,iov avxov .  eXevaexut 
<5f eig xonov Xeyof-ievov K a in d o e ia v  xul oxrjoexui enuvio Xeixpuvtov 
a y lw v .  —  Folgt das Bufsgebet des Königs. —  xoxe uvaaxrpexai  
xul xaxad't(.ü'€fl a vxovg  ex x m v  iduov avx(~>u.

Wenn wir die Gesamtweissagungen über die glücklichen 
Kriege des geheimnisvollen Königs überschauen, so sehen 
wir deutlich, dafs wir es hier mit Zukunftsweissagungen zu 
thun haben. Schon die in fast allen Quellen geschilderte 
Brückenschlacht (III), ist historisch nicht nachweisbar. Dann 
schildern die Quellen offenbar einen Zug ins heilige Land, 
eine Schlacht beim Jakobsbrunnen (D I erwähnt auch in B V) 
resp. einem rätselhaften Ort I ' o y i o d r j g .  M IB  erwähnt das 
Kommen des Kaisers nach Caesarea und die Verteidigung der 
heiligen Reliquien *. Zum Schlufs erwähnt B V noch aus
drücklich in Anlehnung an den Urmethodius die Eroberung 
von Jethrib, D I hat an Stelle von Jethrib "Axqcc, M IB  hat 
diese Weissagung unbestimmter gestaltet ( y m L  '/ . a z a d u o S r ]  
a u z o v g  lv ~  z i o v  i d u o v  a v c C j v ) .  Es sind wirkliche Weis
sagungen, die hier vorliegen und die in ihrer alle Wirklich
keit überflügelnden Art eben auch in jener Zeit höchster 
Not während der Belagerung von Byzanz entstanden sein 
werden. Auch die glänzenden Erfolge Leos III. haben dieser 
Weissagung nicht entsprochen. So erklären sich die späteren 
Abänderungen in einigen Quellen. Die Weissagung des 
Siegeszuges bei Jethrib verschwand wieder; auch manche 
anderen konkreten Züge verschwinden bald in dieser bald 
in jener Quelle. Einiges wirklich historische wurde ein

1) Mit Recht nimmt Z. hier Reminiscenzen an ältere geschichtliche 
Vorgänge unter Heraclius an. — Reminiscenzen an die Heraclius-Zeit 
scheinen hier überhaupt vorztiliegen.
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gemengt, so die Erwähnung wiederholter Kriege in B V und 
M I B u. a. 1

V. In einigen Quellen hat diese Weissagung dann eine 
bemerkenswerte phantastische Erweiterung erhalten. Wäh
rend nämlich B V .hier schliefst und die Weissagung von 
dem Zug des siegreichen Königs nach Jerusalem unmittelbar 
anschliefst, und M I ebenfalls keine Spur von dieser Erweite
rung zeigt, fahren M II und D I fort:

D I. f t i a  t'X&tt o ßaa tX tvg  tn i  irj {.ityaXrj lPu)f.trj tig  zo n o v  
Xiyof.itvov y a k x b v  ^oöov o t a z i v  ix ti  iardf . i tvov  xai z o v z o  f.ia- 
o z iy w a a g  [ . ta u  t o v  (pQaytXXtov a i z o v  xai n to b v  t o Kodov a v v -
TQißrjützut (ootl xov togzog v n o  uXwvog d-tgiv^g. . . . xai /.i tzä
z u t z a  i'Xfrovoiv /.tvgioi a g y o v z tg  xai ng o a y tQ o vo iv  a v z w  {.tiQta 
XQvalov xai no ir f i t i  götyug zip l a w  a v zo v .

M II. xai untQyo/.tevov zo v  ßaaiXtiog t v  zfj lP(.v/.n] tiot'Xd-ti 
a g  zo n o v  X tyo /i tvov  A o > yy ißu gd iag  xai a v z a a ^ o v x u i  a v z o v  ot 
z o v  zo n o v  ixa'vov xai zo v zo v g  nagaxuXtnug tiatX&ti  t v  zfi  
Ptofirj. xai tXd-(bV t v  i b n w  ziv i  ov i)v xtxXti<7f.itvog, &}]auvQog 
XQOvtt / . i tza  zo v  (pgayytXiov u i z o v  tig zo  t y d o v  tv& u tn x iv  o 
d'ijoavQog anoxtxXtiaf.ttvog. nQoazaS,ti d t  d t o v  d v o i y ß r p o v z a i  
xai t£. a v z o v  non'jati ga>yag zto Xaw a v z o v  2.

Es wird hier nach Niederwerfung des Islam ein Sieges
zug eines byzantinischen Kaisers nach Rom und Auffindung 
eines verborgenen Schatzes durch diesen an einem Ort in 
Longobardien rätselhaften Namens geweissagt. In der Ge
schichte fehlt fast jede Analogie eines solchen Kaiserzuges 
nach W esten; man mufs in der byzantinischen Kaiser
geschichte bis zum Kaiser Konstantius I. heruntergehen, um 
eine solche zu finden. Sollte die Weissagung eine Erinne
rung aus der Zeit des Konstantius sein? Die Sage von 
dem durch den Kaiser aufgefundenen Schatz weifs ich nicht 
zu erklären.

Daran schliefst sich eine andere schwer verständliche 
Weissagung:

1) Vielleicht ist in dem X u q t o x o q k v o v  in M I B und dem \ 4 x q u v  

D I eine Erinnerung an 'A x q ö iv o v  und den entscheidenden dort erfoch
tenen Sieg Leos über den Islam erhalten (740).

2 ) D II : x a i  i v  T(v i n livaaTQtfftaO-Ht ccutov ü v o i y & f a o v T c a  oi -9-r 
O a r Q o i  rr jg  y i j g  x u l  n d v r e g  n k o v T r i O o v a i v  x t L



VI. M II. y.u/ e'^eX&ei uno  <Pc')/.irjg / .uru nXelaiov Xaov xal 
untk&ei d tu Ttjg aregeag ev rij tniuXötfLp noXei xal ovx earui
o uvTtxeif.ievog a v rw  oti  xvpiog o deog i j v  /neru a v x o v .  xal 
ay.ovoOi](reiai o q o ß o g  a v i o v  tv  n u a i j  noXei xal / j '>q u ‘ xal  
u/.oioug o eig ö iuxoaioavov xe<fu\uiov t o v  t q i u '/.o g t o v  xecpuXuiov 
anodguoet  ano  rrjg n iX tm g Tijg enraXoffov eig t o  h 'doreoov  
f-ieQOg Trg uvuToXfjg xui un oX tl iu i  xaxcög.

D I. xui eXd-ei u n b  lP(')f.itjg /i teru b / X o v  noXXov d iu  oTegeüg  
x u & v n o T u a o t o v  t u  efrvij  y.ul o v x  eaTiv o u v T rp o f ie v o g  u v t o v  
öioti  x vg io g  o d~e6g I o tiv  /nei u v t o v . xui a x o v a u g  o ß u m X e v g  
tov  ßoQQÜ to v  ß o v X t f to v  tov  ß u o iX ew g  enTuXotpov xui odeve i  
o d b v  u i / j ia X io o iu g  eig t u  e vd o r eg u  Ttjg avuToXrjg xui u u i S uqiov  
utXXocpvXov ev gonuXo) nXrf^ei uv to v  y.ul u n o X e t iu i  xuxw g .

Diese letzte Weissagung, die sich nur bei M II und D I  
findet, scheint in diesem Zusammenhang — vielleicht zu
sammen mit dem vorher sich findenden Zug nach Rom 
später eingeschoben zu sein. In dem König von Norden, 
der vor dem siegreichen byzantinischen Kaiser flieht, dür
fen wir mit Wahrscheinlichkeit einen Bulgarenfürsten resp. 
einenRegenten der ändern nördlich von Byzanz wohnenden 
halbwilden Völkerstämme suchen. Weiter führt der Hin
weis, dafs der Name des betreffenden Fürsten mit S. ( ß i a -  
'/.o o l o o t ö v  o v o i % £ ~ i o v ) anfängt. Da wir annehmen müssen, 
dafs der betreffende Bulgarenfürst seine Eroberungen bis vor 
die Thore Konstantinopels ausgedehnt hat, so haben wir 
«twa an den Bulgarenfürsten Symeon 1 (893—927) oder 
den Czaren Samuel den grofsen Gegner Basilius zu denken 
{1014 f ) 2. Vielleicht ist auch der Russe Svätoslaw ge
meint, der eine Zeit lang dem Reich unter Nicephorus II. 
und Johannes I. Tzimiskes gefährlich wurde. Auf diesen 
würde die Weissagung ton D I trefflich passen, da dieser 
572 3 am Dnjeper von den Petschenegen erschlagen wurde. 
Dazu würde weiter passen, dafs der in D II geweissagte 
Herrscher in einer Handschrift bei K l o s t e r  m a n n ,  Z. AT. 
W. 1895) ausdrücklich Johannes angeredet wird.

Man wird geneigt sein, mit dieser Weissagung auch die
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1) Sohn des (V) Ladimir s. o. rö TQiay.oarbv x.

2 ) H e r t z b e r g  S. 186.
3) H e r t z b e r g  S. 175.
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andere vom Zug des byzantinischen Kaisers nach Rom als- 
in diese Zeit gehörend 1 aufzufassen. Dann hätten wir in den. 
Stücken V und VI eine Interpolation aus dem 10. Jahrhun
dert. M I und B V haben das Ursprüngliche bewahrt.

Vergegenwärtigen wir uns das bisher erreichte Resultat. 
Wenn wir die Interpolation in den Stücken V und VI aus- 
scheiden, so liegt in den Stücken I—IV eine Weissagung aus 
dem Jahre 717 von einem den Islam zermalmenden sieg
reichen Kaiser vor. Diese Weissagung erfüllte sich zum Teil 
durch Leo III. und wurde infolge dessen auf diesen gedeutet.

Diese Weissagung ist nun unter dem Nachfolger Leos 
erweitert und mit einem Anhang versehen. Dafs hier die 
ursprüngliche Weissagung schlofs, beweisen B V und M IL 
Die Fortsetzung haben D I M I und teilweise D II erhalten. 
Eine neue Quelle tritt in A. S. (Andreas Salo) ein.

2. Unter Leos III. Nachfolger Konstantin V. wurde die 
Weissagung erweitert. Es heifst weiter:

VII. M I. xai f i t r 1 cXi'yov d va o rr jo tra i  t r tg o g  nagdvofiog  
xai ß ao iX tvg  oXtyoygbvtog, og i d d tX q o ig  f t t r  adtXtpag.

D I. xut u v a a r r p t r a i  t r tg o g  ßaoiX tvg .  ro  ovg a v r o v  or j -  
f i t iov .  xai tx y t t i  u'iuaza a yuov  <og vÖojq xai fi iuvtT r e v  Xacv  
a vx o v  t v  aotXytla tg .  Ctv£ti adtXcpov f .m a  adtX(firtg xai t v d v o t t  
07i?,a noXt/Liixa Toig ItgtTg, xai ol ( .itytoTuvtg a v r o v  rftv^ovrat  
a n  a vroZ .  ayytXog xvgi'ov n a r d ^ t i  u v r o i g  (a vro v? ) .

A. S. 2 r o r t  iy ig9 -r ,o tra i  alyXr\yog n g  o v V g  rft g d v o f d a g  
xai ß a o iX tv o t t  i v  rfj noXti r u t r r j  trrj rgi'a Ti/lhov. xai noir^ott 
dvof-ttav y tv to & a i  . . . xafriofrilg  y b g  Öo(y)fiurloti  r o ia v r u  bnwg  
f d y v v r a i  n a r i jg  S v y a r g l  xai vtog f iy r g l  xai ädtXcpog adeXq^iJ. 
t i  ö t  f.itj o uvra tg tov  9-avuria d n o & a v t l ru i  3 . . . r o r t  Ctv^et 
f io vu yo v g  ra ig  f iovaorg ta ig  xai ItgtTg ofioieog xai y tvrt o tra i  rj 
avot.ua rr t g /nl'^twg y t ig o v  q b v o v  xai a v ro g  n o g v t v o t i  fmjrtga. 
xai & v y a r tg a .  In diesen Schilderungen geht es noch eine Weile

1) Beide in Betracht kommenden byzantinischen Kaiser, Johannes I. 
( H e r t z b e r g  S. 175) und Basilius II. (ebenda S. 185), hatten Kämpfe 
in Italien auszufechten.

2 ) A. S. beginnt mit der W eissagung einer glücklichen Zeit und 
der Besiegung des Islam. Dann folgt die Schilderung des Königs, der 
32 Jahre regiert, die uns weiterhin beschäftigen wird.

3) xai  o roiovTog avv tw IlQOÜQOfiw 'icoavvy xaTayrjotTai Iv rij 
Tfj; xalothig.
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fort, zum Schlufs wird, wie es scheint, der Antichrist geweissagt, 
und dann heifst es: n a T a y fr r t <jtTai y a g  tovto  to o x r n T g o v  T rg  
avo iu a q  xui i v  r w  u o ß to n o  tivql ßXrjd’rjatTui.

Die Schilderung pafst vorzüglich auf Konstantin V. So 
etwa mag jemand, der zur Mönchspartei gehörte, den Kon
stantin Kopronymus geschildert haben. Sein Regiment ward 
als antichristliches aufgefafst und daher ihm nur kurze Dauer 
geweissagt (3 g Zeiten). Schwer verständlich ist der Vor
wurf, dafs er alle Unterthanen zu Verwandtenheiraten im 
nächsten Grade gezwungen habe. Sollte hier etwa an Mafs- 
regeln zu denken sein, die der Kaiser nach der furchtbaren 
Entvölkerung der Reichshauptstadt durch die Pest (748) 1 
getroffen haben mag?

3. Es folgt eine sehr interessante, in ihrem ursprüng
lichen Sinn wohl einer früheren Zeit angehörende Weis
sagung.

V III . M I. x a i  / . i f iu  to v to  i y t g d ’r ja tTai tT tg o g  ß u o iX tv g ,  
x g a T t ja t i  de to oxr jnT gov  u i t o v  ( ttj X ß '  xui t i g i j v t v a t i  ti \ v y t j v  
/iieTu t i o t ß t t a g .

D I. xai /.itTu t u v t u  in tß f j  o ß u o i X t v g  t m v  'P w f t u i i o v
i tu t rtv nbXiv B i t ,a { v )  xui iv  r <o t i o t g y t o d u i  u v to v  i g ü  u i T t j v ’ 
dt'^ai tnruXocpe BußvXcov tov  ix  dvopaZv ävareXXovTu xai n tp i -

/ C / > ,  l  / «,
a o T Q a n i o v r u .  W T o g  xoaf-irjoti a v r i jv  log vvf.i(prjv . . .... x g a z ^ o t i  
d i  t o  oxrjTiTQov u v t o v  irr}  I ß '  xui ta x a i  o d v / . io g  u v to v  t ig  
r o v g  a a t ß o v v x a g  i n i  x v g io v  tov  & to v .  xu i  i'oTat t ig/]vrj t n i  rr jg  
y i ]g  o'la o v  y t y o v t v  u n b  xaTaßoXrjg  xoa/iiov ovd *  ov  [iij y t v r \ -  
o t r u i  f-ttygi TtXog. x a i  n g o a & r t a t i  tj yrj t o v g  x u g n o v g  a v T i jg , 
x a i  (puyovTUL oi  a v& g io n o i  tujv f irjXwv Ti]g y i jg  xu i i g o v o i v '  i d o v  
i n t i d t v  tov X aov u v t o v .

Die Regierungszeit dieses Herrschers wird folgendermafsen 
geschildert.

IX . M I. TOTi t o o v i u i  oi f. i ty i(!Tuvtg ojg ßaoiX tig  xa i  ot  
n T ivy o i  tog nXovaioi.

D  I . xui t a o v z u i  oi ( .a y iO T u v tg  u v t o v  r.og ßuaiXtTg x a i  ot 
n T W yo i  cug n X o ta to i .  TOTt un o o T tX ti  o ß u o iX tv g  u n u v r u y o v  
xui o v v u f r g o ia t i  n uvTug  r o v g  u y io v g  xui ixd tx t jO tt  u if iu  u d -d o jv  
xui i ß g i v  txxXrtGi(Lv , n i n g a a t i  S i  u g y o v r u g  i v  d v o i v  u g y v g io tg  
x u i  uvo txod io f . i / ioa  t o v g  vu o v g  t w v  ayloov xu i  t u  f r v o tu o r r ig ia .

1) L e b e a u  LX1V, 13.
2 ) Folgt eine Klage des Königs über die Verderbnis der Stadt.
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xai ovx  ta x iv  1} aÖiy.uiv r] uöixoi j i tvog  tv  roTg xuigoTg tx tivotg  
i n i  xrjg ßuaiXtiag a v x o v  xai xtXtvxrjöti  ro  ax^nxgov a v x o v  i v  
t ’iQip'T]. xai xox t  n ayvv& ijaovxu i  ul xugdtut xcov avd-gomwv tv  
xgainaXt] xai j iö d i o ,  xui xoxt ()(ooti rj yrj xovg xag no vg  uvxrt g 
u n tvd v x i  t iüv  a v d g d m io v  xui t'oxui ro  y g v o lo v  woti  o xongog.

A. S. 1 . . .  xui diu xovxo uvoiS,ag t n t y t l g n  r h v  ß a a t l t a
‘P w j i u i i o v  in.' a v x o v g  . . .  2 xu't ro  axijnxgov  a v r o v  tir^ I ß ' ,  
xd) d t  d w d tx a u o  t r t i  r r tg ßuaiXtiag a v x o v  xrjvaov xai d d t j i a x a  

ov X{j\fjt jui , aXXa o i i ] o a  vaovg  a y lovg  xai u v o i x o d o j t r o t i  o v v -  

xtXQtj .i j .i tva  d'voiuarrj Qiu xui Öixr\ ovx  t o x u i  t u  o v v t  o uÖi-  
y.ojv ovx t  o u ö i x o v j i t v a g .  cpoßco yug  n on jo tt  x o  i g  v i o v g  x(ov 
u.v& gdtncov  owcfQovtiv xui xovg TlUQUVOjlOVVXUg X(OV j t ty iüXUVW V  

xuntivdioti .  t v  xoig xaigoTg yug tx t ivo tg  nug y g v a o g  og to x iv  
t v  ohodijTioTt x( ,nu)  3 y .Q v n x o j i t v o g  v t v a t ' i  &tov anoxaXvrpdijCJtxai 
TTj ß uo iX tia  a v x o v  , xui n x v i o  u v r o g  axognto t i  n u a r j  xtj noXi-  
r t i a  a v x o v .  xai nXovrijOOvaiv oi j . i t y i o x ü v t g  a v x o v  xui t o o v x u i  
<og ßaoiXtig .  xui ol ntvrjTtg taovxu i  (og ol a g yo vx tg ,  xui taxut  
uiaa)  CrjXog j i t y a g  xui xovg  'Iovduiovg xuiudKo^ti xui t v  xf j  

TtoXti xavxrj 'iojtarf.lxrjg o v y  t ig tO r jO tra t .  —  Zum Schlufs wird 
noch ge weissagt, wie der König ein strenges Regiment führt und 
alle Musikanten und unehrliche Gewerbe Treibenden aus der Stadt 
entfernt. In dem ganzen Reich aber werde P'reude und Sicher
heit sein , wie in den Zeiten Noahs vor der Flut (vgl. Metho
dius I).

Nur D I und A. S. haben diese Weissagung in ihrem 
ursprünglichen Sinn erhalten. Es ist in derselben näm
lich nicht mehr von einem byzantinischen Kaiser, sondern 
von einem Herrscher die Rede, der von Westen nach 
Byzanz kommt und auch die Herrschaft im Osten an sich 
reifsen wird. Kein Wunder, dafs eine derartige Weissagung 
in der Zeit Konstantins V. 741^—775 in den erregten kirch
lichen Kreisen entstehen konnte. Die Riesengestalten der 
fränkischen Könige — denn einer derselben (vielleicht schon 
Karl der Grofse) ist hier gemeint — erscheinen auf der 
Bildfläche byzantinischer Apokalyptik. Rätselhaft und auf

1) A. S. stellt diesen Herrscher vor den nach den übrigen Apoka- 
.lypsen im Vorhergehenden erwähnten.

2) Hier sind Stücke eingesprengt, die aus der W eissagung der Re
gierung Leo III. stammen, vgl. z. B. den Satz: ^utQu>au ra  £av&a 
ytvT) s. 0.

3) Eine Verallgemeinerung der W eissagung, die in den ändern 
Quellen unter N. V. verzeichnet ist.



irgendeine ältere Tradition zurückgehend ist dabei die 
immer wiederkehrende Angabe der Regierungszeit auf 32 
Jahre 1.

Ganz seltsam ist endlich eine an diesem Punkte sich er
gebende Parallele zu einer weitabliegenden Apokalypse, der 
oben behandelten von Steindorff neu veröffentlichten Elias- 
Apokalypse. Ich setze das betreffende Stück S. 158 hierher: 

Darauf wird ein König sich im West en  e rheben ,  den 
man den König des F r i e de ns  nennen wird. Er wird auf 
dem Meere laufen wie ein brüllender Löwe, er wird den König 
des Frevels töten . . . Und es wird in jenen Tagen geschehen, 
er wird Frieden gebieten von Ägypten aus und ein nichtiges Ge
schenk (?); er wird Fr i eden  geben  diesen He i l i gen  . . .  
er wird Ehr e  geben den P r i e s t e r n  Got tes  und die 
he i l igen Orte aufr i chten.  Er wird (nichtige) Geschenke 
geben dem Hause Gottes . . .  er wird die heiligen Orte zählen 
und die Götzenbilder der Heiligen wägen, . . .  er wird befehlen, dafs 
die Weisen des Landes und die Grofsen des Volkes  e r 
gr i f fen und nach der Hauptstadt am Meere gebracht werden, 
indem er sagt (Lücke)

Von einem ändern Herrscher heifst es S. 160. Er wird be
fehlen dem Könige drei Jahre und sechs Monate lang nichts zu 
geben. Das Land wird sich mit Gütern in grofsem Wohlstand 
füllen.

Das sind in der That eine Reihe bemerkenswerter Über
einstimmungen. Auch der König „aus Westen“ ist dem
nach wahrscheinlich eine traditionelle Figur der Apokalyp- 
tik. Die Weissagung der Eliasapokalypse stammt in ihrer 
gegenwärtigen Form aus dem vierten Jahrhundert. In dem 
angezogenen Stück haben wir wahrscheinlich ein Stück jener
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1) In der Alexandersage wird ausdrücklich dessen Lebenszeit auf 
32 Jahre angegeben. Ps.-Kallisthenes III , 35. Syrische Legende bei 
B u d g e ,  The History of Alexander the Great, p. 142. Da Alexander 
der Grofse und sein Vorbild in der byzantinischen Apokalyptik eine 
Rolle spielen (s. u.), möchte ich es wagen, jene Angabe der Regierungs
zeit des letzten Königs aus der Alexanderlegende abzuleiten. — Am 
Ende des 1 2 . Jahrhunderts hielt sich Isaak II. für diesen 32 Jahre 
regierenden Herrscher. Er träumt davon, dafs er den Islam jenseits des 
Jordan schlagen werde, .,e t qu’il avait sous ses ordres un peuple de 
satrapes gouverneurs d’autant de royaumes“ ( L e b e a u ,  Hist. d. bas em- 
pires, L. XCIV).

Zeitsclir. f. K .-G. XX, 3. 23
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längst postulierten Weissagungen auf den Kaiser Konstans, 
den Sohn Konstantins des Grofsen, das im antiarianischen 
Interesse abgefafst wurde. Im achten Jahrhundert taucht 
die alte Weissagung wieder auf und findet dann eine neue 
Beziehung auf die fränkischen Kaiser des Westens.

Was nun noch in M I und D I  folgt, ist wahrscheinlich 
eine Zukunftsweissagung. Die auch im Urmethodius auf- 
genommene Weissagung von Gog und Magog mufsten ein
mal herkömmlich eine echte ZukunftsWeissagung abschliefsen. 
Da man aber jene Unheils Weissagung nicht in die glück
liche Regierung des grofsen Kaisers vom Westen verlegen 
mochte, so weissagte man einen neuen Herrscher, unter dem 
Gog und Magog kommen sollten.

X. M I. f.ttzu d i  xuvxa  iytgd-ijOfxai tx tgov  oxrinxgov  
ßXao(prj(.iov y.ul n o i f ia v t l  xov Xuov u v x o v  i v  uo tX y tla  xal d iä  
x r v  dvo f i luv  aaXtv&^GOvxui ol f.iu^ol y.ul uvoiy&rjGOvxai ut  
nvXui ag ino ir jo tv  y lX i^avdgog,  xui i'£tXtvoovxui xu xiy.XeiOf.iivu 
oxrjnTga xui dxu&ugxu. xoxe oval  xuTg i v  y a o x g l  i y o i a u i q '  xui 
Idov noXiq Bv£,a ovvtxiXiG&rj i v  t o i  ß v & w .

D I. xui uvuoxrjo txui d i  txegov oxijnxgov xui noif-iuvti x o v
Xaov u vxov  i v  t lgrvrj  1 .....................  xui roxe  intßXtxpu xvgiog
in l  xov ßoggüv  xui tvXoyrt o£i uvxov xal oi vtcpgol t r tg y r g  o u -  
Xtvfrrftovxui xui avO(/d'rj oovxui ul (?) nvXut  (s ln v o - n v X a i ), xal  
i'^tX&ovGiv luv ugt&/iiog lüGtl a(.i(.iog &uXuüürfi. ovui 001 B u ß v -  
Xiov, oxt rtyyix£v o uqavto/uog o o v  . . . ovul ö i  xulg i v  yuoxg l  
i y o i o u i g  xal xuig f h lXa'C,ovGuig i v  ix tlvatg  xuTg r^ttguig  . . .  2 
xui ovvxgtipet  b uyytXog jijV nugif.tßoXrjv xuvTrtv lootl y vo v g  3.

Zum Schlufs folgt in einer Reihe unserer Quellen die 
Schilderung des aus Urmethodius bekannten Herrschers, der 
am Ende seiner Regierung die Krone in Jerusalem niedei> 
legen soll. Am engsten schliefst sich M II  und D I an Me
thodius an (vgl. B V). D I I  giebt diesem Herrscher eine

1) Der vierte Engel bekommt den Befehl, 600 Myriaden mit dem 
Schwert zu schlagen.

2 ) Es folgt die aus dem Urmethodius bekannte Schilderung von 
Gog und Magog.

3) Bei A. S. folgt hier ( V a s s i l i e v  S. 52 unten) die Schilderung 
eines gottlosen Herrschers, die mit vielen einzelnen konkreten Zügen 
ausgestattet ist. Der Einfall der wilden Völkerschaften ist hier nicht 
geweissagt. Hier wird eine spätere Erweiterung vorliegen.
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Zeit von zwölf Jahren. Ebenso AS., in dem noch einige 
originale Züge enthalten sind:

r o r f  eg yeru i  o ex A id - ic o n ia g  1 u n o  t o v  n g iö x o v  x e g d r o v  t v  
( fu a iv  tTrj i ß '  x u x i y t i v  t r jg  ß u a i l t l u g  oYuxug, ovT og  u y u & o g  x a i  
ß u a iX e v o t t  Iv  eigrjvrj x a i  uyi'cov ol'xovg T ovg  n g o g  uvTOvg  (7tgo 
u v t o v ) o v f i r n t o f r i v r a g  uvuaTi]oei  xa i  cog u y a & o g  ä y a n r j& r o tT c u  
V7io t o v  Xuov xui t fpun X w & rß tT U i ij d y u n i ]  x v g i o v  l n ‘ u v t o v  ev  
o l t j  TTj olxovf.te'vT] xu i e o r u i  y u g u  xui a yu X h 'avo tg .  (Folgt die 
Übergabe der Krone in Jerusalem.)

Ich habe bereits im Antichrist darauf hingewiesen, dafs 
der letzte König, der zwölf Jahre regiert, zu Alexander 2 dem 
Grofsen in Beziehung stand oder wenigstens ein Gegenstück 
zu ihm sein soll. Alexanders Riesengestalt hat in Sage und 
Legende die Phantasie des Abend- und Morgenlandes bis tief 
ins Mittelalter hinein beherrscht 3. Gottfried von Viterbo 4 
verheilst in einem Hymnus auf Alexander diesem geradezu 
die Weltherrschaft am Ende der Tage. Ferner scheint aus 
dieser Weissagung in der Tiburtinischen Sibylle die Angabe 
zu stammen, dafs der letzte König 112 (resp. 120, 122) 
Jahre herrschen werde 5. Die Zahl hundert ist eben einfach 
hinzu addiert. Und in dem in Adso eingeschobenen Frag
ment (vgl. Sackur 100) ist auch in einigen Handschriften 
die Dauer des Regiments des letzten Königs auf zwölf Jahre 
angegeben.

Noch deutlicher ergiebt sich die Parallele zu der Ge
schichte Alexanders des Grofsen wenn in D II und auch

1) Die W eissagung, dafs der König aus Äthiopien kommt, findet 
sich bereits im Urmethodius, vgl. oben S. 269 die Stelle aus B V. 
Hier begegnen wir Spuren einer Alexanderweissagung. Denn Alexander 
stammt nach der Sage aus ägyptischem resp. äthiopischem Fürsten
geschlecht.

2) Die Dauer seiner Regierung wird im Methodius ausdrücklich 
auf zwölf Jahre angegeben; s. Antichrist S. 39.

3) In der syrischen Alexanderlegende, B u d g e ,  History of Alexan
der the Great, p.^158, sendet Alexander seinen silbernen Thron nach 
Jerusalem, S a c k u r  S. 166. Alexander selbst (B u d g e  p. 15 4 sqq.) weis
sagt nach der Legende den zukünftigen siegreichen König der Römer 
und Griechen.

4) Pantheon Monum. Germ. SS. XXII.
5) S a c k u r  p. 185.

2 3 *
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in A. S. geweissagt ward, dafs nach dem Tode dieser Herr
scher vier (A. S. drei) Söhne in Rom, Alexandria, Byzanz, 
Thessalonich herrschen werden *. In der Alexanderlegende 
des Methodiusbuches ist der Herrschersitz Alexanders Ale
xandria, die Nachkommen aus seinem Geschlecht, d. h. die 
Söhne der Chuseth seiner Mutter aus zweiter Ehe herr
schen in Antiochien, Rom und Byzanz. Wenn an die Stelle 
Antiochiens in diesen späteren Apokalypsen Thessalonich 
getreten ist, so erklärt Macler dies vielleicht mit Recht durch 
einen Hinweis auf das im elften Jahrhundert entstehende 
Sonderreich von Thessalonich.

Wenn dann in zwei von unseren Quellen D II und AS. 
die Weissagung eines dämonischen Weibes, das die ganze 
Welt beherrschen soll, folgt, so weifs ich hier noch immer 
keine anderen Parallelen beizubringen als die im Antichrist 
S. 62 beibegrachten 2. Hingewiesen mag noch darauf wer
den, dafs auch Sib. III, 77 der Weissagung von der Herr
schaft des Weibes die andere von der Herrschaft dreier 
Herrscher III  52 vorausgeht.

Fassen wir noch einmal das ganze Resultat unserer 
Untersuchung zusammen. Eine auf Grund älterer Weis
sagungen während der Belagerung Konstantinopels 717/18 
entstandene Apokalypse wird nach dem glänzenden Waffen
erfolge Leos III. auf diesen gedeutet. Unter dem Regiment 
seines Sohnes wird sie umgearbeitet und erweitert. Das für 
die Bilderfreunde schreckliche Regiment Konstantins ver- 
anlafst die Hoffnung, nach Westen zu blicken. Man erwartet 
die Weltherrschaft des grofsen Frankenkaisers. Hinter allen 
diesen Weissagungen aber bleiben die Vorstellungen von 
den allerletzten Dingen unbeweglich stehen: die Erwartung 
Gogs und Magogs, des letzten Herrschers, der nach Jeru
salem ziehen und zwölf Jahre regieren soll, der Herrschaft

1) In A S. herrscht der eiste in Thessalonich und dann in Rom, der 
zweite in Byzanz, der dritte in Alexandrien, vgl. auch S a c k u r  p. 31 
über die weit verbreitete Deutung von Dan 8 , 8 auf die vier Nach* 
folger Alexanders.

2 ) Die geschichtlichen Gestalten der Irene und Theodora allein 
können meines Erachtens diese Phantasie nicht erklären.



des Antichrist. Die vorderen Coulissen verschieben sich, 
der Hintergrund bleibt unverändert.

Überhaupt lassen uns diese Untersuchungen manchen 
Blick in die Psychologie des Apokalyptikers thun. W ir 
sahen an einem konkreten Beispiel, wie eine unter bestimm
ten Bedingungen entstandene Weissagung immer wieder von 
neuem im grofsen und ganzen unverändert weitergegeben, 
hier und da ein wenig umgewandelt und durch neue Zusätze 
erweitert wird. W ir sehen deutlich, wie eine doppelte Auf
gabe bei der Erforschung einer jeden Apokalypse vorliegt. 
Einmal gilt es, das traditionell überkommene apokalyptische 
Gemeingut durch Vergleichung verwandter apokalyptischer 
Erscheinungen zu erkennen und dadurch das Sondergut eines 
jeden Apokalyptikers zu fixieren. Zweitens handelt es sich 
darum, bestimmt den Punkt festzulegen, an dem die Zeit
schilderung in die unerfüllte Zukunftsphantasie übergeht. 
Aber wiederum haben wir uns zu vergegenwärtigen, dafs 
die Zukunftsweissagungen selten frei erfundene Phanta- 
sieen sind, sondern dafs der Apokalyptiker in ihnen ge
rade am stärksten sich an überkommene alte geheiligte 
Weissagungen anlehnte. Auch inhaltlich entrollen unsere 
Apokalypsen ein nicht uninteressantes Bild aus der Ge
schichte der Apokalyptik. Sie zeigen uns, wie die byzan
tinische Christenheit sich unter dem Ansturm des Islam fest 
an die Hoffnung einer besseren Zukunft klammerte, wie die 
Byzantiner ebenso wie später die Germanen jahrhunderte
lang den Traum vom Kaiser der Zukunft träumten.

An h a n g .  — Ein sehr interessanter Nachklang der Weis
sagung vom plötzlich auftauchenden Kaiser findet sich in 
den Weissagungen, die dem Kaiser Leo VI. (dem Philosophen 
886—911) zugeschrieben w erden1. Migne T. 107, 1 121 ff.

Die Oracula bestehen aus sechzehn Bildern und sech
zehn nicht immer ganz hinzugehörenden Deutungen. Daran 
schliefst sich die Paraphrasis eines Anonymus, endlich ein
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1 ) Die von .L e g r  a n d , Les oracles de Leon, Annuaire de l’asso- 
ciation VIII, 150, veröffentlichten Weissagungen kommen hier kaum in. 
Betracht.
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im lateinischen erhaltene „anonymi qui creditur esse Francis- 
cus Patricius Dalmata expositio oraculorum. Etwa die ersten 
zehn Orakelsprüche lassen sich zeitlich fixieren. Der Her
ausgeber Lambeccius hat die geistreiche Beobachtung gemacht, 
dafs sich das über dem ersten Spruch findende Rätselwort 

auf die Anfangsbuchstaben der vier Komnenen Ale
xius I., Johannes I., Manuel I., Alexius II. (1180 — 1183) 
bezieht. Das Orakel prophezeit dem Hause der Komnenen 
Untergang. Wenn es Orac. X heifst: o v a l  001 7Zohg I tzto.-  

Xoq>£ o v a v  TÖ u x o g t o v  G x o iy ü o v  ( ä )  £v(pr}/LilCeTcu eig x d  

r e i y j i  o o v ,  so ist hier das Haus der Komnenen mit dem 
K  angedeutet (vgl. den Rätselspruch Orac. X I : xtö y i a i  xd) 
f j  tov 7 t T t o % o v  e 7 z i y , Q c c T 'i q ( n g ) .  Die Weissagung scheint also 
um 1180, angesichts des drohenden Sturzes des Komnenen- 
hauses geschrieben zu sein.

An diese Weissagungen aber schliefsen sich neue Zu
kunftsweissagungen mit wertvollem, teilweise uns schon be
kanntem altem Gut apokalyptischer Tradition. Die Weis
sagungen 11 —16 gehören unmittelbar zusammen. Betrach
ten wir zunächst die Bilder. Nr. 10 sieht man einen leeren 
Thron, Das Geschlecht der Komnenen wird dahinsinken, ein 
neuer Herrscher soll kommen. Nr. 11 erscheint ein Ein
horn mit dem Halbmond als Abzeichen des Ansturms des 
Islams a. Nr. 12 erhebt sich vom Lager, oder aus einem 
Sarkophag ein nackter Mann, vor ihm ein Engel. Nr. 13 
bläst ein Engel einer als Mumie dargestellten Leiche Odem 
in den Mund. Beide Bilder bedeuten das Erwachen des 
Zukunftskaisers. Nr. 14 sehen wir den Erwachten im kaiser
lichem Ornat. Nr. 15 schüttet ein Engel die Schale des 
Segens aus. Nr. 16 sehen wir den Patriarchen von Kon
stantinopel und den Kaiser zusammen.

Dazu folgende Weissagungen:
Orac. 11. 

x u l  anoxaXvcpd-ijoezui o rjXii/.if.ieuog 
i n u  vv/uog Mivaya' f . 1.

1) Von der Seite des Islam droht in der letzten Zeit der Komnenen 
gar keine sonderliche Gefahr, ein Beweis, dafs wir hier ältere traditio
nelle Weissagung haben.
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Orac. 12 1.
Tr\v ntTQuv oixcov
d ’QrfOVq 7lQO\l7l(ÜV
xui Crj9- o vexgog  
c v v a y a y M v  xuXXigtu  
udr/Jug i'nadXov  
o x u v  d  o jiltl%COV 

yv/ i ivog  n u X iv  odtvoov .

Orac. 13.
< \ V r.0 rtxgog  TjUTj 
o idaai  noXXoi 
(og ix  /nefryg d i  
oxrjnxgn xgavrjOfi 
oxvXog y a g  orpd-eig 
xrgv'E, ucpavrg 
a n ix t  anoväj]  
tvgt]xe d uvdga  2 
« £ « r f  t o v t o v  
f.irtvöxguvov (.alXiyov 
t o  f.iiXXov o^lxuxov  
xai nuXiv t'&tg-

Orac. 14.
Jdor noXtv avfrgcünog  
x g v ß iv ro g  ftg yi]v  
y vf ivog  n go t tc iv  
xai d tv x tg o v  XdfinovTog  
tixibv nuXtCwi'ug

Orac. 15.

ä y e  d t t g o  (.101 $eve 
xai ß tov  xov dygoxt]v  
xai xaTiaTvyvaof.itt'og . . . 
n a n u  oxogntoag  
i-jvo/urj/iitvov. 
d o T v g  o c p f r i jo t i  /LtiXag 
d g  yfj v nv&i-itvag.

xai &eu XeXipf.itvog, 
y.av (.irjÖtig t o v t o v  ßXeni], 
[o ir o g ? ]  cpavtig ad-gowg 
iTjode r r g  ßaaiXetug.  
i v  noXco xfxXtoa/iitvog,
Tgig u v u x q u S,h  f-itya' 
ngog dvafiug tnxaXocpov * 
oiXfT^v i/iiov (p/Xov. 
ilg ßuaiX dug do/iiovg 
n g a v v  vipi'vovv  
i id tvu i  /iiüXXov. 
fnruXorpe ro xguxog.

tx  ngcovov y tv o vg  
rgtauvugl9f. iovg  xvxXovg 
i x  n tvg a g  uv^Xiov  
u g y n u t  ßi'ov, 
dXrjß-eoTUTrjg.

v.qeg ug tox t  
e n o v  xuXovvti 
xuXrog d J a w o u g  
xnXov t eXovg t/.inXrjaov 
xai ngog f.iovag odevt  
i v  ooi y a g  agyrj

Eng mit diesen Weissagungen zusammen hängt noch die 
schon erwähnte Paraphrasis 3 eines anonymen Auktors. Nach
dem das Stichwort x c c i  &7zo'/.ctXv(p\hriOETcti o y X E t f X f . i s v o g  am

TTjV (fVXOV XUTOlXlUV.
ngog ngoxfif i ivrjv  do'4av. 
Ti]v i v  agyuTg r.fieguv, 
a n a a a v  xxioiv  
r a g  o ig a v io v g  
rtov  ayud'(~)v xui riXog.

1) Zwölfzeiler, Cäsur 5 +  7, oder 7 +  5.
2) D II: aniX&axe in t  xcc df£ia ptQTj xfjg inxctköyov xai evQTjatxs 

tiv&Qomov.
3) Die Paraphrasis scheint die ersten Orakel noch nicht zu kennen.
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Anfang wieder aufgenommen ist, wird erzählt, wie dem tot 
daliegenden Herrscher ein weifsgekleideter Engel in Gestalt 
eines Eunuchen zuruft (s. das Bild Nr. 13: a y e i g a i  6  x a d - -  
ev ö w v  y i a l  ä v a a v a  e x  t o ü  / n v r i f - i e i o v  x a l  s m c p a v o E i  a o i  6  X q l -  
o r ö g  . . . e i - e X S s  o  '/ . £ '/ .Q V / -t/ u e v o g , j . n q y J c i  t l q v t i t o v  * r c o X X o i  
o s  t r p o v O L v .  Als Zeichen des Königs werden genannt 6  o v v ! ~  
t o v  f u s y a X o v  d a v a v X o v  t o v  ö e ^ i o v  7 t o ö d g  T r j X c o / L t a  e % c o v ,  fj X a X i ä  
a v r o v  f j d e i a  (s. o. S. 266) f]  o i p i g  a v r o v  e v e i d t f g  . .  . ( . t e o o g  
T rjv  i j X t / d a v  . . .  t c o X v lo t io q  ym'l / . i d X X o v  e l d c o g , TCQ 0 0 q a tL/.b g  

y i a i  T t Q O c p r j T e l a g  [ i e t v / l o v  x a l  / . i S T a d i d o v g .  rj q i g  a v r o v  e m -  
y i e x v c p v i a ,  o i  d c p & a X [ . i o i  ( . l e z e c o q o L ,  7 t e v r } g  y . e - / . a Q [ . t a v o g  x a l  Q a / . i e c  
e v d e d v f x e v o g  . . .  e G T a i  d e  7 t q a v g  x a l  c p i X d v d - Q w r i o g  l . Weiter 
unten 1145 heifst es noch: x a l  a n d  t o C  ö e ^ i o v  6 r p 9 - a X / . i o v  
a v T O ü , o g  e o T i G T Q e ß X ö g ,  6 c p d - a X ( . i o g  T f j g  n o Q v e l a g .  Ferner wird 
der Herrscher durch seinen Anfangsbuchstaben charakterisiert. 
Leider ist der Text hier völlig unverständlich: y g a c p s T a t .  d e  
x a l  a n o  t o v  t c q o j t o v  y Q d f . i ( . i a r o g  (also A?) e v  t o > o a t c o /m i Ö s  - 
x c c t o j  \ t j T O L  e v  t <[) T Q L a 'A o o i o G z q  t c q i o t o ) ]  2. Bei seinem Er
scheinen wird ein heller Stern erglänzen, ein Heroldruf wird 
erschallen, zwei 3 Engel (1148 D) in Eunuchengestalt finden 
den König und führen ihn herbei. Unter Wundern voll
zieht sich seine Krönung. Der leuchtende Stern fällt her
nieder. Mit himmlischem Licht wird der König gesalbt. Er 
wird den Islam besiegen und dann nach Zion hinaufziehen.

Die Weissagung ist mit der oben behandelten im wesent
lichen identisch und doch in charakteristischen Einzelheiten von 
ihr verschieden. Freilich finden wir hier bei der Schilderung 
des erwachenden Königs das alte aus Methodius bekannte 
Stichwort a i g  e x  { . U S r ^ g  r p a v e t g  wieder. Aber ganz deutlich 
geht es sowohl aus den Darstellungen wie aus den Worten 
hervor, dafs hier der zukünftige Herrscher als aus dem Tode 
wiederkehrend gedacht wird. Er war in der Erde verbor

1) Vgl. D U : äv&Q(anov . . .  iX ^ fx o v a  (poQdv ti^vc/qcc, rrj öi/itt auori]- 
q o v ,  Tjj J*£ yvcj/xy 7iQavv, [AtGzbv Trj rjXixüi, t%ovTct i n i  xbv St^iov n o S a  
flSÖOV TOV XttXdfiOV TjXoV.

2) Sollte es vielleicht he ifsen : Er wird geschrieben vom ersten 
Buchstaben bis zum achtzehnten?

3) D II berichtet von vier Engeln.



gen, er geht aus einer Felsenhöhlung hervor und wird zum 
zweitenmale ein glänzendes Leben beginnen, Abbild der 
wahrhaftigen Wiedergeburt (Orac. XIV). Man konnte von 
hier aus sogar die Frage erheben, ob nicht der seltsame 
Ausdruck im Methodius et expergiscetur „tamquam“ homo 
a somno vini auch darauf hindeutet, dafs Methodius eine 
ältere Weissaguug umarbeitete, in der deutlicher von einem 
Aufstehen aus dem Todesschlafe die Rede war. Und diese 
alte Weissagung von einem aus dem Tode wiederkehrenden 
Kaiser läge dann in diesen späten Quellen noch in einer 
verhältnismäfsig ursprünglichen Form vor.

Aber wer ist nun der aus dem Todesschlaf erwachende 
Kaiser? In der von Kampers und Sackur nun wohl mit 
Sicherheit nachgewiesenen in der Tiburtinischen Sibylle er
haltenen Konstansweissagung liegt die Idee des aus dem 
Tode wiederkehrenden Kaisers schon vor 1. Doch liegt, wie 
es scheint, ihr Ursprung noch beträchtlich weiter zurück. — 
Schon oben ist darauf hingewiesen, dafs der wiederkehrende 
Kaiser unserer apokalyptischen Erwartungen Züge Alexan
ders des Grofsen, d. h. des durch die Legende verherrlich
ten Alexanders trägt. Er regiert 32 oder 12 Jahre. Das 
ist die Lebenszeit und Regierungszeit Alexanders. Er kommt 
aus Äthiopien, er zieht nach Jerusalem hinauf und legt dort 
seine Krone nieder. Nach ihm herrschen seine vier Söhne. 
Meines Erachtens darf die Vermutung gewagt werden, dafs 
auch der aus dem Tode zu neuem Leben erwachende Kaiser 
der Zukunft ursprünglich Alexander der Grofse war.

In der syrischen Legende (bei Budge 155) verheifst 
Alexander selbst den mächtigen Herrscher der letzten Zeit 
als Nachkommen aus seinem Stamm: „and my kingdom 
which is called that of the house of Philipp the Macedonian 
shall go forth and destroy the earth and the ends of the 
heavens and there shall not be found any .. . that shall 
stand before the kingdom of the Romans.“ Aus dem Nach
folger Alexanders konnte so leicht der wiederkehrende Ale
xander werden.

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER ESCHATOLOGIE. 2 8 5

1) S a c k u r  p. 185: et tune surget rex Graecorum.
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Besonders beweisend scheint nur die Schilderung des A. S. 
zu sein: t o t e  s g y e r a i  6  i x  ^ d i d - u o n i a g  a r c o  t o v  7 Z q i o t o v  xe- 
q c c t o v  o v  ( p a a i v  e t t } i ß '  y . a r i y ß i v  r f j g  ß a o t X s i a g  o Y a / M g .

Demnach scheint Kampers 1 auf dem rechten Wege zu 
sein mit seiner Vermutung, dafs hinter den verschiedent
lich uns begegnenden Weissagungen von dem kommenden 
Kaiser ursprünglich eine vielleicht im Judentum entstan
dene Weissagung von dem wiederkehrenden Alexander dem 
Grofsen vorliegt. Spuren dieser Weissagungen haben sich 
erhalten: l)  Am deutlichsten2 im Islam in den dort er
haltenen Weissagungen vom Zweigehörnten, der kein an
derer als Alexander der Grofse sein kann (Kampers 438).
2 )  Vielleicht in der jüdischen Weissagung vom zweigehörn
ten Messias ben Joseph 2. 3) In der syrischen Alexander
legende. 4) In der oben besprochenen Erwartung des Zu
kunftskaisers, der zwölf Jahre regiert und vier Söhne haben 
soll. 5) Wahrscheinlich in dem aus dem Schlafe erwachen
den Zukunftskaiser des Methodius, „dem Löwensohn“, deut
licher noch in dem vom Tode erstehenden Kaiser der Ora- 
cula Leontis. 6) In der ursprünglich auf Konstans I. be
züglichen Sibylle, die in der tiburtinischen mittelalterlichen 
Sibylle verarbeitet ist, in deren Weissagung, dafs der letzte 
König seine Krone in Jerusalem niederlegen werde, eine 
beachtenswerte Parallele zur Alexanderlegende vorliegt3 
(vgl. Budge 158). 7) Vielleicht auch in der in der ägyp
tischen Eliasapokalypse und sonst sich findenden Weissagung 
von dem Fürsten, der das Haus Gottes wieder auf bauen 
wird.

Da Kampers selbst den weiteren Spuren dieser Sage 
nachgehen wird, so heschränke ich mich hier auf diese An
deutungen.

Zum Schlufs sei noch eine bemerkenswerte Stelle der

1) Historisches Jahrbuch 1898, S. 433 ff.
2) Vgl. bei K a m p e r s  S. 441 noch die Spuren dieser Erwartung 

bei Dio-Cassius und Arrian.
3) S. oben S. 279 , vgl. auch dort die hierher gehörende Stelle 

Gottfried v. Viterbos.
4) S. auch S a c k u r  S. 166 Anm. 2 .



Oracula hervorgehoben. Wenn es dort heifst, dafs der er
wartete Gesalbte M E v a y ß i ( . t  (Orac. XI) heifst, so begegnen 
wir hier plötzlich der späteren jüdischen Bezeichnung für 
den Messias (Menachem), dem n a g a y i l r i T o g  des Johannes
evangeliums. Wieder eröffnet sich hier, wie es scheint, ein 
Blick in weite religionsgeschichtliche Zusammenhänge 1, 
denen hier weiter nachzugehen der Raum mangelt.
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N a c h t r a g .

Nachdem  vorstehender Aufsatz bereits in den Druck gegeben  
war, wurde ich durch Herrn Dr. Kampers darauf aufmerksam g e 
m a ch t, dafs in der russischen Z eitschrift „C tenija der bei der 
M oskauer U n iversität bestehenden G esellschaft für russische Ge
sch ich te  und A ltertüm er “ 1 8 9 7  um fangreiches textlich es M aterial 
au Methodius und der A pokalypse D aniels von Istrin  2 veröffent
lich t sei. Durch die Güte des Herrn Dr. Kampers wurde es 
mir erm öglicht, von dem W erke Is tr in s , sow eit es für m ich zu
gänglich  war, Gebrauch zu m achen.

Dem gem äfs ist zn S. 2 6 1  zu berichtigen , dafs wir se it jener  
Veröffentlichung Istrins ein um fangreiches Textm aterial auch für 
den g r i e c h i s c h e n  M ethodius besitzen. W enn ich oben (S. 2 6 1 f .)  
zwei Interpolationen des griech ischen M ethodius aussch ied , so 
haben wir je tz t bei Istrin einen griech ischen  Text, der thatsäch
lich  diese Stücke n icht enthält. Ich  hätte freilich erkennen  
m üssen, dafs n icht zwei sondern drei Fragm ente an der betreffen
den S telle  interpoliert sind. Das von mir M I B  genannte Stück  
besteh t aus zwei F ragm enten: der W eissagung von der B elage
rung K onstantinopels und einem  zw eiten S tü ck , das die Siege  
des Zukunftskaisers schildert. W as zw ischen den beiden Stücken  
steh t, ist der T ext des echten M ethodius. —  A lle  drei Fragm ente  
erscheinen  übrigens nur in der B aseler editio, die allein auch noch  
das Stück M I A  hat. D ie beiden Stücke, die ich  M IB  nannte,

1) Vgl. auch die Beeinflussung Mohammeds durch diese Bezeich
nungen des Messias, P a u t z ,  Mohammeds Lehre von der Offenbarung, 
S. 127. Rösch über die Namen des arabischen Propheten, Z. D. M. 
G. 46.

2) Otkrovenije Metodija Patarskajo i apokrifieeskija vidjenia Da- 
iiiila. Isliedovanija i teksty. (Die Apokalypse d, Methodius v. Patara 
und die apokryphen Visionen des Daniel. Untersuchung und Text.)
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hat eine H andschriftengruppe, eine zweite hat nur das erste der  
beiden (B elagerung von Byzanz).

E ine weitere und interessante B earbeitung der beliebten  
W eissagun g  von der B elagerang Byzanz’ und dem aufgefundenen  
Zukunftskaiser findet sich bei Istrin II, 1 4 5 ff. unter dem T itel: 
tov i v  uyioig n a r g o g . Tjfiwv IVLeQ-odiov in ia x tn o v  \b y o g  m g l  tw v  
i o y u r to v  r^nga-v  xal nt  gl tov uvriygiGTOv.  Die W eissagung1 
beginnt m it der bekannten Schilderung des Vordringens dreier 
islam itischer H eerhaufen. A ls Feldherren der H eere w erden  
O lü y r f i , yi^ iäcfug, Mogcpbaag  genannt. Darauf wird die Ü ber
schreitung der M eeresenge und die beginnende B elagerung von 
Byzanz geschildert. Von dem aufgefundenen K önig heifst es:. 
ovn tg  ovofiaQovoiv ol av& gw noi ngo noXXcov ygovcov uno9~av6vru.  
to ito v  (pvXuooti o xvgiog i'§ tw ytoguv  Trjg l l tgo i'dog  (!). t o it o  
ovofiu uvtov  to tig rj' (!) OToyiiov tov u lffaßtjTOv  Mit zwei 
J ü n glin gen  (Ö to  f iugüxiu)  wird er den Islam  schlagen und ver
nichten. Seine Z eit wird eine Z eit der F ülle  und des R eichtum s 
sein . Er wird 3 5  Jahre regieren. —  N ach ihm folgt der g e 
w a lt tä t ig e  R egen t, der die Verw andten- und M önchs-Ehen ein 
führt, hier a ls ein K önig uno ßoggu, (!) bezeichnet. Dann wird  
ein W eib h errsch en , Byzanz wird durch Feuer zu Grunde gehen  
und an Rom die H errschaft abgeben. Dann wird das Scepter  
aus Juda vom Stamme Dan herrschen. Darauf werden zwölf 
F ischer einen F isch fangen und e in er , J u d a s, der ihn im Streit 
behält, wird ihn einer Jungfrau lASixia  m it Beinam en 'AncoXtiu  
verkaufen. Sie wird den K opf der F ische essen, schw anger werden  
und den A ntichrist gebären. Es fo lgt eine ausführliche Schilde
rung- se ines R egim ents. Besonders interessant ist die W eissagungr  
xal Toze t^tXtvaovTui tu  uxoS u g i a  n v tv  fiuTU xal tu öatf ibviu tu  
i v  tij u ß io a to  xal tu i v  TOig xg/fivoig xal y u g u y y a ig  d g  rt uf.tj.iog 
T^g &a)Moarjg. xui xoXXq&ijOOvTui y.ul uvtoI n t ig u ^ o v i tg  Tovg  
yg iüT iavovg  xui u v a i g o iv t a t  T(~tv yvvu ixüw  tu  ßgtfprj xui u it o i  
S r fM oovoiv  u iT u ? g ‘z. Es fo lgt die Zeit der H ungersnot. W ie  
der A ntichrist versucht, aus einem F elsen  Brot zu m achen , ver
wandelt sich dieser in einen Drachen. D arauf treten die „ d r e i“ 
Bufsprediger auf und enthüllen  den A ntichrist als den ö b h o g  
„ Z u p o v t j X “  (Sam m ael) u. s. w.

W ir bekommen von neuem einen Eindruck von der unge

1) Der achte Buchstabe des Alphabets ist das 0 . Sollte hier ur
sprünglich Theodosius III. gemeint sein? Auf ihn pafst noch am besten, 
was von der wunderbaren Auffindung des Zukunftskaisers berichtet 
wird. Dann wäre eine ursprünglich auf Theodosius bezogene W eis
sagung auf Leo III. umgedeutet.

2 ) Eine bemerkenswerte Parallele in der Eliasapokalypse bei S t e i n 
d o r f f  S. 159.



m einen  Variationsfähigkeit d ieser apokalyptischen Phantasieen . Ich  
verzichte vorläufig darauf, die neuen hier sich darbietenden R ätsel 
zu lösen.

Ein zw eites verwandtes Stück b ie tet Istrin  I ,  1 5 1  ff.: Qe/na-  
n o v  niQi TTt q KcovGTavTivovTioXtcog xul ntQi r r tg aXcCotiog uVTrt g 
v n o  t w v  ’lof.iarl\nu)t' .  Der K önig M anuel II. P alaeologus (1 3 9 1  
bis 1 4 2 5 )  läfst im K reise seiner W eisen darüber disputieren, 
ob m it dem Ende des siebenten Aeon 1 sofort das W eitende kom
m en werde. Da in dem Stück K onstantin D ragases erwähnt 
w ird , so is t  dasselbe kurz vor der Eroberung von Byzanz g e 
schrieben. E in geleg t ist hier w ieder als W eissagung einer der 
W eisen  das Orakel von der B elagerung von B yzanz, dem Zu
kunftskaiser, der B esiegung des Islam , der Auffindung des Schatzes. 
D ie Zeit des R egenten wird zwanzig Jahre betragen . Danach  
w ird einer drei Jahre reg ieren , dann ein grausam er K önig zwei 
M onate. Dann werden Henoch, E lias und Johannes kommen. —  
D ie W eissagung, die hier e in geleg t ist, mnfs auf eine ä ltere aus 
dem 9. Jahrhundert zurückgehen. Dar hier gew eissagte  E infall 
des Islam  wird als eine Strafe dafür an gesehen , dafs man nach  
dem siebenten  ökum enischen K onzil noch ein achtes gehalten  
habe.

Die von mir m it D II  bezeichnete Danielapokalypse veröffent
lich t Istrin nach den H andschriften. W ir kennen nun folgende  
H andschriften dieser w eitverbreiteten  W eissagun g:

1 ) Ven. Marc. gr. d a s . II, 1 2 5  (a). 2) Ven. Marc. gr. d a s .  
V II, 3 8  (b). 3 ) Paris. B ibi. N at. gr. 9 4 7  (c). 4 ) Paris. B ibi.
N at. gr. 2 1 8 0  (d). ( 1 — 4 von Klosterm ann benutzt). 5) Vindo- 
bonensis philol. 1 6 2  (Lambec. 1 4 4 )  (e). 6 ) Vindobon. pbilos. 2 1 1  
hodie 5 8  (Lam bec. 1 3 8 )  (f) ( 5 — 6 von V assiliev  benutzt). 7) Athous 
K outloum ousii N r. 2 1 7  (g). 8) Pathm os, B iblioth . N r. 5 2 9  (h).
9 ) H arleianus 5 7 3 4  (i) ( 7 — 9 von Istrin benutzt). 1 0 ) Vindo- 
bonensis juridic. VI (Lamb. X I ) , kollationiert von K losterm ann, 
Z. AT. W . 1 8 9 5  (k). 1 1 ) E ine andere Redaktion der W eis
sagung findet sich in der B odleianischen Bibi. cod. Baroccianus 
N r. 1 4 5 . 3 1 — 3 2  Istrin  1 4 0  ff. (1). —  Aufserdem  w eist V as
siliev  XX V noch auf den unbenutzten Codex Ottobonianus 4 1 8 ,  
fol. 2 9 8  v hin. Die H andschriften gruppieren sich etwa in fol
gender W eise. E ng m iteinander verwandt sind die Gruppen a 
b c und e f. E inen singulären und in den m eisten F ällen  sekun
dären T ext zeigt die H andschrift g  (T ext bei Istrin), die (ebenso  
h i k) den Zukunftsregenten m it Nam en £ l todw i]g )  nennt, h und

1) Wenn die Geburt Jesu in das Jahr 5500 gesetzt wurde, so kom
men wir in der That mit den letzten Palaeologen an das Ende des
7. Jahrtausends.

2 ) Ein dritte, stark veränderte ebenda 47—50 (Istrin 143 f.).
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i  stehen  in der M itte zw ischen g  und den übrigen T exten, k  
scheint m it h und i eng verwandt zu sein, d zeigt ebenfalls (vg l. 
nam entlich den Schlufs) starke Verw andtschaft m it g, aber auch  
m it der ersten Gruppe. 1 ist ein ganz sekundärer Text. N ach  
a b e f  unter vorsichtiger Benutzung von g  wäre etwa der T ext 
der Apokalypse herzustellen .

B ei einer erneuten Durcharbeitung der Apokalypse glaube ich  
auch zu einer sicheren D atierung derselben gekom m en zu sein. 
Sie beginnt m it dem W eheruf: o v a l  001 yrj o tu v  t o  t aiv I d y -  
y i X t o v  o x i jm to p  ß a a i k t i a t i  l v  aol.  N ur der U m stand, dafs 
nachher in der A pokalypse zufällig von verschiedenen Strafengeln  
die Kede ist, hat den Forscher verhindert zu seh en , dafs dieser  
W eheruf dem byzantinischen H ause der A ngeier g ilt. Der w eiter  
unten erwähnte Jüngling, der nur kurze Z eit in Byzanz herrschen  
wird und den Söhnen des Verderbens (d. h. den verbündeten  
Abendländern) die H eiligtüm er ausliefern w ird , ist A lexius IV. 
( 1 2 0 3 — 1 2 0 4 ) .  D ie Sch lan ge, die den Jün glin g  töten  wird, 
A lexiu s V. (1 2 0 4 ) .  Danach heifst es, wird das blonde G eschlecht 
(ro S,avdt~)v ytvog)  65  (? eit] t'S,antvTt) herrschen. W enn die  
Zahl r ich tig  überliefert i s t ,  so haben wir hier kein Vaticinium  
ex eventu mehr. D ie W eissagung ist also während des la te i
nischen K aisertum s in Byzanz entstanden. Der K aiser Johannes, 
der in der einen Gruppe der H andschrift angeredet w ird , is t  
demgemäfs entweder Johannes III . Vatatzes von N icaea  (1 2 2 2  
bis 1 2 5 4 )  oder Johannes V. P alaeologus (1 3 4 1  — 1 3 7 6 ) .  Der  
nachher erwähnte f.ityug O l h n n o g  ist n icht Philipp I. (M acler), 
sondern P hilipp  II. von Frankreich. A n diese W eissagung von 
der Einnahm e von Byzanz durch die Kreuzfahrer (Vaticinium  ex  
eventu) ist nun die uns bekannte W eissagung der B elagerung  
von Byzanz und des Zukunftskaisers angehängt. Und zwar ist  
es charakteristisch , dafs die a lte W eissagung von dem A ngriff 
des Islam  auf Byzanz in drei getrennten  H eerhaufen hier auf 
einen A ngriff \o n se iten  nördlicher Völker {xa&r^dvu i m  r a  ß o -  
gt iu  /-itQTj) um gedeutet ist. Der Eedaktor scheint also den Angriff 
der B ulgaren auf Byzanz im A nfang der K reuzfahrerherrschaft
vor A ugen gehabt zu haben. —  Der Zukunftskaiser so ll dem
gem äfs n icht nur Ism aeliten , sondern auch Aethiopen (?) F r a n 
k e n  und Tartaren (vg l. die in diesen Jahrzehnten erfolgenden  
M ongoleneinfälle) besiegen . In  der Danielapokalypse ist also nur
der k leinere T eil Vaticinium  ex eventu (bei K l o s t e r m a n n
S. 1 1 7  Z. 5 3 ), a lles andere traditionelle Zukunftsweissagung.
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• •

Uber Wobberniins „Altchristliche litur-
••

gische Stücke aus der Kirche Ägyptens“.
Von

P. Drews in Jena.

Im 17. Band, der von v. Gebhardt und Harnack her
ausgegebenen „Texte und Untersuchungen“ (N. F., Bd. II, 
Heft 3b. 1899) hat W o b b e r m i n  neben einem „dogma
tischen Brief“ : r t s q l  7 ta rQ Ö g  x a i  v i o v  (S. 21 —  25), den er dem 
Bischof Serapion von Thmuis zuschreibt — ob mit Recht, 
mufs dahin gestellt bleiben — dreifsig bisher unbekannte 
altchristliche Gebete veröffentlicht 1 . Er fand sie, wie auch 
jenen Brief, in einer Handschrift der Bibliothek des Athos- 
klosters Lawra, und zwar in einer Handschrift, die nach 
seiner Meinung wahrscheinlich dem elften Jahrhundert an
gehört. Die Gebete — und auf sie kommt es uns hier 
allein an — sind ohne Zweifel viel älter, und Wobbermin 
hat nichts Falsches gesagt, wenn er sie „ altchristlich“ 
nennt.

Der Wert dieser kleinen Sammlung liegt zunächst darin, 
dafs wir durch sie einen Blick in die Entstehungsgeschichte 
der griechischen Euchologien thun können, wie Wobbermin 
selbst richtig hervorhebt.

Allein damit ist nur der geringste Wert dieser Gebets-

1) Der volle Titel lautet: „Altchristliche liturgische Stücke aus der 
Kirche Ägyptens nebst einem dogmatischen Brief des Bischofs Serapion 
von Thm uis“.
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Sammlung ausgesprochen. Die Gebete sind so interessant 
für jeden, der sich mit der Geschichte des altchristlichen 
Kultus beschäftigt, dafs ich von ihnen nicht wieder loskam, 
und als Ergebnis meiner Beobachtungen und Überlegungen 
lege ich die folgenden Bemerkungen vor. Ich hoffe damit 
Wobbermin selbst nicht zuvorzukommen. Denn er kündigt 
eine eingehende Würdigung der Gebetssammlung an. Da 
er aber eine umfängliche, auf die alten Liturgieen überhaupt 
sich erstreckende Untersuchung in Aussicht stellt, so mögen 
meine wenigen Bemerkungen ihm vielleicht bei diesem Unter
nehmen einen kleinen Dienst leisten. Jedenfalls möchte ich 
alle Fachgenossen nachdrücklich auf diese Wobberminsche 
Veröffentlichung aufmerksam machen, damit sie ihm mit 
mir dafür danken und bei der Verarbeitung des gebotenen 
Schatzes helfen.

Die Untersuchung soll in der Weise verlaufen, dafs zu
nächst der ägyptische Typus der Gebete eingehend nach
gewiesen wird. Daran wird sich eine Untersuchung über 
die dem Bischof Serapion von Thmuis zugeschriebenen Ge
bete der Sammlung anschliefsen, wobei das Gebet I in Text 
und Übersetzung nebst kurzem Kommentar geboten werden 
soll. Ein drittes Kapitel fafst die Entstehung und den 
Charakter der Sammlung ins Auge, und den Abschlufs bildet 
die Frage nach dem Alter der Gebete *.

Natürlich, dafs dem Leser die Wobberminschen Gebete 
selbst zur Hand sein müssen. Ein Verzeichnis derselben

1) Sehr gern würde ich in einem Anhang die hauptsächlichsten 
liturgischen Formeln dieser Gebetssammlung nach Gesichtspunkten ge
ordnet in lexikalischer Form geboten haben, denn die Geschichte 
der Liturgieen ist zum guten Teil eine Geschichte der Formeln, 
und jeder Liturgiker wird jede Zusammenstellung der letzteren mit 
Dank entgegennehmen. Allein weder dem Charakter eines Artikels noch 
dem dieser Zeitschrift dürfte eine solche Zusammenstellung, die sehr viel 
Raum einnimmt, entsprechen. Es ist sehr zu bedauern, dafs Wobber
min seiner Textveröffentlichung weder ein gründliches Verzeichnis der 
Bibelcitate noch eben der Formeln beigegeben hat. Es sollte heute 
keine^ Veröffentlichung eines liturgischen Textes erfolgen ohne diese 
Beigaben.



wird gelegentlich gegeben werden, doch bietet das selbst
verständlich keinen Ersatz für die Texte selbst x.

1. D er ägyptische T ypus der G ebete.

Wobbermin sieht die Zugehörigkeit sämtlicher Gebete 
zum Typus der ägyptischen Liturgie einmal durch den in 
zwei Gebetsüberschriften genannten Namen des Serapion 
von Thmuis und dann durch die Textgestalt des ersten 
•eucharistischen Gebetes als hinreichend erwiesen an. Er 
druckt S. 32 und 33 den Abschnitt aus dem ersten Gebet, 
der die ägyptische Abkunft am schlagendsten beweisen soll, 
in Parallele mit den betr. Stellen aus der Markus-, Ja 
kobus-, Basilius- und Chrysostomus - Liturgie ab, und es 
springt in der That sofort in die Augen, dafs der Text des 
betr. Gebetes fast wörtlich mit der betr. Stelle aus der 
Markus - Liturgie übereinstimmt. Es ist die Stelle unmittel
bar vor dem Trishagion, die wir unten S. 308 mit 3, 1—4 
bezeichnet haben.

Indes läfst sich der Beweis für den ägyptischen Ursprung 
dieser liturgischen Stücke noch erheblich verstärken. Ich 
mache auf folgende Punkte aufmerksam:

1. Der Parallelismus zwischen dem ersten Gebet und der 
Markus-Liturgie 2 reicht weiter als bis zur Anführung von 
Jes. 3, 6, vor der Wrobbermin den Paralleldruck (S. 32) 
abbricht. Ich stelle die zwei Texte nebeneinander und hebe 
durch den Druck die gemeinsamen Stücke heraus:

WOBBEItMlNS ALTCHRISTLICHE LITURGISCHE STÜCKE. 2 9 3

1 ) Inbetreff der von mir citierten Litteratur und der Abkürzungen 
sei Folgendes bemerkt:

Br. =  Brightman, Liturgies eastern and western I, Oxford 1896. 
Const. Ap. =  Constitutiones Apostolicae ed. Ültzen (1853).
Renaudot =  Liturgiarum Orientalium collectio, Paris 1716.
Swainson =  The Greek Liturgies chiefly from original authorities, 

Cambridge 1884.
Die römische Zahl mit zwei folgenden arabischen Zahlen z. B. XV

1 2 , 9 giebt die Nummer des Gebetes sowie Seite und Zeile 
nach der Wobberminschen Veröffentlichung an.

2) Die Liturgie der koptischen Jakobiten (Br. 175, 17 ff.) ist aufser 
Betracht gelassen, wo sie sich mit der Markus-Liturgie völlig deckt.

Z eitschr. f. K -G. XX, 3. 2 4
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M arkus-Lit. Br. 1 3 2 ,  1 ff.
Swainson p. 5 0  u. 5 1 .

/ \ t 
. . . navxoxe  f.ttv n a v x a  o t

ay tu^ti  aXXu xul f . i t x a  n u v -
xcov xiöv äs a y i u ^ o v x i o v
d e '£ u i  ÖtonoTa x ig ie  x u l  x o v
rt f.iex t g o v  a y  i u o  f . tov  o v v
avxotg  v/livovvxiov xul X e y o v -
x i o v  [von der G-emeiude] d y i o g
c> cl ta y  i o g  a y i o  g %v g t o g  a a -  
ß a i o d - , n X r  grj g o o v  g a v o  g 
x u l  11 y t j  x -fj g ayiug a o v
d 6 £i ]g.

, / / i < n A r j g t j g  yug t o  x i v  tog
uXrj&wg o o v g u v o g  x u l  ■>]
y-fj z r j g  uy lag  o o v  db'^rjg
d i u  xr\g imrpavftag tov xv-
giov  1 xai d~tov xai oroxrjgog

Irjoov X g io x o v .  U X r ^ -
g w o o v  o d'ti.g x u l  r a v  T y r
x r v  d ' v a i a v  x rg  n a g a  oov
tvXoyiag öia  xrtg tnirpoiTTjOicog
xov n a v a y i o v  nvt i / i iaxog.

Das Gewicht dieser Parallele ist um so gröfser, als sämt
liche uns bekannten östlichen Liturgien (mit Ausnahme der 
Liturgie der koptischen Jakobiten) l) eine andere Form 
des Trishagion (Br. 1 8 ,  3 2  bis 1 9 ,  2 ; 5 0 ,  3 2  bis 5 1 ,  4 ;  

8 6 , 12  ff.; 2 3 ! ,  3 3 ff; 3 2 3 , 2 9  bis 3 2 4 ,  3 ;  3 8 5 ,  9 f f ;  4 0 3 ,
4) — auch Cyrill von Alex, hat die specifisch ägyptische 
Form des Trishagion (in Habak. 3) — und 2) eine ganz 
andere Anknüpfung an das Trishagion zeigen (vgl. Br. 1 9 ,  

5 f f ;  5 1 , 6 f f ;  8 6 , 2 0  f f ;  3 2 4 ,  ö f f . ;  3 8 5 , 17  f f ;  4 0 3 ,  6 f f ) .  
Nur die Liturgie der abyssinischen Jakobiten bringt we
nigstens im Anfang des Gebets die typische ägyptische

W obb, I, 5 , 1 0  ff.

. . . U y i U ^ O V T U ,  jLlid'i
i l v  ö  iS, u i  x u l  r  o v  r ^ i i x  t -  
g o  v a y  i a u  / . to v  X e y o v x i o v ’ 
a y i o g  u y i o g  u y i o g  x v g i o g  
o  a ß  a tu  &,  n  X tj g r\ g o o v  -  
g u v  bg  x a i  7/ y r  x )] g d o'ir /g  
o o v '

, / T \ «■ > '7iXrt gr jg  e o x i v  o o v  g u  v o g ,  
nXr\grig ta x iv  x a i  rj y r j  r rj g 
f.ityuXongenovg o o v  do'£,rjg'  
xvgie  Tföv dW a/Liuov, n X i j -  
g coo o v  x a i  x ij v d ' v o i a v  
x a v x r j v  xi ] g  ort g d w a f ie io g  
xai xrg  otjg /.uxaXfj'iptwg.

1) In Cod. Mess, bei S w a in s o n  p. 5 1 a lautet die Stelle: d i a  rtjg- 

I n u f a v t C c t g  t o u  [ x o v o y t v o ü g  a o v  t i o v ,  x v q Co v  x . t . X. Offenbar ist hier 
— und auch im textus receptus — ein Einflufs der syrischen Liturgie 
zu bemerken. In der Jakobus-Lit. (Br. 51, 6 ff.) lautet die Stelle: 
u y i o g  f?  . . .  u y i o g  x u l  ö / u o v o y z v r f g  a o v  v t ö g  o  x v Q i o g  f j f x ö i v  

’l r j a  o  v  g X Q t O T Ö g .  Die M arkus-Lit. verstärkt den Ausdruck noch 
durch den Zusatz von & e o v  x a i  acoTijQ og.



Formel (Br. 232, 3 f.), um darauf der ägyptischen Kirchen
ordnung zu folgen.

2. Die Liturgie der koptischen Jakobiten verrät noch 
den in dem ersten Gebet 4, 3 und 4 (unten S. 309 f.) vor
liegenden Übergang zu den Einsetzungsworten, wenn es dort 
heifst: „reinige diese deine wertvollen Gaben, die vor dein 
Angesicht gebracht worden sind, dieses Brot und diesen 
Kelch“ (Br. 176, 13—17; Swainson 51b). Man vergleiche 
damit die genannte Stelle im ersten Gebet: a o i  y ä q  7 v q q g v \ -  
vs y y .a f.iE v  r a v x iq v  t r j v  C ß o c e v  d -v o L a v  z r jv  rtQ O G cp o Q a v  r r j v  a v a i -  

f ia 'A x o v .  g o I  7tQ0Griv&y'/LapiEv x o v  a g r o v  t o ü t o v  . .  .

3. Das erste Gebet bietet in den Abschnitten 6, 7 und 8 
(unten S. 313 f.) einen Aufbau, eine Reihenfolge, wie sie sich so 
nur in der Markus-Liturgie wiederfindet. Folgende Abschnitte 
reihen sich hier wie dort aneinander: 1) Bitte für die Kirche: 
Abschnitt 6 =  Markus-Lit. Br. 126, 12 ff.; 2) Bitte für die 
Toten: Abschnitt 7 =  Markus-Lit. Br. 128, 22, bez. 129, 
11 ff.; 3) Bitte für die Gemeindeglieder, die im Gottesdienst 
„geopfert“ haben: Abschnitt 8 =  Markus-Lit. Br. 129, 20 ff. 
Der Aufbau ist in den anderen Liturgien anders. Hier folgt 
auf das Gebet für die Kirche, zu dem sich das Gebet für 
die Einzelgemeinde erweitert hat, das Gebet für die Dar
bringenden, und das Gebet für die Toten macht den Schlufs.
So ist es in den Liturgieen von syrischem Typus, z. B. in 
der Jakobus-Liturgie (vgl. Br. 54, 24 ff.; 56, 16— 18; 57,
13 ff.). Die apostolischen Konstitutionen kennen im 8. Buch 
das Gebet für die Darbringenden überhaupt nicht in diesem 
Zusammenhang und im Gebet für die Kirche (Br. 23, 14 ff.) 
findet sich eine kurze Bitte für die Toten eingeschaltet (Br. 
23, 28). Ebenso liegt die Sache bei Cyrill von Jerusalem 
(Br. 466, 4 ff. u. 469, 37 Anm. 13). Jenes Zusammentreffen 
des ersten Gebetes und der Markus - Liturgie ist bei dieser 
Sachlage also keineswegs zufällig, sondern ist ein Beweis, 
dafs sie beide der gleichen liturgischen Tradition angehören.

4. Vergleicht man den Text der beiden Gebetsstücke 
7 u. 8 (unten S. 313 f.) im ersten Gebet, nämlich das Gebet 
für die Toten und für die Opfernden, mit den entsprechen
den Stücken in der Markus-Liturgie, so schimmert bei letz-

24 *
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terer noch die Verwandtschaft mit unserem Gebet leise 
durch, denn syrische Einflüsse sind hier in starker Weise 
nachweisbar, abgesehen von der eigenartigen Gestalt, die 
dieses Stück auch sonst gehabt haben mag. Es lohnt, beide 
Texte nebeneinander zu stellen:

Wobh. i:
7 .  n u g a x u X o v  f.iev de x a i

c , /
v n e o  n a v i d i v  r  cuv x e x o t / L i r j -  

, ? i \ < > / (.i e v  (jü v , tov e a x iv  xa i  ?j u v a -
f-ivrjOig. (/Liezu Tijv vn o ß o X r jv
r(xiv ovo/iidxcov) u y lu a o v  r a g
y j v  y u g  x u v r  u g '  o v  y u g
n u o a g  y tv toaxeig .  u y l u a o v  n ä o u g
r a g  ev x v g iw  x o t j .n ]9e laag .  xul
avyxuraQi9-fi t i ]aov n u a a t g  r u ig
a y t u t g  a o v  d w u / n e a i v  xul d l g

j .  / > ' ■> ~
a v r o i g  r o n o v  xut ( . tovrv  e v  r  ij 
ß  a a  i X e l a  o  o v ’

8. d e ' £ a i  de  xul r i ) v  e v y u -
g ia x l u v  r o v  Xuov xu l  evX oyrj-
o o v  r  o v g  n g o a e v  e y x o v  r a g  

\ / i \ > 
r  a  n g o a c p o g u  xui  r a g  e v  -
y a Q i a r l u g  xul y u g l a a i  . . . .

M arkus-Lit. (Br. 1 2 8 , 2 2  ff.). 

r w v  ev nlaxei X g i a r o v  n g o -  
x e x o  i f.irj (.i e v  w v  nuxepwv re  
xai udeXtpwv rüg ip vyu g  u v u -  
n a v a o v  xvQie o &eog rj(.i(~>v . . 
. . .  1 [V erlesung der Diptychen]. 
xul r o v r t o v  ndvx tov  r ü g  
y j v y u g  u v u n u v a o v  d ta n o x a  
xvQie o d~eog >)(.tüjv ev ru ig  
rcöv u y l c o v  a o v  axrtvuTg, e v  
r  rj ß u a t X e l a  a o v ,  . . .

Tojv  n Q o a c f  e q  ' v x c o v  rüg  
& v o l a g , r a g  n Q o a c p o Q u g ,  
r u  e v  y u Q  t a r  r  q iu  nQoadf'S ,ai
o S t b g ' . . .  (Br. 1 2 9 ,  2 0 f . ) 2.

Die aufgeführten Momente verbinden sich, um den ägyp
tischen Typus der eucharistischen Gebete über allen Zweifel 
sicher zu stellen. Das ist für alles Weitere von Bedeutung. 
Schwankten wir in Bezug auf den Grundcharakter dieser
Gebete, so würden wir auch keine sicheren Schlüsse aus
ihnen für die liturgische Entwicklung ziehen können. Da
her lag mir daran, die Beweise für den ägyptischen Cha
rakter über Wobbermin hinaus noch zu verstärken. —

Eine Frage, die sich von selbst aufdrängt und mit einer 
gewissen Spannung sich stellt, sei anhangsweise hier gleich

1 ) Die folgende Stelle ist z. T. wörtlich aus den syrischen Litur
gien entnommen.

2) Dafs das ganze Intercessionsgebet (Br. 126, 12 bis 131, 16) 
in d^r Markus-Lit. sich in das Danksagungsgebet zwischen Nr. 2 u. 3 
hineinschiebt und es so auseinanderreifst, ist sicher nicht ursprünglich, 
sondern spätere Änderung.



beantwortet. Ich meine die Frage, ob sich in den Serapions- 
Gebeten eine Verwandtschaft mit oder eine Abhängigkeit 
von der ägyptischen Kirchenordnung zeigt? Diese Frage 
mufs durchaus verneint werden. Nicht einmal die Reihen- 
iolge der Gebete ist hier wie dort die gleiche. —

Steht aber der ägyptische Charakter des ersten Gebetes 
fest, so ist zugleich damit der Beweis erbracht, dafs sämt
liche Gebete auf ägyptischem Boden entstanden sind. Soweit 
er hier in Betracht kommt, stimme ich dem Satz von Wob- 
bermin zu: „Da die dreifsig Gebete eine geschlossene Samm
lung bilden, ist auch die Gesamtheit derselben der Zeit und 
der Gegend des Serapion zuzuschreiben“ (S. 34). Ob auch 
der Zeit des Serapion, das unterliegt noch besonderer Unter
suchung. Sicher aber gilt das von der Gegend Serapions, 
von Ägypten, Gesagte D e n n  die  G e b e t e  t r a g e n  al le  
e i ne n  g e m e i n s a m e n  s p r a c h l i c h e n  G r u n d  C h a r a k 
t e r ,  womit die Möglichkeit von Überarbeitungen, wovon 
unten eingehend die Rede sein wird, durchaus nicht aus
geschlossen sein soll. Der Kommentar zu Nr. I wird das 
an vielen Stellen beweisen. Ich hebe aber als allen Ge
beten gemeinsam folgendes heraus: 1. die Formel & e ö g  x f j g  
a l ^ d e i a g ]  2. der selbständige Gebrauch des f . i o v o y e v r j g  ohne 
v i ö g , z.B. ö i ä  t o ü  f . t o v o y e v o v g  a o l  fj  d 6 § a  (II, 6, 29) oder 
ö i ä  t o v  ( j o v o y t v o i j s  o o v  I r p o v  y g i o r o V  (III, 7 , 6 ) ;  3. die 
eich fast bei allen Gebeten gleichbleibenden Schlufsdoxologie: 
d i  o v  o o i  i )  d o S a  y . a i  v . Q Ü x o g  y m l  v v v  v m I  e l g  x o v g  o v f . i -  
7 z c t v x a g  a i ü j v a g  t & v  a l t o v i o v  ä f i r f v )  4. die fast allen Gebeten 
(über die Ausnahmen s. unten) eigentümliche Gebetsformeln’: 
r t a Q a y M Ä o t i f J E v  und d s o / i t E ^ a .  Kurz, es ist im wesentlichen 
e in  Sprachcharakter und Sprachgebrauch, der sich durch 
alle Gebete hindurchzieht. Gehört also mit Sicherheit e in

1 ) Man wild sogar durch das Sätzchen in Nr. XX: xriaai Xabv 
xai iv  rrj n o l t i  Tavrrj (15, 17) auf Thmuis gewiesen. Für Unterägypten 
"will freilich auf den ersten Blick nicht recht die Bitte im 23. Gebet 
passen: %uoiacu toi)g vtrovg nXTjQfararovg xui yovifxwrdTovg (16, 25). 
Denn man bittet meist um das, was man n i c h t  hat, Unterägypten ist 
aber im Vergleich zu Oberägypten sehr regenreich. Indessen ist jeden
falls gemeint, dafs der Zustand, wie er ist, bleiben möge.
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Gebet nach Ä gyp ten , und das ist mit dem ersten Gebet 
ohne Zweifel der Fall, so gilt dies für alle.

Zu dem eben geführten Nachweis für die ägyptische 
H eim at der Gebete treten aber noch hinzu die vielfachen, 
wenn auch oft nur' geringen Parallelen, die koptische litur
gische T exte zu unseren Gebeten bieten. Sie werden an 
der einschlagenden Stelle in den Anm erkungen m itgeteilt 
werden.

2 . D ie dem B isch of Serapion von Thmuis zu
geschriebenen  G ebete der Sammlung.

1. W ir sagten soeben, dafs die Gebete durch einen gem ein
samen sprachlichen Charakter zusam mengehalten werden und 
einen gem einsam en Typus tragen. W ie verträgt sich damit 
aber die Thatsache, dafs zwei Gebete ausdrücklich dem B i
schof Serapion von Thm uis zugeschrieben w erden : Gebet 
Nr. I  (E ö y ij  7 t Q 0 G ( p 0 Q 0 v  G a p a / c l t o v o g  e 7 c i o / . 6 7 c o u ) und Gebet 
Nr. X V  ( u Q O o e v y r j  c a Q a . 7 i l t o v o g  ^ c i g a o / c o v  - O '/ . i o v e w g  ■ e v y r t e l g  
t o  a X e i f A f - i a  t & v  ß a 7 c v i L o / . i t v w v ) ?  1 Sind vielleicht sämtliche 
Gebete auf Serapion zurückzuführen? D iese Frage kann  
man stellen. Man könnte annehm en, die Überschrift über 
dem ersten Gebet gälte stillschweigend auch für die folgen
den. A ber warum wird dann im X V . Gebet der Nam e des 
Serapion wieder ausdrücklich genannt? Unsere Unter

1) Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs dieser Serapion jener 
Bischof von Thmuis in Unterägypten ist, der um die Mitte des 4. Jahrh. 
diesen Bischofsitz einnahm. — Vgl. über ihn W o b b e r m in  S. 2 5 ff.: 
E h r h a r d t  s. v. in W e t z e r  und W e l t e ,  Kirchenlexikon (Bd. XI, 
S. 179); S m it h  and W a c e ,  Dictionary of Christian Biogr. s. v. (9), 
p. 613. Wann Serapion Bischof von Thmuis wurde, ist nicht sicher. 
Da aber auf der Synode zu Sardica 343 oder 344 zwei ägyptische 
Bischöfe Namens Serapion für Athanasius eingetreten sind (Athan. 
Ap. c. Ar. c. 50), so ist es höchst wahrscheinlich, dafs einer derselben 
dieser unser Serapion gewesen ist. Auch ist das Jahr seines Todes 
nicht festzustellen. Dafs er um 360 noch gelebt hat, geht daraus her
vor, dafs Athanasius, mit dem Serapion eng befreundet war, ihm fünf 
Briefe schrieb, die in die Zeit 358-362 fallen. — Über seine reiche 
schriftstellerische Thätigkeit und über die erhaltenen Schriften vgl. 
W o b b e r m in  S. 26f.



suchung wird uns zeigen, dafs jene Vermutung grund
los ist.

Fragen wir nun zunächst, was bedeutet es, wenn ein 
liturgisches Stück einen Namen an der Spitze trägt? — 
Ohne Zweifel ist das so gemeint, dafs der Name den Ver
fasser angiebt. So fafst auch Wobbermin die Sache. Er 
fügt aber richtig hinzu: „ aber auch von jenen zwei Ge
beten, die den Namen des Serapion tragen, darf das nicht 
im Sinne eigentlicher litterarischer Autorschaft verstanden 
werden. Das liegt einmal — ohne dafs freilich jede Aus
nahme ausgeschlossen wäre — in der Natur der Sache. 
Kultgebete werden im allgemeinen nicht v e r f a f s t ,  sie e n t 
s t e h e n “ (S. 31). E r kommt aber dann zu dem Schlufs: 
„Immerhin darf und mufs die vorliegende Gestaltung der 
beiden Gebete dem Serapion zugeschrieben werden.“ Eine 
Begründung dieses Urteils giebt Wobbermin nicht. E r  
schliefst an diese Bemerkung sofort den Hinweis auf die 
Verwandtschaft des ersten Gebetes mit der Markus-Liturgie 
-an der schon oben angeführten Stelle.

E s wird am Platze sein, über die G estaltung liturgischer 
•Gebete durch einzelne Kleriker ein allgem eines W ort zu sagen.

E s gab in den liturgischen Gebeten gew isse bewegliche, 
freie Partien und andere, die durch eine gewisse Tradition 
schon zäher geworden, gewissermafsen geronnen waren. Zu  
diesen gehören alle die Stellen, die m it einem Responsorium  
der Gemeinde abschliefsen. H ier war eine stehende Form el 
durchaus am P latze , w eil die Gemeinde deutlich merken  
mufste, wann sie mit ihrem Responsorium einzusetzen habe. 
Ferner werden sich solche Partien leicht verhärtet haben, 
in  denen w ichtige Bibelworte erscheinen, wie die Einsetzungs
worte ; zur Form el werden leicht die A nfänge und die Schlüsse 
der G ebete, schon um die Gemeinde zu orientieren, kurz, 
früh schon werden sich etliche Partien der freien A us
gestaltung durch den Priester eher entzogen haben als an
dere. D er freien Ausgestaltung stand vor allem das eucha- 
ristische D ankgebet, das mit der Form el A^lov wxl di^aiov 
zu  beginnen p fleg te , offen. Noch zur Zeit des Chrysosto- 
m us und der Ä gyptischen Kirchenordnung steht dem B ischof
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das Recht zu , hier seine Gebetsvirtuosität zu entfalten l.. 
Zieht man diese G ebetsstücke in Betracht, so kann man 
w irklich von ihnen sagen: der und der hat sie v e r f a f s t .  
E s war begreiflich, dafs schwächere Geister nach berühmten 
Mustern griffen, sich fremde Gebete abschrieben u. dergl. 
(Konz. v. Karthago 397, c. 21 u. cod. can. eccl. Afric. 419 
bei Bruns I, 126 u. 186). Aber auch hier zog wohl leicht 
die Tradition insofern eine Schranke, als bestim mte Gedan
kengruppen in diesem eucharistischen Gebet eine lokale 
Tradition für sich hatten.

D iese kurze Überlegung zeigt uns, dafs W obberm in sehr- 
recht h at, wenn er den Begriff der Verfasserschaft ein
schränkt. A ber an anderer Stelle kann man doch wieder 
von einer wirklichen „V erfasserschaftu reden. D iese kom 
plizierte L age macht eine genaue Untersuchung notwendig. 
E s geht nicht an , ohne sie ohne weiteres „ d ie  vorliegende 
Gestalt der beiden Gebete dem Serapion zuzuschreiben “.

Denn noch eine M öglichkeit mufs durchaus ins A uge  
gefafst werden. M ag immerhin die Überschrift darin recht, 
haben, dafs das eine oder das andere Gebet auf Serapion  
zurückgeht, kann denn aber dieser Zusam menhang nicht 
auch darin bestehen, dafs Serapion diese G ebete, ohne sie 
selbst redigiert zu haben, nur zu brauchen pflegte, und dafs 
man sie dann einfach ihm als dem Verfasser zuschrieb?  
W enn m an die M öglichkeit dieser Auffassung zugeben wirdr 
so wird man erst recht einsehen, wie notwendig es ist, in  
eine sorgfältige Einzeluntersuchung einzutreten. W ir be
ginnen zunächst m it dem Gebet Nr. X V .

2. Hier läfst sich nun folgende Beobachtung m achen: 
G e b e t  X V  b i l d e t  m i t  d e n  G e b e t e n  X V I u n d  X V II  
e i n e  z u s a m m e n g e h ö r i g e ,  s e l b s t ä n d i g e  G r u p p e ,  
d i e  s i c h  d e u t l i c h  a u s  d e n  ü b r i g e n  G e b e t e n  h e r 
a u s h e b t .  W ie beweist sich das?

Jedem  aufmerksamen Leser wird sich sofort die Be
obachtung aufdrängen, dafs diese drei Gebete länger, in

1) Vgl. Justin lA po l. 13 u. 67; Origenes contr. Cels. 8 , 13; Chry- 
sostomus de sacer. 3, 4; Ägypt. Kirchenordnung in TU VI, 4, S. 69.



ihren Ausführungen voller, im Stil eigenartiger sind als die- 
anderen Gebete. Doch ist dies kein schlagender Beweis. 
Zwingend dagegen sind folgende Beobachtungen:

1. Alle drei Gebete bieten die Formel ö  xt' q i o q  v m l  g ü j x i ) q  
f y i ß v  i r j o o v g  X Q t o r o g  ( X . V  12, 18; XVI 12, 25; 13, 9; XVII 
13, 14; XV 12, 8: ö  x v Q i o g  f y i t t i v  y j y i G x b g  i r ] 00v g ), während 
in keinem der sonstigen Gebete diese Formel erscheint.

2. Alle drei Gebete verwenden im Unterschied von den 
sonstigen Gebeten das Verbum e n r / L a l e l o S c u  (XV 12, 4;
XVI 12, 24; XVII 13, 13 u. 28), wofür die Gebete sonst
— mit Ausnahme von I 6, 9; XXIV 17, 7 (allein hier in 
Partizipialformen) und XXV 17, 23 — immer n a g a x a l s i v  
zeigen.

3. In den drei Gebeten kehrt die Konstruktion ä o x e  
c. Acc. c. Inf. wieder (XV 12, 8; XVI 12, 24; XVII 13, 
15), die sich in den übrigen 27 Gebeten nicht findet.

4. Allen dreien Gebeten ist gemeinsam der Gebrauch des 
Wortes a a r a v i A o g  bez. o a x a v ä g  (XV 12, 12; XVI 13, 2 ;
XVII 13, 25), während sich in allen anderen Gebeten das 
Wort o a x a v ä g  nur einmal, nämlich XXI 15, 25, findet.

5. Während in den Gebeten z. B. I 8, 1 unten S. 314 
und XXVII 19, 30 nur von o 6 > / . ia  und t y v y ji die Rede ist, 
in Wendungen wie i y e i a  o w f i a x o g  x a i  iJ . iu % T jg , erscheint in
XV 12, 11 und XVII 13, 24 die Formel — man beachte 
die Aufeinanderfolge! — i p v y f j g  o t o f i a x o g  7 c v E V f . i a c o g .

6. In jedem dieser drei Gebete kehrt das Partizipium 
a v T L / M f - i e v o g  wieder: XV 12, 16 ( a v c L A E i f . i t . v a q  t v E Q y E i a g ) ;
XVI 13, 2 ( ß v v a f i i g  d v v i x E i f . i 6 v y f )  und XVII 13, 25 ( J i u -  
ß o v l r j  r o v  a v x i - A . E i f . d v o v ) ,  während es sich sonst nicht ein 
einziges Mal findet.

7. In den von der Taufe handelnden Gebeten VII, VIII, 
X u. XI wird für die Taufe das Substantiv a v a y i v v r \ G i g  und 
das entsprechende Verbum ä v a y l y v E O & a i  (VII 8, 24 u. 28;
9, 1; VIII 9, 12 u. 14; X 10, 3; XI 10, 12) gebraucht. 
Davon abweichend lesen wir in XV (12, 15) und in XVI 
(13, 3): a v a v E w & t v x E g  (an der letzten Stelle neben d v a y E v v t j -  
■ 9 't v t E g ) .

8. Zweimal findet sich der Ausdruck l a x i A r j  ö v v a f i i g T
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nämlich X V  12, 9 und X V II  13, 15, während die Gebete 
d v v a f t ig  d^EQaTiEvri'/.rj (V 7, 22) schreiben, jedenfalls jene 
Formel nicht bieten.

Man wird zugestehen m üssen, dafs diese Eigentüm lich
keiten, die sich wohl noch um Kleinigkeiten vermehren liefsen, 
nicht zufällig sein können. Man sieht deutlich: Hier war 
e i n e  Hand thätig

Zur Verstärkung dieser meiner Behauptung m ag es auch  
dienen, dals die Überschriften dieser drei Gebete nach einem  
einzigen Schem a geformt sind. D ieses Schem a ist: E-vyrrj elg
—  nämlich zu Nr. X V  lautet die Überschrift: nQOöevyrj acc- 
Qct7ziiovog S7Tigy,07T0v d-fioveiog' £<;/?) elg to akeif.if.ia rQv ßa7 t-  
nLofievcov; zu Nr. X V I: Eü%rj elg t o  yo lo u a  ev oi yqiowai
oi ßa7iTio&6VTeg (12);  zu Nr. X V II: Evyij elg eXaiov voaovv- 
zwv q elg aQTOv rj elg vScoq. D i e s e s  S c h e m a  e r s c h e i n t  
s o n s t  b e i  k e i n e m  d e r  G e b e t e .  D ie A bw eichung ist 
.also schwerlich zufällig. Von hier aus fällt nun auch ein 
Licht auf die ersten W orte der Überschrift von Nr X V :  
7ZQ0üevyj] aaQa7iicovog hiiG'/MTZov xhioveojg. S ie  h a b e n  
w a h r s c h e i n l i c h  a l s  d i e  H a u p t ü b e r s c h r i f t  ü b e r  
d i e s e  g a n z e  G r u p p e  z u  g e l t e n 1.

3. Handelt es sich nun in diesen Gebeten um völlig  
neue und selbständige Entwürfe oder nur um Überarbei
tungen? F ür Gebet X V II  ist diese Frage entschieden. 
D e  n n  e s  i s t  e i n e  e r w e i t e r n d e  Ü b e r a r b e i t u n g  d e s  
G e b e t e s  Nr .  V. Ich stelle beide nebeneinander und hebe 
durch D ruck die Parallelen hervor.

Gebet V. G ebet XV II.

E h o y o v f i t v  cha t o v  o v o -  ’Eni/.aXovfitO'a ae t o v  l'yovra  
f t a z o g r o v  ft o v o y  t  v o v  g aov  n a a a v  l^ o va ia v  xai dvva.ftiv

1 ) Jedenfalls ist auch der Ausdruck n a o a e v ^ r )  nicht ohne Absicht 
gewählt. Dies Wort bedeutet nicht nur das Einzelgebet, sondern auch 
den Gebetsakt, der sich in mehreren Gebeten vollzieht, die Gebetsreihe. 
Wenn in den Apost. Kanones 9 von denen geredet wird, die nicht rjj 
n y o G e v / r j  x a i  t j j  ä y l a  f i e r a h j i f j e i  7 i a Q a f i i v o v G i v , so ist unter n Q O G e v /r j  

nicht ein einzelnes, bestimmtes Gebet, sondern eine Gebetsreihe gemeint. 
Vgl. auch Ignatius ad Smyrn. 7, 1; Const. Ap. II, 39, 3; 41, 1; 54, 1 . 
So mag auch hier nQoaevxv einen allgemeineren Begriff haben.
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z b v  (jooxtjoa n u v i i o v  uv&gconcov,
/ ~  / C x

n a r e g a  t o v  x v q i o v  r ^ u o v  x a t  

awTTjQoq i r j o o v  y g t o T O V  xui  
d e o f t e & a , w a i e  exntfixpui S v -  
v u f i t v  luTixrjV a n o  t m v  o v g u -  
v(~>v t o v  f i o v o y t v o v g  e n l  
T o  t X u i o v  t o v  T O 1, ‘Iva y e -  
v t j t u i  T o ig /g io /L ievoig  rj f i t T u -  
X a / i t ß  d v o v a i v  t i u v  X T i o f i d -  
t c ü v  a o v  t o v t i o v  eig u n o ß o X i jv  
n a (T i ] g  v o o o v  xui n u o y g  f i u -  
Xuxiug 2 , d g  u X t ' £ i q ) u g f t u x o v
n a v T o g  Ö a. i f i o v  t o v , eig ex-

\ \ t 
/ß)Qta( .iOP n a v r o g  n v e v / u a r o g
a xafrogT O v ,  eig acpog to f iov  n a v -
t o c  n v t v f i u z o g  n o v t j g o v , eig
exd tw y/. ibv  n a v T o g  n v g e  t o v
x a t  g i y o v g  xa t  n u a r tg u o & t -
v t l u g , eig y u g t v  o y a & i j v  xal
a fp ea iv  u f ta g z i j f iu z io v ,  eig c p a g -
f t a x o v  Lio^g xa l  acozrjgtag, eig
v y t i u v  xa l  o X o x i j  g l u v  ip v y r jg
a tu f ta io g  n v t v f t u i o g , eig gcuotv
zeXeiuv. qoßij&ijTO) öea n o T a
n a n a  e v tg y e tu  oaxuvtxrj  , n ü v

<) a  i /.io v i o  v , n a n a  en tßovXij  t o v  a v i t x t t f i t v o v , n u a u  nXrjyij ,
n a a a  f t u o i i i ,  n a n a  dX y tjö<ov , n u g  n ovog  tj g a n tO f ta  ij t v x t i -
vay / i ta  rj a/.tacr/ia n ov i johv  t o  ovo/liu a o v  t o  a y t o v , o enexuXeau-
f ie t )u  v v v  ijuetg xal  x b  o v o f i a  t o v  /li o v o y  e v o v  g. xa l  a n e g -
y e o f r i o a u v  a n o  zrov i v z o g  ( x u i )  z(~>v fx.ruc z<ov Ö o tX w v  a o v
to v ziü v , /V« d o t .u a d i j  z  o o v o f i u  t o v  v n t g  rtu(nv  o x u v g t o d t v -
z o g  x u i  a v  u a  t u  v z  o g  i o v  x ug r o a o v g  ij/Licov xu i Tag u o & e -
v t iu g  u ra X u ß ( ,vx o g  t i j o o v  y g t a z o v  x a l  t g y o f i t v o v  xgTvui l^cöv-

1) Im  Gebet selbst wird weder B rot noch W asser, wie doch die 
Ü berschrift angiebt. erwähnt. Das e rk lä rt sich d a rau s , dafs das F o r
m ular nur für das Öl geboten wird (vgl. die Ü berschrift: 3? eig ü q t o v

5) tig vöwq). W urden noch Brot und W asser dabei dargebrach t, so 
w ar leicht an der betr. Stelle eine E rgänzung einzufügen. W ie sehr 
aber der R edaktor an sein M uster sich gehalten h a t,  geht daraus her
vor, dafs er, trotzdem  er nur von Ucuov  sp rich t, doch den P lu ra l r ä  
x z i G ^ i a T K  T t t u T t x  beibehalten h a t,  der in Nr. V vollen Sinn h a t ,  da 
das Gebet neben dem Öl auch das W asser erwähnt,

2) Diese Form el auch in der M arkus-L it. Br. 128. 28 nach M atth .
4, 23; 9, 35 u. 10. 1-

i r j o o v  y g t a z o v  z u  x x l o f i a i u
TUVTU , TO OVO fl U T 0V 7IU-
S o v z o g  ovofiüKoutv t o v  a z u v -  
Q i j ü & e v T o g  x a l  u v  u a  t  u v  -  
z o g  xui xuOtL,o/nevov t v  ÖeS,ta 
t o v  uyevr j xov  in l  t o  vöcog xat 
i n l  t o  (e'X u i o v y  t  o v  t  o ’ 
y u g ia u i  d v v u f i t v  & tg u n tv z t -  
y . r v  i n l  t u  x t  l a  /l i u t u  t u v -

CI ~ \ \
z u ,  oniog n u g  n v g t z o g  xat  
n  ü v  d a i f i o v i o v  xa l  n u a u  
v u a o g  d i u  Tijg n o o t w g  xui  
Ttjg aXtlxptcog unuXXayr j  xui  
y i v i j z u i  c p u g f i u x o v  & t g u n t v -  
t i x o v  xui  ( f u g  f i u x o v  0 X 0 -  
x X t j  g i  a g  -ij z  a>v x t  t o  f i u -  
T(x)V TOVTIOV f.1 t T  u Xl j ' i p  tg
i v  o v o  fi  u z t  z o v  f i o v o y  e -
v  o v  g a o v  i  i j o  o v  y g t a z o v ,  
d  t ov  a  o l ij d' o % a  x a l  t  o 
x g u T  o g i  v  a y  t io n v t v f i u T i  
i i g  t o v  c o v  f i n u v  z  u g u l  -  
(~) v u g  T (') v  u i  (') v (o v  a  fi t  v.
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rü g  xu i  v txQ ovg .  oxi d i ’ u v t o v  o o i  rj d t ' § a  x u i  t o  x q a j o g  
i v  a  y  t w n v e t f i a r i  xai  v\  v xai  e i g  r o v g  o i f i n u v T u g  
a l ü i v a g  t  m v  u i c o v t o v  u/.i  rj v.

Läfst sich das Abhängigkeitsverhältnis des X V II. G e
betes vom V. schlechterdings nicht verkennen \  so sind w ir  
bei den Gebeten X V  und X V I nur auf Vermutungen an
gew iesen , ob auch sie vielleicht Bearbeitungen, Moderni
sierungen alter Form ulare sind. Macht schon das eben g e
zeigte Verhältnis von Nr. X V II  es wahrscheinlich, dafs e& 
mit den anderen beiden Gebeten sich ebenso verhalten werde, 
so läfst sich dafür noch Folgendes anführen: l )  Charakte
ristika der sonstigen Gebete kehren hier w ied er: vgl. z. B. &es 
zfjg aXri&Etag (X V  12, 4 )  und die Schlufsdoxologien. A llein  
das könnte doch auch auf einfacher Accom m odation beruhen.
2) D ie Gebete zeigen einen grofsen Reichtum an Parallelis
men , Pleonasm en 2. Solche Breiten in liturgischen G ebeten  
lassen fast regelmäfsig darauf schliefsen, dafs das betreffende 
G ebet nicht ursprünglich is t , sondern die Geschichte einer  
Überarbeitung hinter sich hat. 3) E s ist sehr auffallend, dafs- 
die Taufgebete V I I —X I  kein Gebet lür das Öl und das 
Chrisma enthalten, während es doch kaum anzunehmen ist,, 
dafs eine Taufliturgie, die schon so reich ist w ie die ge
botene, noch ohne A kte der Salbung gewesen sein sollte. 
Dürfen wir zur Erklärung des Fehlens der betreffenden G e
bete nicht annehm en, dafs der Abschreiber der Taufgebete

1) An dem vorliegenden Beispiel haben wir eine interessante Probe, 
um das Werden und Wachsen der liturgischen Gebete zu verstehen.

2 ) Wie z. B. XV 1 2 , 8 ff.: „ÜOTS TOV XVQ10V rjfJ.(üV %QlG10V lr\GOVV 
tvtQyrjGai a v io ig  iarcxrjv x a i  iGyvqonoir\Tixr\v d vv a fx iv  x a i  anoxaX m pau  
f i t v  ch a  tov aX tlfipaT og  tovtov x a i  ano&(Qan&Coai a n d  ^pvyrjg Gwjiarog  
nvsv/uarog  a v jw v  n ü v  a tifisiov  dfiaQ riag xa i ävo fiia g  1j aazavixijg  ahCag, 
rjj de tdüc %uQiTt, rtjv  ätpeoiv avro lg  naQaG%£o&at“ x tX. oder XVI 13, lf f .:  
„ d t  ov aravQ ov difT^anr] x a i  l&Qiaiußtv9r] G aravag xru  n ä a a  dvva fxig  
uvT ixtifx ivrj, wg avaytvvrj& ivTtg  x a i  avavtw & ivT fg  d iä  tov Xovtqov Tfjg 
naX tvytvtaC ag  (Tit. 3 , 5) x a i  o v ra i [x iro yo t ytvtovT ai rfjg dwQfäg to D 
a y lo v  n v tv f ia ro g  (Act. 2 , 38 5 10, 45) x a i uGffiaXio&ävng rrj a i fq u y ld t  
TKVTTj d ia /u tivw a iv  kdqa lo i x a i  ä/j.STax{vrjrot (1 Kor. 15, 58) aßXaßtig  
x a i äavXoi ävsnrjQiaGToi x a i  a v fm ß o vX evro i tfino X iT S vö fttvo i tv  r/j 
T iia tib  x a i  im y v w o a  Tfjg äXrj&iiag“ (1 Tim. 2 , 4. 2 Tim. 2 , 25; 3 , 7 .  
Tit. 1, 1 . Hebr. 10, 26) xtX.
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bemerkte, dafs zwei Gebete mit zwei späteren eine auf
fallende Ähnlichkeit hatten, und dafs er deshalb die betreffen
den ersten Gebete wegliefs, zumal sie kürzer waren? 1 4) Der 
Eingang von Gebet XVI hat in anderen Gebeten so auf
fallende Parallelen, dafs man annehmen kann, dafs er ur
sprünglich is t2. Keiner dieser Gründe ist freilich durch
schlagend, aber man wird zugeben müssen, dafs sie für die 
Annahme, dafs auch jene beiden Gebete Überarbeitungen 
darstellen, erheblich ins Gewicht fallen.

Dafs aber Serapion diese Überarbeitung vorgenommen 
habe, wie die Überschrift angiebt, ist so lange festzuhalten, 
als nicht ein Gegenbeweis geliefert ist oder stichhaltige 
Gründe für einen Zweifel vorliegen.

4. Wir wenden uns nun dem ersten G e b e t ,  dem 
P r ä f a t i o n s g e b e t  zu, das ebenfalls in der Überschrift 
dem Serapion zugeschrieben wird. Bei der Wichtigkeit, die 
diesem Gebete überhaupt zukommt, wird es sich rechtferti
gen, wenn ich es hier ganz abdrucke, und zwar mit Über
setzung und einem möglichst kurzen Kommentar. Erst so 
wird es möglich sein, über Entstehung und Alter dieses 
Gebetes ein richtiges Urteil zu gewinnen.

E v y r  nQogyoQov oaguniwvog  Opfergebet des Bischofs
in toxonov .  Serapion.

1 . 1. 'A'iiov xui dlxutbv  1 . 1. Würdig und recht ist
i o n v  oe t o v  d yevr j io v  naxegu. es , dich, den ungeschaffenen

1 ) Man kann dagegen nicht anführen, dafs in den Gebeten VIII 
bis XI immer nur von e in e m  Täufling die Rede is t , während in XV 
und XVI an mehrere gedacht ist. Im Gebet VII, das ja zu XV u. XVI 
die entsprechende Parallele bietet, ist ebenfalls immer an mehrere Täuf
linge gedacht.

2) Er lautet: ‘O &eög t w v  Sw ä/xecav  (dazu vgl. I  4 , 2: x v q i s  t w v  

d v v d fi tw v )  o ßori&ög ndar}g ipv^fjg iniOTQS(f0vO7)g i n l  o£ (dazu vgl. 
X  10, 1 : G(axr]Q 7idvT(üv ri]v iniOTQCxprjv nQÖg a t  ninoirj/utvcov  u. XXVI 
1 8 , 16: tiiegyera  ndvxo jv  r&v i n l  ae iniOTQf(fövTO)v) x a l yivofievuig 
v n d  j i jv  x o u ra td v  a o v  Iga  (dazu vgl. XXI 15, 23: fiJ X n lg  T ßv v n ö  
t t jv  xQ ara tdv a o v  / t ^Qa y tyo vö rw v . Hier schimmert also ohne Zweifel 
ein den anderen Gebeten entsprechendes Muster durch.

D ie  Ü b e r s c h r i f t .  nQoG(fÖQov\ Das Neutrum nQootpoQov im 
Sinne von nQoatpoqd kehrt wieder 8, 1 u. Wobb. S. 2 1 , 1 ; sonst ist es
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t o v  / . l o v o y t v o t g  i q a o v  x q i o x o v  

a t v e t v  i / . i v t T v  ö o ^ o X o y f T v  '

2 . u t v o v / i i e v  a e  u y e v q x e  ib ee  

u v e ^ t / v i u a x e  v . v i x ( f Q u a x e  u x u -  

r u v o r j x e  n u o r j  y e v r j x f  v n o o x u a e i '

<> 3 ' ' >o. uivov(.itv ae tov y tyvcoaxo-  
(.tevov x n o  rov  i i o v  xov /.iovo-  
yevovg r c v  di u v t o v  7 .aX r j-  

&evru xul tQf.trjvev9evxu xul 
yvioo&evxu x f j  yevrjxi] cpvaei.

4 . u\vovf.iev ae xov y iyvio -
OXOVXU TCV VIOV X u l  U T tO X u X v-

n r o v x u  xoTg u y i o i g  r ü g  n e g l

u v x o v  SoE,ug '
_ \ / c '5. xov ytyvwoxof-itvov v n o

xov ytyevvrj/.tevov aov  X i y o v  

x u l  O Q io / i i tvo v  x u l  d ie Q /L i i ] vevo -  

[ . t e v o v  x o t g  u y l o i g '

6. u l v o t f - i t v  a e  n ü x e g  u o g u x e  

/ O Q T jy e  T t jg  u & u v u a l u g '

Vater des eingebornen Jesus  
Christus zu loben, zu besingen, 
zu preisen;

2 . wir loben dich, du unge
schälten er Gott, du Unerforsch- 
licher, Unaussprechlicher, jedem  
geschaffenen W esen Unerkenn
barer ;

3 . wir loben d ic h , der du 
von dem eingebornen Sohn ge
kannt bist, der du durch ihn g e 
redet und dich geoffenbaret und 
dich hast erkennen lassen  der 
geschaffenen Natur.

4 . W ir loben d ich , der du 
den Sohn erkannt und den H ei
ligen  seine H errlichkeit offen
bart hast;

5. der du von deinem g e 
zeugten Logos gekannt und g e 
schaut und den H eiligen  offen
bart worden b ist;

6 . wir loben d ich , unsich t
barer V a ter, Geber der U n
sterb lichkeit;

der gesamten Gräcität fast unbekannt. Ich notiere nur folgende Stelle: 
Symmachus (2 . Jahrh.; vgl. HRE3, III Art. „Bibelübersetzungen, griech.“, 
S. 23, 20 ff.) oder wahrscheinlicher ein Glossator übersetzt Jes. 57 , 6 
t^ri3ü mit TiQ oaifO Q ov (LXX: & v a ( a )  vgl. Origenes Hexapla ed. Field 
II, 542. (Nach gütiger Mitteilung des Herrn Professor D. Deifsmann 
in Heidelberg).

Abschnitt 1: Das eucharistische Dankgebet.
1 .  1. äyevrjjov naTt-Qci] Über den Unterschied und den Gebrauch 

von äyivriTog und uyivvr\Tog vgl. S u ic e r ,  Thes. eccl. I ,  4 9 ff .; Z a h n  
in Patrum apostol. opp. fase. II (1876), p. 338 comm.

2. Man beachte den Parallelismus der Verse 2 —6. — avtliyviaars.  
x. r. L] Eine ähnliche Häufung von Prädikaten der Unerkennbarkeit 
Gottes auch in der Basil.- u. Chrysost.-Lit. Br. 322, 2bff.; 322, 23aff.; 
384, 25; 402, 15 f. — Zu avs^iyviaarog  vgl. Röm. 11 , 33; Eph. 3, 8 ; 
lClem . 2 0 , 5. —  Zu ävix<fQaarog vgl. Gregorius-Lit. Renaudot I ,  99; 
Br. 322, 2 b. — Zu axaravoriTog rrj yev. (pvaei vgl. Const. ap. VIII, 
5, 1.

3. Von hier bis Vers 5 wird Matth. 11, 27 variiert. — XaXrjd-&Tct] 
Hebr. 1, 1.

4. ra s  tisqI a v ro v  So^ag] Joh. 17, 5. 24.
6. 71ut(q  «opeerf] Kol. 1 , 15. — %'OQTjys tfjg a&avaotctg] 2M acc.
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7. o v  t i  r, n rjy tj r f jg  £corg  
tj nriyt-j tov  (piOTtg r, n rjyrt 
naor^g y a g ix o g  xul nuor^g aX rj-

t ag,  (piXdv9-gcone xai cpiX'- 
TtTW/e, o nuoiv  xaraXXaooof.itvog  
xai na vx a g  ngog t u v z i v  ö ia  
Tr/g tniör^ilag ro v  u y a n r p o v  
o o v  v lo v  eXxiov.

2 ,  1.  d to /a f r a  n o itjo o v  t f iu g  
£tovxug av>9gionovg ’

2. dbg r( .üv  ni ' tvf . iu (f WTog, 
clva  yv(Z/.ttv a t  t o v  aXijd-tvov 
xul ov a n ta ia X a g  h]00i v  y g t -  
o t o v  *

3. Sog rf.iTv Tivev/Lia ä y io v ,  
Tlv a  övvTj& o ./.u v i^eiTiHv x a i Ö i-

7. du bist die Quelle des 
Lebens, die Quelle des Lichts, 
die Quelle aller Gnade und 
aller W ahrheit, Liebender der 
Menschen und der Armen, der 
du allen gnädig bist und alle  
zu dir ziehst durch die Erschei
nung deines geliebten Sohnes.

2 .  1. Wir bitten, mache uns 
zu lebendigen M enschen;

2. gieb uns den Geist des 
L ichts, damit wir dich, den 
W ahrhaftigen, und den du g e 
sandt hast, Jesum Christum, er
kennen;

3. gieb uns den heiligen  
Geist, damit wir stark werden,

1, 25 LXX ; vgl. XXV 17, 24; Origenes contr. Celsum 8 ,  19; Const. 
ap. VIII, 12, 4; Jakob.-Lit. Br. 40, 25; Gregorius-Lit. Renaudot 1. 92.

7. r\ n r iy i ]  t rjg Ccofjg x .  t . A.] Ps. 35, 10 LXX; Spr. 18, 4 LXX; 
Jakob.-Lit. Br. 50, 15. — %ccQiTog x a i  Ttäar\g Joh. 1, 17 =
Ps. 88, 15 LXX u. ö. — ( f v l o n T w ^ i ] Athanasius, Opp. II, 363D ; 
Gregor Naz. I ,  244 B; 379 C; 841B. —  i n t ö r i f i i a g ]  vom Erscheinen 
Christi VI l 8 , 18; 2Clem. 5 , 5; oft bei Origenes z. B. contra Cels.
I, 53; E useb., hist. eccl. 9, 7; Basilius, Opp. III, 4 1 B ; Jakob.-Lit. 
Br. 33, 13; vgl. 2 Tim. 1, 10; Tit. 2, 13.

2 .  1. d t6 [A t& u ]  Auch diese Formel hat ihre Geschichte. In den 
ägypt. Liturgien ist sie später geschwunden, um in der volleren Formel 
zu erscheinen: dtö/xtd-a xa i  7iaQay.aXoiifA.tv. So namentlich in der
Markus-Lit, Br. 113, 19; 114, 24; 115, 7; 120, 20b; 121, 6; 124, 26- 
126, 12; 133, 31; 141, 16 b; vgl. auch griech. B asil.-L it. u. Gregor.- 
Lit. der kopt. Jakobit. Renaudot I, 58. 59. 68. 116; p. 47 =  Br 178, 
24. Wie diese Formel entstanden is t , kann man aus unseren Gebeten 
noch deutlich erkennen. Sie bieten nämlich auch sehr häufig die Formel 
nuQaxaXov/i tv , besonders in Nr. XXVII. Hier schieben sich beide 
Verba immer durcheinander. Später verband man beide, und jene Formel 
der Markus-Lit. war feitig. — 7ioCr]Gov rj/A,ßg Lfovrag av&Qtxinovg] vgl. 
XIV 11, 22: noirjoov . . .  y.al rövtff  in ia x o n o v  t,6)vTa £n(cfxonov; XXIV  
17 , 11: Sog rips IxxXrjatav ravrrjv  oaav x a i  xa&aQav txxXrjßiav slva t  
(zu ftöcm ixxX. vgl. 2Clem. 14, 1); XXV 18, 11: iva  ndvreg  ytvwvrai,  
£(üvtfg xa i  IxXtxxol ävd-QW7ioi; VI 8, 8 : r«  Gaj/uara a u i ß v  C&via (Otoj 
aü /xa ia .  In dem Begriff C®v fliefst der Gedanke der Heiligkeit und 
der Unsterblichkeit zusammen. —  c£Xxu>v\ Joh. 6 , 44; 12, 32; XX  
15, 16.

2. T i v t v f i a  (ftDTÖg] =  Geist der Wahrheit und deren Erkenntnis, 
analog dem johanneisch. nv. Tfjg aXrj&eiag. — i va  yv(D/xev x. r .  A.] Joh. 
17, 3 (ungenau); vgl. XXI 16, 2.

3. i v a  d v v r \& G 5 /ie v \  vgl. XII 11, 2; X III 11, 16; XXV 18, 7; XXIV
17, 13.
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lyyi jaaod'u i  t u  ugQtjTu a o v  ( .iv-
OTTjQlU.

4. XuXr\oÜT(a t v  r jf i iv  o x i -  
gtog Ir joovg xu i  u y i o v  n v tv f . iu

, t  / , c. J  C ~
xu i  vf.ivrjouT(a o f  d t  r^itov

3  \ \ c c I
. 1. a v  y u g  o v n t g u v i o  

nu o tjg  ü g y r g  xa i  i '^ovaiug xui  
d v v ü f x tw g  xu i  xvgtoTTjzog xui  
n a v T o g  ovof-iuxog 6vo(.iuC,o[xivov 
o v  / . tovov i v  TW uitüvi t o v t c o  
aXXu xui i v  t w  f.itXXovTi ‘

2. ooi n a g a O T r p o v o i  y lX tu i  
y jX iu d eg  xui f .ivgiui { . ivg iu d tg  
u y y tX w v  u g y u y y t X w v  & g o v  w v  
x v g i o r r x w v  u g y u  v  i'^ovatuiv ’

rt \ 7 '3 . go i  naQaGTTjX Qvotv  r a
dvO Tlf.lt(DTUT(X [(7OV %WU , TU
noXvo(.i(. iuxu y t g o v ß i f .1 xui  T a ]  

otgucfti / i i  i^ u n T t g v y a ,  d v a i v  f.iiv 
n T tg v ^ iv  x u X v j i t o v i u  r o  n g o -  
o(jonov, d v o i  d i  T o vg  n o du g ,  
d v o i  d i  ntTOf-itvu xui ayiuK ovT u ,

4. f. it9-3 tbv d t £ u i  xa i  tov 
Tjf i l z tg o v  a y i u o f io v  X t y o v i t o v '

5. a y io g  u y io g  a y i o g  x v g io g

auszusprechen und zu vollziehen  
deine unaussprechlichen Ge
heim nisse.

4. Reden so ll durch uns der 
Herr J esu s und der heilige  
G eist und so ll dich durch uns 
preisen.

3 .  1. D enn du b ist über 
aller H errschaft und M acht und  
Gew alt und H oheit und je g 
lichem  Nam en, der genannt wird, 
nicht a lle in  in dieser W elt, son
dern auch in der zukünftigen;

2 . vor dir stehen tausend
m al tausend und zehntausendm al 
zehntausend E n g e l , E rzengel, 
Throne, G ew alten, H errschaften  
und M ächte;

3. vor die stehen deine zwei 
geehrtesten  [W esen , die v iel
äugigen Cherubim und] die Se
raphim m it sechs F lü g e ln , m it 
zwei F lü geln  verhüllend das 
A ngesicht, m it zweien die Füfse, 
m it zweien fliegen d , und ehr
furchtsvoll anbetend;

4. m it ihnen nimm unsere  
A nbetung an, die sprechen:

5. H eilig , h e ilig , h e ilig , der

4. Auch folgende Übersetzung ist möglich: „Reden soll durch uns 
der Herr Jesus und der heilige Geist soll dich auch durch uns preisen“. 
Mit Rücksicht auf Matth. 10, 19 u. 20 und Mark. 13, 11  ist die obige 
Übersetzung vorzuziehen.

3 .  1. Über die Verwandtschaft dieses und zum Teil des folgenden 
Abschnittes mit der Markus-Lit. vgl. unten S. 319. — Vgl. Eph. 1 , 2 1 .

2. aol x. t .  A.] Dan. 7, 10; Apoc. 5 , 11. — Man beachte den 
Parallelismus von Vers 2 u. 3. — Dieser Drang zu parallelisieren ist 
ein sehr wichtiges Moment in der Entstehung der liturg. Formeln. Aus 
ihm heraus erklären sich z. B. Gebete wie Markus-Lit. Br. 119, 17aff. 
oder 130, 7 ff.

3. Die in [ ]  beigefügten Worte stehen nicht im Text bei Wobb.
5 ,  8 . Über die Notwendigkeit, sie einzufügen, s. unten S. 321. —  
Vgl. Jes. 6, 2 . — r« £ök] aus LXX Hab. 3 , 2 : i v  fisotn d vo  Cwwv 
yvcoo&ijffri; vgl. Clemens Alex. Strom. VII, 7.

5 . Vgl. Jes. 6 , 3. —  Das Responsum der Gemeinde, das Jes.
6 , 3 wiederholt, ist offenbar nicht mit angeführt, da es sich nur um 
die Formulare für die Kleriker handelt. Dafs die Gemeinde aber wirk
lich respondiert hat, geht aus der Anknüpfung 4, 1 hervor.
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■Gußudjd', nlriQTjq o ovQuvog y.ul Herr Zebaoth, voll der Him m el
3; y r  r t jg  do'fyg a o v '  und die Erde deines Ruhmes.

4 .  1 . ntijQrjg i o t i v  o oI qu-  4 .  1 . Voll ist der H im m el, 
■vog, 7ifo)Qr]g t a i l v  xu) r; yrj voll ist auch die Erde deines
Trfi f.aya\o7iQtTiovg oov  öo'6,rjg’ erhabenen Ruhm es;

2 . xvqif t mv  övvu/iiftov, 2 . Herr der H eerscharen, er-
7i\>iQ(.oaov xui trt v frvotuv  x u v -  fülle auch d ieses Opfer m it
xi]v xr\g artg övvu(.iuoq xu) rrjg deiner Kraft und m it deiner
oijQ /LKTul^xfjtcog' Teilnahm e;

3. ooi yuQ TiQoorjvtyxuf.itv 3 . denn dir haben wir dieses
vuvTTjV ti jv Ccaouv & vo tuv  Tijv lebendige Opfer, die unblutige
nQooqioguv Try uvulfiuxTov.  Darbringung dargebracht.

4 . aol TTQoorjvtyxu/Lifv tov 4 . Dir haben wir d ieses Brot,

4 .  2. x v o i e  r .  d v v  ] (vgl. o  og  r d v  d v v d fx E t o v  XVI, 12, 22; Const. 
Ap. VIII, 29, 2 ) entweder „Herr der K räfte“, mit Rücksicht auf das 
folgende dwupecog oder richtiger „Herr der Heerscharen“ nach LXX  
(z. B. Amos 6, 15; Zeph. 2 , 9; Sach. 1 , 3; Jer. 40, 12  u. ö.) für

So schon bei J u s t i n ,  Dial. 29. In den griechischen Litur- 
gieen (vgl. jedoch Const. Ap. V III, 29 , 2) erscheint diese Formel nie
mals. Nur in den Responsorien der Gemeinde ist an dieser Stelle
überall die Formel x v q i o g  o a ß u ü d -  festgehalten. —  7iA^.] VII 8, 20. __
ttJ? ff. <y.] Zu tivvapig  an dieser Stelle vgl. die Lit. der Abess. Jako-
biten Br. 233, 10. Sonst vgl. X V I 1 2 , 25; XVII 13, 15. Auffallend
ist die Wendung: nlriQwaov xal ttjv &ua(av ravxr\v . . .  rijg orjg p t ru -  
Irj^ttog. Offenbar ist der Gedanke, dafs Gott, indem er sich das Opfer
aneignet, es mit „ K ra ft“ erfüllt. Bekanntlich ist sonst in der liturg.
Sprache von Justin (lA pol. 67) an /utruL  term. tech. für den Genufs 
des Abendmahls durch die Gläubigen (vgl. II 6 , 28; V 8 , 3 vom Ge
brauch geweihten Öls und Wassers).

3. Man beachte den Parallelismus zwischen Vers 3 u. 4 und 
Vers 9, und zwischen Vers 6 und Vers 10 . — Ccog. #.] Röin. 1 2 , 1 . Das 
folgende ry-v nQoatf. r. «. ist Apposition dazu. — &va(a, nQoocp.] Eph.

4. 6luo((olua ] vgl. 5. 7. 9. 1 1 . ‘0 ,«. bezeichnet nie die Eigenschaft
der Ähnlichkeit, sondern immer etwas Konkretes, nämlich die Erschei
nungsform eines Etwas, wie sie dem Wesen desselben genau entspricht. 
B ei Plato (Parmen. 132 D) haben die Ideen ihre öiuoiMfj.aTa, ihre ihnen 
entsprechenden Erscheinungsformen, insofern sind sie naQaStlyy.aTa. 
IlaQ. und öfji. sind also Korrelatbegriffe. So z. B. LXX Ezech. 2 , 1 : 
ouoitaua dö^rjg xvoCov d. i. die Form, wie die cFofa xvqCov in die Erscheinung 
tritt. Daher dann einfach die G e s t a l t ,  die ein Ding zu tragen pflegt, 
=  fxoo(fri, z. B. Ezech. 8, 2 LXX: 6tu. dvJoög: die Gestalt, Erscheinung 
eines Mannes; oder Ezech. 8 , 3 LXX: <5(u. %£i(>ög: ein Gebilde, was 
wie eine Hand aussieht, oder vgl. Ezech. 1 , 2 2 . 26. Deut. 4 , 12. 15. 
Apoc. 9, 7 (ra o/uotw/j-ara t Sj v  ay.Qiöwv). Dann aber bedeutet o/u. auch 
das A b b i l d ,  was man von solch einer abbildenden Erscheinungsform  
gemacht hat =  ilxwv, wobei immer der Grundgedanke der Ähnlichkeit 
durchschlägt, während tixwv mehr die E r s c h e in u n g s f o r m  betont. 
So steht das Wort LXX Deut. 4, 16 ff. 1 Kön. (1 Sam.) 6 , 5. lM acc.
3, 48. Ps. 105, 20 . Wie häufig es für das berühmte Christusbild von 
Edessa gebraucht wird, giebt v. Dobschütz (Chiistusbilder I ,  248*) an.

Zeitschr. f. K .-G. XX, 3. 25
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u q i o v  t o v t o v , i o  bf.ioiwf.iu tov das Abbild des Leibes des E in -  
o w f i aTo g  tov f i o v o y i v o i g .  geborenen dargebracht.

Interessant ist namentlich eine Stelle , in der dieses Bild ö f x o i w f i a  t o u  
a n a Q a X X ä x x o v  n a T Q o g  ö f io c w f ia T o g  genannt wird, also das Abbild des 
genauesten Abbildes des Vaters (II, 85**, 8). Es hat also gewissermafsen 
denselben Wert wie Christus selbst (vgl. besonders H o ls t e n ,  Jahrbb. 
f. prot. Theol. 1 [1875], 451 f.). — In der Vulgata, wie überhaupt in 
der Latinität, wird oft. fast immer mit similitudo, seltener mit sirnulacrum 
übersetzt; nur Deut. 4 , 12 erscheint einmal forma. — In welchem 
Sinne haben wir nun otu. in unserem Falle zu nehmen? Wie hat man 
es zu verstehen, dafs das Brot und der Wein o i /n o i ^ f i c c  t o v  a d f i a r o g  
bezw. t o v  a X f iu T o g  sind? wie ist ferner der Ausdruck: ro ö fio io j/L ia  t o v  
& a v c iT o v  n o i o v v r s g  (Vers 7) zu verstehen? Fassen wir to  d f io i ' t o f i a  
t o v  a ü f x a r o g  als: , ,Erscheinungsform des Leibes Christi“, so würde die 
sakramentale Betrachtungsweise durchschlagen. Nun ist aber offenbar 
hier —  man vgl. das n Q o a r j v i y x u f i e v ,  Vers 3 die Ausdrücke: £ cö o a  d - v a i a  
und 7iQ0G(fi0Qa ä v a i f i a x T o g  und vor allem Vers 7: n a o u x a X o v f i t v  t f i ä  
Tf j g d -v a C a g  T a v r r jg  — an den Opferakt gedacht: Wie Christus seinen 
Leib und sein Blut geopfert hat, so opfern wir jetzt r« ö^uot^u«r« von 
Leib und Blut, also seine Abbilder. Diese Fassung stimmt auch allein 
zu dem Ausdruck: ro ö f io C io fx a  t o v  d c t v a T o v  n o t o D v T e g : Wir vollziehen 
das Abbild des Todes Christi. Bedenkt man aber, wie für giiechische  
Denker o /n o ico /u c t  und die Sache selbst sich ganz anders berühren, 
ganz anders ineinander aufgehen, als nach unserer Vorstellungsweise, 
so finden wir hier eine Brücke zu der Vorstellung, dafs eben auch für 
den Genufs Brot und Wein Leib und Blut Christi sind. Im vorliegen
den Gebet ist aber diese Folgerung noch nicht gezogen, denn in der 
Epiklese (Abschnitt 5) wird das Brot ei st durch den heiligen Geist zum 
Leibe des Herrn, bis dahin ist es doch nur dfioiwfiu. — Wir sehen also, 
die Bezeichnung 6fi. für die Abendmahlselemente entspiicht der Be
zeichnung a v T L T v n a  oder o v f i ß o X a ,  die wir bei Gregor v. Naz. (Or. 4 , 
52 opp. I ,  101B) und bei Euseb (dem. evgl. 1 , 10 ed. Gaisford I, 
105, 1) finden. Auch hier ist nur an die Opferhandlung gedacht (vgl. 
L o o f s ,  Art. Abendmahl II in HREa, I ,  51 , 14ff.). Die Bezeichnung 
ofx. für die Abendmahlselemente findet sich in den griechischen Schiift- 
stellern meines W issens niemals. Unsere Stelle aber beweist, wie stark 
damals gerade diese Gedanken lebendig waren. — Es wird nicht über
flüssig sein, mit einem Wort auf eine Wendung einzugehen, die Ter- 
tullian bietet. Er nennt bekanntlich an zwei Stellen den panis figura 
corpoiis Christi (adv. Marc. III, 19 u. IV, 40). Liefse sich nun nach' 
weisen, dafs figura eine gebräuchliche Übersetzung von öiuo(a>fA.a wäre, 
so würde o(u. im vorliegenden Falle wohl sicher mit „G estalt“ zu über
setzen sein, mit „Erscheinungsform“, wie L e im b a c h  (Beitläge zur 
Abendmahlslehre Tertull., S. 65, l b ; vgl. dagegen L o o f s  a. a. 0 .
S. 59, 26 ff.) figura wiedergeben will. Allein auch Tertullian braucht 
mit fast allen Lateinern für 6fx. den Ausdruck similitudo oder sirnulacrum 
(vgl. R o e n s c h ,  Das N. T. Tertull., S. 328 Röm. 6 , 5; S. 334 Rom.
8, 3 ; S. 487 Phil. 2 , 7). Figura entspricht vielmehr dem griech. a x ^ u .  
Also ist ein Zusammenhang zwischen unseier Stelle und denen Tertul- 
lians ausgeschlossen. Liefse er sich nachweisen, so könnte man wohl 
mit Recht schliefsen, dafs ötu. bezw. figura auch sonst dem liturgischen 
Sprachgebrauch angehörten. Mir ist nur eine Stelle in den Liturgien 
bekannt, wo das Wort öfioCwfxa, und zwar in demselben Zusammenhang, 
vorkommt. Wir besitzen nämlich eine syrische Anaphora, die wahrschein
lich der persischen Kirche angehört, in der sich folgender Passus nach
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5. o agrog o lxog  t o v  a y lo v  5 . D ieses Brot ist das A b-
au)f. iaToq i o n v  c/h o i m /liu, bild des heiligen  Leibes,

6 . a n  o x vg t og  I t j oovg %gi-  6 . denn der Herr J esu s
GTog i v  i] v v x x l  nug t öi öoTO  Christus nahm in der N acht, in
t l a ß t v  a g x o v  xa i  ix?iaoev x a i  der er verraten ward, das Brot
i d l d o v  Toig f . iud'rj iatg u v t o v  und brach es und gab es seinen
’k i y w v ' l a ß s i t  xa i  (puytTt ,  t o v t o  Jüngern und sprach: N ehm et
f o r t v  t o  o a t f i u  {.tov t o  vTitQ und e sse t, dies ist m ein Leib,
v(.u~)v x h u f i i v o v  t ig  u y t o t v  der für euch gebrochen wird
a j u a p T i a v ’ zur Vergebung der Sünden;

7. d i u  t o v t o  xai  r /nt lg  t o  7 . deshalb vollziehen auch
of.iotwf.ia t o v  d - av a t o v  n o i o i v -  wir das A bbild des Todes
Tig t o v  u q t o v  n goar tv t y x a f i t v  [Jesu] und haben das B rot g e -
xa l  n u g u x a l o v f i t v  Öia t r g  & v -  opfert und bitten durch dieses
o t a g  T a i T i j g ’ x a T a l l a y y & i  n a -  O pfer: Versöhne dich mit uns
a i v  r f d v  xa i  ikaad"^Ti &e£ r f jg  allen und sei gnäd ig , Gott der
alrid-ilug'  W ahrheit;

8 . xui  (orsntQ o uQTog a v r o g  8 . und wie dieses Brot zer-
t o x o g m a f i f v o g  r{v In av t o  t m v  streut war über den Bergen

Bickells Ü bersetzung ins Lateinische findet: . . . accepit panem et vi- 
num quae fecerat voluntas ipsius, sanctificavit ea per verbum Spiritus 
e t hoc mysterium  . . . reliquit nobis et bonam s i m i l i t u d i n e m  co- 
m isit nobis u t quemadmodum ipse fecit [nos quoque facianius] iu g ite r“ 
(Br. 515, 3 0 ff.; der syrische Text in : Zeitschr. der deutschen morgenl. 
Gesellbch., 27. Bd. [1S73], S. 608ff.; unsere Stelle S. 612). F ü r simili
tudinem steh t im Syrischen N irW l; das entspricht aber dem griech. 
6/l io Ccü/j . u  und steh t in der Pesc-hito überall für dieses W ort.

5. ay. oß/ua]  XXV 18, 2.
6. Über die Form  der Einsetzungsw orte vgl. unten S. 324. — Vgl.

1 Kor. 11, 23f. u. M atth. 26, 26. M ark. 14, 22. Luk. 22, 19.
7. nuQaxaX.I vgl. das oben S. 307 zu 2 , 1 Bemerkte. — ro  ofiot- 

wjxa ro v  O-avdrov noiovvreg]  vgl. darüber oben S. 310 zu Vers 4. 
M an vergleiche ähnliche Form eln , z. B. bei J u s t i n ,  Dial. 4 1 : tov 
uqtov (bezw. t o  noT^Qtov) n o i t l v  tig üvdfxvrjGiv tov na&ovg]  C y p r i a n ,  
Ep. 63 , 7:  „offerendo passionis Christi mentionem fa ce re “ ; E u s e b ,  
Dem. evgl. 1, 10: 7iQOG<f^Qtiv tlyv /uv^/urjv tov /xeydXov ß-vfxarog. Diese 
Form eln, die vielleicht unm ittelbar der L iturgie entlehnt sind, bleiben 
doch nur beim Vollzug der E r i n n e r u n g  an den Tod stehen, die vor
liegende Stelle ersetzt dagegen die E rinnerung durch ofioi. —  xaraX-  
Xdyrj&c n ü a iv  rjfxiv\ XXII 16, 13; XX IV 17, 15; XXVII 19, 13; vgl. I
4, 12; X II I  11, 12. — y.al iXdadrjji] Ps. 79, 9 LX X ; Dan. 9, 19 L X X ; 
L uk. 18, 13; XIX 14, 29; X X II 16, 13. — d-se rfjg aXrj&etag] Ps. 30, 6 ; 
2Clem. 19, 1 (#fd? t fjg äXrj&eiag)-, 3, 1; 20, 5 (narijQ rfjg (U.); in den 
sonstigen L iturgien unbekannt, in den Gebeten unserer Sammlung sehr 
häufig: I  6, 2 ; 6, 8 ; I I  6, 25; VI, 8, 7 ; V III 9, 10; IX  9, 23; X 10, 
10; XIV  11, 22 ; XV 12, 4; X X V II 19, 6.

8. ü gtkq  bis Gvvaj-ov ungenaues C itat aus Did. 9 , 4 (TU I I ,  30): 
wonfQ f v̂ tovto to xXaGfict dieaxogniGfitvov In d vw  twv öqswv xa i  Gvv- 
ayd-iv iy e v t r o  t v , ovtco Gvvayßr\T(M aov rj txxXrjGia itnö twv neqaTiav 
t fjg yfjg (tg Tt]v Grjv ßaGiXtfav.

25 *
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ogecov xai avvuy^ elg  eyeveio tig
IV, ovzco xul j v tv uyluv aov  
exxXrjaluv avvu^ov  ix  navTog  
ed-vovg xul nüorig yjvQug xul 
nuarjg noXeiog xul X(x)f.tt]g xul 
otxov xui  noirjoov /.i luv  Ctoauv 
xufroXixyv IxxXrpLav''

9 . ngoarjveyxu/. iev de xul to

nOTIjQlOV TO 0  /.101C0/LIU to v  u l -  
fnuTog,

1 0 . oti  o xvQiog h]Govg y g i -  
o i o g  Xußcov norr jQiov  /neru to 
deinvrjoui eXtye roTg e uvTov  
fiud'r^Tuig' XußeTt niere, t o v t o  
iaT iv  ?, xutvrj  dtud~rlxr), o i a n v  
T O  U l f K i  ( ,10V TO VTieQ V(.l(.OV

exyvvof- ievov  elg u tp ta iv  a / . iag-
Tfj/LlUTWV.

11. diu TOVTO TlQOOqveyXU- 
/.iev xul rf.ieTg to  n o T r ß io v  
O/LlOl'cOjLlU UljLlUTOg 7lQ0(jdy0VTtg.

5. 1. eniÖ7jf.irjauTio d~ee t fjg
uXrjfrelug o a y io g  a o v  Xoyog  
e n l  tov  uqtov t o v t o v , rlv u  y e -  
vrjzui  o uQTog au)(.ia to v  Xoyov,

\ T \ ' t mt Cf
x a i  ent to n O T rg io v  t o v t o , t v a  
yevrjTai to n o n ]  q to v  utf.iu Tttg 
uXrjd'etag.

2. xul nolrjoov ni vrug Tovg
XOlV (O l’O V V T U g  CpU(J[lUXOV t y o r j g

X a ß e iv  e lg S fQ u n e lu v  n u v i o g  
voarjf.tuTog xul elg e v d v v a f .n o -  
o iv  nuarjg n g o x o m jg  xul u g t r i jg  
f.ti] elg xuTuxQ ia iv  { h e  T^g uXrj-

u nd  zusam m en g eb rach t E ins 
w u rd e , so sam m le auch  deine 
h e ilige  K irch e  aus jeg lich em  
V olk un d  jeg lich em  L an d  und  
je g lic h e r  S ta d t und  D orf und  
H au s u n d  schaffe e i n e  leb e n 
dige a llg em ein e  K irc h e ;

9 . w ir h ab en  a b e r au ch  den 
K elch  d a rg e b ra c h t , das A bb ild  
des B lu tes,

1 0 . d enn  der H e r r  Je su s  
C h ris tu s  nahm  den  K elch  nach  
dem  M ahle un d  sp ra ch  zu se inen  
J ü n g e r n :  N e h m e t, tr in k e t, d e r 
n eue B u n d  is t  d ie s , was m ein  
B lu t is t, das fü r euch  v e rg o ssen  
w ird  zur V e rg eb u n g  d e r Sünden .

1 1 . D eshalb  haben  auch  w ir 
den K elch  g eo p fe rt un d  das 
A bb ild  des B lu te s  d a rg eb ra ch t.

5. 1. E s m öge kom m en, G o tt 
d e r  W ah rh e it, dein h e ilig er Logos 
a u f  d ieses B ro t, d am it das B ro t 
w erde d e r Leib des Logos, u n d  
au f d iesen  K e lch , d am it d e r 
K e lch  w erde das B lu t d e r 
W ahrhe it.

2. U nd g ie b , dafs a l le ,  die 
davon gen iefsen , das H e ilm itte l 
des L ebens em pfangen  zur G e
n esu n g  von a lle r  K ra n k h e it und  
zur F ö rd e ru n g  a lle s  G edeihen 
lind T u g en d , n ic h t a b e r zum

10 . Vgl. 1 Kor. 1 1 , 25 und Luk. 2 2 , 20.
11. n q o a a y .] Lev. 3 , 1 LXX; Jakob .-L it. Br. 31 , 9. Zu kon

struieren ist: öfiolvjfxa aifj-arog n^oacty. Es ist der parallele Ausdruck 
zu: t o  6/uo(h)/Lia t o v  O-avarov noiovvzeg  Vers 7. Eigentlich: Wir voll
ziehen das Abbild seines Blutvergiefsens oder seines blutigen Todes.

5 .  Die Epiklese.
1. alf ia  rijg cdri&.] Mit aXt]&. kann nur Christus gemeint sein, wie 

X X IV 17, 11: dol«  xai  aivog rrjg altj&eCag, nach Joh.
2. ( p a Q u a x o v  fwi;?] genau so XVII 13, 23; vgl. V 8, 2 u. 3; XVII

1 3 , 19; XXX 2 0 , 23; ( p a q y , . ä O a v a a t a g  Ignat. ad Eph. 20 , 2; ad
Smyrn. 7, 1 ; Irenaeus adv. haer. IV, 18, 5; V, 2 , 2. 3; Acta Thomae 
ed. Bonnet 74, 20; Ägypt. KO. S. 59.
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&tiug (.irfit tig  tX tyyov  xui t v -  Gericht, Gott der Wahrheit, noch
t idog.  zur Schmach und Schande.

6 .  l .  fff y ä g  t o v  d y t v t j r o v  6 . 1. Denn dich, den Un-
i n tx u X t o u f i t & u  Öiu r o v  f i o v o -  geschaffenen rufen wir an durch
y t v o v g  t v  uylco n v t v f t u n "  den Eingeborenen im heiligen

Geist:
2. i X t r ^ t j i t o  o Xubg o l r o g , 2 Erbarmen finde dieses Volk,

n g o x o n ^ g  a & c a fh jr c o , u n v o r u -  gewürdigt werde es des Ge-
X^tioguv u y y tX o i  a v f m u g ' v r t g  deibens, gesandt mögen werden
iw  Xum t ig  xuTugyr jü iv  t o v  n o -  die E n g e l, beizustehen dem
vr jgov  xui t ig  ß tß u 'u o o iv  rr t g Volk zur Überwindung des Ar-
ixxXrjalug.  gen und zur Befestigung der

Gemeinde.
7 . 1. nugux.uXoif . i tv d i  xui  7 . 1. Wir bitten aber auch

v n i g  ttuvtmv tiov xtxoif.irjf. iivtov,  für alle die Verstorbenen, deren
w v  i oTi v  xui  u vuf i v t j o i g .  Gedächtnis wir auch begehen.
(fi-trä tt]v unopoXrjv twv ovofiuT(ov) (Nach dein Vorsagen der Namen)

Abschnitt 6, 7 u. 8 bilden das I n t e r c e s s io n  s g e b e t  (vgl. z. B. 
in der Markus-Lit. Br. 126, 12 ff.; in den Const. Ap. VIII, 12,18 Br. 21, 
1 5 ff.), das für die gegenwärtige Gemeinde (Abschn. 6) , für die Ent
schlafenen (Abschn. 7) und für die, die im Gottesdienst geopfert haben 
(Abschn. 8). Welche Erweiterung zeigen dagegen die späteren Liturgien!

6 . 2. anoar. äyytX oi Gvfznao. rtjJ A.] Parallelen zu dieser Stelle 
bieten XIX 15, 2: xai dvväfxfig ayytXixag anoar t ik o v , iva o Xaög aov 
ovrog cinag liyiog xai Gt/uvög rj\ XXIV 17, 12: Sog avTTjv [ t rjv txxXr)- 
aiav TavTTjv] f / t i v  S-ei'ag ävväfitig xai xa&aooiig ayytXovg XsirovQyovg; 
vgl. auch XI 1 0 , 13 u. XXVII 19, 22. Die uns bekannten Liturgien 
bieten dazu keine Parallelen. — etg xaraQ. r. nov.] vgl. Hebr. 2, 14; 
XXIV 17, 17: xaTapyeiv;  6 nov. ist der Teufel; VIII 9, 15 von den 
Dämonen. — dg ßtß. Tijg txxX] ßtßaiojoig LXX Lev. 25, 23 und Sap.
6, 19. Zur Sache vgl. XXI 16, 1 und XXVII 19, 11. — lxxXr\a(a 
ist entweder die Einzelgemeinde oder die Gesamtkirche.

7 . Gebet für die Entschlafenen.
1 . Zu ävafiv. vgl. Canon. Hippolyti § 169 (TU VI, 4 , 106 u. 200) 

und Anonym, in Hiob III opp Origenis ed. Lommatzsch 16, 238 (me- 
morias), wo die Totenmahle gemeint sind, an die hier nicht zu denken 
ist. —  fiera t. iinoß. r. övofi.] vnoßoXr), ein W ort, das den Philologen 
viel Kopfzerbrechen gemacht hat (vgl. H e r m a n n , Op. 5 , 301 ff. und
7, 65ff.; B e r n h a r d y ,  Grundrifs der griech. Litt. II, 7 2 ff.; W ila m o -  
w i t z  in: Philol. Untersuchungen, 7. Heft: Homer. Untersuchungen,
S. 2 64ff.), bezeichnet eigentlich: das Vorsagen, z. B. das Vorsprechen 
eines Eides. Daher ?£ vnoßoXfjg tintTv , , reden auf Grund dessen, was 
einem vorgelcgt, d. h. vorgesagt oder angegeben wird“. Die Antike 
kannte ein Kampfspiel, bei dem der eine einen homerischen Vers be
gann , den der andere fortsetzen mufste. Das Anfangscitat war für 
den ändern, der antworten, daran anknüpfen mufste, eine vnoßoXrj. 
Kann man das Wort in diesem Sinne hier verstehen? Sehr gut. Denn 
man mufs sich den Verlauf so denken, dafs der Diakon die Namen der 
Verstorbenen recitiert, und der Bischof läfst darauf als auf die vnoßoXrj
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2. uyiuaov zug  \pvyag  z a v -  
r a g ' a v  yag  n ü aag  yivday.tig .

3. uyiaoov  naaug Tug tv  
yvQUp y.oijKrjd-ticrug.

4 . xai ovyxaxagi$f.irf iov  
n u a a ig  xaig ay la ig  aav  Övvu- 
/ .itaiv xai Öog uvzo lg  ro n o v  xai 
f.lOWjV t v  if[ ß u a i l t l a  oov  ‘

8 . 1 . öi'^ai d t  xai z r v  t v -  
/ agioxluv  r o v  Xuov xai t i  l o -  
y r joov  xovg n g oa tv tyxovxag  t u  

n g o o q o g a  xui rü g  tvy a g ia x la g  
xui y u g io u i  v y t lu v  xai oXoxfoj- 
g iav  xui tv9~v(.iiuv xa) nuouv  
n g o x o m y  y jv y i jg  xui a(bf.iazog 
oXcp xio Xuj’i r o v n o

2. H eilige  diese Seelen; denn 
du kennst alle.

3 . H eilige alle die in dem  
Herrn entschlafenen Seelen.

4 . Und zähle sie zu allen  
deinen heiligen  M ächten und 
gieb ihnen eine Stätte und 
Ruhe in deinem  Reiche.

8 . 1. Nimm aber auch an 
den Dank des Volkes und segne  
d i e , die die Opfer und die 
Danksagungen dargebracht ha
b en , und schenke in Gnaden 
G esundheit und volle Kraft und 
frohen Mut und alle Förderung 
der Seele und des Leibes d ie
sem  ganzen Volk

t&v ovofi.MT(ov das Gebet folgen, wie das denn auch thatsächlich in den 
überlieferten Liturgien der Fall ist (vgl. z. B. Markus-Lit. Br. 129, 9). 
Unsere Stelle ist das älteste Zeugnis für diese Sitte Über vnoßolt] 
im Sinne von: „B edeutung“, „W ortsinn1-, „B ezeichnung“ vgl. M ig n e ,  
Patr. Graeca 10, 236A. — Der Zusatz: ^ tr a  rr]v vnoß. t(ov dvojA,. kann 
aber keinesfalls Bestandteil des Gebetes selbst sein. Vielmehr ist dies 
eine Zwischenbemerkung, die wir in Klammern setzen würden, wie es 
auch oben geschehen ist, in Abweichung von Wobbermin, der diese 
W orte zum Vorhergehenden zieht und nach övofx. einen Punkt setzt. 
W ie mir scheint, nicht mit Recht. Denn gemeint ist jedenfalls, dafs 
nach dem Worte äva/uvriGig die Verlesung der Namen erfolgt und dafs 
danach also fortgefahren werden soll: äyiaaov x . x. l .  Man mufs diesen 
Zwischensatz verstehen wie die Überschriften z. B. über Gebet II: M tz a  
Ttjv tvyrjv xXdaig, oder über Gebet III: AI t j a  to d'id'övcu ttjv xldoiv.  
Ja streng genommen sind dies ja gar nicht Überschriften, sondern orien
tierende Zwischenbemerkungen. So und nicht anders sind auch die vor
liegenden Worte zu verstehen.

2 . u y C a a o v  r. if/vy. r a u r a g ]  setzt voraus, dafs die Namen der Ent
schlafenen verlesen sind.

3. a y t a a o v  n .  r a g  l v  x. xoifj,.] vgl. 1 Kor. 15 , 18; 1 Thess. 4 , 16; 
Apoc, 14, 13; Const. Ap. VI, 30, 1 .

8 . Gebet für die, welche geopfert haben.
1 . tvy.\  bedeutet hier wohl sicher das „D ankgebet“. VI 8 , 11 

bedeutet das Wort tvy .  sicher die Abendmahlselemente, a m p a  y.ai altu a  
(Z. 8). (Vgl. m e in e n  Art. in der Zeitschr. f. prakt. Theol. 1898 [XX],
S. 97 ff.) Der Satz lautet: Jo? t rjv evkoyiav  zavzr jv  tig t^qt]Giv trjg 
xoivwvCag xa i  t lg aGipdXtiav Tijg ytvof itvrjg evyaQiGxiag. Der Gedanke, 
dafs Gott die „Abendm ahlselem ente“ annehmen soll, ist trotz oben 4, 2 
undurchführbar. — za  7TQoGip.] vgl. das oben S. 305 zur Überschrift 
Bemerkte. —  zag evxccQ.] Sind die Dankgebete oder die Abendmahls
elemente gemeint? An sich ist beides möglich. Aber mir will es wahr
scheinlicher erscheinen, dafs an die ersteren zu denken ist. Denn ein
mal ist es nicht zu empfehlen, ein und dasselbe Wort so nahe neben-
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2. öia  tov ( . tovoyfvotg  a o v  2. durch deinen Eingebornen,
hjaov  XQiaxov tv  ay(u> n v t v -  Jesus Christus, im h eiligen  G eist;
ftUTt ‘

3 . (uontQ j v  xai to r iu  xai  3 . wie es war und is t  and
ia vu i  ttg y tv ta g  y t v t d v  xai d g  sein wird von G eschlecht zu
ro v g  a if - in a v iug  ahZvag t (Zv G eschlecht und in a lle  Ew igkeit.
u k v v l o v . a f i i j v .  Amen.

Treten wir nun in eine Besprechung dieses Gebetes ein! 
U nd zwar werden wir die einzelnen Abschnitte gesondert 
behandeln müssen.

A b s c h n i t t  1,  das e u  c h a r i s t i s c h e  D a n k  g e b e t .  
D er erste, der uns überhaupt von diesem wichtigen Gebet 
Z eugnis giebt, ist Justin, und es kann keinem  Zweifel unter
lieg en , dafs zu seiner Zeit das G ebet, das der Bischof frei 
sprach, einen D ank für die Schöpfung der W elt und die 
Erlösung der Menschheit enthielt —  ein D ank, der jedenfalls 
in  die Einsetzungsworte ausklang

Dieser Gebetsinhalt war ohne Zweifel der allgemeine. 
D enn er hat sich in den folgenden Jahrhunderten noch er-

einander, wie hier, in verschiedenem Sinne zu nehmen, sodann aber ist 
der Plural tv^agioTiai für die Abendmahlselemente sonst nicht nach
weisbar, was allerdings nicht zwingend sein würde; endlich aber haben 
nicht einzelne, sondern es hat die ganze Gemeinde das Abendmahl dar
gebracht. Dank haben sie alle dargebracht, aber nur einzelne noooyoQa 
und Dankgebete. Wir haben hier also an die zu denken, die besondere 
■Gaben beim Gottesdienste opferten.

3. Ygl. 1 Clem. 61 , 3 und A s s e r a a n u s ,  Missale Alex. I I ,  66 
(k o p t).

1) Dial. 41. 70. 117; lA po l. 13 — Übrigens deutet der Umstand, 
dafs man an den beiden zuletzt angeführten Stellen (vgl. lA pol. c. 13: 
i(f  olg 7iQoay(Qü[At&a nüaiv)  ebenso gut an jede Mahlzeit wie ans Abend
mahl denken kann, darauf hin, dafs noch zu Justins Zeit das eucharist. 
Gebet sich nicht wesentlich von einem Tischgebet wird unterschieden 
haben. Zur Sache T h. H a r n a c k ,  Der christl. Gemeindegottesdienst,
S. 261 ff. — Mir will aufserdem sehr wahrscheinlich erscheinen, dafs 
in diesem Gebet auch die Stelle Mal. 1 , 11 (oder 10 — 1 2 ) eine Rolle 
gespielt hat. Denn an zwei Stellen, wo vom Abendmahlsgebet die Rede 
ist, citiert Justin auch jenes Prophetenwort, nämlich Dial. 41 u. 117 
(vgl. aufserdem 28 u. 116). Noch in der Markus-Liturgie (Br. 126, 7 ff.) 
kehrt dieses Citat in diesem Zusammenhang wieder (vgl. das nQooyiQtTat, 
in Dial. 41 und Br. 126, 9 gegen LXX: nQoadysTui).
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halten. So bei Cyrill von Jerusalem (Cat. 23, 6; Br. 465r
14 ff.), so in den apostolischen Konstitutionen (8, 12, 4; Br. 14, 
25 ff.), bei Chrysostomus (in 1 Kor. 24, 1; Opp. X , 212; 
Br. 474, 4 ff.), bei Jakobus von Edessa (Assemani, Bibl. 
Orient. I, 482). In der Jakobus-Liturgie ist der Dank fü r  
die Schöpfung zu einem Dank m it der Schöpfung geworden 
(Br. 50, 12 ff.). Eine eigene Gestalt hat das ganze Gebet 
in der Markus - Liturgie (Br. 125, 21 ff.) erhalten1, aber 
deutlich ist auch hier noch der Grundtypus zu erkennen.

Neben dieser Form des Abendmahlsgebetes zeigt sich 
nun in Ägypten, und zwar in der sogen. Ägyptischen Kirchen
ordnung, eine andere: der Dank wird nicht für die Schöp
fung, sondern nur für die Erlösung dargebracht (TU VI, 4 r
51 ff.). Das Gebet beginnt nicht, wie sonst üblich, indem 
das voraufgehende: „Es ist würdig und recht“ wieder auf
genommen wird, sondern einfach: „Wir danken dir, Herr,, 
durch deinen lieben Sohn, Jesus Christusu  u. s. w. Wann
diese Form aufgekommen ist, wissen wir n ich t2. Weite
Verbreitung hat sie nicht gefunden. Sie kehrt nur in der
Liturgie der abessinischen Jakobiten wieder.

Offenbar gehört unser Gebetsstück, so wie es lautet,,
keinem dieser beiden Typen an. Dadurch wird es höchst 
wahrscheinlich, dafs es auf einen besondern Verfasser zu
rückgeht, der es für einen ändern Text eingesetzt hat.

1 ) Eine spätere Einschiebung aus dem syr. Typus (Br. 51, 12  ff.) 
bilden die Worte Br. 125, 28—31, bezw. bis 126, 2 , wie deutlich aus 
der Lit. der kopt. Jakobiten hervorgeht. Das n ä v r a  I n o i r j o a g  126, 2  

knüpft deutlich an: n d v r a  t u  i v  a v i o i g  (125, 27) oder wenigstens au 
das: G o l K t) 7i o i i ]Gccvti t o v  ä v & Q c o n o v  bis ö f io i i ü G iv  (125, 28) an. —  
Die Intercession (Br. 126, 12  bis 131, 16) unterbricht den ganzen Zu
sammenhang des Gebetes, das 131, 21 an 126, 10  wieder anschliefst. 
Diese merkwürdige Stellung des Intercessionsgebetes ist keinesfalls ur
sprünglich, sondern eine spätere Änderung, von der schon Jakobus 
v. Edessa (A s s e m a n i ,  Bibl. Orient. I , 484) Kenntnis hat. Übrigens 
erscheint sie auch in der Lit. der Abess. Jakobiten (Br. 228, 24 ff.)

2) Man könnte vermuten, dafs der Anfang des Gebetes einfach 
durch irgendeinen Zufall im Texte ausgefallen und nicht auf uns ge
kommen sei. Allein gegen diese Annahme spricht, dafs genau diese  
verkürzte Form in der Lit. der Abess. Jakobiten wieder erscheint (B i\ 
228, 17 ff.).



D ies ist um so wahrscheinlicher, als sich wenigstens im E in
gang die alte Form  erkennen läfst. D afs das Gebet zu
nächst ein Lob Gottes anstim m t, und zw ar als des Unfafs- 
baren, U berw eltlichen, deutet darauf h in , dafs das Gebet, 
das sonst an dieser Stelle zu stehen pflegte, dem a l l g e m e i 
n e n  T ypus wohl entsprochen haben mag.

K urz, überblickt man die sonst überlieferten analogen  
G ebetsstücke, so gewinnt man den E indruck , dafs wir es 
hier nicht mit einem „ gew ordenenu G ebetsstück , sondern 
m it einem „ gem achtenu zu thun haben, dafs hier eines 
Theologen Hand absichtlich ein Gebet geschaffen hat, das 
seiner Theologie entsprach und das diese seiner Gemeinde 
einprägen helfen sollte.

Dabei an Serapion zu denken, dagegen ist kein stichhal
tiger Grund zu finden, im Gegenteil, dafür läfst sich manches 
geltend machen. Die christologischen Fragen erregten seine 
Zeit in aufserordentlicher Weise. Dafs sie sich auch in die Li
turgie hineindrängten, das ist eigentlich nicht zu verwundern, 
sondern vielmehr zu erwarten. Dafs er ferner an Matth.
11, 27 anknüpft (vgl. oben S. 306), ist an sich schon be
greiflich, aber diese Stelle spielt in den christologischen 
Erörterungen überhaupt eine Rolle. So hat Athanasius einen 
Traktat über jenes Bibelwort verfafst, der aber, soweit er 
uns erhalten ist, auf die Worte, auf die es uns hier an
kommt, nicht eingeht, sondern nur den Anfang des betreffen
den Verses: ,,Alle Dinge sind mir übergeben von meinem 
Vater“ behandelt1. Wohl aber gehört Matth. 11, 27b mit 
zu den Bibelworten, die Athanasius sehr häufig ins Feld 
führt und bespricht2. Sollte etwa in diesen Eindrücken 
der Ursprung dieses Gebetsstückes ruhen ?

Richtig ist, dafs auch schon Origenes mit Matth. 11, 27b 
sehr eingehend operiert, und zwar in einer Weise, dafs sich 
das vorliegende Gebetsstück vollständig aus der origenisti- 
schen Theologie heraus verstehen läfst 3. Überhaupt bietet

1) Opp. I, 102 ff.
2 ) Opp. I , 4 1 6 B ; 4 4 3 E; 490C ; 585D ; 628F ; I I , 40C u. D ; 

226 E.
3) So vergleiche man mit 1 , 3— 5 folgende W orte, die sich un-
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unser Gebetsstück nichts, was nicht auch zur Zeit des Ori
genes oder unmittelbar nach ihr hätte gesagt werden können. 
Aber man sucht doch nach einem stichhaltigen Grund einer 
so eigenartigen Änderung einer traditionellen Form, und 
dieser lag in der Zeit des Athanasius viel eher vor als in 
der des Origenes. Daher wird die Überschrift, die das Ge
bet auf Serapion bezieht, wohl ein gutes Recht haben, we
nigstens in Rücksicht auf das erste Stück; wie es weiter steht, 
wird sich erst zeigen müssen.

Man kann gegen Serapions Verfasserschaft nicht ein
wenden, dafs das Gebetsstück die Nicänischen Schlagworte 
vermissen lasse. Wenn man bedenkt, dafs selbst Athanasius 
mit Nicänischen Formeln bis zum Jahre 346 zurückhaltend 
war 1, wenn man auch in den apostolischen Konstitutionen, 
deren nachnicänische Abfassung aufser Zweifel steht, an der 
analogen Stelle diese Formeln nicht findet2, so wird man 
in dem Fehlen der Nicänischen Formeln keinen Grund 
sehen, unser Gebetsstück vornicänisch sein zu lassen. Nach 
allem darf man wohl als sehr wahrscheinlich annehmen, dafs 
unser erster Gebetsabschnitt von Serapion redigiert ist.

Nur die ersten zwei Verse möchte ich von dieser Be
arbeitung ausnehmen. Denn die Formel A i i o v  x a i  d r / M i o v ,
womit das Gebet beginnt, ist ohne Zweifel älter als Sera
pion, jedenfalls die älteste dieser Art, die wir kennen. Denn 
schon die Formel ' u ä B i o v  w g  a X r j d - i S g  x a i  ö r / . a t o v  ist eine
Erweiterung, so alt sie auch sein mag (Const. Ap. VIII,
12, 4; Br. 14, 25). Vor allem gilt dies aber von Wendungen
wie: ( Q g  a l r j O ß g  a S , i o v  l a u  x a i  ö i x a i o v ,  n q i n o v  t e  x a i

mittelbar an die Citation jener M atthäusstelle als Erklärung anschlielsen: 
o ü t s  yccQ t o v  a y i v r \ T o v  x a i  TiccGrjs y e vr]T r jg  (fvatcog t iq w to to x o v  x a r  

a^Cav t l d i v a t ,  Tig d v v u T C t i  tag 6 y f v v t j a a g  a v r o v  nciTTjQ, o v r e  to v  7i k t ^ q u  

<ag ö  e / i \ p v / o g  Xoyog x a i  aofpia a v r o v  x a i  aXrid-tia (contra Celsum VI, 
17 ed. Kötschau II, 8 8 ; vgl. VI, 65 u. 68 ebenda S. 135 u. 138).

1 ) Vgl. L o o f s ,  Art. Arianismus in HRE3 II, 19, 21 ff.

2 ) Das Gebet (V III, 1 2 , 4) erinnert vielmehr in einzelnen W en
dungen, wie: 71QÖ navTM v alwviov ysvvijaag; viöv fx o v o y tv fj; Xoyov &töv 
=  tov tov S-eov Xöyov an die Eusebianische Formel vgl. K a t  l e n 
to u s c h ,  Apost. Symbol I, 229.



ocpEikoj .1 e v o v  (Lit. Jak. Br. 5 0 , 1 2 ) und ähnlichen, w ie sie in 
den späteren Liturgien sich finden (Lit. Mark. Br. 1 2 5 , 2 1 ; 

Syr. Jakobiten Br. 8 5 , 2 8 ;  Kopt. Jakobiten Br. 1 6 4 , 2 7 ;  

Basil. Br. 3 2 2 , 1 und 4 0 2 , 5 ;  Armen. Br. 4 3 5 ,  3 0 ;  M o n e ,  
Lat. u. griech. Messen, S. 1 9 )  1. Streichungen hat Serapion 
nicht vorgenommen. Also ist der E ingang des Gebets sicher 
ursprünglich. Ferner sind die W endungen aylvr\Tog TcazrjQ 

bezw. &eog und 6 f-iovoyevrjg irpjovg x g ia z o g  in Vers 1  u. 2 
so häufig in den folgenden G ebeten, dafs die gleiche H er
kunft dieser Gebete und jener Verse wohl anzunehmen ist.

A b s c h n i t t  2 hängt sowohl in der sprachlichen Form  
als auch im G edanken so eng mit den ändern Gebeten  
zusam m en, w ie es aus dem Kommentar zu ersehen ist, 
dafs schwerlich hier die Hand eines Redaktors anzuneh
men ist.

A b s c h n i t t  3, d a s  T r i s h a g i o n ,  jenes Stück, das sich 
fast wörtlich in den ägyptischen Liturgien des Markus und 
der koptischen Jakobiten wiederfindet (vgl. oben S. 2 9 4 ) ,  

hat Serapion ohne Zweifel in dieser Gestalt vorgefunden. 
D er G edanke, als ob er diese Form geschaffen und als ob 
sie sich aus seiner Liturgie in Ä gypten  weiter verbreitet 
habe, hat alles gegen sich und könnte nur dann ein Recht 
beanspruchen, wenn schlagende Gründe dafür sich beibringen 
liefsen. Dafs dieses Stück eine so reiche und fertige G e
stalt zeigt, kann nicht verwundern, wenn man bedenkt, dafs 
es zu den ältesten Stücken der Anaphora gehört. Schon im  
ersten Clemensbrief c. 3 4 , 6 findet sich die älteste l i t u r 
g i s c h e  Form dieses S tü ck es: M vqiccl /. ivQiadeg 7iaQEiOTrj- 

y te ioav  aucG), vmI %i Ä icil % ilia d e g  eX e i iovQ yovv  a v ro )  y m l  e x -  

■i'AQayov' cA y i o g  a y io g  a y io g  y.vQiog a a ß a to fr ,  7th]Qr]g 7cäaa  

i ) x x io ig  t fjg döZrjg a v z o v .  D iese Verbindung von D an.

1) Die einfachste und älteste Formel tritt wieder auf in der Lit. 
Chrysost. (Br. 321, 28 u. 384, 23 vgl, Jakob v. Edessa bei A s s e m a n i ,  
Bibl. orient. I, 482 Br. 492, 3), die ja eine Reduktion der üblichen L i
turgie aufweist. Es ist interessant zu sehen, dafs hier zu der ältesten 
einfachen Form zurückgegriffen ist. Ob sich das auch sonst bei den 
Reduktionen beachten läfst? Übrigens ist diese Form auch häufig bei 
M o n e  a. a. 0 . S. 17. 23. 25. 32.
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7, 10 und Jes. 6, 3 an d ieser S te lle  ist sicher dem  litur
g isch en  G ebrauch entlehnt. A lso  uralt ist d ieses S tü ck , und  
se in e  fertige E n tw ick e lu n g  in  früher Z eit hat n ichts V er
w underliches. (V g l. O rigenes in  Jes. hom . 1, 2.) N ur da& 
is t d ie F ra g e : I s t  d ie F o r m , d ie das S era p io n s-G eb et au f
w e is t , d ie ursprünglich  a lexan d rin isch  - ägyp tisch e gew esen , 
oder ist es d ie F orm , die die M a rk u s-L itu rg ie  und d ie  L i
turg ie  der k op tisch en  Jak ob iten  b ie te t?  D en n  V ersch ied en 
heiten  liegen  vor. D ie  w ich tigsten  sind fo lgen d e: 1. die  
W orte  bei Serap ion  3, 2 : d - g o v c o v  x v q l o t i ] t c ü v  a g y ß v  t f z o v -  
o l G j v  fehlen bei M arkus und bei den K o p ten , dafür liest  
die M arkus - L itu rg ie  o t q c i t l c c l  (B r. 131, 25). 2) In  3, 3
fehlen  zw isch en  den W orten  x a .  ö v o  r i f i u o c a z a  und  g e q ü -  
c p e i f .1  s ^ c c T C T S Q v y c c  fo lgende von  der M arku s-L iturgie  und  d en  
K opten  geb oten en  W orte: . . .  o o v  L Q a ,  r d  7 t o X v o f . i f . t a T a  y s -  
q o v ß l f .1  x a i  T a  . . . (B r. 131, 25 f. =  S w ainson  S. 48 und  
B r. 175, 24). E n d lich  3) sch liefst d ie M arkus-L iturgie d iesen  
G ebetsteil m it fo lgenden, dem  Serap ion s-G ebet gän zlich  frem 
den W orten : . . . x a t  d v o i v  u c r d f t E v a  x a i  x l x Q u y E v  e t e g o g  
7 c g u g  t o v  s t e q o v  d y . a t a 7 t a v G T O L g  G v ö f i a o i  x a i  d o i y f / z o i g  $ e o -  
X o y i a L g  t o v  m i i v l / u o v  x a i  T Q i o a y t o v  v f i v o v  a ö o v i a  ß o ü v v a  
ö o ^ o X o y o v v z a  X E X Q a y o v a  x a i  X i y o v c a  z f j  f i s y a X o 7 C Q E 7 C £ i  o o v
S o B j ]  A y i o g  I t y i o g  x. r .  X .  (B r. 131, 28 bis 132, 1).

F assen  w ir  die erste A b w eich u n g  in s A u g e , so ist zu  
sagen, dafs sich  der Z usatz des Serap ions-G ebetes aus E ph. 
1, 21 w oh l a u f Serapion  zurückführen  läfst. D en n  e r f in d e t  
sich  an dieser S telle in  versch iedenen  L itu rg ien , so in  den  
C onstit. A post. V I I I ,  12, 13 Br. 18, 26; bei C yrill von  J e 
rusalem  cat. 23, 6 Br. 465, 16; in  der J a k o b u s -L itu r g ie
Br. 50, 22 ff. und  in  der B asiliu s-L itu rg ie  Br. 323, 15 f. =  
402, 27. D och  leg t d ieser häufige litu rg isch e G eb rauch  
auch den G edan ken  n a h e , dafs erst ein A bschreib er den  
Z usatz e in gefü gt hat. D afs  er ursprünglich  in  der ä g y p ti
schen  L iturgie  sta n d , g lau b e ich  n ic h t , denn d ie M arkus- 
L itu rg ie , d ie den R eich tum  der F orm en lie b t , hätte ihn
kaum  w eg g e la ssen , um  so w en iger , als er ja  auch noch  
durch die Jak ob u s-L itu rg ie  g ed eck t w ar, die, w ie w ir g le ich  
sehen w erden, auch  hier von  starkem  E influ fs a u f d ie M ar



kus-Liturgie gewesen ist. Also entweder hat Serapion oder 
ein späterer Abschreiber den Zusatz gemacht. — Wenn 
aber die Markus-Liturgie in jeder Textform nach d q y a y y i -  
X c o v  hinzufügt: o r g a T i a i ,  so findet sich dieser Zusatz n i c h t  
bei den Jakobiten, sondern dafür ein W ort, dafs Swainson 
{p. 49) mit „tibi minist rantesBrightman (p. 175, 22) mit 
„serving thee“ übersetzt. Das Wort otqcctlccI ist aber an 
dieser Stelle nachweisbar auch in den Constit. Apost. VIII,
12, 13 Br. 18, 25 f. Ursprünglich ist dieses Wort dem 
ägyptischen Typus jedenfalls nicht.

Die zweite Verschiedenheit, nämlich der Ausfall der 
Worte o o v  t d a  v . t X .  im Serapions-Gebet, beruht ohne 
Zweifel auf einem Schreibfehler des Abschreibers. Denn es 
mufs auffallen, dafs im Serapions-Gebet die Cherubim fehlen, 
die sich sonst überall an dieser Stelle genannt finden, um 
so mehr, als die Worte r a  ö v o  T i f i u o T a x a  o e g a c p s t f i  gar 
keinen Sinn geben; das ö v o  weist offenbar auf die Seraphim 
und C h e r u b i m  hin. Zum Uberflufs aber können wir noch 
aus Athanasius naehweisen, dafs zu seiner Zeit an dieser Stelle 
weder die Cherubim fehlten, noch das Wort t a a .  In dem 
Traktat über Matth. 11, 27 (in illud: Omnia mihi 6) 
heifst es: % E Q o v ß l f i  Vj o s g a c p i f i  . .  . t t j v  ö o ^ o X o y i a v  T t g o o c p i g o v o L v  
und T O  T Q L T O V  TCC T l [ . t i a  t & a  T a v i a  7 l Q O O C p € Q £ l V  Z f j V  d o ^ o -  
X o y i a v  ^ ^ 4 y i o g  ä y i o g  c t y i o g  X s y o v x a  (Opp. I, 108 A u. C). 
W ir haben es also einfach mit einem lapsus calami hier zu 
thun 1 . Daher habe ich auch in den Text einfach diese 
ausgefallene Stelle, allerdings in Parenthese, wieder ein
gesetzt.

W enn endlich die M arkus-Liturgie einen A usgang dieses 
G ebetsteiles bis zum Trishagion zeigt, der im Serapions-Gebet 
keinerlei Parallele findet, so ist das daher zu erklären, dafs 
dieses S tück  aus der syrischen Liturgie eingedrungen ist. 
(Man vergleiche Br. 131, 28 bis 132, 1 mit Br. 50, 25—30 
und 8ö, 7— 10 und 482, 20 f.) D as konnte um so leichter 
geschehen, als auch dort schon als ein gem einsam er Besitz
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1) Ygl. aufserdem I s id o r  v. P e i u s . ,  Epp. I, 151: r« nolvofifictTK 
£ö« (ßr. 508, 41).
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stand aller Liturgien sich Jes. 6, 2 vorfand. Dafs jener 
Passus nicht genuin alexandrinisch ist, erhellt auch daraus, 
dafs ihn die Liturgie der koptischen Jakobiten nicht kennt 
(Br. 175, 27 =  Swainson 49b)

Wir dürfen also sagen, dafs das Gebetsstück 3, und 
fügen wir auf Grund unserer Erörterung oben S. 294 gleich 
hinzu, dafs auch 4, 1 ohne Zweifel ein alt überliefertes 
Formular der ägyptischen Liturgie ist, an dem sich schwer
lich eine redigierende Feder vergriffen hat.

Besonderes Interesse erregt nach verschiedenen Seiten 
hin das Gebetsstück 4: d ie  E i n s e t z u n g s w o r t e .  Hat es 
Serapion entworfen, oder lag es ihm schon in der Form vor, 
in der wir es jetzt lesen?

Dafs der Eingang des Gebetes (v. 1—4 a) jedenfalls ale
xandrinisch war, haben wir oben (S. 294f.) schon gesehen. 
Ein weiteres Stück, das man als liturgischen festen Bestand 
ausscheiden kann, ist das Citat aus der Didache (9, 4) im
8. Vers. Schon Wobbermin hat darauf aufmerksam ge
macht, dafs dieses Stück, sogar vermehrt durch Did. 9, 3, 
in der pseudo-athanasianischen Schrift De virginitate 2 § 13 
(Opp. II, p. 117 B u. C) citiert wird, und zwar habe der 
Autor dieses Gebet der Didache deshalb aufgenommen, 
„weil es im liturgischen Gebrauch der Kirche w ar“ (S. 26). 
Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dafs in derselben 
Schrift § 14 ein Gebet als Dankgebet nach dem Essen ge
boten wird, das durchaus die liturgischen Formen und den 
Aufbau zeigt, wie sie im Dankgebet nach dem Empfang 
des Abendmahls üblich waren. So beginnt das Gebet des 
Pseudo-Athanasius, um nur eine Parallele anzuführen, fast 
wörtlich wie jene Dankgebete 3. Die Entlehnung eines Ge-

1) Allerdings finden sich bei D id y m u s  v. A le x . (gest. c. 395), 
De trinit. 2 , 7 7 A W endungen, die der Liturgie entnommen zu sein 
scheinen, nämlich: a v r a v a t p w v o v v T w v  a a c y t f T o i g  a r ö f i a a i  xai uxcctcc-  

n a v G K p  (p io v y  (Br. 508, 39 ff.). Allein kann dies nicht ein Citat aus 
der syrischen Liturgie sein?

2) Übrigens tritt E ic h h o r n ,  Athan. de vita asce t., p. 2 7 sqq. für 
die Echtheit ein.

3) Jenes hebt an: e v y a Q tG T o v f i e v  x a i  a i v o v f i i v  fff, oti  x a T ^ i o i ß a g



betsstückes aus dem Gemeindegottesdienst zu privatem G e
brauch ist also nicht ohne Parallele. D azu  kom m t, dafs 
sich vielleicht aus einem früheren Gebrauch jener Didache- 
stelle im Gottesdienst eine Form el erklärt, die sich noch später 
mehrfach nachweisen läfst, nämlich die Form el: ayla [oov]
iv:/Jkr]Oia xfjg a7iö neqäzoiv eilig negätojv \rTjg olxov/nevr{g] 
Vor allem aber mufs dieses Citat alter Bestand dieses G e
betsstückes sein, da es nicht im geringsten in den Gedanken
gang pafst, der verfolgt wird. E s handelt sich um die 
W iederholung des Opfers Christi —  dazu pafst schlechter
dings nicht die Bitte um Einigung der Kirche. D ie Hand  
des Redaktors also liefs ein altehrwürdiges Stück stehen, 
obwohl es ihm den G edankengang unterbrach: das Stück  
war alt, populär, daher die Zurückhaltung.

Ist aber als sehr wahrscheinlich anzunehm en, dafs es  
alter Brauch w ar, an dieser Stelle die D idache zu citieren, 
so eröffnet das eine ziemlich weite Perspektive. Denn dann 
wird man annehmen müssen, dafs es eine Tradition gegeben  
h at, w o n a c h  d i e  A b e n d m a h l s w o r t e  n i c h t  e i n f a c h  
i n  e i n e r  b i b l i s c h e n  R e l a t i o n  n a c h e i n a n d e r  h e r -  
c i t i e r t  w u r d e n ,  s o n d e r n  w o n a c h  d e n  E i n s e t z u n g s 
w o r t e n  j e  ü b e r  B r o t  u n d  K e l c h  e i n  G e b e t s s t ü c k  
f o l g t e 2. D afs es z'i solch einer Form komm en konnte, 
ist ganz verständlich. Hier lebt die alte Sitte der Didache,
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j f r i i v  u s T ix X c e ß e iv  t o jv  u y a Q -G iv  t £ö v  g GHv ,  rG iv  g c i q x iv w v  TQO(f w v .  In den 
apostolischen Konstitutionen lesen wir: M e z a l a ß o v T e g  . . . ev% ttQ t.G T tfo (o -  

/ x e v  T(u x u t a l - iw G a v T i  f i j x ü s  f x t T a X a ß t l v  t (ö v  ä y ic o v  o c v to v  (x v g t t iq Co jv

(Br. 25, 19ff.) und iu der Jakobus-Liturgie: ILvyaqiGTovfiiv <soi X qigts

O &EÖS fjf-l& V  OTI TjijCoUGaS f j / l ia s  [A tT U G X H V  TOV GlbfAClTOS X a l  CClfJ-KTOS

g o v  (Br. 64, 3 2 a ff., vgl. aufserdem Br. 141, 9 ff. u. 342, 16 ff.).
1 ) Vgl. Const. Ap. V III, 1 2 , 18 Br. 21, 15; Cyrill v. Jerus., Cat.

18, 23 MSG 3 3 , 1044; Chrysostom. Br. 474, 27; griech. Basilius - Lit. 
der kopt. Jakob. R e n a u d o t  I, 58).

2 ) Diese Tradition braucht durchaus nicht allgemein gewesen zu 
sein. Das kann man nicht aus den oben angeführten Stellen schliefsen, 
in denen vielleicht ein Rest, eine Erinnerung an den liturgischen Ge
brauch von Did. 9, 4 vorliegt. Denn die Formel kann einfach später von 
einer Liturgie zur ändern gewandert sein, und das wird das W ahr
scheinlichste sein.
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je über Brot und Wein ein b e s o n d e r e s  Gebet des Dankes 
und der Weihe zu sprechen 1 , weiter. Zwar hat sich ein 
einziges grofses Dankgebet seit der Vereinigung des Abend
mahls mit dem Morgengottesdienst gebildet, aber innerhalb 
desselben merkt man noch die alte Trennung. Diese Zusatz
gebete, wie sie uns hier noch in V. 7 u. 8 und dann in
V. 11 vorliegen, sind später ausgefallen. Der Abbröcke- 
lungsprozefs zeigt sich schon in V. 11, dem kurzen Zusatz 
nach den Kelch-Einsetzungsworten. Höchst wahrscheinlich 
war früher auch danach noch ein längeres Gebet im Ge
brauch gewesen 2.

Hat nun auch die redigierende Hand die Form der Ein- 
setzungsworte V. 6 und V. 10 unangetastet gelassen? Wie 
verhält sich diese Form zu den uns sonst bekannten? Jeden
falls zeigt sich hier eine auffallende Abweichung. Gehen 
wir hinter die vermutliche Zeit unseres Gebetes zurück, 
nämlich zu Origenes, so hat er die liturgischen Einsetzungs
worte für den Kelch in folgender Form überliefert: Xccßere 

Ti/eve, tovto  [.tov I'o t i  to  a t i i a ,  to  vtcZq viaojv ev.yvv6f.ievov 

elg  acpeoiv d/tiaQTiüv  ' tovto  rco ie ire , b a a /a g  l a v  7iivr[Te} elg  

T t j v  e f i f j v  ä v c c f - i v r i o i v  (Hom. 12, 2 in Jerem. ed. Lommatzsch 
15, 233) 3. Dieselbe Formel kehrte auch bei den Vätern 
des vierten Jahrhunderts z. B. bei Cyrill von Jerusalem in 
Cat. 22 c. 1; bei Euseb, Dem. evgl. 8, 1 u. a. wieder. 
Bildet man nach Origenes die parallele Form fürs Brot, 
so wird man auf die Worte geführt: X a ß ere  cpayere ,  tovto  

[aov e o r i  to  G&f-ia, to vtcsq vlkTjv xXdjLievov elg acpeoiv

1 ) Dafs die Gebete Did. 9 Abendmahlsgebete sind, ist mir nicht 
mehr zweifelhaft (vgl. HRE3, Bd. V, Art. Eucharistie S. 563) und wird 
durch die Verwendung von Did. 9 , 4 in unserem Abendmahlsgebet nur 
von neuem bestätigt.

2 ) Dafs das Amen der Gemeinde, das sich in den späteren Litur
gien je nach den Einsetzungsworten von Brot und Kelch findet, ein 
Rest dieser Sitte wäre, läfst sich mit nichts beweisen. Vielmehr steht 
das Amen hier als Bekenntnisformel.

3) Den Nachweis, dafs es sich hier wirklich um die liturgische üb
liche Form der Einsetzungsworte handelt, hier zu erbringen, würde zu 
weit führen, doch behalte ich mir dies vor.
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ä / u c t Q T i & v  —• also fast genau die Form, die unser Gebet 
Vers 6b bietet. Man wird also annehmen können, dafs 
an diesem Formular nichts geändert ist, zumal die Ägyp
tische Kirchenordnung (S. 54) genau dieselbe Form bietet: 
„Nehmet hin, esset, das ist mein Leib, der für euch ge
brochen wird.“ Abweichung zeigt nur die Formel über 
den Kelch Vers 10b, und zwar zunächst durch den Zusatz: 
xovxo to x iv  r) xaivrj d ia& jxrj, o sg ti .  Ob hier wirklich 
die gebräuchliche oder eine redigierte Form vor liegt, ist nicht 
sicher zu entscheiden. Das Wahrscheinlichere ist immer, 
dafs die Einsetzungsworte in der traditionellen Form fest
gehalten worden. Höchst auffallend ist es aber, dafs in Vers 10 
der Zusatz (nach 1 Kor. 11, 25 b) fehlt: xovxo 7toielxe x .r .X . ,  
sowie die Anamnese. Auch die Ägyptische Kirchenordnung 
hat beides, und zwar in der Form: „so oft ihr es thut, 
werdet ihr es thun zu meinem Gedächtnis“ und: „Indem 
wir so seines Todes und seiner Auferstehung gedenken, 
bringen wir dir dar u. s. w.“ (S. 54). Später fehlt niemals 
weder die Citation von 1 Kor. 11, 25b, ja  es wird auch 
noch Vers 26 hinzugefügt, noch die Anamnese, und zwar 
hat diese etwa die Form: xaxayyeXXovxeg to v  xa x a  adqxa  
ö-avaxov xov uovoyevovg vioV to v  &eov xovxeaxiv 'irjood 
X qigxov xrjv xe ex vexqGjv dvaßuoGiv x a i  xrjv elg ovqcc- 
vovg dvdXr\\pLV 6f.ioXoyoVvxeg *. Diese oder auch nur eine 
ähnliche Formel hat schwerlich in der Grundform unserer 
Anaphora gestanden. Denn sie wurde von der Gemeinde 
gesprochen und knüpfte sich an die oben erwähnten Ko
rintherworte an. Wir dürfen also wohl annehmen, dafs uns 
hier Vers 10 die übliche Formel erhalten ist.

Dafs Vers 11 nicht ein von Serapion gemachter Zusatz 
oder ein Einschiebsel ist, ergiebt ein Vergleich mit der Ägyp
tischen Kirchenordnung und mit der Markus-Liturgie. Erstere 
fahrt nach der kurzen, oben mitgeteilten Anamnese fort: 
„wi r  b r i n g e n  d i r  d a r  d i e s e s  B r o t  u n d  de n  K e l c h ,  
indem wir dir danken, dafs du uns würdig gemacht hast,

1) Cyrill v. A lex., Ep. oecura. ad Nestor. 2 Br. 505 , I2ff. und 
508, 42 Anm. 19 vgl. Br. 133, 2 2 ff.; 177, 3 5 f.; 232 , 37 bis 233, 1; 
vgl. 52, 2 6 f.; R e n a u d o t  I, 68 u. 105).

Zeitachr. f. K.-G. XX, 3. 2 6
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vor dir zu stehen und dir als Priester zu dienen“ (TU VI,
4, 54). Und in der Markus-Liturgie lesen wir noch: ooi 
e x  t & v oid v  Öwqüjv 7£Qoed-tf'A.a/.tEV ev iü 7 iiö v  aov (Br. 133, 30 f. 
=  Swainson 54 u, 55a; vgl. Br. 178, 15 f. =  Swainson 
56b) — ein Sätzchen, das ganz ohne Zusammenhang, ganz 
vereinsamt dasteht Und daher unverständlich ist.

Was hat uns unsere bisherige Untersuchung über Ab
schnitt 4 in Bezug auf Verfasserschaft oder Bearbeitung, 
durch Serapion gezeigt? Dies, dafs wahrscheinlich alte 
Überlieferung zu erkennen ist im Eingang Vers 1—4a, in 
dem Citat aus der Didache in seiner erweiterten Gestalt 
Vers 8 und in den EinsetzungsWorten Vers 6 und Vers 10; 
endlich liegt wohl auch in Vers 11 irgendein alter Bestand
teil zu Grunde.

Wie aber steht es mit den Partien, in denen der Opfer
gedanke unter dem Ausdruck ö f t o u o f t a  so stark heraus
gehoben ist, nämlich Vers 4b u. 5; Vers 7 u. 11 ? Um zunächst 
dies festzustellen, so scheint mir die Perfektform: j z q o o -  

r } v e y v i a f . t e v  alt zu sein. Sie setzt voraus, dafs das eigent
liche Opfer, nämlich die Darbringung der Gaben, sich schon 
vollzogen hat, während die Vorstellung vom eucharistischen 
Opfer, wie sie der Verfasser dieses Stückes hat, die Präsenz- 
form fordert. Dafs die hier vorgetragene Opfervorstellung 
aber jedenfalls nachcyprianisch ist, dafs sie von einem Theo
logen in die Liturgie hereingetragen ist — man vergleiche 
den theologisch, aber nicht liturgisch gefärbten Satz: ö a q r o g  
o i c o g  t o v  a y t o v  o i o u a r o g  i a v i v  0 t . i o U o f . i a  Vers 5 —, ist höchst 
wahrscheinlich.

Wir haben also guten Grund, hier eine Überarbeitung, 
und zwar durch Serapions Feder, anzunehmen. Dem steht 
nicht im Wege, dafs wir das Wort öfiolcofia auch in einem 
syrischen Text gefunden haben (vgl. S. 311). Angenommen, 
dafs das Erscheinen dieses Wortes hier wie dort auf litur
gischer Tradition beruht, so kann es doch sehr leicht Sera
pion aus einer syrischen Liturgie entlehnt haben.

Kürzer können wir uns über d ie  A b s c h n i t t e  5—8 
fassen. Wesentliche Überarbeitungen können hier kaum 
vorgenommen sein. Denn sprachlich hängen sie sehr eng



mit den sonstigen, nicht serapionischen Gebeten zusammen. 
Alt scheint mir besonders die Epiklese (Abschnitt 5), und 
zwar deshalb, weil hier der Logos auf Brot und Kelch 
herabgewünscht wird. Damit ist keineswegs der heilige 
Geist gemeint *. Das geht nicht allein aus der unmittelbar 
auf unsere Stelle folgenden Wendung: o ä / ia  roß Xoyov her
vor, sondern hauptsächlich aus einer Epiklese in Gebet VII, 
dem Gebet der Wasserweihe (8, 20 ff.) 2. Also 7tved(A.a und 
Xoyog werden von einander geschieden, aber man fühlt deut
lich, dafs eine dogmatische Scheidung noch nicht erfolgt ist. 
Die Vorstellung ist offenbar, dafs sich der Logos auf die 
Elemente herablassen soll, wie er sich einst in den Leib der 
Jungfrau oder in das Jordanwasser herabgelassen hat — 
eine Vorstellung, die vornicänisch ist und ganz gut ins 
dritte, ja  wohl sogar ins zweite Jahrhundert hinabreichen 
kann.

Blicken wir auf das ganze Gebet I zurück mit der 
Frage: Welchen Anteil kann wohl Serapion an diesem 
Gebete haben? so lautet nunmehr unsere Antwort: W ahr
scheinlich hat Serapion in Abschnitt 1 die Variation von 
Matth. 11, 27 und in Abschnitt 4 die Ausführungen über 
das Opfer eingefügt. Ausgeschlossen ist nicht, dafs er auch 
sonst einzelne Ausdrücke hinzugefügt oder geändert hat. 
Im ganzen scheint seine Bearbeitung des Präfationsgebetes 
viel zurückhaltender gewesen sein als etwa die Bearbeitung
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1) Wer die von Watterich (Der Konsekrationsmoment, S. 41 ff. 48ff.) 
aufgestellte Behauptung, bei Justin und Irenaeus bezeichne der Logos 
den heiligen Geist, annimmt, wird in dieser Stelle eine Bestätigung 
dieser n. m. M. (vgl. Zeitschr. f. prakt. Theol. 1896, S. 379) unhalt
baren Auffassung finden.

2) . . . x a i nkrjQCjaov a v r ä  [ to  v d a r a ]  n v tv fx a r o g  a y lo v .  o üq- 
QrjTÖs o o v  Xoyog i v  aiixolg  yev^o&oj xai fifTanoi^aarw a ir d v  t t j v  Iveg -  
y e (a v  x. t .  A.; und: xai wg xaTtX&tbv o f.to vo ysvrjg  o o v  Xoyog in i  za  v S a x a  

t o v  loQ Ö dvov a y i a  a n i S t i ^ t v ,  o v to j xai v v v  i v  r o v r o ig  xartQxia&<a xai 
d yia  xai n v tv / ia T ix a  noir}odT(o. Vgl. dazu ein Fragment des Eutychius, 
dessen Echtheit freilich zweifelhaft ist, in dem eine Stelle aus einem 
Xoyog t ig  ro vg  ß a n T i^ o /ilvo vg , angeblich von Athanasius, enthalten ist, 
wo es heifst: xazaßaCvn ö Xoyog £ lg t o v  ü q to v  xai t o  j io t^ q io v  xai 
y tv tra i avTov tö  aüjfxa (M a i, Scr. veterum nova collect. IX, 625).

26*



des fünften in Nr. XVII. Daher ist auch zwischen dem Gebet I 
und den Gebeten XV—XVII längst nicht diese schlagende 
Verwandtschaft nachzuweisen, wie sie unter diesen Gebeten 
selbst in die Augen springt. Das Präfationsgebet war ohne 
Zweifel liturgisch bereits viel gefestigter und hatte seinen 
festen Gang. Das hinderte die freie Bewegung des Uber
arbeiters.
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(Fortsetzung im nächsten Hefte.)



Staat und Kirche in der Mark Branden
burg* am Ende des Mittelalters1.

Von

Felix Priehatsch.
(Schlufs.)

VII.
K o i l e g i a t  s t i f t  er .

Jemehr sich in der Mark ein eigentlicher Beamtenstaat 
ausbildete, destomehr mufste man zur Besoldung der Beamten 
auch die übrigen Pfründen heranziehen. Man war nach dieser 
Richtung hin schon seit längerer Zeit vorgegangen. Das reichste 
und angesehenste der märkischen Kollegiatstifter war das 
dem heiligen Nikolaus geweihte Stendaler Domstift. Es war 
bereits von den Askaniern gegründet worden und hatte der 
Mittelpunkt eines zu gründenden, die Altmark umfassenden 
Bistums werden sollen 2. Der Plan geriet nie völlig in Ver
gessenheit; er tauchte wieder in der Reformationszeit a u f3. 
Er gelangte zwar nicht zur Ausführung, aber das Stift be
hauptete doch wenigstens die ihm verliehene unmittelbare 
Stellung unter dem päpstlichen Stuhle, dem es dafür acht 
Goldgulden jährlich zu entrichten hatte4. Alle Versuche 
der Halberstädter Bischöfe, Oberherren des Stiftes zu werden, 
schlugen fehl.

Der Einflufs der Landesherren auf das Stift war ur
sprünglich gering, da aufser einer gegen Ende des 13. Jahr

1) Vgl. Bd. XIX, S. 397; Bd. XX, S. 159.
2) A. 5, 1 (Einl.). 3) A. 5, 18. 4) A. 5, 1.
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hunderts gestifteten dreizehnten Domherrnstelle nur die Dom- 
propstei dem fürstlichen Patronate Vorbehalten blieb l . Den 
Dompröpsten waren von den übrigen gesonderte Bezüge zu
gewiesen. Da die Dompröpste fast immer landesherrliche 
Räte w aren2 und frühzeitig von der Residenzpflicht ent
bunden wurden, ging allmählich die eigentliche Leitung des 
Domstifts mehr an den Dechanten über, und die Domherren 
konnten die Stellen durch Kooptation, Berufung oder E r
teilung von Anwartschaften selbständig besetzen, ohne hierbei 
viel von den Fürsten oder der Kurie gestört zu werden. 
Doch versuchten bereits die bayrischen Markgrafen, die 
Domherren durch das Versprechen einer erheblichen E r
höhung ihrer Dotation zu veranlassen, den Landesherren das 
Besetzungsrecht einiger Pfründen einzuräumen3. Sie sind 
aber damit nicht durchgedrungen. Ein von Jobst von Mähren 
gestiftetes vierzehntes Kanonikat4 vereinigte Kurfürst Frie
drich I. mit der Dompropstei. Durch Bemühungen bei 
Eugen IV. erreichte sein Sohn, dafs ihm die Präsentation der 
fünf Majorpräbenden zugesprochen wurde 5; da sich aber die 
Domherren dem gegenüber mit grofser Zähigkeit auf das 
alte Herkommen beriefen und die falschen Voraussetzungen, 
von denen aus der Papst dem Kurfürsten seine Bewilligungen 
erteilt hatte, widerlegten, war es immer noch ein sehr vor
teilhafter Vergleich, als Friedrich im Jahre 1452 wenig
stens das Patronat von drei Majorpräbenden rettete 6. Das 
Domstift war seitdem in der Gewalt der Landesherren, und 
wenn auch das städtische, vornehmlich das Stendaler Patri
ziat und die benachbarten Adelsgeschlechter der Altmark 
die Mehrzahl der Pfründen ihren Angehörigen zu wahren 
wufsten, so bestanden doch die leitenden Persönlichkeiten 
des Stiftes aus Männern, die der Landesherrschaft treu er
geben waren und die sie nach Belieben in ihren Geschäf
ten verwenden konnte7. Und so kam es, dafs das Stift

1) A. 5, 2 f. 2) A. 5, 3. 3) Ebenda.
4) A. 5, 165. 5) A. 5, 6 (Einl.). 21 2 f.; C. I, 283.
6) A. 5, 218 f. bestätigt 1453 durch Nikolaus V. A. 5, 220 Fried

rich führte die Verhandlungen für den jüngeren Bruder.
7) So ist noch unter Friedrich II. der Kanzler seines Bruders
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sich weder den allgemeinen Landessteuern entziehen durfte 1 
trotz seiner dem entgegenstehenden Privilegien, noch das Ab
lager dem Kurfürsten verweigern oder in irgend einer Frage 
seinen Willen dem Landesherrn gegenüber behaupten konnte. 
Wo es dies dennoch wagte, wie bei seiner Verwendung für 
die aufsässigen altmärkischen Städte 1480, erfuhr es die 
schärfste Zurückweisung *. Diese Abhängigkeit war um so 
wertvoller, als das Stift aufser der eigenen Geistlichkeit, 
über die es gebot, einem Pfarrer, einem Succentor, vier Kap- 
länen und etwa 40 Vikarien 3, noch das Patronat zahlreicher 
altmärkischen Kirchen besafs, darunter der Gardelegener 4 
und aller Stendaler Stadtkirchen5. Die Pfarrkirche zu 
Tangermünde hatte Kaiser Karl IV. dem Domstift abgenom
men und dem von ihm gegründeten Tangermünder Stifte 
übertragen.

Auch dieses, von seinem kaiserlichen Gründer reich be- 
widmet, war völlig dem landesherrlichen Einflüsse unter
worfen. Gleich bei seiner Aufrichtung hatte sich Karl alle 
Rechte zugeschrieben. Papst Johann eximierte es 1414 von 
der geistlichen Aufsicht des Halberstädter Bischofs und unter
warf es unmittelbar dem römischen Stuhle, was spätere' 
Päpste bestätigten ü. Er entband auch die Domherren von 
der Residenzpflicht7 und inkorporierte dem Stifte aufser der 
genannten Tangermünder Pfarrkirche die zu Treuenbrietzen 8 
und die an Mirakeln reiche Tangermünder Marienkapelle 9. 
Diese verlor es wieder zu gunsten des von Friedrich dem 
Jüngeren im Jahre 1459 gegründeten Arneburger Kollegiat-

Friedrichs des Jüngeren Dr. Andreas Hasselmann D e c h a n t ,  Propst 
ist der langjährige kurfürstliche Schreiber Johann von Eichendorf; 
Friedrich Sesselmann ist 1452 dort Domherr, A. 5, 219. Hervorgehoben 
mag übrigens weiden, dafs sich 1447 Friedrich II. bei der Abtretung 
der Altmark und Priegnitz an seinen Bruder Friedrich d. J. die Prä
sentation von fünf Pfründen zu Stendal, ferner zwei von ihm gestiftete 
Wilsnacker Altäre vorbehält und das Mitbesitzrecht an den Kirchen
geräten zu Tangermünde ausbedingt. C. I, 280—292.

1) A. 5, 196. 203. R a u m er  II, 62.
2) R a u m e r  II, 58. 3) A. 5, 11 (Einl.). 4) A. 5, 127.
5) A. 5, 9 (Einl.). 6) A. 16, 78 f. 7) A. 16, 4 3 f.
8) A. 16, 42 f. 9) A. 16, 45 ff.
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stiftes das dieser Bruder des Kurfürsten wohl mit Rücksicht 
auf die dortige Hofhaltung errichtet hatte, das aber, da nach 
seinem Tode das Elbschlofs verödete und von keinem der 
Fürsten mit Ausnahme Johanns häufiger aufgesucht wurde, 
ziemlich rasch verfiel. Das Arneburger Stift war ebenfalls 
von Anfang an dem landesherrlichen Regimen te völlig unter
worfen und auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten. Markgraf 
Johann konnte es sogar wagen, die Pfarre im Dorfe Buch, 
die dem Stifte inkorporiert war, selbständig zu besetzen. 
Der von ihm ernannte Pfarrer trat allerdings auf den Ein
spruch des Kapitels zurück, mufste aber von diesem ent
schädigt werden 2.

Bei dem gleichfalls dem heiligen Nikolaus geweihten 
Domstifte zu Boister hatten bereits die Wittelsbachischen 
Markgrafen in glücklicher Weise vorgearbeitet. Die Be
dürftigkeit und gefährdete Lage des Stiftes in dem offenen 
Dorfe machte die Domherren willig, den Markgrafen für ihr 
Schutzversprechen die Kollation der Mehrzahl der Pfründen 
einzuräumen 3. Die Stelle des Propstes sollte von nun an 
das Kapitel in Gemeinschaft mit dem Markgrafen besetzen 4, 
die Dekanei wurde mit dem Pfarramte in der nahen Stadt 
Seehausen verbunden, das von altersher landesherrlichen 
Patronats war und gleichzeitig — es war ursprünglich eines 
der drei altmärkischen Archidiakonate des Stiftes Verden 5 — 
die Propsteirechte über den benachbarten Bezirk ausübte c. 
Wenn auch das Kapitel den Dechanten aus seinen Mitglie
dern wählte, hatte der Landesherr doch insofern die ent
scheidende Rolle, als es ihm zustand, den Gewählten dem 
Diöcesanbischofe (von Verden) zu dem damit verbundenen 
Seehausener Pfarramte zu präsentiren 7. Da der zur Zeit am
tierende Pfarrer erst 1369 starb, mufsten die Verträge im

1) A. 16, 162.
2) Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv R. 78 a (C. M. 21) 92b. 1485.
3) A. 6, 353. 357.
4) Progr. des Seehausener Progymnas. 1865, S. 8.
5) Ebenda S. 8. 6) A. 6, 344.
7) A. 6, 346. 371 f.
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Jahre 1370 von neuem geschlossen werden ihre wirkliche 
Ausführung gelang erst Friedrich II. 2.

Bei dem reich dotierten neumärkischen Kollegiatstifte zu 
Soldin hatten die Wittelsbacher ebenfalls mit viel Glück ihre 
Herrschaftsrechte erweitert. Schon Ludwig der Altere hatte 
erreicht, dafs jeder von ihm präsentierte aufgenommen wer
den mufste. Die hohen Stellen durften überhaupt nur mit 
seiner Zustimmung besetzt werden, dafür hatte er dem Stifte 
das Patronat über die Kirchen zu Lippehne, Friedeberg, 
Woldenberg und Warnitz gegeben 3. Der Deutsche Orden 
hielt dann das Stift dauernd in Abhängigkeit, verminderte 
sogar seine Patronatsbefugnisse noch durch Ablösung des 
Präsentationsrechtes bei der Pfarre zu Landsberg4. Beim 
Ubergange der Neumark an die Markgrafen wurden die 
Domherren ohne weiteres als landesherrliche Räte betrachtet. 
Zum Dechanten erhob Friedrich II. den ehemaligen Schrei
ber des Ordens Johann Pagenkop 5; Propst wurde ein ge
treuer Beamter der Herrschaft, W^ilkin Thomä, vordem 
Geistlicher an der Kölner Schlofskapelle 6.

Das jüngste der märkischen Kollegiatstifter, das von 
Friedrich II. zu Köln an der Spree errichtete, war eine 
landesherrliche Schöpfung und sollte in erster Linie staat
lichen oder besser höfischen Zwecken dienen. Es sollte den 
am Sitze der Regierung nötigen Beamten den Unterhalt ge
währen und der fürstlichen Hofhaltung würdigen Gottesdienst 
bereiten. Gleich nach der Erbauung des Kölner Zwing
schlosses hatte Friedrich II. eine Burgkapelle in gröfserem 
Mafsstabe errichtet und einen eigenen Pfarrer angestellt. Der 
Propst von Berlin hatte ihm die Erlaubnis hierzu ohne wei
teres erteilt. Das Patronat über die Berliner Propstei, die 
auf die Einkünfte beider Berliner Stadtpfarren begründet

1) Progr. des Seehausener Progymnas. 1865, S. 12.
2) Ebenda. 3) 1335, A. 18, 450 f.
4) Sehr. d. Yer. f. Gesch. d. Neumark III, 238, Nr. 1432.
5) Während des Übergangs der Neumark an Friedrich studierte

Pagenkop in Rostock und Greifswald.
6) Suppl. 72. Übergangen wird hier das Stift auf dem Marien

berge zu Brandenburg, weil es nur geringe Wirksamkeit ausübte.
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war und die Archidiakonatsrechte über die Städte Berlin- 
Köln, Altlandsberg und 22 Dörfer ausübte x, lag in den
Händen der Landesherrschaft. Diese hatte einen aus Eger
gebürtigen Deutschböhmen, einen alten Diener des mark
gräflichen Hauses,.Franz Steger, zum Propste ernannt. Die 
Wahl scheint aber bei der Berlin - Kölner Bürgerschaft in
dieser Zeit heftiger Unruhen Anstofs erregt zu haben. Ein
Recht, bei der Ernennung mitzuwirken, besafsen zwar die 
Spreestädte nicht, aber es wurde wohl bisher — und es wird 
noch in der Zeit Albrecht Achills 2 — in der Regel die Vor
sicht beobachtet, sich mit den Stadtbehörden 3 über den an
zustellenden Prälaten vorher zu verständigen. Das war in 
diesen stürmischen Tagen jedenfalls unterblieben. Aufserdem 
hatte Steger einen gefährlichen Mitbewerber um sein Amt 
in der Person eines Merseburger Domherrn Hans Ritter, der 
seine Erhebung wohl päpstlicher Provision verdankte. Fried
rich vermittelte zwischen den Rivalen einen Ausgleich, wo
nach Ritter im Besitze der Propstei blieb, aber dem Neben
buhler 100 fl. Jahrgehalt und wohl auch die Nachfolge zu
sicherte 4. Entweder starb nun Ritter bald darnach oder 
hielt die Übereinkunft nicht. Steger erscheint im Jahre 1450 
wieder als Propst und erlaubte dem Kurfürsten gegen das 
Versprechen ausgiebigen Schutzes die Annahme eines eigenen 
Pfarrers 5. Den Streit mit den Spreestädten legte Friedrich 
im Jahre 1458 bei 6. Stegers Nachfolger (1465) wurde der 
Arzt Peter Krebs, ein Meifsener Domherr und zugleich 
Archidiakon der Lausig; in dieser Eigenschaft wird er wohl 
dem Kurfürsten während des Feldzuges von 1462 bekannt 
geworden sein. Er starb Anfang 1469 und hinterliefs ein 
bedeutendes Vermögen (238 Schock), das er indes für Kir

1) B o r  m a n n ,  Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin, S. 52.
2) P. C. II, 169.
3) Für die Haltung dieser den Plöpsten gegenüber ist B. U. B. 

359 ff. lehrreich.
4) R a u m e r  I, 190.
5) B. ü . B. 418.
6) Ebenda 431, Befehl an die Spreestädte, Steger anzuerkennen, 

den 3. Juli 1450. 1442 wird Steger zum erstenmal als Propst erwähnt.



chenbauten in Meifsen bestimmte. In der Mark widersetzte 
man sich der Ausfolgung des Geldes an den fremden Bi
schof; namentlich der Bischof von Brandenburg trat dawider 
auf, und es scheint nicht, dafs die Meifsener diese Schwierig
keiten hätten überwinden können 1. Wer der unmittelbare 
Nachfolger gewesen, steht nicht fest.

Der Kurfürst war inzwischen unausgesetzt bemüht ge
blieben, die Schlofskapelle zu erweitern und auszugestalten. 
Er erwarb eine Reihe päpstlicher Bewilligungen 2, die er 
dann nicht verwerten konnte, so das Recht zur Umwande
lung der Kapelle in eine Pfarrkirche, so die Befugnis, die 
Mansionarien und die Präcentorei von Lebus hierher zu 
verpflanzen. Die geweihte goldene Rose, die ihm Nikolaus V. 
geschenkt, legte er hier nieder. Es ist jedenfalls kein Zufall, 
dafs 1459 die Krönung 3 des Bischofs Dietrich von Branden
burg in dem Kölner Schlosse und nicht in der Kathedrale des 
Bistums stattfand. Friedrich, der Landesherr, und nicht der 
Bischof war es, d^r die Feierlichkeiten veranstaltete, und 
dieser mufste es sich daher, wie er dem Zerbster Rate ent
schuldigend schrieb, versagen, selbst die Einladungen zu den 
Festen an seinem Ehrentage ergehen zu lassen, sondern dies 
dem Fürsten einräumen4. Die Brandenburger Domkirche 
mufste sich mit einer Nachfeier begnügen 5. Aber es dauerte

1) Cod. dipl. Sax. reg. II, 3, 183. 186.
2) Über die Bewilligungen für das Domstift s. Zeitschr. f. K.-G. XIX, 

404 f. Nikolaus Y. befiehlt am 1. Dezember 1454 bereits dem Bischöfe von 
Brandenburg, die Bur6kapelle auf Antrag des Kurfürsten in eine Pfarr
kirche zu verwandeln, mit Erhebung des Pfarrers zum ständigen Haus
kaplan der kurfürstlichen Familie und der neuen Schlofskirche. Die 
Einkünfte von zwei Kalandsaltären werden der neuen Stiftung einver
leibt. C. I ,  319— 322. Die geweihte goldene Rose, die Nikolaus dem 
Kurfürsten geschenkt, wird dort niedergelegt und ein Ablafs verkündigt. 
C. I , 3 1 2 f. Yon dem Rechte, die Mansionarien und die Präcentorei 
von Lebus hierher zu verpflanzen, machte Friedrich keinen Gebrauch. 
Ein Sangmeister wird R a u m e r  II, 7 9 f. erwähnt.

3) Es wird öfters in der Mark von einer coronatio der Bischöfe 
gesprochen, obwohl diese Form der Inthronisation dem Kirchenrechte 
fremd ist. Ob es sich um einen weltlichen A kt, Übernahme der Re
galien, handelte, stehe dahin.

4) Zerbst. Stadtarchiv II, 16. 5) ebenda.
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doch noch eine Weiie, ehe der Kurfürst wirklich daran gehen 
konnte, die grofse kirchliche Stiftung, die er plante, zu 
vollenden. Es fehlte an Mitteln. Nach dem Tode des Peter 
Krebs verwandelte er 1469 die Kapelle in ein Kollegiatstift. 
Da es trotz der Opferwilligkeit eines Berliner Patriziers 1 
noch immer an einer ausreichenden Dotation fehlte, that 
er einen kühnen Griff und verband die Berliner Propstei 
mit der Dompropstei des neuen Stiftes 2. Aufser dem Propste 
sollten noch ein Dechant, ein Thesaurar und sechs Dom
herren der Körperschaft angehören. Alle sollten Residenz 
halten, nur dem augenblicklichen Thesaurar Arnold Gorlin, 
dem kurfürstlichen Schreiber, wurde dies mit Rücksicht auf 
seine Berufsgeschäfte erlassen. Die Kollation aller Pfründen 
behielt sich die Herrschaft vor. Die neue Stiftung lag dem 
Kurfürsten besonders am Herzen. Er liefs sie gleich nach 
seinem Rücktritt durch seinen Bruder bestätigen 3, während 
alle anderen Privilegien erst nach dem Erscheinen des neuen 
Herrn im Lande erneuert werden sollten. Alle Schwierig
keiten waren auch jetzt noch nicht gehoben. Aus dem Um
stande, dafs mehrere Jahre kein Propst von Berlin erwähnt 
wird, ist wohl zu schliefsen, dafs die Ernennung eines Prä
laten auf der veränderten Grundlage Weiterungen ver
ursachte. 1472 erscheint Albert Klitzing als Propst; 1471 ist 
der brandenburgische Staatsmann Hertnid von Stein in dessen 
Angelegenheit, womit wohl die Erlangung der Propstei ge
meint ist, in Rom thätig 4. Als Klitzing in dänische Dienste 
trat und Propst zu Hamburg wurde, löste ihn ein nicht 
näher bekannter Valentin ab, vielleicht Friedrichs II. Kaplan 
und Gläubiger Valentin Teschel 5. Dieser tauschte 1475 
mit dem Inhaber der Wurzener Scholastrie, dem Zwickauer 
Erasmus Brandenburg c, einem Subdiakon des heiligen Stuhles.

1) Benedikt Hoppenrade P. C. I, 173.
2) B. U. B. 442. Vgl. auch Berl. Stadtbuch (1883), S. 257: „nach

dem der brobst im sloss auch brobst zu Berlin und Coln i s t “.
3) P. C. I, 173.
4) P. C. I, 319.
5) P. C. II, 169.
6) Ebenda. Nachrichten über Brandenburg S. 600—608. Dafs er



Zum ruhigen Genüsse der Pfründe kam indes Brandenburg 
nicht, da er auf fortwährenden Gesandtschaften nach Böh
men, Pommern, Sachsen, Ungarn, zu den Reichstagen den 
Dienst seiner Herren versehen mufste. Auf einer dieser 
Fahrten wurde er gefangen — er hat die Leiden seiner 
langen Haft in Böhmen mit beweglichen Worten geschil
dert Während seiner Abwesenheit wurde die Pfründe arg 
beeinträchtigt 'l. Er gab sie nach einigen Jahren auf und 
wurde Pfarrer zu Kottbus, blieb aber meist am Berliner 
Hofe. Sein Nachfolger wurde Johann Matthiä, der zu den 
am häufigsten genannten Räten Kurfürst Johanns gehört.

Bei der starken Beschäftigung im landesherrlichen Dienste 
blieb den Pröpsten nicht viel Zeit für ihre geistlichen Pflich
ten. Diese lagen ihren Stellvertretern ob; in der Berliner 
Propstei vertrat sie ein Vizepropst, in der Kölner Domprop
stei der Dechant3, der indessen gleichfalls oft genug fürst
liche Aufträge übernehmen mufste 4.

Ein wirklicher kirchlicher Mittelpunkt des Landes ist 
das Domstift freilich nicht geworden; aber wieviel man von 
ihm erwartete, darauf deuten u. a. die merkwürdigen Worte 
Albrecht Achills hin, der einen Gerichtshandel statt nach 
Brandenburg dorthin gewiesen wissen wollte und dies be
gründet „wo der bischof nicht gegeben wer, so wer er (der 
Propst) Ordinarius zu Berlin u r>. Die Pröpste zu Berlin waren 
sich ihrer bevorzugten Stellung wohl bewufst, empfanden 
die Unterordnung unter den Brandenburger Bischof lästig 
und machten ihm und seinen Offieialen unaufhörlich Schwie
rigkeiten c.

der natürliche Sohn eines Markgrafen gewesen, wurde lediglich aus dem 
Namen Brandenburg und dem nach Friedrichs II. Lieblingsheiligen ge" 
gebenen Vornamen Erasmus geschlossen, entbehrt aber jeder Begrün
dung.

1) P. C. IT, 600 ff.
2) P. C. II, 604.
3) Berl. Stadtbuch S. 257.
4) Vgl. z. B. die Thätigkeit des Henning von Stechow unter Al

brecht Achill.
5) P. C. II, 244.
6) Ebenda S. 256.
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Alle diese Stifter hatten Landbede zu zahlen, den Für
sten oder mitunter auch ihre Beamten, so den Landeshauptr 
m ann1 zu beherbergen, Wagen zu Heerfahrten zu stellen2, 
Botschaften zu erledigen, Darlehen zu gewähren. Ihre Vor
steher 3 hatten auf den Landtagen zu erscheinen und dort 
die Vertretung der fürstlichen Interessen zu übernehmen. 
Sie waren gewissermafsen als die Vertreter der Bildung die 
geborenen Landtagskommissare. Etwas anderes läfst sich 
von ihrer landständischen Thätigkeit indes nicht sagen. In 
dem benachbarten Lüneburg sind die Prälaten, die zum Teil 
märkischen Adelsfamilien entstammten und jedenfalls in un
aufhörlichen Beziehungen zur Mark stehen, die Träger einer 
bedeutsamen landständischen Entwickelung geworden. Sie 
ertrotzen 1 3 9 2  ein grofses Privileg4 und sichern sich die 
freie Wahl, die Einschränkung des Rechtes der ersten Bitte, 
der Einquartierungslasten und anderer Unbequemlichkeiten. 
In der Mark ist es den Prälaten nicht möglich gewesen, 
ihre eigenen Standesforderungen, soweit diese nicht wie in 
der ländlichen Arbeiterfrage mit den Wünschen des Adels 
zusammen fielen, auf den Landtagen zu fördern. Sie stellen 
niemals wie die anderen Stände Gravamina auf. Bei den 
landständischen Bünden des 14.  Jahrhunderts erscheinen die 
altmärkischen Stifter nicht als Mitglieder, sondern als Schutz
verwandte !der E inung5. Und in der liier zu behandeln
den Zeit sind sie zwar die regelmäfsigsten Landtagsbesucher, 
aber dafür auch diejenigen, die alle Forderungen der Fürsten 
ohne weiteres gutheifsen müssen. Durch ihre Thätigkeit auf 
den ständischen Versammlungen werden sie noch fester als

1) Progr. des Seehausener Progymnas. 1865, S. 13.
2) A. 8, 9.
3) Welche der Vorsteher, der Propst oder der Dechant, den Land

tag zu besuchen hatten, siehe bei v. M ü l v e r s t e d t ,  Der mark. Land
tag passim. Doch gelten die dort hervorgehobenen Unterscheidungen 
erst für das 16. Jahrhundert, da im Mittelalter mehrere der doit ge
nannten Würden, z. B. die Dechanei in den Domkapiteln zu Branden
burg und Havelberg mit Rücksicht auf die Mönchsregel der Kapitel 
gar nicht vorhanden waren.

4) S u d e n d o r f ,  Brschw. Lüneb. Urk.Buch VII, 89. 9 2 f.
5) A. 17, 481.
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bisher in das Territorium 1 eingegliedert und mit den Inter
essen des Landes verknüpft. Hierdurch ward allen Versuchen 
geistlicher, z. B. auch der übergeordneten Mächte, sich in 
die Verhältnisse der märkischen Geistlichkeit einzumischenr 
ein neuer Riegel vorgeschoben.

VIII.
Die übrige G eistlichkeit.

Fortfahrend in der Übersicht über die Befugnisse des 
Landesherrn der Geistlichkeit gegenüber, wenden wir uns zu 
den Klöstern. Auch diesen lagen mancherlei Verpflichtungen 
ob. So verpfändet Albrecht z. B. das Einreiten in die 
Propstei zu Heiligengrabe 2, so wird dem Vogte zu Garde
legen im selben Jahre 3 die Erlaubnis zugesprochen, „rede- 
like legere up des closters to Niendorp arme lude“ zu ver
langen 4, und bei Heerfahrten aufser dem herkömmlichen 
Wagen noch einen zweiten für die eigenen Bedürfnisse zu 
fordern 5. Das Frankfurter Karthäuserkloster mufs, wenn 
der Kurfürst den Sommer in der Altmark verbringen will, 
einen Wagen mit vier Pferden zur Wegschaffung des Ge
päcks stellen 6. 1509 erläfst Joachim dem Kloster Lehnin
das Jagdablager 7. Wie stark Klöster unter solchen Be
suchen litten, zeigen die Rechnungen des Frauenklosters 
Diesdorf8 und die schweren Schädigungen, die es durch 
eine kurze Einkehr des befreundeten Herzogs von Mecklen
burg e rlitt9. Für die Verpflegung eines Affen der Markgräfin 
Agnes, der Schwägerin Albrechts, mufsten mehr als 3£ Mark 
aufgewendet werden10. Die Besuche dieser im nahen Salz
wedel residierenden Fürstin kehren mehrmals im Jahr wie
der, und das Kloster mufs sie stets mit gewählter Kost be

1) Vgl. hierzu Zeitschr. des Ver. etc. von Sclilesw.-Holst. XXIV, 123.
2) A. 3, 467. 3) 1472. 4) A. 6, 141.
5) A. 17, 160. 6) A. 20, 106 f. 7) A. 10, 355.
8) H e i d e m a n n ,  Die Reformation in der Mark Brandenburg, S. 28.
9) Schwerin. Geh. u. Hauptarchiv.

10) D i e s d o r f  12, 32.
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wirten *. Die Tochter der Markgräfin verlangt ein Darlehen 
von 7 Mark 2; kurfürstliche Beamte aller Art fordern Her
berge und Geschenke. Das kleine Ruppinsche Kloster Lin- 
dow erliegt fast unter der Ablagerverpflichtung 3; Stepenitz 
vermag die Lasten ebenfalls nicht zu ertragen, und Johann 
bittet daher die Herzoge von Mecklenburg, einen Verhand
lungstag von dort nach Wilsnack zu verlegen 4. Johann 
läfst seine Pferde in Klöstern unterbringen 5. Albrecht ging 
in den fränkischen Klöstern noch weiter und pflegte seine 
Jäger Wochen lang daselbst einzuquartieren und eine grofse 
Zahl Hunde dort aufziehen zu lassen 6. Das Kloster Lehnin 
wird zu Zahlungen für die Landesherren genötigt7; das 
Kloster Chorin mufs 1484 auf kurfürstlichen Befehl zum 
Wiederaufbau der abgebrannten Stadt Prenzlau Hilfe lei
sten 8.

Die Abte von Lehnin wurden als herrschaftliche Räte 
betrachtet, ebenso unter ändern die Vorstände (Pröpste) der 
Frauenklöster zu Reetz und Zehden 9.

Ein Recht auf die Ernennung der Abte oder Pröpste 
der märkischen Klöster konnten die Markgrafen mit Rück
sicht auf die klösterliche Verfassung schwer erlangen; doch 
mufs der Propst im Spandauer Frauenkloster Tileman Pellen 
„infolge der grofsen Ungnade“ des Kurfürsten seine Stelle 
niederlegen10, und der von seinen Mönchen verdrängte Leh- 
niner Abt Arnold wendet sich beschwerdeführend an Fried
rich I I .n . Mit Hilfe des Rechtes der ersten Bitte konnten

1) Vgl. auch D i e s d o r f  14,  78b dom. domine in tue Freitag da
nach. 1 Marcam. etc. Dem Boten nach Berlin „ des heren legers halven
to Soltwedel uthtorichten

2) ibid. 12, 195 b.
3) P. C. I, 576.
4) Brief de dato Dienstag nach divis. apl. 1489. Geh. und Haupt

archiv zu Schwerin.
5) P. C. II, 557 f.
6) Über diese Verpflichtung vgl. Z i m m e r m a n n ,  Kirchl. Reform- 

bestrebungen, S. 61.
7) A. 10, 356 f. 8) A. 21, 360.
9) A. 24, 161. 10) A. 11, 106.

11) S e l l o ,  Lehnin, S. 164ff. Er blieb übrigens ajjfih nach seinem
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die Landesherren ihre Schützlinge leicht in den Klöstern 
unterbringen. Im fürstlichen Dienste wurden Mönche ver- 
hältnismäfsig selten verwendet. Mit grofsem Eifer suchten 
die Markgrafen immer mehr Patronate über Pfarren, Vikarien, 
Kommenden in ihre Hand zu bekommen. Während noch 
Siegismund gerade auf die geistlichen Lehen weniger Wert 
gelegt hatte, die Verleihung seinen Beamten in der Regel 
überliefs und sich nur die wichtigeren weltlichen vorbehielt1, 
tritt jetzt das umgekehrte ein. Bei allen Amterernennungen 
werden ausdrücklich die geistlichen Lehen der Herrschaft 
reserviert. Selbst Prinzessinnen bedingen sich bei der Fest
stellung ihres Leibgedinges das Verfügungsrecht über eine 
Anzahl Pfründen aus 2. Bei Verpfändungen wahrt sich der 
Fürst wenigstens die kirchlichen Lehen 3.

Der Berliner Patrizier Trebbus, der im Streite einen 
Totschlag verübt, mufs zur Sühne der That dem Kurfürsten 
ein Altarpatronat, das er besitzt, abtreten. Der Inhaber, 
ein W ins, mufs resignieren, um auf kurfürstliche Präsen
tation von neuem ernannt zu werden 4. Aber auch wo der 
Herrschaft ein direktes Recht nicht zur Seite steht, weifs

Rücktritt in regen Beziehungen zu dem markgiäf liehen Hause; Näheres 
siehe P. C. III, 55.

1) A. 18, 234 f.
2) Kurfürstin Katharina verlangt, die Propstei zu Bernau, falls sie

frei wird, vergeben zu dürfen (C. II, 56). Markgräfin Agnes sichert 
sich das Recht, mehrere altmärkische Pfründen zu verleihen (C. I, 362). 
Als Markgraf Albrecht im Jahre 1476 eine neue Abgrenzung der Ge
rechtsame seines Sohnes vornimmt, behält er sich vor, von Franken 
aus, über die Propstei und „thum erey“ von Stendal, die Propsteien zu 
Salzwedel, Berlin, Bernau, die Pfarren zu Frankfurt, Kottbus und Garz
bestimmen zu können (C. II, 182).

3) A. 11, 90; A. 12, 174; A. 25, 383 f. Höchstens bei einer ver
wüsteten Pfarre, wie bei der zu Seelow entschliefst sich die Landes-
berrschaft, auf die Verleihung zu verzichten (A. 20 , 316). Wenn Jo
hann das Patronat über einen bestimmten Altar der Berliner Marien
kirche eintauscht und dafür zwei andere Altäre preisgiebt (A. 11, 219. 
1489), so ist der Grund hierfür unbekannt. Friedrich II. schränkt das 
liecht zur Besetzung eines Altars, das er dem Havelberger Bischöfe ver
liehen, später wieder ein ( L e w i n s k i ,  Die brand. Kanzlei, S. 17).

4) A. 12, 122 f.
Zeitschr. f. K .-G. X I , 3. 27
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sie Leute, die sie versorgen will, mit Pfründen zu versehen \ 
so verlangt sie im Jahre 1500 von dem Rate zu Salzwedel, 
dafs er dem Geistlichen Johann Ymitz, der dem nachher 
zum Bischöfe aufgestiegenen kurfürstlichen Rate Schlabren- 
dorf als Schreiber gedient hat, eine Pfründe städtischen Pa
tronates verleihe 1. Frankfurt mufs es sich gefallen lassen, 
dafs bei der Hochschulgründung seine kirchlichen Stiftungen 
stark zu der Fundierung der Universität herangezogen wer
den 2. Selbst an nichtmärkische Städte, wie an Zerbst, er
geht bisweilen die Bitte, einen kurfürstlichen Vertrauten zu 
versorgen 3.

Der Landesherr ist bereits so sehr für das Fortkommen 
der Geistlichen mafsgebend geworden, dafs er alle an ihn 
herantretenden Wünsche gar nicht mehr zu befriedigen ver
mag. Kurfürst Albrecht antwortet einem Geistlichen auf 
die Empfehlung eines ändern, es sei genug, dafs er ihn be
raten habe, er könne nicht noch alle seine Freunde versorgen 4. 
In Franken fordert er von seinen Geistlichen einen Treueid 6 
und verlangt für die Präsentation und für die Kanzleiaus
fertigung der Berufung so hohe Gebühren, dafs der Vorwurf 
berechtigt war, er verkaufe kirchliche Stellen um Geld 6. 
Die Pfarrer in der Mark wurden staatlichen Zwecken, so 
weit es sich thun liefs, dienstbar gemacht, hatten als Gegen
schreiber bei den Zöllen, als Einnehmer bei der Bierziese 
zu fungieren. Der Lebuser Archidiakon dient Friedrich II. 
als Fourier 7. Die Inhaber der wichtigsten und einträglich
sten Pfarren waren natürlich kurfürstliche Räte. Für den 
Propst von Berlin war dies die Vorbedingung seiner E r
nennung. Er mufste, wie es Erasmus Brandenburg von sich 
sagt, allezeit bereit stehen wie der Spiefs hinter der Thür 8. 
Bei der Besetzung der Stelle im Jahre 1475 meinte Albrecht,,

l l  A. 14, 467. 2) A. 23, 379.
3) Material im Zerbster Stadtarchiv.
4) P. C. I, 480.
5) L e h m a n n  1. c. I, 9 Anm. 1.
6) P. C. III, Nr. 863. 895.
7) A. 21, 338.
8) P. C. II, 604.
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dafs es unumgänglich nötig sei, dafs der Propst Rat und 
Diener der Herrschaft werde und sich zur Residenz ver
pflichte *.

Die Umwandlung von städtischen Pfarrkirchen und Klö
stern in Kollegiatkirchen, wie sie die entwickelte Landes
hoheit überall erstrebte und wie sie z. B. von den Mecklen
burger Herzögen der Stadt Rostock gegenüber in blutiger 
und greuelvoller Fehde geltend gemacht wurde, ward hier 
aufser bei der Begründung des Kölner Stiftes und der Auf
hebung der Prämonstratenserregel bei den Kapiteln der beiden 
westlichen Bistümer nicht mehr vorgenommen, von Albrecht 
sogar für ganz unnütz e rk lärt2. Der Bruder Joachims, der 
Magdeburger Erzbischof wurde, hat jedoch in seiner Stadt 
Halle sofort die alten städtischen Kirchen Verhältnisse zu 
gunsten der Einrichtung von Domstiftern gewaltsam um
gestaltet 3.

So war der märkische, hohe wie niedere Klerus mit 
Fäden mannigfachster Art an die Landesherrschaft geknüpft; 
er dankte ihr in vielen Fällen die Berufung, hatte ihr zu 
steuern, zu dienen, zu gehorchen. Wenn, wie in anderen 
Territorien, die Landesherrschaft auch in der Mark sich 
schliefslich lieber mit weltlichen Vertretern der neuen Bildung 
als mit geistlichen Räten, vor allem als mit Ordensgeistlichen 
umgab, und die Kleriker wie überall im Staatsdienste zurück
traten, so blieb doch die Sorge für den Unterhalt der Ersatz
männer zum grofsen Teile dem Klerus aufgebürdet. Es 
konnte Vorkommen, dafs ein Mönch wegen einer mifsfalligen 
Predigt in Strafe genommen w urde4. Die Scheu vor der 
Immunität der Träger des geistlichen Amtes war längst ge-

1) P. C. II, 169.
2) P. C. III, S. 365.
3) Neue Mitth. a. d. Geb. d. hist. u. antiqu. Litt. IX , 3, 72 ff.
4) Der Möuch schwört sogar, es uicht mehr thun zu wollen und 

sich von diesem Eide nicht absolvieren zu lassen. R a u m e r  I I ,  294. 
Wenn der Berliner Geistliche (Schulmeister) W ins, der dem Tonnen- 
zolle 1472 heftige Opposition macht, von Albrecht mit Gnadenbeweisen 
gewonnen wird (P. C. I, 36), so handelt es sich hier mehr um einen 
Patricier als um einen Geistlichen.

27*
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wichen. Man ging wohl in der Mark nicht so weit, wie 
Albrecht in einem fränkischen Falle anriet, einen angeschul
digten Priester nicht als Priester, sondern als Verbrecher zu 
prozessieren 1. Man brauchte dies sophistische Auskunfts
mittel nicht, da der Papst, wie der oben erwähnte Vorfall 
mit einem Brandenburger Priester beweist2 , nicht viel 
Schwierigkeiten machte bei Anträgen, einen Geistlichen zu 
degradieren und dem weltlichen Gerichte zu überantworten, 
Der Landesherr ordnet Kirchengebete, Seelenmessen an, nicht 
blofs für sein Haus, sondern auch für befreundete Fürsten, 
nicht kraft besonderer Stiftungen, sondern aus landesfürst
licher Obrigkeit. Dem Landesherrn geleistete Dienste werden 
mit Pfründen belohnt; auf zukünftige Pfründen hofft der 
unbesoldete fürstliche Hofmeister 3, wie der zahlreiche Hof
klerus, der inzwischen nichts als Speise und Kleidung am 
Hofe empfängt 4. Der Landesfürst verbietet der Geistlich
keit, fremden Bischöfen Zahlungen zu leisten 5. Er sieht ihr 
Eigentum als sein Kammergut an, indem er sich selber oder 
seine Vorfahren als die eigentlichen Fundatoren der kirch
lichen Stiftungen betrachtet. Die Kleriker sind in jeder Be
ziehung Unterthanen des Fürsten. Der Markgraf übt nicht 
nur Patronats- und Vogtei-, sondern wirkliche Herrschafts
rechte über sie aus. Als der Herzog Magnus von Mecklen
burg auf einer Reise in einem märkischen Frauenkloster 
nicht so aufgenommen wurde, wie er es gewünscht hatte, be
schwerte er sich nicht bei der Vorgesetzten Kirchenbehörde, 
sondern bei Kurfürst Johann und fügte hinzu, er würde einen 
solchen Geistlichen bestraft haben 6. Wenn ein Prälat wie
der Propst des Salzwedler Heiligen Geist - Klosters Werner
von Bortfelde es wagt, kurfürstliche Unterthanen wie die 
Bauern von Cheine, die seine Holzungen beschädigt hatten,

1) Selecta Norimberg. 6, 249.
2) Zeitschr. f. Kirchengeseh. XX, 174.
3) Vgl. den Brief Albrechts über die Besoldung des Dr Stöcker.
4) A. 6, 221. C. I, 223 u. a.
5) P. C. III, Nr. 842.
6) Schreiben d. d. Martinsabend 1495 Schwerin, Geh. u. Haupt

archiv.
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später gar die Stadt Salzwedel in den Bann zu thun, dann 
wird er mit ungnädigen Worten zur Zurücknahme des Edikts 
angehalten *. Selbst das kirchliche Asylrecht2 glaubt der 
Fürst nicht mehr achten zu müssen. Joachim läfst 1504 
einen Verbrecher aus der Freistatt der Werbener Johanniter- 
komturei herausholen 3.

Friedrich II. hatte von Papst Nikolaus V. die Erlaubnis 
erhalten, den Klöstern und Stiftern weltliche Personen zu 
ihrem Schutze beizuordnen 4; es ist nicht bekannt, dafs die 
Markgrafen aus diesen Vogteirechten Befugnisse ableiteten, 
wie es die bayrischen Herzöge thaten 5; dagegen wahrten sie 
sich das Aufsichtsrecht über die kirchlichen Einkünfte, die 
bisher nicht immer in zweckentsprechender Weise verwandt 
worden waren. Die Erträge der an Mirakeln reichen Tanger
münder Marienkapelle wurden von dem Hauptmanne der Alt
mark und zwei aus der Stadt genommenen Gotteshausleuten 
revidiertc. Die beträchtlichen, aber häufig der eigentlichen Be
stimmung zuwider für fremde Dinge ausgegebenen Kalands- 
einkünfte durften die Markgrafen nach einem Privileg, das 
bereits Eugen IV Friedrich II. erteilt hatte, in ihnen zusagen
der Weise zu frommen Stiftungen verwenden 7. Friedrich 
hat darauf fufsend die Hebungen zweier Kalandsaltäre zur 
Fundierung des Kölner Stiftes benutzt8. Als eine reiche 
Patrizierin im Jahre 1473 in ihrem Testamente das Kölner 
Domstift reichlich bedachte, benutzte Albrecht dies auf der 
Stelle dazu, um dem Stifte die wenigen Gelder, die die Herr
schaft ihm für Beleuchtung, für den Unterhalt der Chor
schüler u. a. zur Verfügung stellte, zu entziehen 9. Streitig

1) A. 14, 477.
2) Das doch die Grundlagen für das in Kriminalfällen noch immer 

häufige Sühneverfahren bot und den Thätern die Möglichkeit zu Ver
handlungen mit den Geschädigten gab.

3) A. 6, 434.
4) C. I, 295.
5) R i e z i e r ,  Gesch. Baierns III, 816, vgl. auch Zeitschr. d. Ver. 

etc. f. Schlesw.-Holst.-Lauenbg XXIV, 113.
6) A. 16, 45 ff. 88 f.
7) C. I, 277 f. 8) C. I, 319— 322. 9) C. II, 94.
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keiten zwischen Geistlichen werden jetzt von den Landes
herren ausgeglichen x. Kurfürst Johann entscheidet entweder 
unmittelbar, oder er läfst durch Räte ein Urteil fällen. So 
greift er in den Streit ein zwischen dem Dechanten und den 
Domherren zu Stendal. Er läfst genaue Bestimmungen über 
ihre Bezüge, Strafen u. s. w. treffen 2. Ebenso schlichtet er 
die Händel zwischen der Komturei und der Stadt Werben 3. 
E r läfst die Wechselbank, die die Johanniter in der dortigen 
Kirche aufgestellt hatten, entfernen4. In Gemeinschaft mit 
seinem Vater erläfst er eine genaue Ordnung über die Pro
zessionen in Berlin - Köln. Die Reihenfolge beim Umzuge 
und die Berechtigungen des Propstes wie des Dechanten zu 
Köln werden darin festgesetzt5. E r verlegt das St. Annen- 
(Augustinerinnen) Kloster, das vor den Mauern von Salz
wedel lag, in die Stadt, erlaubt den Nonnen, ihren Gottes
dienst nach ihrer Regel in der dortigen Nikolaikirche abzu
halten, sichert aber gleichzeitig die Pfarrrechte des Salzwedler 
Propstes 6. Er erwirkt die Genehmigung des Bischofs von 
Verden zu alledem 7 und wirbt bei Hamburg und wohl auch 
bei anderen Städten um Spenden für das bedürftige Kloster 8. 
Der Landesfürst fühlt sich als Hüter der Reinheit der Kirchen
lehre, als Wahrer der Disziplin, als Wächter über den Lebens
wandel der Geistlichen. Die feste und bestimmte Weise, mit 
der der Hauptmann der Altmark dem Salzwedler Heiligen 
Geist - Kloster bei Strafe der Landesverweisung die Kloster
reform aufzwingt9, zeigt, wie mächtig sich das Selbstgefühl

1) Vgl. A. 3, 506 f. 2) A. 6; 255—258.
3) A. 6, 71.
4) Ebenda. Ob es sich um eine kirchliche Stiftung handelt, ist

ungewifs.
5) Berl. Stadtbuch, S. 257.
6) A. 14, 416. 7) A. 14, 424 f.
8) A. 14, 413. Albrecht weist seinen Sohn an, den alten Streit

zwischen den Beiliner Pröpsten und dem Bischof von Brandenburg in 
die Hand zu nehmen.

9) Der Hauptmann Ritter Busso von der Schulenburg sagt: do
minus marchio omnino vult, ut ad morem patrum istorum vos refor-
metis. Si id negaveritis, tune omnes vos de terra sua eiieiet; ubi di- 
mittitis sensus vestros, quod hoc non consideratis ? Geschqu. der Pro-

j
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des Laien, vornehmlich des Beamten den Klerikern gegen
über äufserte.

In einigen anderen, vornehmlich in kleineren Territorien, 
wo infolge der Enge der Verhältnisse alles viel unmittelbarer 
empfunden wurde, mochte die Herrschaft des Fürsten über 
die Kirche noch augenfälliger werden, so in Jülich, wo der 
Herzog kraft seiner obrigkeitlichen Gewalt die Konkubinen 
aus den Häusern der Priester austrieb, so in Lauenburg, wo 
der Herzog einem neubegründeten Kloster vorschrieb, falls 
es weiteren Grundbesitz zu erwerben wünsche, müsse dies 
verpfändeter landesherrlicher sein, den der Fürst auf diese 
bequeme Weise aus den Händen der Pfandgläubiger auszu
lösen und von sich abhängig zu machen suchte 1. In der 
Mark war aber die Landeskirche, ohne dafs irgend ein kirch
liches Rechtsverhältnis wesentlich beeinträchtigt oder die Geist
lichkeit hartem Zwange unterworfen worden wäre, zu einer 
unangefochtenen Institution geworden. Nirgends hatte man 
weniger über römische Mifsbräuche und Eingriffe zu klagen. 
Der Klerus blieb eine treue Stütze der Regierung; die Prä
laten waren auf den Landtagen der Stand, dessen Zustim
mung zu allen Vorlagen der Fürst im voraus sicher war. 
Das Landesinteresse war bei ihnen durchaus mafsgebend.

Einem so zuverlässigen Stande suchte die Herrschaft 
erklärlicherweise nur selten Reformen aufzunötigen, sondern 
liefs ihn unbeschadet des Rechtes, nach Belieben einzugreifen, 
nach seinen Wünschen leben und störte ihn nur, wo landes
herrliche Interessen in Frage kamen oder wo ein direktes 
Ärgernis Abhilfe erheischte.

vinz Sachsen XIX. 501. Auch die Stadt Salzwedel dringt auf Refor
mation.

1) Zeitschr. f. Schlesw.-Holst.-Lauenburg. Gesch. X III, 150. Ygl. 
übrigens die Hist. Zeitschr. LXXY, 452 ff. citierte Litteratur.
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IX.
G eistliche G erichtsbarkeit.

Nur in einem Punkte hielt die Kirche ihre Forderungen 
der Landesherrschaft gegenüber mit grofser Zähigkeit und 
nicht ohne Glück aufrecht, hinsichtlich der geistlichen Ge
richtsbarkeit. Es ist bekannt, dafs die Kirche namentlich im 
späteren Mittelalter ihre richterlichen Befugnisse erheblich 
ausdehnte und nicht blofs Frevel gegen die Religion und 
Vergehungen ihrer Priester, sondern alle Verstöfse gegen die 
christliche Sittenlehre abzuurteilen begehrte x. Obwohl ur
sprünglich nur bei Sachen zuständig, die das geistliche Amt 
als solches betrafen, oder bei denen die diesem garantierte 
Unverletzlichkeit in Frage kam, wurde die geistliche Justiz 
durch die Kleriker bald dazu benutzt, auch Streitigkeiten 
über Erb und Eigen bei ihr anhängig zu machen. Es kam 
rasch dahin, dafs Priester sich Schuldtitel auch von Laien 
abtreten liefsen und diese Ansprüche alsdann vor dem geist
lichen Gerichte geltend machten 2. Auch über die Gültig
keit von Testamenten wurde vor diesen Tribunalen sehr oft 
verhandelt. Diese Ausdehnung der kirchlichen Rechtspflege 
kam infolge der Schwerfälligkeit und Mangelhaftigkeit des 
weltlichen Gerichtswesens dem Bedürfnisse der Zeit sehr ent
gegen. Der geistliche Richter war mit hohen Kirchenstrafen 
rasch bei der Hand, und wenn diese auch den Mächtigen 
gegenüber nicht mehr viel ausrichteten, so wirkten sie doch 
bei den geringen Leuten, um die es sich bei diesen Prozessen 
meist handelte, rasch und sicher. Zudem verfügte das geist

1) Vgl. R i e z l e r  III, 813 u. a.
2) H e i d e m a n n ,  Die Reformation in der Mark Brandenburg, S. 29. 

Eine ähnliche Cession, Zerbst Stadtarchiv. Petrus Schulteti von Jüter- 
bock an Zerbst. Or. Sein Schwager habe ihm zur Beihilfe , ,zu mynem 
geistlichen Stande und studio“ eine Forderung von 60 rh. fl. an einen 
Zerbster Bürger vor einem Notar cediert. Der Zerbster verweigert die 
Zahlung. B ittet, ihn dazu anzuhalten, „ouch unszer hoenschulen zu 
Erffartte schriefte, begeren und fleisszige bethe erkennen und zu herzen 
ziehen“, usz ErfF. uf mittewochen die cinerum anno dm etc. Lxx  
quinto under myn pitzcher etc.
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liehe Tribunal in der Regel über besser geschulte Richter 
als die weltliche Justiz, die noch dazu in den Städten durch 
die Streitigkeiten über das Gericht zwischen dem Lehnrichter 
und dem Rate arg beeinträchtigt, auf den Dörfern durch die 
allgemeine Unsicherheit und die grofsen Veränderungen, die 
die Entstehung der patrimonialen Rechtspflege hervorrief, 
lange Zeit lahm gelegt wurde. Als aber die erstarkende 
Landeshoheit ihre oberstrichterlichen Gerechtsame auszu
gestalten wünschte, empfand sie die Konkurrenz der geist
lichen Justiz lästig1; sie erhob daher die Forderung, dafs 
von allen Urteilen die Appellation an den Landesherrn frei
stehen müsse und suchte die Zuständigkeit eines kirchlichen 
Verfahrens möglichst abzugrenzen. Das Durcheinander, das 
bisher im Gerichtswesen bestanden, hatte zu schweren Klagen 
führen müssen. Prozesse, die von einem weltlichen Gerichte 
bereits entschieden waren, wurden von dem unterliegenden 
Teile bei einem solchen geistlichen Tribunale anhängig ge
macht. Von ganz verschiedenartigen Gesichtspunkten aus 
gefällte, sich widersprechende Urteile, über die eine Einigung 
nur sehr schwer zu erzielen sein konnte, mufsten zu einer argen 
Beunruhigung und Erschütterung der Rechtssicherheit führen. 
So kam es, dafs im Jahre 1445 der Landtag unter Zustimmung 
und wohl auf Anregung des Kurfürsten einen Beschlufs gegen 
die geistliche Gerichtsbarkeit fafste 2, auf Grund dessen Fried
rich II. in Rum ihre Einschränkung beantragte. Es sollte 
nicht gerade verboten werden, Sachen vor geistliche Gerichts
höfe zu bringen, doch sollten Pfennigsachen davon aus
geschlossen sein und notorisch Arme wegen Schulden nicht 
zu Kirchenstrafen verurteilt werden können. Auf Verlangen 
sollten alle bei geistlichen Gerichtshöfen eingeleiteten Prozesse 
dem ordentlichen Richter oder dem Hofrichter überliefert 
werden, die kirchlichen Organe aber nur dann einschreiten 
dürfen, wenn die weltlichen versagt hätten. In diesem letzteren 
Falle hatte die weltliche Justiz Strafen, die die geistliche zu

1). Vgl. die geharnischte Erklärung Siegismunds gegen die geist
liche Gerichtsbarkeit A. 8, 29.

2) C. I, 273.
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erkannt, zu respektieren und zur Ausführung zu bringen. 
Da der Papst Nikolaus Friedrichs Wünschen willfahrte 1 und 
das landesherrliche Gerichtswesen sich merklich besserte, liefs 
sich wenigstens, soweit die von dem Markgrafen abhängigen 
Bischöfe und Prälaten in Frage kamen, ein Zurücktreten 
der geistlichen Justiz ermöglichen. An Klagen fehlte es immer 
noch nicht, wie eine spätere Beschwerde Friedrichs II. an 
Papst Paul und dessen Vorhaltung an das Stendaler Dom
stift (1465) 2, ferner die Bestimmungen des Havelberger 
Bischofs über den Mifsbrauch des geistlichen Verfahrens 
gegen Unbemittelte, darthun 3. Der vertraute Rat Friedrichs, 
der Minorit Doktor Kannemann, mufste wegen seiner Streit
schrift gegen das geistliche Verfahren in Schuldsachen eine 
heftige litterarische Fehde mit den Universitäten zu Erfurt 
und Leipzig durchkämpfen 4.

Indessen konnte Markgraf Johann im Jahre 1477 ohne 
weiteres befehlen, einen Prozefs, der bei dem Offizial zu 
Ziesar anhängig gemacht worden, an den Rat zu Branden
burg zu weisen5, und der Offizial wird sich dem landes
herrlichen Machtspruche nicht widersetzt haben. Schwerer 
war aber die geistliche Gerichtsbarkeit zu unterdrücken, so
weit sie in Gegenden ausgeübt wurde, die unter der geist
lichen Herrschaft nichtmärkischer Bischöfe standen. Auf 
Grund einer Vergünstigung des Papstes Nikolaus V., wonach 
Märker nicht weiter als zwei Tagereisen weit geladen werden 
dürften6, liefsen sich allerdings wichtige Verträge erzielen. 
Der Bischof von Kammin7, in dessen Stifte das geistliche 
Gericht Tag für Tag, auch an Feiertagen, arbeitete und

1) B. V, 7 f. A. 16, 89.
2) A. 25, 74 f.
3) A. 2, 420.
4) Abh. d. sächs. Ges. d. W iss. 1857, S. 728.
5) A. 9, 216. vgl. auch R a u m e r  II ,  174. In einem Erbschafts

prozesse über den Nachlafs eines Danzigers zwischen einem Kloster 
und einem brandenb. Unterthanen, dringt Johann in einem Schreiben an 
den Danziger Kat auf weltliches Gericht statt des geistlichen, denn 
dorthin gehören Erbschaftssachen (1492, Danzig, Stadtarchiv B. XXIII, 
53). 6) B. V, 5 f.

7) Siehe oben S. 171.



nicht weniger als 4—5 Notarien, Unteroffiziale und explora- 
tores beschäftigte ernannte einen Vertreter auf märkischem 
Boden. Der Bischof von Halberstadt hatte sich schon 1435 
verpflichtet, das geistliche Gericht über die im „Balsambanne“ 
angesessenen Altmärker durch einen Stendaler Kommissar aus
üben zu lassen. Er beschränkte die Wirksamkeit auf Glaubens
sachen und wollte jeden Bannspruch der Obrigkeit des Ver
urteilten initteilen und an sie das Ansuchen richten, den 
Verfemten auszustofsen2. Der Bischof von Verden schlofs 
im Jahre 1472 mit Albrecht ein Abkommen, wonach nur 
noch in rein geistlichen Angelegenheiten Märker prozessiert 
werden durften 3. 1478 ernannte auch er einen märkischen
Vertreter und behielt sich nur vor, bei Freveln gegen Geist
liche und die Religion, sowie bei Appellationen einen beliebigen 
Richterstuhl zu setzen 4. Damit die Bischöfe nicht den Um
stand benutzen könnten, dafs die päpstlichen Bewilligungen 
nur für die Lebenszeit Friedrichs erteilt worden waren, liefs 
Albrecht in den Jahren 1471 und 1472 die Bullen erneuern 
und durch die Bischöfe der Mark, die der Papst zu Kon
servatoren der markgräflichen Privilegien ernannt hatte, von 
neuem publizieren5. Aber diese Mafsnahmen halfen nicht 
allzu viel 6. Albrecht erklärte selber, dafs an den Landes
grenzen kein Jahr vergehe, ohne dafs monatelang Interdikt 
gehalten wurde und dafs dies auf Grund von Christen- und 
Judenschulden erfolge, die an den geistlichen Gerichten ein
geklagt worden 7. Beschwerdeschriften der Städte Prenzlau 
und Pritzwalk zeigen, in welchem Umfange dies geschah 8. 
Auch in der Altmark stellen die Stadtstatuten von Salzwedel 
jedes Laden anderer vor den geistlichen Richter unter Strafe 9
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1) K o s e g a r t e n ,  Gesch. der Univ. Greifswald I, 177.
2) A. 22, 404.
3) R a u m e r  II,  1 8 f.
4) A. 14, 381 ff.
5) B. V, 190. P. C. I, 296. 320.
6) Zahlreiche Klagen P. C. I —III passim.
7) P. C. III, Nr. 713.
8) A. 21, 307 f. 341.
9) A. 14, 390. Salzwedel gehört zu Verden.



3 5 2 PltlEBATSCH,

und die von Alvensleben setzen in ihrer Gerichtsordnung 
fest, dafs ein ihnen untergebener Hufner, wenn er sich ans 
geistliche Gericht wende, 1 fl., ein Kossät einen halben Gulden 
Strafe zu zahlen habe und dafs die Kläger für Aufhebung 
etwa gefällter Ban-nsentenzen Sorge tragen müfsten 1. Trotz 
solcher Strafandrohungen war es wohl nicht allzu übertrieben, 
wenn die altmärkische Ritterschaft 1480 auf dem Landtage 
behauptete, die geistliche Justiz trage jährlich mehr aus dem 
Lande als zwei Landbeden 2. Auch die Landesherrschaft 
sah ein, dafs alle Verbote nichts helfen würden, w'enn nicht 
gute weltliche Rechtspflege der geistlichen den Boden ent
zöge 3. Bisweilen konnten die Markgrafen selber nicht um
hin, von der verpönten kirchlichen Gerichtsbarkeit Gebrauch 
zu machen. Wie sie trotz aller Gegnerschaft sogar die ver- 
hafste und gefürchtete Feme gelegentlich anriefen i , so über
wanden sie die Abneigung gegen den Wettbewerb der geist
lichen Richter, wenn ihnen dies Verfahren einmal besondere 
Vorteile in Aussicht stellte oder wenn sie ihre Handlungen 
durch den Ausspruch eines anscheinend unabhängigen Ge
richtes stützen wollten. Sie wählten sich hierbei ziemlich 
willkürlich den ihnen zusagenden Richter aus, ohne Rück
sicht selbst auf die bischöflichen Reservatfälle 5. Als Albrecht 
das Testament des Küchenmeisters, das den reichen Nachlafs 
dieses unter der lässigen Aufsicht Friedrichs II. begütert ge
wordenen Mannes, der Verfügung des ungetreuen Trebbiner 
Vogtes Balthasar von Schlieben überwies, umzustofsen be
absichtigte, wurde das geistliche Gericht des Brandenburger 
Bistums damit betraut, obwohl Schlieben zu wissen behauptete, 
dafs man sich dort mit dem heiklen Handel nur auf Grund 
des von Albrecht geübten Zwanges befafsteG. In Schuld-

1) A. 17, 191.
2) R a u m e  r II, 61.
3) P. C. II, 592: gedenkt allayn, das sleunige rechte gericht geeit 

nach altem herkommen der marck zu Branndemburg, damit die Kortisey 
nit gar in das land falle und eyn yeder bei landtleuftigen rechten bleib 
und bekommen möge.

4) P r i e b a t s c h ,  Die Hohenzollem und die Städte der Mark, S. 128.
5) P. C. II, 244.
6) R a  u m e r  II,  51.
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angelegenheiten konnten alle Stände des Bannes so wenig 
entraten, dafs Joachim I. der Stadt Salzwedel gegenüber das 
Landesgesetz; wonach niemand weltliche Schuldsachen vor 
ein geistliches Tribunal bringen solle, geradezu auf hob J. 
Hartnäckigen und böswilligen Schuldnern gegenüber blieb 
der Bann, die Ausschliefsung aus der christlichen Gemein
schaft, das wirksamste Mittel. Doch liefsen es sich die Mark
grafen nicht nehmen, wenn Bannsprüche, die von märkischen 
Kirchenbehörden gefällt waren, ihnen nicht zusagten, ihre 
Kassation anzuordnen2, wenn sie von fremden ausgingen, 
durch ihre Bischöfe eine relaxatio erteilen zu lassen 3. Auch 
nach Rom, an die verschiedenen Gerichtshöfe der Kurie ge
langten zahlreiche märkische Prozefssachen, zumeist wohl 
Berufungen von Laien oder Priestern gegen Urteile geist
licher oder weltlicher Richter. Indessen liegt die Mehrzahl 
der bekannt gewordenen Fälle in der Zeit vor den Reformen 
Friedrichs II. Seitdem stellte die Landesherrschaft die Appel
lation nach Rom unter Strafe 4. Namentlich in der Neumark 
zeigt man sich am Anfänge des 15. Jahrhunderts mit der 
Prozefsführung vor der Kurie wohl vertraut; man kennt die 
hierfür günstigste Jahreszeit5; ein neumärkischer Priester 
droht dem Rate zu Königsberg, er werde seine Ansprüche 
gegen die Stadt etlichen Curtisanen ab treten, die den Rat 
schon mit Prozessen verfolgen würden 6. In späterer Zeit 
handelt es sich meist um Klagen von Fremden gegen Märker, 
um Beschwerden von Geistlichen, um Pfründenstreitigkeiten; 
so klagen Mitglieder der Magdeburger ratsfähigen Familie 
Rode gegen verschiedene Alvensleben 7, ein Kamminer Prie
ster gegen den Königsberger R a t8; so werden mehrere

1) A. 14, 53 f., vgl. auch A. 23, 304.
2) A. 14, 477.
3) A. 5, 474 ff. Über Bannsprüche vgl. noch A. 17, 148; A. 25, 

429; A. 14, 454; A. 25, 127f.; P. C. I, 296.
4) R a u m e r  II, 247. Berlin erwarb 1451 das Recht, nicht mehr 

nach Rom citiert werden zu dürfen. Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. St. 
Berlin IV, 12. Für die heimischen geistlichen Gerichte nahm die Stadt 
Geistliche als ständige Fürsprecher an. Stadtbuch 249. 263.

5) A. 23, 196. 6) k.  19, 315 f. 7) A. 17, 159.
8) A. 24, 200.
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Gardelegener *, Rathenower, S tend aler2 Bürger von Geist
lichen in Rom angeschuldigt. So hängt an der Rota ein 
Prozefs zwischen einem Klöden und einem Alvensleben  
über die Halberstädter Propstei zu St. Bonifaz 3. Nach Rom  
gelangt auch der E ckart Schulersche Notzuchthandel, der 
bereits das Baseler Konzil beschäftigt hatte 4. In  Rom erging  
in den meisten Fällen ein U rte il; der Papst ernannte dann an
gesehene Geistliche in der Nachbarschaft der Mark zu V oll
streckern der Sentenz. Bisweilen wurde das sogar damit be
gründet, dafs gegen angesehene Märker im Lande schwerlich ein 
Kleriker einzuschreiten wagen würde 5. D och scheint es, als ob 
die päpstlichen Entscheidungen nicht allzu viel Anerkennung  
gefunden haben, denn einzelne der genannten Fälle finden 
ihre thatsächliche Erledigung erst durch die landesherrliche 
Rechtsprechung oder Vermittelung. So wird der Prozefs 
gegen zw ei Gardelegener Bürger Udonis und Schulte, der 
bereits 1 4 8 4  in Rom beendet worden, 1 4 9 2  durch fürstlichen 
Spruch aus der W elt gesch affte. So geschieht es auch mit 
einem Simoniefalle: D er K leriker Velkoper hatte einem  
anderen seine Stelle abgetreten unter der Bedingung lebens
länglicher Versorgung für sich und seine M agd, hatte aber 
dann, als der Nachfolger Schwierigkeiten beim Antritt seiner

1) A. G, 144 f.
2) P. C. III, Nr. 911. 932.
3) A. 17, 131 f. 1452.
4) A. 21, 424.
5) A. 7, 134f. Aufser den an anderer Stelle, in einem demnächst 

in den Forsch, zur Brand. -Preufs. Geschichte erscheinenden Aufsatze, 
über das geistige Leben der Mark zu erwähnenden Märkern, die am 
Hofe zu Rom eine Anstellung gefunden, weiden eine Menge Märker 
dort vorübergehend in Geschäften erwähnt, so Engelbert Wusterwitz 
1405, Nikol. Koneke aus Bernau, Propst zu St. Peter Paul in der 
Magdeburger Neustadt, Dr. Matth. Möring 11. September 1495, Dr. Pi- 
werling, Joachim Klitzing, der Neffe und Nachfolger Albert Klitzings, 
Dr. Blankenfelde u. a. Ob der Dominus Bernardus de Brandeburg, 
tune custos et canonicus eccles. Mogunt., der 1484 die Bestätigung Bert- 
holds von Henneberg erbittet ( T h u a s n e  I,  101), ein Märker gewesen, 
bleibe dahingestellt. In Rom erhält Gerard B lok, der einen Priester 
getötet, Lossprechung, Sitz.Ber. d. Berl. Akad. 1883, 450.

6) A. 6, 153.
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Stelle fand, die Pfründe, als ob nichts vorgefallen , w ieder 
übernommen. D er Papst enthob den V elkoper wegen Pfründen
verkaufs seines A m tes; der Entsetzte behauptete sich aber, 
und Kurfürst Johann konnte die Sache nach einigen Jahren  
beilegen 1. W ie grofs die Zahl der Fälle gew esen is t , in 
denen m ärkische Sachen nach Rom gezogen w urden, und 
w iew eit hierdurch der kurfürstlichen Justiz Abbruch geschah, 
wird sich erst nach Veröffentlichung des in Rom beruhenden  
Materiales übersehen lassen 2. D er Papst ernannte in m ärki
schen Händeln meist m ärkische Bischöfe zu Delegaten, diese 
wieder übertrugen den Entscheid einheimischen Prälaten. 
D iese Subdelegaten wurden nun bisweilen, vermutlich um in 
den Prozessen vernommen zu werden und Auskunft zu er
teilen, nach Rom c itier t3. Es kann sich nicht um vereinzelte 
F älle gehandelt haben, da Kurfürst Albrecht w ünschte, die 
Stände sollten einen Prokurator in Rom unterhalten4 als 
Rechtsbeistand Recht suchender M ärker, w ie einen solchen  
der deutsche Orden und die Sachsen bereits besafsen. D er  
Plan ist erst unter Joachim I. zur Ausführung g e la n g t5. 
Bis dahin behalf man sich mit den zahlreichen Märkern, die 
als A dvokaten oder Schreiber bei päpstlichen Behörden thätig 
waren und ihren Landsleuten gern D ienste leisteten c. E in

1) A. 5, 239.

2) Yon dem durch Dr. Kretzschinar gesammelten Materiale (vgl. 
Röm. Quart.Schr. VII, 217) ist noch nichts veröffentlicht worden. Bis
weilen erteilte der römische Stuhl auch Rechtsbelehningen allgemei
neren Inhalts. So stellt Papst Calixt III. 1455 auf Anfragen aus dem 
Bistum Lebus fest, dafs Geldzinsen von Grundstücken gezahlt werden: 
dürften und nicht als Wucher zu bezeichnen seien. Cod. dipl. Sax. reg. 
I I ,  3 , 118 f. In der Mark hatte die strenge Anschauung, die den 
Rentenverkauf verwarf, Anklang gefunden. Auch Jakob von Jüterbock 
stimmte ihr zu.

3) B. V, 220.
4) Ebenda. Hauptsächlich sollte der Prokurator wohl die Kurie 

veranlassen, die Streitsachen an die zuständigen, landesherrlichen Ge
richte zu verweisen.

5) A. 10, 356 f.

6) Siehe oben S. 354.
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Pritzwalker, ebenso ein Stendaler Stipendium gewährten 
Leuten, die eine solche Stellung erstrebten, eine Beihilfe 1.

X .
Irrungen mit dem E rzstifte M agdeburg.

Wie die Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf 
weltliche Sachen vornehmlich in den Gegenden Rückhalt 
fand, in denen fremde Bischöfe das geistliche Regiment führten, 
so stiefsen in diesen Bezirken eine Reihe landesherrlicher 
Mafsnahmen leichter auf Widerstand, als wo lediglich die 
drei märkischen Bischöfe in Frage kamen. Die Landesherr
schaft zog die altmärkische Geistlichkeit in den Jahren 1481 
und 1482 zu den Reichssteuern heran, die der dritte Nürn
berger Reichstag im Jahre 1481 bewilligt hatte, und die 
dem Namen nach der Bekämpfung der Türken dienen sollten. 
Wie der Brandenburger Bischof von den Geistlichen seines 
sächsischen Bistumsteiles Beisteuer forderte, unternahm dies 
der Bischof von Halberstadt bei den ihm untergebenen alt
märkischen Pfarrern. Bischof oder vielmehr Administrator 
war zur Zeit Ernst von Sachsen, der Sohn des Kurfürsten 
Ernst, der gleichzeitig das Magdeburger Erzstift inne hatte. 
Markgraf Johann untersagte den Geistlichen, dem Ansinnen 
Folge zu leisten und liefs sie gegen die Zahlungsbefehle und 
den Bannstrahl Ernsts nach Rom appellieren. Wer sich der 
Berufung nicht anschlofs oder die Zahlung leistete, wurde 
der Einkünfte seiner märkischen Pfründen beraubt2. Der 
Papst beauftragte den Kaspar von Theramo mit der Unter
suchung der Angelegenheit; dieser ernannte die Dompröpste 
zu Lebus und Brandenburg zu Subkommissarien; ersterer 
hob dann am 30. August 1482 den Bann a u f3. Damit 
scheint die Sache ein Ende gefunden zu haben. Der Streit

1) A. 2, 4 3 f.; A. 25, 479. In dem Stendaler heifst es: Si interim 
aut completo septennio in Romana curia staie et officium copiistarum 
<liscere aliasve in practica iuris ibidem se exercere velit.

2) A. 25, 416.
3) G e r c k e n ,  Ausführliche Stiftshistorie von Brandenburg, S. 247.



war in erster L inie ein Schlag gegen den Erzbischof von  
M agdeburg und erst in zweiter Reihe gegen das unmittelbar 
beteiligte Halberstädter Stift gerichtet. D as Erzbistum  zeigte 
sich in jeder Hinsicht als ein unbequem er, unfreundlicher 
N achbar, und seine Schw ächung, ja  sogar die Beseitigung  
seiner geistlichen Obergewalt blieb daher ein Z iel, das die 
m ärkische Politik  nie aus den Augen verlor. Friedrich II. 
gelang es , die aus den Tagen der A skanier stammende 
Lehnshoheit des Erzstiftes über die Altm ark abzuschütteln 1; 
er sah selbst die Angriffe der M agdeburger Theologen gegen  
die W ilsnacker W under als E inm ischung in sein Fürstentum  
an 2 ; die Ü berlassung des Landes Jerichow an Magdeburg 
hat er nie verschmerzen können. Er hat noch manche andere 
ergebnislose Streitigkeit mit den Erzbischöfen geführt und 
bei ihnen dadurch die Lust zu W iedervergeltungen hervor
gerufen —  so entzogen sie z. B. dem Havelberger Bistume 
das Kloster Jerichow 3 — , aber er war doch am Ende er
folgreicher als die geistlichen Gegner. E s gelang ihm w irk
lich, die Metropolitanrechte der Erzbischöfe über die beiden  
westlichen m ärkischen Bistüm er zu verkürzen; er erreichte 
dies, indem er den Verkehr seiner Bischöfe m it M agdeburg  
m öglichst unterband; die Konsekration der neugewählten  
Kirchenfürsten von Brandenburg und H avelberg wurde durch 
den B ischof von L ebu s, nicht durch den zuständigen E rz
bischof vorgenom m en 4. D as mufste dazu führen, dafs sich  
diese Bistüm er in der That des Zusam menhanges mit M agde
burg allmählich entwöhnten 5. D ie Erzbischöfe suchten zwar 
dieser Verdunkelung des Verhältnisses entgegenzuwirken, 
unterliefsen es z. B. n icht, selbst wo sie nur ganz nebenbei 
der märkischen Bischöfe erw ähnten, ihre Unterordnung zu
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1) B. 4, 421.
2) Siehe oben Bd. XIX, S. 416.
3) B u c h  h o l z ,  Versuch einer Gesch. der Kurmark III, 256.
4) A. 2, 426. H ä d i c k e  1. c. S. 55.
5) Nur der schwache Bischof Busso von Havelberg, derselbe, dem 

Kloster Jerichow 1489 unter dem Vorgeben einer Reformation entrisssen 
wird, läfst einmal eine Stiftung durch den Erzbischof bestätigen. A. 3, 
253 f.

Zeitachr. f. K .-G. XX, 3. 28
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betonen. So heifst es z. B. in einer M agdeburger Aufzeich
n u n g , die die Nachbarn des Am tes Jerichow aufzählt: Es 
grenze dieses Am t an diese und jene m ärkische Landschaft, 
an „des bischoves zu H avelberg stift. derselbte bischof zu  
H avelberg ein suffraganeus ist eyns erzbischoves zu M agd
b urg“ 1. Aber als Erzbischof Ernst von dem neuen Bischöfe 
Johann von H avelberg den Treuschwur forderte, w ies der 
die an sich berechtigte Forderung als ganz ungewöhnlich  
und neu w eit von s ic h 2. Erst als ein brandenburgischer 
Prinz, Joachim s Bruder Albrecht, den erzbischöflichen Stuhl 
b estieg , milderte sich dies Verhältnis. Bis dahin konnte  
selbst der U m stand, dafs zahlreiche M ärker, darunter v iele  
Spröfslinge angesehener altmärkischer und priegnitzischer 
Fam ilien Mitglieder des Dom kapitels oder der anderen Magde- 
burgischen Kollegiatstifter w aren, die Beziehungen nicht 
bessern. D er territoriale Patriotism us, der sich in einem  
Lande von der Bedeutung, G eschlossenheit, den geschicht
lichen Erinnerungen des Erzstifts frühzeitig einstellen mufste,. 
war stark genug, bei den aus der Frem de berufenen D om 
herrn jedes Liebäugeln mit der Heim at, jed e Förderung der
selben auf Kosten des Stifts zu verhindern. D er Potsdam er 
Schönau bedachte allerdings als M agdeburger Kapitular seine 
G ebu rtsstadt3 und erwarb ein brandenburgisches Am t pfand
weise, wurde aber doch rasch vom Kurfürsten Johann abgelöst 4. 
E in  anderer M agdeburger Prälat märkischen Ursprungs, B al
thasar von Schlieben, zugleich Dompropst zu Lebus, förderte 
mit besonderem Eifer die von den M arkgrafen trotz aller 
offiziellen gegenteiligen Beteuerungen als schwere Niederlage 
empfundene und wirklich gegen sie und ihr Land gerichtete 
Erhebung des sächsischen Prinzen Ernst auf den erzbischöf
lichen S tu h l5. Und selbst ein Mann w ie Albert Klitzing, 
der als Sekretär Friedrichs und Albrechts em porgekom men, 
in alle brandenburgischen Geheimnisse eingeweiht und von

1) Magdeburg, Kgl. Staatsarchiv. Niedersächs. Kreisarchiv, Nr. 7..
2) H ä d i c k e  1. c.
3) A. 11, 186 f.
4) A. 11, 188 (1486). 1493 erhält Hans Niebehde das Amt.
5) P. C. 111, S. 619.
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hier aus zu einer einflufsreichen Stellung am dänischen Hofe, 
dann zur Magdeburger Domdekanei aufgestiegen war, erwies 
sich in dieser Würde ebenfalls nicht als Vertrauensmann der 
brandenburgischen Diplomatie. Kurfürst Johanns Räte glaubten 
sogar, von dem durch Familienbeziehungen, Besitzungen, 
Vergangenheit mit der Mark eng verknüpften Manne nicht 
einmal eine ehrliche Auskunft über Verhandlungen, an denen 
er früher als märkischer Vertreter teilgenommen, erwarten 
zu dürfen x. Derartiges Mifstrauen brachte man am branden
burgischen Hofe der erzbischöflichen Politik und den Männern 
entgegen, die ihr ihre Dienste liehen. Erst ganz allmählich 
bildete sich im Gegensätze zu dem sächsischen Erzbischöfe 
eine märkische Partei unter den Domherren, die die Wahl 
des jungen Markgrafen Albrecht, eines Bruders Joachims I., 
in die Wege leiten konnte.

XII.
R ü c k b l i c k .

Das ist ungefähr das Bild der märkischen Kirche in 
ihren Beziehungen zu dem Landesherrn. Vieles ist noch un
fertig, vieles noch im Werden. Soweit aber nicht fremde 
Kirchenfürsten, die auch als Territorialherren nicht unwesent
lich in Betracht kamen, der staatlichen Kirchenhoheit ent
gegenwirkten, ist der Fürst bereits der Gebieter seiner Kirche, 
deren Mittel und Organe er fast schon mit souveräner Will
kür benutzen kann. Die landesherrliche Einmischung in 
kirchliche Angelegenheiten befremdet niemanden mehr. Es 
ist bereits jener Zustand eingetreten, den der Kardinal von 
Mantua in einem Briefe an Albrecht mit den Worten schil
dert: Vergünstigungen, die der Papst einem Fürsten erteile, 
werden von allen übrigen ebenfalls verlangt oder als Präro
gative der fürstlichen Würde ohne weiteres in Anspruch ge
nommen 2. Nicht die einzelnen päpstlichen Dispense und

1) Zeitschr. f. preufs. Gesch. u. Landeskunde XIX, 510.
2) P. C. III, S. 154.

28*
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Privilegien, sondern die alles überragende landesherrliche 
Macht begründen ihre beherrschende Stellung der Kirche 
ihres Territoriums gegenüber. Die Kirche ist bereits in 
vielfacher Hinsicht zur Dienerin des Staates geworden. Sie 
erhebt dabei aber natürlich selber noch ihre alten weitgehen
den Forderungen und bewahrt das Gefühl, allen weltlichen 
Dingen weit überlegen zu sein. Vorsichtige Fürsten wie 
Friedrich II. und Johann bemühen sich, ihr keinen Anstofs 
zu geben, obschon sie ihr doch andauernd Boden abzuge
winnen trachten. Selbst eine Kämpfernatur wie Albrecht 
schlug gegen den fügsamen märkischen Klerus das gleiche 
Verhalten ein, obwohl er doch mit einem ganzen Bündel 
prinzipieller Forderungen in die Mark gekommen war und 
nach seiner ganzen Anlage nicht mit der blofsen Durch
setzung der augenblicklichen Einzelwünsche, die die Kirche 
wohl nur selten versagte, sondern nur mit der siegreichen 
Verfechtung des Prinzips, auf Grund dessen er sie äufserte, 
zufrieden sein konnte. In Franken freilich, wo er mit dem 
erbittertsten Widerstande der Bischöfe bei jeder Gelegenheit 
zu ringen hatte, handelte er nach dem Satze: Biegen oder 
Brechen. Da offenbarte es sich nun, dafs die Zeit sich 
zwar an fürstliche Eingriffe in die Sphäre der Kirche in 
praxi gewöhnt hatte, dafs aber die öffentliche Erörterung 
dieser Fragen leicht die Unsicherheit des Rechtsbodens des 
L an desherrn  verriet und Kräfte des Widerstandes gegen ihn 
aufrief, die nicht so schnell zu bewältigen waren. Da zeigte 
es sich, dafs die von den Fürsten erstrebte Herrschaft über 
die Kirche ihres Gebietes nur durchzusetzen war, wenn sie 
mit dem hohen und niederen Klerus Hand in Hand gingen 
und ihm Vorteile zu bieten wufsten, die ihn mit der ver
langten Unterordnung versöhnen konnten, — wenn die still
schweigende Voraussetzung, dafs der Fürst, dem man sich 
unterordnete, ein christlicher Fürst sei, der in kirchlichen 
Dingen nur mit geistlichem Beirat verfüge, wirklich erfüllt 
wurde. Wo aber dies nicht gelingen wollte, wie in Franken, 
kam es zu wilden, wechselvollen Streitigkeiten, deren Aus
gang nicht vorauszusehen war. Schon um ein schlagendes 
Gegenbild zu den märkischen Verhältnissen zu gewinnen,
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lohnt es sich, einen Augenblick bei Albrechts fränkischen 
Kirchenhändeln zu verweilen. Man vergegenwärtige sich 
nur, dafs im 15. Jahrhundert zwar manche kritische E r
örterung geistlicher Dinge an die Öffentlichkeit drang, in 
den höheren Kreisen viel leichtfertiger Spott, in den niederen 
lauter Zorn gegen unwürdige Priester und Bräuche sich er
hob, dafs da und dort im Lande stille Gemeinden entstan
den , die unter Verwerfung des Hergebrachten sich einen 
eigenen Weg zu Gott suchten, dafs aber im allgemeinen die 
Massen in der alten Weise dahinlebten, und die Macht des 
Priestertums bei ihnen noch ungeschmälert war. Niemals 
bisher hatten roher Wunderglauben und rein äufserliches 
kirchliches Thun so viel bedeutet, niemals die Ablafssamm- 
lungen so reichen Ertrag geliefert und das Wort des Geist
lichen bei dem durch die Türken- und Hussitennot geäng- 
stigten Volke soviel Gewicht gehabt. Bei einer Bedrängnis 
durch weltliche Machthaber wurde es überdies der Kirche 
zu allen Zeiten leicht, in die Tiefe des Volkslebens hinab
zusteigen und sich durch Berührung mit den gläubigen 
Massen zu verjüngen und gegen die Angriffe zu stärken.

Im Jahre 1481 verlangte Albrecht 1 von seiner ihm wenig 
freundlich gesinnten fränkischen Geistlichkeit die Beteiligung 
an der Reichstürkensteuer und verbot ihr andererseits, ihren 
Diöcesanbischöfen — zu Würzburg, Bamberg, Eichstädt, 
Augsburg, Regensburg — zu diesem Zwecke irgend etwas 
zu entrichten. In der gleichen Weise ging sein Sohn Jo
hann in der Mark vor. Aber während dieser, obwohl auch 
er es mit einem sehr ernsthaften Gegner, dem Erzbischöfe 
von Magdeburg zu thun hatte, ohne grofse Schwierigkeiten 
zum Ziele gelangte2, sah sich Albrecht in Franken bald 
einer Bewegung gegenüber, vor der er nicht bestehen konnte. 
Er hätte sich diese Anfechtungen ersparen können, wenn er 
sich, wie man ihm anrie t3, unter Betonung des christlichen

1) Einiges darüber in einer Programmabhandlung von W illy B ö h m ,  
Die Pfaffensteuer in den fränkischen Gebieten etc. (Berlin 1882).

2) Siehe oben.
3) P. C. III, S. 117.
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Zw eckes der Steuer, an die im Lande weilenden Legaten  
gew andt und ihre Erm ächtigung zu der Besteuerung für den 
vorliegenden Einzelfall eingeholt hätte. Statt dessen verliefs 
er sich auf juristische Darlegungen, in denen seine Patronats
und V ogteirechte, sowie seine fürstliche Obrigkeit zur B e
gründung seiner Forderung herangezogen und die benach
barten Bischöfe angegriffen wurden. Er erreichte damit nur, 
dafs man in Rom, weil jetzt ein Prinzip in Frage kam, auf 
die Sache aufm erksam wurde und dafs der Papst auf die 
Reklam ation der Bischöfe nicht umhin konnte, gegen ihn 
einzuschreiten. Selbst seine Freunde unter den Kardinälen  
erklärten lau t, „ d ie  Sache ist wider uns a lle “, Albrechts 
Vorgehen dürfe man nicht dulden 1. Vergebens verfocht 
dieser seinen Standpunkt tapfer und schneidig und mit den 
besten W affen, die die antiklerikalen Schriften des Jahr
hunderts liefern konnten. Im  Gegensatz zu seiner früheren 
devoten H altung wollte er jetzt ungünstige päpstliche E nt
scheide einfach durch Berufung an ein zukünftiges Con- 
cilium aus der W elt schaffen 2. D ie  Zeit hierfür war aber 
bereits vorbei. A ls er dann die kirchlichen Strafen nicht 
beachtete und mit G ewalt die Aufrechterhaltung des G ottes
dienstes trotz des Interdiktes erzwang, da m ufste er lernen, 
dafs die Kirche selbst in den Zeiten ihres Verfalles eine 
geistige Macht b lieb , die seiner Zwangsm ittel spottete. 
M ochte er auch die Häuser der K leriker, die die verlangte 
Steuer verw eigerten , durch seine Bewaffneten auf brechen 
lassen , er blieb trotz solcher Schritte und seines weltm än
nischen Spottes ohnmächtig gegen ihren zähen passiven  
W iderstand und gegen ihre aufrührerischen Flugschriften 3, 
die mit ihrer derben, erschütternden Sprach e, mit ihren  
m ystischen Prophezeiungen und gräfslichen A nklagen eine 
Saat des Mifstrauens zwischen ihm und seinen Unter-

1) P. G. III, S. 154 f.
2) Ebenda S. 130.
3) M i n u t o l i ,  Das kaiserl. Buch, S. 377. Es ist bezeichnend, dafs 

die Priesterschaft sofort aussprengte, die Steuer richte sich nicht gegen 
die Türken, sondern gegen Matthias Corvinus, was Albrecht stets zu 
verhüllen suchte (ebenda S. 380).
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thanen säeten und selbst die treue Gattin zur Bundes
genossin gewannen *. A u f allen Kanzeln geschmäht und 
als der neue Nero und Antiochus verlästert, mufste er froh 
sein, mit H ilfe des Papstes einen faulen Frieden zu erlangen, 
während in anderen Territorien, in denen man vorsichtiger 
zu W erke gegangen, in Sachsen, W ürttemberg, Bayern n ie
mand an der Steuer Anstofs nahm 2. A lbrecht durfte es 
immerhin noch als einen Erfolg betrachten, dafs er die paar 
G u ld e n , die einzelne getreue Geistliche bereits gezahlt 
hatten , behalten d urfte; die grofse Mehrzahl der Priester 
entzog sich der Zahlungsverpflichtung. D ieser A usgang der 
„P faffensteuer“ zeigt, was die Geschlossenheit des Klerus 
auch einem rücksichtslosen Fürsten gegenüber erreichen 
konnte, wenn es ihm nur gelang, sich an seinen Oberen einen 
Rückhalt zu sichern und den kirchlichen Geist der B evöl
kerung zu entfachen. In einem norddeutschen Territorium, 
z. B. in der M ark, hätte sich bei der weit gröfseren A b 
hängigkeit der dortigen G eistlichkeit eine derartige lärmende 
Agitation allerdings nicht hervorwagen können, und Albrecht 
war ohne Zweifel durch die günstigen märkischen Verhält
nisse, auf die er sich fortwährend berief, zu der anfänglichen  
schroffen H altung gegen  seine alten fränkischen W idersacher 
erm utigt worden. Aber auch in der Mark wären ihm, wenn  
er sich dort auf prinzipielle Kämpfe, w ie er sie in Franken  
entfesselte, hätte einlassen wollen, peinliche Erfahrungen kaum  
erspart geblieben. D ie Landeskirche krankte hier wie überall 
trotz aller äufseren Erfolge an ihrer inneren Unsicherheit, 
die bei Streitigkeiten mit dem Klerus offenbar werden mufste. 
Sie beruhte einerseits au f der völligen A nerkennung des 
schroffen kirchlichen System s und gründete sich darauf, dafs 
der Papst ausdrücklich oder stillschweigend dem Fürsten in 
seinem Bereiche einen A nteil an den Erträgen der Kirche 
und die Regelung gew isser lokaler Beziehungen und Ver
hältnisse überlassen hatte. D am it war ohne Zweifel innerhalb 
der allgem einen Kirche eine neue Unterabteilung entstanden,

1) Ebenda S. 380.
2) P. C. III, S. 16.
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von weltlichem Charakter, auf weltlichen Voraussetzungen  
aufgebaut, die ein organisches Glied der Kirche gar nicht 
sein konnte, wohl aber tief ins kirchliche Leben einschnitt.

Ein wirkliches Recht ergab sich aber trotz alledem nicht, 
da die päpstlichen Bewilligungen in der Regel so eingerichtet 
waren, dafs sie für den Augenblick dem Beschenkten wert
voll dünkten und sich auch als Präcedenzfälle benutzen 
liefsen, aber sei es infolge zeitlicher Begrenzung, sei es 
wegen anderer Klauseln späterhin leicht widerrufen werden 
konnten und die Kurie nicht für immer banden l . Nun 
traten zwar zu diesen päpstlichen Konzessionen die Befug
nisse hinzu, die der Fürst aus eigenem Rechte kraft des 
Grundsatzes, dafs das, was in territorio sei, auch de terri- 
torio sein müsse, sich zuschreibt. Aber dieser Grundsatz 
konnte ebenso wenig bewiesen werden, wie seine Konse
quenzen mit dem kirchlichen Systeme zu vereinigen waren.

Schliefslich war doch der gute Wille der Priester die 
Hauptsache. Das staatliche Kirchenregiment, wie es sich 
im 15. Jahrhundert herausgebildet hatte, beruhte daher nur 
auf einer Verschleierung der zwischen der weltlichen und 
weltliche Ansprüche erhebenden Obrigkeit und der herr
schenden Kirche bestehenden unausgeglichenen Gegensätze. 
Da nun bei dem einen Teile leicht das Bestreben vorwal
tete, das zeitweise aufgegebene Gebiet zurückzugewinnen, 
bei dem ändern dagegen die Neigung immer stärker wurde, 
es zu erweitern, konnte ein von beiden Teilen ohne Vor
behalt anerkannter Rechtsboden nicht gefunden werden.

D ie M arkgrafen konnten allerdings m it den kirchlichen  
Zuständen wenigstens ihres Kurstaates immerhin zufrieden  
sein, und die Haltung, die dann Joachim  I. der Reformation 
gegenüber einnahm, zeigt, dafs er sich nach einer Änderung  
nicht sehnte. Konflikte der geschilderten A rt wurden hier 
w irklich vermieden. D ie zu den Zeiten Friedrichs II. von  
vielen erhoffte Gesundung der K irche infolge der landes
herrlichen A ufsicht und Fürsorge wollte sich jedoch nicht 
einstellen. Trotz aller Verdienste im einzelnen war das E nd

1) Das war z. B. bei allen Bewilligungen für Friedrich II. der Fall.



ergebnis der fürstlichen Bemühungen doch kein anderes, als 
dafs der Klerus durch die Steigerung des fürstlichen E in 
flusses auf die Kirche zu der langen Reihe geistlicher Vor
gesetzten noch weltliche Obere erhielt, die ihn nun an ihrem  
Teile ebenfalls beschweren und drücken, ihm allerhand w elt
liche Verpflichtungen aufpacken und durch die Verm engung  
geistlicher und ungeistlicher, staatlicher und kirchlicher D in ge  
nicht w enig dazu beitrugen, den Verfall der Kirche, den sie 
doch nicht aufhalten können, zu beschleunigen.
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Die Vorarbeiten (1er Göttingor Kirchen- 
ordnung und der erste Entwurf eines 
lutherischen Ordinationsgelübdes aus dem 

Jahre 1529.
Von

Prof. Paul Tschackert in G öttingen.

Im Reformationszeitalter war Braunschweig „d ie  H aupt
sta d t“ Niedersachsens, und die niedersächsischen Binnenstädte 
pflegten sich seit alter Zeit nach ihren Ordnungen zu richten; 
ihre K irchenordnung vom  Jahre 1528 wurde tür sie alle 
m afsgebend. U nter ihren zahlreichen evangelischen G eist
lichen zeichnete sich damals M agister H einrich W i n c k e l  
als überaus thätiger Organisator aus. E r hat zwar eine 
leitende Stellung w ie später Martin Chemnitz nie eingenommen, 
sondern nur als „K oadjutor“ des Braunschweiger Superinten
denten (Martin Görlitz) g ew ir k t; aber da er als gebildeter, 
besonnener, friedfertiger und praktischer Mann bekannt war, 
bediente man sich seiner H ilfe , wo immer man sie haben 
konnte, nicht blofs in  Braunschw eig, der Hauptstätte seiner 
W irksam k eit, sondern auch in H alberstadt, in Göttingen, 
H annover und H ildesheim ; überall hat er eine grundlegende 
T hätigkeit ausgeübt, und es war nur billig, dafs D r. J a c o b s  
(W ernigerode) diesem  rührend bescheidenen, verdienstvollen  
Manne ein doppeltes Ehrengedächtnis stiftete: 1. in der mit 
dem gesam ten gelehrten Material versehenen Abhandlung  
„ H einrich W inckel und die Einführung der Reformation in 
den niedersächsischen Städten u. s. w. “ (Zeitschrift des Hist.



Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1896, Hannover 1896, 
■S. 133 ff.); 2. in der für weitere Kreise berechneten Schrift 
„Heinrich Winckel und die Reformation im südlichen Nieder
sachsen“ (Schriften des Vereins f. Ref.-Gesch. X III. Jahrg. 
4 St., Halle 1896). Wir gehen nur auf Winckels G ö t 
t i n g e r  Thätigkeit ein.

A ls die Reformation hier einen stürmischen A nfang nahm, 
bat der Rat die Stadt Braunschweig um Zusendung eines 
friedfertigen theologischen Organisators. In der Person  
W inckels erhielt er einen solchen auf einige Monate geliehen. 
Ende Novem ber 1529 ist dieser in Göttingen eingetroffen und 
bis zum 30. Mai hier verblieben *. Am  2. Februar 1530 
traf ein zweiter evangelischer Prediger hier ein, Justus W inther, 
den der Landgraf Philipp von H essen ebenfalls auf einige 
Z eit der befreundeten Stadt geliehen hatte. Am 10. April 
(Palm tage) 1530 erliefs sodann der Rat die erste definitive 
evangelische Kirchenordnung, als deren theologische Urheber 
wir beide Prediger werden anzunehmen haben, ln den Mo
naten D ezem ber 1529 und Januar 1530 lag also die ganze  
Last der reformatorischen Organisation des Göttinger Kirchen
wesens allein auf W inckels Schultern. In diese Zeit fallen 
^wei bisher unbeachtet gebliebene Schriftstücke, die erst jüngst 
bei der Ordnung des städtischen A rchivs durch Herrn Dr. 
phil. P  r i e s a c k  hierselbst wieder aufgefunden und mir freund
lichst zur Verfügung gestellt worden sind. D ie Untersuchung  
beider ergiebt, was ich hier gleich voraus nehm e, dafs das 
eine, die anonym en „ A rticuli reformatorii ordinantiae“, eine 
Reinschrift einer Schrift W in ck e ls; die andere ein A kten 
stück des Rates der Stadt Göttingen von der H and des eben  
lutherisch gewordenen erzbischöflich mainzischen Kommissars 
Johann Bruns ist. Beide Handschriften haben nicht blofs 
für die Reformationsgeschichten der Stadt G ö t t i n g e n  als 
d e r e n  e r s t e  e v a n g e l i s c h e  S c h r i f t s t ü c k e  eine hohe 
B edeutung, sondern werden in der Geschichte der L e h r 
v e r p f l i c h t u n g  und der G o t t e s d i e n s t o r d n u n g e n  über

1) U r k u n d e n  der Stadt G ö t t i n  g e n  a. d. 16. Jahrh., 1881 
(Urk.buch III), Nr. 441. 444. 483.
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haupt, sowohl wegen ihres Inhaltes als auch w egen der 
frühen Zeit ihrer Abfassung, nicht unbeachtet bleiben dürfen; 
denn W i n c k e l s  „A rticuli reformatorii ordinantiae“ ent
halten unter anderem die erste Form el eines O r d i n a t i o n s 
g e l ü b d e s  im lutherischen Protestantismus und zwar eine 
schroff antispiritualistische, die „ A r t i k e l  d e s  R a t e s “ aber 
zeigen ein charakteristisches Beispiel des Ü berganges aus dem  
katholischen in den lutherischen Kultus. E s folgen zunächst 
die T exte; daran schliefst sich die Untersuchung.

I .

Articuli reform atorii ordinantiae
Erßame wyße günstige  herrn! Di wyle jck hiir her dorch 

J . E. W . 2 vorfordert b y n , dem hylligen  evangelio , dat hiir tho  
G o t t  i n  g e ,  dorch goddes gnade angangen is, tho gude, darmede 
dat su lv ige  m ochte gefordert, und,  was darane hynderlick were, 
begelich t und afgedan, wes ock davtho forderlick were, upgerichtet 
m ochte werden: so befyüdet sick j n t  e r s t e ,  dat vast de gro- 
teste  feyl darane is, dat hiir neen superattendens edder upßeher  
vorordent is, welker vor anderen predigem  alle befhelich  hebbe, 
nicht a lleene tho pred igen , ßonder ock up der anderen prediger  
lere und levendt tho ßehende; de ock dar up ß eh e , wu de h y l
ligen  sacram ente geach tet und g ere k e t, wu de kerken goder an
gelech t, wu de armen vorßorget, wu de jög en t upgetogen und 
g e le r e t , und su st np andere christlike sake eyn upßehent 
hebbe etc.

So wyl vor dat erste de hoge not forderen , dat me eynen  
gescbykeden frommen und ock gelarten  mau tho ßodanen hogen  
am pte erw ele und vorordene.

Nu hebben J. E. W . tho bedenken und dar over tho rath
schlagen, wat me vor eynen man tho ßodanen groten ampte er- 
w elen wolle, und dat me dene ock m it eyner ehrliken besoldinge  
und behüßinge vorßorge.

2 . So hebben J . E. W . ock tho rathschlagen und bedenken, 
dat idt nicht fyn i s ,  dat me de parnere und prediger a lle  jhar  
ßo dinge und m ed e, alße wen m en eynen knecht afte m aget 
m edet, ßunder ve le  fyner ak der schrift eyjnliker w ere , dat me 
ßee sch lich t annehm e, yns vor a l l e , nnd ßee alßo blyffliken in t 
am pt se tted e , ßee ock n ich t upwörpe edder vorköre, id t were 
denne ech te und rechte notßack vorhanden; dat ock eyn ehr

1) Die Einteilung in 19 Absätze rüh;t von m ir  her.
2) Juwer ( =  Euer) ehrbare Wyßheiten (Weisheiten).



bar radt mit dem superattendenten sam pt den olderliiden in allen  
parren gantze vulm acht hebben, parner und prediger an tho neh
m en, up und af tho se tten d e , edder ack uth eyner pahr jn  de 
anderen, na ge legen h eyt tho transfereren , and dat de gem eynen  
pharlude, m it allem  w yllen , des also fredeßam 1 weren.

So wert J . E. W . ock wol dar ane syn, dat me den parneren  
und p red ican ten , eynen juw elligen  nach syner geschick licheyt, 
redeliken und them eliken so lt jarliks geve und ßee neyne not 
lyden  la te, wu den Christus befholen  heft, dat de, ßo dat evan- 
gelium  predigen, schölten alt Öhre neringe dar von hebben.

3 . Ock de wyle de snperattendens schall und möt m acht 
und befhel hebben tho predigen in allen  pahren, sp ita len  und 
su sterh uß e, wen her wyl und Öhme gudt du n ck et, der halven  
und ock dewyle dat hee ock su st vele mehr m oyge arbeyt und 
sorge hebben wert, wen der anderen parner eyn er, ßo wart von 
nöden s y n ,  dat her eynen capellan edder gehulpen hebb e, de 
öhme yn syner pahr predigen unde sacram ente reken helpe. Idt 
were ock wol fyn, dat de superattendens tho S. J o h a n ß e ,  alße  
yn der hövetkerken, dar ock de schole i s ,  parner were. A lles  
up J . E . W . bedenken.

De prediger beyde in den hospitalen thom b illigen  Crutze 
und Bartholom ej möthen nicht alleyne in Öhren kerken predigen, 
ßunder ock,  wen der anderen parner welk durch kranckheyt 
edder su st vorbindert, synes am pts n icht plegen konde, vor öhme 
tho predigen und sakrumente tho reken vorpflichtiget sy n , der- 
lialven ock wul byllick  is, dat see eyne beter vorßorginge hebben  
w en noch. S telle  dat ock up J . E. W . b e r a tsch la g en .

4 . Juw e E. W . 2 w ollen ock wol berathschlagen und be-
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1) =  zufrieden.
2) Bei der hohen Bedeutung, welcher diesem Absätze des Entwurfes 

nach unserer Untersuchung, Abschnitt D, zukommt, übersetze ich ihn 
hier ins Hochdeutsche:

„Eure Ehrbare Weisheiten wollen auch wohl beratschlagen und 
bedenken, dafs, dieweil ein Prediger, so als er grofs Frommen und 
Nutzen schaffen kann, nicht allein der Seelen Seligkeit, sondern auch 
eines feinen stillen, friedsamen weltlichen Regiments halben — also 
kann er auch wiederum grofsen mörderlichen Schaden thun mit Anrich
tung verderblicher Sekten, Rotterei, Schwärmerei, Ungehorsam, Uneinig
keit und Aufruhr etc. Derhalben nicht alleine von Nöten, Gott zu 
bitten, dafs er treue Arbeiter in seine Ernte sende, sondern auch, dafs 
wir ein fleifsig Aufsehen haben, dafs wir nicht durch unsern Unfleifs 
und Unachtsamkeit den W olf in den Schaafstall kommen lassen. Die
weil wir nicht allein durch die Heilige Schrift, sondern auch durch 
tägliche Erfahrung gewarnt und gewitzigt werden. Darum auch wohl 
grofs von Nöten wäre, wenn man einen Pfarrer oder Prediger einsetzen 
wollte, dafs denselbigen der Superintendent zuvor in Gegenwart der an-
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denken, dat, de wyle eyn prediger, ßo alße her groten frommen 
und m nt schaffen kan, nicht alleyne der ßelen  ßa licbeyt, ßunder  
ock eynes fynen stillen  fredeßam en wertliken regim ents halven; 
also kan her ock wederume g roten , m ördtliken schaden don mit 
anrichtinge vordarfliker secten , rotterye, schw erm erie, ungehorßam , 
uneynicheyt und yprhor etc. Der halven n icht a lleyne von 
noden, godt tho by d de n , dat her truwe arbeyder jn  seyne ernde 
sende, ßonder ock, dat wy eyn flitich upßehend hebben , dat wy 
nicht dorcli unßen unflydt und unachtßam heyt den w ulf in den 
schap sta l kommen laten . De w yle wy nicht alleyne dorch de 
hylligen  schryft, ßunder ock dorch dachlike erfarunge gew arnet 
und gew itziget werden. Darume ock wol grot von nöden were, 
wen me eynen parner edder prediger inßetten wo l d e , dat den  
su lv igen  de superattendente thovoren jn  jegenw ardicheyt der an
deren parneren exam inerede und her dem superattendenti in de 
handt eyn solk  gelofte don m oste:

Ick N . love 1 und rede by mynen truw en, dat jck  m ynes 
am pts ehrliken, v litigen  und getruw eliken p legen  w yll m it der 
hulpe goddes. Ick w yll ock nicht leren , predigen efte reden  
hem elick edder openbar, dat tho ungehorßam e iegen  de overicheyt 
edder su st tho uneynicheyt edder uprhor denen edder syck strecken  
m öchte. Ick löve und holde ock van dem hochw irdigen sacra- 
m ente des waren rechten und w eßentliken ly v es und blödes des 
natürliken ßones goddes Jesu  Christi, der döpe beyde der olden

dem Pfarrer examinierte und er dem Superintendent in die Hand ein 
solch Gelübde thun müfste:

Ich N. gelobe und rede bei meiner Treue, dafs ich meines Amtes 
ehrlich, fleifsig und getreulich pflegen will mit der Hilfe Gottes. Ich 
will auch nicht lehren, predigen oder reden heimlich oder offenbar, was 
zu Ungehorsam gegen die Obrigkeit oder sonst zu Uneinigkeit oder 
Aufruhr dienen oder sich erstrecken möchte. Ich glaube und halte 
auch von dem hochwürdigen Sakramente des wahren rechten und we
sentlichen Leibes und Blutes des natürlichen Sohnes Gottes Jesu Christi, 
der Taufe beide der Alten und der Kinder, von der Bufse und Abso
lution und Reiche Christi, von dem Predigtamte und auswendigem Worte 
so als davon zu halten ist nach Inhalt der Schrift und so als Doktor 
Martinus Luther davon schreibt und bekennt, sonderlich in seiner Kon
fession etc.; will auch also und nicht anders davon reden, predigen und 
lehren heimlich und offenbar. Ich verfluche auch und verdamme den Zwingli 
mit allen seinen Mitgenossen samt allen, die anders von diesen Artikeln 
lehren oder schreiben als gewifsliche Ketzer und Verführer, und wie 
[sowie, sobald] ich (was Gott abwende) anders thun oder lehren würde, 
will ich mich verpflichtet haben, dafs mich ein ehibarer Rat zu Göt
tingen aus der Stadt verweise.

Desgleichen sollte auch der Superintendent geloben in die Hand 
des sitzenden Bürgermeisters in Gegenwart des ganzen Rates und aller 
Prädikanten.“

1) Gelobe.
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und der kynder, van der bote und absolution und ryke Christi, 
van dem predigam pte nnd butenw endigen worde, ßo als dar von  
tho holden is nach inholde der schrift und ßo alße doctor M a r -  
t i n u s  L u t h e r  dar von schrift und bekenn et, ßunderliken jn  
syner confession etc. 1; wyl ock alßo und nicht anders dar von  
reden, predigen und leren heym elick und openbar. Ick vorfloke 
ock und vordöme den Z w y n g e l  m it allen synen m edegenote  
sam pt allen , de anders van dußen artikelen leren edder schriven  
alße gew ißlike ketter und vorfbörer, und wu ick (dat godt a f- 
w ende) anders don edder leren w erd e , w yll ick m ick vorplichtet 
hebben, dat mick eyn ehrbar radt tho G o t t i n g e  uth der stad t  
vorwyße.

D esgeliken scbolde ock de superattendens loven in de handt 
des syttenden  burgerm eysters in iegenw erdicheyt des gantzen  
rades und aller predicanten.

5 . Id t m öthen ock jn  allen kerken, ergern isse der schw achen  
tho vormyden, gelickform ige ceremonien m it döpen, m isße holden  
und sacram ente reken, geholden w erden; der halben m öt me ak 
des sondages und jn  den festen , wen me m isße h o lt , den caßel 
noch an thun und dene noch thor tijdt n icht a fleg en . Und dar- 
ume, dat de parner und prediger eynich syn und alle  ding, beyde  
in der lere und lev en d e , und ock in den cerem onien, fyn eyn- 
drechtichliken m ögen tho gan, wert id t vor gut angeßehen , lor- 
dert ock recht und b y llich ey t, dat a lle predikanten alhiir tha  
G o t t i n g e  dem superattendenten jn  allen dingen, de tho synem  
am pte gehören, gehorßam  syn und alle weken ein m a h l, up be- 
stim pte tijdt und s te d e , sam ptlick by dem superattendenten er- 
schynen und tho ßam ende confereren.

6 . W an ock eyn parner efte prediger (dar godt vor sy) syck  
unehrliken edder ergerliken beide in der lere efte levende edder  
su st jn  synem  ampte vorßeum elick w ere , und were dorch den 
supperattendenten eyn mahl edder twyr vorm anet und syck nicht 
beterd e, solken m oste eyn ehrbar radt sam pt dem superatten
denten und olderluden van synem  am pte gantz entßetten . Und  
ßo alße de parner und prediger, wen ßee syck ungeböhrliken  
helden, m ochten van öhrem ampte en tß ettet w erden , so m öchten  
ßee ock wedderume, wen ßee rechte redelike orsake hedden, dar- 
mede ßee vor godde und der werlede bestan konden, ock Öhr 
am pt laten  und upseggen können.

7 . Id t is ock der hy lligen  schryft gem ete, dat me tho older
lüden (w elke de schrift diacones nöm et) nym ande erw eled e, wen 
de eynes erbaren tüchtigen levendes syn und (als P aulus secht)

1) Grofses Bekenntnis vom Abendmahl, mit Glaubensbekenntnis am 
Schlusse, vom Jahre 1528; E. A. 30, 363 ff.
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dat geheym nisße des gelovens jn  eynem  reynen gew etten  hebben. 
W u idt aber anders geschege, dat denne dorch angeven des su- 
perattendenten eyn erbar rath solk unchristlick  vornem en breke 
und nicht gestade.

8 . N ach dem m ahl ock eyn jew elke christlike overicheyt Öhren 
undersathen n icht alleyne tijdtliken frede schaffen und jn  der 
tijdtliken naringe vortßehen , ßundern de su lvigen  ock tho der 
sw ygen  ßalicheyt, ßo vele  m ogelick , tho forderen, p lich tig  und 
schuld ig i s ,  hebben ock J . E. W . tho berathschlagen und be
denken, dat ohne wol them en wolde, dat ßee vorschaffen, dat jn  
allen  Öhren dorperen dat hyllige evangelium  rein gepred iget und 
de h y lligen  sacram ente 11a Christus insettinge gereket m ochten  
werden, und dat de superattendens sam pt eynem prädicanten und 
tw een uth dem rade de parnere darsu lvest tho tijden, ßo idt not 
were, v isiteren  m öchte.

9. J . E. W . w olle sick ok jo de leven jogent lathen befholen  
s y n ,  dat de m öge wol ertogen und g e lert werden und dartho 
eyne gude latein ische schole anrychte und de m ith ßo vilen  
guden w olgeschickeden g eß ellen  b este llen , alße na veleheyt der 
knaben van nöden syn; dat ock de su lv igen  dem superattendenten  
gehorßam  und volgich syn. Id t were ock wol fyn, dat me tw en  
perßonen des rades vorordente tho so h o leh eren , dat de schole-  
m eyster m it synen g ese llen  den su lvigen  Öhre gebreke und was 
sick  su st vor erringe begeven , anseggen  und ßee vordan solkes 
an den ehrbarn radt dragen m ochten. De su lv igen  twee m ößen  
ock sam pt dem superattendenten m acht hebben, den scbolem eister  
und syne gese llen  an tho nehm en nnd tho vorlöven.

Id t wolde ock van noden sy n , eyne düdesche knabenschole  
op tho richten; w ert J . E. W . ock wol na trachten.

1 0 . Id t w yll ock J. E. W . geb oren , de stip en d ia , ßo by 
J , E. W . funderet syn vor Studenten und nu etlike jhare dar
hinder b leven , wedder jn den schw ang komen laten.

1 1 . Juw er E. W . w ollen ock m it her H a k e n  testam ente, 
m it den broderschoppen und wat dar van gelde vorhanden is, 
item  ock her S c h w a n e  f l  o g e l s  testam ente, by den ßhom akeren  
b este lle t , dar van man a lle  weken eyne m isße holden tho den  
F a u l e r e n  und X II armen ethen und g e lt geven  scholde , item  
m it beyden klösteren sam pt Öhren thobehöringen und kleinodien , 
ock m it den kalandes göderen und was su st der m athen vor
handen is edder noch vorlopen kan, m it rade des superattendenten  
ßo handölen , dat dar goddes ehre und dat hyllige evangelium  
mede gefordert und v o rtgesettet w erd e, und sollte gödern nicht 
yn w ertlyken gebruk gew andt werden.

1 2 . Id t befindet syck ock, dat hiir etlike godtloße syn, de öpent- 
liken goddes wort und de hylligen  sacram ente lesteren , de pre
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d ig e r , wue ßee gahn efte s ta n , bespoten und anspygen , etlike  
ock g u t schwerm erisch widderdöpisch und uprhörisch syn ; etlike  
syck ock up den dörperen berichten la ten : so lk e , dew yle ßee  
syck  an dat wort n icht k eren , m öste J . E . W . m it vertliker  
strafe  und gew alt ßo dw yngen und underholden, dat ßee ßodan 
unchristlick ding an stahn leten . W ente solke lüde p legen  nicht 
a lleyne dem e v a n g e lio , ßunder ock der borgerliken policien und 
gem eynem  frede nachdelich tho syn.

D ew yle den ock de vadderen, de de kynder thor dope holden, 
van w egen und in  stede der hylligen  chris enh y t  aldar stan und 
vor dat kyndt alße Christen loven und antw orden , scholden byl- 
likem  alle  lesterer  unßer christliken lere n icht vadder s ta n , me 
scholde ßee ock nicht dar tho bydden und ock, wen ßee gebeden  
w eren , nicht tho laten . De prediger scholden ack dat volck  
vorm anen, dat ßee anders neym ande wen rechtschapen frome 
Christen tho vadderen beyden.

1 3 . J . E. W . w olle ock den olderliiden tho S. Johan be- 
fh e le n , dat ßee de a lv en , ornat und param ent, ßo noch vor
handen synt und up vordarf dar l ig e n , a lle  vorkopen und tho 
geld e malten mochten in der kerken beste.

1 4 . J . E. W . wolde ock ernstliken dar over hold en , dat de 
papen, de hiir noch lehne hebben , ßee syn  buten efte bynnen  
der stadt, ßo vele jn  den kästen jarlick geven  m osten , alße ßee 
tho voren Öhren m isßanten p legen  tho gevende, nach inholde der 
ordination.

1 5 . J . E. W. w ollen ock berathsch lagen , ift idt vögelich  sy, 
dat me der apostel feste  widder u p r ich te , n icht a lße vierfeste *, 
ßunder alße gedechtn isse der a p o s te l, jn  welken m en des mor
g en s jn  allen  parren predigede dat evangelion und m isße helde, 
wue com m unicanten w eren , und dar na eyn jder syn es arbeydes 
warden edder vieren m ochte, w ie öhme lüstede.

Idt were ock wol nodt, dat J. E . W . de lyberaria im P auler- 
kloster anrichten und mit der tyd t a lle  opera A u g u s t i n i  und 
andere gude böker dorup tugen  2 w o ld e , dat de predicanten , de 
sollte boker n icht heben noch betalen  können, dar m ochten tho 
flucht tho hebben.

1 7 . Ock were idt wol fy n , doch up J . E . W . berathschla- 
g e n d t, wen de brudigam und brnt thoßam en geven  syn  jn  der 
kerken , dat ßee alsdenne sam pt a llen  brutlüden thor armen 
kästen  gyngen und opferden, und dat me jn  dem bratdage eyne  
klocken lü d d e, wen id t negen sch lagen  h edd e, und denne de 
hrodegam  und brut m it den brutlüden jn  de kerken qaem en, und

1) Feierfeste.
2) =  thuen.

Z eitschr. f. K .-G . XX, 3. 9Q
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dat me denne ßunge den psalm „wol deme de jn goddes furch
ten 1 s te y t“ und dar na denne eynen sermon dede van dem 
eheliken Stande eyn verndeyl eyner stunde lang, und darna de 
brüdegam und brut samt den jungfrauen und brutlüden alle in 
der armen kästen opferden.

Des geliken wen eyne fruwe na den seß weken jn kerken 
ginge, dat de oek ßo bolde, wen ßee jn de kerken keine, thor 
armen kästen ginge mit den fruwen, de Öhr volgen, und opferden.

Des sulven geliken ok wen me eynen doden begrefte, ßo bolde 
de begraft gescheen w ere, dat den alle de dem like gefolget 
weren, ordentliken jn de kerken thor armen kästen gingen und 
opferden, ' dat alßo der armen nicht vorgoten, ßunder gelavet 
und gespiset werden. W ente ßee synt uns befholen, dat wy ohne 
wol don schölen, und wat wy ohne don, dat do wy Christo sulvest.

18. J. E. W. wollen ock berathschlagen, ift idt nicht ock 
wol gantz byllich were, dat d e , ßo yn Öhren levende unße lere 
lesteren und ane sacramente vorscheeden, dat de ock ane gesang  
tho grave brocht werden und tho obrer bygraft noch parner noch 
kuster noch scholekynder kemen, ßunder dat me lite de doden öhre 
doden begraven, wu denne jn anderen evangelischen steden geschiit.

19. Idt stunde ock J. E. W. wol an , dat gy alhir jn juwer 
stadt, dar gy gebede hebben, den susteren S. C l ä r e n 2 Öhr 
unklar und godtloße wesend, dar uth vele ergernisße entstan, 
nicht gestadeden, sunder der mater ernstliken an seden und ßee 
ock dar tho beiden, dat ßee de suster fry und unvorhindert lethe 
uthgan, hillige und werkeldagen, tho der predinge des godtliken 
wordes, edder dat ßee sulvest eynen prediger hilden und besol
deten, de van dem superattendenten examiniret und van J. E. W. 
tho gelaten were. Dat ßee ock dem sulvigen und sust anders 
neymande bychteden und van Öhme, wen ßee wolden, dat sacra- 
ment empfangen. Dat ßee ock der borger dochter, umb eine 
themelike beloninge, schriven, leßen, sticken und neygen lereden. 
Ift ock der suster welk dar uth theen w olden, dat ßee de jn  
neynen wege vorhinderde, ßunder lete ßie fry uth theen und lete  
Öhr ock volgen Öhre kledere und gerede sampt allen, dat ßee 
dar jn gebrocht edder öhrenthalven daryn gekommen were. Dat 
ßee ock neyne perßonen mehr jnnehmen an J. E. W. wettend 
und w yllen, und dewyle de mater darsulvest is frembde her- 
kommen, möchte me ßee wol heten hem th e e n , dar ßee her- 
kommen is, wenn ßee syck nicht wolde wyßen laten.

Dut alles up J. E. W. berathschlagendt, bedenkent und vor- 
beteren t3.

1) Die Handschrift hat „frochten“. 2) Verbessern.
3) Der Verfasser verwechselt (als Fremder) St. Clara mit St. Anna; 

es gab in Göttingen nur ein Nonnenkloster, das zu St. Anna.



H a n d s c h r i f t :  Undatierte Reinschrift von einer Hand [des 
Jahres 1 5 2 9 , siehe unten], drei Bogen Papier, S. 1 u. 2 leer;
S. 3 — 1 0  Text; S. 11 leer. S. 12 auf der Rückseite die Auf
schrift „A rticuli retormatorii ordinantiae“ von derselben Hand. 
Registraturvermerk (Nummer) „ 3 3 “. —  Acta Reformationis XVII, 
Nr. 1 u. 2.

II.
[„ A r tik e l“ des R ates der Stadt Göttinnen.] 1
Dat sick de predicanten, scholemester und syne gesellen  

mögen fruntlig und fredesam underlangens holden, heft ein erbar 
raid nachfolgende articel bewogen und begert de to halden.

1. Nymandes von den predicanten schall den ändern edder 
jemanden anders so groflig anroren up der cantzeln, dat de 
person vermerckt werde, sondern gots word verkündigen mit ge
meinen ermaningen, strafingen der sunde und anders, und de 
eigen affect und mynschlige bewegunge darvon laten. Se schullen  
sick ok underlangens fruntlig und broderlig holden, nymand den 
ändern hinder synen rugke beleidigen, und uns ok den unßern 
mit orer lare und levende thom exempel sein.

2. Dat dagelige ampt morgens to seven siegen schall de 
scholmester mit den knaben under eyns tom ende singen und 
mit dem sermon besluten, up dat de jogent, der stunde, in der 
schole mögen unvorsumet bliven, uthbescheden den middeweken, 
umb der letanien w illen, mach man id holden, von wanth ge- 
schein, doch so, dat myt andacht de tract 2 Domine, non secun- 
dum peccata nostra etc. 3 und ander, dergeliken to tiden np den 
dach edder ander sondage nach antzeigunge doctoris M a r t i n i  
ok mochten gesungen werden 4.

3. A lle empter schullen mit dem Deus in adjutorium 5 ange
fangen und mit der collecten befloten werden dorch den prediger.

1) Die Numerierung der Absätze rührt wieder von mir her. — Bei 
dem Lesen und der Erklärung dieser Artikel haben mich die Herren 
Kollegen A l t h a u s ,  M. H e y n e  und K n o k e  hierselbst freundlichst 
unterstützt, wofür ich auch hier herzlich danke.

2) T r  a c t u s  bedeutet einen Gesang, der in gehaltenen, „gezoge
n en “ Tönen gesungen wurde, Bufslied, Trauerlied. D a n i e l ,  Cod. lit. 
I, 28. Solche wurden aus den römischen Mefsgesängen in den evan
gelischen Gottesdienst herübergenommen, z. B. auch der obige, deutsch 
„A ch Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden“.

3) Nach Ps. 103, 10.
4) L u t h e r ,  Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes 1526, 

Erl. Ausg. 22, 236 giebt Anweisung, wie „der Gottesdienst täglich durch 
die Wochen in Städten, da man Schulen h a t“, zu halten ist.

5) Mit der Antiphone „D eus in a dj ut or i um( nach Ps. 123, 8, Lu
ther: „Unsere Hilfe stehet im Namen des Herrn“) fingen alle Horen- 
Andachten und die Praeparatio ad missam an. D a n i e l  a. a. 0.  S. 48.
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Im Fall abir de nicht by der haut weren, mochten de schole- 
mester edder gesellen sulcks beschaffen.

4. W es de knaben ym chor uth der biblien schullen leßen, 
dat se dar up bevorn in der schole verwarnet und verhört wer
den, ok eyner von den gesellen alßdenn im chor up der knaben 
lection acht hebbe, oren feil to strafen.

5. Wan eyn knabe jn der metten dat evangelium to latin 
geleß en , schall von stunt dorch einen anderen knabe dat sulve 
evangelium vor dem fromisßen altar 1 tho dude gelesen werden, 
umb der jenigen w illen , de thom ändern sermon nicht konen 
komen.

6. Id schall ok de scholemester und sine gesellen verschaffen, 
dat in der metten dat „ Sanctus “ 2 und „ Te ergo “ 3 etc. durch 
veir edder sesß knaben gesungen und von dem chor repeteret 
werde, wu von alder gewonlig.

7. Na gelegenheid der tid schullen alle Christligen gesenge 
im chor dirigert werden, so tho latin so dudesch; und dat de 
jogent und christlige gemein de christligen psalmen, gesenge und 
gebede to singende dageligen angefuret werden.

8 . Von den tiden, de officia an to hevende, up to hören, 
latin edder dudesch to singen, korter edder lenger to vorstrecken, 
schullen sick de scholemester und sine gesellen na dem predi- 
canten richten und holden.

9. In den middagpredigen der sondage und festdage schall 
man im chor singen, beth dat id elven s le it , und dan den pre
diger laten upstigeu.

Id wert ok vor gud angesehen, dat „T e Deum laudamus“ to 
tiden up dudisch in der metten edder vor dem sermon des mid- 
dages mit der gantzen kercken to singende 4.

10 . Nein prediger schall ok hinforder twey ehelig to sampen 
bestedigen, he hebbe de thovorn up gekündiget.

11. Ein ider in synem ampte schull sick betern, dem hern 
thon eren, uns allen tor salicheid und der jogend tom besten.

12. Und wan in synem ampte ferner was mangelt, schall dat 
den scholhern anseggen. Dan mag mit der tid alle ding tho 
guden wegen gerichtet werden.

1) Früh-Messen-Altar.
2) Das „S an ctu s“ (nach Jes. 6, 3) ist vor dem Abendmahl schon 

sehr früh gesungen; von Luther ins Deutsche herübergenommen: „Je- 
saia dem Propheten das geschah“, in Luthers Deutscher Messe, 1526.

3) „ T e  ergo“, ob gleich „T e igitur“, allg. Gebet am Anfang des 
römischen „Canon m issae1-, evangelisch als Gebet vor Beginn der 
Abendmahlsfeier gedacht?

4) Der sogen. Ambrosianische Lobgesang, deutsch von L u t h e r  
(„H errG ott, dich loben w ir“) zuerst 1529 in dem von K l u g  gedruckten 
Gesangbuche.
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13 . Id schall ok unse predicant to sinte 1 Johanße bevehel 
und macht hebben, so vaken 2 ome raidsam duncket und de noit 
erfordert, de andere predikanten by sick tosampne to forderen, 
sick noithwendiger sake to beraden, dar dorch alle ding gebetert 
nnd eindracht in den kercken mit ceremonien möge gehalten 
werden.

H a n d s c h r i f t :  Original des Rates, ein Bogen Papier. Stadt
archiv Göttingen, Acta Ref. XVII, 2. —  Auf der Rückseite die 
(gleichzeitige) Registraturnotiz: „W es sick de predicanten, schole- 
mester und gesellen by der scholen holden schullen etc.“ —  
Diese Handschrift ist bereits dem gelehrten Verfasser der „ Z e i t -  
u n d  G e s c h i c h t s b e s c h  r e i b u r i g  der Stadt Göttingen Han
nover und Göttingen 1 7 3 6 ,  D. Ph.  G u d e n ,  bekannt gewesen. 
Derselbe hat in seine h a n d s c h r i f t l i c h e n  C o l l e c t a n e a  G ö t 
t i  n g e n  s i a  (Hannover, Registratur des K. Konsistoriums), S. 8 0 3  ff. 
eine A b s c h r i f t  von ihr aufgenommen. Aber da er die Stelle 
„ n a c h  A n z e i g u n g  D o c t o r i s  M a r t i n i “ falsch gelesen und 
dafür „ n a c h  A n z e i g u n g  D o c t o r i s  M o r l i n i “ geschrieben 
hat, so hat er deswegen die Abfassung in die Zeit n a c h  A n k u n f t  
M ö r l i n s  in Göttingen (1 5 4 4 ) gesetzt und willkürlich das Jahr 
„ 1 5  4 5 “ darüber geschrieben. Damit wäre aber die Handschrift 
in eine ganz falsche Bedeutung gerückt, und müfste die Ge
schichte des Gottesdienstes verwirren. Ein charakteristisches 
Beispiel, wie schwere Irrtümer ein einziger Lesefehler nach sich 
ziehen kann.

Untersuchung.

Unsere Untersuchung richtet sich: A. auf die A r t i c u l i  
r e f o r m a t o r i i  o r d i n a n t i a e  und zwar auf ihren Inhalt, 
die Zeit und den Ort der Abfassung, die Person des Ver
fassers und den Schreiber der Handschrift; B. auf die „ A r 
t i k e l “ des Rates, ihren Inhalt, die Zeit ihrer Abfassung, ihr 
Verhältnis zu den „Articuli reformatorii ordinantiae“ , den 
O rt ihrer Abfassung und die Person des Schreibers und des 
Verfassers der Handschrift; C. auf das gegenseitige Verhält
nis der beiden Handschriften und der Göttinger Kirchen
ordnung vom „Palm tage“ (10 . April) 1 5 3 0 ; D. auf die B e 
d e u t u n g  d e r  „ A r t i c u l i  r e f o r m a t o r i i  o r & i a a n t i a e “

1) sinte =  sunte =  Sanctus.
2) vaken =  fach; so fach =  so oft.
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f ü r  die i n n e r e  G e s c h i c h t e  des  P r o t e s t a n t i s m u s ,  
h a u p t s ä c h l i c h  in B e z u g  a u f  die  A n f ä n g e  des  O r d i 
n a t i o n s g e l ü b d e s  u n d  s pe z i e l l  d e r  L e h r v e r p f l i c h 
t u n g  d e r  T h e o l o g e n .  (Die B e s c h r e i b u n g  der Hand
schriften befindet sich oben am Schlüsse der beiden Texte
S. 37 5  und S. 3 7 7 .)

A. D ie  „ A r t i c u l i  r e f o r m a t o r i i  o r d  in a n t i a e “. 
„Ordinantia“ ist die lateinische Form für das niedersächsische 
Wort „Ordeninge“. „Christlike Ordeninge“ heilst z. B. die 
Kirchenordnung von Göttingen. Die Aufschrift bedeutet also 
„ R e f o r m a t o r i s c h e  A r t i k e l  e i n e r  O r d n u n g “ (die erst 
noch zu entwerfen ist). Gehen wir auf den Inhalt dieses 
Schriftstückes näher ein, so sieht der Verfasser unter den 
damals gegebenen Verhältnissen „hier zu Göttingen“ den 
ersten Mangel in dem Fehlen eines Superattendenten oder 
Aufsehers. Dessen Amtsfunktionen legt er in weitem Um
fange dar. Es folgen Wünsche in Bezug auf die Wahl und 
Anstellung der Pfarrer, die nicht auf Zeit, sondern „bleib
lich “ ins Amt gesetzt werden sollten. Der Superattendent 
solle bei St. Johannis, der Hauptkirche der Stadt, Pfarrer 
sein und einen Kapellan als persönlichen Gehilfen erhalten. 
Die Hospitalprediger sollen in den Pfarrkirchen im Notfälle 
aushelfen. Bei der hohen Wichtigkeit des Pfarramts, dessen 
Inhaber grofsen Nutzen stiften, aber auch schlimmen Schaden 
anrichten kann, ist es nötig, ihn in die Hand des Superinten
denten ein Gelübde ablegen zu lassen. Die Ku l t u s g e b r ä u c h e  
möchten in allen Göttinger Kirchen, um Ärgernisse der 
Schwachen zu vermeiden, gleichförmig sein, auch im Haupt
gottesdienste, bei der Abendmahlsfeier, die „Casel“ noch 
nicht abgelegt werden. P r e d i g e r ,  die sich u n e h r l i c h  
o d e r  ä r g e r l i c h  h a l t e n ,  ohne sich zu bessern, sollen vom 
Rate, Superintendenten und „Alterleuten“ (Älteste, Diakonen) 
abgesetzt werden. Anderseits wird Pfarrern und Predigern 
das Recht, ihr Amt aufzugeben, zugesichert. — Die „ A l t e r -  
l e u t e “ sollen eines ehrbaren tüchtigen Lebens sein und das 
Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen haben. — 
In allen D ö r f e r n  der „Untersassen“ des Göttinger Rates 
soll ebenfalls das Evangelium rein gepredigt und die heiligen
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Sakramente nach Christi Einsetzung gereicht werden; eine 
Visitationskommission, bestehend aus dem Superintendenten, 
einem Prädikanten und zwei Ratsherren, soll sich zu Zeiten 
davon überzeugen. — Der Verfasser empfiehlt sodann die 
Errichtung einer guten lateinischen Schule unter der Auf
sicht des Superintendenten und die Einsetzung von zwei Rats
herren zu „ Schulherren “ ; diese drei sollen die Vollmacht 
haben, den Schulmeister und seine Gesellen anzustellen und 
zu entlassen. — Desgleichen giebt er die Einrichtung einer 
deutschen Knabenschule zu bedenken. — Auch wolle dem 
Rate gebühren, die Stipendien, welche bei ihm für Studenten 
fundiert aber jetzt einige Jahre dahinter geblieben sind, wieder 
in den Schwang kommen zu lassen. — Testamentsstiftungen, 
Bruderschaften, Klostergüter, Kalandsgüter und dergleichen 
möchte der Rat zu Gottes Ehre und Förderung des Evan
geliums, ,,nicht zu weltlichem Gebrauch“ verwenden. — 
Da sich in Göttingen damals auch „ etliche g o t t l o s e  “ L e u t e  
befinden, „die öffentlich Gottes Wort und die heiligen Sakra
mente lästern, die Prediger, wo sie gehen und stehen, be
spotten und anspeien“ , etliche auch „gut schwärmerisch, 
wiedertäuferisch und aufrührerisch“ , etliche sich auch auf 
den Dörfern „berichten“ lassen, so müfste der Rat mit welt
licher Strafe gegen sie vorgehen. „Denn solche Leute pflegen 
nicht allein dem Evangelio, sondern auch dem bürgerlichen 
Wesen und allgemeinem Frieden nachteilig zu sein.“ — 
Lästerer der christlichen Lehre sollen vom Patenrecht aus
geschlossen werden. — Die Alterleute der St. Johanneskirche 
sollen Alben, Ornate und Paramente, die noch vorhanden sind 
und auf Verderb daliegen, alle zum Besten der Kirche ver
kaufen. Die Geistlichen, welche hier noch Lehen haben, 
sollten die Summe, welche sie bisher ihren „Missanten“ ge
geben haben, von nun an jährlich in den „Kasten“ geben. — 
Darauf wird angeregt, die F e s t e  d e r  A p o s t e l  wieder auf
zurichten, nicht als Feiertage, sondern als Gedächtnisfeiern 
der Apostel, an welchen in allen Pfarrkirchen des Morgens 
Predigt und,  falls Kommunikanten vorhanden seien, auch 
Abendmahlsfeier stattfinden, danach aber ein jeder seiner 
Arbeit warten oder feiern möchte, wie ihm beliebt. — Es
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wäre auch wohl nötig, dafs der Rat die Bibliothek im 
Paulinerkloster „ anrichte“ und mit der Zeit alle Opera 
Augustini und andere gute Bücher dazu thue zur Benutzung 
von seiten der Prädikanten, welche solche Bücher nicht haben 
noch bezahlen können. — Bei T r a u u n g e n  sollen O p f e r  
in den  A r m e n k ä s t e n  gespendet werden. Es folgt dabei 
ein V o r s c h l a g  f ü r  d i e  A b h a l t u n g  d e r  T r a u u n g :  
um 9 U h r  Läuten mit einer Glocke; Bräutigam, Braut und 
Brautleute kommen in die Kirche; es wird der Psalm „Wohl 
dem, der in Gottes Furchten steht“ gesungen; darauf folgt 
ein Sermon vom ehelichen Stande, eine Viertelstunde lang; 
Bräutigam und Braut werden zusammengegeben; den Be- 
schlufs macht das Opfer aller Beteiligten in den Armen
kasten. — Ebenso soll die Frau, welche nach den sechs 
Wochen ihren Kirchgang hält, mit den Frauen, die ihr folgen, 
ein Opfer in den Armenkasten legen. — In gleicher Weise 
nach einem Begräbnis alle, die der Leiche gefolgt sind. — 
Das alles, damit „ die Armen nicht vergessen, sondern gelabt 
und gespeiset werden. Denn sie sind uns befohlen, dafs wir 
ihnen wohl thun sollen; und was wir ihnen thun, das thun 
wir Christo selbst.“ — Den Lästerern der christlichen Lehre 
solle das kirchliche Begräbnis verweigert werden: sie sollen 
ohne Gesang zu Grabe gebracht, und weder Pfarrer, noch 
Küster, noch Schulkinder sollen sich dazu einfinden, wie 
denn in anderen evangelischen Städten geschieht.“ Den Be- 
schlufs machen Vorschläge zur Reform des Schwesternhauses 
zu St. Clara [soll heifsen: St. Anna]: die Mater solle die 
Schwestern zur Predigt gehen lassen oder selbst einen Pre
diger besolden; die Schwestern sollen die Bürgerstöchter 
gegen eine ziemliche Belohnung schreiben, lesen, sticken und 
nähen lehren. Den Austritt von Schwestern soll die Mater 
nicht hindern; wenn sie sich aber nicht weisen lassen wolle, 
möchte man sie, da sie hier fremd ist, wohl heifsen heim
ziehen, woher sie gekommen ist. — Alles dieses ist von dem 
Verfasser aufgestellt, damit der Rat darüber beratschlage, es 
bedenke und verbessere.

D ie  Zeit der Abfassung ergiebt sich aus folgenden Um
ständen. E s  ist noch kein Superintendent vorhanden.
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Derselbe wurde aber 1535 in der Person S u t e l s  ge
wählt.

Es ist noch von keiner Kirchenordnung in Göttingen die 
Rede; dieselbe hätte, da sie sich mit den „Articuli refor- 
matorii“ berührt, notwendigerweise erwähnt werden müssen; 
da nun die Kirchenordnung „am Palmtage“ 1530, d. i. den
10. April veröffentlicht wurde, so liegen die „Articuli refor- 
matorii“ vor dem 10. April 1530.

Am 1. April 1530, „Sexta post Laetare“ verzeichnet das 
auf dem Stadtarchiv zu Göttingen vorhandene Rechnungs
buch der Stadt Göttingen von 1529/30, fol. 47-b folgende 
zwei Auszahlungen: „10 Mk. 3 '/s ß 5 A  vortert per Herm[an] 
Wittzenhusen et Jost Meyger in Brunfswig qum consuluerunt 
dominos consules Brunsvicenses super quibusdam articulis 
ordinantiae, sexta post Letare“ 1.

Und gleich dahinter: „8 ß gegeven vor de Brunswigesche 
ordenunge, darut unse ordeninge getogen und darin de sick 
deyt refereren.“

Die zwei genannten Ratsherren, Hermann Witzenhausen 
und Jost Meyer, haben hiernach Reisekosten liquidiert und 
sie am 1. April 1530 ausgezahlt erhalten. Sie hatten die 
Reise also vorher gemacht und zwar um im Aufträge des 
Göttinger Rates über „ q u i d a m  a r t i c u l i  o r d i n a n t i a e “ 
mit den Braunschweiger Ratsherren zu beratschlagen. Dafs 
dies u n s e r e  „ Articuli reformatorii ordinantiae“ waren, liegt 
auf der Hand. S ie  müss e n  a l so im A n f a n g  1530 dem  
G ö t t i n g e r  R a t e  V o r g e l e g e n  haben .  Dadurch ist der 
Terminus ad quem der Untersuchung festgelegt; die Articuli 
können nicht später angesetzt werden.

Der Terminus a quo ergiebt sich aus dem Anfang des 
ganzen Schriftstückes: Der Verfasser ist durch den Rat nach 
Göttingen „vorfordert“, wo das heilige Evangelium durch 
Gottes Gnade eben „angegangen ist“ ; dasselbe soll „ge

1) Gedruckt in „Urkunden der Stadt Göttingen u. s. w. 1881
S. 220 , Anm. 3. — Auch Herr Dr. P r i e s a c k ,  der die Stelle noch 
einmal nachgesehen hat, bezieht das Datum auf die A u s z a h l u n g  der 
betreffenden Summe.



3 8 2 TSCHACKEET,

fördert“ und das, was ihm hinderlich ist, beigelegt und ab- 
gethan werden. Das pafst alles in die Anfänge der Göt
tinger Reformation, in die Zeit nach dem 25.—30. Oktober 
1529, wo der Rat durch lutherische Tumultuanten sich ge
zwungen sah, das Verbot lutherischer Predigten aufzuheben 
und der unaufschiebbaren Reformation kein Hindernis mehr 
in den Weg zu legen Unsere Schrift mufs also n a c h  dem 
Oktober 1529 verfafst sein. Die Untersuchung über die 
Person des Autors wird gleich dazu die weitere Bestimmung 
bringen, dafs d ie  S c h r i f t  e t wa  in den D e z e m b e r  
1529 fäl l t .

Als O r t  der Abfassung ist schon aus dem erwähnten 
Anfänge der Schrift die Stadt Göttingen festgestellt.

Ebenso bündig läfst sich die P e r s o n  des Verfassers 
feststellen. Aus den oben (S. 367) angeführten Urkunden er- 
giebt sich, dafs vom Ende des Monats November 1529 an 
der M a g i s t e r  H e i n r i c h  W i n c k e l  aus Braunschweig als 
ein vom Göttinger Rat „erforderter“ Reformator thätig war; 
bis 2. Februar 1530 wirkte er hier allein; an diesem Tage 
kam Jost Winther aus Allendorf hinzu; Wortlaut und Inhalt 
der „Articuli reformatorii ordinantiae“ zeigen, dafs der Ver
fasser in Göttingen noch allein war. W i n c k e l  h a t  sie 
a l s o  g e s c h r i e b e n  u n d  z w a r  im A n f ä n g e  s e i nes  G ö t 
t i n g e r  A u f e n t h a l t s ,  e t wa  im D e z e m b e r  1529.

Zu diesem Resultate stimmt die S p r a c h e  W i n c k e l  s. 
Auf dem Göttinger Stadtarchiv (Acta Ref. XVIII) befindet 
sich ein eigenhändiger Originalbrief Winckels von 1530 (Sep
tember 23), „Fridages na Matthei“ , an den Rat der Stadt 
Göttingen II , 365—367, gedruckt in „Zeit- und Geschicht
schreibung der Stadt Göttingen“. Die niederdeutsche (platt
deutsche) Sprache dieses Briefes ist identisch mit der unserer 
„Articuli reformatorii ordinantiae“. Nur e in  U m s t a n d  
ist dabei zu besprechen: in den „Articuli reformatorii ordi
nantiae“ schreibt der Verfasser „ jck“ ( =  ich), in dem Briefe 
von 1530 „eck“ ( =  ich). Aber in demselben Briefe schreibt 
er sowohl „sick“ als auch „seck“ (—  sich). Wie er zwischen

1) Urkunden der Stadt Göttingen u. s. w. 1881, S. 196ff. ,  Nr.  
437 ff.



„sick“ und „seck“ willkürlich abwechselte, so hat er es 
demnach auch mit „ ick “ und „eck“ gethan. Ein Unter
schied der Sprache liegt also nicht vor.

Uber den S c h r e i b e r  der Handschrift läfst sich Sicheres 
nicht sagen. Sie ist eine gutgeschriebene Reinschrift, offen
bar das von Winckel selbst dem Rate übergebene Exemplar. 
Es ist möglich, dafs er sie hat von einem studierten Manne 
ins Reine schreiben lassen — falls er sie nicht doch selbst 
geschrieben hat. (Die Schriftzüge unterscheiden sich aller
dings von denen des — freilich später und unter anderen 
Umständen geschriebenen — Originalbriefes.)

Ist durch diese Untersuchung die Handschrift als d ie  
ers te  Gö t t i nge r  r e f o r ma t o r i s c he  De n k s c h r i f t  aus dem 
Dezember 1529 erwiesen, so wird sich sofort die Frage nach 
ihrer Wirksamkeit und speziell nach ihrem Verhältnis zur 
Göttinger Kirchenordnung vom „Palmtage“ 1530 erheben. 
Ehe wir aber dieser Aufgabe nachgehen, drängt sich ein 
anderes Problem auf. Der Zeitfolge nach müssen wir uns 
nämlich zunächst mit den handschriftlichen Ratsartikeln be
fassen.

B. Die „Artikel“ des Rates beschäftigen sich erstens mit 
den P r e d i g e r n .  Dieselben sollen in ihren Predigten auf 
der Kanzel „niemand so grob anrühren“ , dafs dabei die 
Person, um die es sich handelt, erkannt wird, d. h. also, sie 
sollen sich aller persönlichen Invektiven untereinander und 
gegen Gemeindeglieder enthalten. Ihre Aufgabe ist vielmehr 
positiv, das Wort Gottes zu verkündigen und allgemeine E r
mahnungen und Strafungen der Sünde, die sich daraus er
geben, hinzuzufügen, aber „die eigenen Affekte“ und sub
jektiven Erwägungen fern zu halten. Im gegenseitigen Ver
kehr sollen sie sich untereinander freundlich und brüderlich 
halten, keiner soll den anderen hinter seinem Rücken be
leidigen; sie sollen dagegen in Lehre und Leben dem Rate 
und der Gemeinde zum guten Beispiel dienen.

Darauf gehen die „Artikel“ auf die e i n z e l n e n  G o t t e s 
d i e n s t e  ein und behandeln erstens „ da s  t ä g l i c h e  A m t  
m o r g e n s  um 7 U h r “ , d. i. den Wochentagsgottesdienst; 
der Schulmeister soll dieses Amt (vor  dem Schulunterricht)
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mit den Knaben „unter eins zum Ende singen und mit dem 
Sermon beschliefsen “ , damit die Jugend nicht die Schule 
versäume, aufser am Mittwoch, um der Litaneien willen; 
dabei mag man es halten, wie es bisher geschehen, doch so, 
dafs mit Andacht der Tractus: „Domine, non secundum 
peccata nostra etc.“ und andere nach der Angabe Dr. Ma r t i n  
L u t h e r s  auch möchten gesungen werden.

Alle „Äm ter“, d. i. Gottesdienste, sollen mit dem „Deus 
in adiutorium“ („Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn“ 
Ps. 123, 8) begonnen und mit der Kollekte beschlossen werden.

Die Knaben sollen, ehe sie im Chor die ihnen aufgegebenen 
Bibelabschnitte lesen, zuvor in der Schule verwarnet und 
verhört und während des Vorlesens im Chore beaufsichtigt 
werden.

In der Metten soll das Evangelium zweimal verlesen 
werden, erst lateinisch, dann vor dem Friihmessenaltar deutsch, 
um deren willen, die zu dem nachfolgenden („ändern“) Ser
mon nicht kommen können. Es soll auch der Schulmeister 
dafür sorgen, dafs in der Metten das „Sanctus“ und „Te 
ergo etc.“ gesungen werde.

Chor, Jugend und Gemeinde sollen in Gesängen geübt 
werden. Uber Anfang, Länge und Ende der Gesänge sollen 
sich die Schulmeister nach dem Prediger richten.

Im Mittagsgottesdienst an Sonn- und Festtagen soll man 
im Chore singen, bis es 11 Uhr schlägt; dann soll der 
Prediger auf die Kanzel steigen.

Das „Tedeum“ soll zu Zeiten deutsch von der ganzen 
Gemeinde gesungen werden, in der Metten oder vor der Mit
tagspredigt.

Der kirchlichen T r a u u n g  soll ein öffentliches Aufgebot 
voraufgehen.

Den Beschlufs der allgemeinen Anordnungen macht die 
Mahnung: „Ein jeder in seinem Amte soll sich bessern, dem 
Herrn zu Ehren, was allen zur Seligkeit und der Jugend 
zum besten.“ Wenn aber einem (Prediger und Schulmeister) 
in seinem Amte etwas mangelt, so soll man das den „ S c h u l -  
h e r r e n “ ansagen. Dann mögen „mit der Zeit alle Dinge 
zu guten Wegen gerichtet werden“.
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Von lokalem Interesse ist, dafs zugleich damals dem 
P r ä d i k a n t e n  an  de r  St. J o h a n n i a k i r c h e ,  welche die 
Hauptkirche der Stadt war und noch ist, Befehl und Voll
macht erteilt wird, so oft ihm ratsam dünkt und die Not 
erfordert, d ie  a n d e r e n  P r ä d i k a n t e n  bei  s i ch  zu v e r 
s a m m e l n  u nd  s i ch  mi t  i hn e n  z u  b e r a t e n ,  dadurch 
alle Dinge gebessert und in der Übung des öffentlichen 
Gottesdienstes möge E i n t r a c h t  bewahrt werden.

Die Ze i t  der Abfassung ergiebt sich aus folgenden Um
ständen. Der Rat der Stadt Göttingen steht auf seiten 
Martin Luthers, aber es giebt weder einen Superintendenten 
noch eine Kirchenordnung in der Stadt und sämmtliche An
ordnungen des vorliegenden Schriftstückes machen den Ein
druck, dafs sie die elementarsten Anfänge der Umbildung 
eines mittelalterlichen Kirchenwesens in ein lutherisches sind. 
Die Ordnung wird also auch in die Anfangszeit der Göt
tinger Reformation, d. i. in das Jahr 1529 gehören.

Weiter führt der Umstand, dafs in diesen Ratsartikeln 
zwei als durch Winckels Denkschrift hervorgerufen anzu
sehen sind.

W i n c k e l s  D e n k s c h r i f t  
(Abs. 9):

„E s wäre auch wohl fein, 
dafs man zwei Personen des 
Rates v e r o r d n e t e  zu S c h u l -  
h e r r e n ,  dafs der Schulmeister 
mit seinen Gesellen denselbigen 
ihre Gebrechen und was sich 
sonst für Irrungen begeben, a n -  
s a g e n  und sie fortan solches 
an den ehrbaren Rat tragen 
möchten.“

W i n c k e l s  D e n k s c h r i f t  
( Ab s .  5 u. 3):

„Es möchten auch in allen 
Kirchen, Ärgernisse der Schwa
chen zu vermeiden, gleichför
mige C e r e m o n i e n  . . .  ge
halten werden . . . Und darum, 
dafs die . . .  Prediger e i n i g

R a t s a r t i k e l  (A b s. 1 2 ) :

„Und wann [einem Jeden] in 
seinem Amte ferner was man
gelt, soll [er] das den S c h  u l - 
h e r r e n  a n s a g e n .  Dann mag 
mit der Zeit all Ding zu guten 
Wegen gerichtet werden.“

R a t s a r t i k e l  ( Abs .  1 3 ) :

„E s soll auch unser Prädi- 
canten zu S t. J o h a n n e s  B e 
f e h l  u n d  M a c h t  h a b e n ,  
so oft ihm ratsam dünkt und 
die N ot erfordert, die ändern 
P r ä d i c a n t e n  bei sich z u -
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seien und a l l e  D i n g e ,  beide s a m m e n  zu fordern, sich not
in der Lehre und Leben, und wendiger Sache zu  b e r a t e n ,
auch in den C e r e m o n i e n  dadurch a l l e  D i n g e  gebes-
fein e i n t r ä c h t i g l i c h  mögen sert und E i n t r a c h t  in den
zugehen, wird es für gut ange- Kirchen mit C e r e m o n i e n
sehen . . . ,  dafs a l l e ' P r ä d i -  mögen gehalten werden.“
c a n t e n  allhier zu Göttingen 
. . . alle Woche einmal, auf be
stimmte Zeit und Stätte, sämt
lich bei den Superintendenten 
erscheinen und z u s a m m e n  
c o n f e r i e r e n  (Abs. 3):
„E s wäre auch wohl fein, dafs 
der Superintendent za  S t. J o 
h a n n i s  als in der Hauptkirche, 
da auch die Schule ist, Pfarrer 
wäre.“ [Er soll] „ B e f e h l  u n d  
M a c h t  haben zu predigen in 
allen Pfarren u. s. w.“

D ie Ratsartikel zeigen sich demnach in Absatz 12 und 
13 durch W inckels D enkschrift bestim m t, sind also n a c h  
d e r s e l b e n ,  aber auch noch in die A nfänge der Göttinger 
Reformation, also in  d e n  D e z e m b e r  1 5 2 9  z u  s e t z e n .

A ls O r t  der A bfassung ergiebt sich von selbst G ö t 
t i n g e n .

Au f  die P e r s o n  d e s  S c h r e i b e r s  führt uns die Hand
schrift, welche, w ie auch Dr. Priesack versichern kann, die 
des erzbischöflich-m ainzischen Kommissars und späteren Göt
tinger Stadtsyndikus J o h a n n  B r u n s  ist. (Ich erinnere 
mich auch genau der Handschrift desselben nach den im  
Staatsarchiv zu H annover vorhandenen Originalen.) D er
selbe war dam als, w ie Dr. K r u s c h  in einer lehrreichen  
„S tu d ie“ über ihn nachgewiesen hat, im Besitz der Pfarrei 
G rone, hatte seine päpstliche G esinnung an den N agel ge
hängt und spielte die Rolle eines Führers der lutherischen  
Tum ultuanten zu Göttingen J). D em  geschäftskundigen und  
schlauen Manne und seinem A nhänge hat der Rat nachgeben

1) Dr. B. K r u s c h ,  Studie u. s. w. in Zeitschrift d. hist. Vereins 
f. Niedersachsen, Jahrg. 1897 (Hannover), S. 112 ff.



müssen *); er hat dessen Dienste anzunehmen fürs beste ge
halten. Bruns aber wird bei der Anfertigung dieser Hand
schrift schwerlich blofs Schreiberdienste gethan haben; er 
wird wohl diese Artikel für den Rat auch selbst verfafst 
und dem Rate zugemutet haben, mit der Einführung einer 
lutherischen Ordnung für die täglichen Gottesdienste endlich 
kurzer Hand einen Anfang zu machen. Von den Ratsherren 
selbst war gewifs keiner im Stande, diese Artikel zu verfassen; 
d e r  V e r f a s s e r  wird also mit dem  S c h r e i b e r  derselben, 
J o h a n n  B r u n s ,  identisch sein.

Die Frage, ob sie veröffentlicht sind oder nicht, ob befolgt 
oder nicht — können wir nicht beantworten; darüber ver
sagen die Quellen. Auf alle Fälle gewährt aber die Hand
schrift selbst ein interessantes Beispiel von dem Anfänge des 
Überganges eines katholischen Gemeinwesens in evangelische 
Verhältnisse.

Nunmehr stehen d r e i  Schriftstücke zur Verfügung, deren 
gegenseitiges Verhältnis in kurzen Zügen festzustellen ist:
1. Die Winckelsche Denkschrift (1529); 2. die Ratsartikel 
(1529) und 3. die Kirchenordnung vom Palmtage 1530. 
Dies ist die chronologische Reihenfolge.

C. Über d as  g e g e n s e i t i g e  V e r h ä l t n i s  d i e s e r  d r e i  
S c h r i f t s t ü c k e  dürfte folgendes zu berichten sein.

Nachdem Winckel in den ersten Anfängen der Refor
mation, unmittelbar nachdem er die Göttinger Verhältnisse 
überschaut hatte, seine Denkschrift dem Rate überantwortet 
hatte, wird dieser auf Drängen der lutherischen Partei, deren 
Treiber Johann Bruns war, zu gunsten der Lutheraner zu
nächst das Allernotwendigste haben anordnen müssen: über 
das Verhalten der P r e d i g e r  untereinander und gegenüber 
den Gemeinden, über die Gestaltung und Übung des G o t t e s 
d i e n s t e s  an Werk- , Sonn- und Festtagen und die Mit
wirkung der Schule dabei, über die Vornahme von 
T r a u u n g e n  und über zwei vorläufige Aufsichtsinstanzen, 
für die Schulen „d i e  S c h u l h e r r e n “ , für die Prediger 
den „ P r ä d i k a n t  zu St. J o h a n n i s “. Die beiden letzten
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Punkte waren a u s  W i n c k e l s  D e n k s c h r i f t  genommen, 
das Übrige ist von Bruns (vielleicht unter Beratung mit 
Winckel) hinzugefügt.

So war zunächst das Notwendigste erreicht: die Prediger 
mufsten sich vertragen und weiter amtieren, die Gottesdienste 
wurden lutherisch gehalten und die Schule blieb im Gange 
und zwar in unmittelbarer Beziehung zur Kirche. Die 
Ratsartikel sind also die e r s t e  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e n 
o r d n u n g  der Stadt Göttingen, ihrem Hauptbestandteile 
nach ihre e r s t e  e v a n g e l i s c h e  G o t t e s d i e n s t o r d n u n g ,  
freilich n u r  e i ne  p r o v i s o r i s c h e .

Auf diese p r o v i s o r i s c h e  mufste aber bald eine d e 
f i n i t i v e  O r d n u n g  folgen. Da fragte sich, ob man siel) 
bei Ausarbeitung derselben ohne weiteres nach Winckels Denk
schrift richten sollte. D a r a n  d a c h t e  d e r  p a t r i a r c h a -  
l i s c h e R a t  d e r S t a d t  a b e r  n i c h t  im e n t f e r n t e s t e n ;  
W i n c k e l s  V o r s c h l ä g e  g i n g e n  i hm v i e l  zu wei t ;  
sie hätten ihm, wenn sie befolgt worden wären, viel von 
seinem Einflüsse geraubt. Vorsichtig wie die Patrizier waren, 
schickten sie erst zwei von ihren Genossen mit diesen Ar
tikeln nach Braunschweig, um sich mit dem dortigen Rate 
zu besprechen. Es wurde ein Exemplar der Braunschweiger 
Kirchenordnung Bugenhagens vom Jahre 1528 gekauft und 
nunmehr in Göttingen mit Benutzung d i e s e r  Ordnung die 
Göttinger zurechtgemacht. Von Winckels Vorschlägen sind 
nur einige teilweise benutzt, aber abgeschwächt, andere ge
streift, die meisten unberücksichtigt gelassen. D ie  G ö t 
t i n g e r  K i r c h e n o r d n u n g  b l e i b t  a l so  w e i t  h i n t e r  
W i n c k e l s  D e n k s c h r i f t  z u r ü c k .  Um so h ö h e r  
s t e i g t  d e r  W e r t  d e r  W i n c k e l s e h e n  Ar be i t .

Die O r i g i n a l a u s g a b e  der Göttinger Kirchenordnung 
vom „Palmtage“ (10. April) 1530 (gedruckt zu Wittenberg 
durch Vermittelung L u t h e r s  1531) hat den Titel: „ C h r i s t 
l i k  e O r d e -  || n i n g e  der  S t a d t  |j G o t t i n g e n .  || Myth 
eyner vörrede D. jj Martini Luther. |j G || Wittemberch | 
1531. || 16 Bl klein Oktav. (Kirchen-Ministerialbibliothek
in Celle.) Vergleichen wir sie mit Winckels Denkschrift, 
so ze ig t  s ie die  B e n u t z u n g  de r  l e t z t e r e n ;  d i ese
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i s t  a l so e i ne  V o r l a g e  von  
folgenden Stellen erhellt:

W i n c k e l s  D e n k s c h r i f t :

(Art. 1.) Der S u p e r i n t e n -  
d e n t  soll sein ein „Upseher, 
welker vor ändern Predigern 
alle Befhelich hebbe, nicht al- 
lene tho predigen, ßonder ock 
up der ändern Prediger Lere 
und Levendt tho ßehende; der 
ock dorup ßehe, wu die hylligen 
Sacramente geachtet und ge- 
reket, wu die Kerken Goder 
angelecht, wu die Armen vor
sorget, wu die Jögent upgetogen 
und geleret, und sust up andere 
christlike Sake eyn upsehent 
hebbe.“

„ So wyll vor dat erste de 
hoge Not fordern, dat me eynen 
geschickeden, frommen und ock 
gelarten Man tho ßodanen hogen 
Ampte erwele und verordene.“

(Art. 9 über die S c h u l e ) :  
„D at [der Schulmeister und die 
Schulgesellen] dem S u p e r i n 
t e n d e n t e n  gehorsam undfolgig  
seien.“

W i n c k e l s  D e n k s c h r i f t .

(Abs. 14): „Iwer erbarn W yß- 
heitn wolde ock ernstliken dar- 
over holden, dat de P a p e n ,  
de  h i e r  n o c h  L e h e n  h e b 
b e n ,  ß e e  s y n  b u t e n  e f t e  
b y n n e n  d e r  S t a d t ,  ß o  v e l e  
j n  d e n  K a s t e n  j a r l i k  g e v e n  
m ö h t e n ,  a l ß e ß e e  t h o  v o -  
r e n  Ö h r e n  M i ß a n t e n  p l e -  
g e n  t h o  g e v e n d e ,  nach in
holde der Ordination.“

j e n e r  ge we s e n ,  wie aus

K i r c h e n  O r d n u n g  
vom „P alm tage“ 1 5 3 0 .

B latt B. 3 b: „W y willen 
vorordenen eynen dreplyken Man 
von gutem Wandele unde ge- 
sonder Lere tho eynem S u 
p e r i n t e n d e n t e n  dat is U p' 
merker, de schall vlytich up
sehent hebben uppe aller Pre
diger Lere und Wandel; dartho 
uppe der Scholen Eegiment. 
Und eth schullen ohme ock alle 
Predigern sambt dem Schole- 
mester in allen bylliken Saken 
underdan unde gehorsam seyn.“

K i r c h e n o r d n u n g  
vom „P alm tage“ 15 3 0 .

(Blatt B 7b): „W at in den 
Kasten fallen schall.“ . . .. [A lle  
gestifteten Memorien u. s. w.] 
„Dartho ock schall eyn iowelk 
F r e i s t e r ,  ß o  e y n  l e h e n  
h e f f t ,  h e e  w o n e  h i r e  e d d e r  
a n d e r s w o r ,  ß o v e l e  i e r l i k  
i n  d e n  k ä s t e n  g e v e n ,  a l ß e  
h e  v o r  h e f f t  g e g e v e n  d e m e  
M i s s a n t e n  unde schall dar- 
mede synes lehins syn levent- 
langk nicht entsatht werden.“

Zeitachr. f. K.-G. XX, 3. 30
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Schon durch diese beiden Absätze ist erwiesen, dafs 
Winckels Denkschrift bei Anfertigung der Göttinger Kirchen
ordnung benutzt worden i s t1). A b e r  de r  R a t  d a c h t e  
n i c h t  d a r a n ,  die W i n c k e I s c h e n  V o r s c h l ä g e  in 
i h r e r  T o t a l i t ä t  a n z u n e h m e n ;  in egoistischem Interesse 
wollte er möglichst wenig Privilegien aus der Hand geben, 
jedenfalls keinen Superintendenten zu Machtvollkommenheit 
gelangen lassen, am wenigsten in Geldsachen. Wir heben 
zur Vergleichung einige wichtige Punkte heraus.

W i n c k e l s  De n k s c h r i f t  
schlägt als Wirkungskreis des 
Superintendenten vor: Auf
sicht über Lehre und Leben 
der Prediger, über die Sakra
mentsverwaltung , über die 
Verwaltung der Kirchengüter, 
die Versorgung der Armen, 
Erziehung und Unterricht der 
Jugend und andere christliche 
Sachen.

Winckel verlangt sodann, 
dafs Pfarrer und Prediger 
nicht mehr auf Zeit, auf blofs 
ein Jahr angestellt werden, 
wie man einen Knecht oder 
eine Magd mietet, sondern 
Avünscht Anstellung derselben 
schlichtweg, dafs sie bleiben 
können; dabei Mitwirkung 
des Superintendenten, der 
Alterleute und in gewissem 
Sinne sogar die der Gemeinde.

Die Kirchenordnung schw<

Die K i r c h e n o r d n u n g  
vom „Palmtage“ 1530 (Blatt
B. 3b) schreibt dem Super
intendenten nur die Aufsicht 
über Prediger und Schulen 
z u ; dazu sollen alle Pre
diger und der Schulmeister 
ihm „ in  a l l en  b i l l i g e n  
Sachen“ gehorsam sein.

Die Kirchenordnung sagt 
statt dessen (Bl. 3a) nur: 
„W y willen alle Parren erlich 
mit guden Predigen, eine jo- 
welke besundern, bestellen.“

ferner über Winckels Vor-

1) Denkschrift Art. 12, von Bestrafung der Lästerer, berührt sich 
^ebenfalls mit dem Absatz der Kirchenordnung „vom  byllyken und evan
gelischen B ann“ (Blatt B 5); Denkschrift Art. 15 (Apostelfeste) mit. 
Kirchenordnung Bl. B 6 b „von Feyerdagen“, Schlufsabsatz.



schläge inbetreff der Stellvertretung des Superintendenten und 
der anderen Prediger, der Lehrverpflichtung vor der Ordi
nation, der Benutzung der Mefsgewänder, der Absetzung und 
Kündigung der Pfarrer und Prediger, der Prädikanten auf 
den Dörfern von Göttingen, inbetreff der Stipendien, die für 
Studenten fundiert sind, der Aufrichtung einer Bibliothek, 
inbetreff der Opferungen bei Trauungen, Begräbnissen u. a. m.

Während diese Stellen ein Zurückbleiben hinter Winckels 
Forderungen bedeuten, hat die Kirchenordnung offenbar unter 
dem Einflüsse der Braunschweiger Ordnung mehrere neue 
Punkte hinzugebracht, die sich als notwendig inzwischen 
auch noch herausgestellt haben mögen: Die Kirchenordnung 
verbietet den Ordensleuten, Messe zu halten und Beichte zu 
hören, die Ehe wird den Geistlichen freigegeben, die Auf
hebung der Klöster in Aussicht genommen, die Weihungen 
von Wasser, Wörthe (d. i. Grund und Boden) u. s. w. ab
geschafft, über Abendmahl, Taufe, gemeine Kasten u. a. m. 
Anordnungen getroffen. Es sind das Abschnitte, die man 
einfach aus der Braunschweiger Kirchenordnung herüber
nahm: „Wy hebben“ sagt der Rat am Schlüsse selbst (Blatt
C. 2b), „disse christlyke Ordenynge in der Körte vorfathet . . . 
U n d e  se k u m p t  mi t  de r  B r u n s w i g i s c h e n  O r d e 
n y n g e  o v e r e y n ,  da r  u t h  wy  ock  ve l e  P u n c t e  ge-  
n oh m e n  h e b b e n u .  s. w.“. An die Braunschweigische Ord
nung werden dann (Blatt C. 3) auch die Leser weiter gewiesen, 
wenn sie weiteren Bericht begehren. — Der Rat schreibt, 
dafs er die Ordnung gemacht hat; als seine Organe wird er 
dabei nicht blofs Winckel, sondern auch den am 2. Februar 
1530 eingetroffenen hessischen Theologen Jost Winther ge
braucht haben. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der 
Kirchenordnung am „Palmtage“ 1530 war für die Kirchen
reformation feierlich der Grund gelegt. In der Vorgeschichte 
dieses denkwürdigen Aktes werden unsere beiden Hand
schriften nunmehr dauernd ihre Stelle haben. Aber ihre Be
deutung reicht weit über Göttingen hinaus, und auf dieses 
Ergebnis darf noch besonders aufmerksam gemacht werden.

D. In der inneren Geschichte des Protestantismus bildet, 
wie bekannt ist, die Einführung der Verpflichtung der Theo-

30*
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logen auf B e k e n n t n i s s e  ein epochemachendes Faktum. 
Die erste öffentliche Verpflichtung auf die Augsburgische 
Konfession (neben den drei ökumenischen Symbolen) fand 
bei der theologischen Fakultät zu Wittenberg im Jahre 1533 
statt *. Aber über die Vorgeschichte dieses Ereignisses sind 
wir noch im Dunklen. Man weifs nur, dafs der überhand 
nehmende Subjektivismus der Spiritualisten eine objektive 
Instanz nötig machte, nach welcher die öffentliche Lehre im 
Bereiche des lutherischen Protestantismus orientiert werden 
sollte. Dasselbe Bedürfnis empfand der weit ausschauende 
Heinrich Winckel schon im Jahre 1529, als noch kein 
Mensch an eine Augsburgische Konfession dachte; es ist die 
Zeit, wo im römischen Reiche den Obrigkeiten die Augen 
aufgehen über die soziale Tragweite der radikalen Grund
sätze der Täufer; auf den Anabaptismus wird wegen seiner 
bürgerlich revolutionären Tendenz die Todesstrafe gesetzt, 
und an zahlreichen Opfern dieser Verirrung wird sie grausam 
vollzogen. Unter der Einwirkung dieser Verhältnisse steht 
Winckel, als er die Göttinger reformatorische Denkschrift 
schrieb. Daher hielt er es für nötig, dem Rate von Göt
tingen vorzuschlagen, fortan nur Geistliche anzustellen, wenn 
sie vorher von dem Superintendenten in Gegenwart der 
schon vorhandenen Pfarrer examiniert und sodann ein be
stimmtes Ordinationsgelübde in die Hand desselben geleistet 
haben. Winckel giebt (Abs. 4) ein Formular für dieses 
Gelübde; der Hauptbestandteil desselben ist die L e h r 
v e r p f l i c h t u n g .  Diese ist, soweit meine Kenntnis reicht, 
d e r  e r s t e  E n t w u r f  e i n e r  L e h r v e r p f l i c h t u n g s 
o r d n u n g  im g a n z e n  P r o t e s t a n t i s m u s  ü b e r h a u p t 2.

1) Vgl. m e in e  Abh. „Neue Beiträge z. Gesch. der Symbolverpflich
tung im Gebiete der luth. Reformation“, N. K. Zeitschr. 1897, S. 8 0 6 ff.

2) Im Jahre 1537 schrieb L u t h e r  in Wittenberg ein Ordinations- 
formular, das aber kein Formular eines G e lü b d e s  des Oidinanden 
enthält. Die Prüfung des Ordinanden im Bekenntnis geschah offenbar 
v or  der Ordination besonders. Das darf aus dem Anfänge des Ordi
nationsformulars „ Examinatione facta ordinandi sunt“ geschlossen wer
den. Den ältesten Text dieses Lutherschen Ordinationsformulares ver
öffentlichte G. R i e t s c h e l ,  Luthers Ordinationsformular in s. ursprüng
lichsten Gestalt, Th. St. u. Kr. 1895, S. 170ff. Vgl. dazu Th. K o ld e ,



Schon dieser Umstand sichert dem Form ular seine geschicht
liche Bedeutung. D azu  kommt sein I n h a l t .  A u f was 
sollte man die Geistlichen im Jahre 1529 verpflichten? D as  
ist die interessante Frage. D as Form ular schreibt vor, dafs 
der Ordinandus sich verpflichtet, über das Abendm ahl, die 
Taufe, Bufse, Absolution, Reich Christi, Predigtam t, äufseres 
Gotteswort zu halten „ n a c h  I n h a l t  de r  H e i l i g e n  S c h r i f t  
u n d  so,  a l s  D o k t o r  M a r t i n u s  L u t h e r  d a v o n  s c h r e i b t  
u n d  b e k e n n t  s o n d e r l i c h  i n  s e i n e r  K o n f e s s i o n  etc.“ 
(d. i. in seinem grofsen Bekenntnis vom Abendmahl, dessen  
letzter Teil Luthers Glaubensbekenntnis ist; Erl. A. 30, 363ff.) 
Man sollte a lso , w ie W inckel vorschlägt, auf d ie  B i b e l  
und L u t h e r s  S c h r i f t e n  verpflichten. D as war deutlich  
und im Jahre 1529 durchaus praktisch gedacht.

E s folgt noch ein anderer höchst interessanter Passus. E s  
ist etwa vor acht W ochen das Marburger Religionsgespräch  
gehalten worden (1.— 3. Oktober 1529); Luther und Zw ingli 
sind gesch ied en , ohne sich innerlich nahe zu kom m en; 
Luthers W ort ,,alium  spiritum h abetis“ war der Ausdruck  
seines G efühls, dafs er die Kirche mit anderen Augen an
sah, als es Zwingli that. D ie spiritualistische Entwertung  
der Gnadenm ittel und der historisch erwachsenen Ordnungen 
der Kirche war Schuld, dafs Zwingli von den W ittenberger 
Reformatoren mit den übrigen Spiritualisten in eine grofse 
Gegnerschaft zusammengefafst wurde. Luthers Aufserung  
k lingt aber zart im Vergleich mit dem W ortlaute der D en k 
schrift W inckels. D essen Form ular schreibt dem Ordi- 
nanden wörtlich „ d i e  V e r f l u c h u n g  u n d  V e r d a m m u n g  
Z w i n g l i s  u n d  a l l e r  s e i n e r  M i t g e n o s s e n “ vor; 
W inckel hält sie für „gew ifsliche K etzer und Verführer“. 
So der konservative N iedersachse, der sich sonst in seinem  
ganzen amtlichen und privaten Leben des Rufes grofser 
Friedfertigkeit erfreute. Man m ag diese Beurteilung Z w inglis  
für unrichtig halten und bedauern; hier kom m t sie als 
geschichtliche Quelle dafür in Betracht, dafs man in dem
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Th. St. u. Kr. 1894, S. 217ff. und G. R i e t s c h e l s  Schrift „Luther  
und die Ordination“ 1883, 2. Aufl. 1889.



konservativen Niedersachsen die Zerstörer der kirchlichen 
Ordnungen sich fern halten wollte, und dafs Luther mit 
seiner Marburger Aufserung nicht allein stand.

Der Göttinger Rat hat von dem Vorschläge Winckels 
zunächst keinen Gebrauch gemacht; die Kirchenordnung vom 
„Palmtage“ 1530 enthält nichts von einem Ordinations
gelübde. Aber im Einverständnis mit dem Rate hat der 
erste Göttinger Superintendent, Mag. Joh. Sutel (1535 bis 
1542), von den anzustellenden Geistlichen eine Lehrverpflich
tung verlangt, jetzt (1540 und 1541) auf die Augsburgische 
Konfession und in dem einen Falle noch dazu auf die 
Postillen Antonii Corvini. Doch das gehört in die weitere 
Geschichte der Symbolverpflichtung, welcher wir jetzt nicht 
nachgehen wollen.

3 9 4  TSCHACKERT, GÖTTINGER KIRCHENORDNUNG.



Strafsburger Katechismen aus den Tag*en 
der Keformation.

(Capito, Butzer, Zell; die Laienbibel) \

V o n

F. Hubert.

F ür die Geschichte des religiösen Unterrichts im Elsafs 
haben w ir jetzt das von der Strafsburger theologischen F a 
kultät preisgekrönte Handbuch von Ernst und A dam ; allen 
deutschen Landen, beziehungsweise Landesteilen, möchte man 
solch eine „ katechetische G eschichte“ wünschen. Ein hoffent
lich willkom m ener Nachtrag zu diesem ausgezeichneten W erke  
sind die folgenden Zeilen.

D er älteste selbständige eigentliche Katechismus des evan
gelischen Strafsburgs ist W olfgang Capitos Kinderbericht, 
der ohne nähere D atierung im Jahre 1 5 2 7  anonym erschien, 
während eine zw eite A uflage vom  Jahre 1 5 2 9  den Namen  
des Verfassers trägt. E s gab auch eine lateinische Fassung  
des Kinderberichts, die ebenfalls anonym ausgegangen war.

DE PV ER IS [ IN ST1TV ENDIS ECCLE= | si® A rgentinensis | 
Isagoge.

Am Schlüsse (S. 3 1 a):  ARGENTORATI A N N O  j M .D.XX VII 
M ENSE | AVGVSTO

1) Bereits an dieser Stelle sei es mir vergönnt, dem Herrn Dekan 
Demmler in Efslingen, der mich mit echt schwäbischer Gastfreundschaft 
aufgenommen hat, und dem Herrn Stadtbibliothekar Dr. Miedel in Mem
mingen, durch den ich ebenfalls aufs liebenswürdigste gefördert worden 
bin, herzlichst Dank zu sagen.
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8°; 4  Bog. A — D =  32  B l ,  von Bl. 3 an mit deutschen 
Ziffern bezeichnet; in Efslingen, Augsburg, Dresden, Ulm, Wolfen
büttel 1 .

E s wird nicht ganz leicht sein zu entscheiden, ob 
der lateinischen oder der deutschen Fassung die Priori
tät zukommt. Jedenfalls ist keine von beiden sklavische 
Ü bersetzung der anderen, und man wird nicht fehl gehen, 
w enn man beide Fassungen für Arbeiten des Autors hält. 
W eiterer Bem erkungen wäre ich  überhoben, wenn nicht die 
Charakteristik, welche dieser Katechism us bei Ernst gefun
den hat, dazu aufforderte.

D as Büchlein ist eine Auslegung des apostolischen G lau
bensbekenntnisses m it einem A nhang, in welchem  auf den 
D ekalog als Beichtspiegel zw ar hingewiesen, eingehend aber 
nur das Vaterunser ausgelegt wird. E s sollte wohl der B e
fragung vor dem Abendm ahl d ienen , w ie eine Bem erkung  
in der ersten A uflage der deutschen Fassung zu verraten 
sc h e in t2. D ie Anlehnung an die katechetische Tradition des 
Mittelalters ist deutlich. Credo und Paternoster dienen als 
Stütze zum A ufbau eines gereinigten Christentums.

M it religiöser Kraft und Innigkeit wird die gem einsam e 
Grundlage der Reformation klar herausgestellt. Zwar be
zieht sich das Buch auf keinen der Reformatoren ausdrück
lich mit Nam ensnennung; aber auch dies ist ein Moment 
evangelischen Bekenntnisses.

Gleichwohl ist der Anschlufs an die theologischen P o
sitionen Zw inglis unverkennbar, so in der Gottesauffassung 
und Prädestination, in der Christologie und in der Gesamt
anschauung von den Sakramenten, die Zeichen sind und nicht 
G nadenm ittel3.

So kann dieser erste Katechismus der Strafsburger, die

1) Ferdinand Cohrs teilte mir diese Fundorte mit.
2) E r n s t  und A d a m , Katechetische Geschichte des Elsasses bis 

zur Revolution (Strafsburg 1897), S. 23.
3) G e r b e r t ,  Geschichte der Strafsburger Sektenbewegung 1524 

bis 1534 (Strafsburg 1889), S. 77 , zieht zum Vergleich die reformierte 
Kirchenlehre heran, statt Z w i n g l i s  Theologie, was für eine historische 
Würdigung das Richtige sein dürfte.
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vorher und nachher mit L u t h e r  sich nahe berührt haben,, 
in mancher Beziehung als die erste katechetische D arlegung  
der Z w i n g l i s c h e n  Form evangelischen Christentums g e lte n 1.

Allein Capitos Katechismus verrät noch andere Einflüsse. 
Schon das Jahr seines Erscheinens auf dem Büchermarkt 
giebt zu denken. Im selben Jahre, wenige W ochen vor der 
H erausgabe der „ Isagoge“ (12. Juli 1527), hatte Capito zu  
dem Buche des Martin Cellarius, seines G astfreundes, eine 
verherrlichende Vorrede geschrieben. D ieser war früher als 
radikaler Führer täuferischer Kreise hervorgetreten, hatte 
aber, durch trübe Erfahrungen belehrt, später seinen Radi
kalism us abgestreift. D ie tiefe Fröm m igkeit des Hausfreun
des, die doch eines täuferischen Einschlags nicht entbehrte^ 
wirkte m ächtig auf Capito ein. D as D ichten und Trachten  
dieses Mannes schien ihm mit einer bewundernswerten  
Stetigkeit und Ausschliefslichkeit auf Gottes Ruhm gerichtet 
zu sein. Er betonte mit freimütiger Offenheit, dafs er an 
religiöser Einsicht durch den U m gang mit Cellarius mehr 
gewonnen habe, als durch anhaltendes Bücherstudium. E r  
ahnte mit ihm eine neue Zeit.

Im Sommer des Jahres 1527 billigte Capito wohl in  
ihren Grundzügen die ganze Theologie des Cellarius 2. V iel
m ehr, als durch jene empfehlende V orrede, fand dies in 
seinem Katechismus Ausdruck. Zwar hatte Cellarius wäh
rend des Prozesses seiner geistigen R ückbildung sich der 
reformatorischen Theologie assimiliert, so dafs er jene Grund
positionen, die wir in dem Katechismus Capitos als Zwingli- 
sches Gut erkannten , mit Capito teilen konnte. D och eine

1) Gewöhnlich gilt der anonyme St. Galler Katechismus als der 
erste Katechismus auf reformiertem Gebiet. Er ist aber doch wohl erst 
nach dem den kirchlichen Jugendunterricht regelnden Besclilufs des 
kleinen und grofsen Rates von St. Gallen (7. August 1527) ediert 
worden.

2) Vgl. über die Beziehungen Capitos zu Cellarius vor allem das 
treffliche Buch Gerberts; ferner Usteri über Luthers und Capitos Stel
lung zur Tauffrage in den Theologischen Studien und Kritiken 1884, 
S. 456 ff.; die übrige Litteratur über Cellarius siehe in der neuen 
Realencyklopädie beim Artikel Borrhaus. Als Quelle für die obigen 
Ausführungen hat vornehmlich Zwinglis Briefwechsel gedient.
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spiritualistische Stim m ung, welche seine Theologie beherrschte, 
war geblieben. D em  verwandten Elem ent in Capitos W esen  
gab Cellarius neue Stärkung.

D ie Lehre vom  innern W ort bot eine willkom mene
Handhabe. N icht erst in seinem gelehrten Kommentar zum  
Hosea (1 5 2 8 ), sondern bereits im Kinderbericht machte sie 
Capito mit auffallender Schärfe geltend.

Verbum exteinum  vox est tantum, qua significabatur internum 
verbum, per quod spiritu suo deus cum pectore nostro colloquitur, 
modo fide ipsi simus facti insiticii 1 .

W ohl wird die heilige Schrift gewertet als eine H aupt
quelle der religiösen Erkenntnis. Aber die in der K onse
quenz jener Lehre liegende Gefahr, dafs das „innere W o r t“ 
sie meistern w ürde, war doch nicht abgewehrt. F ür den
Strafsburger Reformator, w ie er sich auf der Bahn des Sub
jektiv ism us b ew egt, ist dann auch die Begründung des im  
Credo angewandten Singulars charakteristisch:

Quare de te solo ais „credo“, perinde atque nihil solicitus
sis de fide aliorum, cum tarnen et alios fide praeditos cre-
damus?

Eo quod in nullum alium fiduciae quicquam colloco, a ne- 
mine alio pendeo, certissimus iustum sua fide vivere.

E in  derartig prononciertes W ertlegen auf die religiöse 
Selbständigkeit des einzelnen Christen findet sich sonst häufig 
bei den Taufgesinnten. W iederholt preist Capito die un
beschränkte F reiheit, welche die Christen ihrem Herrn ver
danken. Freilich wird der Christ den politischen Anord
nungen der Obrigkeit, die sie zum Nutzen des bürgerlichen  
W esens erläfst, gehorsamen —  haud ignarus hunc dei ordi- 
nationi resistere, quisquis potestati restiterit; die reforma- 
torische Stellung zur Obrigkeit ist auch um eine Nuance 
verschoben — ; aber in religiöser Beziehung ist er frei. D er  
Vater (oder Lehrer) führt aus:

Credere mihi videris, christianum quoad externa omnia li
berum esse neque ullo mundi elemento conscientiam ligari pro- 
indeque mordicus retinendam libertatem , in quam nos Christus 
■asseruit.

1) S. 14.
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D er Sohn antwortet:

Istuc credo, persuasum enim habeo, ita Christian um com- 
paratum esse, ut ultro et subeat et ferat, quicquid domino visum  
fuerit

D urchw eg ieitet Capito sichtlich die Scheu, ja  nicht, 
w ie man es bei profanen D ingen thun dürfe, auf religiösem  
Gebiet im perativ und gewaltsam  vorzugehen.

W ie sehr sind die w enig späteren parallelen Katechismen  
eines B renz, Lachm ann, Althammer und anderer dem in 
Rede stehenden überlegen dadurch, dafs sie das Volkstüm 
liche, Gewisse und Einleuchtende festumrissen heraussteilen! 
Bei Capito ist nicht einmal das Abendmahl von Christus 
selber geboten, da er ja  in den Einsetzungsworten die W ie
derholung der F eier ausdrücklich in das Belieben der Jünger 
stelle. D ie Kindertaufe vollends ist nicht der E insetzung  
des Herrn gem äfs, vielm ehr soll der Unterricht der Taufe 
vorausgehen. D ie Taufe ist Sinnbild eines inneren Vor
ganges, der induitio oder Taufe Christi.

Qnicumque baptizati sunt, Christum Jesum induerunt. Baptis
mus igitur non tam externum est signum, quam ad ipsam ani- 
mam pertinet. Baptismus externus Christi baptismum significat, 
qui in spiritu et igne conscientias a peccatis emundat verara 
iustitiam conferens. Is animae est atque adeo spiritualis 2.

In der Konsequenz dieses Standpunktes würde die V er
werfung der Kindertaufe liegen. Capito lehnt diese K onse
quenz ab.

In allen Aufsendingen ist die liebevolle R ücksicht auf 
den Nächsten die rechte Führerin. Auch die entgegen
stehende, biblische Ordnung der Taufe entbinde nicht von  
diesem  Grundsatz. Man beachte, dafs Capito sich zu der 
allgem einen reformatorischen B eugung unter die Schrift in 
einen gewissen Gegensatz stellt, aber mehr noch zu der 
buchstäblich gesetzlichen Schätzung der Bibel in m anchen  
läuferischen Kreisen. D ie  Kindertaufe wird, obwohl sie nicht 
als biblisch gelten k an n , als eine wundersam erbauliche 
K ultushandlung von der Liebe zugelassen.

1) S. 7b.
2) S. 16»».
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So heifst es schliefslich: „wir können und sollen (possu- 
mus et debemus) unsern Kindern dies Zeichen mitteilen, da 
sie ja  unzweifelhaft unsere Kirche angehen (ut quos non 
dubitem us ad ecclesiam nostram pertinere) “ E ine W arnung  
vor den Einwendungen anderer „m aleferiati ac irrequieti ho- 
m ines “ und ein neuer H inweis auf die innere Taufe als die 
Hauptsache schliefst diese Ausführungen.

A ls Oapito Ende des Jahres 1526 die Bekanntschaft mit 
Cellarius gem acht hatte, war er sich bald der dogmatischen  
Differenzen bewufst geworden. Vornehmlich die H erein
ziehung des V olkes Israel in die christliche Eschatologie und 
die nur bedingte —  dictante caritate quae externa omnia 
dispensat —  Gutheifsung der Kindertaufe hob er in einem  
vertrauten Briefe 1 als Sonderdogmen des neuen Bekannten  
hervor. Jetzt sind das nicht mehr allein Cellarius’, sondern 
zugleich Capitos Theologum ena. Von der Eschatologie frei
lich handelt der Katechismus nur flüchtig; in Bezug hierauf 
wird der fremde Einflufs erst im Hosea - Kommentar vom  
Jahre 1528 litterarisch offenkundig. Indes seine neue A n 
sicht von der Taufe vertritt Capito bereits in dem K atechis
mus „der Strafsburger K irche“. Gerade der Um stand, dafs 
er es in einem Jugendbuche that, zeigt, w ie sehr ihm diese 
Gedanken am Herzen lagen. A ls Ziel der künftigen E n t
w ickelung hat er doch wohl damals die Abschaffung der 
Kindertaufe angesehen. Doch für die Gegenwart diktierte 
die L iebe anders, so etwa würde Capito mit seinem Freunde 
gesagt haben. Bei diesem haben vielleicht Opportunitäts
rücksichten niederer Güte m itgesprochen; bei Capito be
deutete die Form el, die w ie eine Brücke ihn mit der kirch
lichen Sitte verband, lediglich dies, dafs sein kirchliches 
Empfinden gegen seine Theologie reagierte. E r sah trotz 
bestehender geistiger Verwandtschaft durch die Täufer, vor 
deren Extravaganzen ihm graute, das Evangelium  bedroht. 
Hier konnte Martin Butzer später wirksam  einsetzen, um  
den Mitarbeiter zu korrekter kirchlicher H altung zurückzu

1) Z w i n g l i ,  Opp. VII, p. 5 6 3 sq.; die Formel , , dictante caritate“ 
kehrt im Katechismus wieder.
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führen. Capito, der die deutsche A usgabe seines Büchleins 
im Jahre 1529 noch einm al auf legte 1, machte bald seinen  
Frieden mit Butzer. A u f weitere A uflagen seines Katechis
mus hat er allem Anschein nach verzichtet.

Nach dem Titel der lateinischen Fassung und nach der 
kleinen V orrede, w elche die deutsche A usgabe einleitet, er
hebt Capitos Katechismus den A nspruch, mehr als eine 
Privatarbeit zu sein. Sicherlich jedoch wird er nur noch 
a ls solche gegolten haben, nachdem man in dem Kreise der 
Strafsburger Prädikanten hinsichtlich der M einungsverschieden
heiten, auf welche die längere Vorrede der zweiten A uflage 
gar hinzudeuten scheint, sich klar geworden war. Man 
sucht wenigstens in der zweiten A usgabe vergeblich nach  
einer Bem erkung über offiziellen Gebrauch.

II.

E inen wirklich offiziellen Katechism us erhielt Strafsburg 
im  Jahre 1534 von Martin Butzers H an d , ohne dafs damit 
der private Gebrauch eigener Katechismen den Predigern  
verwehrt gewesen wäre. Besonders betreffs der Sakramente 
nahm  nun die Strafsburger Predigerschaft eine festere P o
sition ein. S ie sind von gnadenm itteilender K raft, eine ge
m eine christliche O rdnung, die unbedingt bestehen bleiben  
mufs. D ie gesunde, praktisch kirchliche Tendenz fand ihre 
Losung in dem Entschlufs, „in  Gottes rechtem, mittlern W eg  
zu  b leiben“. Zum Unterrichtsbuch taugte indes dieser aus

1) Usteris Versuch, die zweite Auflage als Kundgebung nach über
wundener Krisis zu werten, ist verfehlt. Man sieht leicht, wie schief 
a. a. 0 . S. 479 das Facit ausgefallen ist: ,Capito stehe zwar wieder zur 
Kindertaufe, vermeide aber immerhin, sich in weitläufige Erörterungen 
über ihre Berechtigung einzulassen. Capitos Stellung zur Kindertaufe 
ist vielmehr im wesentlichen noch die gleiche. Allerdings wird Ernsts 
Urteil über das Yerhältnis der zwei Auflagen S. 24 (dazu S. 31) nach 
der Ausgabe der vorlutherischen Katechismen in den Mon. Germ. paed, 
zu berichtigen sein. Mit einem für gelehrten Austausch vorbildlichen 
Entgegenkommen hat nämlich der Bearbeiter derselben, Ferd. Cohrs, 
mir den betreffenden Teil seiner Handschrift zur Verfügung gestellt; 
ich habe ihm auch zu danken für einige Glossen zu der vorliegenden 
Studie.
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führliche Katechismus nicht. Daher ging Butzer im Jahre 
1537, ebendamals von auswärtigen Freunden — so von den 
Augsburgern — zu derartiger Arbeit angeregt, an eine 
kürzere katechetische Darstellung. E r gab sie in einem 
von Ernst nicht mehr aufgefundenen Katechismus, der in 
einem Efslinger Sammelbande uns Vorgelegen h a t1.

2 Der kürtzer Ca= | techismus vnd erklärnng | der XII stücken 
Christlichs | glaubens. | Des Vatter vnsers / vnnd | Der zehen 
gepotten. || Für die Schiller vnd andere | kinder zu Strasburg. || 
Durch die Prediger dasel= j bet gestellet. || M. D. XXXVII (kein 
P unkt!).

Am Ende auf der vorl. S.: Gedruckt zu Straßburg bei | 
Wendel Kihel. | M.D.XXXVII | Am XX. Tag Decembris. [auf der
1. S. das Verlagszeichen].

8°; 6 B og .2 A — F =  48 Bl., von Bl. III an mit römischen 
Ziffern bezeichnet; 24 Holzschnitte (s. unten); in der Efslinger 
Kirchenbibliothek (604).

D er Unterschied des kleineren und des gröfseren K ate
chismus ist im wesentlichen ein formeller. Selbst in der 
Abendmahlslehre ist in materieller Hinsicht keine V erschie
bung eingetreten. D as Abendm ahl ist hier wie dort die G e
meinschaft des Leibes und Blutes Christi, die uns durch den 
D ienst der Kirchen mit dem W ort und den Zeichen Brot 
und W ein m itgeteilt w i r d 3; nur dafs im grofsen K atechis
mus das Abendmahl klarer als himmlische Speise, die haupt
sächlich von der gläubigen Seele gefasset wird, zur Geltung  
kommt 4, und die Konsubstantiation im kleinen Katechismus 
nicht mehr so ausdrücklich abgelehnt wird.

D ie Einrichtung der beiden Katechism en ist einiger- 
mafsen verschieden. D ie für die gar Jungen und Einfältigen  
berechneten Fragen und Antworten bildeten früher einen zu
sammenhängenden Kleinkinder - K atechism us, welcher dem  
grofsen beigegeben w ar; jetzt sind sie , ebenfalls in g e
kürzter Form , in drei Teilen den einzelnen K atechism usab
schnitten angehängt; übrigens sind die kurzen Katechesen

1) Vgl. E r n s t  S. 5 7 ff.
2) Das Original hat deutsche Typen, jedoch römische Ziffern.
3) Im kleineren Katechismus S. XIV vgl. S. XXL
4) E r n s t  S. 50.
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nicht ängstliche Projektionen der vorausgegangenen ausführ
lichen Erklärungen. Die Ordnung der Hauptstücke ist jetzt 
diese: Glaubensbekenntnis, Vaterunser, die zehn Gebote, 
während früher der Dekalog an zweiter Stelle stand. Die 
Fassung der Gebote, die auf reformierte Weise gezählt wer
den, ist auch etwas verändert; so beginnt jetzt das zweite 
Gebot: „du solt dir keine bildnis . . Das erste Gebot ist 
nun auch wirklich eines, und es wird auf den 1534 empfoh
lenen Namen „Zehn W o r t e “ kein Gewicht mehr gelegt. 
Dem unterrichtlichen Interesse, welchem wohl schon diese 
Änderung dienen wollte, ist im ganzen Katechismus Rech
nung getragen. Man hat an der zweiten Auflage die Schab- 
lonenhaftigkeit der Gliederung getadelt; aber gerade dieses 
schematische Verfahren, das schon für die erste Auflage be
zeichnend ist, erleichterte dem Kinde das Behalten der wich
tigsten Momente. Beim ersten Artikel werden z. B. vier 
Stücke von Gott bekannt: 1. dafs er Gott sei; 2. dafs er 
Vater ist u. s. w. Die schöne Erklärung des genannten 
zweiten Stückes finde hier eine Stelle:

V nderrichter: was glaubstu in dom?
K ind: d a s  g o t t  der vatter vnsers herren Jesu  Christi, 

die erste Person inn der g o th e it, w i l  aoch  
m e in  v a t t e r  s e i n .

V .: wie is t  er dein vatter?
K .: so er mir seine art vnd erb m itteilet.
Y .: was is t  gottes art?
K .: a lle  gerechtikeyt, fromkeit vnd liebe.
V .: was ist se in  erb?
K .: das ew ig se lig  leben.
V.: so bitte got trew lich , das er sein art inn dir 

stercke, so wirstu auch seinem erbs, der waren 
Seligkeit, desto reicher geniessen.

Als die Summe evangelischen Christentums wird in der 
Antwort auf die Frage nach dem wahren, geistlichen und 
himmlischen Gottesdienst folgendes angegeben:

K .: C hristo , vnserem  herren , inn warem glauben  
gentzlich anhangen vnd m it rechter freier liebe  
jederm an alles thun  vnnd werden.

Pädagogisch wertvoll ist das Bestreben, über einzelne
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Worte ja  keine Unklarheiten bestehen zu lassen. Bei Christi 
Himmelfahrt wird der Ausdruck „Himmel“ erklärt, wie folgt:

die gö tlich e  herlicheit, die kein aug gesehen, kein or gehöret 
vnnd ins m enschen hertz nie kommen ist.

Auch in der Stoffverteilung zwischen dem Katecheten und 
den Katechumenen zeigt sich pädagogischer Takt. Wenn 
die unteriichtliche Behandlung an gewissen Ruhepunkten an
gekommen ist, werden autoritativ-väterlich, zuweilen im Ge
betston, herzliche Ermahnungen eingeflochten.

Eine merkwürdige Thatsache bleibt noch zu erwähnen. 
Der vorübergehenden Wirksamkeit Butzers hatte bekanntlich 
die hessische Kirche den Kasseler Katechismus vom Jahre 
1539 zu danken l . Das Büchlein, nach der Vorrede von 
den Kasseler Pfarrern herausgegeben, galt bisher als ein 
relativ selbständiger Auszug aus dem Strafsburger Katechis
mus von 1534. Ernst schritt dann zu der ansprechenden 
These fort, der Kasseler Katechismus sei eben der Auszug, 
den die Strafsburger selber aus ihrem grofsen Katechismus 
1537 herausgegeben, nämlich der kürzere Katechismus Butzers. 
E r hat das Richtige getroffen. Nur ist nicht einzusehen, 
warum er, wenn er von seiner These überzeugt war, zu 
seiner Beschreibung des verlorenen Katechismus nicht den 
Kasseler herangezogen h a t 2. Sogar die Vorrede der Kasseler 
Prediger ist ein Abdruck des Strafsburger Vorwortes 3. Nur 
die Datierung und die Unterschrift sind geändert Daher 
verliert auch das Zeugnis der Kasseler Vorrede, wonach es 
frühere Kasseler Katechismen gegeben habe, an Beweiskraft, 
wenn es nicht ganz hinfällig wird 4.

1) Vgl. A c h e l i s ,  Praktische Theologie (Leipzig 1898) II, S. 123, 
der es noch unentschieden läfst, ob der Katechismus selbständig her
gestellt oder einfach übernommen sei.

2) E r n s t  S. 102 und S. 57 ff. S. 58 unten verleugnet er seine 
glückliche These.

3) Nur wo im Neudruck H a s s e n c a m p s  (Marburg 1846) S. 15 
Z. 10 . , einfeltige“ steht, hat das Strafsburger Original „einfeltigere“.

4) Selbst die Zahl der H o l z s c h n i t t e  ist die gleiche in dem 
Strafsburger Original und in dem Erfurter Druck, nach dem Hassen
camp edierte; vielleicht hatte Wendel Rihel die Platten nach Erfurt 
geliehen. Die Holzschnitte des Originals kehren wieder in der weiter
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III.

Der kürzere Strafsburger Katechismus konnte einfach 
durch andere Kirchen adoptiert werden. Er war ein rechtes 
Kirchenbuch. Anders steht es mit den Katechismen Mat
thäus Zells, des ältesten evangelischen Predigers von Strafs
burg. Sie haben durchweg ein stark persönliches Gepräge. 
Wie es scheint, begann er erst nach dem offiziellen grofsen 
Katechismus seine schriftstellerische katechetische Arbeit. Ein 
Freund von Luthers Anordnung der Hauptstücke, veröffent
lichte er zuerst im Jahre 1535 eine ziemlich dickleibige E r
klärung der zehn Gebote, die zwei Jahre später, mit einer 
Auslegung des Vaterunsers verbunden, in kürzerer Fassung 
erschien. Die im folgenden beschriebene grofse Ausgabe war 
Ernst nicht begegnet.

1 P rag vnd Ant= | wort inn den Zehen g e -  | botten / zu der 
selbi= | gen erklärung | für die Kin= | der / Durch Mat= | theum  
Zell / Pfarrherr | im M ünster zu Straß= | bürg. || f̂j" Getruckt 
zu S tra ß -  | bürg / bey Jacob FrÖ-- | lieh / An. M.D. | xxxv. [Titel 
m it vier L eisten umrahmt.]

Am Schlufs (1. bedruckte S.) nochm als Angabe des Druckorts 
und des Druckers.

8 ° ;  Bog. 1 A — G je  8 B l.;  keine Paginierung, 1. S. frei; in 
E fslingen (6 0 2 ).

Nach der Vorrede haben Zell und seine Helfer sonntäg
lich die Kinder aus den zehn Geboten berichtet. Um da 
dem eigenen Gedächtnis, das schon etwas nachliefs, zu Hilfe 
zu kommen und auch für den Fall, dafs seine Helfer den 
Unterricht allein erteilten, einen einheitlichen Lehrgang zu 
gewährleisten, hat er die Fragen, die er zu stellen pflegte, 
in eine bestimmte Form gebracht.

Mit der Geschichte vom reichen Jüngling beginnend, 
leitet Meister Matthis zum Zehngebot über. Die Abgrenzung

unten beschriebenen Laienbibel. Nur ein erheblich kleinerer Schnitt, 
der bei der zweiten Bitte das Pfingstereignis darstellt — Maria im Mittel
punkt — , begegnet in der Laienbibel nicht wieder; dieser kleine Holz
schnitt war wohl anderswoher entlehnt. — H a s s e n c a m p  S. 10 spricht 
wohl irrtümlich von K u p fe r n  des Erfurter Druckes.

1) Deutsche Typen; bei der Jahreszahl M und D gotisch.
Zeitschr. f. K.-G. XX, 3. 31
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der zehn Gebote ist dieselbe, wie in dem offiziellen kleinen 
Katechismus. Die Form ist ebenfalls die biblische nach 
Exodus XX., nur dafs sie sich bei Zell mehr der Über
setzung Luthers nähert. Einige Reminiscenzen an Luthers 
Katechismus fallen ,auf. An den kleinen Katechismus erinnert 
eine Stelle beim ersten Gebot; es wird betont, dafs man den 
Beschlufs sehr wohl auch auf alle Gebote beziehen könne; 
beim siebenten 1 Gebot wird deutlich auf den grofsen Katechis
mus des Wittenberger Reformators angespielt.

In dem Buche über das Glaubensbekenntnis, auf das
H. J. Holtzmann nachdrücklich aufmerksam gemacht h a t 2, 
liegt begreiflicherweise zur Eruierung der eigentümlichen 
Theologie Zells eine reichere Quelle vor, als in der vorliegen
den Schrift. Immerhin wird man zu seiner Gotteslehre auch 
hier einiges Material finden. Von den Menschen „lafst sich 
gott nit augenscheinlich sehenu . Adäquate Gotteserkenntnis 
ist ihnen versagt; sie sind angewiesen auf die im Glauben 
sich erschliefsende „tunckele erkantnüfs Das augenschein
liche Ansehen Gottes aber wird eitel Wonne und Freude 
und das ewige Leben sein; eine Stelle aus dem hohenpriester- 
lichen Gebet des Herrn 3 soll dies belegen: das ist das ewige 
Leben, dafs man dich sehe und den du gesandt hast. Die 
Verwendung dieses Spruches in diesem Zusammenhange ist 
nicht gerade der johanneischen Theologie gemäfs. Vollends 
aber dürften heutige Theologen erstaunen, dafs auf die folgende 
Frage Jesus Christus nicht einmal erwähnt wird: mögen wir 
vns aber nit etlicher mossz inbilden, was doch got sey ?  
Danach antwortet der Jünger, man könne sich auf dreierlei 
Weise Gottes Wesen einigermafsen vorstellig machen.

1) so wir vns inbilden etwas, von dem alles ist, vnd es vou 
niem ans, sonder von ihm selbs ew igklich ist.

2 ) so wir vns inbilden etw a s, durch das a lle ding inn irem 
wesen vnd Ordnung erhalten vnd gereg iert w erden, wie wir das

1) In dieser Darstellung brauche ich die uns geläufige lutherische 
Zählung, welche die Strafsburger nicht anwenden.

2) Zeitschrift für praktische Theologie XVII (Frankfurt a. M. 1895), 
S. 112 ff. 265 f.

3) Joh. 17, 3.
4) A Y.
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sehen im hym m el, erden  vnd allen creaturen, wie sye so ordenlich  
von anfang  inn irem w esen vnd Ordnung gon vnd beston.

3) so wir vns inb ilden  das öbrist best g u t ,  von dem alles  
g u t ist, darzü allem , das da lebt, sp ey ß , narung vnd alles g ü ts  
widerfert. W ann ( =  denn) auch eben darumb hat er hymmel 
vnd erdtrich erschaffen, dz er vns seiner g ü ter  teylhafftig  m achte, 
auff das wir vns der waren ew igen güter w eiter darinnen ver
trösteten .

Der Freiburger Magister der Philosophie verschmähte 
also auch philosophische Vehikel nicht; Gott ist ihm das 
absolute Sein, der ewige Regierer der Welt und die absolute 
Güte. Es ist jammerschade, dafs wir über Zells Bildungs
gang so wenig wissen. Wir würden sonst das Verhältnis 
des selbständigen und gründlich durchgebildeten Mannes zu 
Butzer und seinen Genossen besser verstehen.

Einiges sei noch herausgehoben. Die Wunder, die im 
Zusammenhang mit mittelalterlichem Kultus und Aberglauben 
wirklich geschehen, werden „nit aufs gotts gnaedigem vnd wol- 
gefallenden, sonder aufs seinem verhengten willen“ abgeleitet. 
Die Astrologie, welche Zell nicht ganz abzulehnen vermag, 
ist doch bedenklich, weil viel Unglaube mit unterläuft, und 
die Ausführungen darüber gipfeln in dem verständigen 
Grundsatz:

darumb solten  wir inn rechtem  fürnem en vnser gegebnen  m ittel 
m it vernunfft vnd in seinem  [G ottes] nam en brauchen, darnach  
in lassen  walten . . . 2.

Die Lektüre dieses Zellschen Katechismus gewährt einen 
eigentümlichen Reiz. Man sieht den von Tausenden ver
ehrten 58jährigen Mann vor seinen Kindern. Wie wufste 
er den kindlichen Ton so fein zu treffen! Beim dritten Ge
bot fragt er z. B., ob denn Gott von seinem Schöpfungswerk 
müde geworden sei, worauf der Schüler antwortet:

neyn , wann gott schafft n it m it arbeyt, sonder m it seinem  
ew igen wort, w ölchs, so bald er spricht, dz etw as w erd e , so is t  
es von stund an 3.

1) A VIII, vgl. E r n s t  S. 86.
2) B II.
3) D [II

31*
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Er konnte ungemein leicht verständlich sein. Welche 
volkstümliche Kraft offenbarte er zu Zeiten in Gleichnissen! 
Ein Bürger kann sich wohl ungehorsam beweisen gegen seine 
Oberherren; sie bleiben aber seine Oberherren; die Strafe 
beweist es schliefslich. So ist auch das Verhältnis ungehor
samer Menschen zu Gott.

Man ahnt die kraftvolle Persönlichkeit des Münsterpredigers, 
wenn er dem Jünger betreffs der Weiber, die in ü p p i g e r  
T r a c h t  ihresgleichen suchten, sagen läfst:

ja , bedächten sye auch , wie übel man inen drumb red t, so 
sye w en en , man lob vnd rhüm sy e , auch wie ein stinckender  
schelm  vnd m adensack sie  bald werden m ü ssen , es würd inen  
der m ütw ill m it den zerhackten , zerfä tzten , gereyfften , üppigen  
kleyderen zergon

Aber etliche darunter seien von Adel, wendet der Meister 
ein. Ihren Adel, antwortet der Schüler, sollten sie erzeigen 
mit tugendreichem Leben den Armen gegenüber, nicht mit 
zerfetzten und zerhackten Lumpen! So aber wird der Adel 
ihnen vor Gott nicht viel gelten; sie werden hart zur Rechen
schaft gezogen werden, dafs sie besser einen Mühlstein am 
Halse gehabt hätten!

Den F ü r  k a u f  mit der gewinnsüchtigen Verteuerung der 
Waren verurteilt er als eine teuflische Dieberei und Räuberei, 
wenn er auch zugiebt, dafs manchmal bei grofsem Angebot 
und geringer Nachfrage Aufkäufer nötig sind. Sie sollten 
auch beim Wiederverkauf einen ziemlichen Gewinn davon 
haben, doch übermäfsiges Hochtreiben der Preise vermeiden.

Die W u c h e r e r ,  welche die armen B a u e r n  bedrängen, 
werden recht ausführlich vom Meister geschildert Der 
Schüler mufs sie dann verurteilen:

es seind ertzdieb vnd reu ber, die des irrdischen galgen  n it 
wert se ind , diew eil man gem eynklich dran zur sä ligkeyt bfisset, 
sonder des höllischen galgen s inn ew iger verdamnüß 2.

P a c h t -  u n d  M i e t s v e r h ä l t n i s s e  können als sittlich 
berechtigt gelten, doch müssen gewisse Kautelen aufgestellt

1) E III \
2) E VII b.
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werden, welche eine unbillige Ausnutzung verhindern würden. 
Für den Geld v e r k e h r  will Zell einen möglichst niedrigen 
Zinsfufs; auf keinen Fall solle man mehr, als nach der ge
meinen Ordnung vier oder fünf vom Hundert, nehmen. 
Denen, die bisher sechs bis acht oder mehr Prozent verlangt 
haben, wäre die Herabsetzung des Zinsfufses anzuraten. Der 
leitende Grundsatz, den der Schüler ausspricht, ist dieser:

ich sag . . . ye minder vom hundert genom m en w erd, ye 
billicher

Zell fürchtet sogar, mit dem allen bereits mehr, als recht 
sei, zugelassen und dem Mifsbrauch Thür und Thor geöffnet 
zu haben. Auf des Meisters Frage, ob er nicht mehr billiger, 
d. h. sittlich zulässiger Zinse anzeigen könne, antwortet der 
Jünger:

nit fast wol, auch ist zü  besorgen, ich hab m it dem zü vil 
nachgelassen ; wann man m ag leicht ein wenig erlauben, so nim pt 
das falsch aug drey mal so v il selbs zü. hab m it mir als mit 
einem  jungen  für g u t vnd disputiers weiter m it den gelerten  2.

Mit aller nur wünschenswerten Offenheit wird gegen den 
Mifsbrauch der g e i s t l i c h e n  G ü t e r  geeifert, sei es nun, 
dafs die pensionierten Pfaffen, Mönche und Nonnen oder die 
Weltlichen sich defs schuldig machen. In letzterem Falle 
ist es ebenso Diebstahl,

als wans ein dieb oder rauber dem ändern stilt  oder abjagt, 
diew eil sö liich e  gü ter  n it zü  w eltlichem  brauch, ich geschw eig  
m isszbrauch, sonder den armen vnd gotts händel m it zü fürderen, 
gehören . Darumb sorg ich, es werd noch hart geb ü ß t werden, 
drumb seyen billich fürsten , herren vnd ste tt gew arn et, es so lt 
inen wol das ir auch vnschützig m achen, wie dann die gem eyn  
sag vor langem  gew esen vom pfalfengüt etc. 3.

Der Jünger soll danach noch berichten von der feinen 
Art, wie die Gerichtspersonen in ihrem Amte stehlen. Er 
lehnt es aber ab:

ich thun es nit gern, wann es m öcht mir g a n , wie es dir 
ein mal g ienge, da du das maul zü w eit auff th ättest, vnnd man

1) E  VIII b.
2) F  I.
3) F  II*.
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dir libellos famosos, d. i. schmachbrieff, an die m ünstertbür schlug1 
vnd hin vnd här leg te  vnd zu bauß schickte e tc .,  du w eysts 
noch freylich wol.

Des Lehrers Antwort lautet:
ia wol weyssz ichs, es ist inen aber als verzigen. es seind 

auch seidthar etlid h e, die darzü geholffen haben , mein gütten  
freund etc. vnd hoff darzü auch frumm worden.

Zu scharfem, furchtlosem Urteil wollte Meister Matthis 
die heranwachsende Jugend erziehen. Die jungen Protestanten 
sollten, nachdem sie gelernt hatten, mit dem ewig gültigen 
Mafsstab von Gottes Gebot die irdischen Verhältnisse zu 
messen, den bestehenden Ordnungen gegenüber eine kritische 
Stellung einnehmen.

Es haben inen die gew altigen  selbs vil gerechtigkeytfm  ge
m acht vnd m achens tä g lic h , deren vil vor gott eitel raub vnd 
diebställ seind. Gott w ölls bessern

Und wir sahen, das Bewufstsein eines möglichen Kon
fliktes wurde den Schülern eingepflanzt. Gewifs war das 
eine charaktervolle Weise kirchlichen Unterrichts. Ebenso 
gewifs aber wird der Rat von Strafsburg daran nicht minder, 
als an Zells Predigten, manches auszusetzen gehabt haben.

IV.
Wohl mehr, als in den anderen Strafsburger Katechismen, 

finden sich in Zells Arbeiten, wenn freilich auch hier nicht 
gerade häufig, biblische Geschichten verwendet. Sie wurden 
doch vermutlich zu jener Zeit, da man sich in die Bibel zu 
versenken wufste und ungeahnte Schätze heben lernte, in 
gröfserem Mafse verwertet, als Ernst anzunehmen geneigt 
ist. Die Strafsburger konnten dabei in der Bahn weiter
gehen , die der ehemalige Karthäusermönch Otto Brunfels 2 
gewiesen hatte. Selbst in dem kleinen offiziellen Katechis
mus finden sich Spuren der Berücksichtigung der biblischen

1) F  I I P .
2) Er hätte in der dritten Auflage der theologischen Realencyklo- 

pädie wohl mehr nach seiner kirchlichen Stellung gewürdigt werden 
können.
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Geschichte im Unterricht. Es wurde ermahnt zum Aus
wendiglernen der Leidenshistorie des H errn; bei der fünften 
Bitte wurde auf das in dem zugehörigen Bilde verdeutlichte 
Gleichnis vom Schalksknecht verwiesen.

Ein hervorragendes Dokument umfassender Wertschätzung 
der biblischen Geschichte im evangelischen Strafsburg ist die 
Laienbibel von Wendel Rihel. Ein Exemplar derselben ist 
durch einen glücklichen Zufall in der Memminger Stadt
bibliothek erhalten geblieben.

1 Leien B ib e l/ | jn  deren fleissig  zu sa= | men bracht sind | Die  
Fftrnem eie H istorien | beder T estam ent / m it jren j über gesetzten  
Sam arien. || Für die ein fältigen Leien vnd ju= | g e t / auch Maler 
vnd Bildwür: | cker der drunder gesetzten  rei= J men halben. j |  

Strasburg bei W endel | E ihel. | M. D. XL. [D er T itel ist um
rahm t: unten Christus am K reuz, inm itten der Schächer; oben 
der m it der Kreuzesfahne dem Grabe entstiegene H eiland , unter 
dessen Füfsen der Drache der Sünde sowie der Tod liegen, dazu 
die Um schrift in grofsen latein ischen  B uchstaben: Confidite ego 
vici mundum. Io X V I; rechts P a u lu s , das T itelschild  haltend, 
links Petrus darauf w eisend.]

Der zweite T eil: Der leien  Bi | bei ander theil / dar | in 
figuren aus | Den vier E uangelisten  | Der A postel gesch ieh t / 
vnd | Der Offenbarung Jo= | hannis. || M .D X L . [Der letzte Punkt 
im Original etwas unter der Zeile. Der T itel ist m it dem selben  
Rahmen geziert, wie beim ersten Teil.]

A u f der le tz ten , sonst freien Seite W endel R ihels Y erlags- 
zeicheu.

8 °; Bog. 1 A— D (1 . T e il) , E — M (2. T e il) , je  8 B l., keine 
P agin ierung, 1. S. des ersten Teils frei; Bl. A u f- W endel R i
hels Vorrede, S. En desg l.; in Memmingen (9 , 1, 4).

In der Vorrede dieses biblischen Bilderbuches mufste 
sich der Herausgeber noch gegen den Vorwurf verwahren, 
dafs mit seinem Buche Abgötterei getrieben werden könne. 
Der erste alttestamentliche Teil enthält 57; der zweite neu- 
testamentliche Teil 130 Holzschnitte 2, die uns zum Teil be
kannt sind aus dem Katechismus des Jahres 1537. Einige 
derselben werden wiederholt dargeboten, z. B. bei den zehn 
Geboten und dann bei entsprechenden Geschichten. In der

1) Deutsche Typen, die Ziffern römisch.
2) Meistens ungefähr 7 cm ins Quadrat.
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Regel steht über den Bildern eine kurze Inhaltsangabe des 
betreffenden Bibelabschnitts, möglichst in Worten der heiligen 
Schrift, nebst Hinweis auf die Bibelstelle; darunter steht in 
vier Zeilen eine gereimte Inhaltsangabe. Die Verse taugen 
meistens nicht viel; aber sie werden trotzdem ihren Zweck 
erfüllt haben. Als Beispiel diene die Versifizierung des ersten 
Gebots.

ich bin allein  dein go tt vnd herr 
kein gö tter  so lt da haben m eer 
du so lt mir gantz vertrawen dich, 
von hertzengrund lieben mich.

Hinsichtlich der Bilder bemerkt Wendel Rihel, sie seien 
„von hohen Meistern gerissen“. Ich habe keinen derselben 
ermitteln können; aber ein Vergleich mit einem gleichzeitigen 
ähnlichen Buche zeigt, dafs Wendel Rihel sein Möglichstes 
gethan haben mufs. Im Jahre 1541 erschien nämlich Luthers 
kleiner Katechismus illustriert bei Valten Schumann in 
Leipzig; die Holzschnitte indes, mit denen er geziert ist, 
werden an künstlerischem Werte weit übertroffen von denen 
der Strafsburger Laienbibel. Im ganzen machen die letzteren 
den Eindruck einheitlicher Komposition, wenn sich auch wohl 
mehrere Gruppen unterscheiden lassen werden. Die protestan
tische Tendenz spiegelt sich besonders klar in dem Bilde zum 
dritten Gebot l .

Fast überall in diesen Bildern zeigt das sechzehnte Jahr- 
hundert behaglich seine Sitte und Lebenshaltung. Der kranke 
Jakob im Sterbegemacli und der Wandersmann Moses, wie 
er sich die Schuhe auszieht, nachdem er Stab und Ränzel 
beiseite geworfen, sind Belege für diese Art der damaligen 
deutschen Kunst. Man übersehe auch die Schriftgelehrten

1) Aus dem Rahmen, in den die anderen Bilder hineinpassen, fällt 
die steife Darstellung des Pfingstereignisses ganz heraus. Maria (ebenso, 
wie die Apostel, mit dem Heiligenschein) bildet den Mittelpunkt! Auch 
in der Gröfse (etwa 8 x 6  cm) unterscheidet sich das Bild von den 
anderen; da es höher ist, fehlt auch die Inhaltsangabe darüber. Es 
dürfte sicher anderswoher entlehnt sein; wahrscheinlich stammt es aus 
einer älteren Gruppe. Auch zu dem Katechismus vom Jahre 1537 hatte 
W endel Rihel keinen passenden Holzschnitt für das Pfiugstwunder sich  
verschaffen können (s. o.).
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und Pharisäer nicht, welche als Magister und Scholaren er
scheinen. Das Bild des Sämanns ziert ein deutsches Bauern
haus und deutsche Bäume.

Manches mag nicht glücklich sein. Öfter ist entschieden 
zu viel auf ein Bild zusammengedrängt. Auch kommen 
wohl zuweilen dieselben Motive in besseren und schlechteren 
Ausführungen vor Doch hat gewifs die Strafsburger Laien
bibel an ihrem Teile dazu beigetragen, ihr eigen Sprüchlein 
wahrzumachen:

das euangelisch garn
keinen menschen lasset farn.
die prob zü letst gar streng beschicht;
weislich du dich darzü rieht!

l ) ‘ Zum Beispiel C III und C.
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