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Das Beichtgeheimnis im Altertum und
Miıttelalter

Von Veier RrOWEe

1E Geschichte ädes Beichtgeheimnmsses ist schon mehrere-
male Gegenstand besonderer bheiten gewescll; SCHOoN
nNiang des jahrhunderts 1at Lengiei du Fresnoy darüber
geschrieben! und auch Binterim Nal ihr 1n seinen enk-
würdigkeiten einen Abschnitt gewidmet?. ber erst in NeueTer
Zeit sind VOIN acandard3, Bo  1i  -  ir Kurtschei und econ
Honore° wissenschaitliche und ZUT Teil grundlegende AÄr-
beiten veriabt worden, aul denen die Forschung weıiterbauen
annn

In en folgenden Ausführungen werden NIC dieselben.
Fragen, die S1C eingehend untersucht aben, Ooch einmal DO-
handelt, sondern sollen andere, die S1C NıIC der LIUT ben-
nın Derührt aben, eröriert der Nachtrage ihren Quellen-
angaben geboien werden.

1il erium WäarTr die kanonische BußBße 1Ur dıe
auptsünden, auch S1Ce geheim geblie-
Den C1N e öÖöfiffifen  1ıche und wurde ım (10ites-
dienste bekanntgegeben. e (Jememde RriIunNr also, daß 21n
Mitiglied schwer gesündigt a  E, und dus der Art und Dauer
der KuBe konnte S1C au mıt einiger Sicherheit erkennen,
Ulr weiches Verbrechen sich ande!lte ‚„„Die ihr Bube iun
scht‘”‘, predigte AÄugustinus den Aatechumenen, 37  a  en 21n
Verbrechen, einen ebruch oder SoNSsS eine greuliche Tat
begangen; deshalb en Sie® Man IST also in dieser Zeeıt

lraıte hisior1que T dogmatiqgue du secret inviolable de la
coniession (Paris-Lille

Die vorzügl Denkwürdigkeiten der christl.-kathol Kirche
(1825/29) O: 2309

D DictTIhCath 5‚ 655 890
Das Beichtsiegel in seliner geschichtlichen Entiwicklung: T21-

urger L  L  neol Studien (1912) ıne englische Übersetzung ınd
eubearbeitlung erschien 1927 in LLOUN:  &  > und London unier dem
ite The seal O1 coniession. Vgl die Rezensionen VON

SCHTeiDer Zeitschri1ft der Savigny-Stiifung Tür echisge-
SCH  chie, kanonist. Abt. (1912) 441, und Umberg, S{i1im-
mMn daus Maria-Laach ® 554

1924
Le Ssecrei de la confession. Etude historico-Canonique Bruges

C De symbolo, ermo ad catechumenos fn „Deme abluimur

Scholastik. ı
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cht aut den edanken gekommen, daß dieser wang AA
Ollentlichen BußBleistung eın CC des Pönitenten verletize
und wider die Geheimnispiflicht SC1

Diese öffentlic  en eistungen TUr öÖöifent!-
1C Sünden 1M erium der FEintrıtt in den üBer-
sLian und die Exkommunikation, später Einsperrung, SIreMN-
GeS Fasten uUuSW brachien jederzeıt mi1t sich, daß d1ie
Sünde mehr Leuten bekannt wurde, als dies SONST der Fall
gewesen Wäare Zuweilen W arn jene en auch auber-
sakramentale, VO  3 weltlichen der geistlichen Gericht VOI-

geschriebene Sühnestratfen, und INnsSoweit biıeten S1C keine
Schwierigkeit. her manche erhielten S1C doch in der Beichte
und wurden vielen, die Sonst nichts davon oriahren nätten,
als Sünder bekannt Zum eispie wurden, oiwa VO 8./9
Jahrhundert dIl, langandauernde Wallfahrten auigegeben‘, und

der BuBpilger hinkam, ersah Manl, daß 211 schweres
Verbrechen, Mord, begangen a  e, wenigstens Weliln
OT eEIsSernNe Inge oder Ketiten Lragen mußtes der Wn CT
einen Geleitbrie egrnalten a  @, ın dem diese BuDSe als ın der
Beichte gegeben Dbezeichnet wurde und den OT bestimmten

uınd unterschreiben lassenDurchgangsstationen vorzeigen
mußte? uch Wln der Erzbischo Hinkmar VON CIMS den

Daptismate, quotidie aDiIuLmMur DE A E  IB E  oratione. Sed nolite illa 7 0 —— 7  n D  committére,
DTrO Quibus NCeCESSC est uL Christi COTDOTE separeminl ; quod S1

Vvobıls. 1111 en1ım JUuOS videtis dJYere poenitentiam, celera CO
runt, aut adulteria aut alıqua actla immanla; inde agun DOC
nitentiam. Nam S1 evla peccata 1PpSorum essentT, ad haec QuUOÜ-
1ana oratıo delenda sufiiceret.“ 4Q, 636

In den 1mM 11 r geschriebenen iracula S, Bavonls wird
Vl einem Adligen, der seinen Vetier getötfet, gesagt: „More CHhr1-
ianae FeMmM1ISS1IONIS  E  f peregrinando poenitentiam accepif.  . Acta Sanc-
LOrum Oct 2092 Vgl Jos Binterıiım, i 154 und

(U/) d  \ n) Die abendiänd Kirchenbußbe 1m irühen
Mittelaliter (Breslauer Stiudien z. histor.  eol | 19530 | iJ  3  7)

Häufig legien die er 12Se inge freiwillig a aber
nicht selten wurden S1C ihnen auch VO aps oder Bischoft hbel
qualifiziertem Mord als e1l ihre ube vorgeschrleben. o heiBt

ın dem Leben des hl Mönchs Apianus „Alia autem quaedam
femina venit de Francıa ad ecclesiam D, VIrg1inis ustiinae, qude
portabat iın siro brachlio circulum erreum PTrO noenitentia abn
ePISCOPO s1b1 inditum, el CaTO brachil ıIn Lanium 1am supercrescebat,
quod cCirculus :OLIUS eral Coopertfus, unde 1 eral intole-
rabilis OlOor e1 ecruciabilis poena  eß ctia Mart. 2923 Im Leben
der hl Äbtissin Adelheid Von Vilich (+ Anıl. 11 Jahrh.) wird
gesagt, daßb ihr Grab VOIl vielen Gläubigen besucht worden +  sel
„‚inter quUOS veneral quı1dam nobilis, DTO poenifentia culusdam CI1-
M1inN1Ss errels nexibus apostolica auctior1ıtLaie ligatus“. MG  v Script.

Z 1763
( In den SOU- Ormulae Salicae Lindenbrogianae n
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Rat gab, dem Önig 1ppIN eiIne Oifentiliche BuBße und die
Tonsur geben und in In 21n Kloster einzusperren‘?°; W C171
der h1l Erzbischo{i Dunstan VON Canterburu dem ÖNIg hel-
red IL., der Ce1INe Nonne veriunr haite, als Bußbße auigab,
re lang die ÄKrone nıcht Lragen, asten und reiche

Almosen geben!!, ist doch ;ohl klar, daß dadurch ihre
ergehen 1e1 weilter okannt wurden als Urc die Tat
allein

Diese Auflegung der poenitentia publıca und SOLICMNIS W äl
in eC das weitaus die meıisten Bischöf{fe, WIEe dUus.
den ekreien des Erzbischo{fs Herard VON Tours 89I8)!* uınd
der Synoden VOMN Daris (u 1226)!8 und alzburg (1490)1*
Jahrh.) SLC o1n solcher wohnl VO  — e1nem Bl  chof ausgestellier Ge-
leitsbrie(f, der als Austerbeispiel dienen sollte „Innotfescimus vobIis,

Quod peregrinus iste nomine ille, Yyellere 11lo, ad 110S venx eTi
NODIS 1NNOTIUL adque cConsilium quaesi1vit de NOC videlicet aCcto, Quodinstigante adversar  10, peCccatis Taclent1ibus, propr10 1ilio SUO vel
Tratri SUO S1Ve nepotfe, NOminNe 1110 interfecit ; OT HOS DTrO hac dusa
SeCuNdum Consuetud  nem vel canonıcam institutionem diiudicavimus,
UL lege peregrinorum 1Dse praefatus VIr annıs sepiem in peregrina-10Ne ambulare VOS C Nı modo deteneatis, Nisı Lan-
Lum mansionem 21 oT oCUm OT eT largiıre 1gne-MInı et posiea S1NEe detentione liceat 1 ad loca Sanciorum iestinare
MCGH Ormulae 218; val auchn 27010 „Unde quanium mıihnl videtur, 11O praeiudicans Ssynodaliı SCI]-
entiae de Pippino decretae, sed CONMNSUS de Dei misericordia
et de charitate cConiratrum NOSIFOTruUM ei de aucioriiaie ANnNOoNum
o1 pontfificum Romanorum exhortandus osT 1ppinNUuS, ul urd CONMN-
Tessionem de Omnibus peccatiıs SUlS, QuUadEe ab neunte aetlatfe DeT-pefravift, ecreie Taciat, qula TIorte alıa Deccala Tecit, quae urpe est
eilam In publicum dicere, ei de hNOoC quod SUUMM habıtum dimisıtf
el s C periuravit el qul1a D]  z paganıs 1UNXIT, de Uqyua SUa ON1UNGC-
101e mMu mala SUNT perpeirafia, ecclesia inter publicepoenitentes lacrymabiliter accusel eT poenitentiam el reconcılia-
tionem humiliter eia et de omm1bus qQuae vel ecretie CONTEeSsSSUSs

auctoritatis publice reconcilietur et reconciliatus onsuram clericalem
Tuerit vel publice accusaverift, Der NU: imposifionem episcopalis
accıplat 1 habıtum monasticum recipilat eT1 profifeatur de Cae-
tero SerVare uua expetit ei expedit eT S1C COoMMUnN1LOoNeEemM SaCcrı altarıs
reciplat.“ 125, 121

151 1ita S, Dunstani auctT. Osberto ( ST A45
Capitula 14 << ncesta omnila iuxta modum culpaeabsque exceptione presbyteris iudicentur. Et UT LiemporeOpporiuno publica Cr'imına ad notitiam episcopi deducantur, maxime-

Uyu«e 1n die COeNade reconciliandi vel adhuc suspendendi Derproprium presbyterum vel per legatum 1PS1US eundem presbytferum,Cul 1DS1US Cr1minis bene habeatur Cognifta, ad praesenTi1amepiscopi deferantur, anıma ratris negligentia vel ot1o sacerdotisabsque reconciliatione 1US periculo pereat. 121, 1765
„Presbyteri Darochianos SUOS solemniter poenifentes aciantvenire iın cCapite 1e1unN11 ad ecclesiam cathedralem, UL Der episcopumsolemniter aD Cclesia ellciantur, eTt similiter in die Iovis proxima
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nervorgeht, tür sich der ihre Siellvertreter 1ın NSPruUC
nahmen. asselbe gilt IUr die en derjenigen, die d
Aschermittwoch und Gründonnerstiag In die Bischoiskathe-
rale kamen, die feierliche AÄuswelsung und Wiedervere
söhnung 1Der sich ergehen ZU lassen?!>. Nre Namen, Siinden
und en wurden, WIC dus einem römiıischen Pontifikale nHer-
vorgeht!®, auigeschrieben, weshalb der USCTrUC ‚„poeniten-
tam imponere (scribere)” mMT „Scrifan‘ überseizt und der
en VOT Aschermittwoch, dem die eichten aniıngen,
n England „sShrove Tuesday  d genannt Wwurde1”. Gewiıb
anie Pascha, ut BL R  per episcopum ecclesiae reconcilientu?? a  1‘1\ a n_s 1
Z 1767

„Avisatı SUnNT singuli curati, UL vigori QqUaAFUuM CUMIGQUC 1Liera-
T contfessionalium personIis privatis CO  Sar NODIS vel Ol-
AlnNarıo l0C1 emanatarum NONM absolvant aliquos iın Dublicıs et
Or11s criminıbus CONST1ILULOS, sed eosdem CU:  z 1Lieris u15 Jlausis
ad 1105 e1 locı ordinarios SCHu VICar1l0s o1 oiliciales nNOSIro. nublice
in LOCO ubı publice deliquerunt DrO qualitate CrimMınum puniendum
iransmitftfant, seriem Ql qualitaiem hulusmodi notor1! CTIM1NIS in
continentibus. Praetferea idem curatı Cautı sint, 11© occulta TimM1ina
in hulusmodi SUlS litteris ScCr1bant, aliquo modo cConfingat S1g1l-
ium conifessionis aperirl. Treierea notorie CT1M1NO0SOS YUO-
u oilam parrochiam scandalizat el qui alıas publicas
penıtenclas egerunt, nihilominus Lanquam (S23) redierunt ad VOom1-
Lium eT peccalta priora, S1 NOMN SUNT DerSÖMN«E nobiles aul imulieres, ad
solemnem penitentiam peragendam quam Vulgus Carrenaml appel-
lat) mittantur.“ Ebd 5 7 513

135 ber die Rubriken vgl C {8, A 4144; >dm Aar-
tene, De antiquis ecclesiae riubus (Bassanı (6x. 7)
DVer m S-Cch m1  Z DDie Bußbücher und die Bubdisziplın
der Kirche (1883) Al  M Mich Königer, Burchard VoNn
Worms und die euische Kıirche seiner eit (Veröffentlichungen
d Uus dem kirchenhistor Seminar uncnen  T 11 | 1905 | 138) ; Jos

Nn  » Die lateinischen ubrıten 1n inrer geschichtl].
Entwicklung (1932)

in den Aschermittwochsrubriken he1i  D 0S° „Boenitenies, Qqui-
DUS secundum 1US vel consuetudinem DTIO gravlioribus Cr1MIN1LDUS
lemnI1s ost poenitentia iniungenda, hac die quaria hora tertla CONMN-
venlant ad ecclesiam catinedraliem in V111DUS Vesti1LDbus ol VuLELDUS ad
terram dimissI1is, QqUOTUIM nomina scr1ibl debent recinientes poeniten-
tiam 1Uxia modum culpae pboenitentiario epilscopi vel ab nis Qqui-
DUuS hoc O1ILLC1UM deputatum est. Der ordo des Gründonnersiags
gibt dann olgende AÄnweisung: „Sacerdotes, QquiDus impositum 0S1
poenitentium Coniessiones audire, audıan as vel in ecclesia vel ın
alıo 10C0 ad hNOoC eputato e1 qualiter iniı1unctias sS1D1 poenifentias
observaverint diligenter inquirant et notfatum i1deliter habeant
mıina et poenitentium delicta eTi circumstantias SiNguULOoTUM,
1T S1CU Cu hora requisiiion1s advenerift, quid de SiNgulis pontifLca-
I1Ss censeatl auctoritas clarescat.““ 111,. J0 Qr L d

187 Val O 5. Weisweiller, Buße Bedeutungsgeschichtliche
eiträge ZUr Kultur- und Geistesgeschichte (1930) 230, und JoSs.

Jungmann, d., d,
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unier diesen BüßBern viele, die ire1wiullig Kamen, aber die
meilstien doch 1mM Bu5gericht azZul verurteilt worden.
und wurde ihre un weithmn Dnekannt

Diese Schwierigkeit besiand, solange IUr Öffentlic  N V91 ‚er
gehen 1ne Öffentliche DUSe iın der Beichte gegeben wurde,

DIS ber das Spätmittelalter hinaus. Um S1O mMÖglıcCHST!
verringern, erklarten Theologen und Konzilı:en, dab 1nNe

SOIC Bußleistung LUr TUr Sünden, die weıitihin ekannt e
worden vorgeschrieben werden UrTe. „Bro peccato
quod Ootlam cCOommoverit urbem , „PTO crimıne publico vl
Vulgarıssimo, QUOL totamı villam communıter commaover1it‘,
Sagien der T homas!ls und die Diözesansynode I5düt-
ichH ( und die BProvinzlalsynode VON York liel
S1.C TIUTr IUr ‚‚delicta enormla unde tota CIV1tas, urDs, V1
vel Dairıa cCommovetur?29"”, während das Konzil VO  — Irıent
VON „„vielen“ sprach, VOT denen das Verbrechen D2gangen
wöorden WT und gesühnt werden sollte21

Die Ööffen  iche BuBß:e geheimer Crimina
piıtalia W dl mindestens NOochH 1Im Jahrhundert üblic Erst
als viele äubige die alte BußBstrenge und die Oltentliche He-
schämung NIC mehr erirugen, Seizie sich allmanlıc Q1ine
Milderung uUrCcC aber Och in der Merowingerzeit kämpiften
1SCHNOITIEC und Synoden dagegen uınd uchten jene Buße
wenigstens noch als dringenden Rat festzuhalten och
Wr Uumsonst SC nußten iroh sein, WeNn S1C wenigstens TÜr
Ööiffentlich ekKannte Verbrechen die OlifenLucCchNe BußBe orreichen
kxonnten, und 1mM MabBe, WIC sich die Verpilichtung, alle 10d-
sünden Deichten, SEeil dem Antang des Jahrhunderts all-
mMaNnlıch durchsetzte??, rang auch der Grundsatz durch, daß
diejenigen Sünden, die grobhes OItfentelcAe2s Ärgernis erregt

11 p d.,
1m sl Les taiuts Synodaux de Jean de

Flandre, eveque de 1ege i2°: Mansı 2 9 804
EDbd

»71 „Apostolus mone publice peccantes palam 0SSS corripiendos.Quando 1g1iur ah all1quo publice eT1 in mMulLLOrum CONSDECTU Criımen
COMMIiSSUM iuerit, unde alio.  D  © SCandalo Oilenso  s} Comm  Squ TulsSse
nn s1t Cubitandum, condignam pPro imodo culpae poenitentlamDublice iniunNgi 0DOrtel, UT qu0o>S exemplo0 SUO ad malos VO-Cavit, 5Uud©e emendationis testimon10 ad reciam evocetl vitam. Ep1-
SCODUS tamen publicae hoc Doenifentiae U: ın alıu Ssecreium

2 3 ecCcr. de reiormatione (
Dotferit Commutare, quando i1ta mMagls ludicaverit expedire.“” Soss.

Val Die Pflichtbeichte ım Mittelalterer BrOow e,
J91)
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und dıie anderen geheim gebüßt werden
müßten??3, Aber hat noch ange gedauert, DIS OT einhelt-
ich aufgeiaht und bIS das (270 aut das GeheimnIis rolgerich-
Lg durchgefü wurde. uch noch in der rühmittelalterliche
Zeit, in der ahblıche Sünden IUr sıch alleın VOIL 1alen NIC
gebeichte wurden?*, konnte INan schon alleın AuUsS der lat-
sache, daß jemand eın sakramentales Bekenninis ablegte,
WISSen, dab OT e1ine schwere un aut dem (j1ewlssen atte,
besonders da Ja en ar abgenommen wurde. ber
das Wäar damals unvermeidlich und mIT der Beichtpilicht hne
weiteres gegeben und Nal ohl die Menschen jener Zeıt.
Wwen1g elästigt.

chlimmer Wäal CS, dab manche Priester, enigegen jenem
Grundsatz, dus KIQgOTSMUS der Unwissenheit der Hab-
sucht?> ur geheime Sünden eine Ottfeniliıche Buße verlang-
fen Bis 1Ns Spätmittelalter hinem mußten iın Synoden W1C-
erholen und einschärien. „Für eine geheime un dart
der Priester keine Oltfentliıche Bu e auflegen‘, mahnten die

DIie grobe Synode VOIl Davla erlieh B iolgende De-
sStimmMUnNG „ollicıte procurent epISCOPL, quamı diligentam erga
plebem S1b1 COMMISSam UNUSQqUISQUE presbyterorum gerat. Oporfet
enım, ut plebium archipresbyteri Der sSingulos unum  u p -
tremtfamilias convenlant, quatfenu tLam 10s1 quaml in
domi1ibus cCcommorantes, qul publice crimina perpetrarunt, DU  1Ce€
paen1ıfeant. Qu1 VeirQÖ occulte deliquerunt, 15 coniiteaniur, quoS
episcopI 1 plebı1um archipresbyteri done0os ad secretiora vulnera
mentium medicos elegerint ; qui S1 forsitan in alıquo dubitaver1n(t,
ep1scoporum SUOTUMM NOMN dissimulent implorare sententiam. S1 VerO

ePISCOPUS haesitaverIi1ft, 10  = aspernetur consulere V1ICLNOS epISCOpPOS
o1 ambiguam LO  S alter1us aut Cerie duorum vel trium rairum
pxaminare SSU. Quodsi adeo alıqua obscuritate vel novıtatfe
perplexa r es Iuer1t, S1 quidem difiamatum ceriae scelus
esT, mefropolitanı e1 provincialis synodi palam sententila requiraiur,
ut impleatur apostoll: peccantes publice ’ ut el ceteri
meium habeant (1 1 1ım. 20) S1 autiem occulta CONIUSIiO ost et 1S,
a quO quaeritur salutis consilium, explicare 11011 SsufficHt, potest
SUPPTeSSO Tacınorosi nomine qualitas quantitasaue neccatı discuti
o1 correctionı modus inveniri.““ MGH Capıtul I1 118

e’ Die Kommunionvorbereitung 1iım Mittelaltier
[ 1932 ] 207

Um 1236 erließ OT Bischoft VonNn Lincoln folgendes Dekreft:
„Audivimus *3 quod quildam sacerdotes extorquent pecunlam
laicıs PTO poenitfentia SCU aliis t1is ministrandIiıs el quod
quidam turpis Her plenas iniungant poenientlas; quales sun[ quod
mulier cCognifa <  DD VIrO SUO posti parium ante Uuam purificationem
deporfe einceps oblationem ad altare CH  3 qualibe muhiere puri-
icanda in eadem parochla, el quod homicida vel quı alterius IMOT -
tem procuravif, offerat Pro quolibe mMOrIiuo eadem parochia.”
Rerum Britanicarum medii aevı Sscr1ipfores 25 (1861) 160
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noden VOMN Coutances (um 1220)?6, Mans ( und
{O0urs 7 und die VOIM Provinzialkonzil VOIN Reims
(1408) geforderten Visıtato sollten auch iragen,
‚„„ob der Pönitentiar für geheime Süinden Q1Ine öffentliche
Bube gebe, W1e das Anftfang der Fastenzeit dumme DP6ö-
nitentiare Frauen der Mädchen gegenüber Lun, die CINe
der wen1gsiens eine Ööffentlich bekann Schuld Tode
ihrer Kinder hab

och e1Ine andere Gefahr der Entdeckung kam AUS der IM
Frühmittelalter herrschenden Anschauung, daß für die Süun-
den, gleichviel aD S1C öffentlich der geheim un
TUr sich dieselben kanonischen en gegeben werden soll-
ten war hatten die Priester das OC und die Bilicht, S12
Je ach den Lebensumständen und der Seelenverfassung
des DPönitenien und der Geheimhaltung kürzen
der ach dem Redemptionssystem abzumildern®°, aber auch
die umgeänderten Wallfahrten, lanıgandauerndes
Fasten®, Aarenen, Almosen, Absingen der eien des Psal-
ters knieender ellung werden ihn NUur oft SeINeT
Umgebung verraten haben uch der angelsächsischen und
irischen Kırche des Frühmuittelalters, ın der die eigentliche
Ööffentliche Buße NIC übliıch WAaäl, wurden in den Pöniten-
tialbüchern Vinnians?? und ( ummeans®> solche ach außen

nl Concıilıa Rotomagensis provinclae OTO-
magı 11 550

A ansı 23 743
S emolres de la Socilefe archeol., de Touraine (1773)
B ansı 2 ? 1071

Der sel Bischo{t Burchard VO  — Orms hat ın SCcC1Ne 1008
DIS 1012 verfaßte Kanonessammlung (XIX 30) folgenden ext
auigenommen, dessen Herkunit unbekannt ISEt „l Qquis 1NCcCesium
occulte cCommıiserit el sacerdoti occulte conifessionem egerif, indice-
tur 1 remedium Canon1cum, quod subire debuisset, S1 E1US aCınus
publicatum ulsset. Verum qula aie Commi1sSSum, CIUr 1 CI1I-
dote consilium, ul salutı anımae SUae PTo occulta poenitentia pro-
iciat, hoc osT ul veracıter corde SUO graviter deliquisse conii-
teatur eT Der jeliunia ei eleemosynas vigiliasque AC SaCra>s orationes
CUu:  3 acrymıs PUrdgare contendat et S1C ad SDCIM venl. DTO
misericordia Del pervenire confidat.“ 140, 087

5 In einem kastilianisch geschriebenen Beichtspiegel (Ms Anf.
Jahrh.) el 0S  - SEN S1 m1sSmo DeCa omne DOT COMeTE DOT eEver

DOT Juxurl1a, 0SLe deve acer penitencia de Sal  ]  unio0s el de disci-
plinas de romer1as omanla 381) Der Erzbischof
von Nicosia sagitie 1n SC1INel 1298 tur Zypern gegebenen Konstitfutio-
NnNen » peccafum le Iuerift, pula uxurla, qgulositas et his
similia, 1e1UN11S, disciplinıs e1 peregrinationibus poenitens castige-
tur.  € ansı 26, 349

10 „l quis autem ruina fornication1s ceciderit el cle
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erkennbare Straifen TUr geheime Sünden D1t gegeben; ach
einer Fassung des Theodorschen Rechtsbuchs orhielien
die Kinder TUr Selbsibefleckung ZWanzıgtäglges Fasten der
rügel®t, Zweifelsohn SINd S1C auch SONS üblich gewesScCH,
und daß LIUT ZWEIi NIicC weit VerbDreıiteie BuB5bücher®> davar
warnten, ZEeIgtT, daß iNan darın cht besonders angstlich q.;

ist
Natürlich soiche Beic  en auch den Klöstern

1C W12 duls den VO uny übernommenen Ge-
wohnheiten Wılhelms VON Hirsau (T hervorgeht®. Aus

Fr1ICUS iuerit, CoOoronam SUamM perdiderif, o1 S1 SCMC HOC contingeret
eT1 celatum osTi hominibus, sod NOotuLt eO, integrum
penitea CUu:  Z pane el dq ua pDer el duobus annis absiineat

d V1INO el CarnıDus, sed oftlicium clericatus LLiOIN amıiıttat. 1Ci-
INUS enim, 1n absconso absolvı CSSC peccafta Her penitentiam e1 Der
tudium diligentius cCordis e1 COorporis.“ x Qu1s la1icus
culaverit UXOTemMm proxim! SU1 aut virginem, infegrum pDeni-
teat CUIN pPahlle e1 dqua Der ol NONMN intrabit ad UXOTemM
SUu am propriam eTi DOST penitentiae LuncC recıiplatur ad OMMMU-
n1ıcnem o1 det helimosinam DPTFO anıma SUa et non intret amplius
fornicari CUu: Exiranea jemina, quamdiuyu Iuerit 1n ee  corpore.
ScChmitz, , 503 507 Vgl auch BPoschmann, S: C:

(Anm { 67
„Osculum simplicıter Lacıentes VI SupereXposit1ion1bus | ver-

Jängertes Fasten|; inilecebrosum OScCulum S1Ne Coinquinamenfo V4I
S! CUmM Coinquinamento S1ve amplexu, superexpositionibus COTIT1-
ganiur, ost utem NU: id OST adulti, 1d osT contfiinentes,

diebus E eT1 EXIiOres aD ecclesia Cu  3 Dale ot
dqua vivant  €r (Arc  a  R 82 519)

Im S1010 „Discipulus Umbrensium““ heibt e Qui 1DSumCoinquinat, dies peniteat, S1 DUer SIT, dies vel vapuletur ;S] Cl Ordiıne Lres X Lmas vel aNNum, 1 irequentaverift.“ WIılh
Finsterwalder, Die (_anones e0Odor1l und inre Überlie-
ferungsiormen (1920) 201

Der Codex (Cassinensis E 451 onthält einen „„Ordo ad dan-
dam paenitentiam“, der nNnNde des Jahrhunderis geschriebenwurde, aber 1NS Jahrhunder zurückgeht ; 1n inm 21 ON * »97  £-en ei1am, ut tale 1e1uN1umM mponas  ’  + LIEC DeCcCCaLlLum Laclas manl-
testum eT CUl 1NOMN potes imponere le1uUuNiUM, impone eleemosynamet orationem e1 lectat pDer diem ol nOoctiem. Das im Cod
Valiıcellan 20 stehende Bußbuch sagie darüber „Post omun1a2
TulLaia el discussa imponat ol poenitentiam SEeCHNdUmM

discretione; cConsideret et1am XU: aetatem, CoNd1cC10Nem,
statlum, DPerSsSoNaml, intentionem anımı vel imbecillitatem oT Ssecundum
hNOoC, ut s1bi Vvisum {uerift, Singula quaeque 11uC1de ei aliquosC1DO abstinendo, al10s nelemosynas an  O, nonnullo Saepius {lec-
tendo JehuQ S1VE in stando, psallendo aut quod ad animı
saluterm periine eT SIC dividat @1 poenitentiam, pe  IU manl-
testum Taciat. SE d., d. 150 158

36 ( FT OLT Disciplina monastica VeLiUS (Parislis417 ; 150, 0744
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dem ursprünglichen religiıösen Framlliengeist hHeraus WUurdenrn
S1OS1C VOI den Mönchen und Nonnen geduldig eriragen;

racnien ihnen NiC Verlegenneiien und Entfehrung, sandern
mitleidige Teilnahme und Gebetshilie re1ilic gıng das NUur

gut, solange die ideale Begeisierung der ersien 7Zo1it nhielt;
nachher stieilien Sich all die Schwierigkeiten und eianre
ein, die solche die un verratenden en beinahe NOL-
wendig 1mM Gefolge aben, besonders Wenn die O  Dern dar-
aul achtieien und S1C Del der Leitung und Verwaltung DO—
nuüutzten Dieser OTrWUr wurde, W 21n Minorit ın oINem
Gutachten, das für das Lyoner Konzil verfabite,
Derichtei, damals den Zisterziensern gemachnt?”.

Diese eiahren W aTen neben der Lauheit der meisten
Beichtenden, welche d1e schweren Buben NIC mehr VOl-
ichten wollten, In und außerhalb der Klöstie der Hauptgrund,
der S1C schlieBlich immer mehr zurückdrängte ınd durch
leichtere, unauiffälligere ErSeizie hber auch noch 1m Hoch-
und Spätmittelalter mußten den Driestern arnungen, die
Beichtenden, besonders die Eheleute und Dienstboten, NC
Urc schwere en verratfen, Oit gegeben werden. „„Der
Tau dari keine Bußbe auferlegt werden, ME die S10 He
ihrem anne In den erdacCc eiıner geheimen groben Sunde
kommen kann; asselbe gilt VOD der Bube de Mannes“, SaU-
ien 9200 und 153350 die Brovinzilalkkonzilien Von Canterbury
und eine Diözesansynode des Jahrhunderts, Von der
und Zeit unbekannt Sind38. 1ine äÄhnlicae Bestiimmung enti-
hielten auch die Konstitutlonen VON ()xiord (1222);
Rouen (1235) Chichester 1246) ( lermont (1208)°, LiNKÖDING
(1574—1391)* und ase (u 1425}41; auch Johannes (ie

37 „AmDingifur C1S de S1g111o Confessl1011s, quod LO bene CUSLIO-
1iur aDn C1S. Quonlam conditione superiorum certias imponunk
DPTO certis CT1IMIN1LDUS poenitentias CONIeSSOTreS, OT Cu. Eads aclunt

Collectio depeccatores, sSupnerl1oribus, ul dicifur, reafius apparei.“
SscCandalis ecclesiae, nArsg VoN utb SETO1CKk (QOuaracchi

a SI Z 119 692 Z 12
39 Ebd 2 5 LI76: 23, 395 706 1198

„l1tem caveant sacerdotes, UXOTeM adulteram SUus  amacilant marıto Der penitenclam quUam s1bD1 iniungant WLrO adulterio,
1E penitencla s1it alls aQuod VIr intelligat A adulteram, orie
quod elunet multium vel allıo notabılem redda RKReeu-FeTr-
da l Statuta synodalia veteris ecclesiae Sveogothicae (Lundae

Würdtwein, Subsidia Omatlıca ad olecia
1Ur1s eccles German. e1 historiae capita elucidanda er et
Frrancof. VI 97
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Deo, der 1250 in Bologna Kirchenrecht dozlerte*?, und
die weit verbreiteten ‚‚Canones poenitentiales” des Minorıten
Astesanus VOnNn st1i (+ 13530)% chärtien S12 den Beichtprie-
Siern 21in

Solche indirekten Verletzungen des Beichtgeheimnisses Wl -
den 1Im erium und Frühmitielalter 1emlich hNäullg vVorge-
kommen semn, wurden aDer ohl aum als solche aufgefabt,
jedenfalls NIC S drückend uUund ontehrend empiunden
W1e später. Man sah in den Bußwerken mehr die eue-
gesinnung, die S1C bekundeten, als das Verbrechen, das S1C
verrieftien und ünnten Die Gemeinde Ireute siıch Der die
uC  enr und BuBßBe des Sünders und ahm ihr nneren
Anteil, WIC S1C SICH auch Urc seIne Tatl verletz gefühlt
und mitgelıtten Aus diesem starken Gemeinschaits-
und Verbundenheitsgefühl Heraus erklärt SIicCH auch, daß
das Ööffen  iche Beoekenntnis Öffentlich bekann-

d  ( pt auitkommen und mancherorits auch
der Verpilichtung werden konnte Wer der Gemeinde

Ärgernis gegeben, sollte O auch In ihnhrem Gottesdienste 16
reuige Selbstanklage wieder sühnen. Wann INan amı alll-
gehört haft, ist dus den Quelien NIC ersehen, aber das

Jahrhundert ur diese der Ööffentlichen Schuld-
bekenntnisse NIC übe  1  dauert en /7war begegnen WITr
innen Dis 1NSs Muittelalter hinmemn, bDer ist. e1n Fall
nachzuweilsen, daß S1C e1n Teil der der Beichte gegebenen
BußBße ? ZU Teil wurden S1C freiwillig übernommen,
zZu Teil VON einem außersakramentalen erichte, VO  —
der Inquisition, vorgeschrieben.

War 1M eIIum auch üDlich, die geheimen SÜUn-
den öffentlich 1 M Gemeindegottesdienst D @-

Daß diese Selbstanklage zuweilen ireiwillig über-
NOomMmMen wurde, ist sicher; daß S1C manchmal angeraten und
ür besonders SCHWEere Sünden auch verlangt wurde, ist
wahrscheinlich und dAUuUS dem lext des hl akobus ‚, 50 De-
kennet einander die Sünden und eie füreinander, aut daß

4.9 „ExXcerpta noenitentiall. I1tem praevideas, S1 osT CON1Ugata
T ın CasSu imponas 1 poenitentiam 1ne ScCandalo virl, ita quod,
S1 VIr Iuerit absens, ieiunet et iga quanium Deo poterit
Cundum arbıtrıum t1b1 Deo datum.  e acobus Theodor1
archiep Cantuariensis poenitentiale (Lutet Darıs 281

„Sdacerdos diligenter Cavearl de penifentia iniungenda CIrca
CONiugatos, Suspicionem inducat; eilam CIrca SCTVOS, 1E CeOoTrumM
dominli, quibus servire debent, per 1udicium sclant de penitentia
iniungenda. “ © Jo , Z) . d. 807
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ılr geheilt werdet“, der oit aul das sakramentale Bekennt-
NIS bezogen wurde, ınschwer erklären; daß dies aber
allgemeine der Verpflichtung geweseh Sel, äDt sıch
NIC erweisen#4, uch Del diesen Texten ist VIeliaCc kaum

entscheiden, ob die Oltentiliche Buße der Beichte gememnt
IST, D sich eine vorgeschriebene der ireiwillige oder

e1ine allgememne ZU UDrITIuUS gehörige Anklage Nan-
deit Wenigstens VO Jahrhundert imden WIr keine
erichte mehr, die als e1n pflichtmäßbiges Ööffentliches RBo-
kenntnis geheimer Sünden gedeute werden könnten

uch LM ertum üblic gewescell, Wäar ihm vielleicht
eine geheime Beichte Del dem Bischot vorausgegangen*. Man-
cherorts wurde S1C auch VOI en Gemeindepriesiern
abgelegt, die gemeinsam die (jebete über den Pönıtenien:
sprachen und seine Sinden annörien, hnlich WI1C S1C da-
mals gemeinsam miıt dem Bischolt die an her den Schwer-
kranken nlelien und die Salbungsworte sprachen. {DIie CXTE
lassen aber NIC annehmen, daß diese Art, die geheimen
Sünden eichten, In irgend einer Kırche sirenge Verpilich-
LUNG gewescChl SC1I Als mehr der wenIiger ireiwillig UDOer-
NOomMmMeNnNEe eistung wird S1C schr oit vorgekommen semn, und
Spuren davon SINd DIS iIns Jahrhunder hınem NacYızu-
weisen4+® 1C solten wird nämlich erzählt, daß 1SCHOTE

Inund KÖönNIige VOT mehreren Priestern gebeichtet en
einigen Fällen, WI1Ie Del den Erzbischöien EbO (839)* und

Das Konzil VOIL Irient Sagt hierüber: »  u09 nodum CONMN-
1tendi Secreio apud SO 1UmM sacerdofem, ets1 Christus 1NON vefiuegrit,
quin aliquıs in vindictam SUOTUM SCelerum ef SUl .  -  inumiliationem,

ob alıorum exemplum, LUmM ob ecclesiae OTIIensae aedificatio-
NemM delicta SUa publice conliteri possift, non est amen hoc divino
praecepi{o mandatum, NeC Salls Consulie humana alıqua lege prae-
Ccıiperetur, ul delicta, praesertiim secretia, publica esSsentT conifessione
aperienda.“ eSS, 1 J De poenitentia (S-

Stiu1Jer,: 7KathTh 21 (1907) 207 ; (1909) 249und /} d nl Die abendländische Kirchenbubße
Ausgan des nhristl Altertums (Münchener Studien T7A hist 20

192 g  ] 207)
Vgl Ma  on, cta Sanctorum (Lufeflae Da-

T1S10TUmM 111 Praeifatio S17 ; Edm Martene, De antı-
QuUIiS ecclesiae 1t1DUus (Bassanı 1 Bın.-
TRTAIM. 292

4.7 „EgO Ebo indignus ePISCOPUS, FreCOQNOSCEMS iragilitatem
INneam el pondera peccaftorum INMeOTUM, testes CONIT2SS0OTFreS MeOS,
Ailulfum videlicet archiepiscopum et Badaradum epi1scopum NecNOoN
eT Modoinum ePISCOPUM, constitul mihi udices delictorum EeOTUmM
el u 1  1S confessionem dedi, emedium poenitendi et
alutem anımae meade, ut recederem ab OTTiCcIO el ministerio PDOMN:
tificali, quUO FeCOgNOoOSCO (SSOC indignum, el alıenum reddens
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Arnultf 991) VONMN Keims*®, andelie sich Ur 211 Bekennt-
nNIs VOT DZW. 12 Bischöfen, die zugleicnh Ofrum inter-
11U M 0% externum hildeien und de  halb die Veröffentichung
verlangten. uch 1n der Eheangelegenheit der KönNlgin 101
erga, die ihr Siündenbekenninis, das Hinkmar VON EIMS TLr
21in sakramentales hielt*?, VOT Bischöien und Äbhten —
egte, und das dann weiliter verbreitet wurde, InNaYy 70701 d2!
Dartei Lothars gleichzeltig noch e1n LOTUM EXTerNum gemeinft
geweseh SCIN. Daß diese beiden Gerichte unbedingt ausem-
anderzuhalten seıien, WUurde damals ebensowenI1g WI1e
Alte  1um klar erkannt und 111 der Draxıs durchgeführt. Erst
VOoO 1 Jahrhundert dil wurden solche Beispiele nicht mehr
rzählt; VON da 1IST ImMmer VON reın sakramentalen
Lossprechungen Schwerkranker die Rede, SQ1 05 NUun, daß
ilınen eine alilgemeine der eiIn2 1NSs einzelne gehende Än-
age der Sünden vorauSsgegangel Wa  — U  o wird Vo  s

dem Kailser tto Il 983)°9, VON den Königen Heinrich
1135)° und Heinrich 11.5?% Von England und VON den

PTOÖ Featiibus me1l1S, 1 quibus sSoeCreio ips1  R  > CON[CeSSUS SUIN.
Eo9 SCILIICEe modo, u 1ps1 sint tosies al1uım succedendi el MN1SC-

p1 prodessecrandı subrogandique iın 10C0O IMeO qui igne pra
possit ecclesiae, CUul acienus indigne praeiul. ET UT inde ra
nullam repetifionem interpellationem aucforitaftfe canoniıca 1a-

OUS-CEre valeam, mManu propria mea subscribens firmavl.‘
s e{l, Loes aCTIes de la province ecclesiastique de Reims Re1ms
1842 /44) 195 ; 1106,

139, 1543
De divortio LO  harlı regIls. „„5SPIr1kus Ssanctiı Oraculo cautium
dignoscCliur, ut quique peccantfes peccaiorum SUOT U latenies

CAuUsas spiritualibus senioribus natefaclant, quli scC1ant e1 SUa eTt
al  ena vulnera CUTFrare ef 1NON etegere publicare. Et QqUall-
LiSCUNGUE eHISCOPIS femina 1Dsa ecreia conifessione delictiu SUUMM

prodiderit, S1IC quasi unı dixer1: SCCreiu  Y naber] debebl Nam
1psa CONTIeSSa oSsT C155 OTa Deo 1 angelis Q1US omnla quaeGQuUe in
illa eran OMNEQUE SCeCreiu 1UXia oXx9riam T1amam Den1ILus anparut
4S 1DS1IqUE reversi nmuntiaverunt praedicto regı quod ad 1XOTem
Ol iceret illı 2  z habere.‘‘ 23 6354 635

5  actaque latialıiter CO  Y  l  1fessione anostolico caeterisque
COeH1ISCOPIS afque presbiier1s acceptiaque ab 21S opfatfa rem1sSsione . ...
X AaC luce sSubfiracius ost. S e mn arı chronicon, OUYIL. Frid
urze, Scripfores German. 111 USUM schol. (1889) L11 C 2 >

139, 241
Ordericus Vitalis berichtet darüber in SeiINner „HMistoria eccle-

siastica“‘ OE 19 „Denique catholicus LCX de servanda paCe e1
tutola aqduUDerlin obsecravıt 1 DOST Confessionem, noeniien-
ti1am ct absolutionem Sacerdotibus accepıit oleique sacrı ınciione
deliniıtus et sancia eucha  1sila refectus, Deo CO  E  nMmMenNn avit.  er
Ausgabe VOoN A I2 Drevosti (1838/55) 188, O44

In der ila Hamonis Savinlac. r hoiDßt 05 (5- „„De-
CONVOCaENS C111  z LCX privalım ın quadam Da-quenti lLaque die
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Bisch6ien Theodard VOI Narbonne (T 893}5 und HMUGgO VO

Oventr (T 198)54 hberichtet Besonders Näaullg kamen solche
in den Klöstern vVor®> und ın der weiıt verbreiteten Ke-

gel, die DeIrus de Honestiis (T der Drior o1ines Del Ra-
gelegenen Chorherrenstirtes, verfabt nat, wurd 12

Beichte VOT mehreren Priesiern Tür Sterbende VOorge-
schrieben®®.

Be1i diesen außBergewöhnlichen eiıchten ist ohl C
all-weilen VO  — den Priestern den Umstehenden

gememen Redensarte: gesagt worden, daß der Stier-
SCINE und hereutbende schweren Sünden gebeichtel

habe Her TonNıs weıß ja VON Heimnrich S da OT „ eInNe:
Beichte er Sünden VON in  el an  <4 abgelegt habe Das
rklärt sich daraus, daß sich der Sterbende verdemütigen
und das ÄrgernIis, das OT 1m on vielle1 gegeben a
wiedergutmachen wollie, und deshali glaubie die Yriester
in SPINeM Sinne handeln, S10 11 allgememen AÄus-
drücken VOINN seiner EICHTLE Hn SEeINZT Que sprachen. ine
genäuer Bekannigabe 1 T all aber, WIC Hinkmar VO  —$

silica, una Cu  = domno KOftrOCco qul LUNGC quidem eDPiISCODUS,
posiea VeTO Rotomagens1s archiepiISCOPUus CTE CONILESSU OST
1DSIS duobus omnla qQuaeCUNgUEC ah ineuntfe aeiaie DEecCAaNdoOo COIMN-

ul noenitentiam CU1Li-miserai, Ge Qu1Dus LLCMOÖT SSC poferal
ruam imponentes, intier ceiera, aguod silendum u  H— 2  U  vr InN1uNXerunt,
LL IrecentOSs vestirei, auod 1ile devotus implevit.“ AnaiBoil

532
wr  3 ctia Maı 155

f Matthaeus DarIis., Tron1ca malora Rerum Briftfan medii avı
scrinfores E I1 (1874) H435

Der OhHrW. Äbht Q:ıer von C luny erzählt D In SEeiNem
Werke ADO miraculis““ VOII e1inem Besegessenen.: SC de2ger
isie eT dqua salutarı DOTuLT aspergl e1 Lamen propier occulfam,
ur DOST apparuit, eex:  43  m Labem HON DOTULT d daemone 1Derarı Quod
sStatim ut adverti, C UL Stiudiose praetferıtam ıtam Derscrufta-
reiur, o1 S1 quid NOX1UmM mMmMaxıme de gravioribus ın recognosceret
OrLiaius SUM. Hoc posiquam cConcessif, remo{fls a l11s o1 duobus rarn-
LUum mini adhı1biti1s, ante um onsedi Coniiter1 C1IYO cCo2eDit O1

Confessione CerYO compleia,confitendo aliquandiu processit
rafres advocans, dCUTUN, u MOFrIS esT, aDsolv1i Doenitentamque
Pro iratrıbus, Y“  1 ille defungeretfur, indixi.““ 189, 859

I1 SE CIGO S1 TIebrem COoNiiINuUaAre vol Jlanguorem 1N-
prosenserint, LUum advocatio priore Seu praeposito OT DL

buteris ad NOC officium denutatis, plenam de peccatıs uls Conies-
Sionem aciant. SICcCque praemissa de praeferifis CU1pis secundum
Driori1s 1USSUM sa  i1isiactione 1 ın Iuturo S emendatione SuscCentTaque
ab omnı CONVenNTIu benedictiione o1 peccatorum absolutione, tTideliter
Per COS, QU1DuS inıuncium est, custodiantfur, u7 C055 in Ccunctis 12CReSS1-
atıbus Uuls ministros aptissimos habeant.“ @% 1s
Codex regularum monast. el a1l0o (Äugust indelic 159
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Reims klar Sagl°”, TUr unerlaubt und die Wahrung d1ieses (10-
heimnisses Tür sirenge liıcht>®

X
Die DIS Jetz behandelten Dezogen sich zumelst aut

die mehr der weniger Öffenilichen uben, dUsSs denen 1Ta
eventuell auTt die Beichte schwerter der besiimmter schweren
en schließen konnte Wie Wr aher das O 1-
gentliche eichtgeheimnis hestellt? Haben die
Briester ebenso Ireu und ewahrt WI1e eutie oder hat
mMan 0S eichter genOomMmen und Ausnahmen gemachtr

Die ersten Dekrete, die sich irgendwie aul SCINEC HOeWal-
TUNG beziehen, wurden VON der Provinzialsynode VO  — Kar-
ago 419) und VON L 459) erlassen®?. Dann ist län-
gerte e1t 1INAUFC N1IC mehr eindeutig Von iıhLm die Rede:
QrsSi VO Jahrhundert reiien WITLr in immer steigender
Anzahl, aul Synoden und heli Schriftsteilern und ITheologen,
Zeugnisse, die vorausseizen der einschärien. Daulinus
VON quileja, B., Alkwin, Jonas VOIN Orleans, Hinkmar
VON KEeImMSs, eier Damianl, Ivo VON artres, Abälard, KO-
Dert Pulleyn, eier VOIl BIlO1s uınd Hetrus ( antor sprachen
VON ihnm, W E1 auch melstens LUr Urz und hne ingehen
aul Einzelheıiten Die Kanonessammlungen, dıe DIS ZUu

Jahrhunderft, VOIl Pseudo-Isidor, Benedictus Levıtla und
Regino VOonNn Prüm, zusammengeste worden sind, hıeten
darüber nichis; urchar VON Worms®®° und IVO VONl Chars
ires61 haben die beiden eben erwähnten Dekrete auigenom-
IN  - Von den Bußbüchern hnat tastl ILUT das SOq DBoeniten-
1ale ( asınense e1inen Kanon gebracht®?, der in dieser Fr assung

b ben AÄnm. 10
Wilıe dUus den Berichten hervorgehi, haben ontweder alle

BPriester, Se1 einzeln, sel gemeinsam, die Lossprechung g_
geben oder S1C Wäar e1inem vorbehalten, während die anderen 1Ur
das Bekenntnis anhörten. 1nNe theoretische Erklärung einer LOS-
sprechung durch mehrere 11esier hat mMan 1M Mittelalter 1Ur
selten versucht ; Duns SCOTus eugnete ihre Gültigkeit, „qula uUuNUuS.
est Christus, quem sacerdos repraesentat (In L7 während
1Cardus de Mediavilla S1C anerkannte, der OnmıLen amı
einverstanden Wa  _ Vgl d. Pr.,
umma, untier ‚„„Confessi0““ 11,. und 10  o de LUG O, 1sputat.
SCNO13S el morales. De sacramento poenit. 13 SoCTt. 159

Die Belege Tür 1eSe und die Iolgenden ohne Quellenangaben
gemachten Behauptungen stehen bei Kurtscheid oder ONOTE.,

Decr. Xx C 127 159 (PL 140, 1008 1014
51 ECT. 167 und 2363 (PL 161, 894 433)

SS quis SAaCerdos palam ecerit 1 SecCreLum poenifentiae us
paverif, eT Qqua@VIS homo intellexerı el declaratum Iuerit, quod
celare ebuerat, abh Oomn1ı honore SLo in cuncium populum de-
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Nur gallZ selten einmal wiederhalt wurde:; aber 211 ann-
lıcher ist AUS der 1085 veriabten ‚„„Collectio canonica“‘
des Anselm VOIN Lucca 1n die ammlung Gratians® und 11}
das CeNrDUC des Lombarden“®* übergegangen und der
Ausgangspunkt 1Ur die Vorlesungen Uuber das Beichtgeheim-
1N1S geworden. uch ın den Kirchengesetizen Heinrichs VOIN

England (1114—1118)°, VONMN eter VON ‚O1S 1204)66;
Giraldus VOI Kambrien (T 1220)°7 und VonNn vielen —

deren Schriftstellern und Theologen ist ıtiert und e1n-
geschär worden.

Zu diesem Texte kam dann och das eruhnmte Dekref des
allgemeinen Laterankonzils (1219)°3; das unzähligemal WIC-

derhalt und kommentiert und auch 1n das VO Raimund
VOTL Pennatorte zusammengestellie kirchliche Rechtsbuch
übernommen wurde. Von den Iruüheren Konzilien natten 1Ur
schr wenige VONMN dem Beichtgeheimn1s und SOIN2T Verletzung
gesprochen; außer den 874 in Doucı1®? und 1n Rouen?®
abgehaltenen bloß die dalmatische Provinzilalsynode
VON Dioclea aul der die Legaten Innozeonz’ 1il —

W  r  > und die Oonstıtukonen des Bischo{is ()do VON

ponatur eti diebus viiae SUua\a@e neregrinando iin  at. chmi1@iz,
in A, 49288

„Sdacerdos antie omnı1a Cavealt, de his, qul 01 conlitentiur
peccata 5Suüd, ecitet 9a l1Ccu quod cONTIessus esT, LLOMN DropINqulS,
11ON exiranels NeUdUE quod aDSs1T, DIO aliquo scandalo Nam S1 hoc
eceri1t, deponatfur ot Omnibus S v1itae SUae 19gnNOoM1INIOSUS 191  -
arınando pergat.“ De poen1t. VI @

21 CaD
65 L IN N , Die Gesetze der Angelsachsen (1903/16)
06 PL 207, 1092 nıen Anm 107
67 Gemma ecclesiastica, ed rl erum Britan-

nicarum medii V1 scripfiores Z 11 (1852) ( 25
‚Caveat autem oOMN1INO, verbo vel SL1ONO voel alı10 QUOVIS

MOdo prodat aliguatenus DNeCccCatorem, scd S1 prudentiori consilio 11-
iguerit, illud absque ılla exXxpressione caute requirat, QqUO-
nı1am Qul Deccaium in poenitentialı 1Ud1C10 efiecCcIium praesumpserit
revelare, NOn SO lum sacerdotal:ı O1ficli0 deponendum ecernimus,
Verum etiam ad agendam perpeiuam poenitentiam ın arcium
nasterium detrudendum  €e regoril decretales 58! K Dn
zınger H25

69 Man 17,
„Ne Quls presbyter vel MONaCHNUS publice peccaniem Cr'1M1-

nalı DeCcCcato ad paenitentiam NıS1 ubente epiSCODO SUSCIplat. Oc-
culte peccantem Coniiteniem quidem SUSCIDLaLT, sed paenifentiam NOn
N1S1 ca QqU aM ePISCOPUS determinaverift, inıungat. S1IC amen UL
1ure conifessionis ecreto peccantiıs Nnu detegatu Ebd
2 ? 200 ber die eit dieses Konzils vgl Kurfscheid,
d d.

71 „Districtius inhibemus, aliquis Sacerdos filii SUu1
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Diese letzteren en Dinen grobenDaris (1 —1208)72.
ımd weitreichenden Einiluß dUS, daß ihre Verordnung NIC
selten wiederholt wurde, VOIN den Synoden in London
(1215—1222)°>, COChichester ’ ufun, Meaux (Miite O
Jahrh.)%, ermon Münster V Z Öölm (1280)°°,
eauxX (1549)" und artres (1  78 ngleic äuNger
aber schäriten Drovinzlal- und Diözesansynoden eT Län-
der das Beichtsiegel in der rassung des Laterankonzils 1in
In Frankreich tal inan das in KRouen ( und

Niımes 1284%), Coutances J7Le Mans
Bayeux (1300)7?, NeiMSs (um 1330)8% DUTTrS (1396)®! und MauxX
1495)82; in ScChöttiland in England ın Woircesier

ın Deutsch-E xeier 1287) und in(
and und einigen umliegenden Ländern in udapes W279E

S
W ET RT EW PE TE NS

LEichstait 1283 und 15354)9, ÜrZDurg (L298)60; Krakau
) Prag (1546 und 154985 Magdeburg 383—1403)°,

V i1liae Spiriiualis prıvalam cCon:zessionem alicul revelare praesumat.
Quod S1. Tacere CONVICIUS Iiuer1(t, OTTiCIO vel hbene{iicl1o eccclesiastico

etur.““ S 1 22 702pex;;3etgo SpON}
( ullus ira vel OdiO vel ei1am Meiu mortis In alıguoHN

aucdeat revelare coniessionem S19N0 vel verbo ulS, generaliier voel
specialiter, ur dicendo ’Ego SC1O quales ostis.‘ [D S1 revelaverif,
absque misericordia debet degradarl.” Ebd 679; 242-

The English Historical Review 2{() (1915) 2092
a-1M-5 1 23, 1706

FE I1l e Thesaurus anecdotorum (Parisils
1A71 895

Mansı Z 1194 ; 2 > 218 255
an HON San Du Plessi1is, Histoire de l’eglise de eauxX

(Parıs 11 540
usselin, Staiuts SYUNOdaUX oT constitutions synodales

du diocese de arires I1Ve A* evue historiague de TOo1l iran-
Cals ot etranger /l e!

19 an SI Z 1199; 2 7 257 138; Z 7 92 29; 1{5
S} GOUSSECeT, Les d ia province ecclesiastique de

Ro  4  MS (1842/44) I1 541
51 Möemoires de la SOCIefe  n archneolo0g1que de ouraıne (1873)
82 716 Sarnf Du Plessi1s, en 523

ansı Z 1239:; Z3 178; 24, 792; 2 9 8923
S Rom ube, Antiquissimae constitiutlones synodales PTO:

VvVinc1ae Gineznens1is (Pefropoli 185 1444
83 Monumenta holica (1910) 21 T: (1932) 435

V E A IN A A O  K a
S B z

Al Fr 1ilimmelstein, Synodicon Herbipolense (185595)
151

8 Fg alek: Najstiarsze Tatfutiy synodalne krakowskie DIS-
Kupa Nankera (Krakau

M än si 2 > 101 2A08

1719
J 0 I, Concilia (GGermanlae (Colonig3e 1753/9  }
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AÄndere KOon-Link©ping J1374— und (inesen
Albı?? ınd 1292 Men.de?® habenzilien, WI1e 1230 in

der S1C e WIe
die hbeiden Dekrete ineinandergearbeitet
1D Oxford?*, 1246 ın Fritzlar und ÜrzDurg, 1261 und

1310 in J] rier in Langres*“, 14101310 in Mainz?®®,
in Breslau®®, 15035 in Dasel99] 1524 in Sens100 und 1528 in

Reuterdahl, . Fn nm. 4
U1 Archiwum Komisyl Prawnicze) (Krakau 1895) 25i  ©O

Statiutis SYyNOdauUxX nedits du diocese d’A1bi
A  N de La gg e I; de drol francais el eirangerX1Ille siecle  IN eV historique

(1927) AA{
93 Les instruct1ions et constitufions de ulBerthele,

Durand 2 Speculateur : ademie des SCIENCES 1 eiires de Mont-

pellier, Möemoires de la sectlion eilires (1900) Z
Mansı 22r 1177

G5 Dem extie des Laterankonzıls iugien 1eSC Synoden he1i

32  eru: quia quidam coniessorum, eTS1 peccatum confitentis non

exprimant, CiIrcumlocution1ıDus onfitentium e1 peccatı CIr-
cumstantıas Sub quadam eneraliıtatfe iniscreie publicantı confiiten-

statuimus igliur, ut 11us sacerdos religione, ordine
tem, ecıtel confitentis; 1mM0  x NeC neccaltı Qqua-
SCH STall alICUHIUS peccat 15 specificetiur ullo modo,1Las, SCH vicinla perpetrati aCiınor

circumlocutionum indic1is auditoris industrıa
C huiusmodi ificatione peccatipeccatum inierdum elicıat peCCatoP’1S eT SDEeC
humana fragilıtas ad perpeirandu similıa forsıtan provocetur.“
Ebd 29 726 1082; 2 ’ ZU4 Das urzbur ekret steht beli
ar Himmelstelin, . (). 259

96 121 „„Caveat autem dos Oomn1no, aut verbo speclali,
ur dicendo, ‚eqO NO S il Iur vel adulteP quası 1Cal, ‚Iu talis‘ ;

es , ut S1gN0 aut quolibet a110vel generalı, ‚eqO SC10 qualis
dat vel revelet Sed S1 orie PTrO poenl-{iavore odio vel timore pro
da dubitaverit e1 episcopi vel alter1us PIU-tentia pro pDeCcCcato iniungen

dentioris consilio indiguerit illud caute e1 generaliter Sub Aallls ter-
min1s absque 9 ]1CULUS nNae expressione requirat. Alioquin depo-
neiur oT iın arcium monaster1um ad endam 1D1 perpeiuam poeni-
tentiam detrudi debet.““ loh a  © Bla U, Stafifutia synodalıa
archidioeces1lis Trevir. (Aug Trevir 1593“ Man s 1 29, 282

SN Dem Laterandekret ugie 1eSCe Synode be1i „„Item Cavere de-
bent SsummODeTE sacerdotes, de al1QUO CU1US COMNfessionem audie-
runt, dicant aliquas mal 1N1uUr1as opprobla in praesenta

hocC posseTt praesuml, quod ipse sacerdosTum aul absentia, qulia Der anr Bouchel, Decreforumrevelarei e1uUSs confessionem.“
1US  dem oecumen1C1s, statutls SYUNO-ecclesiae gallıcaNde CONCUULIS

dalibus colleciorum 11Dr1 111 (Paris11ıs M()
de Montbach, Statuta SYyNodalia dioecesana . ecclesiae

Wratislav. (1855) 19
Hartzheıim, d VI

100 „Obligantur sacerdotes e SINGU11 triplicı 1ure videlicet
naturalı, divino el humano celare DeCCala uaeCUumMquUE revela ot
1cia in confessione sacramentalli, quae anto talı claudi

ul nu Cadsu NeC verb nNeC S1gN0 aliqualifer revele-S1g1llo ecreti, Secundo peccat conira 1US divinum,Iur aut reveları existimetur
fession1s, quUO 1ure praecipi-qulia eodem 1Ure prohibetur revelatio COI

Scholastik. \
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Bourges! ihrer Verordnung e1ine eigene OfIm gegeben der
e1in: Erklärung beigefügt.

Selbstverständlich en auch die Theologen und KanO-
nisten des Och- und Spätmittelalters, die über die Beichte
geschrieben aben, die beiden Dekrete angeführt und mehr

Erwähnt SC1 1Ur In-der weniger ausiührlich behandelt
HNüZCeNZ 1N., der das grobe Laterankonzil geleite: und
dessen Satz „Schlimmer sündigt der Hriester, der die un
NıC bewahrt, als derjenige, der S1C ege  ß Näufig WIC-
derholt wurde.

Die rdensregeln dieser Zeıt en ebDbentalls aut die
Wahrung des Beichtgeheimnisses gedrängt und darüber Ver-
ügungen erlassen. 7Zwar schon der enedl.
(C 46) sa daß die geheimen, dem Abt der den gelst-1C Führern (Spirıtualibus sen19ribus) angeklagten Ver-
suchungen und en NIC auigedeckt und bekanntgemacht
werden düriten, aber das Wr wohl, WI1IC AUS dem un
Jahr {1(4 geschriebenen Kommentar des Baulus Diaconus
hervorgeht!%ß3, NıIC VON der Beichte, Ssondern VO  z der auber-
sakramentalen Gewissensoffenbarung gemeint104, In derselben
Weise Sind vermutlich auch einige andere Regeln des Früh-
mittelalters die diese Pflicht der Geheimhaltung erwähnen,

versiehen1%5 tortior] O1g aber daraus, daß Nan S1C

tur ipsa Confess1o, quae est de 1uUure divino Christo instituta. Et
S] 1cıtum SC in alıquo CdSsSu sacerdoti revelare peccalum S11 dic-
LUm ın Conifessione, enervareiur praecepium divinum de confessione
Tacienda : qula 1eINO Ssel, qui vellet SUUM eccalum OCCUlLUmM DrOo-priae Tamae denigrativum sacerdaoati eftegere eT revelare ot S1C alls
revelatio peccatı ESSC d praecepto de aclıenda confessione reiraC-
f1va  et Laurent Bouchel, A, 241

101 „Statuit eilam 1E poenitentes iniunctam S1D1 poenifen-ti1am sacerdote revelen LV sacerdotes 1ps1 revelen poenifentiasetiam iniunctas aut aliquid iın cConiessione detectum ; quod QuiDuS-dam impune Lit 1n contempfium clavium ecclesiae ; al1oquin S1 CON-
trafecerint, gravi punlentur.“‘ ansı 5 » 1143

102 Sermo iın pontificIs: „„‚Caveat ergo sacerdos, CUul
Confitetur eCCalLor, 1NON ul Nominl, sed UL Deo, 11© Iorte pOostLfessionem audıtam recordetur peccall ; hoc esT, VerDoO vel S1gN0innuat delictum Tavlus en1ım pDeCccat Sacerdos, qulipeccaium evelat qu am homo, qui peccailum cCommittit.““ 217. 652

103 Bibliotheca Casinensis Florilegium (1880)
ZKathTh (1932) 208

104 Vgl Schreiber, Ca AÄnm 4145 und Browe,
105 Die 1m Anschluß die Benediktinerregel für eın unbekann-

tes Kloster geschriebene „Regula J arnatensis monast.““ Sagt darüber
„QOuaecungque aD alıquo absque eST1DUS admittuntur, S1 ad

abbatis notitiam pervenerit, secretius mendetur : S1 Oomnıbus 1NNO0-
tuerit, omnibus est Treus admissi Cr1minis arqguendus. Qui1
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heı der Beichte der schweren und späater auch der läßlichen
Sünden erfüllt nat, und der „Liber USUUM“ des nNOormannı-
schen OSTIers Bec setizie S1C als selbstverständlich VOI-
aus106 AÄber S1C wurde doch auch Von einigen Beichtvätern,
hbesonders WeNn S1C zugleic ere menr der WO-

niger vernachlässigt. SO rügte poier VOomN ‚O1S Ende des
Jahrhunderifs einen Abt, weil OT den Mönchen, die ihm

schwere Sünden Deichtetfen, öf  entlich SCINEC Verachtiung Ze1ge
und S1C entehre107, uch den Bettelorden wurde manch-
mal VON den Pfarrern, denen S1C ihnre sexuellen ergehen
vorwarien, der Vorwurf gemacht, S1C hätten davon UUr AUS

der Beichte Kenntnis erlangt und scheuten sıch NC S1C
weiter verbreiten. Dagegen ahm S1C 24 ( die Bistums-
synode Von Le Mans energisch in chutz108, und ihre Ka-

cCogitationum impugnationes consolationis SUae secretius COIN:
itefur, nNOonNn oporiei C  3 despiciı NeC Aallls publicarı sed quanium iın

est, blanda exhortatione fover|l.  <t I 6 Holsten1us, . d.,
Anm 596) 182; 6 > 080 Der Jext, den Kurtscheid 49)
dus Benedikt VON Anıane anführt, gehört NIC W1e OT irrtümlich
annımmt, einem Ommentar der Benediktinerregel, sondern e1iner

FEiniluß des hl Kolumba entstanden 1st. Si1e handelt nicht, W1e derNonnenregel Holstentius, an 398) d die unfier dem

VoOonN enedl VO Aniane Talsch zitierte oxT besagt, VOoO einem dem
Abte, sondern VOII einem der Äbtissin abgelegten Bekenntnis und
ist also N1IC w1e Kurtscheid meinft, e1n Bewels IUr die sakramen-
tale Beichte

106 deCUMUE aguntur In capitulo, conifessi10 osT eTi UL COIN-
Tessi0 ceları ltaque S1 Qquis deprehensus fuerit exira loqui
de his, qQuae actia SUNT in cCapıfulo, districte emendarı debet.““
Martiene, d. d. AÄnm 15) ( I1l

107 „De poenitentia vel safısiactione sacerdote iniungenda
epistola. Nimia tun r1gOrI1s austeritas, quam CXRerCces ın LuOorum COMN-
Tfession1ibus ratrum, S1CH dicitur querela COMMuUnNI, 211
mM1ıum generat mater1am ScCandal!lorum. Suscepfos 1Nım ad poenifen-
1ale remedium DOSL confessionem publice dehonestas. Nam, 1C@
iniirmitates verDxDOo NOonNn publices, quadam amen superciliosa
e1 notfabılı despectfione opinionem apud al1l0s sinistra SUSPL-
CIONe contaminas. Novisti quam gr nimadversione plectalur
transgressio sacerdotis peccala S1D1 coniitentium revelantis Nec
multum interest, ULFUumM VOCO vel S1gN0 vel quodam VULlLUOSO COIN-
tempfiu aut al1as nım1a severitate satisiactionis sSecretia conscientiae
altenae vulgentur. ales equidem Canonıca eNSUura deponit de-
positos perpeiuae et ignominliosae peregrinationi addicit“ en
AÄAÄAnm 66) 207, 1091

108 „Qula quidam presbyteri, quUoOS consclentiae  a reatius aCcCusarlt, {1i-
mentes quod S1' parochlanı SUul vel 1ps1 Iratrıbus Praedicatoribus vel
Minoribus confessi uerunt peccata Sud, iingenties mendacıiter Onira
1DSOS dicunt quod coniessiones conliitentium etegere LO verenfiur,
Sub n emendae vel alterıus gravissimae poenae districtius 11N1-
emus, dictos ratres detectione conifessionum audeant 1NM-  <
famare.““ 25) 7144
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pite iraten ihm dadurch enigegen, daß S1C auft die Geheim-
nispilicht nachdrücklich hinwıesen. In keiner Weise sollen
die DPrijester VON dem reden, W as S1.C In der Beichte gehört
aben, bestimmte 1263 das Generalkapıtel der Dominika-
ner109’ und 21n Kapitel der HProviınz Teutonia (u

Dievarn Hesonders VOT Äußerungen auft der Kanzel1i10.
Generalkapitel der Franzıiıskaner VON 1274 und 1292 orlieBen
ebentalls das Verbo(l, direkt der ndıre eiwas erwähnen,
wodurch der Beichtende in den erdacC einer Sünde kom-
men könnte1l1

Die vorsätzliche Verletzung des Beichigeheimnisses wurde
immer als e1in schweres Amtsverbrechen angesehen, das,
WI1IC der hl Erzbischof aniran VOIN Canterbury (T
sagle, den Tod verdient1?; das, ach den Worten des
Antonius VOIl adua, schliımmer ist als Mord ınd als die:
un des Judas113. ine estimmte rafandrohung

109 „Admonemus rafres, per aliquas Circumstancıas
1ve OCOorum S1VC emporum SLVO DerSonNarum vel al quasSsCuUumMYUue

Monumenta
Dr historica 111 120

loquanitiur de S UE 1n confession1ibus audierunt.“‘
110 ‚Ammonemus ratres 11 In predicacione SUa vel exira alı-

quid Joquanitiur de hlis, que ın cContfessione audierunt el ratres nNOotia-
bilıter uvenes 110 exponantur N1ım1s ad predicaciones T cConifess10-
nNes eT maxime mulierum.““ Wuellen un Forschungen a Gesch. des
Dominikanerordens iın Deutschland 14 (1919) 10

16188 „Reddant OS | confessores | CauTtfos de. S1Ig1llo Conifess10on1ls
tricie servando, scilicet quod NeC directe vel indirecfte, verbo ve]l
SIONO, alıquıid dicant, de qUO possit alıquis de pecato notarı. Item
districte preciplant fratribus, quod nullus in ecrefia collocutione. alı-
quid 1Ca vel 1Ca Sub S1g1110 Confess1ion1l1s, quod vergat 1n inia-
mıam a l1CUIUS vel quod DOSSIF inier ratres dissensionem alıquam
generare.“ ArchLIitKGMA (1891) 105 ber die schlechte
Bewahrung des Beichtgeheimnisses, welche die Spiritualien ihnren
übrigen Ordensmiigliedern vorwarien, vgl eb  O (1887) 12

112 De elanda contfessilone. 150, 628
113 ermo domin. 1n quadrag .„„‚Confess1o debet CESSEC

aD OmMnN1Ss NOMmMINIS notitia abscondita eT Solius coniessorIis memorl1ae
eSauro Sub S1gillo inviolabilı reposita el Omnı humanae CONSCI-
entiae occulia, 1n tantium ut S1 homines Qqul SUNT iın mundo
cirent peccatium peccaforIis 1b1 conftfitentis, Iu NiN110M1INUS debes
abscondere el Sub clavı: perpetiuae tacıturnıtatis claudere.
ere 111ı Sunt 1111 diaboli, Deo V1VO e1 VeTrQÖ reprobaftı, aD ecclesia
triumphante expulsi, militante eXxcommunicati, ab Officlo e1i bene-
1C10 deponendi et infamiae publicae exponendi qui confessionem
NOMN dico verbo quod peius est Omn.ı homic1dio, sed SIQgNO vel alıo
qUOCUMQUE modo OCCUulfio vel manifesto, irrisorie vel applausorie,
denudant el maniıtfestant. udac{ier dico  .  ° quicumque conifessionem
discooperit, gravius peccat Iuda proditore qui Dei i111um esum
Christum udaeis vend1d1ı Conliteor hominı, NOn Lamquam hominl,
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reilen Ww1 erst in dem SOM „Poenitentiale Casinense“ (Wende
9./10 Jahrh.) und in dem oIt wiederholten anon „„Ddacerdos
ante omnia , die den ater ZUT Deposition und lebens-
länglicher Büßerwallfahrt und damıt ZU E xil verurteilten.
BIOB die ersiere Straife legien die 21 Synoden VON Dioclea
und Darıis aufl, während das Laterankonzil auft jenen Kanon
„‚ Sacerdos ante omnia“‘ zurückgriif, LUr daß die niamıe
nNIC mehr verhängte und daß die lebenslängliche Buß-
wallfahrt, mT der mMan oschlechte Erfahrungen gemacht natte,
uUurc Einsperrung in eın Kloster erseizie114 Diese Strafe
orderte auch er VON Regensburg (T 1272 In seiner
Beichtpredigt Iur denjenigen, ‚„der die Beichte seinem CIDE
sagte“; SO solte N nıemer gehoeren och g„
Singen, nde Man SO ın vermuren, asz nıemer mensche
och taegeslie gesaehe115”

Diese beiden gemeinrechtlich jestgelegien Straien die de
lege erenda wurden in der Folgezeit VON Synoden
und Kanonisten iImmer wiederhoit, NUur daß S1C manche Bı-
schö{fe, WI1C 1302 in Penafije1116 und 1546 1ın Florenz117, och
uUurc besondere Straien verschäriten.

sed amquam Deo  “ An  e Locatellı Antoniı Datavın!i
conifessorIis ei evangella dominicarum (Patavlı

114 Dagegen kennt Caesarı1us Von Heisterbach, der das Lateran-
Adekret nNıe erwähnt, noch die Strafe des X1ls, die iur eine De
onders chwere Verleizung des Beichtsiegels, verbunden mit Er-
FeSSUNG, verhängt wurde (criminafor de Dprovincla eliminatus est)
(Caesarius Heisterbac. ist 1alogus miraculorum, ed O S.

ötrange (1851) 111 (
115 A ANEZ el  er, Berthold VOIN Regensburg 1en

251
116 nonnullı sacerdotes, Ua Saluils 1m-„Item qula

NOMN ut hominibus,eIMOoTes eT susceplti officii ignari, peccalta
scd ut OCUmM Dei tenentibus CONIeSSAE, quae 1uxta verbum Augustinı
i1centis: ‚Nihil iın NOC mundo mM1NUuSs SC1O Qquam 1d, quod in CON-
iessione SCIO‘, Lanquam scifa, Cu  z VT iuxta  al Domint verbum de-
ean dic1ı LIOINL scıta, propalant e1 revelant, antı CT1-
mM1in1Ss ransea Impunitus, STAIUIMUS e1 mandamus, quod, s1 qul Lam
nefandı Criminis rel nventı Iuerint, Lanquam deportatı eTi in
tallım damnatı perpeiuo arcer1ı mancipentur, Palle eTi dqud DTrO
ViLae susftfentatione solummodo reservatis.““ Ju
mi1ıro, Coleccion de canones de 0S 10s concilios de la iglesia
de kspana (Madrid 111 431 : ansı 2 ? 102 M it dem
1La 1ST wohl der Satz gemeint „Illud quod VEr confessionem
SCIO, MINUS SC1O0 quam quod nNesCI10  €“ der 1n eE1iner Taälschlich
dem nl ugustin zugeschriebenen Beichtpredigt (PL 4 > STE:
die viel späteren Zeift, vielleicht ersti dem 11 Jahrhundert
angehört.

16 B „Caveant sollicıte cConfessiones audientes, LL verbo, S  0’
nutu vel alıo ndicio confessionem audeant indiscrete revelare. 10-
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Es ist schr wahrscheinlich, daß diese Strafen, besonders
die lebenslängliche Einsperrung, 1Ur Del besonders groben
Verleizungen verhängt der ausgeiührt wurden. In solcher
Fall WIrd AUS dem en des Thomas VOIIN Villanova,
Frzbischois VON V alencıa (1544—1555), erzählt E1n DPrie-
sier seinen BPönitenten, der ihm einen Maord gebeichtet
a  @, verraten nd adurch VOT das Ge  icht gebracht. Als
der Heilige diıe acC klargestellt natte, straite TI den Dilicht-
verqg  Nn  il Urc Wegnahme der Pfründe, Suspension und
Einsperrung 11 AIC@ de Chullila118**.

In späterer Zeıt 1eß Nan diese EIiztere Strafe, da die welt- x  D E RE y aı1C Gewalt S1C NıC mehr unterstütizie, Del der Wieder-
holung des Dekrets Oit ganz WeO ınd sprach 1Ur och VOon

Deposition der Degradation; auch der eX IUrIs canonicı
nat die Einsperrung NıC mehr erwähnt

Die Exkommunikation ist gelegentlich einmal VON ınem
Bischof die direkte und indirekte Preisgabe des Beicht-
geheimnisses verhängt worden, 285 VON Eeiner Lüt-
tiıcher ynode1!®; auch der hl Anton1ius VON ua bezeugt
siel20; dagegen ist diese un 1N1e ein päpstlicher und TIUTL

Ganz elten einmal bischöflicher Reservatfall gewesen.

TOIZ all dieser Verordnungen und Strafandrohungen wurde
das Beichtgeheimnis Mittelalter ange NIC gul De-
oDacntie WI1e in der Neuzeit an 1Im Frühmittelalter MUS-
SCl manche Klagen Der © ] u aut geworden
SeiIn, W auch die Behauptung Honores, „daß IMall-
cheroris gallz außer ung gekommen Se1i  d (S 33), 1Der-
rlieben soein dürite Jedenfalls beweilsen die @1' Vonmn ihnm
angeführten Kapitularıen diese Behauptung nNıC Denn WeEenn
die Driester ın Sachsen ihr Zeugnıis über die Beichte und
Buße geheimer Sünden abgaben!?!, ist das doch ohl auf

;1ui; praeier pPOoOeNam Canonicam, quam n ALn  RA  i_ficurrunt; nosiro vel nostr1ı
Vicarıll arbıitrıo puniantur.“ Ebd 2 7

1138 cta Sanctorum Sept 896
119 ‚Nullus SaCerdos Ira vel odiao vel eilam metiu mortis in

al1quo audeat confessionem Coniıfentiis sibli S1ON0 vel verbo, generäa-
1ier vel specialiter alıquatenus revelare. mnes anım sacerdotes
contrarıum facientes oXCOMMUNICAMUS eT eXCOomMMUNICAaTOS denunc1a-
mus.““ In S) Les statfuts Ssynodaux de ean de
Flandre, eveque de Liege i ansı 2 } 893

120 Oben Änm
121 Capıtulatio de partibus Saxonlae (775—79 (*% 14 S quis

Dro Nis mortalıbus criminiıbus atfentier COMMIL1SSIS  &} aliquis spon(te ad
sacerdotem confugerit el coniessione data poenitentiam VO-
luerit, testimon10 sacerdotis de morie excusetur.“ MGH Capitul.
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die Bıtten inrer Pönitenien hıin geschehen, die siıch dadurch
VOoTrT dem Todesurteil reiten wollten, und jene mochten das
TLr rlaubt halten, die harien Maßregeln arls Gr
mildern und die unterjochten Sachsen echer Tür das rısten-

In dem deren Kapitulare, das CT Adll-
ium gewinnen.
u  T handelt sich Ar bewubte Verletzungen des

Beichtsiegels aUS Habgıer, aber doch NUur Einzelfälle, die
auffielen und die manl tersuchte, die man deshalb ben-

W1e die Nachrichten AUS denSOoWen10 verallgemeinern dar
folgenden r derten, dus denen allerdings hervorgehrt,
daß solche er]eitzungen NIC gerade solten Der
Erzbischo{ Lanran VON Canterbury (T hat e1n eigenes
er de elanda confessione“ geschrieben, in dem
die rag beantworteie, ob dıe Gläubigen, deren Beichten

Hel einem Diakon der
vVo Diarrer verratien würden, AduUuC

terner warnte CT dieeriker der Lailen 1C düriten;
Geistlichen, besonders die rälaten, aVOT, eine geheime:

gie Sunde unter dem Vorwand einerder Beichte angekla uchanderen schweren chuld öffentlich hbestratfen!?®.
Detrus Abälard sprach VOI vielen unirommen und indis-
kreten ralaten, die leichthin die un der Beichtenden
aufdecken und bei denen IC NIC. 1Ur UnNnNÜTZ, SOM -

ern auch gefährlich 15t124“ och äufiger cheint das Beicht-
e1t preisgegeben worden sein  7geheimnis in der späieren
den Eindruck, daß oiwa seit demwenigstens gewinnt man

Ende des Jahrhunderfs mehr Verletzungen vorkamen,
daß S1C aber auch äufiger und ergischer ekämpit WUUül-

den en dem Dekret des BParıser 1SCHNOTIS Odo VOon UuNyY
des Laterankonzilswurde besonders der erunm Kanon

ungezählte Male wiederholt, W dSs man NıCcC hätte,
WenNn solche ergehen NIC ölters vorgekommen waren  7  * das
beweisen auch die Zusäatze, mit denen einige Synoden sSeine
Einschäriung begründeten. uch daß andere, WI1Ie 1289 in
Cahors!1?25 und Schriftsteller, WwI1Ie eın Anonymus 1189126

122 apıtula Or1ginis inceriae (um 813) , A hOoC inquiraiur,
S} de partibus usirıae 0S( quod dicunt NONMN, quod PT'
yter de confession1ibus accepio Pret10 manifestent latrones.“ Ebd

Über das Ergebnis der Untersuchung ist nichts ekannt175  123 150, 630
124 Ethica 178, 670
125 „Nota quod sepiem Ssunt Ln uibus potest QquIiS COoMN-

fiteri alıl sS1ine 1cenila proprii sacerdotis Secundus esT, S1 pro
Cerio SCLa vel credat p ©  discreium proprium sacerdotem.““ Edm
Martene, IThesaurus anecdotorum (Parisus 694

„ESt uC, quod confessionem tuam126 De poenitentia eren dem eigenen Piarrer beich-iberam acı (WO du m an
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der berühmte Alanus aD NSulis (T 7 Bonaventiura128
Thomas VOIN Aquimmn?!?9 und der Rariser Bıscholf iılhelm
(1304— 1320)189, ıunier den Fällen, In denen orlaubt Wäl,
einem anderen als dem eigenen Diarrer eiıchten, die
Verletzung des Beichtsiegels miıt aufzählten, erwelst doch
wohl, da man S1C als tatsächliıc vorkommend voraussetzte.
asselbe O1g AUS gelegentlichen Erzählungen Von Chro-
nısten und anderen Schriftstellern, dus dem Zistier-
zıienser Caesarlus VOIN Heisterbac Jahrh.)131, und
er VOoNn Regensburg äBt sich 1ın seiner Beichtpredigt
den Einwand machen: „„Bruder er  o ich habe gehö  ) daß
manche DPriester die Beichte ihren Frauen sagen1?2,” uch
der eruhmte Kanonist Henricus VON Segusla (Cardinalis Ho-
stiensIis, spricht VON vielen leichtsinnigen zeicht-
vätern, die selbst dem Orte, dem S1@- die Beichte g-
nÖrT, reden, daß die Hörer vermuten können, W el

siıch handelt; W1e OT dus eigener Erfahrung WISS®e,
das nN1IC wenige Von der Anklage ihrer Sünden ab133

ten darist) S1 videlicet sacerdos plenus rimarum esT, NOC esT, sS1
continere eT Lacere nNON potestT, qui confitentium peccalta allıs prodaft.
Hunc quası quamdam pesiem Iug  e:e 213, 870

127 Liber poenitentialis: „Caufum quoque S1iT. apud peccaforem,
nNe peccaltla SuUa evelet sacerdotli, CU1US notorium oST criımen CONI1-
entium s1ib1 peccalta revelare sod S1 SUUS Sacerdos sit, Cu  z E1US 11-
centia accedat ad alıum. S1 VerO0 crımen occultfum S17, sufficıt unı
soli revelare; S1 autem notor1um esT, ut publica aboret infamila,

ut malor1ı puniıatur verecundia.“ 210,potfesi pluribus revelare,
chen diesen Traktat dem Alanus ah und204 Einige Autoren SPTE Valweıisen ihn in die älite des Jahrhunderis.kanonische BußverifahrenSchmitiz, Die ußbücher un das

W
8 In 4 d. 17 p. 3 a.  q
129 upp
130 35  CIas Lamen quod SUNnT quinque Qqu1 excipluniur,

qu1ibus pofest parochlanus alıı conlfliter1ı qUaMı ropri0 sacerdoti
Quartus ST ob propriam malıcıam sacerdotis quand revelatfor est
confessionis vel ncitat conflitentem ad peccatum.“ Guillielmi
parisiensis episcopIl dyaloqgus de sacramentis (Florentiae

1851 Al  en Köntiger, Die Beicht nach Caesarl1us von Hei-
sterbach (Veröffentl. dus dem kirchenhistor. Seminar ünchen 11

[ 1906 ] 63) und Kurtscheid, d.
132 Oben 1Nm. 115
138 „JLenetur 1g1itur hoc Secreium tenere sacerdos, adeo quod

consulimus 21 bona fide, quod NeC verbum NeC S1ignum NEeC nufum
NeC gestum inde faclaft, NC iın geleTe NeC in specle, el NOC est
cConira multos, qul inde ludunt eT rident, inier 1cCenties ‚Hodie
audıvi alem confessionem‘, el 1C@ NOMN nominent speclaliter, ame
1cCun ‚Quidam miles vel quidam vel quaedam mulier COM-
misit tale peccatum‘, o{ Cu.  = Sint in 10C0, ubD1 audierint ef ubı est
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Natürlich andelte sich 1n diesen Fällen LUr en
bewubte direkte Verleizungen, ausdrückliche Nen-

NUNG des Beichtenden und SE1INeTr Sünden, sondern hbesonders
indirekte ÄuBßBerungen irgend welchOT (verbo, SIgNO

die der Priester ELWAaSs, das CTvel al10 QqUOVIS MmMOdO), UrcC
kennen der mutmaben leß134blob AUS der Beichte WUu  e,

Da diese Arırt die weıitaus häufigere WAäl, 1ab S1C manche
der beschriebe und och eigens verbo-Synoden eingehen

tenl35 und die kanonischen Stiraien wurden, Wenn die un
schwer schuldhaft WAäl, aul SIC echenso andt WIC auf
die 1rekien Verletzungen

H11
[Die eWUubten 1rekien und indirekten Verletzungen de

Beichtsiegels dus grobO1 Unwissenheilt, AUuUSs Furcht, Habgıer,
Haß der SOoNst irgend einem Beweggrund iım ittel-
er N1IC gerade selten, hne daß mMan abDer VOIN einem weil.
verbreiteien Laster reden ur  @; jedenfalls en 1SCHOTe2
und Synoden ernst dagegen angekämpift, S1C miıt den 11he0-

den eingereiht und.ogen und Predigern unter die argsien S{
Insofern ann Voönmıit den schwersten Siraien bedroht

einer Entwicklung der Te keine Rede selin, höchstens daß
das, W as man unter indirekter Preisgabe verstand, aute
der Zeit klarer ımschrieben und ausdrücklicher verboten
wurde. anz anders verhält sich dagegen mIl zahlrei-
chen Verletzungen, die WIr eute tür unbedingt unerlaubt
halten, die abDer das Mittelalter NıC beurteilte der ber
welche die Ansichten auseinandergingen und in denen e1ine
allmähliche Entwicklung VOTI sich g1ng.

perSsond, S1IC narrant quod aliqui CIFrCUMS  tanftes, coniecturant
quod velint dicere, SiCcut vidi aliquoties de fa  IO} sed non refiert,
utrum LO Proprio vocabulo exprimatur vel digito vel caefiferIs CLIr-
cumlocution1ıDus ostendatur ei propier NOC multi, S1ICU experiL
Umus, retrahuntur alibus COoOnti  ıter1. (aveas CTrYO, quod qUO
aliquid SC1IS in coniessione de aeiero LO OquarIis inde ncaufe .
maxime autem NOC cavendum esT, quando circumstantıa H1Im1S DIO-
pinqua est,  <6 urea mm (Coloniae de poenit. el Fem1SS..
I1l

15 Das Wäar der Sinn, den mMan 1m Mittelalter dieser nier-
scheidung unterlegte. S1e OMMITW, Ww1e onore 51) Sagt,
erst iın dem rierer Provinzialkonzil Von 1227 VOTI, das den anon
des Laterankonzils folgendermaßen wiedergibit: ‚Nullus Sacerdos
evelet Confessionem, directe vel indirecte, nuto, verbo vel S1gN0,
generaliter vel specialifer ; alioquin in degradatione NONOFIS SNl gräa-
vissime eT indesinenter punietur. “ 10  > 1a au,
Anm 96 1LAS: ansı 25) 29

135 Oben AÄAnm 95
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Aus diesen Fragen sollen wieder Nur diejenigen heraus-
gegrifien werden, die och NIC eingehen erörtert wurden
der denen CUC Quellenbelege gegeben werden können.

Als Gegenstand des Beichtsiegels wurden, WI1IC sich VON
selbst versieht, ınächt die Derson und die Sünden des
Beichtenden angegeben. Was eiwa SonNst och darunter
len könnte, wurde DIS ZU Jahrhundert NIC rörtert.
Dann gaben die verschiedenen Fassungen der beiden grund-
legenden Dekrete nla Schwierigkeiten und Meinungs-
verschiedenheiten. ährend der Kanon ‚„ Ddacerdos ante
omnia“ und die ıhm Tolgenden Synoden Janz allgemein VOI-
otfen hatten, das Gebeichtete verraten, SDrach das a
terankonzi) UUr VOIL der Person und den Sünden und Ver-
hängte 1Ur aut inre Preisgabe seine Strafen Deshalb
1m und Jahrhundert manche Theologen der AÄn-
SIC daß CS sonst in der Beichte Vorgebrachte NIC ınier
das sakamentale Beichtsiegel

Noch 1m re 1331 spielte 1ese AÄnsicht iın e1nem groben
Staatsprozebh eine Robert VON eaumon 1m Kampie

die Graischait Artois einige Dokumente vorgelegt, die sich
als gefälscht eErwıesen. Hieraut rOr1if eT die Flucht, aber sSeın
Beichtvater, der Dominikaner Jean AÄubery, wurde Tesigenommen
un antworteie 1Im gerichtlichen Verhör, daß OT darüber LLIUTL dus der
Beıichite eIWwWas W1SSEe. Als man ihn drängte, 0S mitfzuftfeilen, „erklärte
e ? dies tun wollen, WwWenn Theologieprofessoren 1N So1ner gen-
wart erklären würden, daß dies ohne Sünde geschehen könnte“.
Als Man darauihin einige 1NS bischöfliche Dalais Deruien e, CI
grifi der Dominikaner Detrus de Palude, der damals Datriarch VOnN

Jerusalem WäTr, das Wort und sagtle, daß eTr das onNnne un und
efahr mitteilen dürite, da ja LUTr die Süunden unier das Beicht-
siegel iielen, jene Briefgeschichte aber SCe1 keine unde; zudem
j1ene das ZUr Aufklärung der anrnel) und ZUr Beiriedung und
uhe des Reiches Wenn INa in dieser Angelegenheit klar sähe,
würde die Gerechtigkeit, die werivollsie Tugend, in Frankreich
herrschen ; und eshalb ro ihm Urc die Enthüllung keine Ge
fahr, er werde im Gegenteil dafür nach Verdienst Delohnt werden.
1eser ede timmten alle anwesenden Proiessoren Deli, aber mehr,
WwI1e schr viele glauben, den enschen gefallen als Zeug-
NıS für die anrheıi abzulegen. Denn diese Entscheidung Wäar

die allgemeine Lehre, welche die ominikaner IUr wahr hal
ten und tägliıch verteidigen, nämlich daß a  es, wäas 1mM Zusammen:-
hang mit den Süunden gesagt wird (quae sub eodem CONiLexTiIu Cu.  S
peccatıs dicuntur), ebenfalls unier das Beichtsiegel falle, auch wenn

keine Süunden 1n Auf es Gutachten hin teilte dann der
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Beichtvaier es mifT, Wds OT uüber die okumente d Uu>s der Beichte
wußteis6,

Besonders Naufig wurde die rage behandelt, oD die Pra-
XIS vieler Beichtväter, diejenigen Dersonen, deren Sünden S1C
Von ihren Bönitenten Zufällig der Urc eiragen eriahren
haftten, ZUr RO  ae tellen der ZUr AÄnzeige Dringen,
sSia SC1 der ob sich die Geheimnispiuch auch darauft
erstrecke. Der erste, der davon sprach und diese erpfilich-
LUNG aufstellfe, W.dTL ;ohl der Erzbischot aniran VOIN Can-
terbury*!>; erst Taume Zeılt später en auch einige Syn-
oden, WI1e 1200 in Harıs19s, 12200 iın London?®?, 209
1280 und 12858 In Münster, Köln140 und üttich141 und 1455
bis 1448 ın inköping!*?, die Driester ermahnt, diese Siin-
den ebenso geheimzuhalten WI12 die der Bel  htenden sSselIbst
Das W äar aber doch NıIC. sireng gemeinnt, als klang.
.Es NUur jeder CEDrauc verDoien Se1N, der dem DÖöNn1-
tenten läst1g tallen oder SeINem complex chaden konnte;
dagegen wurde e1ine geheime Benützung sSeINer Warnung
und Besserung NIC ausgescnhlossen. So n1atte schon Lan-
ran. VonN Cantierbury entschieden14, und der Dariser BI-
schoi Odo VON Sully hat TOTLZ SCINCS Den erwähnten
Verboits folgendes Dekret erlassen: ‚„„Der Pfarrpriester soll
die Namen derjenigen, mıiıt denen Se1in Bönitent gesündigt hat,
NıC eriragen; SC1I denn, daß SC der durch einen
der 1LLater SeInN Pfarrkind Von der un abbringen könne.
Keinestfalls dari aber seinen BPönitenten dadurch irgendwie
bekanntgeben. Wenn sSiıch eine NIC SPINer
Difarrei gehörige DPerson handelt, soll vielleicht dem Or-

136 1eser Bericht steht in einer Fortseizung der Chronik Wiıl-
helms VONN Nangis, die Von m unbekannten Mönch aQus ST 2N1s
niedergeschrieben wurde Chronique latine de de angıs, de
1113 1300, dVOeC les continuations de cCe chr‘  e de 1300
13068, publ p Geraud (Paris 11 127° auch bei

chery, Spicılegium (Parıislıs 1881 05 Ein run
der anrher dieses Berichtes zweilfeln, 1eg N1CcC VOT, obwohl
Petrus de Dalude 1ese Ansicht in seinen Schriften nirgendwo VOel-
treten hat.

137 150, 628 629
138 „In cConie aveantı s1bi cConfessores, inquirant nomına

perSonarum, quibus peccaverin ConfIiLentes, sed circumstantias
tantum el qualitates; eT S1 confitens indicaverift, arquat CL COIl-
fessor et SecCreium teneat CONiI1LIeENTLS peccatum.“ nNnSsı
D 679; 22

139
140

The English Historical Review 3() (1915) 291
141

ansı 2 9 318
142

Schoolmeesters, . 11; Ma n S11 2 } 892
143

euterdahl, d. Anm A0) 147
150, 632
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dinarius einige mstiande mitteilen144.“ 1C duls einigen
Beispielen, die der /Zisterzienser ( Ääsarıus VON eiIsierDacC O1l

zd ersehen WIT, daß dieser Gebrauch der Beic  ennt-
NIS nichts Ungewöhnliches Wäal und NIC geiade: WUurde

Vom Jahrhundert wurde diese rage Von viglen
eologen ınd Kanonisten erörtert Alle darın ein1g,
daß der Beichtva diese Kenntnis auTt keinen rall öanne die
Erlaubnis des Pönıtenten benützen ürfe; aD mIt iINr, wurde:
verschieden beantiworiei, und für 21 Ansichten traien
Autoritäten 21n Da viele Iheologen, Fr Suarez ] 146
und Barthol Mastrius de Meldula Mın.147 S1C historisch
und theoretisc behandelilt ınd die Gründe und Gegengründe
auseinandergesetzt aben, ist überflüss1g, 108 noch einmal
Zu iun

Die meisten Schwierigkeiten entstanden über den Ver-
pflichtungsgrad des Beichtgeheimnisses. Zwar alle
darıin einig, daß der Beichtvater auchn unter den gröhten
persönlichen Opfern bewahren und eher den Tod erleiden.
MUSSC als verratfen; aher die rage, b SIN Hreisgabe
NIC zuwellen Urc höhere Rücksichten geforadert Sel, WUurde
zZzu Teil anders beantwarte als CUTLEe oder W äal doch
nigstens schr umstritten. Die Kollisıonen, die 1mM Mıiıttelalter
erörtert wurden, kamen VOoN Seiten her

VON der Pflicht, dem 1SCNO der einem andern: DPrie-
stier die DPerson des Bönitenten nd S21Ne un
der iıhn Rat iragen mMUSSeN;

Von der Gefiahr der sakrılegischen pendung der Sa-
kramente;

VON dem der ıebe, das verlangt, den eDen-
menschen VOT grober leiblicher und seelischer Not De-
wahren.

144 „Nec requirat CcConiessor nomina PerSsSoNarum, CUu: Qqu1ibus
confitens peccCavift, NSI Orie 1n Casll, ut possit SUUuM Darochianum
oDBstinatum vel SUam parochlanam Der vel Der all0os SUl Criminiıs
Comites ah obstinatione neccati deterrere, ita amen quod
s1D1 cConiessam in Nu reddat notabilem Ita eLi1am quaerat, S1 CONN-
iiıtens voluer1ı spontfe alıum nominare; de alıeno parochilano Ior-
sitan aliıquas circumstantias e1IuUS ordinario intimare.‘““ ansı
2 7 65855

145 Val Kurtschelh1d, d, 6 7 vgl unien Änm 182 219
146 ommentaria 1n parfem IThomae, De pDoenit. 34

Sectk.
147 Disputationes ©0 in entent. (Venetiis

d,



Das Beichtgeheimnis 1m erium und Mittelaltier

Beichtgeheimnis und Anzeıige- der Konsultations-
pflicht.

a} ährend des ganzen Mi+Hoelalters hat die reservatıio
peccatorum ollısıon mit der Schweigepflicht nia
gegeben

Im O1 entliche BußBveriahren des Alteriums gab
zunächst NUur der Bischoit die Öff  entliche Bube, überwachte
sS1C und ertieulte Lossprechung. Erst als die Anzahl der
T1IS in seiner Residenzstadt stark Zunahm, auch auswärts
Gemeinden entstanden und die Arbeit alleın NıC mehr

konnfte, u  r @T seinen DPriestern und Diakonenbewältig der er und hbehielt sich NUur die Auf-die Beaufsichtigung
tens iNre Bestätigung und dielage der Buße der Wen1gs

Wiederversöhnung Vo  — Das 1e ch später und 1eß
sich durchiühr weil Ja die Anzahl der Ööffentliche Bü-
Ber immer mehr abnahm und weil SI1e, Von wenigen Aus-

Aschermittwoch und Gründonners-nahmen abgesenen, Kathedrale kamen und die Bube undLag gemeinsam iın die
Wiederversöhnung von ihm rhielten So 1e diese Aui-

lage der poenitentia publica solemnis während des gan-
zZzen Mittelalters 21n eC das der Bischoft sich der seinen
Stelivertreier vorbehijelt148

fentlichen und gehel-uch hei der BußB5e der Ö I
m e Sünden, die N1ıCcC dem kanonl1s chen Ver-
fahren unterlag hıldete sich schon frühzelt1ig eine
solche Reservatıon herau Als nämlich die Beichte er
Todsünden allmählich übliıch wurde, W äal ganz unmÖög-
liıch, daßb der Bischof die  Sirafen jedesmal selbst bestimmite
und die Lossprechung erteulte gab deshalb sSeIinNe Juris-
diktionsgewalt dıe PfarrN W elter, die iıhn als „pastores‘
der Gemeinden vertiraten die häufig vorkommenden ge-

ber eine besondere Seelsorg-heimen erledigien**,
der S1C ihr Bußbuch ım1C Behandlung nNÖöTLG schien

Stiche lıeb, wandten S1C sich doch iıhn, amı S1Ce nerate
und die Buße bestimme, die Ja damals als der wichtigsie
e1l des Wiederversöhnungsprozesses galt. Nur gelegentlich
wird Al auch selbst einmal die Lossprechung gegeben en
Daraus bildete sich allmählich die heraus, schwere un
eine besondere BuBßBe verlangende Sünden immer VOT se1in

145 ben AÄnm 1216
149 Rather VonNn Verona gab 956 in seiner „Synodica ad D'

VvVosbytero  e€t die Bestimmung „„De occultis peccatis poenitentia
1S ad NOSs deferendum agnoscite.dare SC1tofie; de public

1 567
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Forum bringen; aber welche das einzelnen sein soll-
ten, wurde 1 Frühmittelalter NIC estimmt, höchstens daß
einmal, W1C in den ußBbüchern (ummeans und Columbas!>%,
die CINEe der andere besonders schimme un eigens g-
nannt wurde Weil sich 1mM Jahrhundert, in dem die
kirchliche uCcC uınd Ordnung arg darniederlag, viele Drie-
ster diese Reservation der BuBße N1IC mehr kümmerten
und SIC deshalb, W1e das normannische Provinzialkonzil Von

Lillebonne 1080) andeutei!s1 mancheroris gallz außer (Ge-
wohnhneır gekommen WAäl, en die groben Synoden Von

Winchester (1070)152 und Kouen (1074)153 VonNnN einge-
chärift, da iür die „peccata criminalia“ NUur der Bischo{f _r

ständig sSC1 und die Buße gebe urie
In den Osiern mußbtfen 1ese Sünden natürlich dem Abte ge-

beichtet werden, und S1e. dem gewöhnlichen Beichtvater
eklagt worden nahm er zuweilen das Recht 1ın AÄnspruch,
ihn danach Iragen ine solche Geschichte erzählt oder erdich-
LT der 1ograp des hl. Zisterzienserabis Hugo VON Bonnevaux

(T ohne jede Bemerkung***; scheint IN0 nichts Tadelns-
wertfes arın gefunden en Außerhalb der Klöster wird aber

eIwas kaum jJe vorgekommen sein jedenfalls S kein Beispiel
bekannt, daß das 1n Bischo{f geia

i< die sich die iISsSCHOTe VOI-Was unier den „Hauptsünden
behielten, verstehen Sel, wurde auch 1mM 11 und
Jahrhundert och NC näher erklärt; erst später steilten S1C

mann, in (Anm150 Vgl OSC
1anorum rimına ad episcopum pertinentia,151 35  arocC

uDI consuetudo eri1t, episcoporum udiclo examinentur.“ ansı
2 > 563

152 „Quod de CIim1in1ıbus solı episcopl poenitentiam tribuant.“
Ebd 460

153 Oben ÄAnm. 70
154 Helinandı 1st chronicon geschr. ad i 185

„Quidam amulus cellerari! Bonaevallıs iniirmatus ostT ad
mortiem e1 CONTIeSSUS esti peccaia SUa monacho confessor1 auperumn ;
et AA ille uoddam peccaium, quod monachus timuit recipere el
iniunxit niirmo, ul NOC conflitereiur abbatı ; quod ille COnCcessifT, S1
viveret. nterim amulus ille MOTIUUS eSsT. as autem CU: redils-

SUO, volensset de via DOST complefor1um e1 ederetl 1ın lect
vidıt um mortiuum ul cecidit ad pedesdiscalceare, confessionem audiret, dicensQ1US roOqgahls humiliter, ut SUua

ST absolutionem MOTIUUS rogatmM1SSUmM a CU  z propfer nNOC.
humiliter abbafem, ut Oraret DTrO S ula iın magnis tormentis
eral In crastino as quaesivit a  av COMNessore pauperum, S1
MOFrIUuuS ille tale crımen CONIeSSUS ulisset ; CUul respondil: ‚Etiam

quomodo illud nosti P“ » ore‘, INquiL, ‚e1us auydivi“.““ cia
Apr. Y 212, 1080.
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eiıne mehr der weniger spezifizierte 1STC auf, die schr viele
öffentliche und geheime Tatsünden umtfaßte, daß in den
meisten Bistümern die 2I0— 30 ihnen oder ihren BPöniten-
tiaren vorbehalten

DIie Art und Weise, WIC S1C ©1 vVorgingen, brachte tür
das Beichtsiegel NıIC wenige eianren und Schwierigkeiten
miıt sich.

Wenn der ONıtTeN: CINE reservierte un nklagte, mu
der Driester das Bekenntnis abbrechen und aiur SOTYCIL,
daß S1C dem Bischo{f mitgeteilt wurde. Erst WTn dieser e1n-
verstanden WAäl, konnte OT 0S Ende hören und die (esamt-
buße und die Lossprechung geben. Wie 1M erium Wäar
der Oonıten verpilichtet unzählige Male ETONTLeEN das
eologen, rediger und Synoden, W1C die Provinzial-
konzilıen VoN ork (11 und TIeS (1279)* sıch dem
Bischolf persönlich tellen

Als allgemeiner Beireliungsgrund galt 1 Mittelalter LUr
eine schwere Krankheit, In welcher der Beichtvater d! die
Lossprechung geben durfte, aber den Beichtenden verpflich-
ten mu  @, 1Im Genesungstialle die Buße C1M Bischoi O1 -

iragen. Nur gäallz ausnahmsweise en Synoden auch anl
dere Giründe gelten lassen und dem Priester, WI1C 1284 in
Nimes157 die olmac gegeben, die acC selbst erle-

155 1 ero de per1iur1i0 poeniteant, ad archiep1iscopum el episco-
DPum vel generalem d1i0eCcesIis confessorem absenie archiepisCopo vel
epISCOPO transmitfantur, ab poenifentiam suscepturl. In extremis
VerO laborantibus insinuanda, NO imponenda oSsT poenifentia eisque
firmiter iniungatur, ut, S1 vixerint, archiepiscopum vel ep1scopum
vel generalem dioecesis Coniessorem absente archiepiscopo vel epl-
655 adeant, ut e1Is poenitentia Competens imponatur. ” Ma n Sı 22

156 „Statulmus Ssupradictos ad epISCODOorum audien-
tiam ab OmMnN1ıbus Confessiones audientiDus speclaliter reservandos,
inhibentes quod 1111, qui cConfessiones audıunft, s e intromittere 11O11
debeant de absolutionibus peccatforum, NIS1 Quade in all1quospraedictorum Cadsuum inciıderint, uerint adeo vel valetudi-
narlae, quod ad eP1ISCODOS vel poenitentiar1os venıire nNofl
possin vel N1IS1L uerint iın mortis ariiıculo CONsSiiiuLAe ET Iiunc Q1S
nihilominus iniungantur, quod S1 recuperaverint sanıfatem, Pro prdictis 5 C debeant episcCoporum aspectibus praesentare.“ Ebd 2 9 151

157 S auftfem de OmMnıbus conflitetur eTi poenite e1 propositiumhabet in posterum abstinere, consideret sacerdos, tale peccatiuminter alıa Conifessus fuerit, propitier quod ad episcopum sit mitien-
dus In QUO dSu ad episcopum ipsum mittat, 1 potfesti ; S1M autem,imposita sibi poenitentia de illo e1 de allls peccatis cConfessIis, COTMN-
sideratis Deccatorum circumstantiis eT1 peccati, el licet secundum
anones pro quolibe peCcCato mortalı septennI1s eSSC regularıter pPOe-nitentia Iniungenda, sacerdos amen inliungat mMinorem vel malorem
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igen In Ämilens (1437—1456) i hielt N TUr die Ööffentliche
reservaltı diese Erlaubnis nicht; TUr die geheimen mMu

el den Bischo{l Hal iragen, der 1nm annn dıe Buße angab
der sich vielleicht auch einmal d1e Absolution vorbehielt15s
ine annlıche Bestimmung traten die atiuten VOIN Cahors,
Z und (1289) die verlangten, daß OT die Wel-
gerung des Pönnenten, aber ohne den Namen anzugeben,
dem Bischoi anzeigen ollte, amı dieser heilsame Maß-
regeln reififen könnte15?.

ange Zeit INAUrc egte der Bischo{f dem Pönıitenten,
der miıt einem reservatus 1nm geschickt Wurde, 1Ur

die BußBe au{i, hne ihm e1ın sakramentales Bekenntnis ab-
zunehmen; das eht dUus den Synoden VOI York
(1195)160 und Chichester (1246)161 hervor. Als aber die Buß-
Jeistungen die arobe Bedeutung, die S1C Irüher gehabt, all-
mählich verloren und STa ıhrer das ekenntnis die erstie
Stelle rückte, wurde üblich, daß CT auch die Beoeıichte NÖörte
und die Lossprechung gab; ob OT sich aber bloß die SCTI -
vierte un eiıchten 1eß und bloß VO  . ihr lossprach oder
oD CT das mit en Sünden lal, WärTr ach Ort und eıilt VO1l -

schieden. Die atiuten VOIINl Cahors, Z und
verlangten und TÜr sich e1InNe vollständiıge Beichte, gestat-

aber auch die andere Praxıis162. Theoretisc wurde

prou sSecundum quantitatiem peccatı eT contritionem OT qualitatem
peccatorIiıs saluti C1US viderit expedire.“ Ebd 2 » 529

158 „Ceterum S1 committens aliquod () praedictis Coniessoare
monitus oT 1NAUCIUS nihilominus ad 1105 DIO poenitentia venire
luerit, S1 R1US peccatum OCCUlLUumM iuerift, quam Cit1us commode
poterit coniessor NOoC consilium nosirum eXpoSsCal; S1 VeTrO
nitestum iuerit, ad 1105 nreCcise venire Cogalur, N1ıS1 forte adeo
vel COTDOIC debilis S1t, UL venıire L1Lü  — possif.“ Edm Martene,
Veterum Scripforum eT monumentforum histor., dogmat., mora
ampliss collectio (Parislis VII 1253

159 „l VeTrO conlitentes haec peccata ad praecepium sacerdotis
:ad 1105 nullatenus venire noluerint, ın Uuls peccatis e1 duritia remäa-
nenftes, sacerdos nobis HOC NO designaia personäa significare Pro
CurelT, ul adhibeamus Der hoc remedium salutare.“ dm Mar-
tene, d,. d.,. (Anm 125) 693

160 ben AÄAnm 155
161 „Sacerdotes in dubiis consulant superlores oi malora mMal0-

1Dus reservent, ut homicidia, sortileg1ıa, peccata conira naluram,
vola iracta e per1lurla de assls1l1s vel allıs Causis, parius SUPPOSI-
tionem ei testament1 immutationem eTi similia, N1IS1 Sint occulta el
ad poenitentiam imponendam sufficiat discretio sacerdotis. ‘ d  a n sı

706
16° 14 „Nota qualiuor (SSC 1n quibus peccala semel

Coniessa debemus Lterum confiter1 Tertius esT, quando auditla
Con{ifessione attendens sacerdos, quod 1pse NOMN Dnotfest absolvere,
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diese rage Jahr  nder LU VON einigen wenigen
Theologen und dann 1M Nachmittelalter eingehend ehan-
delt Der aradaına Kajetan teıilte dıe AÄAnsicht, daß der
Bischo{f VON der reservierten un alleıin. lossprechen und
die andern dem Beichtvater überlassen könne und Dehaup-
teie, daß diese Art und Weise auCcH In Rom üblich g011683.

Da die 1SCHNOTeE also ursprünglich NUur die Buße auflegten,
hne SICH die vorbehaltene un noch einmal eichten
lassen, hatten S1IC keine GeENAUEC Kenntinis VON der speelıiıschen
altung und den 1Lebensumständen des Hoönitenten und onn-
ien SIC deshalb NC dementsprechend geben. er ahnmiten
S1C die @, die bel der öffentlichen Bube herrschte, ach
und schrieben dem Beichtvater VOT, S11 Beichtkind F DO-
gleiten der ihm einen I1 mıe genauer Beschreibung der
reservierten un mitzugeben. Noch 1 Hochmittelalter
haben besonders englisch-normannische Synoden solche De-
reie erlassen, aber auch In Deutschlan un in anderen
Ländern reifen WIr S1C d.L „„Die geschickt werden‘, sagien

192147 die atutien des 1SCHOIS VON Salisbury, „sollen
einen T1 mitbringen, iın dem die Art und die Verumstan-
dungen der Sünde genügen (litferas, continentes PeC-
Catl el circumstantıas sufficıenter) angegeben sind, der ber
der Priester soll seibst mitkommen ‘; und die Konstitutionen

qula est episcopalis vel aliter ad eCeUu 1LLOIN pertinere, debet
superlor1 pe  or de Omn1bus confifteri, NLıS1 superior 1Ppsum remit-
tat Uup alııs sacerdoti.““ Edm Martene, d, d, (Anm 125)

vu  163 „Coniessio sS1 quidem illa qua Qqu1S habens Mu mortalıa,
confitetur (0]910 vel 1US Vicario uNnNum mortale reservalum, est
Confifessio 1ON integra per accıdens et materialiter, qula HNO
voluntate poenitentis proveni nonN-integritas, se parie alls
Con{iessoris reservantıs. LEt propfierea huiusmodi Con{iesslo, QUamMml-VIS HNONMN ntiegra, sancta est; S1IC NaMguUue anctae matrıs ecclesiae
USUuS LICC OporteL SapnDere plus quam oportet, sed SdDere ad
sobrietatem. ave aufem, dicendo absolutionem am,
quam intendit epISCOPUS ulusmodi DEeCCALO LO S50 SaCTrarmenNn-
alem Ex hoc Namque quod cConiess10 illa Dartialis est SadCTarlelN-
alıs (quod eTt quod sigillum Coniessionis illiıus osT
cramentale; DOoLest eN1ım epISCOPUS S1CH quilibet cConiessor 1Uurare

nı SCIre ; eT quod alıter poenitentes essent delusI1, qula
NONMN intendunt N1IS1 confiteri NeC enentiur N1IS1 confifessione Tra-
mentalı 1re ad ep1scopum) C'  S NeCcCessarıio es{T, u aDbsolutfio
quoquUe Ss1it sacramentalıis LICEC osT HOC vertendum iın dubium.““ Sum-
mula COMD. resoluta SOCM, CONC1UUL Trident castigatissima Lug-duni unier niTess10, CONd1CIO 10 Über 1ese rage han-
deln U, d. ausführlich Fr S5Suarez, AÄAnm 146) 21
sect. und Barthol Mastirıus de Meldula,(Anm 147) d.,

Scholastik.



eier TOWe

VOI Canterbury tügien Del „SONST werden S1C NIC
angenommen164"", IN© annlıche Vorschrift gab 1240 der
Bischoi VonNn ouen1®>,
on 1074 eine andere Synode VOonNn Rouen

darauf hingewliesen, dab @1 die DPerson des Beichtenden NIC
verraien werden dürfte166, aber das Verfahren selbst brachte

mit sich, daß das Beichtgeheimnis ın Gefifahr kam und
sicher auch 1T Verletiz wurde. Den MiBbrauch, den T1@
en schicken der mitzugeben, untersagtien 122I und
KD die 1SCHOTE VON Irier167; die Synode VonNn ürzburg
(1298) ermahnte die Beichtväter, darın LIUTE 1 allgemeinen
Von einer reservierten un sprechen, hne
zugeben, welche sich handle, und amı glaubte S1e
das Beichtgeheimnis gewahrt!®. Mit der Zeıt wurde mMan
immer gewissenhaifter; ı7 in kemer Weise preiszugeben”,
verbot das Provinzialkonzil VON alzburg einfachhin,
ber geheime Sünden in diesen Brieien schreiben!®?.

Die Haupitgefahr lag aber der Reise ZUr Bischoisstadt
die Ja viele Pönitenten, besonders Frauen und Jungfirauen,
NIC machen konnten, hne dadurch in den erdacCc einer
hweren un kommen. 1ele weigertfen sich deshalb,
S1C anzutreien, der verschwiegen d1ie reservierte un
der beichteten überhaupt NIC mehr um dem Zu
gaben die 1SCHOTEe die Absolutionsvollmacht auch einigen
Welt- uınd Ordenspriestern der schickten, W1C mMan N der

164 an sı Z 1116; 2 > H4929
165 „1tem prohibemus, sacerdotes absolvant in magnis

S1DUS CONSTILIUTLOS E1 scribant 1SLT0OS C  z evenerint et Ira-
dant archidiacono 1Ve nobis.“ Ebd 25! 404

166 Oben Anm. 70
167 „Inhibemus 1Tirmiıter e1 distincte, LiIC alıquis SaCerdos cr1ibat

peccala confitentium In 1ter1s apertis, sed tantummodo clausis.“
AÄAnm.Mansı 2 9 29 ; 2 » 196 ; 10  S lac Blattfau, d. d.

06
168 „Sunt amen nonNnNullı, aul ignorantiae caecitate dficti, SE  z

ad 1105 1ın 1S articulis, In quibus nobis Lanquam epPISCODO 1US dis-
pensandı Competift, Darochlanos 1lorum CUM 1Lier1ıs SUlS irans-
mittant ei nude scribere HOI verentfiur ales ad VOS mi1tiimus, u
nobis alıa T1imına SUnNt confess!1, in qu1ibus vobIls 1US cCompetit dis
pensandı, unde petimus‘, eT quod sSub praemissa ler1 de
ogetfero prohibemus, CUu Der hoc cConiessi1ones certissime prodere
videantur, secd S1IC iın Ygelere scribant alem ad VOS in1ftiimus, qui
perpetravit quendam I, ad VOS dispensatio dignoscitur
pertinere etc. extunc ille misSsSus ad 1105 veniens um nNOoDIS
vel poenitentiario nNOSIiro LONMN desinat confliter1 mOodo servalo,
quod manıtfesta peccata NOn Sint occulta correct corrigenda.“
Fr Himmelstein, Synodicon Herbipolense (1855) 151

169 Oben AÄnm. 14
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Provinzialsynode Von T1es ersiehi179, wenigstens wäh-
rend der Fastenzeit ihre Pönitentiare Urc das Bistum
Allerdings Wär diese Praxis ach und e1it schr verschie-
den, un 1M allgememen 1eß man die persönliche ellungs-
pflicht 1mM ganzell Mittelalter bestehen, die Lossprechung

erschweren und die eute VOoN diesen Sünden aDzZu-
schrecken. Erst später miılderie mMan die alte Strenge beson-
eIrSs auch des Beichtsiegels bedeutend ab Um die
DPönitenten und hauptsächlich die Frauen NIC dem Ver-
aC und der Beschämung auszZusetzen, gestatteie 1493 die
Synode VON Meaux en Pfarrpriestern, Von den reservier-
ten geheimen Sünden das oechste loszusprechen;
ZNUur mußten sıch die Frauen, sobald S1C hne aCcNtel!
konnten, dem Bischof der seinem Dönitentiar tellen und
Von innen die Buße annehmen?!?1. jeselbe Vollmacht ga
in ausgedehnterem Mabße die Provinzilalkonzilien Von öln

ansı 2 7 1011
I „Est autem CIrca praemissa attendendum, quod QUiSs dicitur

VIC1INO m:  {1 periculo impediftus 1ON SO 1UmM propier gravem Corporis
InTirmitatem, ei1am S1 probabiliter timeat in tinere capıtalem
1N1M1CUmM praedonemve auf. potentioris crudelitatem, vel 1 Lit per
loca periculosa aut insidiosa inevitabiliter Iransıfurus LU alıas ab-
solvendi potestatem aDenüils Coplam ha  Dere possit e1i uam absolu-;-
tionem iınere Praeterea orie, quod CIrca praefaciorum
SUuUumM reservationem DTO emedio cConira incentivum delinquendi DTO-
vide STLaLuium estT, occulta manıififestandı peccala OCcCcasiıonem praebere
AC inde gravıus Tamae periculum eT scandalum inducere videatur
DerSoNarum ; metiu QqUOQUE Orum iın contempium cedat, contemnentes
induret tandem in profundum malorum mergat penitus indura-
LOS, his NOs dcirco e1 allls motl rationabilibus Causis, alıquas Der-

PrTo Iragilitate el conditione Siatfus generalibus
st; prohibitionibus ei CasSsuum reservationibus supradictis speclaliter
4  eX  das e1 praetfactis impediftis quoa quaedam aequiparandas
fore Censentfes, omn1ıbus 21 Singulis praedictae nosirae dioeces1is
parrochialibus presbyteris, ut s1b1i confitentes, innuptas adulesc2n-
ulas ei al1lıas Coniugatas mulieres, SUas parochlanas, 1O1I11 nofiorl]as
peccatrices, sed occultas, aD incestus, adulteri: alıısque Omnibus
Juxuriae, ei1am sodomiticis, OCCUITLIS peccatis, S1 quae alıa con{ii-
eantur COMMISISSE CeaSque 1ps1 presbyteri verisimilibus o1 probabili-Dus cConlecturis Cognoverint ad 1105 vel nosirum praedictum poeni1-tentiariıum propier NOC absque SCandalo el Tamae per1culo aCcCcedere
NOMN absolvere valeant eTi possint, aucforıtatem imparftimurpariter e1 Tacultatem ; iniungendo amen per 1PSOS presbyteros e1S-
dem SIC absolutis, quatinus quamcitius ommode, S1NCe SCandalo et
periculo Tamae potferunt, nobi vel 1CI0O nOsSiro poenitfentiario
repraesentent, nostrum SCHu eiusdem nostrı poenitentiarlı mandaium

huiusmodi abh e1Ss COMMIU1SSIS con{fessis criminibus humiliter
SuSceptiuras.““ 10ussain Du Plessis, Histoire de l’eglisede Meaux (Paris 525
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(1536)!72, Maiınz (1549)175 und esancon’ 1Ur muß-
ten die Beichtva ın jedem einzelnen alle, mündlıch der
SCHANM  1C Rat iIragen und die Lossprechungser-
aubnıs einkommen; dagegen die BPönitenten VON jeder
Stellungspflicht ire1l

Auch dıePflicht desBeichtvaters, 1in besonderen Fäal-
len Rat fragen, hat häufig Kollisionen mit dem
Beichtgeheimnis geführt. Schon 1mM Frühmittelalter sollte N den
Bischol angehen und SCINE Meinung hnören; das 12 auch
späxaier SU, Wenn 08 11mM zweifelhafit WAäl, D eine un
serviert Wäl der nNıIC obD Ol die Lossprechungsvoll-

1ele 1SCHOTE undmMac einkommen MUu oder NIC
Synoden, 12292 in Canterbury, 1300 in Coutances175 und
1555 in hartres ermahnten inn, das iun Daß abel,
wen1gstiens iın der irüheren Zeılt, häuflg auch der Name des
Dönitenten und die un genannt wurde, ist schr wanr-
scheinlich, hesonders da mMan Ja geltend machen konnife, daß
T SOWI1eS0O verpflichte WAäTr, sich persönlich tellen bDer

1 VIil { „In OoCccCcultis delictis reservatione Casuıum COM-

perium abemus, nonnihil malı interdum dere, vel quod peccator
NOMN habens in prompf{iu sacerdotem, Qul um absolvat, cConfiiteri vel
ıffert vel contemnit, vel quod qul minores aetate SUnt vel mulieres
difficile adducantur, ut SU1S parochlis nNnon S1Ne levı SUSP1ICIONE
ad NOoSs SCHu COommissarl1los nNOSTIros proficiscantur. Quare ul consula-
MUusSs eT verecundiae el amae, V1SUum nobl est hanc notestatiem
SIiram absolvendi peccatis ei cCasıbus nosirae absolution! reservatıs
(oCCulfis tamen) omnibus parochis per dioecesim nosiram constifutis,
rite vocatıs elegare, modo amen vicariıorum nosirorum in Donfik-
calıbus consil1ium requirant dAC adhıbeanft, nostris amen sufifraganeis
potfestatem 1aciıenfes, alıter iın dioecesibus SUlS, utl consultius vide-
Jtur, hac ordinandıi.““ Man 5 » 1266

178 Ebd 1410
174 »9' iın cConfifessione OCCurra alıquis reservatus, S1 per

sSona ost juvenis, maxXxıiıme vir, NO mulium distans Civitate, euUu
SaCerdos rTemıiıtia ad Vicarıum generalem vel poenitentiarıum
STIFum reclusum. S1n VerQO s1t mulier nupfa, conira quam possel Orir1ı
SUSPICIO el periculum mar1{o, vel perSona debilis vel PauDel, LUNC
uratius 1pse venlat vel mittat per 1teras el nuntium ad civiftatem,
ad obtinendum pro 1S personIis dispensationem el licentiam ahso-
UL1LONIS. Quam amen posiulabıt in generali, SIC® ‚Confessus ost
quidam mihi peccafum VODIS reservalum, peto, ut placeat vobIls
liıcentiam mi1ıh1 dare absolvendi, qula poenitfens commode NOn pofesi
isthuc transierre.‘ ““ Ebd 26 DIS,

175 „l1tem in maioribus e1 accuratioribus eT dubiis sacerdos CONMN-
SUuLa epilscopum aut 0S, qui gerant episCopl, prov1dos el dis-
Cre{os, qUOTUM nsSilio certificatus SClLAT, qUOS eT1 qualem ligare
notest e1 solvere.“ Mansı 22 1176 ; ZI

176 Oben AÄAnm
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G auie der Zeıt SEIiZLE SICH. auch 1er die Bflicht, das
kramentale Geheimnis wahren, UrCcC besonders da Ja
die DPrijester auch in anderen schwierigen alen, die NIC
die Reservation ‚etraien, neben ihren ern auch eriahrene
eelsorger und Theologen Rate Solche Konsul-
tatıonen 1M Mittelalter Del der groben Unwissenheit
schr vieler Pfarrgeistlicher, bel den kommnlizierten urisdik-
tionsverhälinissen und hel der 5T N:  M  ht spezifNzierten
1STEe der CAasıuıl. reservatı 1el äuliger als eu und deshalb
vAr 05 NÖTIG, daßb in den Diözesanstatiuten oIt davon geredet
und besonders al  Au  1n die Schweigepflicht eingeschärft wurde.
an die Synode VOonN Davıa (850) atite untersagt, Hel der
Konsultation den Namen des Beichtenden nennen, un:
auch das grobe Laterankonzil VON 1215 erlieBß darüber e1ın
okrei17? und ach 11m aie das die Synoden Von Iriıer
(1277) öln (1280)178 und Irier (1310)179 und die zahlreichen
anderen, die den Kanon „Omnis Ufriusque SOXUS““ wiederhol-

uch manche Lehr- und Dastoralbücher eion 18052
Pflicht eindringlich, 1n Opnusculum, das irrtümlicher-
WEISEC dem Hl I homas zugeschrieben, aber ohl och
Ende des Jahrhundertfs veriaBl wurde189. 1nNe Breslauer
Synode VONMN 1425 2eZ0OG die Sirafen der Lateransynode AdUS-
drücklich auch aul die Verletizung dieses Geheimnisses181.

Dalb der Beichtvater, einen solchen Rat einholen
können, das Einverständnis des Beichtenden nötig nabe,
wurde ın diesen eKreien NIC gesagtT, und vermutlich nat
OT ScChr Näullg ohnedem a Ein Oiches eispiel
7a Caesarius VOI Heisterbac Cist AUSs dem Anfang

1 Oben Änm. und
1758 „In dubiis autfem sacerdotes consulant NOSs vel V1COS nostiras

in spiritualihus gerentem aut all0s sapientes Viros, NoOoN prodendovel revelando confitentem, sed ın genere, QuUOTUM consilio poeniten-tem absolvant aut ad alıum mittant.“ ansı 2 :3 2317 3554
179 Oben Änm 96
1580 De O1I1CIO sacerdotis. De cautela ın coniessione habenda

„Dacerdos utLem CUra ei solıicıtudine CUrare ebet, eveiet
aliıquid de his Uuae 1cia SUNT sS1b1 in conife  e’ Der VOT-
Dum Der aliu S19NUmM, sed S1 dubitat de aliquo peccalto el

hoc vult consulere mMagıs peritum, l1ta Caute quaerat consilium
de peCcCalto, ul nullus alıquid perpendat de peccafore, alıas ESSC in

depositionis.“‘
181 „Insuper S1 sacerdos insufficiens Iuerit, peccatoripenitenciam iniungendo cons1iıliıum requira periciore, tacita OoOMN1NO

persona peccatorIis S1ve cConfifentis: QquUam 1 alicui expresserit al1quomo0do, SINe SDPe restitutionis deponatur eTi in monaster10 ad Perage-dum penitenciam recludatur  <t S © p e (T, DIie Breslauer DIö-
zesansynode VoO  3 re 1446 (Breslau
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des Jahrhunder{s!®?, und auch der Raimund Von enna-
Orie erklarie in den Entscheidungen, die OT 1241 TUr die
geistlichen erichte der Kirchenprovinz Barcelona gab, dieses
orgehen, wenigstens in einem besonderen Falle, TUr O1 -

lau eNSO alle diejenigen Theologen, dAie dem
Beichtvaier gestatteten, den Pönitenten el bestimmten Ver-
brechen, mit der hne Nennung des Namens, ZU: AÄnzeige

bringen, ınm fortior1] auch gestattel, deshalb HRat
iragen. Erst in späterer Zeit rang zıiemlich allgemein die
Ansicht urc daß der Beichtende azu freiwillig seine Zu-

Einige sireng, daßSUMMUNG geben MUSSC
S1C dem DPönitenten das CC absprachen, diese Erlaubnis
überhaupt geben!8*; diese Ansıcht teilte der Kar-
tauser Ludalt Von Sachsen (T der verlangte, daß sich
der Beichtva das Bekenntnis och einmal auber der

182 „Anfte hoc bienn1um, Cu  z dominus Wilhelmus, as Cla
raevallıs, Cu  S ceter1is Ahbbatıbus contira G(Jalonem Cardinalem PTO-
fectus ulsset omam, quidam monachls Ce1USs cuidam COIN-
fessor1ibus peccalum quoddam criminale Coniessus eSsT. Cu1 ille dixıt
‚Bene LC audlo, bene consilium do, sed absolvere te NOn potfero,

04O, ut conflitearisqula confessio haec debita NOMN est ; CONSulo el
Priorl1, quli pofestiaiem habet.‘ 11llo respondente: ‚Hoc fa
clam', conifessor dolens Iluciuans corde, tacıta PperSoNd afque PeC-
Cato, periculum confitentis domino Sigero Rriori revelavıift. Qui mul-
Tum dolens el de salutfe periclitantis Cogltans, magnı consilii an
I1um C lacriımiıs invocavıft. em tempore, CU  z CONVEeTrSus Qul-
dam C155 perverSus mu iurare{iur, T10r Deli nulu, nNnaC CCd:Ä

S  @, in Capitulo monachorum vitio furti exprobrans, hoc adiecit
‚S51 Orie aliquis ost inier VOS, cauteriatam habens conscientiam, ifa
ul nNon possit cam SUO praelato aperire, pro talı tr1iDus diebus ales

Caesarı11 Heisterbac. 1ST 1alogusvobis In1ungo oratiıones.
miraculorum, FeCOUIL. 10  N Strange (1851) i1L1 Aus e1inem
anderen eispiel (I1 U 10) geht hervor, daß der Beichtvater vorher
die Erlaubnis erbat.

183 „Qualiter sacerdos inquirere in confessionibus de ACTIO
heresIis. l1tem, iniungatfur sacerdotibus, qula in penitentis diligenter
inquirant de hereticis eT Insabbatatis ei credentibus Tau-
or1ibus, ei sS1 quid invenerinft, i1deliter conscribant el 1INOX CU!  = 1110
ef CUu: 15 pariter qui1 hoc confessi uerint ep1sCoOpoO vel C1USs V1-

quod NOC invenerint, manifestent ;: S1 VeTrÖO Confiessus
luerit consentire quod dictum C1US revelefur ep1ISCOPO vel CE1US V1-
Cari1o, a  ipse sacerdos nichilominus requira consilium, NOoN pecifi-
cCando? peritis el Deum timentibus, qualiter sit ulterius
procedendum.“ Douatls, aın Raymond de Penafifort eT les
heretiques (Le oyen age 12 | 1899 | 322) In der umma de pae-
nıtentia et matriımon1o0 IL tıt 60) erlaubte der Heilige dem
Beichtvater in diesem auch, den Dönitenten beim er1C
zuzeigen. Vgl d’ d.

154 Val 5 S5uarez, d. SECT. und Kuri-
ScChHeld;
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Beichte wıederholen lassen mMÜüsse und annn erst einen mr
ern Raft Iragen dürfe18ss, Ebenso ımstrıtten Wääar iIm Mit-
elalter und darüber hinaus die rage, ob der Kons  1e
bloBß Zu Secreium naturale der aber zu eigentlichen
Beichtgeheimnis verpflichtet S1186,

C} 1ne T1 Kollision mit dem Beichtsiege bot die ’flicht
der La:en und Kleriker, Zzu ÖOstern beichten un kommu-
nızıeren Zu ImMusSsen.  S Um hre Erfüllung überwachen können,
hat mMan etwa seit dem Ende des Jahrhunderts die Na-
men der Beichtenden aufgeschrieben und 1mM NSCHAIU
eine rühere Sıtte diejenigen, die NıIC gekommen WärTeN,
dem Bischof ZUTT Bestrafung mitgeteit!87. Zahlreiche DPro-
vinzial- und Diözesansynoden, WIC 1221{ ın Narbonne188.
1275 in Arles189, gaben solche Verordnungen. In einigen
Bistümern schrieben S1C auch, WI1C 1355 In Sala-

15835 ‚Valde autiem Cautfus SS conifessor in enendo 1O-
LUum ConifessionIis, ita ut 1ICC revelert, et de i1icentla ConTiıten-
t1s. In CasSu enN1ım quUO confitens renuntiat SUa secreia el dat COIl-
eSSOTr1 licentiam dicendi CUul voluer1ı vel loquendi de e  e 11ON polLest
ipse Coniessor revelare dictum S1D1 iın conie.  ne, qula 1pse COIMN-
Titens NOn potest ın praecepTto egis divinae eTt evangelicae, SUD qUO
Secreium conifessionis Cadit, dispensare. ET ideo S1 cConiessor 1NOoN

potestaiem absolvend:ı vel indiget COoONs1i110 sanlori, debet sibi
iterum Cxira confessionem ob hanc tantum Causam dic1ı lacere el

ita lesu
Christi ( I1.
Iunc DOoTfest exprimere superilor1 vel alteri consulenti.““

186 Vgl ISn S5uarez, d, Bl 9; Alfonsus de
Ligorio, Theologia moralıs VI TaC IL, urt-:-
scheid, d d,

187 Browe, d d (Änm 22) 312
188 „Item tatuıt SYyNOdus, quod nomına llorum

omnium, qui peccata SUa conie Tuerint, scribantur d  eb capellanıis,qul Coniessiones audiverunt eorumdem, ut laudabile festimonium
de conifessionibus valeant perhibere.“ ansı 2 9

189 19 „l1tem statulmus, quod sacerdotes anıl-
habentes de bonis 1psarum ecclesiarum eman chartularla,

In quibus quolibet anno, saltem in QUuadragesima, conscribant
mına parochianorum, qui ad poenitentiam venerun el 1cIia chartu-
arıa eneant e1 custodiant diligenter, 1psa, quando ab ecclesia
cesserint, ecclesiam dimittentes omına autem llorum, quiın QÜuadragesima N0n uerint ad confessionem Tacıendam proprl10sacerdoti vel alıl de 1centia 1PS1uS, in SYynNodo pOost Dascha per PTrO-Dr10S sacerdotes in SCr1pfis ad dieoeecesanum ePpISCOpUM deferantur.
Et S1: contigerit, quod religiosi aut allı cConifessiones audianft, PT.sertim in Quadragesima, de parochia alicuius, nomına Sib1 CONI1-
entium inira Ocilavam Paschae 1n Scriptis radant proprio er-
doti, ut S1C Darochlalis SaCerdos certitudinem habeat de con{fiess10-
nibus subditorum ad Iraudulentas uorumdam parochlanorum VOeI-
sutias evitandas el arum pericula i1tanda.“ EDd 2 > 152
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manka1920 und 13539 In oledo191. e1in Bfarrbuch VOT, in dem
die Namen Q! Gemeindemliglieder auigezeichne und annn
diejenigen, die ihrer Beichtpilicht NIC genügt, angemerkt
werden mußbten Diese ONLrolie sSeizie natürlich VOTauUS, daß
die BPöniıtenten 1T ach ihnrem Namen geiragt wurden, da ja
die Pfarrpriester und besonders die temden Ordensleute, d1ie
in der Fastenzeit hie und da aushalfen, unmöglich alle DeT-
Onlıch kennen konnten Sie eilten sich danm, WI1e
die Synode VON Orleans ( Jahrh.) vorschrieb1??, die
Namen gegenseitig miıt der trugen S1C in die Beic  1ST@ ein,

feststellen können, WT seiner Osterpiflicht genügt
hatte und Wer NıIC Diese Mitteilung der Namen, die mMan
In der Beichte eriahren a  e, 1@ Man also mit dem Beicht-
geheimnis T1ür vereimmbar.

Ebensowenig Irug Man edenken aufzuschreiben, oD der
Beichtende absolviert worden WärTr der Nıc Man wollte
Ja, WI1IC das eben angeführfe Provinzlilalkonzil VON Narbonne
(1227) saglie, Urc diese schriftliche Kontrolle .„die riül-
lung der Osterpflicht bezeugen können‘‘; das konnte
Man aber NIC Wenn MNan NUur die atsache, daß die Gläu-
bıgen gebeichtet, und N1ıC auch, OD S1C absolviert worden
3 jestgestellt ‚„Die Beichtväter sollen die Namen

190 16 qui de plebis CuUra enentur„Sane parochlalibus,
sSub excommunicationisepISscopiIs ratiionem eddere, inhibemus

ut omnium parochianorum UOTULN 10mM1ına in uUNO TO SCF1-
bere teneantur, ut saltem visitafionis ‚, Tiempore possint SO episcCopo
intimare illos, qul Sacramenta recıpere noluerint, ut Der um epl-
SCOPUmM arctius puniantur.“ Ju d  O e ] d  av 0’
(AÄnm 116) 111 577

191 „Quilibe der Pfarrgeistlichen) 1n SUa Darochla
nNomına SUOTUMM Darochianorum, qui ad in discretionis Ve-
nerint, annuaiım in Scr1ptis redigant.“ Ebd 582

192 „Ub! utLem SUnNt plures sacerdotes, quilibet habeat
in scriptis nomiılna qUOS rec1ipit ad confessionem, ut S1C iNier COMN-
ferentes videant qul Coniessi uerint T1 qui Nan conftfessi Iuerint, ut
HON confessi dictam DOCcNamMı NONn valeant evıtare. Edm Mar -
tene, d. d. 1mM. 158) VII 1278 Auch ın vielen Osiern
WUrde die Beichte in dieser elise kontrolliert So gab der Bischo{f
Vonmn Lincoln 1433 Lür das Auaustinerpriora Newnham olgende
Verordnung: „Ceferum pPro confiessionibus CanonNıcorum audiendiIis
aSSignamus vobis ratres Bediord sSupprlorem, Ioh. Chudyngfold
el Ioh Goldyngtfone ın confessores, ut 1psorum quilibet Confessi0-

S1bi conliteriı volencium audiat, poenitencias inlunga confessis
el 0O absolvat a  av peccaliıs; ordinantes ei Ordınamus, ut quilibet
istorum Confessorum eteris collegis Uuls sS1ibl conflitentes
In LLNC cuLushbet septimane evelel, UL SIC constet, S1 aliqui re
nean NOnN CONIEeSS1L.  <t Visitations LO relig10ous houses the diocese
of Lincoln, ed Dy Hamilton Oompson I, The publications of
the Lincoln Record SoCciety 1919)
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derjenigen, die VOIN ihnen ine Buße ernalien aben, aufi-
schreiben , bestimmte 1230 die Synode VON Albi98; aber
Buße und ssprechung bekommen, Wäar damals gleichbe-
deutend Die S1e NIC erhieiten, galten als „ NOM coniessi‘“,
die ihrer Osterpiflicht NIC genügt hatten1®*4 und die aul diese
Verweigerung der Absolution hın verwarnt und gesirait
wurden.

Daß mMan auch die Namen derjenigen auifschrieb, die nicht  1
absolviert worden » geht och klarer dUus dem Provin-
zialkonzil VON Saragossa hervor, das der Erzbischot eier
Von uıuna (1314—1345) Dhielt Danach mußten die Dfar-
rer in em Pfarrbuch VON en Gemeindemitgliedern VOI-
merken, aD SIC die Lossprechung bekommen hatten der
nıcht1i9e. In nachmittelalterlicher e1t wurden, WI1C die-
Provinzialsynode VON Mecheln bezeugt!?6, LIUT die-
enigen in dieses Buch eingeiragen, welche S1C erhalten nat-
ien und also auch die anderen Sakramente empfangen onn-
ien, wodurch die NIC absolvierten ebentfaills dem Dfarrklerus.
und vielleicht auch anderen Personen bekannt wurden.

1933 17 „Item precipimus, quod sacerdotes ScCr1iban nNnomına
1lorum qui penitentias ab 1  1S acceperint e1 communicaverint el

d d., Anm 92) 438
qui NOMN tecerint el eXCOoMMUNIiCatorum.““ de Lagger,

194 Die rage, ob EINEe Beıichte ohne Absolution ZUr Erfüllungdes Kirchengebotes genuüge, wurde iIm Mittelalter LIUTE VOIN wenigenTheologen behandelt. Einige, wWwI1e Alexander VO es
(4 memDbr. . und Sylvester de Priıerio Dr
(Summa unier „Coniessor  €C haben S1C verne1inT, die anderen
dagegen, Ww1e u1il Durandus (4 17 14) ejJah rst iın
nachmittelalterlicher Zeit Wwurde S1e häufiger und eingehender O1i-
Ortert Vgl Fr Suarez, Sin 29 SectT. und 1083. d e
LUg O, d. Anm J6) 15 SEeCFk.

195 olgende Eintragung wurde vorgeschrieben: „Anno ei die
tall, CO alıs FeCcior vel ViCarlus alls occlesiae scr1bo nomina pa-rochianorum, VIrorum videlicet et mulıerum 14 annıs ra QquiSsunt In parochia nMed. talı l0Cc0o Coniessus est mih: eT abso-
ULUSs veil N1OoN est absolutus, sed cConsilium 1 dedi.“ Lor.
111 119
Villanueva, lage lıterario las iglesias de kspaha (1803)

196 „Mandat ynNOodus pastor1ibus Omn1bDus, UL registrum conticiantOomn1um, QUOTUmM tempore quadragesimae Confessiones recipiuntatque ul 1n illud allı eLlam rel1glosi ad Confifessiones audien-das admissi COS describi Curent, qUOTUM Conifessiones Susceperuntef d pastoribus audıtı NON Sunt HNeC al10s quam SIC descriptos ad
menta, etiam matrımonium aut sepulturam admittant e1 proindeetiam Oomnibus Su.  1L1iS mandat, ut in C registro, empore Or-IuUn0 inscribi aciant.““ etir r  () d Synodicon Bel-gicum (Mechlin. 05 ; ansı 34, 581 Fuür andere Bel-2271.  spiele dus dieser eit vgl nalecia 1Ur1S Donktifici (1857—1860)
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och deutlicher irat diese Preisgabe des Beichtgeheimnisses
Del den Beichtzetteln hervor, die denjenigen Gläubigen g-
geben wurden, die Ostern NIC bel ihrem eigenen Pfarrer
Deichteten, sSC1 daß S1C auswärts weilten, SCI daßb S1C mıt
:seiner Erlaubnis In der Piarrei einem anderen Priester g-
hen wollten Natürlich mMu © auch kontrollieren, ob S$1C
das tatsächlic und die Lossprechung erhalten hatten.
und OD ihnen die Kommunion reichen konnte Er 1eß
sich deshalb VON ihrem Beichtvater darüber mundlıc ınier-
ichten der e1n schriitliches Zeugnis ausstellen1?7, Zahlreiche
Synoden, WIC Tes] in Sisteron198, 1257 in Norwich!?®?,
1512 in evilla200 und 1549 in Köln201 verboten inm, S1C hne
das als „„Con{fessi1“ anzusehen der kommunizieren lassen

Die @, jedem Beichienden C1INe Bescheinigung Ge-
ben, die © VOT der Kommunion abgeben; mMu  , UnNg ohl
‚erst ın nachmittelalterlicher Zeıt Eine Verordnung, die  D
der arl Borromeo darüber auft dem Mailänder Provinzıial-
konzil VON 1576 erlieB202, wurde ın N1IC wenigen Bıstümern,

197 Browe, d. Anm 22) 276
198 60 „Inhibemus ei1am Omnibus sacerdotibus, quanium-

CUMQUE discreti, quaniumcumque religiosi uerint, Narrochlanos
altferıus ad poenitentiam admittant, NIS1 de 1centila nostira vel DTO-
pri1 sacerdotis, qui iNquiSifus licentiam 1L1O11 deneget et CUmM S1gNO0
SUo transmitta o1 audiens S1gNO0 SUO remitfat, ut S1C pasior de vita
21 Conscientia proprie certilicetur. Hoc autem tempore quadragesi-
malı potissime. praecipimus Observari.“ Edm Martene, The-
SadUTrus OVU:! anecdotorum ( Luteijae arls. 1090

199 » Orie aliquis voluerit s C alıl conliteri qu am DroDri0
cerdoti, abh eodem modeste peilia 1cCenti1ia HON neget, dum amen
sacerdoti Der asseriionem aliculus sacerdotis distincte CONSTiLeF:
quod 21 Conscientiae SUaC vulnera Dateieclt ; allıoquin DIrO 1011 COI-
1esso enealiur.  ee ansı 29 072

200 „1fem quia plures dicendo CONIEeSSOS Iulsse apud rel1g10S0s
.21 al10s sacerdotes electfos aD nis qui habent Tacultatem audiendi
CoOonfesslones of absolvendi, coniliteri in SUlSs parochlis recusant, IMNal-
damus ut 1CI1 parochi 0S nNon habeant PrO Coniess1is 1CC PTrO ab
solutis, N1S1 docuerint eg1liüme per i1Lieras talıum rel1g10sorum vel
alıo mo0do, qualiter uerunt conie apud 0S el absoluti.  e JuanTejada Ramtlıro, d.,.

201 „Statuimus dC1rco, ur quicumque christiano nNnomıiıne volunt
Censer 1, SCcCmMeEe ut minimum iın dnıno accıplant SUuÖ paracho S. COIM-
munionem, secundum catholicae ecclesiae r1i1ium sub ula tanium
Sspecie. Et vel e1dem Drius confiteantur vel Ss1 de confessione
probabilis ost dubitatio, testimon1um afferant, quod alı Sint COIN-
©SS]1 ei absoluti.““ Mansi Ö 1397

202 „Confessarius sacerdos, quicumque Ssit, ei1am regularis,auditae SAaCTrae coniessionis testimonium scriptum aut impressum
IManu SuUua SUOqUEe S1g1llo signatum S1D1 peccala cConfessis dare Oomit-
tat; LUum in pascha, ut parochis, Lum aegrotationis Lempore, ut m -
dI1Cis, quod debent, OS praestitisse plane Constet Confitentium
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1585 in A1X203 wiederholt
Auf diesen Beichtzette wurde nıiıcht 1Ur angegeben, daß

der onıten gebeichtet hatte, sondern auch, oD A die Los-
sprechung bekommen a  @, der aber S1C wurden demjenigen,
der S1C NIC erhalten, verweilgert.

In Wiener T1ei- und Formelsammlung AUuUSs der älite
des Jahrhunderts steht e1n solches Zertilikat, das der MinorI1:;
tenqguardian VON Wiener-Neustadt den Abt VOINl Heiligenkreuz
geschrieben hat und das als Vorlage Iur andere Beichtväter dienen
sollte „Ich bescheinige hiemit, daß der Überbringer dieses Schreil-
bens, Herr genannt Hund Om1nus dictus Canis), bel mMI1r
gut gebeichtet hat mihi HUTE Confessus est) ; ich habe inm auch
die Erlaubnis TUr die Kommunion gegeben und EWw. atfer-
nität, ihn nach seinem unsche kommunizileren lassen?94,“*

Natürlich wurde Urc solche Beichtzeugnisse dem Diar-
rer, dem S1C vorgezeigt werden mu  emn, der auch anderen
Geistlichen bekannt, Wenn jemand NIC absolviert worden
ar Die Erlau  1 dieser Praxıis en die mittelalter-
lichen ITheologen NıIC behandelt, also onl auch
NIC angezweifelt; erst 1m Jahrhundert ingen S1C d
sıch iragen, ob die gabe „NOM absolvi”', ‚„ T1O dedi DOC-
nitentiam:‘‘ NIC eine Verleizung des Beichtsiegels Sel Ka-
jetan?°5 hat das „de IUrIs rigore‘“ verneint, aber doch

praefterea paschae iempore nomına oT COgnNomina, ut raudi mul-
tiplicı OCcurraftur, in Librum cerfum, nNotiato eilam die o1 eMNse,
feret : UUCH 1liıbrum epISCOPO pefentl, DTO debito carıtatıs studio,
11011 modo NOn deneget, sed prompife ostendat aique exhibeat ira-
datve; testimoni1 Vero ormula er aD ePp1SCOPO praescribaiur ;
CU1US exempla, ubi dIs impressoria sS1it eT ubi ODUS esT, ypIs 1mM-
presSsSag, quamplurima UNICUIQUE sacerdoti coniessarlo tradantur.“
Ac  S K cta ecclesiae Mediolanensis ab 21US NLELLS USQqUEad nostram aetiatem ( Mediolani 2928

203 ansı 5 7 055
204 Mitteilungen dUus den vatikanischen Archiven As ine Wile-

NCr Brieisammlung ZUr Gesch des deutschen Reiches und der OSIier-
reich. Länder in der zweıten älifte des 13 r hrsg von
Osw Redlıch (Wien I1 255

2053 ‚Potest tamen SIN oOmnı 1cCeniia | poenitentis | dicere: Y  Egoaudivi Coniessionem istius, rite CONfessus estT, absolutionis beneficium
impendi  ‘  ° haec enım bona generalia potfest dicere. Sed S1 NO ab-
solvit el riea respondere interrogantibus, dicere ‚Egofieci officium meum‘ vel aliquid ulusmodi. S1 tamen diceret: ‚Ego1llum NN absolvi‘, NOMN CSSC de 1Ur1S rigore revelator cConfessionis,quia ista negatio nullum manıiestat peccatium confitentis, qula potosT pluribus Causls provenire (uia amen SUSPICIO NON
irrationabilis impoenitentiae CONIiiLeNTIS nis verbis quandoquegeneratur, NOn est dicendum : T  Ego um NOn x  absolvi  ‘  ’ sed ‚<eqgo fecı
Officium meum.  6 Summula peccatorum (1526) untier „confess10““,
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des Verdachts der UnbuBßiertigkeit, der dadurch aut den
Pöniıtenten 1ele, TUr unerlaubt erklärt In späterer /Zeıilt rang
aber die Ansıiıcht, dıe darın eiınen eigentlichen TUuC des
Beichtsiegels sah, ziemlich allgemeın urch, und wurde
verlangt, daß die 7Zettel 1Ur och die atsache der Beıichte
angeben, aber Von der Lossprechung schweigen ollten
und daß S1C auch den Nicht-Absolvierten au ihre nın

ge se1en?06,

Beichtgeheimnis und sakrilegischer der ungültiger
Empfang der Sakramente.

1C selten tauchte die rage auf, OD der Driester Urc
Preisgabe des Beichtgeheimnisses den unwürdigen der —_-

gültigen Empfang eINes Sakraments verhindern ürfe; prak-
1SC und theoretisc andeite 05 sich dabel uln die Ehe, die
Weihen und die Kommunilon.

Mancherorits War üblich, die Brautleute VOT der E n
Zu Empiang des Bußsakraments aufzufordern. Einige Ca

nige französische Diözesanstaiuien, W1C 20 in arıs207’
1300 In Bayeux?°3 und 1346 in R aux?9? begründeten inn
auch miıt der öglichkeit, aufl diese W eise eventuelle Hinder-
N1ISSEC entdecken und die Hochzeit verbleten können. Daß
dies manche Dfarrer NıcC 1Ur UrcC energische Mahnungen
in der Beıichte 1, sondern L1FE Kenntnis auch SONST DO-

206 Val d 10  D d e EUGO, SeCT N, a! und
AT de L1gOr10, d. 539

2A07 „Presbyier1 iniungant DaroCchlanls SUlS, quod quando
matrimonium intier alıquos erit contrahendum, illı qui debent COMN-

rahere, contfiteantur oD reverentiam sacrament1 peccala SUa nresby-
er1s Suls, prı1usquam em praebeant de contrahendo vel saltem
anteadfam contrahant per verba de praesenti. Presbyteri VerO IUNC
sollicıtı SINT de inquirendo, mMaxıme impedimentis matrimonii.  al 0S
Mansı c 1768

208 In 110 »  olumus insuper, quod die VenerI1s ordines Drade-
edente ad LIOS vel ad imandaium N1O0SIrum accedant, ut oexaminarı
valeant et scr1ibi nomına Um ; eT antequam ordines rec1plant,
DIS vel poenitentiario nNOSIro coniiteantur ; qula contingit, auod
pPro simplicıtate CONTEeSSOFIS plures irregulares irregulariter ordinatı
sunt.““ bd 2 9

20  c 644 „Praecipimus, UL sacerdotes moneant o1 officaciter
inducant parochlanos SUOS matriımonlaliter cConiungendos, ut anfe-
qu am matrımon1um contrahant, SUua peccata confiteantur, ut S1IC
OgnosCalL sacerdos, uULrum debeant matrimon1ıum complere, alıqua

di  -  Terre vel al1ıquo CasSsuı Qui intervenerit superlorem COMN-

sulere, et UL SCCUF1IUS et dign1us DOossINL NOC sacramentum suscipere.“”
Toussaln Du Plessis, 1STO01re de “eglise de QauxX
(Paris 11 H87
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nützien, ist schr wahrschemlich, besonders da Ja auca ein1ge
Theologen und Kanonisten das NıC TUr unerlaubt nıelten
Wiılhelm VOT AÄuxerre gestatiteie in Seiner S ] ge-
schriebenen Summe dıe Preisgabe dieses Beichtgeheimnisses,

dem Bußsakrament keine Geianhr Tro  @,»97  en adurcniı
Was aber  L WI1e OT ei11ügte, „„beinahe unmöglich ist210°* Än-
dere Theologen, WI1C Alexander VON Hales211 und der 1l BoOo-
naventiurazı? gingen NIC WeIit un gestatteten nicht,
einem Dritien, dem Bischof, davon FMilitellung C
chen, aber S1C verpilichteten doch den Pfarrpriester, der das
Ehehindernis der Beichte EeNIACC. a  @, die EINSCGNUNG

verschieben der verweigern der S1@ wenigstens uUrc
einen andern Priester vornehmen lassen. Die snäteren
eologen en aber beinahe alie, W1C der
Universitätskanzler VOI Canterbury, 10a de urgo (T 1
und der Dominikaner ılve  tor de Drieri10 fr 2 die
heutige AÄnsicht veriretien ınd einen ‚Olchen eDraucCc des

9210 Vgl Jos Strake, Die Sakramentenlehre des Wiıilh VO
Auxerre Forsch d christ! I DA Dogmengeschichte X (1917)
178

211 Kurtscheid, d. 112
S Contra „1tem ponatlur quod SaCerdos SC1a Her CoONTiessiO-

1em inier duos contraciam 0SSS alilınıtatem Der coltum fornicarium
el pOSLT COS VvVe contrahere 1n aCcle ecclesiae ; S1 sacerdos 1Uungıit
1SLOS, CHu  3 ist1ı peccent mortfalifer, consentit DpeCcCcalo ml ergo
mortalıter peCccal ; Cerqgo S1 1ON SCeiler1ls allıenı ler1 particeps,hoc maniiestare. S1imilıs ST in decano, Qqul audıvit CONMN-
Tessionem habentium irregularitatem, debeat Q0O5S5 praesentareordinandos ab eP1SCODO vel revelare confessionem Resp ad
arg “ quod obilcitur de presbytero, 1cendum quod PreS-üuter dissuadere el, qui ostT Coniessus e1 similiter decanus
clerico ; oTt S1 ille Delal, differre; e1 NIS1 ille COgalur DErperiorem vel Dper scandalum pOopull, 1011 debet LIEC matrımon1um
tale bDenedicere TNeC cler1cos praesentare., ExX IuncC uiem DOoTesT,qula NON 1pse acitl, sed ecclesia -et eCccles1a udicat SEeCUNAUM
JUdEe CXierius SUNtT Oonsıl1iLum Lamen esi, quod el SaCerdos ei de-

aclant per VicCarıum, Lum propfer ConIiIusionem lNorum OCCul-
Lam LUmM et propier Cr1M1N1S horrorem. S1 amen 1pse aciat, NOMN
Credo quod peccel, dum 1NONMN TO offerat, sed OaCius sustineat.“
021 D

A „Tanquam violaior sacramenti1i peCccat, qui cConiessionem
vela' unde S1 aliquod graVvVe periculum immineret, ut de heret1ico
Qui velr COTrrumpere iiıdem vel de all1quo maitirımon10 illicito, quodalıqui velint Contrahere, vel de aliquo damno temporallı, elNocC sciretur So1um pDer Confessionem, NOn cConifessor hoc IC
lare, sed DOoTf1Ius A0 onere Qul confitentur, ut obvient vel ut
desisfant, el prelato potest dicere quod vigilet Yyregem SUUM
vel allıu simile.  < Pupilla Oculiı (Argentinae214 Summa Summarum yUuae Silvestrina dicitur (Venetisuntier „CONTessi0  «4 1881
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der Beichte or untersagL“l>, Diıie Praxıs mancher
Pfarrpriester allerdings mMag och ber das 16 Jahrhunderf.
hinaus anders gewesen Se1ln, weshalb auch einıge Synoden,
WIC 1583 In St Omer216 das Verbot ringen eingeschärit
en

Ähnlich WIe VOT der Hochzeit ZUr Auifdeckung VON Hıin-
dernissen hat man dıie Beichte auch VOT der Priestier-
weıihe benützt, die Würdigkeit der Kandidaten testzu -
tellen on Hildemar hat in SeINer S45 geschriebenen
Erklärung der Benediktinerrege CInNne Gewohnheit aufge-
zeichnet, die einerseits das- BeichtgeheimnIts wahren un
andererseıits doch die Beichtkenntnis verwerten suchte.
Wenn der Abt einen Kandıdaten NIC recht ennt, „soll
mit dem Beichtvater rteden und ihn Rat iragen. Der soll
ınm SddgCeN; ‚Ich we1iß darüber och NiChTS; doch laß mich

ihm gehen und ihn iragen, und dann ıll ich dir ant-
worten. Der Abt soll nämlich den Beichtvater des Priester-
kandidaten iragen: ‚Ist der Frater, der dir gebeichtet nalt,
Wwürdig Driester werden ?‘ Daraut dart der Driester die
un des Fraters NIC nenNNenNn, sondern OT mMuß aniwortien:
‚Ich weıiß och NIC OD An ll der nicht.‘ Dann soll 1

ihm gehen und ihm ‚Der Herr Abt ıll dich ZUL

Ehre des DPriestertums befördern; W as Sags du dazu?‘ Wenn
dieser antwortet ‚Ich ill nicht‘, dann soll CT dem Abt}
daß Al N1IC ıll Wenn ‚N aher Gott mMÖöge verhüten
sagt: ‚Ich WL dann soll AN 1hm ‚Eine SOIC un
widerspricht dem, und deshalb darist du das NIC wollen.“
Wenn aber jener Frater dabe1 bleibt und Sagl ‚Ich 11l unter
en Umständen), dann soll der Driester dem Abt Sagell: ‚IcCh
weiß NıIC Wds ich soll; ich rate weder ab och Zzu
Darauthin darf iıhn der Abt NIC weıhen lassen, aber auch

212 Val Thomas Sanchez isputal. de
trımoni. sacramento (Antwerplae 111 disput. 16

216 ( ’  anTto autem magıls | desponsi ] ad faciendam, pT
id tempestive, peccaforum contfessionem hortandı SUNT, quod NON--
NUuNgquUam confessione detegi contingat ecretia matrimonil impedi-
men  ? qUaC PFOFrSUuS 1n OCcculto ateban de quibus ei1am expedia
parochum, sub cConfessionIis Linem, T poenitentem rodgaäare,
NuU. SCLa uiusmodl. Non tamen quod parocho revelanda aut
aperienda aliquando sınt peccata poenitentis aut DEr qua« 1
peccaftorum illius NOLLLLAM venlatur, scd quod adducı eT perSuqd-
deri poenitens possit, ut aut aperlat 1pse aut aperir1 permittat,
proposifo ipsi aeiernae alutis SLUAae hNinc pendentis discrimine.
SI NUuC adducı NOn potesT, neganda quidem 1psi est absolutio peC-
Catıs, sed d  av matrimonio, etiamsı Ortie VOTC NONN aft, NVILUS.
repellendus NN esT, quando NOIL NIS1 confessione notfa est.  e“
Jos Hartzheim, Anm 89) VII 938
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die un NIC offenbaren y sondern Soll irgend einen
Vorwand angeben, OT 0S NICt

Daß in ahnlicher Weise auch in anderen Ostern des
Frühmuittelalters VOTgegangen SeIn wird, ist schr wahrschein-
lich, WenNnn auch ange e1t darüber nichts mehr erwähnt
wird; erst 1Im 13. Jahrhundert iinden sich wıeder einige Texte
Nur schr wenige Diözesansynoden, W1C 124 / Le Mans21ı8s,
haben Von den Klerikern VOT ihren Weihen C11Ne Beichte
verlangt, eine eventuelle Irregularität erkennen können.
Ebenso en eologen NUur selten darüber geredet, und
annn natürlich, WIC der Bonaventura, gleich enischıeden
WIC In dem vorhergehenden alle; die späteren aben, SO -
weit S1C überhaupt darauf sprechen kamen, den Ge-brauch des Beichtgeheimnisses verboten.

Außerdem ist 1m Mittelalter gelegentlich ETrOrier worden,
W as der Beichtvater machen mub, dem jemand In der Beichte
bekennt daß CT Messe 1ese, oNne Priester SC1MH. Ein sSol-
cher Fall wurde Ar Anfang des Jahrhunderts In 1Inem
Generalkapitel der /Zisterzienser verhandelt und, da sıch
NLC einigen konnte, VOT Innozenz IT gebrac der ihn den
Kardinälen und Theologen vorlegte. Obwohl ast alle tür
die Bewahrung des Beichtsiegels eintraten, eniIscChIEe O
doch anders, mıT der Begründung, daß eıne solche Blas-
phemie denn Beichte könne Man eın Olches CKCNNINIS
NIC Nennen der Kirche groben Schaden bringen onn
( aesarius VON Heıisterbach, der diese Entscheidung über-
jefert hat, Ügte Del, daß der Beichtvater ZWar gefährlicheSünden dies Beichtenden OMa Vverraten dürfte, ihre Folgen
Z verhindern, seinen Namen aber 1Ur In diesem hben Ol -
ählten a  O°

C) 1Ne dritte Kollision bot sich dem Beichtvater, W
A UUr dus der Beichte WUu  e, daß der onıten unwürdig

217 Rup Mittermüller 1ta ei regula %. Benedicti.111 EXDOoSitio regulae abh Hilde
mandata 570

Maro radita el NuUuNnNC primum yp1s
218

1arlis
„Clerici antequam ordines reciplant epISCODO vel poenifen-

Irretiti
discretis Confiteantur, forte per Simplicitatem Coniessorisirregularitate ordinentur.““ d S 1 Z {317219 ial 111 31 „Peccata quidem Confitentium ın multisSIDUS prodere poterit | confessor ], acıtis Dersonıs  * 1psas VeTO Per-NOMN debet N1S1 iın uUTIO CaSu, quem inifra HOC quinquennium do-MINUS Innocentius Papa talı do determinavit. In domoquadam Oordinis ist. monachus quidam S1InNe ordinibus celebravit.OC CUm die quadam abbati SUOo refulisset ın confessione, NeC ameneSSare vellet anta praesumtione, as dolens lacrimans, utl blasphemia tam gna desisteret, mM1ıserum rogaVvift, monuit ef
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C S1C aber doch VOImN
Wäl, die Kommunlon empfang
ihm verlangte. Wenn das Oltenuülıch Lal, Mu S1C inm

11 bringen; dasgegeben werden, 1n NiIcC in Verr
wurde VOIN heinahe en anerkannt?29 Wenn OT S1C aber

geheim verlangte, daß auber inm und dem Priester nie-
mand eIWAas gewahr wurde, W C ML dieser annn Tall-

gehen ” ur I1 S1.C i1nm verweigern der mußte @T iun, als
ob OI dıe ‚C1Chtkenntnis gali NIC besäbe, und den sakrı-
legischen Empfang zulassen ” Zweifel  5  Z  Irel sind 1m OCNH-
mittelalter viele Priester der erstieren PraxIıs gefolgt, die auch
das DRrovinzialkonzil VOMN Irıer 1227) vorschrieb??; vielleicht
ist auch das Dekrei der Synode VON NMiımes (u
verstehen. EDenso Inr NIC wenige Theologen Hel-

CT Beichtva einem Olchengestimm und geglaubt, daßb
Pöniıitenten gegenüber nicht Beichtgeheimn1s verpilich-
tet S11 ährend ınm Alanus VOonNn aa NUur

praecepil, sed nNOoN pro{fecClt. 111 VeiQ iimens notarı S1 cessarei, cele-
ıtbraviıt ut prius. In sequenti Capıtulo generalı as idem propoOsSu

eundem, interr:  ns qul faciendum oOre conifessorl, S]
Or{ie tale qu1d 1n alıqua domo emergeret. Cumque OMUS ( i1ster-
ciensis S1VE ceter1 abbafes NOC nl auderent diiiinire, CasSsum

scripserunt Innocentio apae ul CONVOCAEaNSs cardinales A  vViIrosque
liıferatos, asıl 015 proposuit ) eT quid de NOC sentirent, singulis

consentientibus, quod confess1io0requisiVvif. Omnibus Dele ın NO
NO ESSC prodenda, respondit

alıs confess1i0 nNon esT confess1o, scdEgo dico confessionem in talı
ticulo 0SSS prodendam, qulia
blasphemila; NeC coniesso blasphemiam tantiam insanıam

E1celare, per quamı periculu incumbere poterit totl ecclesiae.
placu1t sententia Oomnibus Scripsifque sequentı capıtu10 quod
Tuerat determinatium o1 cardinalıbus approbatum. ”
Anm 114)

2 9() Die Synode VOINI Nimes (um Da gab aruüber Tol:
„Ante communlionem Darochlanos SUOS moneanigende Belehrung:

diebus 1  1S, 1n quibus e5sT generalis cCOommunl1Opublice in occlesia in
ST1LEUTUS OCCulto SCeu manl-:acıenda, NC aliquis 1n mortalı peccato COM

risftl. ET S1 videant vel clantCSTO praesumat accıpere COTDUS
aliquem iın peccato IMOTtalı Constitiut paratum Communi1Ccare, ira-
hant ipsum ad parte Q  z SOVere |secrete ”] moneantT, NC COM-

municet ullo modo, N1ıS1L pr1us de peccato illo Vere contritius fuerit
el cConifessus, 1centies S1DI1, qUO S1 alıter communicaret, 1n dam-
nationem anımae uae redundaret, () S1 mon1fius noluerit abstinere,
NOn el publice COMMUNLO enegarl. S1 So10 sacerdote, Ne-

Communli1onem tetT, NO est audiendus,miıne alıo praesente,
erum S1 peccaiu fuerit manitestiumDOoTfius repellendus.

et nNon est de 1PSO COITesSsSus vere, ante satisfactionem condignam
21 maniifesie eT publice OMMUnNLO denegari.” d S 1 2 5

721 „1fem nullus Ssacerdos roptier cculta peccata mortalıa,
quod SCIT per coniessionem, debo1 nNegare COr DUS dominı alicul p -
Dlice; peccat enım graviter quilibet sacerdos aclens hoCc, quO
facere NO debet.“ 10 1aC., Blattiau, d. (Anm 956)
16; Mansı 2 7 28
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1n Mahnung gestattielt 2 erlaupten ihm andere, WIe
Alexander Von Hales, Bonaventiura?**, Thomas Von quin2!4
und Johannes Maior (t 15  o  ’ auch die Verweigerung
der KOmmunıion. uch noch einige späatere, WI1Ie Suare2225’
en S1C gebilligt, Wenn auch die meılsten S1C als dem
Beichtgeheimnts widersprechend IUr unerlaubt hielten.

Beichtgeheimnis und Gebot der Liebe
Die rage, ob der Priester das Beichtgeheimnis auch annn

hewahren muß, Wenn Al Urc sSeine Preisgabe sich der
g1inen andern dus einer groben Getfahr des O1 der der
eele erreiten kann, hat langen Kämpiten geführt, die
ZU  z Teil mIT denselben Gründen WI1C die ıntier angeführ-
ten Kollisiıon durchgeführt wurden. Der Geistesart jener
Zoıit entsprechend WwWu  r  de S1C NC hstrakt und GgallzZ all-
gemein, sondern iın aktuellen Einzelanwendungen röritert,
VOIN denen besonders drel die (1emuüuter ange erregien.

„ In HOC ame wenn der Poönitento er poenitentialis.
unbußfertig ist | quodammodo S1Ne CONS1110 CU relinquere,
1E NeC admone. C  z 1 talı propositfo Christi SUMeT @

iniungat abstinere, scd in hoc CU. insiruat, quod S1 in hocC sfaiwu
anens sumpserit, iudic1um Sibl manducabift. VerOQO in talı
ermanens LTeUSs ad sacerdotem accedat, ul eucharıstiam sumart, CX

admonere ebet, prohibere Non potest.“ 210, 290
3  e em, S1 peccaftfor peteret OCCulTo, peccare qu1 el arel,

Resp Dicendum quod sacerdosery similıter in maniiesto
dare 1111, que SsCIit ESSC peccaftorem, S1 petla in aper{to, 1

sit OCCUHLIUS peCccaior 1 1pse SO1IUS SsCIt. manifestus, Nu modo
dare, S1VC pefa S1VE NONMN. In d

DA Sı Ssacerdos scClat peccatum aliculus, qul eucharistiam petif,
per confessionem vel alıo quolibet inmodo, distinguendum est, qulila

OCCUlLUM aut manıitestum S1 ost oCccultum, autaut pneccatum est
ut in maniiesto. S51 1ın oCCulfo, e1 enegareex1igit iın occultoa d  ar

2i mOoNeTe, L1 ın u  DI1LC0 peiat; S1 autiem in manifesto Detil,
1 dare.  «6 In uUun1ıca . Wie 05 scheint, hat der Heilige
in der umma d1ie Verweigerung der Kommunilon nicht mehr Qui-
geheiben, sondern LIUFTF noch die Mahnung wegzubleiben. 51 VeTO

‚1011 SUNT manifesti peccatores, sed occulti, nNon potfesi Q1S pelien-
uSs , COMMUN10 denegarı Dotesi sacerdos, qul est
CONSCIUS Cr1m1n1Ss, occulte moOonere peccatorem OCCuUlium vel eilam
N Dublico generaliter NEe ad eNsamı Dominı accedant, ante-
Ju am de peccatıs poeniteant e1 ecclesiae reconcilientur.“

8(Ü) d,
3 SN Subditus mMeus LOr | occultus ] pefa eucna-

ristiam in tempore qUO enerer 21 dare euCNarıstiam, S1 NOMN oSSC
in peccato, Teneor ei1am el dare 1n peccato 1 peia d  a

peccaftfor ille eucharistiam DTO tempore, qUO NOn teneoOr ei minisirare,
In 4 dN dabo el eucharistiam.““

226 Iß sect.

Scholastik.
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art der Priester SCINC Beichtkenntnis Dbenuützen, 21n
Verbrechen, gegen, den aa der den Fürsten, VOel-

hindern? einen Keizer, der VOonN der Verbreitung seiner Irr-
ehre nNıC abstehen der SCINEe Mitschuldigen NIC NeNmLel

will, ZUr Anzeige bringen ” dari der ere S1C- ZUr außer-
sakramentalen Leitung seiner ntergebenen benützen?

BIS Der das Mittelalter hinaus W äarl nıcht klar und eindeu-
U1g 1mM Bewubtsein der Kirche, weder in der Te och 1n der
PraxIis, daß das Beichtgeheimnis en diesen Geboften, allen
Rücksic auft das Wohl des Staates und der Kircne VOI-

zugehen habe und keiner Weise ZUuU achtel des Önl-
preisgegeben werden urie Da SOWO viele altere:

eologen als auch Gründler??27, Kurtscheid und
Honore darüber ausiunrliic geschrieben haben, ist NIC

nÖöfig, och einmal darauf einzugehen.

Diese Darlegungen weısen, in Verbindung NT den tirüheren
Forschungen nach, ine W1e ange Geschichte die sakramen-
tale Geheimnispilicht hinter sich hal, und W1e schwer äal,

der klaren und folgerichtig durchgeführten Tre und
PraxIıs VON eu kommen. S10 hıetel geradezu Q1nN Mu-
sterbeispiel TUr die allmanlıche Entwicklung und Herausar-
beitung einer conclusio theologica, 21Nes Gebotes, das VONn

T1ISTUS TG ausdrücklich, sondern 1Ur iın einem andern e1mM-
geschlossen gegeben wurde. S1C ZeIg auch, W1e gefährlich
gerade 1 Sakramententrakta Ist, mit aprioristischen Beweisen
über die Anschauungen und die PraxI1ıs irüherer /7Zeiten eleh-
1eMN wollen. Das Dilemma PalmierIis: „ Wenn A1ie Kirche
1n Chriästi längere Zeoit INdUrcC unbeobachtet 1ehe,

machte S1C sich entweder eINeSs rTrIiums oder e1N2S Un-
gehorsams schuldig‘‘, muß schr vorsichtig gehandhabt WT -

den, WT N1IC alschen Auistelungen führen 501122%
Denn Lehren und Gebote Christi, d1ie TUr den christlichen 10
benswandel und das Seelenheil NIC unbedingt erforderlich
sind, hraucht Ja die Kirche NC aleich VON Anfang d E

kennen; genügt, Wenn S1C ihr in allmählicher Entfaltung
und Je ach den Bedürinissen der 7Ze1 bewußt werden. uch
hierin ZeIG sich die Fürsorge GOiies, d1e S1C leıtet und Inr
die Jewels notwendigen Erkenntnisse und Kräite zukommen
äBt

227 £Jber die Unverletzlichkeit des Beichtsiegels Archiv TUr
Kirchenrechtswissenschaft 1833 | 103

228 Vgl Umberg, (Anm. 555
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Vom Beichtsiegel ist der abendländischen Kirche DIS
Jahrhundert nirgendwo die Rede; auch WIr

erwarten und unbedingt daraut sprechen kommen WUur-
den, wird 0S cht rTwähnt iIne sirenge Notwendigkeit
SCeINZer Bewahrung WI1C CEUTEe rachtien die damaligen Ver-
hältnisse auch NC mit siıch. unachns wurden 1Ur die CI1-
mına capıtalia angeklagt und gebübt; da S1C meistens Öffent-
ich bekannt WäarTr auch ihre Anklage und BußBße Öölfent-
lich Das Ärgernis und die Gefahr, welche die Gemeinde
Uurc S1Ce erlıitten, sollte wiedergutgemacht und der er
Urc hre liebevaoalle Anteilnahme ermuntert un Urc inr

UnNtersiutiz wieerden.. Gerade dieses Gememschaits-
bewußtsein, das die Glieder des mystischen Leibes Christi
verband, spielte 1n jenmer Zeıt eine groBße und Irug nNniIC
wen1g dazu Del, daß das Beichtgeheimnis keinem solchen
Bedürfnis enisprach W1C Später, und daßb auch die geheimen
Cr1mina Capıtfalıa In der Öffentlic  eit gebübt und mancher-
rts auch Öffentlich der wenligstens VOTI en Gemeinde-
priestern angeklagt wurden. ES ist eINe Verkennung dieses
Solidaritätsgefühls und seiner formbildenden ra WeINn
Domin. Palmier1 Sagt „ Im Bußsakramen wird die un
das ieg in sSeiner aliur N1IC als Beleidigung der Ge-
meinde und der anderen, sondern als Beleidigung es C
gesehen???,“ Das erium hat die un mehr und inniger
als WIr auch als ränkung und Schwächung der sichtbaren
Gotftesgemeinde angesehen und das in der Art der Anklage,
Buße und Wiederversöhnung un 1Im ganzen 1LUS zZzu Aus-
TUC gebracht.

Ein och gröbherer Irrtum Wäar eS, W ennn einige eologen,
WI1C Franciscus Mayronis Min > dus ihrer
zeitbedingten Anschauung heraus CINC Olitentliche Beichte
VON vornherein tür ungültig erklärten, wie il sS1C das
Wesen des Bußsakramentes Sel

Seit dem beginnenden Frühmittelalte hatte das Öllent-
IC kanonische ubvertahren TOLZ des Widerstandes VIC-
lor 1SCHOTeEe und Synoden VON seiner irüheren Strenge sehrviel eingebüßt und wurde lImmer mehr durch die geheime
Buße erseizl, daß SCHAILLCDILC NUur och Sünden, die grO-
DES, allgemein bekanntes Ärgernis erregt nattien, Öfftentlich

229 TIractatus de poenitfentia (Romae 401
230 „„D5ed Numquid potest in publico ler1ı confessio ? DIco quod

NOoN, quoniam esi Conira natiuram 1ST1ius sacramen(tl; amen ubi
iudex COgnosCat ulle, potest lerl, sod amen HOM confessio Ta-
ntalıs.“ In
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gebübt werden mußten Uurc diese Entwicklung wurde
natürlich die Schweigepfilicht des Beichtivaters mehr in den
Vordergrund gerückt, und das Dekret des Konzils VON Kar-
thago NNg amı IMNMIMMENN. Dazu kam, daß eiwa
Vo 8 Jahrhundert die Beichte er Todsünden

und hald auch als Verpflichtung eingeschärit wurde;
dadurch wurde die Kırche oebenfalls genötigt, iDer das Beicht-
geheimnIıs reden, W as S1@ DIS ahın, Von dem eben CI -
wähnien anon und dem Dekret eOS Gr 459) abgesehen,
d12 hbesonders gear Fälle des kanonischen Bußveriahrens
eirafien, NC ge Wenn S1C Jeizt Von den Gläubigen
verlangte, alle, auch die geheimsten Todsünden dem Priesier

eIC  N, Mu S1C ilnnen uch Schutz Indiskretio-
Nern Hıeten und das Geheimnis gewährleisten. Deshalb irei-
ien denn uch die ersien Dekrete, die forderten, ungefähr
miıt den erstien. Mahnungen ZUr Beichte Qr schweren SUnN-
den Il und 1er beginnt die eigentliche Geschichte
des Beichtgeheimnisses, das sich 1Un in Jangsamer, aber
ständiger Eniwicklung voranbildet.

Was Man als Verileizung klar erkannte, hat Man jeder-
zeıt verurteilt und Destrait ber DIS der eutigen Auf-
Tassung W dr noch 21in langer Weg, aut dem 1el un eitig
gestritten wurde. Zuerst wurde, WI1 sıch Vo  _ ‚elbst
Sie die Pflicht, die Derson des Beichtenden und seine
Sünden geheimzuhalten, aufgeste und ihre Verletzung
untersagt. Die anderen Fragen, die später eingehend 01

wurden, sin.d DIS ZU  S Jahrhundert aum behandelt
worden; 1Ur einige wen1ge, in der Praxıis häufig vorkom-
mende wurden. hne gründliches ingehen aut Prin-
zıpıen besprochen. Was darüber gesagt WUrde, geht, VOoN
der kleinen Schritft des aniıiran ‚„„‚De elanda confessione“
abgesenen, er mehr gelegentliche, kurze Bemerkungen
Nıc NINaus ine systematische pBehandlung setzt ersi ach
em ersten Viertel des Jahrhunderfts ein, angeregt HTEC
die Entwicklung der Theologıe und besonders Urc den
Kanon des Laterankonzils, der ın den Vorlesungen der
Theologen und Kanonisten erklärt und durchgesprochen
wurde.

Von da nat Man während des ganzel Mittelalters viel
über das Beichtgeheimnis geredet und geschrieben. Einer
durchgreifenden ınd folgerichtigen Behandlung tanden a  S
och viele Schwierigkeiten 1M Wege, daß selbst Von

gesehenen Professoren Zweifel geäubßer un: Lösungen ;ge x
geben wurden, die uns befremden, WeNn WLr S1C VOIL den
eutfigen Erkenntnissen dus betrachten und beurteilen
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ZUu inrer Zeıt ahm sıch die ac anders dUuS; S1C standen
miıtien der Entwicklung un mußten sıch rst über viele
Voriragen klar werden, ehe SLC den Gegenstand und Ver-
pflichtungscharakter der Geheimnispflicht gründlic behandeln
konnten SO Wr die rage, welches Sündenbekenntnis
SIC ach sıch zZIe lange Zeıt schr umstritten?31., Daß ın
eZUg aul das Sakrament abdgelegt Semn. mu  @, WäalT allen
klar, aber sollte Cin ekenntnis hne CUue und Besserungs-
wiıllen und deshalb hne Auflegung einer Buße und ohne LOS-
sprechung auch 21n sakramentales seın und also eDentia ıımter
das Beichisiegel allen ? Weil viele das vernemten, amen
S12 Del mancnen Pflichtenkallisionen anderen Lösungen
als diejenigen, welche 0S auch darauft ausdehnten.

1nNe Haupfiursache des unentschiedenen chwankens VIC-
ler Theologen und Aanonisten und ihrer voneinander aD-
weıiıchenden Ansichten lag In der verschiedenen Art und
Weise, WIC S1C die Schweigepflicht e begründen uchten
Hierin ıst ebentalls eine Entwicklung VOT sich GgegGangen.

Wie Dei manchen anderen (G(eboten gab mMan unächst
W1überhaupt Keine Begründung oder deutete höchstens,

Gr und Hinkmar VonNn Reims???, mıiıt einigen Worten ‚,
daß ihre Verleizung die Gläubigen VON der Beichte zurück-
halten würde. Den Unterschie VON secreium naturale und
sacramentale hat Man DIS ZUu Hochmittelalter NIC
behandelt Tatsäc  MC hat Man dieses Ö  er gestellt; enn
über jenes würde Man NUıC ernst und eindringlich ge-
re und SCeINE Verletzung NIc schwer geahndet en
21 eingehend mıteinander vergleichen, INg erst
1Im Jahrhundert d[l, un die Te VOIN der natürlichen
Geheimnispflicht ist ZU eil rst 111 Abgrenzung VON der
sakramentalen systematisch ausgebildet worden. asCcC wurde
mMan sich dann darüber klar, daß der Priester sirenger VOoT-
pflichtet SOI als der rzt und jeder andere, der sıich kraft
sSeINEeSs mies zZu Schweigen üÜüDer CIn Secreium naturale
verpflichtet nat, aDer woher dieses Plus Verpflichtungomm und W1C 0S begründen 1St, WTr bis über das Mit-
elalter hinaus umstritten. Von der Art der Begründung hingann wıeder die Lösung der rage ab, ob das Beichtgeheim-niS, W miıt einem anderen 2@DO zusammenstöbt, immer
den Vorrang hat der NIC

251  71 Vgl neben den alteren Autoren dl d.

T  232 De divortio Lotharii regis; 125 634 Vgl AÄnm 49
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inige wollten jenes DIus da us dem bloBen Naturrecht, ohne
Zuhilfenahme eines göttlichen Gebotes, erweisen und gaben
verschiedene ınm eninommen TIun dil; aber e11ls W äreln

S1C ‚ernaup nıcht stichhaltig, teils üunrten. S1e, tür sich
alleın7 TUr einem gesteigerten secreium COM-

MISSUmM und nÖTLG in gewissen Fällen Ausnahmen.
Andere uchten den Bewels dus dem so1t dem Jahr-

hundert unzählige Male wiederholten Satz herauszulesen, daßb
der Beichivater die 1mM ramen erlangte Kenntnis NIC
als ensch, sondern als (G01t besitize?s: also unbedingt
schweigen MUSSC Deshalb ur S1C auch ach der all-
gemen, VON Bonaventura?>*, 1 homas? Ka] und
FrancıscCus de Victoria Dr (T angenommenen An-
SIC verleugnen und gegebenenfalls eiınen Eid leisten, daß
CT nichts W1SSEe238,

Das AÄxXx1iom, daß der Priester VON dem 111 der Beichte (G(e-
hörten keine Kenntinis habe und deshalb unbedingt We1L-
gen bewahren mMUÜSSEe, erklärten einige Theologen daraus, daß

235 Vgl oben AÄnm 40 102 113
234 [=®  21  d2 Q
23D
236

upp 11 d.
fessionem mortaliter peCccat, qula sacrı-35  evelans EL COM

legii inıurı1am iniert Salamento, CUIUS natiura osT ul confessor
nı SC1a ut homo. Ubi sCito Sig1illu confessionI1s obligare ita ad
secreium, ut nNu praecep{o, Nu. meTlu, Nu. V1 EXCUSari possif,
1mMo potfesi iurare nihil SCire, S1 de aliculus peccato quod in
Confessione tantum scit interrogeiur, Et sS1 interrogatus fueri1t,
ın Coniessione scliat alem iurium eCISSE, pofest libere ilurare go
nıhıl SCIO , sced NONMN 1n Coniessione NeC enetiur respondendo
addere 1ICC respondere secundum mentem interrogantis.” d,

(AÄAnm 205) unier „„‚Confessio necess.““
237 „„dSed quid Taclet coniessor, Cu interrogaretiur de peCccalo,

quod audivit in confesslone, possit dicere nescire r Respondeo
secundum quod S1C., Sed quid s1 COdaLur iurare? 1CO quod
pofest el iurare NesCcire, qula intelligiılur nesCIre OEXEL.
confessionem et S1IC 1Ura Sed Tac quod 1U1dexX vel praelatus

malıtia exigat d  av iuramenfium, SClam in confessione. Re
spondeo quod Coactus uret nescire in confessione, qu1a ntelli-

landum aut alıter quod pnossit dicere. Sedgitur s ,e nNesCIre ad LeVC
Conira S1 ef SCIre in Conessione, uraret um eIqO Cu  - luraft,

nescire 1n cConiessione, 1Ura falsum, quia Sunt contradictoriae ”
Kes ond quod NOMN unt contradictioriae Quila in illa negativa 1n-
telligiıfur CONd1LLO subintellecta, SCLIHCE uod nNon scıt talı modo,
quod possit illud dicerE, umma sacramentorum ecclesiae,
doctrina Franciısci rm 1cfior1a Pr (Venetiis

238 Das Wär das erstie Beispiel reservatio mentalis, auft
das die Scholastike sprechen amen, ohne allerdings diesen
Ausdruck gebrauchen und ohne naher auTt ihre Erörferung C11N-
zugehen.
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der onıten eigentlich nicht iınm, sondern Gott Deichte, der
Ja nichts verrate AÄndere gaben sich amı NIC zuirieden
und ıchien eınen Bewels mehr in der aiur de2s akraments
Vielleicht der erste, der eiınen solchen Versuch machte, W äl

der Erzbischoi Lanirank Von Canterbury (1070—1084),
der ınn ganz auf dem unzähligemal ausgesprochenen atze,
daß die Buße eine zweiıte aute sel, auiDaute iIhn. leugnet,
sagle Cel, WeTr das Beichtsiegel Dricht; enn WI1e der autife
die Sünden abgewaschen werden, muß S12 der Priester
auch 1M Bußsakrament als getugt und NIC mehr vorhanden
ansehen und annn also gal NiICcC menr davon rteden Jene
Zeil, die solche SCHÖNEN atze und S1C ausdeutete, als
ob S1IC N1IC NUur mehr der weniger zutreiffende Vergleiche,
sondern Ganzwahrheiten wären, hat dieser Erwels sicher
beiriedigt. ber ET WarTr doch nÖöchstens TUr die guie Boichten
SÜC  altıg; aniran. hat das ohl gefühlt und deshalb Del-
gefügt, da der Driester auch unbußiertigen Pönitenten
egenüber das Stilschweigen bewahren mMUÜSSE, 7

Chr gleichen, der Ja auch den as DIS zu Tode O1 —

iragen hat239 < LDieser Bewels WäarTr natürlıch och ungenügen-
der und gab denen Recht, die behaupteien, daß e1in Sünden-
bekenninIiıs hne Reue und Vorsatz ıund also Hne Losspre-
C CIn sakramentales SOI und deshalb auch eın sakra-
mentales Geheimnis verlange.

Derselben Schwierigkeit W äl C11M. anderer Bewels AUS der
aiur des Bußsakramentes ausgesetzl, den. der hli JIhomas

seinem Sentenzenkommentar vorbrachie. Bel ailen Sa-
kramenten, sagie CE, muß das außere Geschehen 21n Zeichen
dessen semn, Was in der tele VOT Sich geht; 1UNM aber eC
Goitt die un des demütigen und unterwürligen Pönitenten
Z also muß das auch ZUum Ausdruck kommen, und das ge-
chieht dadurch, daß der Beichtvater die angeklagte Sinde
mıt Stillschweigen überdeckt und verheimlic  240 Dieser
Hauptbeweis des eiligen TUr das Beichtsiegel ist mehr hlen-
dend als durchschlagend. Denn schon das zugrunde gelegte
AÄxiom bedari doch ;oOhl einer Einschränkung; NIC alles,

239 150, 628
240 S sacramentis quae exterius geruntur, SUnt {igura m’

Uuae inter1ius Continguni ; eT 1deo confess1o, qua QquIi1S sacerdoti
subMcit, S1gnum ost interioris [ subiectionis ], qua quIis Deo Subi1cıtur.
QUuSs autiem peccafum illıus, qul SUD11C1 per poenitentiam, egil;
unde el HOC oportet 1n sacramento poenitentiae significarl; el ideo
de nNecessitiaie sacramenti est quod qui1s confifessionem cele et tan-
quam VIOlaior sacramentı peccat qui | confessionem ] revelat.“ In
E O !
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w as hbei der pendung der akramente innerlıch geschlieht,
braucht einem darstellenden Zeichen SIC semn,
ern UUr inre rm und Materıe sind eın Zeıichen, das die
in der eele wirkende na irgendwie darstellt und bewirkt
Dies ABt sich aber auf das Beichtgeheimnis als irkung des
Sakraments NC anwenden. em würde sich dus diesem
Bewels, wenn SLIC  altig wäre, die Folgerung ergeben,
daß en Ööffentliches Bekenntnis N1e sakramental waäre, und
daß der Driester auch mit Erlaubnis des Beichtenden nichts
Adus der Beichte mitteijlen dürtite Tatsächlich ist das auch VOIL

NIC wenigen, mit der hne erufung aul diesen Bewels,
gelehrt worden?41, Ferner würde CI W1C der des l aniran
höchstens ür die reulge, mit der Absolutıon verbundene An-
age gelten und die Geheimnispflicht el den anderen egich-
ien keine sakramentale Sein; denn WeNl 211 Sakrament ZU-

ande gekommen ist, ann Ja das obige Axıom keine An-
wendung finden

Deshalb schr viegle Theologen diesen. Bewels Qent-
weder 1U als Kongruenzgrund angesehen oder umgeändert
der ganz beiselte gelassen und einem anderen den Vorzug

lle suchten 21n göttliches geltendgegeben. Fast
machen, Urc das die unbedingte Schweigepflicht anbe-
tohlen S;ei2ti2. on der Erzbischo{f Hınkmar Vonmn Reims

Von einem „Orakel des HI Geistes“ gesprochen“**, hne
aber anzudeuten, AUS welchem CX OT herausgelesen
hab Im Hochmittelalter astete Man einige Zeıit hıin und
her, DIS SICH schlieBlich eiıtaus die meisten eologen 1n
einigten, daß diese Schweigepflicht nirgendwo direkt VO  =

TISIUS geboten worden Sel, dab S1C aber in einem
anderen Von ihm erlassenen eindeutig enthalten sel,

S1C erklärten S1C als eine sichere „„CONCIUSIO theologica“.
S1e en S1C nämlich, iıner nregung des hl I homas
folgend, Adus der allgemeinen Beichtpflicht abgeleitet und
e1ıde als unzertrennlich zusammengehör1g aufgefabt; der
Dflicht der Gläubigen, alle, auch ihre geheimsten Tod-
sünden dem DPriester e1IcC entspricht ihr @C auf
seın unbedingtes Stillschweigen; das eine ist weiıt WIe das
andere?4t. Denn Sonst würden S12 VON dem Bekenntnis ab-
gehalten werden, und das Sakrament, das in der Kirche Von

241 ()ben
Kurtsche1id, 149, Honore, d

und Galtier, De paenitentia (Parislis
v4% Val 21931)
243 Anm 49
244 Vgl Anm. 100
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grundlegender Bedeufung und unersetzlich ist, würde vernach-
äss1ıgt und auft die Dauer überhaupt NIC mehr empfangen
werden. Deshalb ist d1e Verleizung dieses Geheimnisses NIC
NUur e1iıne un en CC des Bönitenten, sondern auch
21n akrıleg, eine Ehrfurchtlosigkeit das Sakrament,
das dadurch verunehrt und geschädigt wird Der Iho-
mas ann also das Beichtsiegel mit einigem C „de NC
cessitate sacramenti1“ nNeNnNnEeN, wWweil sich dus der allgemeinen
Beichtpflicht notwendig ergıbli. er omMm jenes 1US
Verpflichtung, das ber jedes „secreium commissum “ hin-
ausgeht und das, folgerichtig durchgedacht, der re
und Praxis ührt, die sıch allmählich in aufsteigender Ent-
WiC]  ung herausgebildet nal, daß nämlich das Beichtgeheim-
NS De1 ollisıonen mit anderen Geboten iImmer den Vorrang,
hat und unier allen Umständen gewahrt werden muß



Naturwissenschaftliche und geistesw1ssen-
schaftliche Psychologie.

Von Joseph Fröbes

Historische Übersicht.
Entwicklung des Streites Die traditionelle Psychologie,

die als Wissenschait aul Aristoteles zurückgent, WaäarTr 21n Tel
der Philosophie im (jeiste des Meisters enutizte S1C das De-
annn empirische Material In weıitestiem Umfang und

ann aul SCINC etzten ontologischen Prinzipien zurück, dıe
Soele und hre Fähigkeiten. Äm melisten agen inr die lebens-
wichtigsten Fragen die Geistigker de: Verstandes,
die reiner des Wiıllens, die sittliche Veraniwortlichkeit, eren
Bedeutung nNıe untergehen annn iınen völlig Auibau
versuchte VOTI einem Jahrhundert Herbarfi; indessen W aren

SeizZUNgenN willkürlich, auftseıne spekulativen Voraus
die Dauer befriedigen Oonnen ach der glanzvollen Ent-
wicklung der Phusik gte dem ‚eitgels mehr Z die
erfolgreiche naturwissenschaftliche Methode auch aul dıe Bsy-

dUuSs den Beobachtiungen mittels derchologie anzuwenden,
T heorien entwickeln Am 211 -Induktion (1eseize

drucksvoallsten das Fechner Urc Er wandte die
physikalische Methode, die vorzüglich beherschie, aut die
Seelentätigkeiten d  ) Beobachitiung, Vergleichung, CerMUuLuNgen,

Verarbeitung; Zunächst, WI1ICeExperiment, mathematisch
ahe 1ag, in den elementarstien Fragen, W1C hel der änglg-
keit der Sinnesempfindung VON den Einwirkungen der Au-
Benwelt Was anziehend wirkte, W äal die USSIC über
den Bereich der en allgemeinen Fragen wesentlich INaus-
zukommen, nach dem eispie der xakten Wissenschaffen in
angsamC] aber sicherem Fortschritt immer mehr RUC 'Tat-
sachen gewinnen, du>s innen (1eseize abzuleiıten, die
seelische Wirklichkeit immer Desser durchschauen und mit
Wahrscheinlichkeit VOrauszusagen.

Das ema der experimentellen Untersuchungen Wär D

angs ıunscheinbar. Auf die rage der Gültigkeit des Weber-
schen Gesetzes, der A  ängigkei Al Empfindungsintensität
VOIl der Stärke des physikalischen Reizes wurde eInNe? Ca

glaubliche Arbeit verwendet, deren Ergebnis 21n schr DEe-
eutendes War ber kam allmählich doch Ordnung 1n die
re VOMN den Eigenschaften der Sinnesempfindungen; die
Abhängigkeit VOIL der uUbenw wurde: quantitativ test-
gelegt Später man siıch die Bewältigung der NO-
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er Sinneswahrnehmungen, die Lokalisation der ehdinge
und die Geheimnisse des Sechraumes; aDer aucnh die K

des ] astraumes, der Zeitwahrneh-niger ertorschien Gebiete
mMUunNd und der überraschenden Entdeckungen reichen De-
wegungswahrnehmungen, die auch eute och Mittelpunkt
der Arbeit STC on vorher hatte Ebbinghaus 1n
2inem genlalen Versuch viele Gesetize Der die Assozlatflions-
bildung jestgestellt. Mıiıt ledem W al Mal TEILLC och
recht weiıt VO Kern des Seelenlebens, VO lebenbeherr-
schenden und ordnenden ıllen, VOIN den Gemütsbewegun-
gen, VOTIL der höheren wissenschaftlichen Erkenntnis und
inren Gesetzmäßigkeiten. Die übermäßlg konstruktive Psy-
chologie Herbarts doch wenigstiens der Pädagogik Tur
£inen ‘Teıl ihres eDIETES Anregung und rundsätze geboien.
Die CUC experimentelle Psychologie mi1t der phli0s0-
phischen Tradition keinen Zusammenhang; W ds UDer das
Wesen der Sooele edacht worden W.dl, gait 1nr als vage
Spekulation, Wl ihr erhaup bekannt WElr Mıt dem
aber, worau{i S1C einstweilen den achnruc inrer Arbeit egie,
ar TÜr die Geisteswissenschalfien, ur Geschichtswissenschait,
Rechtswissenschaft, eil USW nichts machen. EcS ist
begreiflich, daß die Anhänger der Geisteswissenschaiten
dem „Kleinkram“ verzweiılelten und sich selbst C1nNe Psycholo-
gıe auibauften, die das notwendige Fundament tür ihnre Wis-
senschait sein könnte entstand die verstehende der
geisteswissenschaftliche Psychologıe TÜr die Erforsc des
höheren Seelenlebens

ÄAllgemeine Darstellung der beiden Systeme.
Müller-Freienfels gıbt in einer schr lesenswerten kleinen
Schrift‘ eine SsSummarısche ers1i über die Leitsätze

Die naturwissenschafifiliıche Psychologie:
Gegenstand dieser Psychologie sind die Bewußtseinsvorgänge

DIe Hauptrichtungen der gegenwärtigen Psychologie, 31933
Die letzie Durchführung des Tre1ltes beginnt 1926 Man VOTI -

eiche die 1m folgenden öifter benutzt Artikel /} ©  ( r’ Z wel
rundrichtungen der Psychologie, ArchGsmtSYC (1926) ; Be

richte über „Erklären un Verstehen““ VoNn 11NS wandger, T1S-
m an Il, w al un pran aut dem nierna Kongreß
der Psychologie in Groningen Erismann, rklare und
Verstehen In der Psychologie, ArchGsmiPsych 55 (1926) ;
s Das Problem des psychoiogischen Verstehens, 19206 ; Bıuh=«
ker, TISEe 1n der Psychologie, 1927 Schmied-Kowarzi
Diltheys und Sprangers Verstehende Psychologie 1n inrem Verhält-
NIiS ZUrFr erklärenden Psychologie, ArchGsmtPsych (1927)
m anS, Über verstehende Psychologie, ZPsych 102 (1927) ;
Störring, DIie ra der geisteswissenschaftlichen und VOI -
stehenden Psychologie, rchGsmtPsych 58, 61 U, 62
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und ihr Zusammenhang SOWIE die Dispositionen und Vor-
des MAÖörpers Die Methode Ist VON der Naturwissen-

SC ıubernommen: Man aDstrahıer die Organg VO ch-
Zusammenhang, isoliert und klassıifizlert die Eleme WIe
In der Chemie, sucht ach formulierbaren (1esetizen WwI1e die
Phusik. ES besteht e1INe Ne1igung ZUr ÄAtomisierung und Moe-
chanisierung. Um (Jeseize Zu kommen, werden die B -
wußtseinsvorgänge den meBßbaren Taitbe  tänden der uben-
elt zugeordnei, W dsSs besonders qgut hei den Empfindungen
gelingt. Die Empfindungen gelten manchen 1 Sinne
Vonmn Hume und Mı als die emen QT übrigen seelischen
Orgänge; die Vorstellungen SsSind 1INre Reproduktionen, De-
griffe SINd ihnre Umiormungen, RIUNLE ihre Begleiterscheinun-
gen der Eigenschaften. Das Innenleben giit den OXIre-
mMeTrTen als eInNe Pein passıve Wirkung der ußben-
elt Man SUC auch die egriffe und Vorstellungen 1m
Gehirn lokalisieren. Die Ordnung des sgelischen Gesche-
hens ist Q11Ss VON auben bestimmt, 2Q11ls uUurc die Assozla-
tionen, deren en wieder VON der materiellen Grundlage
beherrscht ist Die Gesetzlichkeit ist sireng kausal, W ennn nicat

das Zielstrebe IST ausgeschaltet. istgar mech anistisch;
hbeim Willen die „Zielvorstellung‘ die Ursache des
folgenden (1eschehens. Wo mMan 1m Bewußtseinn keine vermit-
elnden lieder findet, setzt mMan unbewußte psychische 7ZW1-
schenglieder ein, Ä1e sich gewöhnlich körperlich denkt
Die 1E als psychisches uUuDSIra wird geleugnet. Die MO

ist ach Möglichkeit das Experiment und die mathe-
matische Berechnung. Den Yıilrzestien USATUC dieser enk-
richtu geben ESSEeTrSs OTLIe DIie naturwissenschaftliche:
Psychoilogıe Ööst das seelische Subjekt und semn Erleben 1n
FEFlemente auft und ihren kausalen Zusammenhang; S}  n

mac das Individuum Einer Summe VON Empfindungen,.
das Leben einem mechanischen etirieDe, das WITr kausal
erklären, aber nıcht verstenen; S1C S1eht VON ınn und 7Zweck
des seelischen Geschehens ah

Dem ST SO107 das Programm der 15 O©

schafiftlıchen Dsychologie in einer ehbenso exiremen.
Fassung ZUT E1Le anz KUrZ kennzeichnet Messer: Die
verstehende Psychologie weiß unmıtteibar VO Ich und SC1-
ner Stellunanahme; das Wollen mMac das innerste Wesen
des Seelenlebens au  7R Die Derson M! uns als en lebendiges
(Janze gen, das eigene Zwecke verwirklichen ill ES
trıtt gegenüber dem kausalen rklaren dus den Ursachen das
finale „ VOMN den Zwecken dus den Sinn verstehen‘ mehr her-
VOT Eingehender Müller-Freieniels: Man kann das SPC-
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enlieben ohne atomisierende Zergliederung versiehen, WI1I2
in der Menschenkenntnis geschieht; in begrei dann eıne
andlung dUuSs der anzhei des Charakters Das Bewußtsein
wird der Aubenwe NiCc untier-, sondern übergeordnei; aucn
L1n tarker auberer E1Z annn wirkungslos bleiben, WAenNnNn die
eEIEC anders eschäfti 1ST DIe Wahrnehmung ist NIC 21n
geNaduESen, Sondern eine subjektive Auswahl, woilür N1LcC
das zufällige Zusammenwirken der Residuen auberer RO1Z-
einwirkungen mabgebend IST, sondern VOT allem Iriebe, Ge-
ühls- und Willensdispositionen. Empfändungen und andere
Erkenntnisse Ssind die Oberifläche des Ich, dessen 1210 SICH
in I rieben uSW en Die Mausahıtät ist weniger WICHLG
als die Zielstrebigkeit, AdUus der INan Versie Das ich ist
R1NM: Eiheit, ach vielen in ubstanz, die sıch in Vermögen
gliedert. Das Experiment gilt 1Ur In kiünstlichen Bedingungen;
die richtige Methode Ist, das Secelenleben eODachien und
annn ın SeINeEeM Eindruck der seinen Wirkungen verstehen.

Die KEinzelsysteme beıder Psychoilogien. Die wirk-
ıche Ausführung ist selten adıkal W12 die Programme, SOM-
dern mischt in mannigiacher Weise Gilie  dGer Au heiden einer
Einheit

Die extremste Form der naturwissenschaitli-
LO 1ST d1e sensualıstische Assoziations-

psychologıie. So SInd Del Macnh die Emphindungen die 211 -
zigen emente:; Gefühle Sind imelist Eigenschaiten der Emp-
iindungen der SONStT Begleiterscheinungen, vieileicht in Q112]

Ebenso werden Wiılle und {riıebeireleren Abhängigkeıit.
auigefabht. Die materieli niedergelegten Assoziationen hbestim-
mMeNn das Seeglenleben Die Auimerksamkeit wird AaUuUs
der Konstellation (dem zufäiligen 7Zusammentreiien VON AÄsso-
ziationen) erklärt; eDenso die ahrmmehmung mıf VOonNn
Reproduktionen. Für da bearıffliche Denken WIra bisweilen
eInNne Allgemeinvorstellung aNngeNOMMe: (die oinst SCHON Bei-
elev widerlegt atte) Das zielstrebende Denken orklärt
Liepmann AUS „Obervorsielungen‘‘. Aifekte, Leidenschalften,
das Treie Handeln gehen Aauf Vorstellungen und iNre Geifühls-
iöÖONe zurück. 1ele dieser Grundsätze inden sich in den Al
teren Lehrbüchern vereinigt, W1C Del /iehen und Ebbinghaus.

Indessen dringen iImmer mehr emente AUuUSs anderen and-
punkten e1in nımmt un neben den Empfindungen die
Cjefühle als etwas Selbständiges d dagegen keine Willens-

eben der Assoz1liationelemente der eigenartıge egriffe.
ordert el einNe Apnperzeption, die oiwas miıt dem
iun hat och wird in der tieieren Erklärung diese Eigenart
NIC autfrechterhalten Die CEeIe ist Tür un keine Sub-
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SLanz, sondern die Wirklichkeit der seelischen Orgänge.
Bel ist das emotionale en das grundlegende, WOTrin
wieder die motorischen ustande und Strebungen das Dri-
mare seıen, die Ge{fühle das Sekundäre Bel ames sind
alle Bewußtseinserscheinungen aul das Ich bezogen; die Ziel-
strebigkel durchdringt alles, Empfindungen, Erinnerungen,
Gefühle; der 1ılle ist SOYar Trel TOIZzZdem gıbt 05 bei ihm
keine substantielle Identität 17 Bewußtseinsstrom ES ist klar,
daßb diese letzten Formen SCHON. WeIl außerhalb der mecha-
nistisch gedachten Psychologıe stehen, aber och innerhalb
der naturwissenschaitliichen. E1IN Hesonders wichtiges NÖ-
heres Element iindet wieder die experimentelle s

chologie (Külpe, Bühler)}: Man annn ccen hne Vorstel-
lungen denken; die Gedanken sind EIW.aSs Unanschauliches
Dieser radikale Gedanke SC{iZ sich TOTZ des Widerspruchs
der lteren (Gjeneration allmählich weithin uUurc LDIEe NCeUeTE

sSi ©&  () 1 legt besonderen Wert aul 21n weilteres
Element, die Auffassung der anzheıt, die NIC AUS den
Elementen auigebaut wird, sondern sich gegeben ist 1)Iie
Lösung VON ufgaben beruht aul Einsicht diesen
höheren Elementen STC reilich wieder die Forderung, daß
AUuUSs den Empfindungen sıch aut tein physiologischem Weg
(durch dynamische Wirkung der Nerventätigkeit) die Wahr-
nehmung DZW die körperliche Grundlage entwickeit, die
diese eindeutig gebunden IST; aiıthin wieder eine Überordnung
der Materie, Wa als unantastbarer wissenschaftlicher rund-
Saiz gilt. Im ganzen zelgt die Entwicklung der experimen-
tellen Psychologie d1e Ne1gung, vieles Brauchbare AdUuSs der
Iteren Psychologie auizunehmen.

Die ausgesprochensten Systeme der [a LE
schaitlichen Psychologie Ssind die VON Dilthey und
pranger. Dıie naturwissenschaiftlichen Sysieme, die @1
bekämpien, liegen Ze1IU1IC weit zurück; sind PeC mecha-
nisiische Formen, die das höhere geistige Leben och aum
miteinbeziehen. Die beschreibende Seelenkunde VOIN D il
tNey ill die Regelmäßigkeiten des oentwickelten Seelen-
lebens untersuchen, SCINC ruktur, Entwicklung und SPeiInNne
erschiedenheiten; daraus verstehen WITr das Menschenleben
Der Stirukturzusammenhang ist teleologisch. Die seelischen
1 atsachen sind nNıC vereinzelt und Von auben gegeben W1C
In der Physık, sondern Von innen, als ecalltal, als Jlebendiger
Zusammenhang. A übersetzt die SIr 1heo-
re InNs OnNnKreie Soc1ne Struktur- der geisteswissenschaftliche
Psychologie hbetrachtet die höheren seglischen Orgäange als.
sinnbestimmte Ganze Später wurde A darautf aufmerksam.
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daß auch die naturwissenschaitliıche Psychologie es  en,
Ganzheiten enandie Infolgedessen unterscheid: @T 1Un rel
Psychologien: die nıederste, physiologische sychologie mıt
ihrer Abhängigkeit VOT der Außenwelt; die der Zuordnung
ist 1er NIC sinnevident; ann die Psychologie der intenth0-
alen Sinneswahrnehmungen, Vorstellungen, Geifühle, Wil-
lenshandlungen mıT ihrer Beziehung auft die Gegenstandswelt;
hier nabe Man schon Sinnbeziehungen; ndlich die geistes-
wissenschaitliche Ysychologie, WOTrIn Bedeutungen ertabt WOI -
den; diese allein enthält ach ihm sinnvolle Ganzheiten, 211
wahres Verstehen Mit „Verstehen“ meıint pranger die 7u-
sammenhänge iInnvall auifassen, als Glieder in 21n
Wertganzes einordnen. Wir verstehen das pie des indes
NUur Wenn WITr seinen Inn eriassen. Er ınterscheide weiter
den objektiven C155 als die geistige Lebensumgebung; den
normatıyven IS als die ku  1  turethische Direktive, die aut
das wahrna Wertvalle hintrei  Dt Die seelische Entwicklung
ist das Himeinwachsen der Einzelseele den objektiven und
nNnormatıyven e1S AÄAnderswo nenn Verstehen das (1
iassen des sinnvollen Zusammenhangs 1mM Erleben und Ver-

des Menschen: terner das Eindringen den Wert £INOeS
geistigen Zusammenhangs. Teillc suchen die Menschen den
innn 1nres Lebens ın Verschiedenem. Deshalb die ypen-
psychologie der Lebensformen. Erismann weist darauf
hın, daß aut den (‚ebileten des Denkens, Fühlens und Wol-
ens das induktive Verfahren NIC ausreicht, sondern DE-
sondere 1NS1IC aNgeNOoMMenN werden mMuß

emente dieser re on sıch ın verschiedenen Dar-
stellungen der Psychologie. Um einige wenIige Beispiele
HNeNnNenNn, beiomn LT Inn der lteren Psychologie die Schule
Brentano den Unterschied VonNn Akt und Inhalt, der auch
schon Im niederen Soelenleben O1INe spielt Bel VOeI-
schiedenem Inhalt SOI der Akt des Emoindens derselbe ach
Stumpfi ist die Seele, Wenn S1C VON den runktionen und
Dispositionen verschieden Wird, erschlossen, NIC
unmiıtielbar gegeben 1pps erwarte nichts VON Experimen-
ien, sondern UUT VON der geschulten Selbstanalyse; die Seele ist
ihm eInNe Substanz; e1nNe SO1IC ist noiwendig ZUTr Erklärungder Bewußtseinserscheinungen. ach Le ist das
Ich in Faktor in allen seelischen Erlebnissen; besitzt dau-
ernde Identität mT sıch selbst ach diesen Psychologenkann mMan ) daß die Einheit 1m unmittelbaren Erleben
vorgefunden wird, Wenn auch NIC alle die Substantialität
der ——  B anerkennen. anche VON Medizinern ausgebil-dete Psychologien schlieben sıch 1er d WTln auch mehr
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ım ınn iner populären sychologie. Die Psychoanalyse
VON reud erklärt @s Uurc unbewußte Tätigkeiten des
Ich ach hbestim I reben und wecken, wobe!l OT DO-
kanntermabßben die der Sexualıtät als ‚OLLV maßlos UDer-
treibt Mehr 1 Sinn der Psychologie des pra  ischen eDens
erklärt die Individualpsychologie Von Cr die Störungen
des Verhaltens AdUus dem Stireit zwischen Machttrieb und ((Ie-
meinscha{fstrieb, also dus der VON 11m TEeUNC schr verein-
Tachten Zielstrebigkeit der eele Die weitschichtig
nomenologiıe Ist e1n System eigener Ar{, das der V1 -

stehenden Psychologie nahesteht und hauptsächlich durch
Wesensschau die psychologischen Tatsachen verstehen

Ähn-S11C DIie Absıcht geht aul Beschreibung, Analyse.
lıches findet sich scCHhOon in der en spekulalıyen Psychologie,
IUr daß diese die Spekulation mıt den Tatsachen inklang

bringen SUC während die Phänomenologıie Vieliac Vel-

angt, daß die Psychologien ihre Ergebnisse als sichere Grund-
lage der eigenen Forschungen anerkennen.

Die gegebene Darstelung der Systeme ordnet S1C ZUu

Zweck des Verständnisses der Kontroverse in ZW @1 große
ager. Man dar aDer nNıC vergessScCh, dab die naiur-
wissenschaitliche Psychologie (die experimentelle Psychologie)
Ur in dem Prinzip 2300080 IST, das Bewußtseinsleben in
all seinen ÄAbhängigkeiten eriorschen, terner TUr die
Beobac  g auch das Experiment verwenden, MÖG-
lich iST, und ach der ‚OGgl1 der Induktion auszuwerten.
Was den angeht, errsc große Verschiedenheift,
Von der außersten IMUu der reinen Empfindungspsychologıie
bis ZUT Anerkennung der nöchsten seelischen Orgänge und
ıhrer igenar(%, er manche Vorwürite einer
gewissen Zeit berechtigt, wurden aber in der Weiterentwick-
lung gegenstandslos.

il Die Streitpunkte zwischen den beiden
Psychologien.

Einige erireier der verstehenden Psychologie, WIe Dilthey,
behaupien, das gegnerische System SCe1 wissenschaftlich VOl-

e SCI gäalr keine wahre Psychologie; ach den späteren,
WI1C pranger und Erismann, ist wenigstiens NIC die
vollständige sychologie, sondern bedart der EFrgänzung uUurc
eıne andere Psychologie, weil den höheren seelischen
Vorgängen NC gerecht wird. Um ZULC arnelr kommen
und Wiederholungen vermeiden, ordnen WITr NıC ach
den Autoren (was Örring In vorzüglicher Weise tut), SOTNM-
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dern ach den Grundgedanken der Einwürte ın übersichtlicher
Ordnung. Wir besprechen die Einwendungen die Me-

der Induktion, die rage ach dem wahren Gegen-
Sian der Wissenschaft, die Besonderheiten der geistigen
Leistungen, nalich den behaupteten Gegensatz zwıschen Er-
klären und Verstehen

Die NMethode der naturwissenschaftlichen sychologieist, WIC INa OIt Sagt, die einseitige naturwissenschaftliche
Induktion, die dem pSYUCHISCHEN Geschehen cht aNgemeSsecCh
SC1 ach Dilthey SINd die Tatsachen der (G(eisteswissen-
SC VON innen gegeben, werden als eala erkannt, haben
einen lebendigen Zusammenhang; das es T1 aber in
der Naturwissenschaft NIC Indessen ist das 21n nter-
schied 1M Gegenstand; ist aber NIC sehen,
dieser Unterschie: im ateria die Gleichheit der Methode
ausscCNANlie eIWas VON innen der außen gesehen wird,
919 Realität der Erscheinung SL, annn doch In Deiden
Fällen beschrieben, zergliedert, klassıfiziert werden; 0S kann
in seiner Abhängigkeit VOnNn anderm Geschehen ıuntersucht
werden, Wäas eben die eiNOden der Induktion eisten Wie
Nan ach diesen £IiNOCden einwandfrei teststellen kann, daß
die ewegung des gschosses die Ursache für die Zerstörung
ın der getirofenen Mauer IST, annn ach gleichen Me-
thoden geiunden werden, da gewisse Erkenntnisse Ge-

der Strebungen kausal nach SICH zıiıehen. In Fällen,
dieser kausale Zusammenhang schon unmittelbar 211 -

leuchtet, IST aiur eInNe besondere Induktion überflüss1g; aber
O1t ist das NıC der Fall, WIC die Gegner selbst zugeben.

Wenn Dilthey den Atomismus angreıft, der die Elemente
v1e geirennte AÖörper behandelt, während S1C doch
Abstraktionen Sind, ist das ein rıchtiger Einwand
ein1ge altere Autoren ber SCANON un lehrt, daß die
seelischen emente, WIC die Empfindungen, Abstrak-
LioNsSprodukfe Sind. Dieser Einwand I1 also Nıc das We-

der experimentellen Psychologie, sondern 21nNe Vorüber-
gehende rm Ebenso WäarT US 1n Fehler alterer Autoren,
alle seelischen Vorgänge aul Empfiindungen zurückzulühren;
21Wa die Geiühle, W dsSs schon un NIC mehr Lul; der
die edanken, W dasSs die Denkpsychologie verbessert hat Je-
entalls sSind diese alschen Zurückführungen NIC. der —
perimentellen Psychologie wesentlich egen die T
ilis, der dUus den Assoziationsgesetzen alle Zusammenhänge
bleiten wollte, wiıird mit eC eingewandt, das rkläre N1LEe
die Noiwendigkeit, die manche Gesetze zeigen, ebensowen1g
das en 1M Wollen ber die Voraussetzung olg NıIC

Scholastik.,
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bung und Vergleichung verlangt. Ausdrücklich erklärte 19920
die euische Gesellscha tür Psychologie, daß die experimen-

Psychologie auch die höhneren geistigen Funktionen des
Denkens, der Sprache, der Willenstätigkeit einbegreilfe, ebense
die (jebiete des künstlerischen, sittlichen und religiösen Le-
bens pranger leugnete den Wert der pSsycCchophysischen
AKenntnisse TUr die eigentliche Psychologie. Indessen Wln
die Mörper aul die ee1le wırken und darın die ersten un
wichtigsten Kenntnisse einleiten, W dS doch atsache
annn ist sicher eine Angelegenheit der Psychologie, diese
Wirkung und ihre Ursache jestzustellen, die Abhängigkeit der
Eigenschaften der Empfindung VON den Eigenschafiten der
körperlichen Einwirkung bestimmen. Denn VOnNn irgend-
einer issenschaf mMuß diese Beziehung doch behandelt
den, und aCcC der Physik annn NC Seıin abzuleiten,
W ds körperliche Ursachen auberhalb der Körperwelt bewiırken.
Wenn Dilthey d1e Annahme psuchophysischer Dispositionen
Verwirit, sprechen dıe Tatsachen Ygeyen inn; in den (G(e-
hırnverleizungen Sind diese Einwirkungen bewiesen.

Erismann verlangt neben der experimentellen Psychologie
och eInNe einsichtige Psychologie; verweist aul die Bsycho-
;ogle des ichfters, des Menschenkenners, die doch NIC auf
der experimentellen eruhen Örring aniwortet Die Hsycho-
logle des ICHLEeTS 1st eiIne Vulgärpsychologie, ohl heu-
ristisch Von Nutzen SeIN kann, aher TUr sich keine allgemei-
1eN (ijesetze leifert Erismann wiIirit der experimentellen BSyY-
chologie VOTlTL, S1C vernachlässige eS, die Ethik, el ogik,
Weltanschauung zugrunde egen Indessen gehört NIC
in die Psychologie, die dUus psychologischen Gesetzen
abzuleiten, ebensowenig die Ogl dus psychologischen ua
sachenwahrheiten. Die Ogl wiıird S1C Teulc W1C jede Wis-
senschait, zugrunde egen Dagegen wırd S1C Von anderen
Wissenschaften 1M allgemeinen abstrahileren, solange S1C Ce1ine
reine Wissenschafit der Bewußbßtseinserscheinungen und ihrer
Gesetze bleibt; daß S1C auch sıttliıche und religiöse Erschei-
NUNgEN untersucht, O den Prozeß der Bekehrung, SOoweiıt
das uUurc ihre erreichbar ist, en WIFr schon gehöFür das Ungenügen der experimentellen Psychologie
wird besonders auf gewisse hohere Leistungen hingewiesen,denen eiwas ntituitives steckt, das der prosalschen In-
duktion unerreichbar erscheint. So 21 Für das Ver-
ständnis des remden Seelenlebens genügt keine Ableitung dUus
kausalen Gesetzen, sondern das wird unmittelbar geleistet,indem Man sıch 1n den anderen hineinversetzt und die Zu-
sammenhänge Von innen durchschaut Demgegenüber Ööst
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AaUSs dem esen der naturwissenschaifitlichen Psychologie und
ist Cutfe VOIN den melisten aufgegeben

]ieier grei der Einwand Erismanns, der die Methode
der Induktion selbst triffit ach Hume und Mili wird der
Zusammenhang VON Ursache und Wirkung NIC verstehend
erfabl, el ST also uneinsichtig; die Induktion Deruht also auf
blinder Erfahrung. Mıiıt C antwaoritielt ÖrrMNnNg Die
1011 stellt NIC WI1C Hume Irrg meinfe, bloB zeitliche
Folgen iest, sondern ach der eutigen ‚Ogl auch kausale
eziehungen. Wır können dUus den psychologischen Geseizen,
die WITr kennen, das menschliıche Verhalten erklären und
voraussSagen. Aber, Sagt IMNaN, 0S q1D% emplrische eststel-
lungen, die TOiIzdem notwendig sind, daß Orange
zwıischen Gelb und Rot 1eg W1C gewinnt Nan das Urc
Induktion? Indessen C1INE erklärende Wissenschaf ist NIC
notwendig aul 1NAUuU  1VO atze beschränk Auch. die Phusik
deduziert bisweilen dUls Hypoihesen olgerungen und prü
nachher deren Richtigkeit. 1Ine Erfahrungswissenschaift 21
NauU.  1V, weil S1C auch Indu  Jlonen Denutzt, NIC weil S1C
koeine anderen Veriahren als Induktion verwendert. Im Vorge-
nannten eispie des Orange en WIr zunächst die r'iah-
TunGg, daß mMan bloß Farben, die zwıschen Feinem Gelb und
Rot liegen, Gelbrot der Orange nennNT£; daraus Olg öühne
weiteres, daß jedes Orange zwıischen den teinen FEndiarben
(1jelb und Rot liegen mMuß Ähnlich ze1igt MLr das Anschauen,
daß C1in gesehener ATre21s VON einem Dreieck verschieden IST;
habe ich die Begrıiftfe VOIN Krels und Dreieck rtkannt und ın
ıner Definition 1Nre egriffe jestgelegt, seche ich, daß nOoTt-
wendig jedes Dreieck VO ÄreIls verschieden SCeInN mMuß

Mıit CC Sagl Erismann: hne ı1n Drinzip, das Ale O11 -
zeinen nhalte uifabt, käme keine Einheit in das Secelen-
en Das ist NIC WI1e 1n T1iLIKEeTr meıinte, 21nNe Metaphysik
schliımmster Sore, sondern e1n zwingender Schluß, den scChoan
James tfür die Eintac  21 des Ich geltend mMaCc Gewöhn-
iıch behandelt INa diese Folgerung allerdings nicht 1n der
empirischen, sondern in der philosophischen Psychologie.
ber ein Hindernis, S1C auch Del Behandlung der Icherkennt-

nN1ıCcC
nNISsS ın der experimentellen sychologie einzuordnen, hbesteht

Der Gegenstand der modernen sychologie sind nicht
DIoB die emente; sondern alle Bewußtseinserscheinungen,
es Psychische in weitestem Umfang, mıiıt Einschluß dessen,
was seiner Erklärung in rage omm und insoweit
diesem WeC 1en CWI1 mussen deshalb auch die Ele-
mente aufigesucht werden, weil das die vollständige Beschrei-
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Heymans den intutiven ProzeBß 21n psychologisches ele-
mentares Experiment aul Wenn uns die andlung eines Ca

dern überraschlf{, S() tellen WIFr uns deren Vorausseizungen
m andern möglichst VOTL, rleben S1C ach und ge
acht, D annn uns eine Neigung einer ahnlichen and-
lung auftaucht, WI1C WITr Sie 21m andern ecben gesenen. ES
1eg mithın keine Deduktion VOT, sondern eın unmittelbares
Schauen, in Von-innen-Erifassen. Der Zusammenhang wird
nN1C in SsoIner Notwendigkeit eingesenen, sondern einiach
erfahren. reilic ist e1ine solche Erfahrung och keine WIissen-
schaftliche Erklärung, sondern höchstens der AÄAntfang dazu.
Um weiter Zu kommen, mussen WIr mıit anderm vergleichen,
Uurc upo ergänzen. Aber das ist keine RUC PSyY-
chologıie, sondern NUur 1in methodisches Hilfsmitte.

Allgemeın Wwelst Erismann aul manche Eigenar des Den-
Kens, Fühlens und ollens hın, die iln eine höhere Psycho-
Ogie ordern äBt Ihre Untersuchung äBt manche richtige
Bemerkung anerkennen; aber ihre Erklärung gent nirgends
über den Rahmen einer vernünftig verstandenen experıimen-
tellen Psychologie hinaus. Es 1 oiWa In der Erinnerung
ist die vergangene Empfindung Gegenstand meines gegen-
wärtigen Denkens, und ZW äalr unmıtLelbar Örring gelang
eS, diesen Tatbestand durch experimentelle Untersuchung
autizuklaren Da stand die Grundlage der Erinnerungsgew1b5-
neit darın, daß sich die Irüheren Wahrnehmungen und Ur
e1ile mit ihrem innıgen Zusammenhang aufdrängten. 1
erschien manchmal die Reproduktion CULLC vermittelt, als
Stellvertreier des irüheren Erlebnisses der als SeInNe Wiır-
KUng; hisweilen WTr auch der Eindruck da, das vergangene
Objekt ıummıttieibar VOT sıch en ES 1eg nahne, dab
etztern Fall die tatsächliche Vermi  ung 1Ur zurückirat DIie
experimentelle Psychologie HÄält sich muthin NIC HloBß den
erstien INdruC sondern vermaQ ihn uUrc nter-
suchung auf anderes zurückführen. LIe andere geltend Gge-
machte atsacChe, daß Vorstellungen in beliebigen Verschmel-
ZUNGgen nNıE den ınn des Begriifes wiedergeben, widerlegt NUur
den Sensismus, der ZW dl ange iın der experimentellen BPSy-
chologie herrschte, aber ihr NIC wesentlich ist, W1C die In
ihr enistandene Denkpsychologie beweist

Aus dem illensleben wırd angeführt: Wir schauen hier
die Verbindung VOII Ursache und Wirkung VON innen 1er
1eg eine wahre Beobachtung VO  FE Das Verursachen wird
nirgendwo Sonst unmitielbar erfaßt als 1mM WillensentschluB,
dessen Wesen die Aktivität ist Da die experimentelle Psycho-
‚ogie diese Grundeigenschait des ollens selbst wieder ent-
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CC hat (Äch, ichotte), 1eg eın Grund VOT, neben S1C
ine weitere Psychologie seizen. Der ille, el
weiter, grei in die Zukunit; WITr verstehen diese irkungs-
WEeISe, enn WITr undern unS, wenn einmal diese Wirkung
NIC eintrı amı wird OollenDar behaupitet, daBß UNSs die
Verursachung der eigenen Handlung Uurc den eigenen Wiıl-
ensakt INTULELV gegeben sSC1. Örring weist auft die induktiv
erkannte Vermittlung hın: Der Willensaki wird alt als Ur
sache der Betätigung auigefaßt, mehr, je tärker der
Willensentschluß Wäl; miıthın liegt dieser Auffassung In Wirk-
IC  21 eıne Induktion zugrunde. Der gleichzeitige subjektive
Eindruck des Hervorgehens der andlung aQus dem
ist eine Ilusion, weil mMan VON den realen Vorgängen nichts
weibß In der lat ist der ergang VO  - Wollen in dıe Aus-
Tührung der richtigen Gliedbewegung eher ein natiurliches
Geheimnis nNeNNel, WI1C SCHON die alte Psychologie duS-
drücklich anerkannte; erst der modernen Physiologie und BsSy-
chologie gelang CS, diese Auigabe issenschafitlic lösen

Als Eigenart des Gefühlslebens, die eine einsichtige PSy-
cChologıe iordert, Dringt Erismann VOT: DIe unmittelbare Ein-
SIC Ze1g d1e Zugehörigkeit Von eiunlen uınd bjekten;
schon Del den Empfindungsgefühlen, och mehr Del asthe-
tischen eiunlen ber diese Behauptiung annn man
siıch Oocnh etiwas wundern; 05 cheıint Ja nıiıchts offenbarer, als
daß der Zusammenhang Del den Empfindungsgefühlen —
verstanden bleibt Daß Bıtter unangenehm ist und Suß an dge-
nehm, weıiß mMan dUus der gewöhnlichen Erfahrung; den Iun
S1C Man nıch  p eın; den kausalen Zusammenhang erkennt
man, WI1e bel den asthetischen efühlen, daraus, daßb jedes-
mal AdUus diesenm CI1IZ das Gefühl enisie daß bei Jängerer
Einwirkung, größerer Stärke des Re1izes tärker isT; also nach
den Regeln der Induktion Wenn ın anderen Fällen, W1C
Deim Willen, die Intentionalıtät des N einsichtig ist, da
WIr NıIC wollen können, ohne eIWas wollen, haben
WITr da eine direkte 1NSIC Das ist ein Tatbestand, der
durchaus in den Rahmen eEiner Erfahrungswissenschaft a
ebenso WI1e das Einsehen, daß AdUus verstandenen Vorder-
sätzen die Folgerung siıch ergibt.

uch Jaspers INg einen annlıchen Bewel  5  Q für die igen-
der versiehenden Psychologıie: Daß der Angegriffene ZOI«=

NIg wird, der Betrogene mißtrauisch, dafür ist das Ver-
ständnis vident und NIcC weiter ableitbar Diese Evidenz
wird ohl bel Gelegenhei der Erfahrung wonnen, aber
NıcC NAUKILV dAUuUS ihr bewiesen Er qgıD% dann L diese EV1L-
denz beweise nıcht, daß In en einzelnen Fällen sich be-
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wahrheite Hıer annn Man sıch gewl1 ber e1ine Evıdenz
wundern, die auch Versagen kann; alur wWware das Wort
Vermutung der wahrscheinliche Annahme sicher imehr
aiz rMgens liegt hier, WIC SCAON Cr ausgeführt, die
IiNdu  1Ve Grundlage WITrkKlıc ahe Man verseizt sich
cben in den Angegriffenen hinein und verspürt annn
unmittelba Del sich selbst, W dsSs daraus TO1gt. Wenn auch
SOIC aälte wenige Sein möÖögen, annn Man NAUKILV VOI-

allgememern, weil der unmittelbare NSCHAIU des ents  iehen-
den es und die Abhängigkeit der Siärke den Zusam-
menhang hewelst ES kommen da diıe Differenzmethode und
die Methode der Abstufiung der Induktion iın eiraC e1ine
unmittelbare Evidenz ist NIC Dewılesen

Allgemeiner weist Erismann aul gewlsse Erfahrungen Von
höherer geisfiger Tätigkeit nın Der Dichter erkennt unm!ıl-
telbar den Zusammenhang Seiner atur; deshalb kann OT

beständig eue DPersönlichkeiten entsiehen lassen. Hier
1eg die Erklärung in dem irüher beschriebenen Sichhinein-
Verseizen Ähnliches ist Sdd'el, WEn der (Jeschichits-
schreiber e1ne Bersönlichkeit erfabt; N bildet annn C1INe Hy-
pDotihese dUus dem ihm ber die Persönlic  e1it ekannten;
diese wıird dann Urc das hinzukommende ater1a Q115
Destätigt, 211s auch verbessert; das ist 21n durchaus rationales
Veriahren hne geheimnisvolle Mechanismen.

Der Phänomenologe behaupitet bekanntlich, aul Iun 21N@S
der weniger das Wesen der Orgänge schauen,
eiwa der Auimerksamkertr der des illens In irkliıchkeit
handelt 0S sich da eine psychologische ‚e1StunNg, die
greiibar ist Der ille, die allgemeinen Eigenschaiten soal-
her Prozesse erkennen, reproduzler zugehöriıge Fäle,
üund dus ihnen leitet Man das (emMeiINnsame ab DIie H0-
friedigung Der diesen Erfolg erweckt annn vielleicht die
Täuschung, 0S handle sich eine 2Zistung einer höheren
wissenschaifitlichen Dignität. egen diese Evidenz sollte DO-
enkKliıc machen, daß die Ergebnisse de verschliedenen Phä-
nomenologen siıch Näufig widersprechen. ach Örring STC-
hen S1C weit hinter denen des empirischen wissenschaftfilichen
Denkens zurück, IMan das C der Verallgemeinerung
rsti beweist und die achprüfung der anderen Forscher MÖG-
ich mMacC

Der Unterschied des Erklärens und erstehens
er Gegensatz der naturwissenschafilichen und der geisiesS-
wissenschaftlichen Psychologie wird OTt wiedergegeben durch
die Worte erklärende und versiehnende syCNologie. Versuchen
WIT, den genauen Inn dieser Stichworte dus den ÄuBßerungen
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der verstehenden Psychologen gewinnen. rklaren annn
Man auch physikalische Zusammenhänge der in der BSy-
chologie dıe Abhängigkeit der Empfindungen VON dem phy-
sikalischen ReIiz, der W ahrnehmungen von den reproduzierten
Vorstellungen; verstehen wurde vieliac der höheren PSy-
chologie zugeeignert. wird der Unterschied verstanden,
daß beim rkKklaren dUusSs der Ursache die Wirkung abgeleitet
wird (an and der gewonNnneNenN eSCIZE das kau  ale rklären;
dagegen werde Delım Verstitehen dus der Wirkung, die einst-
weiılen 1Ur ea als /7Ziel vorschweD(i, die andlung, die
Inr iuhren wird, begrifien. Mıiıt diesen Angaben wIird uNs

‚eichtier sein, Urc die Verschiedenheiten der folgenden Be-
schreibungen hindurchzusehen.

Das aren wird ziemlıch übereinstimmend auige-
taßt ESs 1st nıcht 1in DLOBes Foeststellen VON Tatsachen (eine
Beschreibung), sondern ihre Ableitung, Lnr Voraussagen enti-
weder AUS den aufbauenden Bestandteilen der Aus kausalen
Geseizen Hauptsächlich . an den letzteren Fall wird gedacht.

SUC die Psychiatrie die Abhängigkeıit der psychischen
Prozesse VON den verletzten Hirnteilen; heißt CS, daß eD-
er Stofiwechsel den hypomanıschen Menschen 1ervoar-
bringe. Der Einzelvorgang wird AdUuSs dem (1@eSeiz oerklärt WI1e
In der Physik. Erismann IUgtT heli Das rklaren leitet NIC
das Handeln dus der Persönlichkei ab; dringt N1IC in die
dahinterliegenden ra eın Nun, die Persönlic  il
ihren Eigenschafien und Kräften wird ach dem allgemeinen
Kausalgesetz dAdUuSs den Wirkungen erschlossen, NIC intulLv
rtkannt etiwa 21n ensch als das esen, das unier solchen
Umständen dieses en. urteilt, wıiıll Wenn Man die
bekannt gewordene Persönlichkeit ann als Ursache ihrer
gesehenen Handlungen auffabt, also die Handlungen AdUus der
igenar der Persönlichkeit und der Situation VOoraussagtl,
1eg doch ach den gegebenen Definitionen 1n Fall VÖO:  -
kausaler Erklärung VO  — enDar omMm die Unstimmigkeit
aher, daß 21n anderer Gedankengang 1er eingreift, der das
Begreitfen des Erschlossenen der höheren, verstehenden PSy-
chologie hbehält

Das Verstehen, ©1 C5S, erfifaßt den Inn einer and-
lung dus ihren erkannten Motiven Man versieNnt, daß 21n
Kaucher aul einmal utihört rauchen, wenn Man weibB,
daß RT sich seiner Gesundheit vorgeno mm hat
Dann Versie mMan die andlung Adus dem Lebenstrie Eın
ethischer Wert wird angestrebi, weil OT als erstrebenswert
erscheint. Normen und Werte sind Sachen des Verstehens,

mMan annn AdusSs ihnen die andlung verstehen. Eın Ver-
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stehen wird auch darın gesehen, daß 21n Denken sich ach
seinem Gegenstand Ichtel; deshalb annn Man das Aui-
ireten einer solchen Erkenntnis verstehen. Es wird da ;ohl

den Wahrheitswer e1iner gültigen Erkenntnis gedacht, der
die Persönlichkeit ZUTr Beachtung des Gegenstandes drängt.
Das Neue gegenüber dem rklaren besteht also darın, daß
eine gewIlsse Aufeinanderfolge nıcht eiwa tatsächlich als
kausale olge festgestellt 1st dann ist AUS kausal abge-
leitet, kausal erklar  > sondern daß mMan gewissem ınn
den inneren Zusammenhang begreift, daß mMan sS1e
ach das O1g Das liegt nämlich VOT, WEeNn mMan diese
olge als zweckmäßig tür das Wesen rkennt Dann VOI -
STICe mMan den Zusammenhang. aß Suüß Lust WEeC STC
Nur als atsachne test, Man verstie NIC Daß der etiro-
gene diesen Menschen MLDIraulsc wWird, ist TUr ihn
zweckmäbig, weil 0S ihn 1ın der Zukunft VOT Schaden ewanrt:
diesen usammenhang Versie na  S Der gewöhnliche
Sprachgebrauc ist ler bekanntlic weilter; man nenn e1n
Begreifen, Erkennen, Einsehen allgemeın e1ın Verstehen, auch
WEelNn sıch einen kausalen Zusammenhang 1ı1ande
der das hauen einer elatıon

Besonders EAaCNTE werden hier dıe Erklärungen VvVon
C  () ach 1nm ©1 Verstehen geistige /Zusammen-

änge als Sinnvoall aulitfassen in eZUug auTt e1in Ganzes, SCeI
21n Erkenninissystem der 21n Werisystem. Innn halt, W ds ın
einem logischen der eiınem Wertsystem ST Die Erkenntnis
ist Sinnvoll, weiıl der Inhalt auch tür andere da IST; die Hand-
lung ist sSinnvoll, Wenn eiıne gültige 1NS1C be!l ihrem Zu-

Man Verstie die Irıebe desstandekommen eteiligt ist
Menschen, Wel1n INa weıb, Was S1C intendieren. Man VOI-
SIC. die Wertmuittelstruktur Der WecC der eıle einer Ma-
schine wird verstanden N dem Gesamtzweck und den tech-

wel ichnischen Bedingungen der Verwirklichung.
den Sinn dieser Definı:tionen erfasse, cheint auch nier ım
Vordergrund stehen, daßB CEINEe solche Ableitung , Vel-
standen“ heißben soll, die AdUSs dem Ziel eines Organges
dessen Tatsächlichkeit erwartet, begreift. Das psycholo-
gische Verstehen verlangt ach pranger eın Sichhineinver-
seizen In das Verstehende aliur muß mMan Umwelt und
Persönlic  eit schon einigermaBen kennen. Es ist kein Ein-
tühlen miıt diesem Verstehen gemeint, 1n anschauliches
Nachbilden, sondern eın Erkennen. Man stellt, 21 eS, die
Phantasie auft die ONKrete Situation und die Persönlichkeit
ein, ist 21n Deduzieren. Das Totalbild wird mıl der Zeit
besser rkannt, aber nNıe vollkommen
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pranger wirit Ziehen VOTlT, daß die gedrückte ımmu
der jJugendlichen dUus den Geschlechtsdrüsen erkläre Das
gehöre NLC In die Psychologıie; auch erkläre NIC das
Einsamkeitsgefüh und den Radikaliısmus der Jugend Er selbst
gibt dann später eiıne Erklärung dus den sexuellen egu
Es ist klar, da) diese wieder auf die Drüsen zurückzuführen
wären, W das Spranger NIC bringen will, NIC auf PpNyY-
siologische Tatsachen zurückzugehen. Sicher ist die Erklärung
tieier, die eine weiter zurückliegende Ursache aufiweılrsen ann.

Selbstverständlich behauptet die verstehende Psychologie
NLIC mMan könne alle seelischen Zusammenhänge reın
chologisch durchschauen. Scehr häufig ist ja e1in Zusammen-
hang tür das Bewußtsein N1IC vorhanden der wird gar 21n
alscher angegeben. wird e1in posthypnotischer Aufftrag
mit einer erdachten Begründung rklärt, da mMan die rIC  19
nNıC we1ib. Es gıbt freisteigende Vorstellungen; HO1 eilexen,
Hei Denkeinfällen, Wenn Mal VOmM einem Gefühl überrascht
WIrd, erlebt man das Auseinanderhervorgehen nıch Es gibt
psychische Wirkungen körperlicher Ursachen, WI1e die
schubweise Charakterentwicklung in der Dube  tät der den
Wechseljahren. Der einheitswahn des Melancholischen wird
VOIl ihm selbst falsch verstanden. Für vieles ist d1ıe Vor-
geschichte maßgebend, W das NIC durchschaut wIird. Gewıiß
steht Sicherheit über die allgemeine Vernünftigkeit des.
enschenlebens uch ist Verstehen auft kurze Strecken
möglich, WIC 1mM Zweckzusammenhang, zwischen OLV und
Willensentscheidung. ber amı wird NIC die Rea-
11a ertiaßt (Roffenstein).

findet die Darstellung Sprangers ungenügend. Der
Zusammenhang VonNn Kausalität un Finalıtät 1m Erleben der
andlung zeigt, daß der Unterschie Von rklaren und Ver-
stehen der verschiedenen Betrachtungsweise ESSC
Zusammenhangs liegt Die verstehende Psychologie ist da-
ach 1Ur ein Teil der Gesamtpsychologte. In der Tar; SPIZ
Man eiwa den Fall, daßb man eine schwere Arbeit sich VOI -

nımmt, weiıl S1C groben Nutzen verspricht, ist die kausale
und tinale Ableitung gleich möglıch. Nac  n der inalen treibt
der vorgestellte spätere en moralischer Weise (final)
ZurTr Wahl d  } äBt S1C als angemeSSCH verstehen; der Kau-
sale Zusammenhang im selben Vorgang steht darın, daß
der eist, der den Nutzen erkennt, den Willensentschluß in
sich selbst hervorrultt. Hıer wird also derselbe objektive Zu-
sammenhang ach ZWeI verschiedenen Betrachtungsweisen
beschrieben Solange WIr auf geistigem Gebiet bleiben, anr
S NıC ? daß die kausale Ableitung minderwertig
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ist brigens gibt auc pranger später daß SCHON

kommen NıC erst der eNKWE ıthın ÄäBt sıch eu
de1ı Wahrnehmung der (jegstalten sinnvalle Beziehungen VOT-

die Eigennatur der geisteswissenschaitlichen sychologıe AUuUSs
dem hıer durchgeführten Gegensatz des kausalen Tklarens
und ınalen Verstehens NIC menr rechtiertigen Was MT
eC jesigehalten werden kann Ist der Unterschie: des
lıchen 1nd des rationellen Bewußtseinslebens wonach mMan
schon en Zeılten die Psychologie eingetent hat nder-
SEITIS galien 21 Gebiete IMN als 110 der O11NeN (1esamt-
psychologie

Folgerungen
DIie vorausgehende Einzelbesprechung hat vigle WenNnn

auch NIC alle iSs der Vertreter C111 ge-
sSsonderten geisteswissenschaitlichen Psychologie als nbe-
rec  O] nachgewiesen Was Man berechiigterweise

der allgemeinen Psychologie en 1ll amı
S1C Grundwissenschaft er Geisteswissenschaiten SOI WIO

die Physik TUr die Körperwissenschaiften 1sT annn hne
Schwierigkeit Gesamtdarstellung der Bsychologıe
verein1gt werden und muß 0S Wenn diese Wissenschait
vollständig ll Um das Gesagte zusammenzutfassen
Die Einwendungen die der Induktion WIder-
sprechen den Forderungen der Logik Induktion ist die GeE=
gebene Methode TUr alle TatsachenwI  enschaiten die dUus
den Jatsachen Gesetze DEesoNders Kausalgesetze ableiten
und diese verallgemeinern wollen Natürlich 1ST das NIC

versiehen als ‚ollten den JT atsachenwissenschaiften die
rationelien eihoden der Deduktion ausgelassen werden
der als OD verboten SCch die Helationen vorliegender Be-
‚griffe entdecken und intultiven rieılen auszusprechen.
uch die Physik schlieBt ja alle d1Lese eihoden en Te1ILIC
dari das CSsSenN der Induktion ILht ach den sensistischen
Vorurteilen VON Hume und AMiill ausgelegt werden sondern

W1C CS den eutigen ogiken allgemein aNgenNOMMEN
1sST Eın Absirahieren der Elemenie dus den gegebenen Kom-
plexen ist natürlich rlaubt ja geboten vorausgeseizt daß OS
diese emente NIC Ssubstianzartigen Dingen vergröbert!
Wenn der Neueren Psychologie das Experiment duls der
Naturwissenscha herübergenommen worden iIst die anz-
leistung VON Fechner legt darın keine Materlalisierung
der geistigen Welt SonNdern UUr IN erfeinerung der Beob-
achtungsmethode ESs werden die eobachtungstfäle NIC
TSsL abgewartet sondern planmäßig herbeigeführt dus den



NaturwI1ss. und geisteSwIlSS. Péychologie
scheinbar widersprechenden Ergebnissen wird ach den 10=
gischen eihoden das wahre rgebnis abgeleıitet. Übrigens
1st der och überwiegend Ergebnis der gewöhnlichen
Beobachiung.

DIie Gegenstände der Erfahrungspsychologie, auch der Ca

perimentellen, SinNnd NC bloß die emen  9 iwa die Emp-
findungen, und NIC bloBß deren Abhängigkeit VON den kÖör-
perlichen Vorgängen, sondern alle Bewußtseinserscheinun-
gen ıs 1Nnau den OChHNsSien Nur W äalr die experimentelle
Psychologie nNıIC SOTOT imstande, dieses (jebiet
bearbeiten Dazıu kam, daß bel dem anfangs herrschenden
Sensismus die igenar des Verstandes- und Willenslebens
noch NIC erkannt wurde. nNsoiern die Gegner urch-
N recht, die Einschränkung der Psychologıe aut die SINN-
1C Erscheimungen bekämpien. ber daraus dari
NıC geschlossen werden, daß die niederen seelischen Vor-
gang NIC In die Psychologie gehören, sSsondern NUl, daß

WırS1C in das Gesamtsysiem rCHhÜGg einzuordnen sind.
sahen schon, daß dıe heutige experimentelle Psychologie
die Einschränkung der wissenschaitlichen Psychologıe auft
das experimentelle ater1a oder aul die niederen sinnlıchen
Erscheinungen verwirit.

DIie Behaupiungen, die die Sondereigenschaften mancaer
geistiger Prozesse befionen, WI1C die Transzendenz der Er-
innerung, die Intentionalıtät, die unvergleichbare igenar der
Denktätigkeiten, d1e unmittelbar Erfassung der Kausalıtät
1mM Willensakt, Sind ihrem Inhalt ach Zu groben Teil De-
rechtigt. S12 beweisen aber bloB, daß gewissen spelischen
Vorgängen Sondereigenschaften zukommen; bel den KÖör-
PeIn ist 0S Ja auch NIC anders. Es verlang das NUur, daß
bei der Beschreibung diese Eigenarien SOrgfältig festgestellt
und bewıiesen werden.

Der behaupftete Grundgegensatz VOIN rkiaren und Ver-
stehen CerWIies sich als 1ine erschiedenheit der DO-
trachtungsweisen, die sich NIC gegenseitig ausschlieben, SIN

ern ceher Tordern, WeNn auch TUr die wissenschaitliche Do-
trachtung hald die eine hald die andere näher 1eg
den selhst in der 10logıe 21 Betrachtungsweisen eben-
einander verwendel; aulg ist die finale die ersie, mehr orien-
tierende, die antreibi, die kausale aufzusuchen uınd dadurch
die Erklärung vervollkommnen. verwendete die alte
Tierpsychologie in dem Nachwels der „inneren inne  <d beides
Das esiehen de Gedächtnisses wurde dUus den Tatsachen
abgeleitet, WeNn eiwa der und seinen Herrn wiedererkennt
und den Erfahrungen entsprechend an  e daneben aber
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uUurc den finalen Zusammenhang, daß das Gedächtnis dem
1er notwendig ist, seın Lebensziel, d1ie Erhaltung seiner
selbst und der Art, erreichen. Mıiıt diesen Fesistellun-
gen erledigt siıch die Behaupiung 1  euUs, die experimentelle
Psychologıe mit ihnrer Behandlung der Abhängigkeit der SO O —

ischen Erscheinungen VO AMÖrper, SC1 überhaupt keine BPSy-
chologıie; gewl WäarTr die Psychophysi! Frechners, die
dachte, 190908 eın kleiner Ausschnitt dUus der Gesamtpsychologle,
aber immerhin eın Teil Von ihr der NıC vermbt werden.
kann, INan auch die niederen Bewußtseinserscheinun-
gen und ihre Gesetzmäßigkeiten erforscht

Zur rage der Verschiedenheili der Psycho-
logien. pranger unierschlie zunächst HE1 och ungenu-
gender Kenntnis der damaligen experimentellen Psychologte
eine Psychologie der emente und 21ine Psychologie der
Strukturen, weich etztere die geisteswissenschaftliche DPsSy-
chologie sel; NUur S1C erkenne die höheren seelischen Vor-
gänge als sinnbestimmte (1anze. Später eriuhr ei,; daß auch
schon in der niederen sychologie Strukturen vorkommen,
nämlich den intentionalen Sinneswahrnehmungen, Vor-
stellungen, eiuhlien und Willensentscheidungen, also, WI1IC
CT nennt, Sinnbeziehungen Nun schränkte OT die gelstes-
wissenschaftliche Psychologie aul die Kenntnis der edewu-
Lungen 2in also das begriffliche Denken); dort gebe 05 alleın
SsSinnvolie anzhnel der CIn Verstehen amı rücken die
dunklen Ausdrücke de Verstehens, der sinnvaoallen anzZ-
heiten allmählich in den bekannten Bereich des inte  uellen

Bel dieser gelstes-Lebens 1M Gegensatz zu SCHSIUNVEN.
wissenschaitlichen sychologie handelt 05 sich ann eigent-
iıch NIC mehr eine gahlnz gesonderfte Wissenschaf C
ern UT en Teilgebiet der Gesamtpsychologie. üller-
Freienfels Z1e als Schluß Aaus seiINer Übersicht Das ea der
zukünitigen Psychologie SC1 ;ohl die harmonische Verein!l-
GUNg der Helden rien der Psychologıie, der erklarenden und
der verstehenden. Nur cheint ihm die Verwirklichung eu
och NIC möglıch. Örring urteit nach seiner eingehenden
Besprechung er gegnerischen Einwände optimistischer: DIe
Forderung einer geisteswissenschaitlichen Psychologie auber-

Diehalb der naturwissenschattlichen ist NIC bewiesen.
naturwissenschaftliche Psychologie, die NIC bloß Psychologie
der £emente ist, sondern auch der höheren Erscheinungen,
behandeit auch dıie Erscheinungen des Denkens, Fühlens,
ollens, d1ie sittlichen und religiösen rl1eDnNısSSe Sie wird
schon jeiz in vielem den Forderungen der Geisteswissenschaf-

gerecht und ann och mehr werden.
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Die wirklichen Teilungen innerhalb der BPsy-
chologi1e Wiıe in jeder anderen Wissenschaft können
selbstverständlich auch dus der Psychologie wichtige Gebiete
getirenn dargeste: werden; eiwa das Gedächtnis der
die Wahrnehmung der auch C110 daraus, WI1IC die Te VON
den Gesichtswahrnehmungen, die schon VOT Jahrzehnten
Helmholtz un Hering in meisterhaften Abhandlungen dar-
stieilten Das ScCHA1e NIC dUS, daß die Gesamtpsychologie
ihr ganzZe>s Gebiet als eine Einheit zusammentTabit, W1e auch
die Phusik Tut Schmied-Kowarz empfiehlt als eine
oODerste Teilung die zwischen Tatsachenerkenntnis ınd Not-
wendigkeitserkenninis; die eiziere der die Wesenserkenntnis

eIiwa nıt der Phänomenologie Innerhalb der
empirischen Psychologie SO1. die natürlichste Trennungslinte
dort, CAie Bedeutungen beginnen; das cheide Ja auch
.das tierische und menschliche Bewubisenmn; 1M ljeizteren
wird die Intention auch aul Ab  S  traktes gerichtet; dazu gehö
die Denkpsychologie, das Lernen ahsirakter ‚egMNIte, Diese
Teilung, die auch pranger DevorzZugt, ist nichts Neues; S11
enispricht in eiwa der CN Teilung in SPNSILLVECS und ratio-
nales en Nur ahm diese Tellung in der alten iradiıtionel-
len Psychologıe Qas Gebiet der Psychologıe ın welterem Um-
fang; S12 nloß bel beiden eılen uch die ohilosophischen
Fragen ein, während die Teilung sich hıer Hloß aut die Er-
fahrungspsychologie beziecht

Die wichtigste Teilung ist zweiftellos die uletzt angedeu-
tete zwıischen Ger Erfahrungspsychologie und der spekula-
tiven, philosophischen. DIie erstiere, die naturwissenschaftliche,
posilive der auch emmDirische, experimentelle hat, Wie 1n die-
SC  = Auisatz S häullg gesagt, die Beschreibung der so.211-
schen orgänge in möglichster Veollständigkeli, dıe Ge  eize
und Abhängıigkeiten, ımfassend als möglich, zu egen-
sian ber S1C begnügt sıch inıt Gen näachstien Ursachen auf
körperlichem der seelıschem Gebiel; eiwa, welcher O1fe
des körperlichen ReIizes die Verschiedenheit des Farbentones,
der Intensität, der räumlichen Verteilung 1 Gesichtsbild ont-
spricht. Wiıe der Körper außerhalb der innerhalb des Or-
ganısmus Del der Hervorbringung der Empiindung hbeteiligt
ist, 919 als Vorbedingung der als Ursache der als 1tur-
sache der eele, das untersucht S1C cht Die philosophische
Psychologie dagegen mMac bei dieser (Gırenze N1IC halt, SOM -
ern untersucht Nun weiter das Wesen der ee1le mıt seinen
Wesenseigenschaiten, ob ausgedehnt der einfach, abhängıg
der unabhäng1g VO Körper, ihr Entstehen und ergehen
der aber ihre Unvergänglichkeit, die Grundkräfte der SP0-
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lenarten SOWIEe die vorübergehenden Dispositionen, ererbie
öoder erworbene, die Realbeziehung ZUuU Körper Daß diese
Fragen VON gröbter Bedeutiung sind, auch 1Ur die praktische
Lebensgestaliung, nıiıcht OD Tür die Weltanschauung, DO-
mer man leicht DIie alte Philosophie schied diese beiden
Gebiete och NIC voneinander, WI1e S1C auch TUr dıe
Naturphilosophie N1IC Lal eutfe trennt IMan die reın
pirische Wissenschait VOMN der philosophischen, abDer iın dem
SInn, daß die eiziere durchaus auf den Tatsachen beruht,
die die erstiere festgestellt nat

Wenn ach dem esagien die verstehende Psychologie
ihre Hauptiorderung NIC hat durchsetiz können, WäarTr

S1Cihre emu ın anderer 1NS1IC NIC iruchtlos
W die Erfahrungspsychologie, ihrem gesamten rogramm
ımmer mehr erecht werden, sich NIC ml den SiNnN-
lıchen Vorgängen zuirieden geben, sondern auch dem
Bedarti der Geisteswissenschaiten genugzutiun und immer
mehr die allgemeine Erfahrungspsychologıie werden, die
S1C ihrer Definition ach SCIN behaupfet



Gemeinnutz VO Eigennutz.
Die sozijale Leitidee 1mm „Iractatus de bono communı“

des Fr. Remigius VO Florenz (T
Von Dr. Rıchard Egenter assau).

Die staatspolitische Entwicklung Europas in der jüngsten Vergan-
genheit stellt auch die christliche Sozialphilosophie VOT Neue Pro-
eme. Insbesondere Dbedari die traditionelle Grundlehre VoO  S Ver-
Nältnis des Individuums ZUL Gemeinscha ZWäär koeiner wesentlichen
Änderung, aber doch der Überprüfung un Ergäanzung, da das alt-
veriraute Begrifisschema Individualismus—Kollektivismus N1IC mehr
vollıg die moderne Problematik z umMSpaNnnehn VermaaY.

Bereits die Begegnung mMI1$ den Gedankengängen S5Spanns
hat ja in den er  zten Jahren In dieser Kichtung anregend gewirkt.
In manchem en sich cben die ronien verschoben. Gegenüber
dem en Sozialismus WEr der Hiınweis au den Ewigkeitswert der
Einzelpersönlichkeit noftwendig, eren Wert und C den Rahmen
des Nur-Staatlichen sprengt. Die dadurch veranlabte Beirachtungs-
methode hie überirdischesHie staatlich-irdische Gemeinschai{t,
Einzelschicksal, bot ın der en Fronistellung eine genügende
Grundlage IUr die dem Christen  iUum enisprechende Bestimmung des
Verhältnisses 1m Grundsätzlichen, Darg aber doch die (jeiahr einer
gewissen individualistischen Trübung in sich, weil die heiden Re-
lafe in verschiedenen Ebenen esehen und darum mit ungleichen
Mablbstäben wurden. Sobald mMan 1Un einem pann g -
genüberstand, mMu dieser Mangel eiztier methodischer arhei
1n der Fragestellung sich hemmend bemerkbar machen.

Hier das uch Von C ÜT Z AÄn-
laß weilerer Klärung und Vertieiung geben 0C ist ZWäar die
Diskussion darüber NIC abgeschlossen, oD das, W as uUrz als tho-
mistiische Grundthese herausstellt, iür den Menschen aDsolutie Gel-
tung hat Oder ob die Beifrachtung des Menschen als e1l der Ge-
meinschait oeben [IUFE Teilbetrachtung ist Für uns hier genüge der
Hinweis, erstens, daß die bei Thomas jedenftalls nNäufig indende
These 39  onum OMMUNeEe mel1us osSt HOonO Ss1 utlrumque AaCC1-
platur ın eodem genere”,  a Urc die 15 Wen1g Deachtete Be-
dingung des ‚In eOodem genere“ e11nNe are Problemstellung bietet
Staatliche Gemeinschait irdisches Ich mit irdischen Aufgaben;
übernatürliche emeinschaf übernaturlich erhobene und jen-

Individuum un Gemeinscha De1lim IThomas Von quin(München 1933)
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SeIts gerichtete Persönlichkeit. Zweitens, daß Thomas da, WO CT

die Gemeinschait dem Individuum überordnet, icherungen G1Dt,
die gerade gegenüber modernen Gedanken  ängen WiCchHi1g sind:
Die vernünitige Einzelperson 151 innernalb des ihr übergeordneien
COMMUNE Tur den Aquinafen Dars principalis, eren Aufhebung
esen und Fortbestand des omMmMuNle selbst innerlichst berühren
WUurde. ESs SCl auch noch bemerkt, daß die thomistische These, ob
S12 Nun Tür Thomas aDsSsolufie Geltung habe oder N1IC m1T den
kirun  inıen aristotelisch-thomistischer Metaphysik nicht unvereıin-
bar Se1in düriftfe, Wenn iNnd  n Was Z vielleicht hätie <larer
herausheben dürien sich 21 VOrTr Augen hält, dal die Ein-
ordnung des vernünifigen Ind1ividuums in die Gemeinschafift, S21
auch die OCHNsSie Gemeinschait des VEQZ HNM coelorum, und amı
die nterordnung e1ıner subsistenten PRPersönlichkeit unier ein War

reales, aber UUr unpersönliches Sinnganzes, unier ‚eın SUDStanz-
artıges Sein?“‘, 1LUFr dann berechtigt 1ST1, Wenn diese Gemeinschait
selbst letztlich estiimm ist durch ihren Abbildcharakter gegenüber
einem eizten al We dem bonum SCPUAFA-
IUuM, Gott, dessen unendliches Wesen selbst noch in seinem,
als olches unpersönlichen, nachstien geschöpflichen ADbild, de  °
üuübernatürlichen Gemeinschaif, WeriLivoa widerstrahlt, dalß dieses
COMIMMUNEC den Vorrang VOT der begnadeten Einzeipersönlichkeif
beanspruchen dari. S0 bleibt auch bei konsequenter, antilndividua-
listischer Überordnung der Gemeinschaft über das geschaffene Ich
der christliche Personalismus gewahrt

Wie Uun auch die Kurzsche Deufung des hl "Thomas 1n ULNSCTEr

rage beurteilt werden mOge, jedenfalls mMuDß VOIL Interesse sein,
WwI1e die Schüler des AÄquinaten ın eZUg aul die Überordnung de:
Gemeinscha gedacht en nier diesen Chulern hinwiederum
en besonders Fr. Z die Auimerk-
samkeit. aul S1ICH. Er War wohl 21n Lehrer Dantes und hat nach

abm die gedankliche 1 und Klarheit SEeines AMeister
mI1T brennenden Interesse IUr die politischen un wirtschait-
lichen Interessen seiner Zeit, insbesondere seiner Heimatsta Flo-
reMNz verbunden?. Unserem Problem widmet ET ein  ©  n eigenen TraXk-
tat?, der nach rabmann „einer naneren Untersuchung wert“ isto,
aber eine solche noch nicht geifunden hat Er SCe1 die Grundlage

Y Vgl hierzu die vorsichtigen, klaren Bestimmungen V. Hil-
S! Metaphysik der Gemeinschatt (Augsburg 168 Rr

Mittelalterliches Geistesleben (München 261—356 RE
m110 1r0.aml , der Schüler des Ml Thomas und Lehrer Dantes
Vgl bes

Florenz, 1bl Naz Cod O4/1{() ONV. OPPDF. O
Tractaius de DOonoO COoMMuUunNI Fratrıs Remigil Florentini Dr

; a: C 366
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der Iolgenden Untersuchungen, die TEe1NC noch der Ergänzung
dus dem Gesamtschrifttum des Florentiners edurien Grabmann
selbst hat bereits eine umfassende Darstellung der Anschauungen
des Autors angekündigt. Für uUNsSeTrTe Zwecke mag der Traktat
alleın genügen, zuma OT 21n reiftferes Werk des Kem1gius darzu-
siellen scheint6®. Bei sSeiner Bewertung wird man Ireilich die starke
praktisch-sozialethische Tendenz berücksichtigen, die gewissen
Überspitzungen verleiten kann und wohl auch verleitet hat

Wir geben zunächst e1ine Übersicht uber den Traktat und VOeT -
suchen anschlieBend Auiffassung VO  —x dem Verhältnis Indivi-
duum—Gemeinschaft umreißben

Thema des Traktates ist ‚Bonum OoIMmMUunNe praeamandum eSst
Dono particulari.” ESs handelt sich 21 Tur den Verfasser NC

ei1ne eın theoretische Untersuchung, ondern n ei1inen eindring-
lichen ahnruf Se1iNe Zeitgenossen. Biıtter eklagt OTr die völlige
Zerrüttung des Staatswesens ın sSeiner eimat Florenz Die Straben
siınd entvölkert, die auser menschenleer, Arbeitslosigkeit, „„Ban-
kensperre“ uUSW.,. „Florentia mutatia est. ın Flerentiam  4 oder
sprachgeschichtlich 21n Kurilosum !! AÄus Florentia ist Fırenze
geworden. „Gallici en1im, quando Timus vel alıquid allu etidum
transıf, dicunt EF1! Fı! obturantes SUaS, quod 1C1 quall-
IUs eior ostT iste !“ (T T

Dalßl Gemeinnutz VOFr FEigennutz gehe, soll also ewlesen werden.
Zunächst Urc Autoritätsbeweis und Beispiele. Mıit Zeugnissen
aQUuSs der HI1 Schrift des Iten und euen Bundes beginnt em1-
Qg1us 1a aran schlieBen sich Aussprüche VOIN Heiden, Arı-
SLiofieles und ( i1cero ( Iolgen Beispiele dus der geschöpf-
lichen Welt, iın der der (UHLOF naturalis, anımaliıis und rationalis
waltet 7°b—097vb), selbstlose Diener des Gemeinwohls aus der
heidnischen Antike (T 97/“b—098'b), aus dem en und euen
Testiament (f 8v%b—099r und dus der Welt der christlichen Hei-
igen ( 9r'b—99va ziehen AÄuge des Lesers über.

aran schlieBt sich der tüur hier ın eiracC ommende
Teil, ın dem die Leitidee des JIraktates Urc ratiıones erhärtet
werden soll Remigius sucht die Begrüundung:

Ex pnarte obiecti Fünierlei wIird VON en natiurlıcher e1Se
geliebt Das bonum ın Communl, das pulchrum, das CS55C, CUuSs
und die beatitudo. Bel diesen Tünt Begriffen VersSuCcC 1Un der UTlLOr

em1g1us itiert in ihm bereıits seine beiden größeren Abhand-
lJungen B modis rerum“ (T 1017a) und „Contra talsos ecclesiae
professores““ 105va).

Scholastik. 4
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zeigen, dal jeweils das COMMUNE mehr als die Dars damıt
übereinstimmt und arum mehr geliebt werden muß (T 99va—100va).

Ex pyarte subiectt. er 1e das mehr, Was mit ihm
verbunden 1ST. Das anze ist aber dem e1il mehr verbunden als

(T
100va)
der eil sich selbst, weil Ursache des e1uls ist Ergo

Fx pnarte IPSLIUS (MOFIS.
Die SINe qua nn er Liebe 1ST die Erkenntnis

der eil als Teil das anze Dbesser als sich se1lbst erkennt, liebt
CTr mehr (T 1.)

D) Causae, die als Motive den Menschen ZUTE Liebe Dbewegen:
Virtus, corporalis delectabilitas, temporalis utiliıfas, similitudo. Auch
1eSC Motive sind jeweils im OMMUMNNC mehr gegeben als im Indivi-
duum und veranlassen die gröbere 1e ZUr Gemeinschait (T
DIS 102'bD)

unireF pnarte eftectuum AMOrLS. 1eSC Wirkungen sSind
amantiem CUu: ama(fto, muLua inhaes10o, extasIis, Zelus, CONSEeTVare

amantifem. Sie mussen bei der 1C ZU) ommune ın höherem
ra vorhanden sSe1ın als bei der 1© einem Einzelwesen
(T 102'b—1  ra)

Ex parte SI@ENOFUM AMOrFIS. uch VO den Anzeichen der
Liebe inspecti0 (auifmerksames Interesse), oboediftio, laboratio DZW.
aborIis oleratilo und elargitio substantiae exterlorls gult das oben
Gesagte (T 103.ab)

aran schlieben sich inwäande un ihre OÖsungen, die IUr das
Verständnis der Anschauungen Autors ZU e1ıl VON Grü-
Ber Bedeufung sind (T 03°b—1067a).

Die den skizzierten Gedankengängen zugrunde liegende Liebes-
lehre Ist die thomistische?. Mıit Thomas hat Remi1g1us die beiden
Hauptquellen gemeinsam, die Nikomachische und des e
Dionysius De diviniıs Nominibus ; verwendet ne jede selbstän-
dige Verarbeitung) die thomistischen Termini und die thomistischen

nicht psychologischen)Grundgedanken VON der (metaphysischen,
Ichbezogenheit er Liebe8, Von der er 1eDE zugrunde liegenden
un1ı0 similitudinis, Wesensverwandtschait zwischen Liebendem
und Geliebtem? USW., ohne dal sich 1m oinzelnen immer teststellen
lieBße, w1e weit utLor dies adaus Thomas und Ww1e weill AaUus

den ihm mit seinem Lehrer gemeinsamen Quellen geschöpit hat

Val dazu Arbeit Gottesfifreundschaift. DIie re VON
der Gottesireundscha in der Scholastik un Mystik des 11602 und

Jahrhunderts (Augsburg IT
il

d. if.
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Die auBßerlich vielleicht eIWwas schematisch anmutenden Darlegun-
YZehl des em1g1us enthalten TOLZ der Anlehnung an TIhomas se1lb-
ständige, NIC| unbedeutende edanken, die VOT em den nti-
individualismus noch schärier betonen. Wenn dazu auch das Zeit-
bedürinis nla gab, SUC die ım Rahmen im wesent-
lichen wissenschaitlichen Abhandlung un N1IC eLiwa eit-
predigt gehaltene Arbeit UNsSeres Autors doch dafür philoso-
phischen Beweis anzutretien. Erschwert wird das Verständnis der
Anschauungen des Florentiners dadurch, daß wahllos bald von
tolum—pars, bald Von Individuum und Gemeinschait spricht und
die Tür ersieres Begrifispaar gebrachten Beispiele, die vielfaCcC VOII
einem oI1uUum 1m ınn einer iın sich geschlossenen, subsistierenden
Ganzheit nandeln, ohne Einschränkung ZUTE Bestimmung des Ver-
hältnisses VON vernünitiger Derson und Gemeinschait eiINSEeIZT. Wenn
INan auch die Geltung dieser Gleichsetzung N1IC DTeSSCH wird,
dürite doch methodisch richtig se1in, die Vo Geliung der AUSs
dem allgemeinen totum—pars-Verhältnis tammenden Argumente
solange anzunehmen. als der utior S1C nicht selbst oinschränkt
oder doch offensichtlich 1n eingeschränktem ınn gebraucht. Leider
mindert diese Unklarheit den wissenschaitlichen Wert der kKemigla-
nischen Gedankengänge.

Das um als olches ist aCciu exsistens, besitzt eın esse
simpliciier. em1g1us Dringt iın diesem Zusammenhang das Bei-
spie]l VOIl Körper und Hand, also VOIl einem physisch völlig gee1in-
ten OoLUm 1eSs wird 11UM ohne Einschränkung ZU Beweis des
Themasatzes eingesetzt10, Man wird, WI1e betont, daraus keine

10 F GOvb „Quantum uLem ad ertium, 1d ost quanium ad
OSSC Sequitur idem, quod dictum est dupliciter : RPrimo quidem,qula oLUm plus de entiıtatie quam Dars oLUum 2nım ut Lotlum
est ex1istens aCTU, Dars VeTO ut Dars nNon ESSPC NIS1 in DotfentiaSEeCUNduUm Philosophum iın physic. Quod utLem est Lantum in
potentia, lon osi C1IIS simpliciter, sed Lantum SEeCHNdUmM QquidSecCcundum Philosophum in 10 physSiC. Secundo, qula 1PpSsum eESSC
partis, quale habet, epende ab 055 toflus ars enim exira oLium
CX1ISIeNS on est DarS, S1Cut Drius dicebatur, dum PSSC in LOLO
anus 1Nım aDsSC1sSsa NON osT daNuU: NIS1 aequ1voCe; puta sicut(T 1007a :) lapıdea aut depicta, S1Cut paie per Philosophum e1 in

de anıma el in metaph. el in poli Non enım habet ra-tiones pula Langılbilia, ciıbum OFr'1 porrigere, scalpere eThuiusmodi. Iterum ESSC partis dependet an ESSC totkius et 4(0)8!
0’ Sicut poster1us dependet d prlori e1 NOn % ndePhilosophus ın polı Prius l1faque Civitas Juam domus el unQUISQuUE nosirum est Totum enım Dr1us Necessarıum osST ESS:C par{ie,Interempto enım LOTIO 191210 erit DEeS NeC N1S1 aequl1voce, veluS1 Quis 1Ca aplıdeam. Corrupta enNım erit alls Omnia en1mdelinita SUnt e1 virtute QOuare notaliur 1am alıa exempla
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weitgehenden Chiusse ziehen dürfen: die rage nach der Existenz-
iorm des oMMUuNe interessie: uUunNserell UutLOor eben nicht. Wohl
aber wendet den atz VO:  3 SS simpliıcıter ausdrücklich voll auftf
die Gemeinschaft insoiern 0S nicht in  ( die exsistentia, sondern

die essentia geht. Es dartf nach ihm dann allerdings das COM-

INuUuNe nicht als eine fotalitas uUniversalis (Allgemeinbegriff) gefTabt
werden, sondern als totalitas integralis, als 21n (vernünftigen)
Teilen bestehendes, die WesenstTulle er seiner eile in sich her-
gendes anzes eiıne methodisch schr notwendige Unterscheidung,
die aran indert, den aa als abstractum, eIiwa 1im ınn K el-
S e 1 >5 als „eine logische Idee‘“‘ Tassen und den Staatsbürgern
gegenüberzustellen. Vor dem Auge des Remi1g1us steht das COMM-

iINuUuNe iın seinem eindrucksvollen Wesensreichtum ; Schönheit, Tugend,
Annehmlichkeit sind, w1e WIr noch schen werden, erst in der Ge-
meinschaft in ihrer gäanzen möglichen egeben; das Gesamt-
hild der Gemeinschait kennzeichnet sich besten als die auft ISF-
den höchststulige assımilatıo ad Deum, als inhaltreichstes Spiegel-
bild der göttlichen Wertunendlichkeit (T

Demgegenüber ist der eıl LIUL 21n ESSC secundum quld, als
solcher 1n potenziales Sein; außerhalb des GJanzen ist CT UUr mehr
ın äquivokem ınn das, Was irüher WÄädr. eispiel: Die VO

Körper abgefrennte Hand, der die ruhere Krafit und Betätigung
Iehlt. Auch das wIird wieder uneingeschränkt untie Vernachlässi-
GQUNG des Existenzproblems aul das Verhalten ZUrFE menschlichen C1-

Im zerstoörien Florenz 1ST der einzelne SV1Las angewandt:
Ttlerentinus geworden, 1st UUr mehr e1in C1VIS Japıdeus. Ist er aber
nicht mehr CLVIS, ist CT nicht mehr Mensch?!?2, 1ese Gleichset-
ZUNG Von Bürgersein und Menschsein der vorsichtigere Tho-
mM as Tür den irdischen Bereich vermieden?!S.

1OI 1cendum eadem eS5C, sod aeQqul1voCa, qula SC. carent Kas
10ne e1 virtute, pPer quam definıuniur, S1CH deifinitio pedis est,
quod est membrum organiıcum habens viriutem ad ambulandum
Unde destructa C1viiLaie emanet Japideus aut depictus, Quia

ut quicare virtute eT operatione, quamı prius habebat,
erafi C1VIS lorentinus pDer destructionem Florentiae 1am nNOMN S11
Florentinus icendus, sed pOotL1IUS flerentinus E1 S1 Nln osT CLVIS,
nNlon est NOomoO, qula hNomo est naturaliter anımal civile secundum
Philosophum in eth e1 iın polit.“

» S1IC  > Carıtas proprie ha  Detur 10511 nisı ad
r o rationales, socd 1psum OoIMMUuNeEe ın NOn osT quid rationale;
Cerqgo eiCc. Et icendum, quod OMIMMUUuNe nNon accıpifur hic 'Uul-
dum totalıtatem tot1us uniıversalis, sed secundum totalıtatem tot1us
integralis, NO quidem partıbus corporalibus directe ei principa-
1ter, sod partibus rationalibus. Unde ista atione directe
amatur, praeamatur autem post eum propier similitudinem,
habet ad Deum, quı Cerie IIN rationalis est.“

AÄnm. 10.
Textbelege bei uUurz d 76



Gemeinnutz VOTr Eigennuftz 8SH

Daraus Destimmt sich Nun das Verhältnis VO indi-
vıiduum und Gemeinschait ESs ist, WI1e nach dem Bis-
erigen SscChon erwarie werden mußte, das der grundsätzlichen

Der Mensch muß das emeınwesenÜberordnung des OMMUNeE.
mehr lieben als sich selbst. Das ergibt sich

a) adus n Nüfzlichkeitserwägung. Von atur aus
Von atiur aus1ISt der Mensch mit Unzulänglichkeiten behaitet.

charen sich darum die Menschen Gemeinwesen ZUSaMMEeN ; der
Ce1Ine arbeitet als chuster, der andere als Schneider USW., den

Keiner nämlich istöten des menschlichen Lebens abzuhelien
sich selbst enug**. Das gilt zunächst Tür die prim1tivstie orm
uUNsSsSeTtTes Daseins: Der UUr aut sich bedachte Burger versagt völlig,

wWw1e die Hand, die die Speise zurückbehäilt und S1e NIC: dem
YaMNzel KOörper zukommen 1A15 Das gilt dann ebenso iur das
eriuüllte eben, IUr das Glück Es g1bt keine perfecta beatitudo
1m Einzelmenschen, mussen viele den Giutern teilhaben. Die
das Glück begründende perfectio naiurae Tindet der e1inzeine LIUTLr

1n der Gemeinschait. arum Tlieht der Barbar einem natürlichen
Herzensdrang Iolgend daQus den Annehmlichkeiten der hinaus
1n die heimatliche ildnis, 21n Zeichen aiur, daß die natuüurliche
1e ZUL eigenen Derson besiegt wird VoNn der natürlichen ater-
landsliebe Die eimat SUC der Mensch se1lbst den VoO

Nachteilen TUr die eigene Derson ( 1.) Das Glück des Gan-
ZOeI ist grundsätzlich dem UuC des Einzelnen vorgeordnet*®,

D Tieier als die Nützlichkeitserwägung iuhrt den uUutfor Eine
Betrachtung der Seinsverhältnisse.

Die wesentliche Unterordnung des 2118 unier das Ganze ergibt
sich aUus demS des e11s Das anze verhält sich zZu

Teil, wIie das princıpi1um, die und War nicht Nur W12 beim

»9: hac naiura C1VIS praeama S1bli
SUUMyuM. 1lıtas eniım partis dependet ab utiliıtate Lotlus, SICUt de
0CSSC et Consequentibus ad PESSC dictum esT SUDTräa. Quod etiam
pare NOC, quod homines natiuraliter Congreganiur oTi aclunt CIVi-
atem vel alıu COMMUNE nropier utilita  iem propriam ad subvenien-
dum deiectibus vitae humanae, Qqu1Dus uUNUus subvenire 1101 poTtestT, ut
er suppleat, ubl alte  m  f efliclat, quia uUNnNus Tacıit calcıamenta, allus
OMOS, al1lus vestimenta, alıus cColı tierram, alius tacit i'ma eT
S1IC de ceterI1s, quı1bus indiget humana vita. emoO 200000| sS1bi Salls
es{T, egel Oomnis amı1cus amico. S51 nlon VIS allıs Darcere, tibi,
Sicut 1C1 esoplius de memDbDris cT1 TOomaco uL dicetum osT supra.  ««

15 „C1vIS Nnım iın sol1 sibi tribuendo totalıter deficit,
S1CU retinendo s1bhl cC1ıDum el NOn triıbuendo tot1i CorporI1, sicut
nate dictis  <e

[Deus|] est primum amatum eTi prıimum beatıficans,
e1 S1IC ordine ad um OMIMNE allıu diligendum ost Unde in NOC
praeijertur da'MOTr .1 beatitudo Dei amor1ı eT beatitudini totius, nNnon
amor e1 beatitudo SUul.  €&
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Vater—Kind-Verhältnis als die Lierl1, ondern zugleic als
cConservationis!", Die Minderbewertung des Vater—Kind-Ver

hältnisses dieser Stelle ist wlieder 1n Zeichen Tür die rücksichts-
lose .Übertragung der Relation LoLum—par aul die menschliche (12e-
meinschait.

1C| Aur hinsichtlich des Ursprungs, SONdern auch bezüglich
der Se1ns- und CTiIiTuUNLlJe ist der eıl aut das anze
gewiesen. nier dem Gesichtspunkt der ch6 nı h 1 In der (GIe-
meinschaift ruht sich 3001 gröherer eICHALUM Schönheif; SCHO-
iler ist eine hlühende 1eSe als die einzelne ume (T 101vab)
Dann ist. aber auch die Schönheit des e11s VO der Schönheit des
Ganzen abhängig. choner ist e1inNe ume aut der Wiliese als aut
dem Komposthaufen, und eine gro ase 1m Angesicht des
Menschen WIT. grotesk SO empfängt auch der einzelne erst SC1NEC
Schönheit in der Gemeinschai{ft, ja das, Wäas sich häblich 1ST,
kannn Urc SC1INE Einordnung ın das Ganze der Schönheit teıil-
haben 99vab) „Studeat erqgo CLVIS, quaniumcumque SIE
in S uX COMMUNE SUuMmM floreat !“ (T Der chatiien antes
und SCINEI Lebenstragik Jagert über diesem atze SCe1INEeS Lehrers

Und ebenso unier dem Gesichtspunkt der 1 geMNd: Der Burger
muß sSeine C1vitas mehr als sich se1lbst jeben, weil 1m (1meinwesen
sämtliche ugenden ın reicherem abe vorhanden Sind als im
einzelnen und weil der einzeine menschlich gesprochen in
der Gemeinschait tugendha{ffer werden kann, als Wn alleın

17 „Consequenter restial 1idem ostendere atione Sumpfia
parie subilecti id ST hominum amaniııum MNIS eniım homo,

quanium est parie SUd, naturaliter illud plus amatrt, quod ost
S1D1 magis Coniuncium, puta se1psum mMagls qQuam Droximum e[ inier
pr  0S magıis Consangulneum quam extraneum eT1 inier CONSaNQUlL-
NeCcOos m 11l11um QUaMl ratrem el mMagıls ratrem QUuU al nepotem
ei SIC SemMPDer MinNuLLUr ATr quanTto magıs ad remotiores DrOCE-
ditur. 1CU e1 1  1S, CUul dIMOF assım1latur, Magis S1D1 propinqua
m caleiacit Sed oLum magıls est con1ı1uncium partı qQqu am D
sibi 1psi  * CeIrgO EIC. 1nN0r probatur Der nNOC, qula 1n OoOmnı GeNeic

1d, quod ost princıpı1um e1 oT maxX1ıme, quando psi
NOn SO 1UmM il rel, sed eLi1am conservationis 1PS1US, DOLUS

esT, quam illud, quod est principliatum vel Causaium aD 1110 ın Qquäan-
Lum hulusmodi. Contin if enN1ım tilıum ESSC potkLorem patre, qui ost
principium Tacti 1111, sced NOMN 1n quantium uius, sod allis
Causıls. Nec tamen p  er estT conservativa substantiae 1111,
Cu  z filius deficiente paire per moriem nihilominus possit CONSEeT -
Vvarı in eSSC, Scd Conlunctio, qu am habet Pars ad e1psam, Causatiur

Coniunctione, quU am habet Dars ad oiUm e1 CONServalur aD 1PS0,
qula pars exira toium existens 1NON esti DParSs, ut pate dictis.
Quod autem MNO esT, Nu potfest CONIUNGL, NeC S1Dl NeC alter1, qula
coniunctio praesupponi ESSC. 100vD:) Ergo totius ad
pariem eXia conliunctio qUam partis ad seipsam.“
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exıistiert. Das wird 1m einzelnen tfür die intellektuellen und die.
moralischen ugenden auigezeigt (T 1.)

IstDamıit klingt schon wieder der Nützlichkeitsgedanke
also die Vorrangstellung der Gemeinschait letztlich doch ein Hro-
dukt des Egoismus? Remig1us das ab WLl ist onum
fot1ius immer das bonum partis enthalten, aber 05 wird nicht
gestrebt als 1inıs principaliier inifenius (T 103vD) Die Liebe ZUur

Gemeinschait ist 1Ur sekundär begehrende Liebe, primär und
hauptsächlich ist S1C freundschaitliche Liebels, amı hat
ULOr auch schon angedeutet, In welche Richtung die Antwort auft
den Einwand welsen mub, daß das AÄx1om VOINl der Ichbezogenheit
er Liebe (f 1047a) mit der Überordnung der Gemeinschait
vereinbar S@1. Der eil iindet SCcC1nN Ich ın vollkommenerer e1se
im (GJanzen wieder als iın sich se1lbst. Der Grad der Liebe iıchtet
sich nach dem Grad der ConN1unci10 VO  s Liebendem und Gel1iıebtem
Mehr als mI1T sich selbst 1SsT aber der e1l mit dem Ganzen VOI -

bunden, wel CT ihm das eın verdankt!?. Nach den Seinsverhält-
en ichtet sich auch die alle Liebe begründende similitudo.
egen der gröhberen Ähnlic  elt, die der e1l Zu Ganzen hat,
1e arum der Bürger SCcC1INEe 1vıtas mehr als sich SC  S Wie-
derum eın Beispiel Tür die unbedingtie Gleichsetzung der mensch-
lichen Gememmnschait mit dem oLium SCAICC  1ın

Remigius hat Dei all seinen Ausiührungen das zerruüttetie Flo-
Tenz VOT ugen Es lag nahe, daß ihm VOT em die
Überordnung der stiaailıchen Gemeinschaft Q1Ng Gleichwohl zögert
CT nicht, die allgemeine Überordnung des Gemeinwesens über das
Einzel-Ich auch auft die übernatürliche Gemeinschatfit
auszudehnen und keinen Bereich des menschlichen Lebens mehr
VO ‚„Primat des Politischen““ Treizugeben. Weil die Schönheit des
e11Ss abhängt Von der Schönheit des Ganzen, darum muß der
Christ das bonum der katholischen Kirche Seiner Privatwohlfahrt

39 icendum, quod DaIrs naiuralıter diligit olum
z  amicitiae, scd qula in DOono re1l naiuralıter amatae includitur

etiam bonum rel naiuraliıter am amanftıs, inde esT, quod DaISs
ei1am dicıtur oLUmM propier onum (f proprıum, 1NON
quod ordinat onum totlus ad OoNum proprium, sed DOTIUS COIN-

ordinat bonum proprium ad onum totius.
Anm.

39 natura CIVIS praeama eivitatem S1D1
propfier malorem Sim1iliıtudinem, quam Dars ad olum, quam
habeat ad e1psam, LUmM quia Dars ut DPars est C115 iın potentia tan-
Ium, ut dictum esT, oOIiuUum autem ut oLum oSsT eNS ın ac{u, Lum
ei1am qula quantiacumque Sit vicinitas parfıs ad 1Ppsam, amen
mal0or est partıs ad olum, qula illa vicinitas epende aD ista S1CH
el entitas, S1ine qua NuU. vicınitas ESSC potTest CU  =) ENS SIit COMM-

munissimum.“
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vorziehen Der Ordnung der car:!:las entspricht CS, daß
einer zuerst Gott liebt, dann die 1viıtlas Del, und ZWAar sowohl die
streitende W1C die triumphierende Kirche also auch tür die
Seligkeit gilt der Vorrang der Gemeinschait dann sich se1Dst

Remigli1us bringtund endlich jeden Mitbüurger 1im Gottesreich?!.
hier se1lbst einen naheliegenden Einwand ist aber nicht das COM-

IMUNC in der caritas Fatione nartium lıeben, die eben das cha-
rakteristische Objekt der arıtas darstellen, und ist nicht amı
die scheinbare Überordnung der Gemeinschait wieder auft das Wohl
der christlichen Einzelperson zurückgeführt ? DIie Aniwort zeig
deutlich den Antiindividualismus des Florentiners auch da,

den übernatürlichen Bereich geht Die weniger bedeuisame L aiio
materialis, ohne die OLW nicht Gegenstand der carıtas werden
kann, ist das ESSP rationale. all9 ormalıs aber iür die arıitas
ist ott selbst. Weil 190900| das oilum Creafiur. Gott ahnlicher
ist als irgend e1n 21l desselben, arum muß dieses oium nach
Gott mehr geliebt werden als eın Teıl, auch als der 1ebende Teil
colbst22 Der eingangs uUunNnNSeTfTes Au{isatzes geäuberte Gedanke, dab
auch bei grundsätzlicher Überordnung der Gemeinschait uber 211
geschaffenes Ich der christliche Dersonalismus gewahrt hbleiben
M  könne, ergibt sich gerade schr schön AUS den lefzigenannien Aus-
führungen des Remi1gius. 1C| die Persönlichkeit des rısien
ist das letztlich Maßgebende Tür den ethischen Personalismus,
ondern die unendliche Persönlichkeit Goi{ifes, eren Abglanz 1m
COMMUNE noch eine solche Wertiulle auiwelst, daß sich dem der
einzelne unterzuordnen hat, freilich nicht der Wertfifulle

caritatis estT, ut Qquis„dSecundum ordınem
praeame Deum, SecCunNdo civitatem Dei Lam miliıtantem quamı tr1-
umphantem tert1i0 Se1pSUm, quarto aguemlibet cConcLıvem 1n S,

nEt di  ndum, quod duplex ST ratilo AalL1CU1LUS ad
FracesSeChs, Falil0 quasi materialis oT M1INUS principalıs el railo
quası formalıis e1 magıls principalis, ratilo Sine qua NOMN eT ratio
propier quam ; pula ratilo materialis, Sine qua COlor viderı 9(0)9! p Ca
testT, est COTDUS, ratlio VerO0 ormalıs, proptfer quam Color videtur,
ost umen. Dicendum ost ergo, quod ratilo materlalis, S1iNe qua
alıquid directe carıtale amarı NOMN potesT, est SS rationale S1Ve
intellectuale Sed ratil0 formalıs, propier qU aml aliquid carıtate
diligitur, ost 1pse Deus. Quila ig1iur oLlum creaiurarum ratio-
nalıum magis assımilatur Deo quam quaeCUMqUE DaIs e1us, 1de0
pOst eum m debet am. a parfie qualibet quam una DAarSs E1US
ab altera vel ei1iam d  > Seipsa. “ Der aristotelisch-thomistische Be-
gri{ff des duplex ordo partıum (SC. ad NnNvicem und ad ucem bzw.
ad Deum: vgl el Z 109 11.) der gerade Del Bespre-
chung der Beziehung des OMIMMMUTILEe ott sich aufdrängt, ist
SOTIT Traktat N1LC geläulig. Wiır iinden ihn wieder beim Schüler
des Remigius, iın antes „De Monarchia““ Ö die übrigens
W WI1IC .11 Convivio“ eine direkte Berührung mit UNSeTIMN Trak-
tat zeigt.
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allein, ondern eil dı Abglanz eiıner unendlichen Persönlichkeit
1s

Den Antiindividualismus des Remigl1us 1m übernatürlichen, also
letztlich mabgebenden Bereich beleuchtet noch greller e1ine andere
Stelle nser UfLOor macht sich den Einwand: e  er muß lieber
wollen, daß seıin omMmuNnNe 1n der verdammt Ssel, als

Antwortselbst, also ıuß CT sich mehr als das anze lieben
Die ewIge Strafe SEeIZ das Weiterbestehen der Schuld VOTraus. Weil
die Sinde Beleidigung Gottes isT, müssen WIr uns AUuSs Gottesliebe
über die verschuldetfe ewige Strafe S auch noch so groben Ge-
meinwesens iIreuen. Nun aber das Entscheidende Tüur unNsSseTe nier-
suchung Wenn aber eine noch grobe Strafe ohne Schuld g -
geben sein könnte, müuüßte der Mensch iın der Kraft geordneier
1©| mmehr wünschen, daß SIe und SCce1nN emeınwesen da-
Von ireibliebe, als umgekenrt, soweit e1il d1ieses Gemeinwesens
1st24

ÄKrasser konnte der Antiindividualiısmus NIC. iormuhiert werden.
Wir Iragen: Hat Rem1gius überhaupt noch ınn Iur die igen-
ständigkeit und den unzerstörbaren er der christlichen Rersön-
lichkeit? WOo leiben die klugen Sicherungen des Aquinaten, seın
„SI acc’platur in eodem genere”, seıin Gedanke, daß der Mensch
eine ZU Bestand eines COMMUNE unerläßliche pars principalis sel
Beides hat em1g1us dem orilau nach nicht iın seinem Traktat
Auch der aCc nach treien 125e Einschränkungen Kaum hervor.
Wır werden aber dürfen, daß STC auch in der Gedankenwelt
des Florentiners vorhanden sind. Das „S1 in eodem genere“
spricht daus der AÄAntwort auftf Iolgenden Einwand Das Seelenheil
des einzelnen ist dem COMMUNE vorzuziehen;: denn „Wäas nuüutzt
dem Menschen, wenn die Welt gewIinnt, seiner egele
aber Schaden leidet?“ (Mt 1 > 26.) nNnser Magister Wels darauf

23 Vgl dazu auch Anm 11
»  ndeC1mo C ulliıbe magıs enetiur ve  e, ut

videtur, aquod SUUMM oaommune in nierno amnetu  ” ei NOoN 1pse, QUaM
quod ipse amneiur e1 LION COMMUNE, 1imMmo eT OIUS mundus. Soed
malum poenae inquantium huliusmodi ost proprie ontfira subiectium
patiens et 1NONMN Conira Deum, qul est aCciIiOr OMNIS pOoeNMNde secundum
Aug Ergo Nomo NOn enetiur Ppraeamare sS1D1 | DA
icendum, quod in damnato praesupponit culpam in eilam
S1MU Cu  = remanentfiem. Lt 1deo oSsT 1D1 Ooifensa Del, QUeM
enemur praeamare toti mMundo, eTi propier amorenmn] 1DS1US gaudere
de inilıcia einlam infernali quanfocumque COomMmunNIi Deo
propier Oollensam 1PS1US Dei iuxta DSsS 157 11| Laetabitfur
1uS{us, Cu  3 viderit vindictam. S1 autiem quaniacumque
posseTt eESSC ine culpa, virtute amor1s ordinatı NOMO deberet
DOotius 1psam Ve patı Cu  = immuniıtate COMMUNIS, quam quod
omMmMune SUUM 1psam incurreret CU  z immunitate SUl, inquanium
est Dars cComm:  S  eb
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hin, dab esus hier VOIN dem Gewinn irdischer inge preche und
das Seelenheil selbstverständlich jedem rdengu vorzuziehen ist
Der (Gewinn iIm übernatürlichen Sinn kann nıemals den Schaden
der Einzelseele edeutfen, Wenn wahre Liebe ZU (1emeinwesen
vorliegt. eın Mensch kann, während sündigt und Urc. eEiINe
sündige Handlung selne 1© ZUu OINMmMUuNe Detätigen, weil die
Liebe ZUuU (Janzen notwendig die 1 ZUuU Teil einschlieBbt?
In jesen Darlegungen durite dann auch der thomistische Gedanke
Vvon der Dars princıpalis durchschimmern: re Liebe ZU (GJan-
ZeIl 1st LIUTr dann gegeben, wenn der vernüniffige 211 dieses Ganzen,

d1e unsterbliche eele, intakt Dleibt.
Bei uNnseTen bisherigen Ausführungen en WIFr eine beli Rem

olitmals UT USCrucC kommende Einschränkung nicht ea  e '9
d1ıe ULSEeTE Galizeil bisherigen Aufistellungen nichtig mach2n
scheint Schr Näufig, Wenn Von der Überordnung des Ganzen über
den e1l die ede isT, pricht Rem1g1us Von der Dars inquan-
u m Au SE Wenn aber dadurch der Mensch, insoiern OT el ist,
Von dem Menschen als selbständige Einzelperson unterschieden
und eiziere Von der Forderung der absoluien Einordnung 1n die
Gemeinschaft aufgenommen WIrd, wWw1e weift 1ST annn dı 1 ]berord-
MUNG des OINIMLMULLE überhaupt IUr den Menschen verbindlich? Die
Betirachtung der Gedankengänge uNsSseres Autors ergi1ibt, daß SCe1INE
usführungen hier nicht iın die ichtung einer individualistischen
Emanziıpation der Einzelperson welsen.

Zunächst T mac tatsächlıch die genannte Untersche1dung
Der e11 kann aul oppeltfe Weise Detrachtet werden, insoijiern OT
211 Gegensiand ist, der 211 gewlsses eın besitzti, und insotfern CT
"Teil 15 (Oder anderer Sielle Der na 1e insolern

25 „„NOono S1IC? Dicitur Mt F6l 261 Quid prodest
homini, 1 mundum universum lucreiur, anımae auiem SUAae detrimen-
ium pnatiakur, o1 imile habetur MC Ö 39 | eT LC 25 | X UUO
verbo videfur, quod bonum UN1USs Singularis anımae S1IT nraeferen-
uUum DOnO TOT1IUS mundı. Et 1cendum, quod Dominus Joquliur
de uCcro terrenarum Certum esT utLem, quod onum
anımae praeiferendum eSsT omnl1 DOnNO errenl ucrl1. 1 autem Do
mM1InNus loqueretur de ucro hominum quantium ad salvationem,

S1C dicendum esT, quod istud tale lucrum totius mundi iactum Der
verbum vel exemplum all1Cu1lus hominis nNon potest SS CUM VeTO

illius hominis ad OLUM. mor enım partıs ad oLum inclu-
dit dIinNnorem partıs ad e[ bonum totlus 1nNClud1ı onum pariıs
SICH patie dicils. Et 1deo nullus Nomo Deccando vVoerbo vel
exemplo, puta Der hypocrisim, polest SUuUuUMmMM » qula
Per peccafium malum anımae SUae facit e1 VerÖO odio odit,
ta DPs Qui diligit iniquitatem, odıt anımam Suam | 10,

1!Et dicendum, quod Pars potest dupliciter CON-
s1derarı. Uno (T 1047a :) modo, inquantium osT Fes quaedam aliquod
KSNC habens, aliıo mOodo, inquantum est Dars Dicendum ergo, quod
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quoddam individuum und quoddam oLum Der subsistens 1St, VOIl
atiur mehr Multter als sein Vaiterland Insoifern OT DaIs Dd-
triae 1St, würde er VOIN atliur mehr sein Vaterland als se1ine Mutier
lieben, Wenn nicht die Iniektion der TrDsunde hinderlich 1m Wege
stünde (T 1.)

Ist mit dieser Unterscheidung 1909801 die grundsätzliche nNnierorda-
NUuNO des Individuums untier die Gemeinschait vernegint? Es ist Je-
entialls 1m Auge enalien, dab der Zusammennang, ın dem
Remig1ius 1ese edanken Dringt, sich N1IC mit den „individuellen
Menschenrechten“ beschäfitigt, ondern dab 12S@ Unterscheidung
VOT em dazu dient, die Gemeinschaftt als Gegenstand der arıtias
richtig ın die augustinische Ordnung der vier Hauptobjekte der
rıtas o Ich, Nächster, eigener Körper) einzufügen. 1)as In-
1viduum, insoiern 0S 21n iın sich geschlossenes (GJanzes ist, 1e die
CGemeinschafift w1e den Nächsien, also weniger als sich selbsi :
olern 05 e1l isT, 1e 05 die Gemeinschait mehr als sich splbst
(T a, 1057ab). Dal uti0Oor Uurc diese Unterscheidung
die wesentliche Überordnung der Gemeinschaft n1ıc authe  Den will,
erg1bt sich ganz klar, WeNllli OTr SagtT, daß das Gut, das dem einzel-
NenN als Te1il naturgemäb iSt, gröber ist, als das onNnum, das ihnm
als selbständig existierender FEinzelsubsianz natürlich ist Der e11
wIird LU des anzes willen benannt, weshalb das CGut des
Ganzen dem eil natürlicher ist als sein eigenes, weil das e11-5e1n
(Zu e  en dus dem ersatiz das VOIL aliur nöher schätzen
1st als das eın des Individuums als solchen vOLllLg VOIHN eın des
Ganzen abhängt?“. Ferner da, em1g1us VOII der Ordnung in
der carıtias schlechthin spricht, ordnet das (1emeinwesen dem
Ich über?28; die Ordnung der Carıtas aber ist das Wesentliche 1m
Christentum. Wenn em1g1us irgendwelches Recht der Einzelperson
neben ihrer Unterordnung unier ihr (sı iın oodem genere
kennen e  würde, OT ja nıemals verlangen können, daßb das
Individuum des Gemeinwohls willen lieber tür sich als iur das
73l die ewlge erdammnıis wünschen MUSS®@ (unter der Fik-
tion des Fehlens e1nNes Schuldzustandes So dürfte sich wohl
ergeDben, da  D der Gedanke die Rechte des Individuums uUuNSeT I
ulior N1ıC gehindert hat, der grundsätzlichen Überordnung
des COMIMMUNE testzuhalten Es ble1ibt freilich 380 unbeifriedigendes

oOnNum, quod est naiurale partı, inquantium est DArS, est p -
tius ei naturalius quam quod osT 1 natiurale, inquanium est

1deaor es quaedam. ars autiem dicitur respectiu SUl totius ei
bonum totıus est S1D1 maxıme naiurale el maxXıme amabile, Cu ESSE
par{iıs inquantum hulusmodi totfalıter tOoTtO depen

27 AÄAnm. 26
Vgl AÄAnm 21
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Momen ın seinen Ausführungen, wel OT sich ohben nıcht
mi1t der rage abgibt, oD und inwiıieweit 05 eine Bewerftiung des
Mensc  nen unabhäng1g VOIiN der Gemeinschait und sSeinem e1ilsein in
inr gibt Man wird seine grundsätzliche Überordnun der (emel1n-
schafit TOLZ der oben angeführten krassen und wohl OLW. rhefo-
ischen Überspitzung als SEeiINE Grundanschauung nehmen mussen ;
mMa  — wird dann aber freilich auch den wirklich überzeugenden
klaren Einbau e1ner Sicherung der Einzelpersönlichkeift, wI1e
S1C m1 dem häufigen „Inquanium ei  pars geben Destrebi ist, VOI -

mMisSsSen.
Abschliebßend SCe1 also Tesigestellt, dalß der lraktat des em1-

g1us Au aristotelisch-Ithomistischem Fundamente iuDßt, aber noch
stärker als Thomas den Vorrang der Gemeinschait Deiont Man
dart natürlich VO dem Schuler Remigl1us dus nicht Ohne welitieres
den Lehrer Thomas infterpretieren wollen, zuma die SLiar Urc
konkrete Zeitverhältnisse bestimmte Tendenz uUNsSeTre>s Traktates ZUr.

Vorsicht mahnt ber angesichts der VOIl Urz zusammengestelltfen
AÄußerungen und angesichts der Anschauungen des Remi1g1us sSe1
doch schr iın rage gestellt, OD iNan mit de W ulti vVonl einem
„mittelalterlichen Individualismus“ sprechen xann?? mS dürfite noch
keineswegs völlig geklärt sein, WwW1e die Hochscholastik uber  H das
Verhältnis VOI Individuum und Gemeinschait dachte Unser Aut-
Satlz möchte hier ein austielin SCc1iInN und möchte VOT em anregen,
das Problem auch bel den Zeitgenossen des Aquinaten unfier-
suchen und die unerläßbliche Ergänzung den beiden Büchern

ME Z und Linhardt® bieten Auch der geniale ÄQqul-
naie Q11 Kird seiner eit und wıll du>s ihr verstanden SC11MN.

Führt der Ambrosıjıaster Äugustinus der Pelagius?
Von oSe Jäntsch SJ

Bezüglich des pelagianischen Streites 1hat Manl sich die rage
gestellt, ob NC eigentlich Pelaglius der überlieferungstireue Chris(t,
AÄugustinus dagegen der Neuerer SO1. Manche e11s ahnungslos-un-

Vgl 1ICRez
Mingewiesen Se1l hier VOTr em auch aut die nahezu noch

völlig unausgewerieien Ethikkommentare jener eit (vgl r a b-
m aM I, er lateinische AÄverro1lsmus des Jahrhunderts und

ellung ZUr christlichen Weltanschauung. Mitteilungen aus

ungedruckten Ethikkommentaren. Sitz.-Ber bayr kad der
15S5 1931, Z

il DIie Sozlalprinzipien des hl T1homas VonNn quin (Freiburg
Br 1932
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schuldige, 211s WITrKl1C| pelagianisch gemeinte ‘Textel SCAIeENen die
rage mıit Ja hbeantworten eım heren Studium aber, das
den Umständen, besonders der asketischen Richtung und der antı-
manichäischen und antifatalistischen Einsfellung der Kirchenväter
echnung Irug, kam die augustinische Linie mehr und mehr ZUuU
Vorschein Harnack? meint, daß die das Opfer betreffenden An-
ordnungen Cyprians überall aut der Einsicht ruhen, daß auch nach
der auilie niemand ohne un seıin könne; und einer anderen
Stelle Ssagtı + „Wer wüuürde vermutfen, dal die orie ‚Retributfione
bonitatis pietatıs paternae remunerat deus in nobis quidquid i1pse
praestiftit e1 honorat quod 1pse perfecit”, NC Von ugustin, SONMN-
dern vVon Cyprlan (ep 7 ? geschrieben sind? IS

Daß die augustinische Richtung auch ın talıen bereits VOT dem
pelagianischen Gnadenstreit ihre Vertreter zänlte, das unNs der
Ambrosiaster*. Er dürfite Iur die Entscheidung der rage e1n De-
ruliener euge sein, weil als Zeitgenosse des Papstes Damasus
3710—38 dem Streite unmittelbar vorangent®. Wilh Mundle hat
1n selner Dissertation er den Ambrosiaster die Meinung Ye-
sprochen, dali dieser „iInnerlich dem elag1us sicherlich näher als

Augustinus selbst bekennt VonN sich, C11NSs semipelagianische
Ansichten gehegt en Vgl De praedest. san Ö,

Dogmengesch. [ (1931) 4644
Ebd 266 AÄAnm
Da die rage nach dem Veriasser dieses ommentars noch

immer  x 1n der Schwebe ist, habe ich 1U ın den Anmerkungen dar-
aut Rücksicht » dal 0S vielleicht doch der JudenchristIsaak seıin könnte

1 9 E 1 1ım O: ist esen „utf CI LOLUS
mundus Dei S1f, Ecclesia men OMUS C1US dicatur, CU1US 1e reC-
tor est amasus““. Wenn bei den Kolonnenangaben der Tolgen-den Anmerkungen eIWwWas anderes N1IC ausdrücklich bemerkt wird,
dann eziehen S1Ce sich aut Migne

D Es cheint jedoch angebracht sein, uÜüseren FolgerungenEi1ine kritische (ırenze ziehen. Da INan 1m Ambrosiaster mit
einem mear als DloBß mittelmäßbigen opie LunN hat, der SICH nicht
scheut, Seine eigene Meinung haben, darf Nan nicht
nehmen, daß die in diesem ommentar enihaltenen Ansıchten auch
noftwendig die Ansichten seiner Landsleute sejen. AÄAnderseits Irei-
lich ist S N1IC wahrscheinlich, dal; in weıitem Umfang eın
Einseiter sel, WI1e der Ambrosiaster 0S SeInN mübte, mMan
Landsleute als pelaglanısch beirachten wollte, und das
niger, Wenn der Verfasser eın Judenchris seıin sollte, der doch es
erst durch Unterricht empfangen mussen. Wie dem un
auch SCIN Mad, 05 ist sicher, daß OT Tür SCe1Ne eigene Derson e1in
euge IsL, und 05 ist schr wahrscheinlich, nicht sicher,daß er die Meinung Se1INEeS Landes (Norditalien oder panienwiderspiegelt.

Die Exegese der paulinischen Briefe ım ommentar des AÄAm -
brosiaster (Marburg essen 7 vgl eb  Q 18 17 85 AÄAnm
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dem großen afrıkanischen Bischoftfe“‘ SIE| näalt inn Tüur der-
art pelaglanisch, daß in elagius selbst den Veriasser sohen
möchte. Die Hauptlehren der Pelagıaner glaubt OT arın ge-
sprochen, daß der Ambrosiaster, ‚Iindem N sich die Erb-
sunde  a“ (!) wendert, ROom 51 105 ‚NM (D?* regnavit mors‘
eic und bezeichnet die Lesart: ‚sed regnavi mors‘ als e1inNe
absichtliche Fälschung jener, die aiult andere e1ISC ihre eigene An-
S1C nicht durchsetzen können Daß das Wort IHNOTS an die-
ST Stelle VO Ambrosiaster nıcht als leiblicher Tod, sondern als
Höllentod aufgefaßt wird, hat ınn allzuschnell verleitet, hier e1ne
Leugnung sehen, dab 0S eine TrDSsunde gebe un daß dam
NIC LIUTE sich selbst, ondern auch seinen Nachkommen geschadet
habe.

Wenn WIr Nun den Ambrosiaster selbst eiragen, Wds CT über
die Adamssünde und ihre Folgen TUr die Menschheit en
können WIr hoffen, genügen emente in die and bekommen,
die, tolgerichtig nde edacht, entweder AÄugustinus oder
elag1ius tführen muüssen.

Wesen der Adamssünde. Umn semn, müßten
WITr eigentlich nach dem Wesen der Evasınde Iragen; denn weil
die Eersie Sünde nicht VO Adam, ondern Von Eva egangen wurde,

mein der Ambrosiaster, Daulus habe das Wort dam NC als
Personenname, ondern als Gatiungsname, nämlich in der Be-
deuiung VON ensch gebraucht*!®, Welcher Klasse genörte HNUN

jene ersie Menschensünde an  Y Der Ambrosiaster betiont imehrere
Male1* daß 1ese un e1ine Art Götzendienst YyewescChl 112 Und

Patrologie I1 (Paderborn 251—353
Hier ist dem Verifasser der Patrologie eine Verwechslung

terlauien Der Ambrosiaster 1es schr ohl „sed regnavi mor  er
aber OT unterdruückt das „nNon  <€e 1m Iolgenden Relativsalz, daßBb
seine Lesung VvVon Rom 5! lautet „D5ed regnaviı INOTS aD dam

ad Moysen ei1am iın COS, qul DeCcCaverunt anstatt: qui 110
peccaverunt ] iın Similiıtudinem praevariıcationis Adae““, und ist
die Lesart „qul NO peccaverunt”, die @T für 21nNe absichtliche
Fälschung ausglbt. Der Kommentator wendet sich N1IC dagegen,daß die Notwendigkeit sterben eine olge der Sunde des ersien
enschen sel, ondern dagegen, daß das Wort „MOrS  s dieser
Stelle den leiblichen Tod bedeute Er Talt 0585 1m inne des
„Höllentodes“ aul, und dann erg1ibt sich natürlich VO selbst, daß:
der ers N1IC lauten kann uch jene sind iın die gekom-
INEeN, die NIC gleich dam gesundigt en

ROom 5, I2 259 Kor 14, f ? 468
1im 2) RSN DPer am | Evam | INOTIS intravit  .7 1ın nundum.
O4 B- ROm 51 Der Tod herrschte über jene, die

WwI1e dam gesüundigt, das el ‚„„qul sub specie 1dolorum servierunt
diabolo  “

Man kann vielleicht nach dem Ursprunge dieser AuffassungIragen: Im rall, daß die Hypothese: Ambrosiaster=Isaak wahr:
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das 1ST d1e schlimmste er Sünden:; denn Wer S1Ce Degeht, süundigt
N1IC IU „Sub Deo‘  R ondern IM Deum“413,

{} Folgen der Adamssünde. Die echben beschriebene
Sünde hat nach der Ansicht der Pelagianer dam bDzw. E vaäa) allein
geschadet, nicht aber den achkommen, 0S se1l denn iın indirekter
Weise durch das hiermit ene böse Beispiel1*, Wie schr aber
der Ambrosiaster dieser Auffassung Terne Ste wird ganz klar
bei der näheren Prüfung seiıner Lehre VON den Folgen der Adams-
sunde.  s

Leiblicher Tod Es SIC gewiß auber em Zweifel, daß
de Ämbrostaster ın Röm 5! „ded regnavi INOTS ab dam
uS ad AMoysen“, das Wort IMOTS.. N1IC als leiblichen Tod,
ondern als Hollentod auffaßt15 „INOFS ecunda  <t W1e ihn ennt.
Damit ist naturlich 21n Hauptbeweis für die TDSUunNde zunıchtie
gemacht, aber 0S 01g darau  R&  D noch NiC daßb der Kommentator
den Zusammenhang VON Adamssünde un leiblichem Tod der Men-
schen Uberhaupt leugnet!6, Be1l1 ROm 9, „Wie durch einen Men-

SC sollfe, xOönnte Nan aut Sanhedrin als Erklärung hinwei-
SCTI. Ferd Weber, udische Theologie (Leipzig 224 gibt dieStelle also wieder: „Gott r1et dam N Adam, WO HIST du? Dasheißt Wohinr hat dein Herz sıch gewandt ” azu bemerkt derKommentator: Zum Göizendienst.“ Im babylonischen L1almud Aus-gabe Von Lazarus Goldschmidt, Wien un Berlin 1925, VII 157)ist d1e AÄAntwort des erklärenden Rabbi wledergegeben: ’  aNahman hat gesagt Er | Adam | ist e1in Gotitesleugner.“ Mankann einwenden, daß Babylon recC weit VON Italien oder garSpanien ist ber man N1C Wenn auch der DabylonischeTalmud Crsti Yyegen Ende des Jahrhunderts Tertiggestellt wurde,OT enthält alte Traditionen: Nahman starb 352 un Wäar he-kannt und gefeiert ın Babel und iın Palästina, un schlieBßlich 151der babylonische Talmud, der als erstier nach dem Westen kam(val Hermann Strack, Einleitun iın den Talmud, LEeIPZIG106

4 Rom 5!
Pelagiuskommentar Röm Oter 45, 11 1 Röm 5! 19 „Exemplo vel torma*“‘ (Sou‚S5icut exemplo inoboedientiae daeun mu  1, iıta T Christi oboedientia 1ustitTicantur multi  06(ebd 4 » 1

15 05 Röm 1 KOöom 5! 1 07 Röm 57 1524Ö Ä zu ROöm 1!
156 In der en YyNagOoge ist diese Frage N1ie Ganz entschiedenworden: die herrschende Meinung g11g jedoch dahin, daß dieSunde 1m DParadiese uns den l10d gebrac) hat, und das sehr,daß Weber diesbezüglic Von einer Haupt- und Grundlehre derSynagoge Spricht Jüd Theologie 246) Billerbeck Dringt aberin seinem „Kommeniar ZUu Neuen estiament dus Talmud undMidrasch“ (München 1926

en lexte Dei Daraus
—— {I11 228 einige das Gegenteil behaup-ceht hervor, daß man 1ım vorhinein mitder Wahrscheinlichkeit L1OC Nen konnte,JTod als einer olge der Adamssünde d  avnzutreiien

1m mbr die Lehre Vo
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schen die Sünde ın die Welt gekommen ist und auch C
die Sünde der Tod faDßt OT das Wort „ Tod” als leiblichen
Tod, als ren von Leib und eel1e au Und ROom Ö, 12

esen WIr „Es 151 klar, daß WIr nicht dem Adam, der fleischlich

gehandelt haft, iolgen dürfen, q u 1 prior DpDeccans moriem
nobls hereditatis titulo dereliquit; und Kor 15

„„Adam peCcCamns moriem nveniıt oT K1US origine enult,
ul dissolvantur1®“. Ähnliches iindet sich auch noch dl anderen
Stellen!?.

AÄus der Erklärung VoON ROöom 81 18 kann man schlieBßen,
daß dam VOT dem Sündenfalle auch dem Leibe nach unsterblich
WAäTr ; der oxf lautfet „Quoniam primı homin1s COrPUuS COrrupium

.est per peccatlum, ul pOossifi dissolvı
Sittliche Schwäche. iner der Punkte, die entschieden den

AntipelagıaN1ıSMUS eıme enthalien, ist die des AÄmbDbro-
siaster über die sittliche Schwächung der enschheit infolge der

Adamssünde, Dal; der Ambrosiaster diese Tre bekennt, dafür
finden WITr Belege iın mehreren Texten?®, „Zuerst hat sich dam
erkauit und adurch ist alle sSe1inNe Nachkommenschait der un
ınterworfifen. Quamobrem 1irmum 055 hominem ad praecepta le-

homo autiem ira-gI1s servanda NiS1L divinis “n  -  o  —  auxX munlafiur
gilis ost eT paterno vel propri0 sSub1iugatus delicfo, u potestate S1i1]

uti non possit CIrca oboedientiam egis 1deo ost ad Del miser1-
de cetero Deo avente Nım1COcordiam confugiendum, UL

17{ 2 „Mors autem dissoluti CorporIis esT, CUu: anıma COT -

ESsT eT alıa mMoOTS, quae secunda dicıtur in gehennä,DOIC separalur.
LO dae patımur, sed E1US Occasıone Droprils peCc-quamı NO

Aus dem Übergange „ES Qgibt noch eınen zll-cati acquiritur.” nt ob der Sünde ams erleiden‘, geht her:eren Tod, den WIr N1IC
dieser Sünde erleiden.VOT, daß WIr den ersien Tod infolg

An erselben Stelle el 0S noch264 Kor 1 >
Obwohl a1SO T1SIUS allgemeine uferstehung verliehen nat, damit,
wIie in dam alle terben, Gerechte und Ungerechte, auch 1ın
T1SIUS alle auferstehen, Gläubige und Ungläubige.”

430 Kol 2) 13—15: Rom 5'l 1 118 RKom 8)
„Infernum bedeutei nicht e! sondern Unterwelt, Scheol

2ı DIie ynagoge bekannte sich 1m allgemeinen o1ner Art
Semipelagianismus, bisweilen mi1t fatalistischem Einschlag, eiwa
W1e 05 ausgedrückt 1st in dem Spruche VOIl Ben AÄAzzal (um 110)

LOS Gebot eriullen, und fliehe VOrTr SeinNer UÜber-E, e1n leich
nt 1ne andere nach S1C.  Nn,Irefiung ; denn e1ine Gebotserfüllung 7i

dere nach SICH,.— Vgl Bil-und Eine Gebotsüberfreiung zicht e1ne
466 IT Exkurs ıber den „guie undlerbeck, omm ZU:

üdischen Theologie“den osen Trieb“ Wober faßt 1n seiner ‚J
Der ensch ist wahlfreidie re der ynagoge als en:

und er muß nicht sündigen, aber kann gewöhnlich nicht ohne
Sünde bleiben, wenn ihm Gott nicht
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sistat21.“ Krafit der Süunde des ersten Menschen hat der Teuftfel die
aCc ekommen, versucherische edanken einzuflöBen??, und das
Gesetz der un wohnt in unseren 1leder: infolge er ersien
Übertretung*®®.

Es Tinden sich Stellen, 1n enen die Unvermeidbarkeit der
un ausgesprochen wird%24, freilich ohne aiur offen den Sünden-
Tall ams verantwortlich machen. Doch di Ansicht ist, auch

S1e überhaupt nicht durch den Sündenfall des ersten Men-
schen begründet würde, schon in sich mit jedweder pela-
gilanischen ichtung unvereinbar.

Sündhaftigkeit”° durch Abstammung‘®. Es 1St selbstverständ--
lich überiluss1g, 1m Ambrosiaster den Ausdruck „Erbsüunde‘
chen Daß er aber e1ine Sündhaftigkeit glaubt, die dem Men-
SCHen b se1iner Abstammung VON dam her innewohnt, darüber

Bel der Erklärung VON Rom1äDt uns N1IC 1m Ungewissen.
D: SagtT e „SS l1eg also aui der Hand, daß alle iın dam
gesündigt en quası iın Alle, die OT gezeugt, sind untier

er also sind WIT alle Suüunder, weil WITr alleun geboren.
aus ihm sind27,.““

rag man 1UNN aber nach dem esen dieser ererbten Sündha{fftig-
keit, indet Man bald, daß S1C nichts anderes ist, als die Begiler-
1C  eit, @1 aber das Wort 1m welieren Sinne CIl. Von

O1 142 Röm 7) 14
D 112 ROom 7l

114 ROom 7’
2 4. ROom D: 1 103 ROom 6| 1 43{() Kol 2l
2 Ich habe den allgemeineren Ausdruck „Sündhaftigkeit“ @-

wählt, anstatt „Erbsünde“ gebrauchen, weil für uns „Erbsüun
einen schon schart umschriebenen Inhalt hat, den ina  — aber 1n
dieser Weise noch N1C 1m Ambrosiaster eifien kann.

” 6 Die uynagoge kannte keine rDSsunde, sondern 1UT einen
sogenannten »  osen TreD.. Wenn der Verifasser des ommentars
1n jJude ist, iın diesem Dınkte umlernen muüssen, und

wuürde Sein Zeugnis iur die augustinisch-katholische Richtung
VOT dem Olienen Auitreten des Pelaglıanismus Krait gewinnen.

AA ROom . „Manlıtestum 1faque osT in dam
quası 1n d5SSd; 1Dsa en1ım Der peccafum Corrupius, QuUOS

genult, nati Sunt Sub DeCcCcato ExX igiılur cunctı peccafores,
qulia 1DSO NeS; HIC 1Nım beneficiıum Deili perdidift,
dum praevaricaVvıt, indignus Tactus edere de arbore vifae, ul
rereiur.  e Seiner Erklärung, dab das Wort dam die Eva be-
deutet, cheint man entnehmen können, daßb die un  e) die
WIr Erbsüuünde nNeNNeN, Eva zuschreibt und nNıc dam Anderer:-
seıits cheint er dieser selner Auffassung nıIC immer ganz ireu
geblieben sein, weil Sagt „„qUOS genuit“, dieses Zeitwart
aber LIUT aut den Mann anwendbart ist Vgl den oben (unter 2
beigebrachten ext „Homo iragilis osT el d SUDIUGaA-
tus delicto  et

Scholastik.
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einer Erbschuld als „macula anımae“ ist nirgends EIW. schen
Ja noch mehr In der eugnun der eele anhaftenden Erb-
S1i1Nde ist OT QallZ ausdrücklich: „Nicht in der eele wohnt die
Sünde, ondern 1m eische und durch Fortpilanzung per

Stammfte auch A1etraducem) entstieht es sündige Fleisch?8.““
ecele VON der Fortpflanzung her, dann wurde  wa auch 1n ihr die un
wohnen??,. Im Fleische also wohnt die unde, gleichsam der
Pforte der eele, S10 nicht gehen lassen, wohin S1C wıill.
Wohnte S1C auch In der eeile, wurde  a sich der Mensch nımmer
erkennen; LIUT erkennt siıch aber und findet elilallen (Ie-
SOIZC Gottes39.““ Zu Rom 8’ Qg1bt CT den folgenden ommentar:
Der Wandel nach dem Geiste besteht darın, daß Man „nicht will-
Tahr1ıg ist dem Verlangen der unde; denn durch das Fleisch sSäat
die innewchnende Sunde die Begierden der eele aus$1i%, Derariige
Stellen g1bt 0S noch etliche, och dürfte 1n mubiges Nier-
nehmen sein, S1Ce alle anzuführen??,

Diese Auffassung Lindet auch d i1ne Siutze, daß der MDTrO-
s1iaster als Wirkungen der aute anführt, „nicht NUur, daß WITr die
Verzeihung der Süunden erlangen, ondern auch gerechtferfigt und
Kinder Goites werden®®“, und daß es 11 Gnadengeschenk 1ST,
aber VOII einer Nachlassung e1ner Erbsüuünde 1ST NıC die ede

AÄAus dem eben esagten olg jedoch noch NLC| daßb 11n ent-
scheidender sachlicher Gegensatz he:  +unde zwischen dem ÄmDros1ia-
ster und der TC des AÄugustinus; denn wennl auch Tur Augu-
StinNus die Erbsünde eine „macula aniımae“ ISE, ist 05 doch eıne

113 Ul. 114 ROom 7l „qula NONMN ın anımo habitat PeC-
atlum, sed In quae osT ori1gine Carnıs peccaftı, eT1 Der
raducem tit om Caro e  peccati  « Man erkennt hier 21n DO-
lıebtes Argumen der Pelagıaner wieder, das dem nl AÄugustinus
manche Schwierigkeit gemacht nat, die Erschaffung jeder einzeinen
eele anzunehmen, weil auch sich nicht erklären Wu.  e! wI1e
denn die eele mit Erbschuld elastie sSeıiın Oönne, wenn S1C
nicht Von Adam aDstamm

Einige Handschriiten Tahren also weiıiter „In anımo autem
nOonN permiftftitur abıtlare propier arbitrium 1berum voluntatis.“

114 Röom 7’ Aus den eizien Worten scheint
hervorzugehen, daß sich der Ambrosiaster C1nNe mit Erbschuld De
haftete eele IUr vorstellen kann, als ob S1C dann grundschlecht
SCIN muDßte, unfähilg jeder esseren Regung. ine ahnliche Aufias
SUNg dürfte auch der in Anm 2Q wiedergegebenen arıante
grunde liegen. Vielleicht aBt sich unier anderem auch Vonmn hier
aus EIWAas leichter verstehen, Julian VON eclanum dem hl
Augustinus leicht Manichäismus  E vorwir{t, vorausgeseizt natur-
lich, daß hier derselben Meinung ist W12 der Ambrosiıaster.

118 Röm 8l
114 Röm 77 Z 114 Röm 7l f 7 112 Röm U

14:; 101 Rom 6!
Rom , 1—8 und passim.



Der Ambrosiaster

Janz andere rage, obD 05 nach ihm nicht gerade die dem Fleische
innewohnende Begierlichkeit ist, welche die eele besudelt, dal
auch Tür Äugustinus die Erbsünde nichts anderes wäre, als die
Begierlichkeit und hier spezie noch die fleischliche Begierlichkeit.
Man weiß Ja, WIC ihn Balus in diesem Sinne ausgelegt hat, und
das wohl nicht ohne jeden Grund, und 0S n das auch verständ-  n
lich in Anbetracht der eigenen JugenderTahrung des Augustinus
und der Wendung, die der (Ginadenstrei mi u  an Von eclanum

hat Überdies dürien WIr nicht vergesSscnh, daß nach der
Ansicht des Ambrosiaster die Menschen ihrer Absitammung
VOIN Adam wirklich Sünder sind, W1e 0S oben gezeigt WUurde, Und
1n seiner Auslegung VON ROöm 7l spricht er also : „Quoniam primi
hominis Corpus Corrupium ost Der peccatlum, ut possit 1issolvi: 1psa
peccati Corruptio per Condicionem Offensio0onis mane'
in corpore**,“

Abschliebßbend 1äDt sich demnach Die Lehre VOIN leiblichen
Tod der enschen und der sittlichen Schwächung als der olge
der un des ersten enschen und die T VOIlI der Fortipflan-
ZUNG einer VO dam herkommenden Sündhaftigkeit, die Welnln
S1C auch N1C! die eelje erfabt, dennoch die enschen als Süunder  L
geboren werden 1äbt, seizen den AÄmbraosliaster in direkten egen-
satz ZU Pelagianismus und zeigen, daß auch in Norditaliıen die
augustinisch-katholische Gnadenlehre VOT Augustinus und arum
unabhängig VON ihm machtvolle Vertreier ähltes

113 ROöm AS
Diese Folgerung Dleibt auch esiehen in der Hypothese:Ambrosiaster saa denn, Wenn INan auch Se1ine Meinung, der

leibliche 10d und die sittliche waäache Folgen der ams-
sünde, aut ONLO Seıner jüdischen Einstellung seizen kann, WeIls
doch die Sünchafti
lieferung hin gkeit UrcC Abstammung aut nichtjüdigche ber-
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oVUum TestameniumMerk, AÄugustinus, 1iıNnSIruCIum.el latine apparalu Cr1ıt1co

kL1 8' (306° Karten) omae 1933, RPontiL. Institutium
1D11cum LW  Q 1Fre
Mift dieser kritischen Textausgabe des chenkt unNns

die ers Frucht einer langjährigen Forscherarbeit. Aus der
des gesammelten Materilals konnte natürlich in e1ner Hand-:-

ausgabe, die VOT em dazu esiimm: IST, den Theologiestudieren-
den als OXTIDUC dienen, LIUF 21n e1l uinahnme i1inden. 1el-
leicht wird später einmal 1nNe gröbhere Ausgabe das » muh

Bel der Auswahl der eXTi-5 (]|  z gesammelfe ater1a bringen
ZeUugen WEr 0S das Bestreben des Herausgebers, die Haumntlinien
der Texigestaltung des möglichst klar hervoriretien lassen.
Das erklärt den noch immerhın schr reichhaltigen Apparalt, der
vielleicht manchem iur e1ne Handausgabe zu reic  altıg SCHE@1L-
nNenNn möchte. Wer jedoch bedenkt, dalb die jungste Aposiolische
Konstitution über die Neuordnung der kirchlichen Stiudien GTO-
Bes Gewicht aut die Seminarübungen legt, wird iın dieser Reich-
naltigkeit gerade einen groBßen Vorzug der Ausgabe erblicken

Del der Eingliederung der Textizeugen in amıiılıen und Grup-
Den SC  1e sich CNYEC Herm. V, Soden d ohne amı dessen
Einteilung in en Einzelheiten gutheiben wollen ber da die
Ausgabe V, Sodens, jedenfalls E1iNSIWEILIleEN noch, TOLZ der mMannlg-
Tfachen Mängel und Triumer das umfifassendste aterı1a Tur die
Textherstellung des Dietert, möchte durch SCINEC Ausgabe
zugleich in den Gebrauch der V, Sodenschen AÄusgabe einifüuhren.
azu OmMmMLtT, dalb die VOIl reeier und anderen neuerdings EeVOTr-
zug{tie Einfeilung der Handschriftften nach den ypen D—B5B— 6,
WODel die eigentliche oO1nNe unberücksichtigt Dleibt, Iraum eine
größbere Wahrscheinlichkeit iur sich en dürite als die V Soden-
sche, Die Textgeschichte steht hier noch VOT vielen ungelösien
Fragen. Sollte 0S sich bestätigen, daßb die VOTL kurzem iın Äqgypien
auigefundenen Chester-Beatiy-PapyrIi, die gegenwärtig VON Kenyon
veröffentlicht werden, in vielen esarien mi1t dem S5SOYU. ext VoN
C(äsarea ( Typus gehen, taucht VOII selbst die rage nach der
ren eimat dieses 1 extes wıieder aut und amı nach den
Beziehungen den V, Sodenschen amlılıen und Änders2I1Tfs
ist kein Zweif{el, daß auch die eizien Verireier der V, Sodenschen
Familie Verwandischaitsbeziehungen mit den ersien Untergruppen
aufweisen, und das mad einstiweilen iNrer Eingliederung ın die-
sSec Familie berechtigen. AÄus praktischen Girunden wurden aller:Ä
ings die V, Sodenschen Benennungen der Handschriiten nicht aul-
YJeNOMMEI, ondern Urc die Vonmn Gregory eingeführten und, unie
Beibehaltung der großen lateinischen und griechischen Buchstaben
Tür die ersten Majuskeln, eutie Tast allgemein angenommeNech
ersetzt Ein Handschriftenkatalog der 1m Apparat angeführien
Textzeugen, 1n dem allerdings durch 21n Versehen der eine oder
andere euge ausgeblieben iST, Qg1bt ohne Schwierigkeit über die
entsprechende Benennung bDe1l V Auischluß Im Äpparat
selbst iolgen die Handschriften mit wenigen Ausnahmen in der
Reihenfolge der V, Sodenschen amılıen und Gruppen Mit Hilife

beigelegten Faltblattes äDt sich auf den erstien Blick toest-
tellen, weicher Familie un Gruppe die angeführten Zeugen
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gehören, und infolgedessen, VonNn welcher Familie oder ruppe die
in r stehende Lesart vertreien wird.
er den griechischen Handschriften und Papyrı werden weit-

gehend die altesten Jbersetzungen (altlat., Vvulg., altsyr. |S1in.,
CUBA ı, Syr.-pal., arc pescC Mell., kopt | sah., Don., 1m Jo
hannesevangelium auch die chmim. |, für die Evangeliıen die
georg.) und die christlichen Schriftsteller der ersien Jahrhunderfe
als Zeugen heran eZUOYEI. Dadurch vielfach 21n Licht
auft das er, 12 eimat und Verbreitung eıner bes  immten
Lesart und amı auft die Familiengeschichte der Handschriften
selbst Es ist zweifellos das grobe Verdienst Vogels’, ın
seinen Arbeiten auf dle eu der en Jbersetzungen tur die
Geschichte des 1 extes immer wieder auimerksam gemacht en

Was diese weitgehende Berücksichtigung der en Übersetzun-
gen und der christlichen Schriiftsteller für die Wiederherstellung
des Textes edeufetl, mag 21n eispiel zeigen. 1 9 Q0— 2() wird
1n den meilsien kritischen Ausgaben als unccht ausgelassen oder,
wI1e Del V, Soden und estle, ın ammern gesetzt. Vogels hat
die erse schon unbeanstande in den ext auigenommen. Wenn
11111 Jeiz den Apparat Del ansieht, stellt sich Neraus, daß
dieser ext jedenfTalis schon 1M Jahrhundert Chr. in der
ganzen abendländischen und morgenländischen Kirche verbreitet
War und daß arum auft Tun' der auberen Zeugnisse se1iner
el nicht zweiflfeln 1St. Wır iinden ihn Del Justin (Pa
lästina, Rom), TenNaus (  einasien, allien), Tatıan om 'Ter:
ullıan Yı AÄphraates (Persien), Hieronymus (Palästina,
Rom) ; WwWenn dieser eiziere auch Handschriften kennt, in enen
die erse ijenlen, hat S1C doch jedenfTalls Tüur echt gehalten
und 1n seine Vulgata auigenommen. azu omm miıt wenigen
Ausnahmen die altlateinische Übersetzung, VOIl der altsyrischen
der CX Cureion., ierner die syr.-pal. harcl., teilweise die dr
me  he und georgische, und VONN den kontischen die sahidisch:
Demgegenüber fällt wen1ig 1NS Gewicht, daß und (Sinal-
L1CUS), die überdi WEeYCN ihrer Beziehungen NUr einen Zeu-
Gen bilden, die erse auslassen. Be1l w en SUC man außer
Tatiıan die Zeugnisse der en Übersetzungen und der christlichen
Schri  tsteller iür 1ese Stelle vergebens, und Vogels beschränkt
sich darauf, nebDen den en Übersetzungen Tatian als Zeugen -
zurufen. Da bietet eın vollständigeres ild der Überlieferung
der iın rage stehenden erse Man wird doch Trns kaum

können, Justin un Irenäus selen VO Diatessaron des 'Ta-
1an Deeinfilußt. Darum muüssen S1C die Stelle in der äalteren ber-
lieferung vorgefunden en

Der LeXt den bietet, 1st e1ine eigene Rezension, die sich iIrel-
lich VON den NeueTen kritischen Textausgaben, VOT em VOIl
Vogels, ın wesentlichen DPunkten kaum unterscheide Mit eCcC
legt sich der Herausgeber auft eine mechanische Anwendung der
von der Textkritik auigestiellten Regeln, SC1 S Von der EVOFr-
ZUGUNG des kürzeren Textes oder der schwierigeren Lesart, N1C|
iest, ondern prü 1m Einzelftfalle die möglichen Fehlerquellen(Haplographie, harmonistische Tendenz, einfaches Verschreiben
USW.) und wägt S1C aut ihre Wahrscheinlichkeit gegeneinander aD
Bei der nfscheidung spielen für ihn mehreren Stellen auch die
reın nneren Änzeichen e1nNe ausschlaggebende Auf run
dieser nımmt er dn Mt 11 die meisten Neueren kri-
tischen Ausgaben, einschlieBßlich Vogels, in den ext auf.

Der Übersichtlichkeit halber wurde der ext in dankenswerter
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Wei ın kleinere Abschnitte zergliedert, die noch dadurch Ye-
wınnen, daßb S1C 1m nebenstehenden Vulgafatex mit sinngemäben
Überschrifiten und Del den Evangelien auberdem mit den Angaben
der DParallelstellen versehen sind Zitate dUus dem
sich durch UrS1VAFruc. aD Die an verzeichneten arallel-
stellen Sind weniger zahlreich als bei estle Mıit Recht De-
LOnNtT der Herausgeber, dals mMan noch NIıC VON T arallel-

Ähnlichkeit handle
stelle sprechen könne, 0S sich bloB eine entifernte aubere

aliur sind eine el Parallelen daUs dem
Buche der eiıshel und des Sirach aufgenommen, die man Del
Nestle vermißBt.

Der beigedruckte lateinische ext iST der sixto-klementinischen
Ausgabe Von 15992 eninommen un hat absichtlich eren rtho-
raphie, Interpunktion und gelegentlich abweichende erszählung
g Z Mk beibehalten Nach dem Vulgatatex ist 211 adus-
wählter Apparat beigegeben, der gröBßtenteils der Ausgabe VoNngeordsworth-White eninommen 1st. Er Dildet zugleic eine Er-

gänzung ZU  z griechischen
Ä1UTE selten aniührt.

pparat, der die Vulggta als Zeugen
Aus dem esagten erg1ıbt sich ZUrL Genuüge, dab die OXT-

Wissenschafit edeutie Freilich ist nichts aul en vollkommen,
ausgabe eine willkommene Bereicherung der neutestamentlichen

und der Heraus eber ist sich dessen durchaus bewußt. anches
Versechen hat S1C noch eingeschlichen; nın und wieder ist eine
kleine Unstimmigkeit zwıischen oext und Apparat, weil während
des Druckes noch e1ine andere Lesart ın den ext auigenommen
wurde, ohne die Änderung 1m Änparat Berücksichtigung Tand
äufiger wird eine Handschri{it oder e1ine Übersetzung Unrecht
als Zeuge für eine Lesart angeführt. ehrere dieser Versehen.
sSind schon Schlusse als Errata ngegeben Ändere wird der
Fachmann bei Ygenauerem Zusechen selbst entdecken und leicht
richtigstellen. Es sind das gewi Schönheifsiehler, die aber den
Wert der Arbeit N1IC wesentlich beeinträchtigen vermögen.
ine NeUe Auflage duürite auch 1eSeC Schönheitsiehler weiigehend
en. Für e1ine Neuauflage waäare auberdem wuünschen,
daßb in der Einleitung e1ine kurze Einführung ın die V, Sodensche
Handschrifteneinteilung gegeben würde; denn die wenigsten Theo-
logiestudierenden, besonders auberhalb Deutschlands, werden g -
nügend damit verirau: SC1IN noch die Ausgabe V Sodens ZUL an
haben Endlich wuürde IMan 0S sicher begrüßen, wenn noch dün-

Papier verwendet wurde, die Ausgabe andlicher
gestialten, und Wenn der griechische ext auch gesondert heraus-
ge eben WUurde

er Te1s ist TOLIZ des miTanges schr niedrig gehalten. Wer
unmıtitelbar bel der „AÄmminisfrazione Pubblicazionli, Pontificio Isti-
futo Biblico, Diazza Pılotfta 35, oma 101“ estie orhält das 1n
Ganzleinen gebundene xemplar iur ital Lire, und Wenn wenlg-
SLIenNs A Exemplare Urc die Rektoren oder Verwalfiungen von
Seminarien bestellt werden, omm' das xemplar aut 15.50 ifal
1lre ZUZUu ich DPorto In Deutschland kann 25 bel Schwann ın
Duüusseldor Tür 290 bezogen werden

Brinkmann

Kıiıftftel, G » Theologisches W örterbuch ZU euen
Testament, hrsg ın Verbindung mit 239 Fachgelehrten.12 Lieferungen). Lex.-80 (XI 2U* U. 793
Stuttigart 1933, Kohlhammer. LIg
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Mıit der soeben erschienenen 12 LIig 1st er des groß
angelegtien Unternehmens abgeschlossen. Er umfabt die Bıuchstaben
—\ Qg1bt amı schon eiın ild VoNl dem Umfang de voll-
ständigen erkes, das bestimmt 1ST, das 1D1-  ecO Wörterbuch
des nt1 Griechisch Vomn Cremer-Kögel erseize! Der deraus:

ZU. „alle Vokabeln des De-
handeln, enen irgendeinegeber hat sich als Ziel gese

elig10se und theologische Bestimmung
den arum eine grohe Anzahl allanhaftet“. Neuauigenommen WUur

ierner alle eco WICtigeren Präpositionen und Zanl-Eigennamen,
Die auworter. eren Jexikographischen inge werden me1istiens

vorausgesetzt odOT doch kurz behandelt, Tüur die innere
Lexikographie aum ew1iınnen. DDIe Worter sind tens nach
Stammgruppen geordnet, wenn nicht eın vollständiger Bedeutungs-
wechsel eine eigene Behandlung eriorderte. Um e1 eın leich-
ere: Auffinden ermöglichen, werde alle auigenommenen
Wöorter al ihrem alphabetischen atlz mit Verweilse aufgeführt.
Die einzelnen elfräge sS1N VO bedeutendem Umfang So
umiabt D der Artikel über OyVONOO, ON OLTEN ınd ANOTNTOG allein

SY der über OAyYVEALO mit abgeleiteien Formen S ’ der über
CLyYLOG und die zugehöri1ig W Oorier S der er BANTtO, BOantLCH
uUSWwW. S ? der uüber DAaGLASUG uUSW. S1e sind urchweg

beitert, wenn auch selbstverständlich
Del
gründlich und Sorgfäliig gear

der Vielheit der 1LarDelier ang N1C: alle den gleichen
Wert en Vor der Drucklegung wurden S1C sämtlich VOIL ach-
leuten der verschiedensten Gebietfe ınier dem Gesichtspunkte 1  a
Fachgebietes überprüfft

Dal man In den letzten theologischen Deutungen der Begriffe
als Katholik den Verfassern vielfach nicht restlos beistimmen kann,
ist eigentlich VON vornherein OTwartien. So wird B die Aut-
Tassung von der Heilsbedeufung der au{fie, Von der Zeugung aus

ott oder VO  S Gottes- Christusreich aul en 1m etzien
Grunde verschieden seın nach der jeweiligen Auffassung Von der
Gnade azu muß man leider auch hier wieder e1inmal fest-
stellen, daß die kath Literatur recht stiefmütterlich behandelt 1St.
In Artikel über das Reich mMan doch wenilg-
SICNS erwartierl, ieckmanns gründliche el uber das „Regnum
Dei““ in seinem Werke „De ecclesia“‘ erwähnt finden Auffällig
Ist auch, da mMan 1m Abkürzungsverzeichnis die Zeitschrift „Bib:
lica'  “ die d eine Reihe Artikel aus der er des bekannten

Ouon enthält, SOWI1@e das „Lexikon graäeCum NovIı
Testamenti“ VO
Linqguisien aul

Fr Zorell ufl vergeblich sucht.
ber davon abgesehen, sind die Beiträge gediegen. Ich greife

hier als Beispiel das Stichwort BONTO, DantLicO mit seinen abge-
Hıer 1inden WIr behandelt Ortbe-elteien Formen heraus.

deufung VON DANTtAO und BAntLCO; Religiöse Waschungen 1mM
Hellenismus er Tatbestand 1 allgemeinen; DAMNTLOELV in
kralen und ahnlichen Zusammenhängen; Der ınn der 1Len ;

„tabal" und Bant(LC)ELV 1m und udentium ; Die
hannestaufe ;: DIie christliche au während des irdischenJebens eSU; 1n der Nhristl Gemeinde: Syntaktische Verbin-

dun VONN BONTLCELV 1m 1n DIie Heilsbedeutung der autfe
aut T1SIUS } Die auflie als synkretistisches Mysterium ; PantıOuLOG
und DOAMTLOLLA ; DOtT LOTNG- iIm allgemeinen ist eine wohltuende
Zurückhaltung bezüglich e1ines sachlichen FEinilusses Von Seitfen

en So Sagt epke in Se1-der Mysterienreligionen festzust
Ne  Z Artikel über die auie Terminologische Beeinflussung des
Daulus durch die hellenistische Mystik mit inren sterbenden und
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aıuferstehenden GOöttern LST in der Tat nicht unwahrscheinlich.‘“
Aber nach einigen Zeilen CTr iort „Die Verschiedenheit 1ın
der aCc ist trotzdem nicht verkennen.“ Ähnlich 21 05 iın
dem Artikel über VEVVAO: „Dal die Vorstellung des göttlichen VEVVOV

terien komme, ist weniger wahrscheinlich.“Del Joh S den MysS
Das Werk bezeichnet berhaupt erfreulicherweise eine entschiedene:
Abkehr Von den eihoden des zersetzenden Rationaliısmus runegrer
Jahrzehnte. Die außere Auifmachung läDt in Anordnung und FuC
nichts wünschen Übr1g ach all dem versteht maäll, daß das
NeUe Unternehmen NIC I1UT in den Kreisen der protestantischen
Iheologen e1ine ifreun  1C Aufnahme tfindeTi

‚.‚Brinkmann

Mersch, mile, Le mystique du Chrisit
Etudes de theologie histor1ique. Bde Gr 4 478 ;

S) Louvaın 19393, Museum Lessianum. Fr —
Eın wertvolles Buch hat M’ Proiessor der katlhı Fak 1n

amur, un eschert, eiıne umfassende dogmengeschichtliche Arbeit
über das Corpus Christi mysticum. Das e des Werkes iSst
die esamte Tradition in inren Hauptzugen darzulegen, angefan-
Yyen VON der H1 Schrift u. es durch die Patristik, Scho-
lastik DIS hinein in die neuestie eit und die eiztien rscheinungen
auftf diesem Gebiete on der gewaltige Umfang des Stoifes wird
das uch e1ner schier unerschöpflichen Fundgrube machen iur
alle, die sich aul diesem Gebiet orientieren wollen, zZeug aber auch
Von einem ungeheuren el. und einer seltenen Belesenheift. 21
hat oD der rOo. der gestellien Auigabe die Genauigkeit und
wissenschaftliche Exaktheit im einzelnen nicht gelitien. Das zeigt
1in Blick auft die Methode, nach der der VertT. vorangehrt. DBe-
sonderer Wert wird darautf gelegt, die Traditionszeugen selbst
Wort kommen lassen, dem eser e1in Nachprüfen der

ewoNnNele Resultate ermöglichen. Bel der dann folgenden
usammenTfassung der betreifenden Lehre begnugt sich der Verl.

nN1IC den Standpunkt des jeweilligen Auftors festzustellen ; OT De-
muüht sich gleichzeitig und das 1sT das Wertvollste die Ent-
wicklungslinien aufzuzeigen, Aaut Ansatzpunkte weiterer Entfial-
LUNG aufmerksam machen USW. Voraufigeschickt ist jedem Ka-
pite leichterer Orientierung eın kurzer Überblick über die
Hauptgedanken.

iıne guie Einführung in das Werk Hiletfel die systematische
Darlegung der Corpus-Christi-Lehre iın der „‚Introduction”. emer-
enswer ist, daß der erl Von den „Zzwel üblichen Ansichten
über das Verhältnis zwischen T1SLIUS und der begnadeien Seele  <i
mehr der von einer physischen Einheit zuneigt wenigsfiens in dem
inne, mehr gesagt seıin soll als LUr moralische Vereinigung
Der eist, in dem das Werk geschrieben ist, erhellt sechr
qgut dQus den eigenen Worten des ert bel Gelegenheit der Dar-
legung der Kontroverse über UANLO mMmoralis und DhySICA ® „Mais NOUS

pas combatire Ll’autre manıere de CONCEVOIF,
mem!: la discuter. Le mystere du Christ NOUS osT
SIere d’union, el l’on doit paS prendre IMN arguments conire
SOM Irere des texties qui parlent que de cnharıte el d’entente“

XXV
Zusammenfassend ist Sageh: Man kann dem erT. 1IUF danken

für e1ine gründliche Arbeit aut einem Gebieft, das eutfe viele
bewegt und auft dem Fachliteratur noch wen1g vorhanden
ist. Wenn mMan auch in Einzelheiten anderer Meinung seıin kann,
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und Einzelergebniss Widerspruch sich wird, ist
doch das Werk als ganze>s eın hervorragende eistung In einer
Hinsicht jedoch bedar{f CS wohl I Ergänzung. Die ekklesiolo-
gische e1ıfe des Problems ist nicht genügend herausgearbeiftet, und
nach dieser e1ite waären Ergänzungen doppelt rınh‚ weil eutfe
gerade hierauftf das stärkste Interesse sich gerichtet hat Vo nler
gehen ja die Wege AaUsSs rechten Verständnis VOII der
Vereinigung der Rechts- und Liebeskirche ın der einen Kirche
Christi. Im einzelnen könno Del Behandlung des das Bild

1t dem Volke Israel (Propheten, ohe Lied)der Ehe ahw: ndel werden, denn wohl keines 1S% kennzeichnen-ausgiebiger
der und vorbildender für die spätere Erfullung. ber 1ese Au  S-

he Einzelheit vermehrt werden könn-stellungen, die noch mMaNlc
ten, sind geringIüg1ger aiur 1m Vergleich miıt all dem ufien und
Wertvollen, das in icher sich darbietert.

Schütt

Mof{ffifatfi, am e Ss, race ın the N e w Testament Gr 80
(XXVII Uu. 419 an London 1931, odder and Stoughtfon. 10/6
M., Verifasser e1INes äahnlichen Buches iDer 1C 1eC i1m T'

bietet hier Eine recht anregende Untersuchung, N1iIC ausschlieBßlich
über Wort und Begri{ft der nade ondern auch uber manches
amı 1m Zusammenhang Stehende ine Eigenari VON ihm ist,
die Hauptgedanken durc Dichterwor AUs der alien und 2S0ON-
ders d us der englischen Literaiur beleuchten. Daulus bekommt
mit eC den Löwenanteil (131—2090) ; 21 sind noch die DPa-
storalbrieife und ebr ZUrL nachpaulinischen 1ıteratiur gerechnet.
Es auf, dal ohannes ar dürftig behandelt wird Vom
Evangel1um omm Tast NUr der Prolog ZUr Sprache Den reichen

den die ohanneischen ecen der Geburt d us Gott und des
ewigen Lebens gebote hätfen, hat nicht ausgenutzt. nier-
suchungen über Gnade in der grıechischen Profanliteraftiur, im TI
Del 1lo, in den Hermetica, den Musterienreligionen und der zeit-
genöÖössischen Religionsphilosophie gehen VOTraus (21—72)
Schluß (373—3 wird ein Überblick er die katholische und
gnostische itera der Folgezeit gebotifen

Einige kEinzelheiten ROom 1! wird ÖLXOALOGUVN VYSOU mit »r  o
SaVvıng :  power wiedergegeben (209 1.) ÖLXALOOLG sSCc1 bel Paulus
viel WwI1e CWOTNOLN OLG In Jak 1Ur die Terminologie der
na  e, nicht der wesentliche Gedanke ute Bemerkungen
Tallen beli der Erklärung VOIl Rom OIl insbesondere: Raulus
spricht hier N1IC Von der Erwählung und Verweriung einzelner
ersonen, ondern ganzer Völker, Gruppen und Massen Wenn
der Apostel hier schar{t die unumschränkte Freiheit (Gijottes her-
vorkehrt, ist sSein eigentlicher Zweck nicht, die dustere eife
der Verweriung hervorireien lassen, ondern vielmehr Gottes
na verherrlichen Zu 200 ema ROom L17 15%
doch Abraham wohl nicht bloß „precedent”, ondern auch „model””
IUr den Glauben der rısien Unberechtigt ist der Ausiall auft
den Begri{ff des „J1reasury OT Merits””, den die mittelalterliche la-
teinische Kirche volktstümlich gemacht habe uch sSiLMM}
keineswegs mit den Tatsachen überein, dal; die rkırche instinktiv
„the VeIyY anguage O1 merit““ gemieden habe Z dieser
Sprache dürften doch gewiß die zahlreichen nil Redewendungen
Vo  — Lohn, Belohnung, Vergeltung, Kamp{fpreis, Siegerkranz g —-
hören, (8 minder die Nebeneinanderstellung Vvon Lohn und
Strafe in der Parusierede Und ist 0S eiwa nicht
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„lanquage OT merit"‘, Wellll gnatius (Ad olyc 6,
Ssagt, die rısien bekämen als AKrieger Christi Von ihm ihren
Sold, ihre ou Werke sejlen hintferlegt und gutgeschrieben ? Da
hat sich leider nicht VOIl altprotestantischen Vorurteilen
ireizuhalten gewubt. anz unverständlich ist endlich, WwI1e CT
dazu ommt, ebr 1 » 10 übersetizen: „Our ar 15 ONe ol which
the worshippers have r1g. IO eat““,  eb dann d Uu> diesem atz
einen Protest des spiritualistisch-idealistischen Verifassers
Eine realistische Auffassung der Eucharistie machen 390 I.)

hat Del „worshippers“ die nähere Bestimmung T OXNVN einfach
ausgelassen und N1IC beachtet, daß hier bloß die Iiener des
en Bundeszeltes VOIN enu des Opfermahles ausgeschlos-
SC werden

ern wird INa iın der SchluBßbetrachtung der Feststellung -
iimmen: Die ersien Trısien griffen den Ausdruck oder Begrift
der na N1IC zufällig dus andern religiösen Dingen heraus,
die iın der damalıgen Mittelmeerwelt verstreut vorlagen, ihn

verbinden.
dann mıit irgendeiner OoOrm VOIN religiösem Synkretfismus

Man TUnLt vielmehr den Pulsschlag Lebens 1n
ahrhundert über das Thema ‚Gnade‘‘jeder el die 1m ersien

gesprochen wurde esgleichen der Oliters als Inhalt der
Frohbotschait aulı bezeichneten Formel SR 15 ol and

15 Ior

i UT ZS W ilh., Adam TAäanner und die Gnadenstrel-
tigkeifien des a  rhunder{iSs. Eın Delfirag ZUrF (GIe-
sSchichtie des Molinismus (Breslauer Studien S hist 0O 21)

80 (XV 223 17 5:} Breslau 1932, Müuüller e11ier

Eın löbliches Unternehmen, des groBen, en deutschen Theo-
logen ellung iın den Gnadenstreitigkeiten zeigen und abel,

iın erstier ınle, die Lehrunterschiede innerhalb des oliniıs-
INUS DIS aul Tanner und unier seliner Führung historisch-kritisch

eriorschen! Es ergibt sich, daß T anner selbst Tasti galız den
Spuren des aroBßen pDanlers Suarez gefolgt IST, also gegenüber dem
S0n „reinen  €t Molinismus den Kongrulsmus verficht.

Im ganzen ist L arstellung klar, SaCNAlıc und
verlässı1g. In ThRev z23—326 habe ich auft drei ernNeD-
lıchere Mißverständnisse hingewlesen: verwechselt mehrmals
die orirage, ob Gott überhaupt die bedingt ZuKun  en irelien
Handlungen miıt Gewißheit erkennt, mi1t der welieren rage, obD
diese Erkenntnis molinistisch als SCLIENLLA media erklären ist.

Er mi1Bt den Lehrunterschieden innerhalb der molinistischen
Schule bez des Erkenntnismediums der med entschieden viel

groBße Bedeutung Del Er wird der re VOIN der virtuellen
Prädefinition der Heilsakte nicht gerecht und stellt uDer S1Ce m1n-
destens recht schieife Behaupfiungen auftl. Hier moöchte ich Nun
besonders zeigen, daßb die Zwel Haupfverireier der Jetztgenannten
Lehre, Molina und Lessius, vielfach N1IC gallz ichtig dargestellt
werden. Das ist zugleich e1ne eW1SSEe Ergänzung meinem Be-
richt über Le Bachelets den nadenstreit innerhalb der Gesell:;-
schaft Jesu behandelndes Werk (s Schol 00—411)

Molina un Lessius erscheinen bei 7—1 neben Gregor
VOI alencıa und Vazquez unier der Überschrifift: „Molinisten, die
die Möglichkeit VOIN absoluten götflichen Präfinitione verneinen.“

„absolut“ mu 0S heiben „formell‘‘ ; denn auch die virtuelle
Prädefinition ist e1in absolutes Dekret des göttlichen illens.
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„Möglichkeit” wäre durch Wirklichkeit““ erseizen, da die BAOg-
lichkeit Von niemand abgelehnt wird. Molina bestreitet der
herangezogenen Stelle bloB, Gott könne beschlieBen, Tr ©  (

Akt durch e1in auxilium efficaX, WwI1e 05 die physische PDPrä-
determination 1ST, erreichen. ber er schrelil Gott durchaus die
aDbsolu(te, Wenn auch NUur virtuelle Prädefinition der Heilsakte 1N-

keit her durch Auswahl einer ihm Urc diesoliern ott VOINl Ewl1g heiten bekannten Ordnung die Ent-med. schon in en 1nNze
scheidung trifit, welch©  () Irelen geslhöpflichen kte jJe geschehen
werden und welche nicht Das zelg schon die VonNn ebenhier OT-

Oorterie Abhandlung, Concordia disp M, 51 und noch klarer geht
aus dem folgenden I, hervor, Molina aut die inwendun-

gen antwortfet Da ze1ig sich auch, daß er IUr einzelne rele2
Handlungen, nämlich iur die Heilsakte der 1n der Gnade Be{festig-
en, zuma. der Goftesmutier und des Gotfmenschen, formelle
Präfinitionen anniımmt (ed ntiv 1595 67—271); a1S0O 1st OT

weit avon entfiernt, deren Möglichkeit bestreiten. Er leugnet
en ormell prädefiniertZIUrT, daßb Gf alle Heilsakte er Auserwä

habe, und VOT allem, da die Ausführung der Prälfinitionen durch
AUS sich WIFr:  ksame Gnaden geschehe.

Wenn dann weiter (153—1 nachweisen möchte, daß Mo-
lına die grundsätzliche Priorität der na LIUT in der absolutien
Notwendigkei ilner zuvorkommenden übernatürlichen na S12
die eben den Akt 1NS Übernatürliche erheben mußD, 1m übrigen aber
en Unterschied zwischen hinreichender und wirksamer na
allein auft den irejen Wiıllen des Geschöpfes zurückiührt, hat OT

doch mehrere are Stellen übersehen, enen Molina Gotffes
Ireler Gnadenwahl mehr, und ZWAäar EIW. Entscheidendes mehr,
zuschreibt. In demselben IL, der 5 disp I AUSs dem

stimme derhier argumentiert, sagt Molina ebd
gewöhnlicheren Sentenz der astiker ZU praedestinationis
quoad acium voluntatis divinae, quo tatuıt HIS adultis, et non

aliis, conierre media, per quäa praevi e0OS pro Sua libertiate
perventuros iın vitam aeternam, nullam darı Causamı vel railonem,
1MO0 condicion S1NEe qua NOT, parie USUuSs liber1 arbitril

quod hi uerint praedestinatı o1 nNOoMNn alil,
sola lıbera el misericordi voluntaie Dei pendere,i1psorum praevisl ;

quae SUa dona
Molinadistribuere voluit Pro sSolo libero SUO beneplacito

spricht SCinen Gedanken schr klar dus 19 e disp ebd
28) a „Altero mOodo 1C1 eus Ve aliquid dependenter Qqul1-
dem aD arbiıirıo crealo, qua 1berum esT, atiqu ade0 sub COIM-

dicione, S1 creatium arbıtrium id ei1am velit, al atiıone absolute,
quod CUu.  z praevideat pPer arbitrium ipsum lıbere uturum NypoO-
esl, quod 0U  3 ordinem vell Credare, quem reipsa CreaTie

Constifuit, 1 placet absolutaque 1am voluntate vult, ul S1L, quod ita
libere uturum ost pofesique 110  —_ 0(SSC.,. Hac atıone QUS Optiımus
MaxXımus vult Oomn1a Dona, quae per arbitrium nosirum SUNT Iutiura,
1NOoMN sSso1um voluntate <  ug  condicionali, S1 1OS qQuUOQUE velimus, sed
ei1lam voluntate aDsoOluta, quafenus ipsi praevidenti Iutura placent
eademque divina e1us singularıs bonitas Der arbitrium nosirum
intendit Vult Quod aufem haec ei1am aDsOoluta Dei volunias
SemDer impleatur, ost maniiestum, qula nıtıtur certitudini
praescientiae divinae, quod ita L OS Iuiura S1It per nNOosirum arbitrium,
Consequlfiurque in Deo eandem praescientiam.“ Denselben edanken
Iormuliert Molina ın eZzug aufi die Gesamtprädestination

disp ebd 396 a) mit den klassischen Worten „Quod
Deus eleger1 1  3 ordinem, circumstantiarum ei auxiliorum,
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S1VC mMalorum S1VC minorum, in QqUO praevidebat OS pDro SUa 1Der-
tafe salvandos, qul electione E1US ordinis 1PSO praedestinati SUNT
vitamque aeiernam Pro SUa liıbertate CONSCqQuUUNLUr, DOTLIUS quam
alıum infinitis, iın qUO LCS alıter DTO eadem 1psorum lLibDertate
habuisset, NO IU1LT NnNOoDIS Aaut DpTro meritorum el cCooperationIis
SLrae qualitfate, sed sola imisericordia Dei.“

hat Molina die Fatio SpPECLALiS beneficii, die ın der wirksamen
Gnade und der Gesamtprädestination oenthalten iSt, schon schr
schar{t ausgesprochen. uch bel Lessius der gleiche (Gie-
danke NIC wWwWenn CT auch weniger hervortritt. hat Fe1lCl das
Werk Le Bachelets, ın dem Lessius 1m Mitftelpunkt STEe noch
MIC benutzen D  können; aber auch dus dem ihm vorliegenden Ma--
terlal ist ersehen, daß der grobe vlämische Theologe NIC der
„Bekämpfung Jjedweder absoluten Präfinition UNSCTeTr irelen and-
lungen“ 133) geziehen werden kann. Er ekämp bloß die Me1i-
NUNG, dalß ott „Oomnla 1lorum | salvandorum | Dona salu-
tiSsque media aDsolutfa voluntate praedefinierit anie Iutfuro-

die ©  ()> @  ( absolute PrädeflinitionIu praevisionem‘,
er Heilsakte der Prädestinierten.

Aus der 184 unien anfangenden Darstellung, Wäas nach Les-
S1US die einzige untier den ollınısien bestehende Meinungsverschie-denheit sel, gewinnt INan kein richtiges Bild. Es handelt sich dar-
u ob die zuvorkommende Gnade (übernatürliche Verstandeser-
leuchtungen und unifireie Willensanregungen) bloß moralisch aut das.
Zustandekommen des Ireien Heilsaktes einwirkt oder die-
S5CT Akt durch Treien illensentscheid tatsächlic 7zustande kommt

LEeSSIUSauch PNYSISC dessen UÜbernatürlichkeit hervorbringt.hält 11t Molina das eiziere TUr wahrscheinlicher ; nımmt aber
die entgegengeseizlie Meinung, die VON manchen Molinisten, eIiwa
S5uarez, vertireien Wird, jenen NOoNYMUS in Schutz, den
Sein YanNzes Opusculum De gratia efficacı gerichtet 1sSt. In diesem
ınn ist die Überschrift des Can verstehen: „EXplicafur SCI1-
tentia, QUaEC tatuit aux1iıl1ıum praeven!i  S 11011 Cooperarı PNYS1ICO-niluxu in OPDUS, sed moralıiter dumtaxat, vindicatur.  er „Vin-
dicatur  C6 nicht als eigene Nentenz des Lessius, sondern
unberechtigte ngriffe e1ines gemeinsamen Gegners. Demnach Vel-
teidigt LESSIUS hier den NONYMUS NLIC. Molina, WwIe —
meın der nimmt ja mit Lessius e1inen phusischen Einilu
des (AULXLILUM DraevENLENS auTt den „quo mihi SCIMDET
V1SUm Verius Cu  z olin LEeSsS1uUs, De graf[ß eit. Can N. 10)Ferner wird auch die el die das göftliche Vorwissen iın
LEeSSIuUS' Gnadeniehre spielt, unrichtig dargestellt. Sagı VON
LCSSIUS:! „Dagegen 1eg ihm der Gedanke T Verwendung des.
ersieren des götflichen Vorwissens | 1ın dem nne, daß d Uus$s inm
die Sicherheit des Gnadene{iffektes un amı der Unterschied ZWI1-
schen wirksamer un hinreichender Gnade erklärt werde, völlig

Otft-iern  e: 188) und weiter „Niemand ird bestreiften, daß das
1Cc Vorwissen hier ine untergeordnete spielt“ Beide
Sätze möchte 1CH mit er Entschiedenheit bestreiten Auch Les-
S1US verwendet, WI1e alle Molinisten, das götffliche Vorwissen,
daraus die unfifehlbare Sicherheit des Gnadeneffektes der wirk-

Gnade erklären; selbstverständlich nicht ın dem ınne,
als ob das Vorwissen der Gnade die Wirksamkeit verleıine, sondern
aus dem einfachen Grunde, WwWeli da göttliche Vorwissen, auch in
der scientia media, uniehlbar ist, daß dasjenige, Was 1ese als
bedingt zukünitig zeigt, unifehlbar eintreifen wird, WeNn oit die
Bedingung verwirklicht. Zum Belege folgende Stellen De grat.
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eit. CaPD. XI „Respondeo secundo: facıle S55 Deo decernere,
ut hic el NuUuNCcC cConvertar, absque aux1lio praedeterminante. Hoc
enım ecreium non S17 ies {1f) N1ıS1 supposita praevisione Condiclo-
naftfa, qua praevide talı momento Co  3 gratiae, S1 S1C
vel S1C interius suaseri1t, allexerit, traxerit.‘ Ebd cCap D

„Sed satıs esT, ut [ Deus ] alem cogitationem menti niclat et
modo, itaque Consentianee affectibus Taclat illud onum WE-

en  l’ S1CUL certissime NOVI voluntatem permovendam eL allıcıen-
dam ad illius bon1 CONSEUeNSUMmM el complexum.“ Man könnte
ziemlich das n Cap. XVI hier anführen, besonders aber dessen

erum est IN Au xXILLO morali O  - S55‚Tertio respondeo:
efficaciam pnarte HraescieNtiAEe , uls enım hNOoC unguam somniavit?
DPraescientia nım sequitur, NOMN dat efficaclam 1ideo en1ım eus
praescif, qula tTiet Aliud est aux1ilıum habere eificaclam l

praescientia, aliud infallibiliıtatem effectus aux1ilii efficacls pendere
praescientia ; hoc affirmant, illud negant [ Molinistae ].” Sodann

T 6, In tertio »77° Deus dicitur efficaciter 1N0Ss ad
rahere sibique iungere, quando Tacius modao uti  LUr, QqUO COT-

Ebd 13,tissıme NOVI OS 1es nos) sponte AdCCeSSUTros
Verum quldquid S1t*Besprechungen  109  ff -cap- XIl n 95  „Respondeo secundo: facile esse Deo decernere,  ut hic et nunc convertar,  absque auxilio praedeterminante. Hoc  enim decretum non sit (lies: fit) nisi supposita praevisione condicio-  nata, qua praevide  £ me tali momento consensurum gratiae, Si SiC  vel sic interius suaserit, allexerit, traxerit.‘  Ebd. “ cap- XV ' n. 12  „Sed satis est, ut [Deus] talem cogitationem menti iniciat et  o modo, itaque consentanee affectibus faciat illud bonum appre-  hendi, sicut certissime novit voluntatem permovendam et allicien-  dam ad illius boni consensum et complexum.“  Man könnte so  ziemlich das ganze cap. XVI hier anführen, besonders aber dessen  .. Verum est in auxilio morali non esse  n. 5: „Tertio respondeo:  efficaciam ex parte praescientiae; q  uis enim hoc ungquam somniavit?  Praescientia enim sequitur, non dat efficaciam; ideo enim Deus  praescit, quia fiet ..  .  Aliud est auxilium habere efficaciam a  praescientia, aliud in  fallibilitatem effectus auxilii efficacis pendere  a praescientia; hoc affirmant, illud_negant [Molinistae].“  Sodann  Cap. XVIIF m. 6, In terti0? .  . Deus dicitur efficaciter nos ad  se trahere sibique iungere, quando eo tractus modo utiiur, quo Cer-  .u  Ebd. n 43,  tissime novit eos (lies: nos) sponte accessuros  Verum quidquid Sit: „.  si consideretur illa motio, ut subest  praescientiae divinae, qua praescitur eventus ex tali motione Secu-  turus, sic non potest ei resisti, quia iam supponitur eventus futurus.“  Ebd.: „Si tertio modo voluntas divina dicatur absoluta, nimirum  supposita praevisione absoluta determinationis nostrae voluntatis,  certum est, neque illi usque (lies: neque) motioni, quae eam COM-  sequitur, resisti posse. Sed hoc libertati non repugnat.““  Lessius bedient sich also des göttlichen Vorwissens zur Erklä-  rung der unfehlbaren Wirksamkeit der Gnade ganz ebenso wie alle  Molinisten. DaBß er auf diese Weise auch in der Verleihung der  wirksamen Gnade eine ganz freie Bevorzugung durch Gottes  Gnadenwahl, eine besondere göttliche Wohltat, erblickt hat, mögen  zwei andere Texte zeigen. De praedest. sect. IV n. 62: „. .. ponit  in eo,  D. Augustinus istam inscrutabilitatem iudiciorum Dei  quod, cum Deus, priusguam statuat gratias suas distribuere, prae-  sciat de quolibet, quae gratiae sint in ipso futurae efficaces, quae  inefficaces, velit nihilominus dare huic eam, quam novit fore effi-  cacem, illi eam, quam inefficacem. Cur enim non dat etiam alteri  efficacem? Cur potius huic quam alteri efficacem? Hoc a nobis  certo et in particulari sciri non potest.‘“ Hier schreibt Lessius also  Gott die entscheidende discretio durch Auswahl der als wirksam  oder unwirksam erkannten Gnaden zu.  Er leugnete im vorher-  gehenden Abschnitt nur eine discretio auf Grund formeller Prä-  Der  definition oder vorausgehender Prädestination zur Seligkeit.  andere Text findet sich in dem nach Le Bachelet wichtigsten  der 153 Dokumente, die er in seinem Werke „Predestination et  gräce efficace‘“ meist erstmalig veröffentlicht hat, in Lessius’ Ab-  handlung De gratia congrua (1 208—273), daselbst n. 52 (261):  „Debemus quidem in eo agnoscere peculiare beneficium, quod  inefficacem, dederit  (v  [Deus], cum posset nobis dare [gratiam]  nobis eam, quam sciebat fore efficacem, et pro eo gratias agere.‘  Wenn Lessius an einer von L. 185 Anm. 62 gebrachten Stelle  (De grat. eff. cap. II n. 12) auch die Frage nach der Existenz  der scientia media zu den nebensächlichen rechnet, so ist das  offenbar sehr relativ zu nehmen. In der gegenwärtigen Abhandlung  egen den anonymen Angreifer ist die zur Diskussion stehende  Hauptfrage diese: Ist eine praedeterminatio physica der {freien  Akte durch Gott anzunehmen oder als freiheitswidrig zu verwer-  —..S1 consideretiur illa MOL1LO, ut subest
praescientiae divinae, Quad praescifur evenius talı notione SPCU-

Lurus, S1IC nNonNn potest 21 resistl, qula 1am SupponNIiur eventius uturus.“
Ebd S51 tertio modo voluntias diviına dica  IUr aDsoluta, Nnimırum
supposita praevisione aDbsoluta determinationis 20SIrae voluntatıs,
cCertium es{7, illi (lies neque) motf1lonl, JUAdEC C CONM-

sequiftur, esisti Sed NOC libertati 10 repugnat. ”
Lessius bedient sich alsSO des göttilichen Vorwissens ZUrLF ä-

der unie  aren Wirksamkeit der na Yanz cbenso w1e alle
Molinisten Daß CT auT diese Weise aucHı 1n der Verleinung der
wirksamen na eine ganz Irele Bevorzugung durch Giotftes
Gnadenwahl, 21ne besondere göffliche ONLaT, erblickt hai, mOöogen
wel andere exie zeigen. De praedesti. SCCT >7 * pon1

in C  »AÄugustinus istam inscrutabilıtatem 1diciıorum Del
Quod, CUu Deus, priusguam Staiua gratias distribuere, Drade-
SCL1a de quolibet, quae gratiae Ssint ın 1DSO utiurae eflicaces, quae
1  nefficaces, vell nınılominus dare Hu1lC Cd quamı NOV1I lore eili-
d'  » illı ed QUaM ineflicacem. C ur Nım HON dat et1am alter1
efficacem ? Cur DOT1US Hu1lc QuU am alter1 eificacem ? Hoc nobDIls
Cerio eT iın particuları SCIr1 1n potest.“ Hier SCHrel Lessius also
ott die entscheidende discretio durchn Auswanl der als wirksam
oder unwirksam erkannten Gnaden Er eugne{ie 1m vorher-
gehenden Abschnitt LUr eine discretio aut Grund tormeller DPrä

Derdefiinition oder vorausgehender Prädestination ZUT Seligkeit.
andere ext iLindet sich in dem nach LO achele wichtigsien
der 153 Dokumente, die In se1inem er „DPredestination el
gräce EIIICAC  i me1lst ersimalıg veröffentlicht nat, in Lessius’ Ah-
andlung De ogratia (1 208—2743), ase1bs Hla 52
„Debemus quidem in agNOoSCeTrEe peculiare benefic1um, aquod

inefficacem, dederit| W | Deus ], CUu  3 posset nNODIS dare | gratiam |
nNOoDIS eahMl, Qu am ciebat lore ei  i1cacem, OT DTO grafias agere.““

Wenn LESSIUS einer VO 185 AÄAnm gebrachten Stielle
(De grat eil. Cap 11 I1. 12) auch die rage nach der Existenz
der SCieNLLIA media den nebensächlichen echnet, iSt das
offenbar schr elativ nehmen. In der gegenwärtigen Abhandlung

den Ängreifer 1st die Z Diskussion SieNende
Hauptirage 1ese Ist eEiNeEe praedeterminatio pAySiICA der Ireien
Akte Urc Gott anzunehmen oder als Ireiheitswildrig VerweTl-
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fen? Dieser Hauptirage gegenüber sind in dem augenblicklichenStreit die andern aufigezählten Fragen ‚„Iere aCcCCcessor1a:Zum Schluß noch einige Aleinigkeiten. scheint die Bedeu-LUNGg VOnN Aquavivas Dekret VvVomn 613 darin sehen, dadie ScCientia-media-Lehre ZUrLr Ollizi
Das Tal Teilic auch, und INan

en Ordensdoktrin er (38)
UrC! die Jahrhunderte Tortwirken

wird HA  können, daß sSeıne
de Bedeutung tatsächlich darinbestanden hat. Für die Zeit, ın 05 gegeben wurde, Wäar aberSCINEC Absicht und Bedeutung eine andere, nämlich die lormelle Drä-definition 1mM Sinne Vl Bellarmin un Suarez Vorzuschreiben.lerın hat das Dekret aber einen dauernden ErfTfolg gehabt.VAN Anm 14 on der Metaphysik S B  (X besitzt dasIgnatiuskolleg in Valkenburg 1in xemplar. Zu oNM.AIr Curiel WAär, Soweit ich Teststellen Konnte, N1IC Karmelit,sondern Weltpriester und den enediktinern Desonders nahestehend.Zu Änm Gegenstwesentlich die einmal eintrete

and der SCienLia media sSind gleichnden und die nıemals eintretendenbedingt zukünitigen Irelien Handlungen; LUr daß die ersiere Alasse.
wWwIird.
Urc das göttliche Dekret ch Gegenstand der SCieENLIiA VISLONLSZu 179 Aus den angeiührten Satzen Albertinisz1e eine weitgehende Folgerung. Sie erklären die SCLENLELAmedia bloBß 1ür unzulänglich, die Impeccabilitas Christi mit seinerFreihei vereinbaren. Dadurch ist och nicht ausgeschlossen, daßdurch S1C bei den andern NIC| unsüundlichen Menschen Freiheitund Gnadenwirksamkeit ereinbart werden können.eSs ın em
SCienfiia media und

Ist der Versuch, das schwierige Hroblem der:
manchen Stücken

ihrer Änwendungen tern, auch noch 1
leistete doch

nvollkommen geblieben, berechtigt das Ge-gutier OIiINunNg aut noch bessere Leistungen kuüunf-iger Forschunge Lange
MT Z. Edelbert, M » Individuum und Gemein-schait beim h-} Thomas V, quin 80 164 5.) Mün-chen 1933, 0SeC Pustet 3.80; geb

Das Buch bietet C1ne fast überreiche Stofiquelle auUus den Wer-des hl Thomas, die mit bewundernswertem el nNen-gefiragen, gesichtet un verwendet S1INd. 1e Eigenart des Buchesist, daß 0S e1ne umfangreiche Son derstudie o  an dieStellung des Aquinaten der heute w1eder brennenden Franach dem Verhältnis VOIN Indiv1duum und Gemeinschaft darstellt,einer rage, die WAdr Dereits vielen Autforen behandelt wordenist, aber nach dem erl NIC als Gegenstand elner gröberen Spe-zialarbeit. Nach einer el egrifflicher un grundsätzlicherVoruntersuchungen wird die ernIrage esie „Wie SLE. derMensch in der Gemeinschaft?“
meinere Erwägungen angestellt,

Auch hier werden ZunNäacChs allge-insbesondere über den Grundsatz:
selbst behandelt

Num COMMUNE praevalet Drae bono Drivato dann wird die E
discher bezüglich der beilden STtoIfgebilete „In Dingen 1rund J. ©  ( 5 des reıin Irdisch Als rgeb-N1IS seiner Untersuchung bezeichnet der Verf. ach der OomistL-schen Lehre Ist überraschenderweise der eNSC für denaa d a, allerdings NuUu In weiser eschränkungau{i das, W O Staat und Mensch gleicher Amiteinander S1ind.

Zu der Beweisführun des Verft. und diesem seinem nder-gebnis IUr eın
Mensch eın

Daar Worte Zu bejahen ist daß nach Thomas der
„CNHNS nafiuraliter oclale““ ist ; daß das Donum COMMUNE:
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eiusdem generis mel1ius e1 divinus est DOonoO Drivato; daß keine
Gemeinschait als solche innerhalb ihres natürlichen Gegeben- und
Gewolltseins das Individuum ISE: daß die Bindung des
Individuums die Gemeinschait zugleic füur das Individuum
das eSTIEC isSt; daß e1ne grohe OÖrdnung und Einheit die Naiur-
1C und übernatürliche Ordnung umfaßt und S1C auft ein grobes
Letztes hinordnet: aber das es beweist weder in sich noch be1
Thomas, DZW. 1Im inne der thomistischen Lehre die SC des
Verfassers: „Der Mensch 1st für den aa da und NIC| der aa
Iur den Menschen.“ Meines Erachtens beachtet wI1e auch
dere wenilg die wesentliche Verschiedenheit der beiden Fragen:
„Was gılt von dem Menschen al e1l der Gemeinschaft?“
und „Was gılt VO Menschen, der eil der Gemeinschaftt ist  S a
Die VvVon angeführten Texte und Gedankengänge gehen auft den
enschen ‚qua Dars totius  : aber S1C nicht, daß dasselbe
auch VO  Z Menschen gilt, „q ul esT Pars totiu noch weniger
beantwortien S1e die Vor rage: „Inwieweit 1ST auTt dem jeweiligen
Gebiete der Mensch C579 und al e1l dem (janzen eingeord-
net ““ Ferner 1st die Fassung des C&  ()» Sl des
bonum COMMUNE, 1in ihrem leizien bestimmenden EK lement nicht

Das (1emeinwohl N1mMmL Sseine 1etizie Determinante
VOI dem (individualen WwI1e sozialen) Wohle möglichst
Menschen, die in der (Gıemeinschafift ZUL Gemeinscha ‚all-
mengeschlossen SiNnd. In der Verkennung dieser atsache 1eg die
leizte Quelle der me1ines Erachtens irrıgen Auiffassung Von dem
eizien Vorrang der (Gı16meinschat als olcher VOT den enschen,
die S1C bilden In diesem So-und-nicht-anders-Bestimmtsein des
Gemeinwohles 1eg terner der leizie Unterschied zwıischen physi-
ScChem und moralischem Organismus. Vgl 1933 ] H17 {if

5/4 %, Im physischen Urganismus 1st das Wohl des (1esamt-
Organısmus LlLetzilic HAa-C aut das Wohl der Glieder, die
1m Organismus Zu Organismus zusammengeschlossen sind, „Nin-
geordnet”. Der Gesamtorganismus ist LIUT seinefwillen, die
Einzelorgane LUr des Gesamtorganismus willen da arum
WIrd ihr Geschick eINZ1IG und alleın und vollständig durch die Be-
ziehung ZUr Gesamtheit esiimm An dieser gestaltefien ez1le-
hung äandert auch die Tatsache nichts, daß TUr das kinzelorgan 1n
der Verbindung mit dem Gesamtorganismus besten gesorgt ist.

DieDiese orge gılt letztlich doch LUr dem Gesamtorganismus.
gerade umgekehrte Beziehung waltet beim moralischen Organismus
ob Die Gemeinschaft ist N1ıc iNreiwillen da, ondern
Tur das Wohl ihrer Glieder, S1Ce ist letztlich allein da, damit
In ihr die Menschen naCcC ihrer individualen WI1C sSsozlalen
Seite) ihre Entfaltung und ihr wahres Glück iinden S51e ist also
für den enschen ein natuürlicher Zwischenzweck, oder genäauer und
richtiger, 2in nafurgefordertfes un nafurgegebenes ‚Mitte für die
Menschen. Aristoteles hat wenn anders iNan seinen Worten
ihren ınn lassen will, den S1C in sich und in inrem usammen-

sStaailıchen Gemeinschaft estlos
hang haben) den Vergleich des physischen Örganismus Del der

durchgeführt ; arın 1eg der
seiner re über das Verhältnis VvVon Mensch

un aa Thomas hat gewl starke nklänge diese arıstiotfe-
liısche Überspannung ; aber e1ine Zusammenschau der verschiedenen
Texte und der SONS bei in feststehenden Grundsätze zeigt, daß
CTr sich 1m Prinzip rTreiına Von der arıstotelischen Einseitigkeit und
Überdehnung des Org  hen Gedankens. Die Ausführungen des
erl über die diesbezügliche S zwischen

D aa  La P c N  A
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Thomas und T1stioieles IF Ssind me1ines Erachtens insoiern
irrig, als sS1C den tiefifen sachlichen Unterschie derselben Sprech-
WwWe1lse bei beiden Autoren NC genügen eachien und deshalb
einen gleichen ınn als selbstverständlich annehnmen Das End-
ergebnis des erl entspricht deshalb me1ines FErachtens nıcht
der re des nl I homas lelmenr glaube ich, daß auch Tho-
INdads bezüglich des S} der ganzen Mittel—Zweck-
in1ıe innerhalb des geschöp{flichen elins die richtige AuiTfassung
hat Der aa ist der Menschen willen, N1IC| sind die Men-
schen des Staafes willen 5T Hü

oOyYCe, H y Christftiian Marriage: An historica
and doctrinal udy 80 U. 632 London und New ork
1933, Sheed and Ward SA Dln

Theologieproiessor der Lehranstalt der englischen esulien
In Heythrop und Verfasser mehrerer anerkannier philosophischer
und theologischer erke, erölinet mi1t diesem Werk über die christ-
liche Ehe ine el geplanter und P SCHON vorbereitetier theo-
logischer Veröifentlichungen der genannten Lehranstalt „Heythrop
eologica Series.“ Bezeichnend Tur die englische und allge-
meline Geisteslage ist der Beginn der Reihe mi1t einem uch uDer
die Ehe In Einer VOIN Liberalismus, Marxismus und Unglauben
verseuchten und säakularisierten Gesellschait werden eDruc un
außereheliche Verhältnisse, leichte Ehescheidung uınd Wiederver-
heiratung Schuldiger immer weniger als widernatürlich, als Angriff
aut die Grundlagen der Volkskrait, auft en und Erziehung der
Alinder, Glück und Festigkeit der ramilie un des NStaates CIND-
iunden. Da mub die re und sittliche Forderung der O-
ischen Kirche VO der unauiflöslichen un heiligen cChe als ruck-
ständ1g, töricht und unerträglicher Zwang erscheinen. Niemals
War arum NÖLLG WI1C eute, die ıberlieierte christliche re
über die Ehe klar darzulegen, grundsätzlich und praktisch, mi1t der
rein menschlich schon eindrucksvoallen Überzeugungskrait der EG
Tahrung und Erprobung durch Jahrtausende. Das wıll das Buch,
die neuestie und erschöpifendste Darstellung englischer Sprache
über die CANrısiliche Ehe ES beschreibt S1C ihrer Geschichte und
ihren Grundsätzen nach VON ihren Anfängen Es legi dar, wWw1e
die Kirche inr e1dea auifrechterhielt gegenüber dem Sittenver
tall des römischen Kaiserreiches und ıınier den Stürmen der VOl-
kerwanderung, Ww1e S1C AUus der Lebenskrait der 1n ihrem W esens-
grunde unwandelbaren, Von T1ISLIUS ZU Sakrament erhobenen
kEheeinrichtung 1 Mittelalter ihr RFrCeC entwW1CKelTe, ın den
Glaubenskämpien des Jahrhunder{fs ohne Wanken 12 uüber-
natürliche Heiligkeit des hebundes verteidigte und in der Neuzeit
die SIEeISs gleichen Wesenszüge der Ehe der wechselnden eit
pa

Einige Ausblicke iın den reichen Inhalt Ehe und Naturgeseiz,
Enhewillenserklärung, Eheiform, Ehesakrament, Verirag und Sakra
mentT, kirchliche Rechtshoheit 1n Ehesachen:;: ausiührlich wird die
Lehre von der Unauftflöslichkeit der Ehe ın ihrer geschichtlichen
Entialtung auigezeigt; Ehescheidung, Ehehindernisse, Wiederver-
heiratung. Wenn INa  — eiwa die vollständige Behandlung einschlä-
giger kanonistischer Fragen vermiBt und überhaupt die Darstellung
des heute geltenden Eherechtes vielleicht stark zuruücktrefen
sicht hinter Einer mit Quellen und Texten reich elegien Darlegung
der Geschichte der grundlegenden philosophischen und theologı1-
schen Frag-e:1 die Ehe, dann möge man bedenken DIie AD-
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andlung schreitet nicht als kanonistischer Traktat einher, 1Mm
Gleichschritt m1T den Canones des kirchlichen Rechtsbuches, und
hat 0S N1IC LIUT aut Fachleute abgesehen. S10 will Zuerst wohl
Antwort geben aul die Jebendige Fragestellung der gebildeten und
H  oS angeregien, ja erregien englischen Leserwelt Echt christ-
iche, überlieferungsgetreue, katholische Antwort gibt das Buch
aul die Fragen, die VOIl der schwankenden, der christlichen Über-
lieferung NIC entsprechenden Haltung anglikanischer 1SCHOIeEe auft
der Lambethkonierenz 930 gerade auch ın weiten Kreisen anglı-kanischer r1ısien schmerzlich veriie wurden. Hier geht 0S nicht
AUr eEINEe theologische Schulirage, ondern e1ine gestalliendera menschlichen Gemeinschaftslebens, menschlicher Gesitiung
und Kultur. Die kirchliche re über die Ehe ist e1ne lebendigeKrafit iın der Menschheit VOIN eute, enen, die iın der Kirche sind,
heiliges Gesetz, denen, die draußen stehen, wenigstens mahnendes,
rettendes Leuchtieuer. Das Ssagt das uch über die christliche Ehe
vVvon OyCe > Keller
Rossi1, S L’Autografo dı San lommaso del Com-

a | 111 TO Sentenze (Monograflie del
Collegio Alberoni 12) 80 1acenza 19  X O.=— | VglDivThom (Pi) (1932)
im ersien e1l der Abhandlung bietet die Geschichte und

His 1NS einzeine gehende Beschreibung des Cod atlc. lat.
0851 mit dem Aufograph des dritten Sentenzenbuches des hl ITho-
INaS; 1mMm weiten e1il beschäftigt sich der erl. mit der Überlie-
Terung VON ent. und ent Er
WEeIlIs nach, daß @1 exte, die auft die Unbefleckte mpTfäangnIisBezug haben, e1ine alte Überlieferung Desitzen, wenngleich der ext
1m Aufograph heute el e1lle enthalten wertvolles
ater1a

Es bleiben eini1ge Fragen Die Hs soll Urc arl I1
ın den Konvent VOIl Aversa gekommen SCe1IN. Das ist möglıch, falls
eine WIrklıc alte Überlieferung zugrunde 1eg ber das alteste
Zeugnis stammt dUusSs dem Jahrhundert. Frühere Dokumente
besagen IUr, dab Kloster und Kirche von Karl IL gestiftet wurden.
Als Opfer der heute verbreiteten C aut Tag und Stunde
datieren, Sagt R > die Hs sSCe1 iın den etzten onaten Von 1255 und
aniangs 1256 geschrieben. ber Thomas hatte bereits allerspä-estens 1m Januar 1256 die Lizenz erhalten: denn Z Anfang März
1st die un davon schon nach Rom gedrungen. Zwischen Ab-
schluß der Sentenzen und Erteilung der Lizenz verging aber
einige eit Es spricht daher es dafür, daß Ihomas VOIN 1253
Dis 1255 Baccalarius sententiarum WÄär. uberdem fallen Vor-
lesung und endgültige ÄDbTassung NIC. no  endig zeitilic Aaml-
INenN. Auft iol 1! SIC VOII anderer Hand Tercius ratris DL de
ittera ratris ome wıill iın die Lücke Jacobi N1ıIC Thome
einsetzen. Eın Irater Jacobus, ohl VOIl sti und Schreiber
dieser Notiz, Wr e1inmal 1m Besitz der Hs 1el naiurlicher und
UrcCc „terciu  <e tast no  endig gegeben 1st die Ergänzung‚Thome  «a  ® Der Eersie e1il g1bt den Verfasser: der zweite Urc.Interpunktion Itrennende den Schreiber.

Wichtiger ist e1inNe andere rage verirı daß die beidenBuchhände iol 11 = 58 ne manchen Verbesserungen und and-
vermerken 1m übrigen Aufograph und fol 67— 107 nicht VvVon Tho-
INas Selen. Betreiis der zweiten and stimme ich miıt überein.Die ersie Hand habe ich nach den Taftfeln VonNn Thery gepruft

Scholastik.
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die VOnN gegebenen Taieln sind leider großer Ver-
kleinerung unbrauchbar. Gegenuüber und Suermondt, der m1
eC bemerkt, daß man die uC  an iın den Autographen nicht
ohne welieres als Thomas gehörend ansehen dürfe, möchte ich
enischieden dem Autographencharakfter iesthalten behauptert,
05 SC1 IUr 1ese uCcC  an n1ıe der Beweils geführt eIireiis Cod
Valt lat. 781 er die Grundgedanken E1Nes olchen Bewelses  <
in Greg (1929) 63 iiınden können; die ausführliche Darlegung
der Gründe War M1r bisher noch unmöglich. DIie Grundgedanken
düriten iur solche, die WI1e in der Hs selbst nachpruüfen kOön-
nen, genuüugen Einige weıtere Gründe Im Dionysiuskommentar
(höchstwahrscheinlich oln zwischen 1248 und 1m Nentenzen.-
ommentar (Paris ( in De veritatie (Paris 1256—1259), in
der umma Conira gentiles alıen nach taucht dieseibe
UuC  an aufT, die LUr e1ne leichte, zeitlich bedingte nderung aufl-
WEeISTl. Hat denn Thomas einen Schreiber gehabt, der mit 11m
durchs Leben zog ? Man denke sich terner Das Aufograph
in der 1litera illeg1ibilis 1eg s Anstatt Nun 1’ 2’ 3, S d oder
mehr Orie and als erbesserung selbst einzuifragen, zieht
der vielbeschäftigte Lehrer VOTL, zunächst dem Schreiber mit
vieler Muühe klar machen, wonNnin die erbesserungen in dem
höchst schwierigen ext gehören, dann E1sSEe1ie ucken und die
Worie diktieren Alr che1lint die konkrete Vorstellung genügt,

1ese Hypothese als unhaltbar erwelilsen (vgl die HE  i ailel
Del Thery ArchFrPr I 69) zZu beachten 1St ondlich das geist£-
VoO SO mit i DBunkten ın Conira gentiles und Sent ©}
In betreff des Fehlers adorarı| TUr honorarı n die einfachsie
LÖSUNG Ouandoque dormitat auch der überarbeitete ' Thomas
Kritiik ist Qu(L, aber S1Ce hat ihre renzen. Nicht UNWICHLLG Sind
iferner olgende Fesistellungen: Die ıttera illegibilis 1n ent
ist unregelmäßbiger und weniger klar als 1M Isaiaskommentar

38 hinzuiügen KÖöNNEeN: un diese kıursiver als die
Abschri{it des Dionysiuskommentars. Das SiLMMT völlig der
Ansicht, daß der Isaiaskommentar (nebst eremlas und Ihreni)
VOLTr dem Sentenzenkommentar 1eg Da jedoch VO anderer C1fe
e1inmal das Gegenteil behauptet 1ST, wird wohnl noch re
dauern, DIS 1ese Theorie iın der Dopulären Litera  IUr uß gewinnt.
Ferner Das Aufograph 1st NiIC 1n en 1elilen letfzie He-
daktion;: I Sind auch tol ] E Autorenabschriliit 1eSs iimm  {
ausgezeichnet der These ilDer Cod Vat. 781 als Autorenabschri{ft
und der doppelten Redaktion VOINI e ente OT esscen11a.

Betretis des zweiten 1 e1lles muß ich mich der Urze halber auft
ZWwel Bemerkungen beschränken. Es soll  L 1U doch kein „Problem“
mehr sein, OD Thomas nhänger oder Gegner der Unbeilecktien
Empfängnis WÄär. Er spricht sich gerade dl den entscheidenden
Stellen klar dagegen dU.;  3y daß 1Ur e1inen schlichten Leser hier
kein Problem besteht Man vergıbt aDpDer leicht, dab 1e5se LeUG-
HNUNY IUr Thomas auch N1IC die geringsie edeuiel, w1e
eiwa bei einem Theologen des 17 und Jahrhunderts der al}
wäre. Er sian VOT einer hm unl  bar scheinenden Schwierigkeilt.
Als gewissenhaifter Theologe, der sich UrcC den Verstand und
nicht Urc das Gefühl leıten läDt, MUuU. Gegner sSe1in. Die
rage ist allein Wie läDt sich die gelegentliche Bemerkung ent.

ad erklären”? Im wesentlichen düriten TOLZ
Pesch ul. d. die richtige Erklärun gegeben en Zum vollere
Ve  tändnis ist aber auch beac ien, daßb Del Thomas der omes
peccatı ın dieser Frage noch eine größere spielt. Im en-
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satz den Getauiten War CT bei arla ILQ ALlusS; insoiern ist S1C
dem Urzustand Dbesonders nahe und insoifern kann S1C als
„PCCCaALO originali ef actualı immunis““ bezeichnen. Anders ist
mi dem „ANCUrT1 peccailum originale” 1m Ave Marıla. Das Sy-
m „Contraxi1it‘ wendet CT aut arıa d eshalb kann OT das
„InCcurrit" wohl kaum verneinen. Textkritische Fragen verlangenihrer LÖSUNG N1ıC allgemeine Behauptungen, sondern kritisches
Eingehen auft die vorgebrachten edenken Das gilt vielleicht
auch VonNn einzelnen Punkten der egenkriti Rıs und Synaves aut
meılne Kritik in ThRev 1932, 29728 B Pelster
zulkarski, W lad., derSolowjews Philosophie

1 (Commentationes ordinis Philolog. Univers. Vyt-
autı agnl, ]X) Lex.-80 XVI H407 Kaunas 1932
Das uch erreicC völlig den Zweck, den Vert. sich OF'!  mehat, eine Einführung iın die Weltanschauung und ichtung olo-

W  WS bieten. Reiche Zitate und die Übersetzung sSe1iner Gedichte
Urc Hunnius 1m Anhange vermitteln zugleic e1inen Eindruck
VON der schriitstellerischen i1genar des russischen Philosophen,

Dieder ILUF wenigen in der Ursprache zugänglich eın dürfte.
kritische Stellungnahme ist einem späteren er vorbehalien Zu-
nächst werden d UuSs nla der Jugendschriften die uberen Einifilüsse
kurz berührt, unier enen die philosophische Entwicklung SolowjewsSTIan ann wıird das System se1lbst entfaltet:;: Se1inNe durchgehendeEinheitlichkeit kommt @1 ZULC verdienten Geltung. raglic ist
0S allerdings, OD Nan noch VON Philosophie sprechen kann oder
N1LC besser VON e1iner christlichen Theosophie redete. Verft.
mac selbst aul den Einiluß auimerksam, den damals Schellingin gläubigen russischen Kreisen ausüubte Dieser Einiluß scheint
sich bei Solowjew stärker ausgewirkt aben, als S77 anzunehmen
geneigt 1St. Solowjew g1bt selbst die Verwandtschait Se1INeSs Sy-SIiCemMS mi1t der positfiven Philosophie Schellings Z  > währen N
dessen Identitätsphilosophie W1e auch Schleiermacher ablehnt
Briefe I1 ed Radlow 1909, 100 An Kirjejew). der
EinflußBß direkt oder indire WAär, waäare uniersuchen Schellinghat einmal unstfreitig die ethode geliefert: die menscC  1C Be-
griffsbewegung wird 1n die Wirklichkeit hineingesehen, aus AÄAna-
logien werden Gleichheiten gemacht, auft Grund derer die grobenSynthesen vollzogen werden. uch Stiruktur und Grundschema sind
ganz nach der Art Schellings. In den Jugendschriften geht aber
der Einifiluß auch stark aut das Inhaltliche Wie beli Schelling ist
das Philosophieren Solowjews beherrscht VO Gedanken des Or-
gan1ısmus, der auch aut ott angewandt WIrd. Ferner Lindet sich
die Lehre VOIL den Potenzen, VOII der Welt als dem negatıvenGöttlichen oder der „Image Frenve Gottes (bei Schelling die
TC Vo  3 Uni-versum), die Lehre VO  z aum als Auseinander der
Zeit, VoO ersien und zweiıten AÄdam, VOIN der Weltseele, VON
Sundenfall Das S weist aut die positive Philosophie Schellings.Nur ist einmal der 1C Solowjews mehr aut das COChristentum
und die Kirche gerichtet, und dann durchdringt OT es mit der
CGilut russischer ystik AÄus der Verbindung VOIl SchellingscherS5Spekulation mit Ostlicher Tradition und Mystik ist wohl auch die
estalt der Sophiag, der göttlichen el  eit, enistanden; 0S cheint
mir unmöglich, S1e mit der Weisheitslehre Augustins VOeTl-
binden val auch Pfleger ın OCchlan 225 it
07 I1.) Da egen bedeutet die re Von der Theokratie und derKirche eine Weiterführung über Schelling hinaus. Die Art des
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Philosophierens ist aber auch hier noch die Jleiche umfifassende
Synthesen, die aber bei er en Geistigkeit doch Zweiftel
ihrer Wirklichkeit zurücklassen In der Iat ‚W die rauhne
irklichkeit in späteren Jahren doch manchem Verzicht, wenn
auch nicht 1mM wesentlichen. Im einzelnen Tindet sich jedoch eine

herrlicher edanken, durchglüuht VON edelsier persönlıcherFrömmigkeit ; anınier spür man gleichsam die re Gestalt die-
sC5 groBßen Trısien. SO dürien WIr unNs iIreuen uüber 1eSse verdiente
Gesamtdarstellung des Systems Solowjews.In der Einleitung berührt der ert. kurz das Problem Philosophieun ichtung und stellt iest, daß ZWar viele Dichter die jJleisien
philosophischen edanken gestalten vermochten, daß aber LIUT
wenige grobe Philosophen ihren ecen dichterischen USdruc gebenkonnten. Das ist wohl N1IC zuTällig Es wiıill uUuNs SC  inen, als
ob überall da, der Philosoph zugleich SIar. dichterisc dll-
lagt WAÄär, die Neigung bestand, Philosophie in einer Schau VOIL
Gestalten auigehen lassen, eren mehr oder weniger bewußtes
Grundschema der Organismus ist. So olowjJew und Schellingselbst und der ihm philosophisch nahestehende Goethe; auch
Plato und iın eiwa Augustinus. Daß das Philosophieren 1n ate-
gorien des Organischen dem Gestalten des Dichters nächsten
kommt, ist auch leicht verstehen. Daneben sicht aber e1inNne
andere Art philosophieren, die Idee NIC als Gestalt, SOIl-

ondern enken ist Hier muß naturlich das Dichterische fehlen.
dern als Begrifi erscheint, die letzte Haltung N1IC chau,
Aristoteles, AKant, ege wären  n hier nebDen vielen andern Z ileMNNenN.
Besteht bei der ersien Art die Gefahr, Dinge zusammenzuschauen,
die HUr entiernte Ähnlichkeit miteinander aben, und sich Del der
Schönheit der ynthese unkritisch beruhigen, kann Del der
zweiten Art leicht dazu kommen, daß in endlosen nalysen alle
selbständigen Einheiten in Kombinationen VoNn Elementen oder Ka-
tegorien aufgelöst werden. Beide rien ergänzen sich, wecnseln
auch 1m Laufe der Geschichte immer wlieder mıLeinander ab.

Brunner
1a NM aNls d’Eypernon, PE Le Blondelisme

3! (IX U, 189 5.) Louvain 1933, Museum Lessianum. Fr
Blondels Philosophie und Apologetik wird se1it dem Erscheinen

Se1INCS berühmten Werkes L’Action ( 1893) heiß umstritten und hat
bereits eine bedeutende Literatur hervorgerufen. Auch heute noch
wird Seıin System TOTLZ er Erklärungen und Ergänzungen des pDer-sönlich tiel katholischen Veriassers VOIN den einen als mit der
katholischen Te unvereinbar abgelehnt, VON andern jedoch als
21n ganz bedeutender Fortschri der katholischen Philosophie und
Apologetik gepriesen. wıll ZWAär Se1in Buch nicht als eine ADno-ogle Blondels auigefabt sehen, sondern als e1inen Versuch, die
Hauptlinien seines Systems iın ihrem Zusammenhange darzulegen(IX) Doch mutie das Werk auft den ersien Blick als eine uüber-
zeugte Rechtfertigung des Blondelismus Blondel selbst hat 0S

Manuskript gelesen, guigehe1iben und mit werfivollen Nnmer-
kungen bereichert.

Das erste Kapitel erklärt die Methode und die Grundliuien der
ction Es handelt sich N1IC darum, Urc Reflexion aut den Be-
wußtseinsinhalt den nteil des ubjekts und des Obiekts be-
stimmen, ondern durch Analyse der menschlichen Befätigung(acfion) in ihrer  E gäanzen Entfaltung, also mit Einschluß der Ver-
nunfittätigkeit, ihre Bedingungen, inren Inhalt und ihr vollständiges
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Ziel Tiestzustellen Nur auftf diesem Wege kann, VO: Innern der
Handlung heraus, e1ine Dialektik der en Realität erzielt
werden, e1ine Philosophie, die N1IC 1mM Abstrakten bleibt, ondern
ständig ım Konkreten, ree Gegebenen wel D E g1btvorzüglichen Überblick über den oft weitschweifigen un
schwerverständlichen Gedankengang der Action Die Tortschreitende
Analyse der menschlichen Handlung in ihren verschiedenen Stufen
erg1bt als Bedingung, amı S1C dem initialen Antrieb entsprecheund ihr volles Gleichgewicht inde, die Notfwendigkeit Er-
gänzung (surcro1t), die, obwohl nofwendig, ganz außerhalb des
Bereiches menschlicher aC 1eg und LUr e1ine Ireie, übernatür-
liche abe Gottes SC1IN kann S0 ist der Mensch schlıe  ich VOTr
die Entfscheidung (0  101 gestellt, eniweder sich der göttlichenHandlung in ihm di1lz unterzuordnen oder „ohne nde wollen,ohne das nen  1C wollen (L’Action 39535) Die Gratuität des
Übernatürlichen bleibt gewahrt, da die atiur N1IC: abstrakt als
naliura PUräq, ondern konkret, also miıt der posifiven Hinordnungauft das übernatürliche Ziel, Detrachtet wird Im Mapıtel SC

beweisen, dab nach Blondel sSchon VOT der endgültigen und
Ireien Entscheidung iür oder das UÜbernatürliche I  AD rgeb-NnıSsSsen der Analyse einNe wahre UObjektivität zukommt, die aber dur  ( C  C  n
die Option selbst Dereichert un gefestigt wird Zum VergleichwIird die Lehre des hl Thomas uüber die Glaubenserkenntnis eran-
Yez0genN.

Blondels Lehre erscheint SOM1 als eine ‚Kritik des Lebenseben dadurc  1 1st S1C e1ine Aritik der Erkenntnis und unterscheide
sich gänzlich VON der subjektiven Kritik ants S10 dari ebenso-
Wwenl1g mi1t der einseltigen und unbeiriedigenden Philosophie Berg-
SONS verwechselt werden. Der Blondelismus verdien in vollem
inne den amen einer katholischen Philosophie: OT umifabt das
Problem des Verhältnisses der atiur ZUrLr Übernatur und ist iahig,e1Ne endgültige LÖSUNG bieten, weil OT nicht VOIl einer bloßb mMÖg-lichen, ondern Von der wirklich gegebenen Natur ausgeht. Äußerst
willkommen ist die als Anhang beigefügte Erklärung der VonNn lon-
del angewandten Terminologie, Ööfters mit bisher ungedrucktenkErläuterungen des Philosophen. Das uch schließt mit einer 1STe
der Schriften ondels und der er über ihn W arum
darin das wichtige, WenNnn auch schar{f ablehnende Werk VON
JTonquedec, Immanence (Paris 1913, vermehrte Neuauflagehat 55)*’  deewiß eiınen Dedeutenden Belitrag ZUr Diskussion über
Blonde!l geliefert. ber Se1INe übrigens N1IC: immer Yyanz klaren
Ausführungen werden doch wohl NIC| völlig alle Bedenken ka-tholischer Philosophen und Theologen wegräumen, besonders inBezug auft den objektiven Wert der Dbegrifflichen Erkenntnis unddie Gratuität des Übernatürlichen. Er geht ın sSeinem Versöhnungs-willen entschieden weift, Weliln OT in der Beweisführung Blondels„eine LIECEUC Fassung des traditionellen Beweises (der Existenz (1o0t-tes) realıtate mMOtus  <« S1C 138) eW1 können die Analysender Action tür e1inNe Vorapologetik (apologetique du seuil,Verwendung iinden; dabei dürfen aber die viel scharfen

143)
An-

wer
griffe Blondeis die „klassische“‘ Apologetik NIC| vergesSsenGrausem S
aupe, E m 11,; Einfiührun

Au{l
in dıe Neuere DBSs cholo-

eldt. O_
&0 453 Osterwieck 1931, Zick-

geb 10.80
Das vorliegende Werk, das den nfänger in die Psychologie
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einiühren will, 1st vielleicht dem Fachpsychologen noch orwünsch-
ter als urze Übersicht über das Gesamtgebiet. ESs ist nicht die
ammlung VOIN Leseifrüchten e1Ines einzelnen Autors, sondern 05
hberichten arın eine grobe Zahl VON Fachpsychologen, jeder uüber
das inm naheliegende Gebiet. Ich gebe 1Ur e1ine urze Angabe
der einzelnen Belträ Mehr historisch ist der Überblick über die
Psychologie Wundts VoOoN Heußner Messer beschreibt die (G(ewi1n-
Nun der Denkpsychologie Urc die Külpesche Schule, Siegel
die Lebensleistungen vier anderer Psychologen, Höffding, Jodl,
ames ınd TOOS. nier den Einzelproblemen beginnt Werti-
heimer m1 der NnNeueren Gestalttheorie 1m ınn Seiner eigenen
Schule In schr anschaulicher e1Ise schildert Riekel die Leistun-
gen der Eidetiker Es wirkt immer überraschend, wenn in Kind

rachie und 1un dAUS dem Gedächtnis über unzählige Einzelheiten
ei1ine Ansichtspostkarte m1T vielen Figuren wenige ekunden De-

Die theoretischenberichtet, als ob 05 die K  te VOT sicı sähe.
Folgerungen sind gäallzZ im inne der Jaenschschen Schule gehaltfen.
Prandti schilderti die Assoziationsgeseitzmäbigkeiten mi1t Einschluß
der Perseverationen Dittimers würdigt die Leisitungen der Ach:-
schen Schule betre{iis der determinierenden Tendenzen, die Vomn
Willensakten ausgehen. Johannsen g1bt aul Seiten eine philo-
sophische Untersuchung der aliur des psychischen hänomens
nach Husserl, Rickert, auc d.) besonders aber nach ÖN1gS-
wald; die Darstellung des letzteren ist Te1LlCl der vielen
unerklärten orie kaum verständlich Man kann auch zweilfeln,
ob diese phänomenologische Untersuchung IUr den Psychologen
VOoN Bedeutung ist ode erklärt die igenar der geisteswissen-
schaitlichen Psychologie, Freyers Objektivationen des Geistes,
stehens und Erklärens
Sprangers Grundiupen der Seelenstruktur, den Gegensatz des Ver-

Schmied-Kowarzik erkennt die iderle-
GUNG des Psychologismus Urc Husserl] d dagegen verteidigt eT
miıt Recht, daß die Husserlsche BewußBitseinsanalyse eine
Psychologie ist, Wn auch NLC| e1ne empirische. Muller-Freien
tels gibt hier eine Einleitung in sein größeres Werk üuber Lebens-
philosophie. ern behandelt Kurz die personalistische Psycho-
ogle Das werivollsie sind SC1INEC edanken über die Einheit der
Person 1m Menschen. arın 1eg QIW. eues TIreilich LIUT gel-
über der experimentellen NeUuUeTenN Psychologie; 1m übrigen ist 05
die allgemein anerkannte re des r1sSL01Leles, wWwI1e auch andere
eiträge des gegenwärtigen Werkes mi1t Recht betonen ern eigen
ist die Leugnung der Seelensubstanz; infolgedessen muß OT sia
e  T substantiellen ereinigung VOINN e1ıb und oele die sogenannfe
„Person“ als eine psychophysisch neutfrale uDsSIanz auistellen
ndessen äBt sich nicht leugnen, daß die körperliche UuDSLanz 1m
Menschen dieselben Eigenschaifften hat W1e auberhalb, UUr anders

Oordnet Wie verhält sich also iın der Sternschen Theorie 1es@ekö  yerperliche Substanz ZUrLr Person? Sind 21 identisch, ann
haben WIT Materialismus Sind S1C verschieden und 1Ur wesenhait
verbunden T höheren Einheit, Dbleibt die Derson iım
Inneren esen EeIWas anderes als der KOrper. Da S1C weiıiter der
Jräger und die Ursache der geistigen kte IsT, wird S1Ce mi1t Recht
geistfige eele genannt DIie HCUEC Theorie erinnert die oiIt VOeTl-
suchte Identitätstheorie.

Das Kapitel „Angewandte Psychologie“ VOINl Wa LT De-
spricht kurz die Psychologie der unst, der Sprache, der 1ma-
ischen mgebung, die pädagogische, gerichtliche und medizinische
Psychologie. Tiefer geht Cohn aut die differentielle sycholo-
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besonders aul die Fesistellung und rien der Typen DIie12 ein,

Psychotechnik VonNn 1ese behandelt iın überlegener e1se die Ar-
beitspsychologie: nächst die Arbeiterpsychologie, in Aden Frragen
der Beruisberatung, Eignungsprüfung, Arbeitsanlernung ; dann die
engere Arbeitspsychologie, welche die günstigen objektiven e2d1n-

ungen für die Deste Arbeitsleistung esprict’ endlich die er
unde. In recht oOsem Zusammenhang miıt der allgemeinen PSy-

chologie steht Dör1ings Psychologie des Lehrers, die run
e1iner Rundirage 1 hreren Lehrern das geistige ild des Leh-
rTeTSs zeichnet. Messer berichtet daraut über Gegenstand, Methoden
und Ergebnisse der Religionspsychologie iın vorzüglicher e1Se.
Die psycho-analytische ethode wird m1T Recht verworien. Ein

daß das relig1iöse Erleben nicht ausschlieB-wichtiges Ergebnis 1ST,
Ge{fühle sind. Bei dem erwähnten 1yp derlich oder vorwiegend

aber hl kaum mehr wirkliche ReligiositätSubjektivität ist
Musdenken. erhaft ist die Erklärung der Massenpsychologie

VOIl Er1  annn  S  * aus der Wahrnehmung der mgebung, der Yel-
stigen Ansteckung ist das Sinken des kritischen Denkens und das
Steigen des eSs leicht verständich Der Abschnitt üuber S0-
zialpsychologie VOINl aab erstrebt m1% Ertol die Klarstellung der
Grundbegriffe. Die eigentliche Völkerpsychologie Thurnwald
behandelt die NOC schr umstrittenen einoden; auch wird hier
das viel geschmähte primitive Denken einigermaben gerechtfertigt.
Denkt Man den Aberglauben hochgebildeter oderner, WwIr
mMan über den Zauber der Primitiven qgunsfiger urtieilen Lazarsield
und Bühler würdigen die Modetheorie der amerikanischen
Psychologie, den Behaviorismus  S  * die Einwendungen, die dieses SY-

d1e klassische Psychologie der Selbstbeobachtung e1I-stem Die Kritikhebt, die Prinzipien und Leistungen des Systems.
moöchte man EIW weniger zaghait wünschen. DIie Entwicklungs-
psychologie wird VOIL Hinsche besprochen, aul Grund der ler-
psychologie, Kindespsychologie, sozilaler Entwicklungspsychologie
USW.,. Die Tierpsychologıi VOTII Cam Schneider verwirit die herr-
schende subjektive Psychologie und begrubt die NCUC objektive, die

Das1m Entstehen De riliien sSe1 (vermutlich den Behaviorismus).
psychische 1ld abe keinen atz Gehirn; mMan könne NiIC
den Bewußbtseinsraum, iın dem die Weltobjekte auiffrefen, 1n eiNe

einordnen. Schon Aristoteles habe die ar 1n die uben-
objekie, also (!) das Bewußtsein in die Welt hinein ausgedehnt.
Die weltere Erklärung der Handlungen, Instinkte uUSW. ist IMır
völlig unverständlich geblieben. Tumlirz gibt e1ine qguie Dar.
stellung des erdens der Jugendkunde, In die nach Se1iner An-
sicht ersi die geisteswissenschaiftliche PSyC:  o tieferen Gehalt
brachte In der T at wıird e1inem hier die Bedeutung dieser Psycho-
ogle ELWAaAS naner gebracht. uizners Psychoanalyse 1st e1ine jiebe-
Vo Beschreibung des 5Sysiems, das RT tast völlig nzunehmen
scheint Danach stell  L, WI1e erwarien, er in e1ner Art lau-
derei die bekannten Grundgedanken Seiner Individualpsychologie
dar DIe olgende Charakterologie VOIl 1{IZ soll eine urze Wile-
dergabe der Hauptgedanken Se1InNes größeren erkes se1in. Die
meilisten eser mMag überraschen, Mn der leizie Beitrag
„Parapsychologie“ VoO QOesterreich ©1 LEr versteht aruntier
alle geistigen oder körperlichen Leistungen WO. des Menschen),
die N1ıC normal und NiIC pathologisch sind anach tallen die
übernatürlichen (von ott geleisteten) Wirkungen, Von enen ich
ın meınem enNnrDucC preche, N1ıC Parapsychologie, enigegen
der Behauptung Oesterreichs. Es werden dann die Leistungen
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vorgeführt, sowohl die geistigen, wIıie eiwa Telepathie, als die SÜY-
körperlichen In der Annahme der Tatsächlichkeit 1st VertT. ohl
ZUu nachgiebig Vergleicht man die ausiuhrlichsten Neueren )D)ar-
stellungen, WI1Ie DPalmes, oder die des hervorragendsten Kenners
dieser aterie, Heredia, wird man weniger optimistisch uriel-
len. Der Grund, die Fachpsychologie dieses Kapiıtel aus-
schlieB3t, 1St zweiilellos die unglaubliche Unsicherheit üuüber die bDe-
richteten Tatsachen. Fröbes

uger, ranz, Die nsterblichkeitsirag bel Joh
Duns SCotius 80 (VII U, 2923 Wien 1933, Braumuller.

0, —
Nach der herrschenden Ansıcht nımmt SCOTIUS in der rage, ob

die Unsterblichkeit der eele philosophisch beweisbar Sel, e1ine
schwankende ellung 000 Das ist nach gegenwärfiger nNnier-
suchung dahın berichtigen, da CT in den ruheren Werken die
Bewelse des Arıistioteles sowohl AaUs der atiur der eele w1Ie dus
dem Naturstreben durchiührt und nält, dagegen in seinen beiden
Hauptwerken Tür den Bewels LIHUT noch Wahrscheinlichkeit Zug1bi:
Es Se1l keine bewlesene Vernunitwahrheit die rage, Wäas ET
einem wissenschaitlichen DBewels verlangt, wird nier leider üuüber-

Die 1der-angen) noch auch sichere Lehre des Aristoteles
sprüche In dessen Lehre will SC schlichten Aristoteles meine
mit „unsterblich“” UT, daß die eele beim Denken kein erKzeu:
gebrauche; manche entschledenere uberung habe NUr den 1nnn
einer wahrscheinlichen persönlichen Überzeugung oder gebe eigent-
lich NUur Anschauungen anderer wieder. findet 1eSsSe Deufung
des Arısfotfeles unannehmbar. Er macht daraut aufimerksam
W e1in Haupfiwert dieser Schri{ft 1eq daßb der Widerspruch
bel Aristoteles verschwinde, WEl mMan ihn nicht 11 ınn der
Scholastiker an der Einiachheit der eele fosthalten asse, SOIN-
dern die sinnliche eele, die allein orm sel, und die denke2nde
Vernuniiseele als real verschiedene e1ıle auifasse, WOZUu auch
andere exie timmen. Dann das Schwanken des T1STI0Lel2s
fü und die Unsterblichkeit gallz WEn Ob di dNSPIE-
chende Deufung haltbar ist, mussen  C die Historiker ontscheiden
Verschiedene Kapifel behandeln eingehend den Streit zwischen
reniano und Zeller, oD Aristoteles 21n Vorherbestehen der mensch-
lichen eele lehre oder E1ine Erschaifung uUurc ott Hier wird
gefunden, daßb N die rage des Vorherbestehens überhaupt nicht
berührt 1Ine Jange Auseinandersetzung mit Rolifes wiıll bewelsen,
dab R1nNe reine Zweckursache zugleic 1m wahren ınn Wirkursache
SC1. Indessen ist das unmöglich, da UUr e1in Existierendes physisc
wirken kann. Der noch NIC verwirklichte Zweck wirkt, wI1e man
sagti, moralisch, der Mensch, dem der Zweck (der mögliche
ortielr einstiweilen als Gedankending vorschwebt, bestimmt sich
selbst Irei ZU| Entschluß, ihn verwirklichen.

In der Fra nach der Unsto{fflichkeit der ece findet 1Un
+n der Le  ıre des Aristoteles unlösbare idersprüche; nämlich dals
die vernünitige ee1e „eigentümliche“ Tätigkeiten habe, solche
ohne Mitwirkung des Leibes, und doch wlieder die Denktätigkeit
nıe ohre Phantasievorstellungen VOT sich gehe, mithin die Mit-
wirkung des Leibes gebunden sel. DIie bekannten Erklärungsver-
suche der Scholastiker werden 1Ur angedeutet und ohne genügende
Begründung abgewiesen; ist en über 1ese scholastischen
Gedankengänge NIC Herr geworden. Im NSCHIUIU. einen iho-
mistischen Beweis der Geistigkei adus dem allgemeinen Objekt
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des Denkens entwickelt OT dann eine gäanz NCeUEe Deflinition der all-
emelınen egriffe; S1e beruhe 1Ur darauft, daß der Verstand meh-

leiche oder ahnlıche inge erkennt (und ZWAar nicht EIW.TeIre
0  © eriassen Allgemeines, nämlich lel-als gleiche); auch die ınn
Es soll nicht verschwiegen werden,ches, sich Wiederholendes.

dab das Zusammenwerien des Allgemeinen und des W esens
der 1nge, SOW1e die indirekte erstandeserkenntnis des Be-
sonderen manches ute vorgebracht WIr ageg: zersioOort die
willkürliche Umbenen  Ng der allgemeinen Erkenntnis eden Zu-
sammenhang mit dem Universalienproblem und se1iner LOÖSUNG urch.
die Scholastik, die auch in der eutigen hilosophie ihre Wich  LUG-
koeit nicht verloren hat

Kap 10 behandelt die sonstigen Unsterblichkeitsbeweise bel
Aristoteles und sucht S1C sämtlich eniwertfen. e1ım Bewels aus
dem Naturverlangen nach Unsterblichkeit Jeugnet sowohl den
erSatlz, daß jedes natürliche Verlangen beiriedigt werde, WwWI1Ie
auch den Untersatz, daß 21n Unsterblichkeitsverlangen immer be-
SIE. Die „Täuschungen“, die manche lere ZUTL eufie Von [ 1e-
ren oder auch anzen werden lassen, erklärt als „sittlich VOeTl-

werflich“‘, Wäas sich dann wohl den chöp{fer der aliur keh-
TeN wuürde  n U die Verteidigungen katholische Philosophen sind
ihm vermutlich unbekannt, jedenfTalls werden S1C nicht erwähnt.
Ebensowenl1g beweisend ist ihm das Naturstreben nach vollkom-

uC 0S SCe1 ZWar vorhanden, brauche aber nicht noatiwen-
dIg eriullt werden. Das Verlangen nach vollkommener Beirie-
digung des Erkennens und rebens (von Wissen und Tugend)
heweilse nicht, weil der VO Bes1itz Ja auch 1 Jenseits n1ıe OT-

reicht werde. Die hierzu oit gegebene Aniworti soll N1iıC wieder:-
holt werden.) Das ontologische rgumen wird 1n Q1ner galz kur-
zen orm vorgeführt und bel jedem beigefügt, daß der
Dewels alur e  e daß 1ese Beweilise iın anderen Thesen gegeben
ZUu werden pilegen, schemint N1IC bekannt sSc1in. Der Bewels
aUuSs der Gerechtigkeit Go{fiftfes wird m1T wen1g Worten verworitien.

Wiıe INa sicht, ist das Gesamtergebnis IUr die Unsterblich-
keitsbeweise völlig negatıv Es braucht hier NiC ausgeführt
werden, daß dieser letzte e1il der Schriit keine objektive Darstel-
lung der Unsterblichkeitskontroverse ist So wird beispielsweise
aus Kneib SOrgfIältig gebracht, Was einen Bewels Dringt,
dagegen N1IC gesagt, aus welchen Grunden se1ine positfive Über-
ZCeUYUNG OMMZLT. Es 1st immer elativ leicht, Schwierigkeifen g-
Yyen eine philosophische re Tinden. Aber die veraniwortiungs-
VoO Auigabe IST, den Wert der Schwierigkeiten ichtig EINZU-
schätzen, hier dem positiven Gehalt der Grüunde des rısiofeles
erecht werden, den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit Ooder Sicher-
eit bestimmen Die besten Darsteller der Unsterblichkeitslehre
(von Suarez DIS Maher) geben Urchaus A daß N1IC jeder der
groben Beweise für sich allein Sicherheit gewährt; S1C ergänzen
sich ZUu e1il Manche geben mindestens grobe Wahrscheinlich-
keit, Was in Fragen VoN grober praktischer Wichtigkeit maßgeben
ist ; andere, W1e die AauUus der ankti1on, lassen keinen vernüunifigen
Zweiflel Demzjeni e  » der die gegenwärtige Kontroverse
schon genügen kennt, wird übrigens das interessante Kapıfel
und selbst manches dus der mm VOIlN Schwierigkeitzn Vo  s
Nutzen sSe1N. Fröbes



uIsatize und Bücher:.

d Allgemeines Geschichte der Philosophie.
DIe Grundiragen der Philoso-BTUunNnNeT; Aug uSs(i,

phie Eın systematischer Auibau 8 (XZIV 293 reiburg
eb 480 In dem Buche WwWUurde VOT-1933, erder 3:50:

SUC. eine urze, übersichtlich Darstellung der Philosophie 1n
ihren wichtigsien Fragen geben, die durch arher und mMÖGg-
ichste Vermeidung VonNn schwierigen Fachausdrücken auch dem
Nichtfachmanne zugänglich waäre, Der Untertitel we1list aut das
Bestreben nin, den Zusammenhang der Fragen unier sich ınd mi
der Seinsidee überall hervorireten lassen und die Ganzneit
ZUu zeigen, In der Philosophie alleın wirklich lebt 10052 anz-
heIit wird aber als gestuite, in sich analoge nachgewiesen. Auf die
eutfe bedeutenden und drängenden robieme Wwurde durchgehend
Rücksicht ell. eswegen wurde auch 21n eigener e1l1 der

werties der (Geistes- und Naturwissenschaiten gewilidmet, W1e auchUntersuchung der Struktur und des philosophischen Erkenntnis-

ihr verschiedener Zugang um Gegenstande, Verstehen und Er-
klären, behandelt ach e1iner Einleitung über esen und ınn der
Philosophie enthält das uch olgende e1le Erkenntnis und Wahr-
heit; allgemeine Seinslehre:;: die empirischen Seinsstufen:;: Rhiloso-
phie der Wissenschait: natürliche Gotiesle  nre; Ethik egen des
systematischen Au  baus dürite sich das Woeork auch als andDuc
Tür einen 1—2jährigen philosophischen Lehrgang und iur philo-
sophische Urse eignen. TUNHECT,

Grassı]l, E > 8 problema metaiisica plafonica. 80
(228 Barl 1932, Latierza Ka sucht durch e1ine nNnier-
prefation des enon die überlieiferte Deutfung der plafionischen
Metaphysik als unhaltbar erwelisen und eren Stelle eine
Erklärung seizen, die sich der Fundamentalontologie Heideggers
schr nähern scho1int So ert P die AVOLLYN OLG in der Deu-
ung (G.S Siar das „VOorgängiıge Seinsverständnis“‘ He1ideggers,
das eLÖOC eiwa die „Seinsveriassung“ des Seienden, die immer

de T1eS.schon verstanden und doch immer Iraglich ist
Kelsen, Hans, Die Platonische Gerechtigkeit Kant-Stu-

dien ED im Anschlußb die Dlatonliteraiur
( Hofimann, owald, Friedländer stellt die zentrale
Bedeuiung der Gerechtigkeitslehre im Forschen und Streben Hla-
fons dar afons Dualismus hat SeiINe Wurzel 1n der Ethik, der
Spekulation über Gui—B5BOse e1ne Jugenderfahrung NT dem
“EroOS+*; den OTr m11 Deispielloser Energie melistern hbemüht IST,
un der damit verschwisterte rang ZUrLr aC üuber Menschen
treibt ihn ZUr Tätigkeit und gibt seinem Dualismus o11e ODtimisti-
sche Wendung Er ist nicht theoretischer Philosoph, ondern wird
eın „Herrenmensch“‘, dem die Wissenschait 1Ur Mittel ZU 7Zweck
ist und der der Staatsräson die Sittlichkeit unterordnet Die
Gerechtigkeitsidee STe iım Ngen und mi1t der Vergelfiung 1m
enseifs, die Nn1ıC iın der Wissenschaift, ondern 111 religiösen My-
thos verankert ist Je alter ato wird, eSTIO mehr In der
lıgiöse Einschlag in der Gerechtigkeitsidee als dem dealen ufien
der Gemeinschaft hervor. Eine ideale und aDsSsoluie Gerechtigkeit
kann 0S hier NIC. geben, ondern LIUT LÖSUNG der Interessenkon-
Ilikte durch Kampf oder ompromi5ß ber die Sechnsucht nach
der Gerechtigkeit äBt sich nNIC. ausroftffen. Und die Menschheit
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wird, unzuirieden mi1t Skepsis, immer wieder, se1l 05 auch
durch Iut und Iränen, den Weg suchen, den HYlaion gegangel

CANUS{TIer.den Weg der Religion.
Bec Ja Dıie Aristotelische Theorie der Möglichkei{ts-

schlüsse. 8 (98 Berlın 1999 Junker Dünnhaupt. 2.50.
g1bt e1ine eraus gründliche und scharisinnige Analyse der

aristotelischen Theorie Von sogenannien modalen Schlüssen
—_ DIie Überfragung der Zu e1l ziem-Ana prilora il
Schlußiorme iın die Zeichensprache der Logistiklich verwickelten

Durch die klar durchgeführte nier-erleichtert die Übersicht.
scheidung des doppelien S1NMNes VOINl EVÖEYEOVOL, durch die An
nahnme, da die Modalitätspartikeln nich ZU ganzen ‚atz (zur
Kopula), ondern Z Prädikat ziehen sind, ıernET Urc. Ver-
Desserung einiger m1 gutie Gründen angenommeNner Textverderb-
NISSE elingt 0S B) iast überall die Folgerichtigkeit der gristiotie-
ischen Ausführungen nachzuweEisen. DIie noch übrigbleibenden
Unvollkommenheiten erklärt daraus, daß WIFr 0S 1 diesen Äus-

dos Aristio-
eles Iun enmn.
führungen m1T unvollendet gebliebenen Entwurt

de T1eS.
uIinagel, P Intuition und Erkenntnis nach Ihomas VOINl

guln Veröff der Albertus-Magnus-Akademie AOln, I1
Hefit 5/6) 0 2()1 unster 1932, Aschendorif.

1435 Das Werk behandelt die rage, ob und inwieweIlt
Thomas 1ım Bereich uUunsSeTres übersinnlichen Erkennens e1ne intultıve
Erkenntnis 1m Gegensatz ZULE diskursiven enne. Der einleitende
Abschnitt g1ibt ZUrE Einiführung iın den Fragenkreis e1ne wohlgeord-
neife Zusammenstellung der verschiedensten Intuitionstheorien dUusSs

egenwart. annı beginnt die %  - gründ-Vergangenheit und
der Kenntnis der Quellen schöpifende Darlegungliche, dus umfassen

hre Der erstie e1l Dringt die re uübDer dieder thomistischen LO
Erkenntnis im allgemeinen: Gegenstand, Subjekt, Akt und Wahr:‘-
eıit der Erkenntnis Wır finden hier e1ine ausgezeichnete Zusam-
menstfellung der erkenntnismetaphysischen Grundlehren des Aqul-

Die Vorzuüuge der metaphysischen Behandlungsart der Er-
kenntfnisiragen ireien klar zufiage: DIie Erkenntinis wird in den
fassenden Zusammenhang en Se11NS eingereiht. ber Wels
auch mit eC aut die Nachteile hin, die sich daraus rgeben, dab
diese Erkenntnismetaphysik tast LIUT mit allgemein-ontologischen
Begrifien arbeitet Die Erkenntnis wird 1n inrer igenar g -
rade als Erkenntnis nicht genügend gekennzeichnet. Vielleicht
1er VOT em aut das Fehlen des modernen Bewußtiseinsbegr1ffs
hingewiesen werden “onnen, Wie manche Jetiz auch Üure Ver-
gleich vieler exXie kaum Oösbare Schwierigkeit waäare mf Q1inem
Wort beseitigt, WEl Thomas uns sagie, oD di oder jene Spe-
C1es oder Tätigkeit als e1ne ewubte oder als e1ne unbewußte aul-
zuilassen Sel. Der zweiıte e1l wendet sich der Intuition als
hbesonderer Art der Erkenntnis iindet Del Thomas zweil Ar
tien natürlicher Intuition Die Prinzipienerkenninis und die ‚„We-
sensschau  e  3 eiziere wird mit Recht aut die iın den sinnlich gege
enen Akzidenzien erschaubaren all emeinsten Merkmale: einge-
schränkt; das spezılısche sen der sörperlichen SuDsianzen wird
UUr diskursiv dus den Akzidenzien erkannt Ferner tiindet fünt
rien übernatürlicher „Intuition“‘: Die aitektive Gottschau, die kte
des donum intellectus und donum SCLENLLAE, die Ekstase und die
prophetische Vision Gerade 1ese Darlegungen bieten manches

EUE. Das SchluBßkapıtel bringt d. lehrreichen Ver
gleich der thomistischen AÄufifassung der Wesenserkenntais mı1t der
Wesensschau usserls
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panische Forschungen der Görresgesell-schait Reihe Gesammelte Au{isätze ZULF KuliurgeschichteSpaniens. In Verbindung mit Beyerle und Schreiber herausg
VOonN 1nNK . A 460 U, Bi  aieln /Munsitier
1, 1931, Aschendorif. M 20.50° geb Den beiden
ersien Hnanden dieser jJungsten Publikationsreihe der Görresgesell-schaift, die in dieser Zeitschrift (Schol | 1932 | 3—9 Dereits
eingehend gewürdigt wurden, rel sich der vorliegende and
mi1t den Beiträgen Obermaiers, Pfandls, Buschbells, Otz Brieits’
USW., wuürdig Fur das eNngere Arbeitsgebiet dieser Zeitschriit
kommen besonders die beiden Auisätze VonNn Eschweiler un Steg-muller In Betracht E.S Auisatz „Koder1go de Arrıa I "1 eın
gründlich gearbeiteter Beitrag ZUrTF Geschichte der Neublüte der
Scholastik, STeIllt 1Ur die ersie älite e1ner Arbeit dar, eren bal-
dige Forisetzung QT ankündigt. Deshalb wird mMan e1nNe Wurdigungzweckmäßbig bis ZU Erscheinen der YyanMNzell AÄrbeit verschieben.
Steogmüller betont Beginn SC1INEeS Beitrages SA Literatur-
geschichte der Philosophie und Theologie den Universitäten
Evora und Coimbra 1im 16 Jahrhundert“, daß Iur Salamanca und
Icala dank der Forschungen VO  x Ehrle und Heredia die 1lterar-
geschichtlichen Vorbedingungen gegeben sind, daß jetz die
problemgeschichtliche Forschung einsetzen kann. Anders Del vora
un Coimbra, deren Literargeschichte iın der beitr Periode noch
schr In Dunkel ehüllt ist, obschon S1C über die Vorgeschichte des
Molinismus, die Frühgeschichte der Jesuitenmoral wertvollen Auf-
schluß geben könnte. Mift eC bemerkt hier ST. ‚Diese geistes-geschichtlichen Themen können Ssolange NIC. mi1t Eriolg behandelt
werden, als die liıterargeschichtlichen Vorausseizungen nıcht g Dgeben SINnd: Geistesgeschichte onne Literaturgeschichte, Problem-
geschichte ohne Quellenkunde erg1ıbt 1Ur Konstruktionen, bestenfalls
AMonjekturen.“ In dieser Einstellung, die dem Rezensenten mit
dem erl gemeinsam ist, WwIird INan dankbar Se1in Lür die
Übersicht übDer die Lehrer den Universitäten vora un Oo1mM-
Dra in der älite des Jahrhunderts und inr handschriftlich
noch vorhandenes Lehrgut, die aut Grund muühevoller Archiv-
fudien als Handreichung IUr die kommende geistesgeschichtlicheForschung hier bietet Hentrich

Jansen, B > Deutsche Jesuiten-Philosophen des Jahr-hunderts 1ın ihrer Stellung ZUr neuzeitlichen Naturauffassung :ZKathTh (1933) n D-ECIS Die tellung der christ-
lichen Denker ZUFLF neuzeitlichen Naturauifassung: Stimmzeit 125

11) 05— 10 Die Auisätze erokiinen uns schr lohrreiche
Einblicke ın eine eit des Niedergangs scholastischer Philosophie,dıe wenig Dekannt ist, deren etfrachtung aber wohl geeigneterscheint, die Bedingungen der Blüte und die Gefifahren des NI1e-
dergangs, WI1e S1e sich dus der Eigenart der scholastischen 110-
sophie ergeben, jedem klar VOT Augen stellen, der aus der
Geschichte lernen bereit 1st. Wenn ın der Auseinanderseizungmit der Neuen Naturwissenschaft und Philosophie 1m und
Jahrhundert die einen sSiarr und unterschiedslos a  en, wennauch noch zeitgeschichtlich bedingten Lehren des Arıstoteles
und des Mittelalters Testhalten, andere sich mit Aufigabe bestenscholastischen Erbgutes LUr allzusehr VO dem mechanistischenWeltbild der eit blenden Jassen, vermibt man bei eiden denrechten IC Iür das wirklich TO und Wesentliche der scho-lastiıschen Metaphysik. Diese Wäar eben allzusehr erstiarrti,lebensfremden Spitzfindigkeiten und Schulstreitereien untergegan-
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yYehn und unheilvoil mit veralteien physikalischen Anschauungen
verquickt. SO ist 05 NIC verwundern, daßb auch die verhältnis-
mäßbig wen1gen, die grundsätzlich die Zeitauigaben der Scholastik
recht verstanden, TOLZ des besten ıllens der To. dieser Aufi-
gabe nicht gewachsen und üuüber einen mehr oder weniger
schwächlichen Eklektizismus nicht hinauskamen. Wir erwarien
mit pannung die VOIl angekündigte zusammennängende Dar-
stiellung dieser TOLZ em interessanien eit der scholastischen
Philosophie. Vries.

Zambon1l, G > Studi’ esegeticl, criticl, comparatıvi Sl
Critica Ragıione DUräa, 89 (320 Verona 1932, La Tipo-
grafica eronese., dı= Ein grun  iches, tiefeindringendes
Werk, das ın ernsthaifter Auseinandersetzung mi1t den Problemen
ant philosophisch überwinden SUC. on die durchaus
selbständige ethode sichert dem ucnı seinen latz innerhalb des
scholastischen Schrifittums Der ant Deginnt mit T1U1-
schen Untersuchung der transzendentalen Dialektik, besonders der
Abschnitte über die Gottesbeweilse Er SUC verstehen, AauUus
welcher Geisteshaltung und welchen Voraussetzungen ant ZUr Ab-
lehnung der Metaphysik Fkommen MUu. ann ersti geht OT ruck-
WAÄäartis ZUTE nalyti und eil dort die entscheidenden
Mänge!l der kantischen Bewußtseinsanalyse auizudecken, AUS enen
C1ie der Metaphusik abfrägliche Geisteshaltung hervorgeht. Im
Mittelpunkt der Kritik SS SLIC der Gedanke, daßB ant ZUIT Au!i-
Dau seliner Welt LUr empiristisc versiandene sinnliche Erscheinun-
gen und 1m Geist des Rationalismus auigefaBte logische egriffehat, daß eTr aber die ErTassung des Wesens S gegebenen Inhalt
und VOT em die 1im ewußtsein sich darbietende ontologischeErfahrung des eigenen »  CTUS essendi“ vernachlässigt. So ®
Stelle des thomistischen egriffs des ACtLSs essendi 21n rationalı-
stisch veräuberlichter Begrifn des „Daseins  ‘ der tatsäc  IC eine
der Kritik standhaltende metfaphysische (Gottes- und Seelenlehre
VON vornherein unmöglich mac hat hier gewl einen tiei-
gehenden Unterschied zwischen thomistischer und rationalistischer
Metaphyusik TeinTühlig auigedeckt. Selbst unier gleichen Aus-
drücken birgt sich oft eın grundverschiedener geistiger Gehalt. Man
Tühlt das unwiıllkuürlich, aber 0S ist überaus schwer, die eizten
Quellen dieser verschiedenen Einstellung klar herauszustellen.
Auch scheint 05 N1IC ganz gelungen sSe1n. Der Begriff des
‚aCLUS essendi  ‚6C in der eigenartigen Fassung, die Tür die ccht
thomistische hält, ist vielleicht doch 1ın den Gegebenheiten des Be-
wußtseins N1IC hinreichend begründert, jedenfalls schwerlich
miıttelbar. Wenn aber auch d1 edanken noch weiterer Klä-
TUNG bedürfifen, 1St 0S doch das Verdienst Z..S, auf diese oftuübersehenen Probleme zuersti nachdrücklich hingewiesen en

(  © Vr.
He l’ FF Vorlesungen über die eil

Die Idee und das ea (Sämtl er| hrsg VonNn Lasson.
a hil 1bl 164) 80

Meiner. XVI - 207 Leipzig 1931,geb 16.50. Dieser Ausgabe 1eg eineNachschrift der Vorlesungen über  a die Ästhetik dus dem ahre1826 zugrunde; Sondergut dus den Vorlesungen des es 1823 istpassender Stelle eingefügt. Im Gegensatz ZUr erstien AusgabeVon Hotho hat sich in dankenswerter Weise Dbemuüht, dem Vor-rage Hegels die ursprüngliche Gestalt lassen, SOweit S1e sich
aus Nachschriften noch erreichen läßt Für das Studium Hegelswird darum diese Ausgabe unentbehrlich se1ıin. Brunner.
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10 g e 1, FT:; enenser Realphilosophie. IDIie Vor-
esungen VOIlL 803/04 il DIie Vorlesungen Vomn 805/06 Hrsg
Von oh Hoffmeıister (Säamtl. Werke OD X
RPhilos 1DI 66D U, 67) Ü (1X U, 284 S > X I1 29()
Le1IpZ1IG 1932 1931, Meiner. Hoiffmeister, Joh Goethe
und der deutsche 1dealismus ıne Einführung Hegels eal-

1D1 603) 0 (VI 132 Leipz1g 1932,philosophie
Meiner. 66 je geb Je 6,.50. DIie eal-

ZU ersien AMaile d Uus den Manuskripten He-philosophie wird hie
Is veröffentlicht. Besondere Bedeutfung omm der Veröffentli-

chung Tür das Ud1um der Enfwicklung Hegels Die Realphilo-
sophie bedeutet das relwerden egels VOIN Schelling und den
Übergang ZUT Selbständigkeit der Phänomenologıie. Die Ein-
iührung, die der Herausgeber 1n einem eigene Bändchen dazu
geschrieben nal, ist 21n wirkliches Hilismittel für den, der ZUT

Naturphilosophie SCellings, Goethes und egels o1nen Zugang
sucht Verwandtschaiten und Unterschiede der drei rien philoso-
hischer Naturbetrachtfung treien miıt grober Klarheit heraus. bDen-

hat der Entwicklung Hegels besondere Aufmerksamkeit
widmet Recht Qquti wird sichtbar, wWw1e ege sich langsam Se1INer

Work m17 hineinzubauengrechben Auigabe bewußt wIrd, die Geschichte ın sSe1ın philosophisches
t1ve Philosophie, ihr11 Christoph, Schellings DOSI

Werden und esen 80 197 5.) Limburg (Lahn) 1933, Dal-
lotftiner-Verlag nicht 1m Buchhandel). nier dem Drucke der
nneren Problematik se1iner entitätsphilosophie und zugleich De-
stimmt Von außeren Einilussen sS1C Man in dieser Arbeit ch sich
ZUT positiven Philosophie hin entwickeln. 105 se1lbst wird LU
nach InNrer prinzipilelien, nicht nach der inhaltlıchen e1fie hin De
handelt Die Darstellung des schwierigen Stoifies ist iichtvoall und
zuverläss1g. Für d1ıe Kenntnis der eizien er10 de Schellings De-
deutet das uch Q1MN werivolles Hilismittel DIie Kritik beschränkt
sich aul das rein Logische. Vielleicht @, oiwa ın Anschlußb

cese, darauft hingewiesen werden können, W1e TUr Sch VOoO  b

ihn der rTrun des e1ns WAäTl ; meıinte OT ohl in derAnTang der dunkle rang und 'Irıeb der atiur Sch nenn

Jugend, dab es estI0s mıit der Vernunit durchdringbar Sel, wäh-
rend OT späfter aran verzweitelte. a  formaGemel1l11, A ’ uınd Vismara, S’ D., La F1
de 11 studi universitarı negli all RPontificı (1816—1824%4). UT, 80

U, 205 ailand 9 1ta Pensiero. 25,— zZu
eiıner Zeil, da WIr die großzugi1igste Neuordnung der kirchlichen
Universitätsstudien erleben, F1Chtet sich der 1C unwillkürlich auch
aut ahnliche Reformwerke in der Vergangenheift. So kannn die VOTI -

liegende gründliche und quellenmäBige Darstellung der Neuord-
NUNG, die 1US VI1I und Leo N< iın den Universitätsstudien
Kirchenstaat durchführten, wohl auft Interesse rechnen. Freilich
scheinen bel dieser Reiorm zunächst die verwaltungstechnischen
Maßnahmen Im Vordergrund stehen ber 05 mußte doch auch
den Studien zugute kommen, WEln durch die Unterstellung untie:
die zentirale Leitung die Durchführung VO Mindestiorderungen
währleistet wurde, Wenn die nicht mehr lebensTählilgen kleinen Uni-
versitäten ohne Rücksicht aul kleinliche Sonderinftferessen aufige-
hoben wurden und das ınbeschränkte Recht, die ra erteilen,
den beiden großen Universitäten Rom und Bolognd vorbehalien
wurde. Was den e1s der Reiorm angeht, Wäar inNan gegenüber
den Aaus Frankreich eingedrungenen revolutionären een VOor em
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auft die relig1öse Grundeinstellung bedacht. Wissenschafftlich CGeu-
tetl die Refiform besonders in den Naturwissenschaiten einigen ort-
chritt In der Theologie und Philosophie aber blieb 0S beim en,

bei der 1 18 Jahrhundert wahrhaftig N1IC schr hochstehen-
den scholastischen ethode Im anzell, urtfeilen die Verfasser, hat
die Neuordnung „Un bila discretamente attivo  ee 26)

de T1CS,
Wınflfer, E-d. eligion und Offenbarung iın der Religions-

philosophie Bernard Olzanos (Breslauer Stud nn hist °cO XX)
Gr 80 183 Breslau 1932, Muller U, e11ier 1E
den Schrifiten, dem handschriftlichen Nachlaß und den Randbe-
merkungen in den Büchern selıner Bibliothek, die oiIt schr bezeich-
nend sind, hat e1in klares, einheitliches ild der Religionsphilo-
sophie Olzanos herausgearbeitet. AÄAus seinem einsellig mathema-
ischen Denken heraus kam el Zg Annahme der Wahrheiten
sich, die unabhäng1g VonNn jedem Denken sind. Fuür alle uneinsich-
t1ge, vermiı1iieltie ahnrheli hatte Se1inNe rationalistische Einsfellung
wen1g Verständnis Nicht objektive Wahrheit ist arum nach
Inhalt der Offenbarung. 1ese ist vieimenr ausschlieBßlich egeben
ZULE Förderung der Sittlichkeit und Seligkeit des Menschen alst
sich dieses 1el ın einem gewissen Stadium der menschlichen
Entwicklung besser durch e1inen Irrtium erreichen, S1e darum

keine Schwierigkeit darin, daß ott auch durch die Oiffen-
Darung o1Nne 1 äuschung verursacht. DIie Versuche, 12S@C Te mi1t
seinem katholischen Glauben ın Einklang bringen, Wäas ihm sub
jektiv wohl auch gelungen 1St, SOWI1© die ellung Olzanos
dern gleichzeitigen und modernen ysiemen runden das 1ld aD
Im AÄnhange werden I2 beanstandete Thesen OIlZzZanos ınmd

BrunnerErwiderung veröfifentlicht.
LeHM-aNN,; G, Die Ontologie der Gegenwart ın ihren

Grundgestalten. Ur 80 (42 5.) 1933, 1emeyer. 1.80
g1bt e1nen dankenswerten UÜberblick über die vielgestallige On-

Lologie der Gegenwarrt. (1eme1linsam 1st den verschiedenen Richtun-
gen der Gegensatz den eın erkenntnistheoretisch eingestell-
ien Neukantianismus. Im übrigen aber iISE mit dem Wort „Onto-
ogle  <e jeweils 1n gäallz verschiedener ınn verbinden, Je nach-
dem MNan die Wesensontologie Husserls, die BEyIStenzonioO-
ogle Heideggers, die realistische Ontologie Hartmanns

VOT-oder die „Iranszendenzontologie“ acobus en
sucht dadurch ZU! geschichtlichen Verstän N1S dieser „Ontologien”heranzuführen, daß ihre verschiedenen Anknupfiungspunkte ın
der Philosophie des 19 Jahrhunderts auiweist de Tr1es

Bollnow, F) Über Heideggers Verhältnis ant
Neue Jb (1933) Z Der Artıkel verfolgt die Entwick-
Iung Heideggers VON „dSein und CI über eın antibuc der
Schrift „Vom esen des Grundes  D on 1m Kantbuche verstieht

die Möglichkeit N1IC 1m Sinne des Iiob‘.i also der Possibilien,
sondern des „Wilie“, also Einer innern TUukKIur oder e1inNes allgeme!l-
nNen innern Gesetzes, das den einzelnen all ermöglicht und eine
Konstruktion des alle: von innen her gestatitet. SO wird der e1n-
zeine rall, das Konkrete, entwertet und amı die Wissenschait
und die Kontrolle durch eine umtfassende Induktion. Uns scheint
diese Entwicklung sich Tolgerichtig rgeben, wenn INa wI1e
das geistesgeschichtliche Verstehen als ethode iın der Philosophieanwenden wıll Dies geht ebensowenig einfachhin wWwI1e das 110-
sophieren miıt naturwissenschaitlichen Methoden Brunner.

Ridyeau, Emile, Les rapports de la matiere eT de
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l’esprit dans le Bergsonisme 1 de philosophie contemporaine).
39 (Al 182 arıs 1932, can. Fr 105e Arbeit
Hiefet mi1% dem VOIl gleichzeitig veröffentlichten Buche Le 1e1
de Bergson (Ss NS el ursprünglich Doktordissertationen) @1 -
nen wichtigen Beitrag ZUE bereits reichen Literaiur ılDer die Phi-
osophie ergsons. gruppiert den Bergsonismus die beiden
grundlegenden egriffe VOIN e1s und aterlie, iın inrem gegenseiti-
Gen Verhältnis und ihrer Entifaltiung in der auer hbeirachtet
Gleichzeitig mit der uynthese des Systems schildert N dessen
chronologische Entwicklung und Klärung iın den einzelnen Wer-
ken des Philosophen. Wohl klarer, als CS bisher geschehen ist,
zZe1g den Fortschritt 1m Gedankengange ergsons VO
noch statischen, realistischen Theorie der auer, als ;;Dlng

sich“‘ edacht (duree So1), dynamischen Auifassung
(duree agissante), die sich besonders 1n der Theorie des elan
viia auswirkt erIivo sind die Ausführungen über die ethode
ergsons und spezie uber den ihm eigenen Begriit der Intuition,
die definiert „CONMNAISSANCE dans L amour de la sSupraconscience
ei des ConscilenCes particulieres qui emanent d’elle“‘ Das uch
1ST schön und schwungvoll geschrieben und SCIZ e1ine gründliche
Kenntnis der Werke ergsons VOTauUus. LauUsenm.

Rideau, Emile, Le Dieu de Bergson (Bibl. de philoso-
phie contemporaine). 160 (138 S:} Daris 1932, can Fr

DIie kurze Arbeit ist 21n Versuch einer katholischen Kritik der
Religionsphilosophie ergsons, W1e S1C besonders ın seinem eizier
Werke Les deux OUT CCS de la morale ef de la religion vorliegt.

daß dieMiIt sichtlicher Sympathie bemuht sich zeigen,
Grun  inıen des Bergsonismus in manchen Runkten mit dem Ka-
tholizısmus >0  bereinstimmen der „Antirationalismus”, der ‚OD-
timistische Humanismus“‘, die Hochschätzung der christlichen My-
stik Er verkennt jedoch nicht, dal 1n anderen Dunkten SCeINE
Te noch unvollendet und für einen Katholiken unbefriedigend
bleibt. SO Detont Bergson gegenüber nachdrücklich d1e wesent-
lıche Einordnung der christlichen Muystik in das en und das
ogma der Kirche, SOWI1C auch die Bedeufung der un als rak-
IOr der Menschheitsentwicklung. Doch liebßen sich nach se1iner
Meinung die Grundlinien des Systems ın beifriedigender e1se über
die augenblicklichen Ergebnisse hinaus weiteriühren Da
niC mi1t polemischer Schärie die Philosophie ergsons eran-
Irıtt, wird ilm niemand übelnehmen können. Man hat jedoch den
Eindruck, daß die Schattenseiten oder wenigstens Unklarheiten
eiwas furchtsam und verschwommen geschildert werden Ist der
Ber SOM oit vorgeworiene Antiintellektualismus wirklich 1U nti-
rationalismus ? g1ibt übri  ns A daß in den orsien erken
sich unklar und ungeschickt . ausdrückt.) LÄäBt sich seine Theorie
Von dem ausschlie  ich mystischen Erifassen Gottes ganz in Ein-
ang bringen m1T der katholischen über die Erkennbarkeit
Gottes? Ein theologisch geschulter Kritiker, WeNn OT auch nicht
gerade iın theologischer Fachsprache schreibt, muüßte sich manch-
mal geNnauer und eindeutiger ausdrücken; Anm LE
101, attitude interieure de la volonte, N 61—069 wird die
intellektuelle Einstellung der christlichen Theodizee nicht klar

befont; ebenso 125—126 iın der Deflinition der religıiosen
Philosophie. Mit diesen Bemerkungen, die sich VOTr em aut die

Ausdrucksweise beziehen, sollen keineswegs die Ver-
dienste der anregenden und reichhaltigen Arbeit geleugnet werde  +
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Jolıiveti, R ’ De „l’Evolution Creatrice“ duxX „Deux OUr-
Ces  0« RevThom 2347 —367 Bergson ofifenbart 1n den
„Zwei Quellen“ 1ne Hinwendung ZUFE christlichen Geistigkeift,
als des Katholizismus
allerdings mehr 1mM inne e1InNes Schleiermacher, miel, Sabatier,

Verhängnisvoll wird dem Kämpf{ier
allen Denkmechanismus, dal; er sich selbst VOIl den Denkgewohn-heiten der „SChöpferischen Entwicklung“ (1907) N1ıCcC losmachen
kann. Der Versuch, 1n den „Zweil Quellen” die Metaphysik des
„elan vital“ aul christiliche een nzuwenden, Tführt NIC| zu
Christentum, sondern ZUr Emanationslehre DPlotins und iın der
Auifassung des Übels einem gewissen Manichäismus.

Brugger.19 Fores{i, A) La Kealite cCon  et' chez Bergson e1i chez
saint Thomas: RevThom 2365— 398 Soweit sich Berg-
San und Thomas iın ihren Antworten voneinander entiernen, trei-
Ien S1C sich doch ın der Frage nach der Natur des konkreten e1ns.
Beide welsen jene durchgängige Entsprechung des Denkens und
eins, die ZUTE Zerstückelung der Jebendigen Einheit des Konkreten
uhrt, zuruück. el kommen auch darin überein, dal das eın
unNnserem Erkennen immer 21n etiztes Geheimnis vorenthält WAÄäh-
rend Jjedoch Bergson die ursprüngliche Unversehrtheit des e1b-
haffigen Seins LU in der unmittelbaren Selbsterfahrung TLinden
glaubt, gelangt Thomas, den Begriffsrealismus Urc Unterscheli-
dung der Begriffs- und Seinsordnung vermeilidend, ohne gewalisameZurückbieguna des Denkens aul sich Se1Ihst Zum Konkreten. Der
Unterschied der „abstractio lormalis  4 und „totali  Ce ist LIUL eben
angedeutet, hätte aber viel ZUr Klärung der thomistischen Auitas-
SUMNg beitragen können. I

Denido, e Reflexions SUT la Theodicee bergsonienne:Revihom HRZ5 anerkennt den Versuch Berg-
ONS In selinem etzten Werke „Die ZWel Quellen der Moral und
der eligion”, seine Lehre dem Christentum nähern, S1© sich
aber nach deren eingehender Analyse ZUFLF Feststellung YJeZWUNGEN,da Bergsons Gotteslehre NIC ıber eine auigelockerte „UN1voCiILas  e6zwischen ott und der Welt hinauskomme. ott unterscheidet sich
VO  3 Geschöp{f 1Ur Urc die vieles gröBbere Spannung der-
selben Qualität. Die X1sienz Gottes ist 1Ur dus dem philosophischreduzilerien Erleben der Mystiker erkennbar:. Tun der Ablehnungder Gottesbeweise ist die Nichtbeachtung des analogischen erts

Tader mgtaphysischen egri1iffe.

Literargeschichte der Scholastik.
J1 g! g t! Katalog der Handschriften der

Zentralbibliothek Zürich Mittelalterliche Handschriften un
Lieferung. Ur Z0 156 5.) Zürich 1932 9.40 Das Hand-

schriftenverzeichnis der für die Scholastik werfvollen TrTunezren
Züricher adt- un Stiffsbibl., jetz zusammengefabht In derZentralbibl., g1bt iın Lieferungen heraus, VoO  —_ enen die
. vorliegti, die die Bestände der genannien Deiden iruheren Bi-bliotheken umtiaßt 1ne driıtte Lieferung soll die Hss der iIrüherenRheinauer 1bl und die vierte Einleitung und Gesamtregister ent-nalten. Die Beschreibung der Hss ist nach den modernsten FOor-derungen ausgeführt, WEln auch hie und da, WIe dr hbeioder 61, oifenbar die Höhe der Druckkosten von eE1iner e1n-gehenderen Beschreibung absehen lıeBß Äus der Irüheren Scho-

Scholastik.
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lastık verwelise ich Dr auft 5 9 10l 1— 80 ort 1st eine
umma sententiarum angezeigt, die sich aus den angegebenen
Incipi als der Tiber septem partıum ausweIlSstT. Da JUNGgST auch

Lemannn 7  z der Prager Lobkowitz-Sammlung eine Hs dieser
Väterstellensammlung bekannt machte (vgl die Besprechung in
diesem Hefit Nr 22 esiizen WIr 1Un enNnNTINIS VOoN NCeUMN

der Sammlung, die den verschiedensten Ländern angehören und
somit inre bisher noch NIC ekanntie Bedeutfung CeWwelsen:
Grabmann machte aut Parıs, 1D1. nat Cod lat. Wien,
Nationalbibl., Cod lat. 1018 und 1290 auifmerksam, WI1e aul das
Exzerpt ın CIm (Schol Methode IL 142 I1.), Martıiın auf
Oxiord odl. aud 514 und Durham Cathedr (RevHisti-
ccol 16 | 1921 ] 395), eyer aul Vitry-Le-Francois (ThRev

1923 208 Von leiziterem teılte dann Landgrai den Inhalt
miıt ZKathTh | 1929 | 107) Man wird er in Zukuntt Del der
rage NaC den Quellen der Frühscholastiker auft 1ese am
alter iste Familias noch mehr achten mussen  <“ als bisher
Cod 58 Lindet mal, VON noch nicht verifizlert, die EXpoStitto
Symboli des 1mon VonNn Tournal Dadurch wird die 1STICe der DIS-
her bekannten und Jungst VON Warichez in Les Disputationes de
imon de Tournal (Spicilegium Lovanıense XXXII) veröffentlich-
ien Hss vermehrt.

dem Verbum abbreviatum des Defrus Cantor
DIie gleiche Hs enthält tol 102—105Vv auch

einen AÄuszug dQus
Wichtig erscheint ch 61, der e1l VOINI Abaglards NIiro-
ductio enthält Tol 53V | nicht W1e DIs 60V) und e1ne
Überlieferung der umma sententiarum m1 anschließenden theolo-
gischen Abhandlungen, die noch genaduecr ıuniersucnen sInd, da

NUr schreibt: 43v— 53ÖT : Theologische Abhandlung m1t uer1tur
und uare Vermutlich enthält 144 soweilt die kurzen AÄngaben
MS e1in Urteil zulassen, die SOU. Algersammlung (vgl Rech Th-
AncMed | 1932 ] 253) Eingehender mussen  w auch die in 141
Aul ugos De sacramentis folgenden Fragen untersucht werden.
Endlich SCe1 dAUSs der rüheren Stiftsbibl noch auTt die L1CeU Über-
lıeferung der Collectio T1um partkıum iın Car WI1Ie aut Abae-
ar SIC el Non in Car 162 hingewlesen. Aut mehrere wichtige
HSss der Hochscholastik habe ich schon anderer Stelle (Schol

Weisweiler492() auftmerksam emacht.
Lehmann, Paul, Mitteilungen aUus Handschritften 111 SIt-

ZUNGshberichte ayer. kad WISS., Philos.-hist. Abt 1931/32,
Heit 8 (606 ünchen, Beck z beschreibt n1ıt
gewohnter Meisterhand die d UusSs Deutschland mi1t Ausnahme Deutsch:-
böhmens stammenden Handschriften der Lobkowitzschen Sammlung
in der Universitätsbibl. Prag. Die Hss tTammen meist aus dem
Prämonstratenserkloster elbenau Del Kavensburg (Württemberqg).
uch diese Bibliothek ist TUr die Kenntnis der Frühscholastik VO

gröB5ter Wichtigkeift. enthält obk H925 (S 13) e1ine bisher
bekannte umme ın Telilen De Iriniıtate Quod uUuNusS deus sif
obk 431 bringt ermones des Präpositin, die die am der
HSss VON Lacombe noch vermehrt. In obk HL7 sind dAje Predigien
Abaelards überliefert, und Lobk A48() enthäilt e1ne alte Hs der
umma sententiarum, die auch deshalb 1ın  teressant 1ST, weil der ihr
olgende, aber Qut abgetrenntfe Ehetraktat „Coniug1ium quod et
matrimonium““ ausdrücklich Walter VOIL orfagne zugeschrieben 1ST.
Der Liber sepiem partium (vgl die Rezension Nr. 21) befindet sich
ın Lobk 481 Schr Wertivo tür die Eersie Frühscholastik 1ST auch
die umma „Omnipotens deus pater“ und die olge Quaestio
de DeCCaLO originalı „Quid ad nos““,  .. die rabmann schon in Cod.
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laft. der Pariser Nationalbibl teststellen konnte (Scholethode 143)
Fournier, Paul, und Gabriel Le Bras, K S  Histoire

des Collecii0ons Canon1ques OCcCc1den depuis les ausses decretales
Jusqu au decret de Gratien. Tom De la reiorme cCarolingienne
d  av la reiorme gregorienne; om I1 De la reforme gregoriennedecret de Gratien. Gr 8 XVI U. 3586 5.) DParis 1931 U,1932, Recueil irey U 120.—; 100:=— Das lang erwarftietfe Werk,das die Lücke zwıschen der Entstehung der pseudoisidorischenDekretalen und Gratian austifüllt! Der ame Fournier bürgt afuür,daß das Werk gelungen 1st. Le Tas Dringt zunächst iIm Beginndes Bandes eine schr bemerkenswerte Zusammenfassung überdie Sammlungen bis ZUr des Jahrhundertis. Mit eCcChat CT das Kapitel als Darlegung der Entwicklung der amm -
lungen bezeichnet. Es ist und soll keine DbloBe Materialsammlungsein, ondern die inneren Linien der Entwicklung aufzeigen. Dasist in hohem Grade gelungen, und 0S ist e1n enu 125e lan-
gen Seiten lesen. Gerade Urc die ystematische Darlegunggewinnen viele Probleme NeUEC arheıi Dann enthält der zweite2il des Bandes die Geschichte Pseudo-Isidors mit der Vor-geschichte un den dus ihm entstehenden Sammlungen bIs ZUT Gre-gorlanischen Reform, während der eite and die Sammlungenbis L Gratian behandelt. uch hier 1ST aut die innere NLiWICK-lung und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen SammlungengroBbes Gewicht gelegt. Wenn ma auch in Einzelfiragen, WwWIe Mder des Entfstehungsortes des pseudo-isidorischen es verschie-dener Meinung Se1InN kann, sind doch auch hier die Gründe undGegengründe scharf abgewogen un mit dem Gewicht langjährigerErfahrung vorgelegt. Ich moöchte ZU e1l einige handschri{ft-che Ergänzungen geben Die So  ien Algersentenzen eiln-den sich auch in CIm WIe ich in RechThAÄAncMed (1932)253 il dartat ort konnte ich auch bemerken, daß d1ie (Jarnerius-Sentenzen sich NiCc 1Ur in der Ambrosiana, ondern auch inIroyes, Cod 1317 Liinden (ebd 253) ann SCe1 noch auft e1ine Wel-tere Überlieferung der wichtiYen Summa decretorum Haimonis,
mac  » die ich iın C Im 7640

der Küurzung der Collec{10 decem partıum, auifmerksam g -(Ssaec., 12/13) fand Sie beginnt tolmi1t dem bekannten Haimoprolog „Preceptiones dadNonNum S1Ve Dro-hibitiones, qUuUe aD apostolicis viris romanıs Dontificıbus.““ DerSchluß der Vorrede ist aber EeIWAaS anders als Dei Theiner DZW.0OSC „PBropter tantam 1taJUEC immensitatem liıbrorum, qui vel legıV1X  < oferan vel tener1 ın memori1a, Cogifaverunt quidam doctoresecclesie prudenti intellectu, alubrı Consilio, Drovida caufela, IuUCUu-lentam abbreviationem lacer@, Ex quibus venerabilis memorie 1vocarnote ePpISCODPUS exquisita sentifentia de prefaxatıiıs dNOoNumregulis quedam cCapliula ordinavit oT ad 11LuUuMerum decem lıbrorumlaudabili Compendio redegit Sed quoniam et ille liber immensusest e1 nondum abbreviatus, ut recie enchiridion nNnomınarı pOossIıt, inquandam Nualem Summamnı 1bellum eiusdem voluminis breviavi,uatienus S1Ve domiı S1VE Iorinsecus ubi NQUE ecclesliastica negotliaDre manıbus haberetur, qualiter debito Ure ferminarentur.  «4 Es istalso die Ausiührun
persönlichem Gebr

über die Zusammenfassung LIUr eigenem
diesem mehr allge

auch weggeiallen. Vielleicht entspricht auchmMeinen WeC daß die Paın den anderen Hss
ın ClIm 2594 un

Kanon Ssich befiindend
OT Sammlung VOTr Jjedem zusammengeTfahtenSIiOrenden Quod weggelallen Ssind. Imübrigen ist die SammlUNd des CIm (640 vollständig, da S1Ce tol
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mit dem gleichen - Kanon w1e die erliner ammlung De ecem
pnartibus abschlieBt.

24., Druw E Ug T1 NSsSe Deus EB  homo
prima orma nedita (Analecta Gre Or1ana (XI 104

regorlana. Die vorliegende46 ] omae 1933, Universitas
gute 1L100N des Werkes „Volvunt iın Cogitationibus SU1S mu
lıtterati eT illitterati“ ist ninommen dQus Gent, Cod 992 Tol 14Äv DIS
152 DRaris. Bibl nat., Cod lat. tol 152—159v, und Brüssel, BıDl.

*y Cod 1384 101. T17 In en dreiı Hss, Von enen die beiden
ersien dem 12 r die letzie dem enitstammt, wird der Trak-
fat Anselm zugeschrieben: 1 der altesien (Gijenter Hs (C . als
Flores Libri Anselmi (r Deus homo; in der spätestien Brüsseler
als Libellus Anselmi Cantuariensis archiepiscopi (Lr Deus homo.
Der eNge Zusammenhang mit Anselms groBber Schritit ( ur Deus
homo ist leicht erkennbar und wird 1n der der Edition C-
schickten eingehenden Einleitung gut herausgearbeifet; zugleic
Wer aber auch die Verschiedenheiten. dargelegt. 21 stellt
sich deutlich heraus, daß das Nun cedierte Werk kein einfaches Flo-
ril| oder eine Kompilation dus AÄAnselms Werk ist. Es 1st E1nNe
eigene Schrift mi1t eigener Disposition und auch eigener Zielseizung.
Denn 0S Ist eine wesentlich theologisch-aszetische Arbeift, während
im eigentlichen (‚ ur Deus homo die aTlo, Anselms gesamtiheolo-
ischer Auiffassung entsprechend, e1ne viel gröbere spielt.
Wichtig ist MNUNN, daß in dem hier edierten Werk gerade die Stellen
und Gedankengänge dQus ( ur Deus homo sich finden, die dort den
mehr theologischen Gedankengängen entsprechen. Es Wäar ja SCHON
ekannt, daß 1n Cur Deus homo sich bel1i der rage der ug-
tuungsnotwendigkeit Christi Zzwel Linien kreuzen, VON enen die
eine, sich aul mehr theologische rwägungen stützend, nicht schr
die aDsolutie Notwendigkeit der Menschwerdung hervorhebt, währ:.-
rend die andere, eben d us der atlo die Zielsetzung des Werkes
Cur Deus homo herauszuarbeiten, notwendig ZUr schäriferen eTfo-
NUuNg der Notwendigkeit dus dem Begri{fi der Gerechtigkeit USW,.
kam. Der ersien 1ın1ıe entspricht Uun GallZ der Text der vorlie-
genden Edition. Man könnte er annehmen, dal 1n späterer
Bearbeiter Lebzeiten oder doch bald nach dem Tod Anselms aut
TUunN: des groben (/ur Deus homo 1eSC mehr theologische Seite

einem Werk verarbeitet habe Dem würde, der Praxıs
der Frühscholastik entsprechend, nicht die Zueignung Anselm
widersprechen. Ich ere hier LIUTF die umma sententiarum
und ihre Zueignung ugo aul trun der Zusammenhänge mi1t
dessen De sacramentis. Wir dürien ul ja die Bearbeiter der Sen-
tenzenwerke in der Frühscholastik nicht als Abschreiber VOTI -
tellen DIE VON mMIr geiundenen er der Schule AÄnselms
VonNn aon und Wilhelms VOIl hampeaux beweisen das Gegenteil
(vgl RechThAÄncMed [ 1932 ] 237 i1.) Hier 1eg tatsächlich eEine
gewisse Schwierigkeit VOT, eliner Sicherheit kommen, ob das
Werk Von AÄAnselm selbst herstammt, wI1e annımmt. Ich
trotzdem diese Zuteilung für eine SOl begrüundefe 5 @,
Besonders wichtig erscheint mır aliur mit den anderen Gründen,
ohne alle unterschreiben wollen, die VOII mit eC hervor-
gehobene Tatsache aus der Einleitung Cur Deus homo,
Anselm selber hervorhebt, daß SC1IN Werk schneller, als er wolle,
vollenden e! da die 1in En and VOT seiner Ltalienreise schon
fertiggestellten ‚ersien Teile““ Ü  () sSe1in Wissen abgeschrieben und
verbreitet worden Daß tatsächlic das hier vorliegende
Werk di ‚ersien Teile““ sind, wird adurch wahrscheinlich, daß
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1n m Yanız parallelen all der Anéelmschrift De }ide frinılatis
E Roscellinum auch VON einem ‚ersien Teil”, der schon verpreitet
WAär, gesprochen wird Das ist der jün ST Vomn ilmart und dannauch VON Schmitt herausgegebene T1ıe Anselms De IncarnationeVerDi, der, wWwIie ilmart zelgt, umgearbeitet sich 1n De F}ide FinıLia-f£S findet. Etwas Ähnliches cheint auch hier vorzuliegen. Sicher-heit darüber kann Ireilich erst die von angeküundigteUntersuchung über die Lehre un den Inhalt des neuedierten Wer-kes bringen enn dann wird Man erst schen können, OD dieedierten Iraktat verireienen Ideen VOT (Lr Deus homo llegen, wie

S Jetiz schon kurz Tür den Be
grobem Interesse kann man dahe der

gr1 der Genugttuung zeig Mit
Oogmengeschichtlichen Un-tersuchung des Werkes enigegensehen.Sikes,

Nairne,
G > Peter Abailard With d  Q DPreface Dy the } M  Rev.

Ur 8! (XVII und 282 Cambridge 1932, Univer-SLEiy BPress. SA 2/6 bietet eine Neue zusammen{iassende Dar-stellung der Probleme Abaelard eın en VOT dem Konzi)}
VoON Sens, Selne Stellun zZu Problem von Glauben un Wissen,SeiInNe Benutzung und Kenntnis der vorchristlichen Schrifitsteller,seine philos. Jheorien. Das leitet über Seiner Lehre On Gottund Schöpiung,krament. Die eigentliche Darlegung wird dann mit dem Konzil

VOIN Irm1tät un Christus, unde, Erlösung, Sa-
VON ens und seınen Folgen geschlossen. In Anhängen Iolgennoch eine JTabelle der er Abaelards und eine AbhandlUNG überdie rage, welche er des AÄAristoteles 1ıhm Dekannt dren,. Es15 O1ne überaus schwere Sache, Dei dem heutigen an der For-schung aut 280 Seiten alle 16S@C umstrittenen Probleme behan-deln. Man wıird dem erlL. gestehen, daß N sich Urc eigenesEinlesen und durch Siudium der Literatur Demüht hat, eEine Dar-stellung, W12 S1C heute möglıch ist, Dbieten Leider ist ihm den-NOC manche werivolle abe
WI1e Arbeiien VON andgraf, Te

gerade der etzten re enigangeneiaert D d Nur konnte A deratz geschrieben werden, daß die Summa sententiarum alsdie Definition des Sakramentes auifistelle als )Ia visıble Sign ofinvisibie conferred with lt“ Das tat doch schon vorher Hugo1n De Sacramentis, hier 12 Summa abhängig 1st. Leider istdie vorzuügliche AÄArbeit Von de Ghellinck über die Entwicklungdes Sakramentenbegriffes ın dJe Frühscholastik aus den MelangesMandonnet unbekannt gebliebeI1. Durch die Forschungen TeetaertsSIn d auch die Darlegungen ubCT die Buße Dei Abaelard schon VOT-her aut andere Linien gebracht worden. Daher hätte sich mMin-destens mit ihnen auseinande
Ist, daß leider eine Gesamtw

seizen müssen, WenNnn auch zuzugebenUrdigung der Bußlehre Abaelards aQusdem groBßen Rahmen der BuBideen der Frühscholastik heraus nochSpezialuntersuchungen Sind auch nNOoCcN noiwendig Iür anderetheologische Lehren Abaelards, wWwI1e die VON der Suüunde un derErbschuld. Fuür die Erlösungslehre haben inzwischen ja ScChon dieUntersuchungen Rivieres anches klargestellt. Gerade die oftgufe Art, mIT der der Veri. die Probleme anfaßt un vieltac auchbehandelt, legt den Wunsch nahe, daß N unsel Spezialuntersuchungen über Abaelard sch
nächst einmal eine
enken möchte,S1e dann später einmal einer zweiten dieses erkesbenutzen können. Heute ist 05 Tür e1ıne esamtbiographie nochirüh Auch wird sich ersti dann zeigen, ob baelard RationalistOder NUur Intellektualist WAÄär, weilc letzterem der erl sich inübrigens Frec interessanten und lesenswerten Darlegungen ekennt.Daß er die so  nnien Sentfentiae Anselmi für Anselms igen-
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Lium hält, wird der Kenner der irühscholastischen Literatiur leicht
verbessern können.

26 Land raf, A! Miftfeilungen ZUr Schule erts de la
Porree: CollFranc z In Ergänzung seıner Iru-
eren wertvollen Untersuchung den Eigenlehren erts (ZKath-

| 1930 | 80—213) macht aul welltlere Quellen auimerksam:
Cod lat der Bibl Maz Darıs enthält als einzige der His-
her be  ranntien Marginalglossen ZU Lombarden 1NwWwelse aul Guil-

Die Glosse als (janzesDert, VOIN denen ZWeI mitgeteilt werden.
annn aber nicht als porretanisch bezeichnet werden, da S1C zuviele

ODden Ansichten eris enitgegenstehende Meinungen verirı
11a  z m11 annehmen kann, dal das porretanische (Gut hier
aul dem Weg üuüber Simon VonNn Tournal eingedrungen 1ST, bedart
wohl noch weiterer ntersuchung, besonders da die Einreihung
S1imons unier die Porretaner ja LUr mit grober inschränkung VOTI -
zunehmen 1st (vgl | 19353 | H149 B Die zweite hier VOIL

Denutzte Quelle ZUTF Kenntnis RerTIS ist der Paulinenkommen-:-
tar des Cod lat 1116 der DPariser Arsenalbibl. Er isT, WI1Ie
nachweilst, ein Ireler Kommentar ZU) RPaulinenkommentar QTIS
untfer Berücksichtigung Von später diesem eizieren Deigefügten
Randbemerkungen. Schr bemerkenswert ist eSs, daß der Anonymus
der verurteilten Ürinitäts- und Inkarnationslehre Gilberts dus dem
We cht. Daher möchte ich auch hier der Klarheit halber lieber
STa des Ausdruckes, der ommentar SC1 „porretanisch”, Sagen, dab
er porretanisches Gut enthält. Im übrigen wird Man der iınla-
dung L.S LIUTr zustimmen können, wWwWenNnn CT ZUT Untersuchung e1n-
ladet, welche VonN den Lehren, die iın der Frühscholastik 1lDeris
amen iragen, nNnun eigentlich WITFrKIIC porretanisch Sind. s ist,
w1e SONS ieststeht, schr leicht möglich, daß manche dieser An-
sichten auch in anderen Schulen verireien wurden und Gilbert UUr
als eın Vertireter, als Beispiel eines Verire{iers, aufgeführt wWwIird.
Vorläulig Ssind WI1r da noch schr 1m Dunkeln.

d  ar f’ A > Zwel Gelehrte dus der mgebung des Re-
Irus ombardus: DivIhom(Fr) 11 (1933) MI2 eine dan-
kenswerten Mitfeilungen über vorhandene zersireute Einzelzitatfe
der Scholastiker des 12 Jahrhunderts SCIZ hier Iur Johannes
1 uronensis und Mag Odo iIort on erstierem werden /itatie adus
den QOuästionen des Odo VonNn Ourscamp DZW. aQus Cod lat
der DPariser Nat.-Bibil gebrac Sechr zahlreich sind die vorgeleg-

dem rüuühen Senienzen-ten Sentenzen des agistier Odo d UusSs
kommentar des Cod atr. 128 1n Bamberg, dem sogenannten Senmn-
tenzenkommentar des Pefifrus VON Poitiers, des VonNn mMır geifundenen
C(CIm 22288 d, Hier hat jedoch mit Recht die rage gestellt,
ob In en diesen Sentenzen immer der gleiche Odo gemeint ist,
da WIT ja mehrere Magistri dieses amens kennen, ohne üuDer ihr
GaNzes ‚ Schrifttum unterrichtet sSe1n. SO ist S leicht möglich,
daß eine Sentenz, auch Wein INa S1C iın uns. bekannten Schrift-
Lum ()do nicht iindet, doch VO iınm erstammen kann.
dürite aber mit Recht den TODNLEL der vorgelegien Nentenzen

Das scheint VOT emdem Kanzler Odo (1164—1168) zueignen.
für die in den iIrühen Sentenzenkommentaren Odo zugeschriebenen
Sentenzen gelten. Einzelheiten wird hier die kommende FOr-
schung noch klären haben Es ist aber jedenfalls dankenswert,
dal WIT diese Zusammenstellung besitzen Weniger Gewicht als
möchte ich jedoch aut die erst dem E entstammende
Überschriit Uüber die SOG- ÄAnselmsentenzen in der Bamberger Hs
en umma magistri Johannis. Um. auch NUur eine Hypothese
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für Johannes uronens15 daraus machen, iSt das doch eine
späte und alleinstehend Zue1gnung. Wichtig ist noch die Of1Zz,
daßb eine weitere Hs mnebenes gefunden hat Montecassino
Cod 286

28 Monumentia Historica  r Dominicl. K  Fasc.
Historla Diplomatica Dominicı LreC., Fr yacinthus
Laurent eiusdem Ordin1s. 8' 198 arıs 1933, TIn Das
Historische Institut der Dominikaner 1im Konvent VoIN antfa Sabina
in KOm, das auch die grundlegende Zeitschri{ft für die Geschichte
des Ordens herausgibt, Deginnt mit dieser Urkundensammlung ZUrF

Aaltesien Geschichte des Ordens, die. Veröffentlichung der Quellen
ZU en des Dominikus.  S} Bel der Bedeufung des eiligen
tür die dze Kirche ist hoffen, daßb die wertvolle ammlung

Die Ur-auch erhalb des Ordens weite Verbreiftung findet.
kunden sind nach den Originalen, soweit 1ese noch vorhanden,
oder nach Kopien sorgfältig herausgegeben und mit dem no  en-
digen Apparat versehen. DIie Anmerkungen, zumal die geographi-
schen, IMan eiwas reichhaltiger gewünscht ; ecbenso waäare  n 05

wo besser gewescCil, alle bezüglichen un d uSs dem artiu-
larıum VOIN roullle 1NeUu abzudrucken, da asselbe den meisten
Lesern kaum zugänglich sSeıin wird. Inhaltlich eziehen sich die
un meılsiens auf die ersien Gründungen iın Südirankreihl
Bologna und Rom Für die Geschichte der Scholastik sind die
Urkunden über Jacques in PDarıis besonders interessant. iIim
nachstien and Iolgen die altesie Legenden des nl Dominikus

Velsitier.

de Davıd de Dinant RevNeo-scolPh 720—229 Bisher29 d  av Ö  \2 r, A Decouverie de iragments manuscrits

Wäar der DPariser Häretiker avı VvVon Dinant ULLL durch Chroniken
und einige versireut Auszuüge bei Albert ekannt. Wr Nun

glücklich, in Gent, der Bodleia Oxford, Darıs und Wien drei
verschiedene Fragmente entdecken; ENCS VOIl Gent hat Ggrö-
eren Umfang. Zugleich kann achweilisen, da Albert der
GroBße den AÄnfang des zıtiert S1e behandeln medizinische
und naturwissenschaftliche robleme Der Schluß des Wiener
Frragmentis, der die Identifizierung des magister David nit avı
Von inant ermöglichte, enthält die Irrlehren ber Gott, eele und
Sto{if, von enen Albert det. kündigt ine Ausgabe der Frag-
entie in den Philosophes Belges In dem 1ta AauUus Alberts
Politik vermute ich in dem quidam dicandum cher eine Verderbnis
dauUus Dinando oder ÄKhnlichem. Auch braucht die Angabe Alberts,
David habe die Problemata un Friedrich il angefertfigt, nicht
unricht1ig se1ln, da Sein Todesdatum unbekannt iSst und 1215
noch en cheint

Il, o) uelques „Quaestfiones de maiıtres E  parisiens
dUuX enNvırons de DD RechThAncMed 79-—05
Die eit unmittelbar VOT Bonaventura und ähomas wurde lange
VOoNn der Forschung dI’'Y vernachlässigt. Und doch lıegen hier die
Schlüssel iür das historische Verständnis der hochscholastischen
Theologie. I der auft diesem Gebiete besonders erfolgreic dl

Deitet, nat hr einen qguie 'T eıl der beiden Hss Oual 4344
und 1L, eren Bedeutung schon VOoN rle erkannt wurde, ZUgäng-
lich emacht (vgl D 69—'72 7 O, 345—350). Von den eiwa

die 1iLe jener mi(t, eren Verifasser250) Fragen der Hss 21
bestimmt werden konnte Es kommen in Betracht Hugo Vonmn ST

ohannes von 1les wenigstens ist 1eSseCher p >
Deutung des Jo An die wahrscheinlichste; ich eiwa an
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Jo Antisiodorensis edacht Detrus DParvus;: Guy ; Philip-
DUS Cancellarius, der hier mit 15 Fragen auffritt; Petirus
Von Bar; ilhelm VOII Auxerre, der Veriasser der umma ; Wiıl-
elm Von Durames Gilorieux S1e. in ihm Von Durham
Guilard VON aon und eine mmlung VonNn 644 Fragen e1iNes In
den Uuästionen werden Fragen der Christologie, der Sakramenten-
re und besonders der Ora behandelt Sechr anzuerkennen ist,
dals sich VOIN der heute Deliebten Hypothesenmacherei VOILlLGTIreigehalten hat Hof{ffentlich Iolgt bald das Verzeichnis der aANlO-
m Quästionen; VOII vielen derselben 1äDt sich die usammen-
gehörigkei nachweisen, d Cod H21 I1 tol 1131—1972 Als Ver-
fasser derselben kommt Uübrigens daUs nneren Kriterien Giulard Von
aon in eirac Die esie des utornamens Tol 1137 scheinen
ebentalls eine solche Deutung zuzulassen. Einige Ergänzungen;1—3 en INMan Del' dem Vermerk Bar doch viel cher d1}
Detrus VOonNn Bar als Beraut; 87 Cod A27 to1 257 habe
ich mit Sicherheit SCC, W ıll AÄAntisiodorensem gelesen  *  » tol 58V
ist der Frage: Quesitum osT utr. angelı ei Teaiure SpI-rıLuales sint materila eT iorma, oben vermer. „secundum N1aG.An[ tisiodorensem VOIN AÄuxerre”); 1ol S  anl stehen Fragen
CC, Mag Johannem: Quesitum osT de precepitis atlıs pr1mo Dd-

rentil m que necessitas Iuit an recepia; de Lempfacioneprimi hominis quid Iuit primum peccatum. OD Johannes VOIN ST.
Giles gemeint ist? Wenngleich ich die VOIlN gefeilte Annahme,
der Cancellarius SCe1 Philipp, selbst auigestellt und begründet nabe,
wünschte ich e1ine Nachprüfung durch Vergleich mit der umma
ine Schwierigkeit bietet die Bemerkung tol 79r ecundum (
cellarıum de clavibus, de quibus plen1ius in sentenclils quar{ohabe ich gelesen, NIC. „Contraxit“ T es1duum hiCc ponifur ;fol 80v—817 steht De verıtalie queritur Drimo de diffinicionibus,
ecundo qui1d differant SCCUNdUM magıistrum P[ etrum de
och ZWeEI Einzelheiten dus der Hs Tol 81r e1 „Disputa-ium ost ho dıe de conie  e,  <t Disputatio und Determinatio fan-
psti de elemosina ef e1un10 collative
den also nier gleichen Tage sia I1 Tol 5r »  T1mMoO quesifum

Dies ist His heute das al-
eSIiECe Zeugnis für die scholastische Oollatıo Die rage verdiente
näher Siudier werden, Besonderheiien der Ollatiıo erken-
HNeNMN, Für die Forisetzung dieser nervorragend wichtigen Ärbeit
hätte ich LIUF den unsch, daß na Möglic  el einige charak-
teristische Eigentümlichkeiten der Veriasser mitgeteilt vuürden
Dieselben können, mit der nötigen Vorsicht angewandt, ZUr De-
sSiimmun welterer Fragen führen.

en M.-D., aıtres e1 Bacheliers de L’Universite de
arıs W 1240 EtHistLittDoctr (1932) 1:=959 MI dieser wert-
vollen Studie eröfinet enu, der Leiter des Instituts Iur mittel-
alterliche Studien iın Ottawa, eine NeUEe Reihe VoN mittelalterlichen
Studien, die, nach den ersten Beiträgen schlieBen, den besten
Erwartungen berechtigt. Ihr aiter ist ollenbar die VonNn Gilson und
Thery herausgegebene Reihe iast gleichen Namens. Den GroB-
vailer dürien WIT 1m Archiv VoOoN Deniile-Ehrle schen. Diese Stu-
dien wollen In ersier das philosophische und theologischeMittelter historisch erforschen. ber auch mittelalterliche ite-
raiur- und Kunsigeschichte wIird einbezogen. Der ÄKreis der Mit-
arbeiter beschränkt sich aut Kanadıier, anscheinend aut Iranzösische
anadıer. Ch bahnt in seiner AÄrbeit den Weg für das Studium
einer ebenso interessanten W1e schwierigen Hs dus der des
r Cod der DPariser Nationalbibl., die 1Ur mit viel
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Aufwand VON (ieduld und e1it nutzbar gemacht werden kann. Die
Hs enthält Bruchstücke der Sentenzenkommentare des Hetrus
Archiepiscopus, Stephan VOIlI Poligny, Odo Rigaldıi, aQgus, Adam,

Putheorumvilla, ohannes de ontchi, außerdem Fragen VO
Alexander VON ales, Walter VON Chäteau hlerry und anderen.
Von W alier SiNnd auch die ommentare Matthäus, Markus, der
Apostelgeschichte und den Cantica vorhanden. Der erste Diad 1n
das Labyrinth ist ebahnt. ühsames Einzelstudium mub welteres.
zutage Ordern S1C 1n der Hs, zuma in den Tellen er
die Sentenzen und die Schrlit, e1inNe Reportatio, in der das Oört-
ich Verbundene auch zeitlich verbunden ist Auf dieser Voraus-
seizung und einiıgen anderen wird dann e1nNe scharfsinnige Da-
Lierung der aglstrı auigebaut. ehr als durite eutfe den
bescheidenen Wunsch egen, daß 1ese Datierungen, die se1it Man-
donnets Versuchen zuma In Frankreich tast epidemisch geworden
Sind, eingedämm werden. DIie Hs soll iın der e1ise entstanden
semn, daß ein Schüler 1m gleichen ahr die Sentenzenvorlesungen

Ichverschiedener Lehrer nachschrieb 1ST sich möglich.
vVoer aber den Beweis. Ebenso Qgut ist 05 möglich, daß der
Schuüler sich AUS Hefiten gleichzeitiger oder alterer Schuler un
eren HSss das zusammenschrieb, Wäs ihm nützlich schien. Zu
denken gıbi SCHOonNn, dals die Fragen lexanders die Fragen über
das Martyrium, das V(VewWwIlIsSsen un die Geduld gehören ihm sicher

Hel den übrigen sind die Angaben IUr eE1iINeEe Bestimmung
kurz: jedoch kann der Komplex iol 17130 Se1n E1genium
SC1IN a  eschrieben Sind; Alexander War aber ScChon 238 nicht
mehr magister regellS. Ferner mußte derselbe Schreiber 1240 und
noch nach 246 (wegen des Gualterus Cancellartus) OT -
1ler en Weiterhin Dleibt bewelsen, daß schon damals LIUE
Baccalarei, nicht auch Magistri die Sentenzen erklärfen; ebenso.
ISt ungeklärt, obD Odo Rigaldıi 241 Baccal der Universität
Wr oder LUr Lehrer 1m aussiudiıum der Minoriten Warum ier-
er muß die dritte el 32) der agılstrı gerade eın Jahr
hinter der zweiten 21 liegen ? Warum sind d1ie vier Introi  LUS
des Cod der Dariser Nationalbibl Samitilıc AUSs em
ahr? Bei soviel Hypothetischem dürite besser Se1n, die Ent-

stehungszeit eIwas unbestimmter nach 1240 DIS 1250 verlegen.
och 21n paar Einzelheiten In Cod schon Ehrle
de Monz gelesen; ebenso steht in Cod klar de ontchli.
Ist N1ıC besser, dies beizubehalten anstatt des problematischen

de Moussy ? 28 wird der schüchiterne Versuch emacht, die
SC Von nt TIThomas le createur des disputes quodlibetiques”

en erwecken. Es ist bemerken Nicht WIFr
en estimmen, 7as ein Quodlibet „„dVECC SIFUCIUre propre  e<
ist ; AÄuigabe des Historikers ist 05 erIo  schen, W dads man da-
mals unier eınem QOuodlibet verstanden hat Cod AÄAssısi soll
kein Quodlibet enthalten; tol 161— 1771 lese ich Queritur de GQUO-

Et primo de scripfiura iın Comparacıione ad alıas
Queritur I1° CIrCca hoc NOC recipitur ei tilius iligun

spirifu Sancio Questio 11 a (bis) estT de Christo Questio:
1I1®* est CIrCa demones Questio est anımam. Ich
rage, Was hier noch der „sSirucfiure propre Nun enthält
aber der Fragenkomplex eiıne Quaestio, die über 1250 hin-
ausging. Die (uodlibefa in Vat lat. 4245, bel denen die „STIFUC-
ture propre“ zugegeben Wwird, liegen oifenKund1g VOT 1250 Ab-
gesehen VOIL anderen hat Henquinet urzlıc gezeigt, daß der
junge Bonaventura dieselben bereits abgeschrieben hat Ich würde
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nicht aut SOIC nebensächliche inge zurückkommen, ich
nicht sähe, welche Verwüstungen gewlsse Hypothesen und atie-

Die Arbeit selbstrFuNnNgen In der populären Literatur anrichten.
behält ihren dauernden Wert

Bachiıiller, R 9 Alberto agno las Cienclas EmpI-
rımera parte) 8 (92 SS Manıla 1933, University ol

antfo 10mas. In diesem ersten eil gröberen Werkes
üuüber Albert als Naturiforscher g1bt nach ängerer Einleifung mit
rieılen dQUuSs er und eit üuber den Wert der Naturwissen-
schaltien einen geschichtlichen Überblick ubDer die Zusammenhänge
der modernen Naturwissenschaiten mit jenen des Mittelalters Vor
allen WIrd die Jmwelt gezeichnet, ın der Albert lehrte und forschte
Alsdann werden nach den erken selbst die Prinzipien entwickelft,
die ihn Deli seinen rbDelien eiteten, Seine Auffassungen über Er-
Tahrung und Induktion und Seine Einteilung der Naturwissen-
schaiten Möge die Arbeit, die VOIL umiassender Belesenheit und
reichen Kenntnissen g ’ weitere Studien auft dem (Gebileife der
mittelalterlichen Naturwissenschaiten aNregenl. Ohne eNNINIS die-
SCTr naturwissenschaitlichen e1lte bleibt auch manches Kapitel der
scholastischen Philosophie unNns verschlossen. ine gewisse UÜber-
SCHäfizung des Mittelalters ist als Reaktion eo1ine weit VOeTr-
reliteie Geringschätzung leicht verstehen. Wir dürien daruüuber
aber nicht vergeSsenl, daß die moderne Naturwissenschait wesent-
lıch L1CUEC emente in sich SCHI1e und in entischeidenden Punkten
mIit er des Mittelalters gebrochen hat Ähnlich kann man die
Verdienste Alberts die Verbreitung des Aristotelismus nicht
leicht hoch einschätzen. Man muß aber iesthalten, dab CT
wohl WI1C Thomas in e1ine Strömung hineinkamen, die in DParis
und in Oxiord bereits mächtige Wellen schlug. Der 1Ndruc
e1nes absolut euen kommt NUur daher, daß Man die Eriorschung
der ersien Jahrzehnte des 13. Jahrh. allzulange vernachlässigt

Käppell, Mitteilungen uüber Thomashandschrititen der
Biblioteca Nazıiıonale in Neapel: Angelicum 10 (1933) 1112=125

Dringt zuersti einige Ergänzungen Miolas Katalog der Tho-
mashss In Neapel eine Neuausgabe des tast unzugänglichen
Druckes wäre nicht überflüssig. Ein principi1um e1ner Schrifit 17
Cod VII könnte allentalls VO Thomas siammen; allerdings
ist Tür Thomas CIW. viel Gleic  ang und Silbenzählung emer-
ken Wichtig Sind auch Hss des Sentenzenkommentars, der Er-
klärung vonl De Causls und VOIl ohannes., ngemein interessant
ist der Bericht über Cod VIII 16, der ZUuU mindesten dem
rigina schr nahe SLC enn 05 kommen oxTi eine guie
nzahl VON Streichungen und Verbesserungen VOlL, die 1Ur 1n dieser

en Teilen der Hss eNILWEeder e1ine Autorenabschrift oder
Annahme ihre Erklärung iinden ESs handelt sich in den betreitfen-

21n Diktat Ohne Vergleich der Hs mit den übrigen Autographen
1st e1in endgültiges Urteil N1IC möglich Ich estehe jedoch, daß
ich für die heute beliebte Diktattheorie bel Thomas, der auch
zuneigt, einstwelien Wenlig begeistert bin Nach melner UÜberzeu-
QUuNg kennen WITr nicht 1Ur die i1ttera illegibilis, ondern auch die
uC  an Wenn 1U W1e iın diesem all mitten 1m Satz oder gar
miıtten 1m Wort abgebrochen wird, spricht dies viel mehr für
Aufograph als für iktat Das entscheidende Wort hat aber die
Schriftvergleichung.

M 0 0S, FI Une nouvelle edition de Ll’ecrit de S.ai.nt
Thomas SUr les Sentences: RevThom 576—602
.dieser Übersicht über die Grundsätze und Ergebnisse der euaus-
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gabe des drıtten Buches der Sentenzenerklärung, ist VON allge-
meinem Interesse e1ine Zusammenstellung der esarien, iın enen
die Neuausgabe VON den alteren abweicht: ferner die erneute OSL-
stellung, daßb dem oxt der Yıana in sich eıne besondere uto-
rıtät zukommt, dalß er cher schlechter iSt als die alteren Ausgaben
und daß die aut die ıana Iolgenden usgaben ZUuU allergröhten
eıile LIUT verschlechterte Abdrucke derselben sind. W arum
vermerkt aber dann ın seiıner Ausgabe OIt die esarien
dieser Abdrucke”*? die Abänderung der 1ana VOTr chöp-
Iung S endgültigen Textes esteht freilich die Schwierigkeit,
da dadurch e1INe starke. Veränderlichkeit einirı ohne daß 1  este
Bürgschait Tür die Richtigkeit esteht Vielleicht 1eg e1n Aus-
Weg arın, daß man mit einiger guter Hss den oxXT dort
verbessert, CT sicher oder schr wahrscheinlich korrumpiert iISt
Auch die Übersicht über das Von Thomas angewandfte Formel-

1st recht nützlich So muDß 0S nach den uTt0-
graphen zweiilellos heiBßen Responsto. Dicendum, N1C. Respondeo.
Dicendum. In einigen Punkten wıird Man vielleicht anders Ur -
teilen als der Herausgeber des dritien Buches Die Methode heim
ext des ombarden die esarien VOIN Quaracchi einmal Kext,
dann in den Anmerkungen, dann wieder Ggar nicht bringen,
kannn LUr b#  Ve:  ng anrichten uch das Auslassen der alther-
gebrachten Überschriften den Artikeln 1SE cher e1n Rückschrı
Wenn auch Thomas selbst nach dem Brauche jenes Jahrzehntes die
1iLe noch nicht Seizie, hat doch eine schr bald iolgende e1t

Fuür ängsiliche Gemuter xonnen Ja diediesen Mangel ehoben
Sehr vermibt Mal ndlich111e in ammern gesetzt werden.

genaue Ängaben über die Art der Benutzung Vomn Hss Der ext
scheint durchgehends auft ZWEeEI, obendrein schr jungen Hss des
Jahrhunderts beruhen C117 schr kühnes Unternehmen uber-
dem Ireien noch sporadisch einige altere iranzösische Hss aul und
noch sporadischer vatikanische. Wann und inwieweilit 1250 De-
NUuUtzZ sind, 1äBt sich nicht genügen abgrenzen. Endlich noch
eine mehr persönliche Bemerkung. rel| sich nach uraltem
Herausgeberrecht auch meıliner Ausgabe der distinctio und

(De i1de) in den Aschendoriischen puscula. Und ich OI-
kenne dankbar d dab VvVon den vorgeschlagenen erbesserungen

J_ als die mehr oder alleın berechtigten erscheinen. Weniger
berechtigt scheint m1r die Folgerung: ,!Trop oOuvent dans ira-
vaıl de cCe r1evele, le laisse critique chevaucher

T1 abattue  <e Eın el  S Mal habe 1CH, weil ich den ınn
Ttalsch verstanden e) meiıne Hss e1n sed in scilicet VOeTr-
bessert eINe nderung, die paläographisch leicht orklärlich ist
Wenn ich einmal 21n HLSL einscho geschah 0S auftf run der
Jana, die doch auch aut HSss Deruht In I1l. ich noch eute
die Streichung eniweder des SCLMLILS in d. (Opusc 5!
2) oder des constat der Hss Tür noiwendig, e1inen ınn
erhalien Die on aut Trun e1iner Hs vorgeschlagene Lesart
SLINUS scheint mir außerordentlich anstöD3ig und unwahrscheinlich.

kann sich endlich gar nicht daruber beruhigen zweimal
kommt darauft zurück dalß ich Sdye, ich hätt das Autograph
N1IC benutzt, weil die Entzifferung schwer und weil NC
die endgültige Redaktion Se1. emo gratis mendax. DIie letzie Behaup-
LUNg stutztie sich VOT em auft akey p > den auch als
Autorität in diesen Dingen ansehen dürite, und Terner aut einen
Analogieschluß dus Erfahrungen mit dem zweıten Buch der Sen-
ienzen, miıt De cente el essentilia und De veritaie
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av d  Q n! M 9 DIie Aristoteleskommentare des Simon VOIT
Faversham Sitzungsb. ayer kad WiIss Rhilos.-
hist Abt 1933, Heit 80 (40 5.) 2.50 erweiter in Q1e-
S:  3 schr beträchtlich die VONMN Ottaviano und PoOo-
wicke begonnenen Arbeiten über die Hss des Oxiorder anzliers.
Simon VOIN Faversham. Er kann hinweisen auft 21n 5Sophismaimon Anglicus iın Cod lat Mon. 3852, e1n xemplardes ommentars ZUr Isagoge ın Cod 20 hil der Landesbibl 11
Kassel, auft eiınen bisher unbekannten ommen  ar den Kategorienın der gleichen Hs, Kommentar den Elenchi und den
Analytica Dosteriora in Cod 2302 der Wiener Nationalbibl., die
VoOonNn den Erklärungen iın der Maıiländer Hs verschieden Ssind CT
dem möchte er Simon ommentare in Orm VON Vorlesungen dus
Cod 1359 der Universitätsbibl. Le1IpZig zuschreiben S handelt
sich die Analytica posterlora, die Op1k, De anıma, De g -neratione Ohne irgendwie die Möglichkei zurückzuweisen, dalb
diese letzteren ommentare S1imon ZU  = Veriasser aben, wird 085
doch gut sein, erst den endguültigen Beweis abzuwarten. Der
leiche Name Simon bildet keinen völlig tragfähigen Bewels. Wenn
1304 die eit der Abiassung wäre und nicht UUr der Niederschri{it

Leipziger Codex, dürfte Faversham ausgeschlossen Seln. Er
War damals Theologieprofessor und Ox{iforder Kanzler. Bel den
Kasseler Kafegorien und De interpretatione besieht die Schwierig-keit, daB, wenigsfens nach den Proben schlieBen, 1 Schriften
denselben Veriasser haben sche2inen. Nun stammt die zweiıtfe
Schrift VOoN Durandus Sollte die LÖSUNG arın liegen, Du-
randus nach den eiten S1mons gelesen hat? egen die ©1
der Analytica Posteriora in der Wiener Hs, die VOIN einem magıisterSimon Anglicus veriabt ist, Desteht 21n gewisses eden-
ken darın, da 1mon zweimal uber dieses Buch disputiert und
noch e1inmal über asselbe gelesen haben mußte ine weliere 11-
haltliche Untersuchung und Alärung der 21 wäre emnach
schr erwünscht. Einige Einzelheiten Die blographischen No-
fizen Sind nunmehr ergänzen un korrigieren Wurde
erst 1300 Pfarrer VOINL Harrow durch die Ausiührungen VOII

ET e, (Oxiord Theoloay and Theologians (° 1282
LO 302 Oxfiord 262—265 Der erwähnte Heinrich
Von Brüssel Ist keinest{ifalls 1dentisch mi1t dem alteren onc Hein-
rich VoO  —_ Brüssel, in dem ich den Verfifasser des 2e1Nr1C| VON
enti zugeschriebenen Schriftstellerkatalogs sehen möOchte Schr De-achtenswert ist endlich, daß nach (aes Darlegungen der Simon der

hänger
Leipziger Hs, ahnlich W1e der Oxiorder Robert Winchelsea, An-

des VoOonNn Thomas verireienen Aristotelismus selınscheint: ierner daß nach 10 als Veriasser des Physikkommen-tars Thomas Suitfon N1C mehr 1n Betracht kommt, ondern Tho-
nMas Wilton, der 1n arıs Theologie lehrte.

26 Kraus, f Die Stellung des Xiorder DominikanerlefirérsCrathorn TIThomas Von Aquin ZKathTh ( 1933) 66 —88 Derenglische Dominikaner GCrathorn führte DIiSs VOTr wenigen Jahrenter dem Namen Kraffitdorius eın Schlummerdasein 1mM Kaftalogder Baseler Hss. Durch Kombination mit T Muünsterer Hs
gelang C5S, ihm seinen wahren Namen Crathorn wiederzugeben undseine Ordensangehörigkeit festzustellen. Wenn in der TriurierHs Crowporn lest, hat höchst

hen
wahrscheinlich das alteng-

In diesem Auifsatzlische Dornzeichen für als angeseieiert eine NeUEC Auferstehung. Der scheinbare Thomist hebt sichnach ethode und nhalt Von dem ‚doctor noster“‘ aufs schäriste
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aD. In der Methode ist OT völlig Von dem Urc| Cotus, Aureoli,Ockham inaugurierten kritischen Geist eriaßt Die Autorität der
Philosophen, der aier und vorhergehenden Lehrer gılt i1hm Wen1g,S1C NIC Urc einleuchtende Gründe gestuütz wird. Ebenso
SLC bei tLi1el einschneidenden Lehrpunkten aut der e1itfe der Geg-
Ner des octor COMMU K. zählt auf Das Verhältnis VOI Glauben
und Wissen, die Universalienlehre, in der als vollendeter oml1-
na erscheint, das Individuationsprinzip und die Erkenntnis der
Einzeldinge, die eugnung der specles intellig1ibilis, die re VOIN
der intultiven und abstraktiven Erkenntnis, die Leugnund des realen
Unterschiedes zwischen Substanz und Fähigkeiten der eele, die
eugnung des Kausalgesetzes und der Beweisbarkeit der Einheit
Gottes durch die ernun Da ist allerdings Von Thomismus nichts
UDr1g geblieben. Einige Zweilel: Muüssen WIr nofwendig die
Fragen als AUSZUG oder Gar als AÄUSZug Iur e1ine Verurteilungsechen? Ich glaube NIC| Damals Wäar die Kommentierung der
Sentenzen vieltacC einer Sammlung VonNn Fragen geworden, die
sich irgendwie 1ese anschlossen. Für einen ÄUSZUG ZU WeC
der Verurfeilung SINd die Fragen viel lang. In der ethode
SsStiC N1IC als einziger oder als Neuerer da Er beiolgt die
damals allgemein übliche Methode beim Auibau der Fragen, die
allerdings VOIL jener des nl TIThomas erheblich abweılc ndlıch
eine rage, die der Historiker sich vorlegen muß er kommt
e 3 daß Ihomas ahrh., dem 0S Scharien AOpIen wirk-
lıch nicht iehlte, stark 1n den Hintergrund gedrängt wurde
War dies eiINZIg eine Modeerscheinung, oder gab 0S ın sSeiner Tre
e1INeEe Anzahl VO Punkten, die N1IC genügend geklärt un bewilesen
waren” Die Geschlossenheit des Systems, aul die inNnan sich heute
mit orlıeDe Deruift, ist allein keineswegs eın vollgültiger Beweis
für die anrneli der einzelnen das System tragenden Lehren

usa, Nicolaus d e, De OC{Iia ignorantia. Edd EFr-
nestius Ho  mannn e1 Kayumundus Alıbansky icolaide usa pera Omnia. USSu ei auciorıtiatie AÄAcademiae Litterarum
Heidelbergensis ad codicum Lidem 11a HA0 XIX U, 179
Leipzig 1932, Meiner. SO Von der groBben HeidelbergerAkademieausgabe der er des Kusaners, über die WIr
(1933) 106 Deim Erscheinen des Bandes bereits ausiführlich
berichteten, 1st nunmehr e1in wellerer Band, der ersie der S5amm-
1ung, herausgekommen: die vorbildliche Edition Se1INEeS aupt-werkes, der Docta Ignorantia. Die fIrüher betonten Vorzüge 1in-
den sich auch hier wieder: vornehme Ausstattiung, sorgfältige ext-
rezension, der dreifache Apparat USW., LIUT treten S1C Del der Be-
deutung und dem Um{iange dieses klassischen Werkes der Welt-philosophie noch mehr hervor. Die Herstellung des kritischen
'Textes Ist die gemeinsame Arbeit der Deiden Herausgeber, wäh-
rend der dreifache AÄpparat VonNn dem Heidelberger Privatdozenten

alleın erarbeitet WUurde Wie nofwendig die Herausgabe WAär,erhellt wohl ZUT Genüge daraus, daß die eiNZIge (neben den vier
vergriffenen des 16 Jahrhunderts) vorhandene angeblich kritischeAusgabe von ( Testo latıno COMn nNOoTife dı a0lo0o Rotta arı

vOllLıg unbrauchbar ist hat, W1e die Herausgeber nach-
weisen, keine einzige Handschrift benutzt, den ext der gedruckten Ausgaben oft N1IC einmal richtig transkribiert, Zu  ilenSätze ausgelassen, Im Apparat willkürlich erdichtete Les-
artien den Büchern zugeschrieben USW. Da erade die katho-lische wissenschaftliche Welt der baldigen Vollendung der kri-ischen Ausgabe der Werke des groben Kardinals interessiert ist,
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möchten WwIr dringend D  WUNSC  hen, daß möglichst alle 0-
lischen philosophischen Institute der Weltkirche das bedeutsame
Unternehmen in der augenblicklichen wirtschafitlichen Tr1sSe Hre®
Subskription ınterstutizen. Mit Rücksicht aul dieses internationale
Verbreitungsgebiet gerade auch in der katholischen Welt sind

der dreifache Apparat uUSW.,.alle Einleifungen, Anmerkungen, Hentrich.lateinisch abgefaßBt.
Ö d, Mag el Koloniale Problemen.

elect110 de Indis ertaling Tekst. In pdrac Vall de S{u-
dentenmissiebeweg1ng. 80 167 S:} Utrecht 1932, Dekker
van de Vegi Van eeuwen. } 1.90 Das vorliegende Buch
Dbringt den lateinischen ext der klassischen EJIECTIO de Indiıs.
naC der Ausgabe des Vitoria-Forschers Town Co VOIL

un eine holländische Übersetzung. Textkritisch edeutie das
uch also keinen Foritischritt. Trotzdem wird Manl sich Uuber se1ın
Erscheinen ireuen, weil 0O den holländischen Indologen (die nach
dem Urteil des Herausgebers gröbtenteils das Lateinische nN1C
mehr beherrschen diese wichtige eJleCcii0 näher Dringt und S1C
ZUu Nachdenken über die ethisch-metaphusischen Hintergründe

ber auch uber die (Girenzen
Hollands hinaus werden alle Freunde Vitorlas iur diese wohltieille
der kolonialen Trobleme zwingt.
Neuausgabe de lateinischen 1 extes ankbar Se1nN.

Erkenntnislehre. Metapghysik. Kulturphilosophie.
20 Gemelll, A ’ I1dee battaglıe per la oltura cattolica S}

XVI U, KOQ) ailand 1933, 1ıta enslero. 1052
gesammelten Auisätze und Reden des mutfigen Begründers der Ka-
tholischen Universität VOIlN ailand en auch uNs deutschen
Katholiken viel Vom ersien Auitreten re 1907
Tordert e1Ine katholische Kultur, E1NE Wissenschait und Philoso-
phie, deren Pilege VOIN übernatürlicher Lebensauffassung beseelt ist.
Gegenüber der Zersplitterung der Kultur und der einahe hand-
werksmäßbigen ÄAne1gnung bloBben Fachwissen  -a erhebt sich die For-
derung nach einer wahrhait innerlichen, organischen, einheitlichen
Bildung des Qalzell enschen. Einheitsgrund aber kann LUr die
eligion SC1iNH. erwächst TUr gäanz naturgemäb die Forderung
eiıner katholischen Universitä als eines entirums der katholischen
1dee „ANn dem Tag, dem S1C iNre Piorten Olinet, en WIr
den Entscheidungskamp{ tür die Erringung der Unterrichtsireiheit
gewonnen“, SCHrel 1919 63) Wel re später wird das
W agnıs untfernommen, un 1924 riolgt die staatliche Änerkennung
durch den faschistischen Unterrichtsminister Gentile, der TOoTZ
seliıner Auifassung VO „totalen Staat“ und TOLZ der freimütlgen
Kritik der Katholiken diesen ecen recht wohl einsieht, daß
wahrer geistiger Wiederaufbau nicht erhoitie IST, WEeNl die
wertvollsten Kräite 1n ihrer irelen Betätigung behindert würden.
Vom katholischen Geist eseellte Wissenschait edeute aber Tür  a

keineswegs ein ufgeben der berechtigten Selbständigkeit der
Wissenschait oOder eine einseit1g apologetische Tendenz Und arın
1eg UrCNaus kein widerspruchsvolles Vereinigenwollen neuzeit-
lıcher Forderungen mi1t veralteien Auiffassungen Im Gegenteil,
gerade die katholische Einstellung ermöglicht, ja ordert unDe-
dingie Ehrlic  el der Forschung und e1ine reC verstandene Vor-
aussetfzun slosigkeit, namentlich in der Erörterung der erkenntnis-
theoretisc Grundiragen gegenüber dem Idealismus 119 L3
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denn uUNSeTrTe religiöse Überzeugung beruht N1LC auft e1iner blinden
illensenfscheidung 458 de r1ı1es

Martıfaln, De la philosophie chretienne 8 167
Darıs 1933, Desclee, De Brouwer Cie Fr 10=— Das uch-
lein gibt eine klare und überzeugende LÖSUNG der auch ın
Deutschland viel erorterten rage, 1n welchem ınn VON ‚christ-
licher““ Philosophie gesprochen Wwe  den kann: „Christlich“ ist die
Philosophie N1IC durch ihr esen als Philosophie, das allein UrcC
ihren Gegenstand esimm wird, ondern durch ihre konkrete Ver-
wirklichung in christlichen Denkern, eren philosophisches enken
Urc die Offenbarung in dieser oder jener e1se beifruchtet wird.
was naloges en WIT etiwa auch 1m Verhältnis der RPhiloso-
phie den posikiven Wissenschaiften, deren Fortschritt TUr die
Philosophie ebentalls: eine HNeUe Lage (einen andern „etat‘‘) chaf{{it,
ohne ihr esen als Philosophie andern. In einem ausiuhr-
lichen Anhang 01—16 wird sodann in schr anregender e1se
die rage nach der Eigenart der Moralphilosophie behandelt
1ne Moralwissenschaift, die Oormen TUr das wirkliche en
geben Wo  e' urie nicht WI1e das e1InNe rein rationale Ethik NOL-
wendig Lue bloß die Betrachtung der abstrakten Menschennatur
zugrunde egen, Ondern mMUuSsSe den konkreten Zustand (den „etat‘‘)
der Menschheit berücksichtigen und er VOIL der Theologie ihre
Prinzipien entlehnen, namentlich die Tre VO iülbernatürlichen
1el Erst komme d1e „philosophie morale adequafement prise  <6
zustande Die Auffassung erinner d  Q /} annlıche Dar-
legungen uber die „endgültige‘” Metaphysik, die unier e1nem „Form-
primat“ der Theologie nach philosophischer ethode auigebaut
werde (Änalogıa CNÜSs 33—60) och g1bt Z  » da eE1nNe solche
Metfaphysik zugleich philosophisch und theologisc| sel, während

SCINE endgültige Moralphilosophie durchaus VON Moraltheologie
un ZW är NIC bloß VO  — positiver, sondern auch VoOoNl speku-

ativer Moraltheologie unterschieden Ww1ISsen will ESs drängt
sich aber die rage auft, ob die eLIiWas überfeinen Unterscheidungs-

ETS als aut die wissenschaftliche ethode der Gedankenentwick-
runde  a 50—153), die mehr aut die seelilsche Haltung des Den-

Jung gehen scheinen, eine solche rennung denn auch wirklich
genügen rechtfertigen. de Vr

41 Roland-Gossellhn, M.-D,, P,, sSsal d’une eIuU
Critique de la ConnalsSssancCce. Introduction e1 Dremiere pariie
(Biblioiheaue Oomiste, 4T Section philosophique, 80
165 1932, Vrin. EF ea Unter dem bescheidenen
1Le e1Nes Essal werden uns hler Qg anz meisterhaite Untersuchun-

uüber erkenntniskritische Grundiragen geboten Obwohl auft
es elehrte Beiwerk verzichtet ist Thomas wird N1C
21n eiINZIges Mal angefiüuhrt spur man aul jeder e1te die über-
legene eNNINIS nıcht IIUTr des Thomas und des neuscholastischen
Sch  itums, ondern auch der Gedankenwelt des modernen dealıs-
INUS. Mıit der uhigen Unbefangenheit FreC verstandener Voraus-

Geradesetzungslosigkeit weıicht R.- keiner Schwierigkeit AdUusSs,
die oft vernachlässigten eizien Grundversc  niedenheiten reallstil-
scher und idealistischer Auifassung werden mi1t teinem erstiand-
nNIS, in geduldi Schritt Tür Schritt vorangehender Analyse auis
sorgfältigste lärt. Die leizte Begründung der Tatsachenurteile
SUC R.- In der Reilexion aut das eigene Bewußtsein Denn,
W12 reilen Dbemerkt, „Wwir haben keinen run das Vorrecht
einer iesten Stellung un e1nNes unangreifbaren Ausgangspunktesgnädig dem Idealismus überlassen  <4 35) Der Hauptteil des
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Werkes 1st aber der Analyse des Urteils gewl1ldmet, eine wesent-
1C Hinordnung aul das eın und damit der readlistische ınn
er Prinzipien wird überzeugend herausgearbeitet. In einem Ka-

itel ZUL Metaphysik der Erkenntnis, das sich gallzZ ungezwuhgen
auUuSs den erkenntnistheoretischen Erörterungen erg1bt, wird allein
aus der 1m Bewußtsein gegebenen Hinordnung des Subjekis auf
das eın als Objekt das Dasein Gottes als des wahrhait „reinen
Verstandes“ ewlesen, iın dem Verstand und Gegenstand vollkom-
men e11NSs Ssind. Weniger überzeugend cheint uns der zweite, noch
allzusehr den platonisierenden „1deologischen” Gottesbewels
klingende Gedankengang (120 1.) Das SchluBßkampitel bringt eine
scharisinnige Auseinandersetizung mit Marechal Wır erwarien
mi pannung die Foriseizung des vorzüglichen Werkes, die S

noch die kritische Begründung des Außenwelts-Realısmus bringen
soll Vr

Ralis, G ’ Inn und eın 1m Gegenstande der Erkenntnis
Heidelberger Abhandlungen D Rhilos ihrer esSC 23) 8'

DA 146 Tübingen 1931, ohr. 8.60 Es Teu uns,
ler e1in uch anzeigen F  können, das Von neukantianischer e1fe
her die Vorausseizungen ants entscheidender Stelle durchbricht.

Nen „„SIn-Iragt nach dem Verhältnis des 1m Begrili enthalie
nes  : dem in der konkreten Anschauung gegebenen „Sein  er  ° Im
Urteil verbinden WITr tatsächlich beides miteinander, hbeziehen den
Begrifi auft das anschauich egebe ine unbefangene Besin-
NuNnNg auft die Bedeutfung der Kopula und der logischen Urteilsnot-
wendigkeit führt der Einsicht, daß wede das Subjekt allein

auch Wenn 05 als rationales „Bewußtsein überhaupt” gefabt
wird noch e1n bloBes „Sollen“ die Gelfung des Urteils letztlich
gewährleisten kann, sondern 1Ur das eın des schon unabhäng1g
VOIN Urteil bestehenden Gegenstandes. amı cheint die kantische
Erklärung des Urteils, nach der das Verhältniswörichen ist ‚„„die
Beziehung der Vorstellungen aut die ursprüngliche Apperzeption”
bezeichnet, aufgegeben zugunsien der aristotelisch-thomistischen

nach der das Urteil Prädikat und Subjekt als in der
Wirklichkeit VOelr
Auitfassung,

bunden hinstellt (conmluncia in TeTr un natiura
homas, In Met. lect. 2 spricht ganz äahnlıch VonNn der A
sprünglich Verbundenheit“ der Satzglieder, eren sich das Sub-
jekt iın den logisch Ggerennien Elementien des Urteils bemächtigt
(95) Daraus erg1ıbt sich aber AaUuUCn, daß die Änschauung nicht
reın sinnlich ist, sondern den Inhalt des PrädikatsbegriMies zonkret
verwirklicht, dali der Gegenstand der Anschauung e1ne uUrSsprüung-
IC Einheit VOII ınn und eın darstellt . AJer 1n im Obijekt
wird durch die subjektive Formung nicht orsti erzeugt, erschaffen,
sondern Aur geweckt, aus dem Gehalt herausgehoben“ (93) Da-
miıt könnte die Hür die aristotelisch-thomistische Erkenntnislehre

grundlegende Auffassung Vo intelligibile ın sensibilı und von
der Abstraktion wiedergewonnen erscheinen. Freilich wird d12ses
Ergebnis beeinträchtigt durch die immer noch idealistisch klın-
gende Art, wı1e Von der Voraus-Sefzung der AÄnschauung durch
das (freilic nicht mehr rein rationale) Bewußtsein d2s ganzen
Menschen spricht. Man omm NiC| reC| Klarheit darüber,
ob 125e „Setzung“ als 211 Sichangleichen e1n unabhäng1g VOonN
uns bestehendes Ding sich oder als e1ne2 ire1ie onstruktion aui-
gefaßt verden soll Im letziteren all wäre freilich nicht E1INZU-
sehen, WwW1es0 denn 21n solches Gehilde des Bewußtseins besser als 21n
reıin begriffliches Gebilde imstande sein sollte, ‚die eie Emphase”

rechtiertigen, „Wwomit VO  3 eın die ede geht  e (70) Der S1imn
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des Satzes muß doch ‚„das Seın des Gegenstandes voraussetzen,
amı das Satzgefüge Seine Gültigkeit habe“‘ 51) „das eın
des Gegenstandes‘“, heißt das nicht aber „die ontologische Tund-
lage e1ines sinnerfüllten 2e1ns sich in konkreter Gestalt“ (88) ?

Vr.
oenen, p > De origine rimorum principiorum sSclientiae:

Greg 14 153—184 Der erl. Jegi e1INe LÖSUNg des Dro-
ems VOT, die unier den alteren Scholastikern viel verhandelt, in
HNeUeReTEeTr eit aber iast Ganz vergesSsen WwWurde 1C 1Ur die Ter-
m1in der unmittelbaren und sireng allgemeinguültigen Urteile WOTI -
den Urc unmittelbare Abstraktion duls dem Phantasma»auch die Verbindung beider wird 1ın inrer Notwendigkeit un All-
gemeingültigkeit auft leiche Wei also Urc unmittelbare AbDb-
straktion adus dem Phantasma, erkannt 1ese eSsSe qguit zunächst
IUr die erstien mathematischen Prinzipien, aber iın analoger else
auch für die Prinzipien der Metaphysik. S1e wird VonNn den Tho-
misten unier Führung Cajetans die Skotisten verireien.
Grundgelegt ist S1C schon Del Thomas. Den achwels seiner
"These Tür den Bereich der Mathematik wiıll der Vert. in einer Spä-
Nachweis abwarien mMussen.
teren Abhandlung bringen iıne gerechte eurteilung wird diesen

DIie Kontroverse der etzten Jahreüber die ersien Seinsprinzipien cheint daraut hinzuweisen, daß
die komparative Analyse der DloBben egriffe ZUTF objektiven (Gel-
tendmachung der Prinziıpien NiIC genuügt. Man muß 05 wieder
Jlernen, nıcht Begri  e, sondern urc Begri dıe
Tn der 1Inge Sschen. Brugger

onZze, E ? Der Satz VOIN Wiıderspruch. Zur Theorie des
dialektischen Mater1i1alismus. 80 (ca AS(} Hamburg 1932,

ONZe, Sierichstr 1 z wıll N1IC eiwa die
Theorie des dialektischen aterialısmus durch Anwendung auft
den atz VO Widerspruch ad absurdum ren, ondern versucht
1ın em rnst, die tatsächliche allgemeine Annahme und die da-
miıt gleichgestellte Geltung des Widerspruchsprinzips nach dem

Der Satz VO  Smarxistischen Dogma verständlich machen:
Widerspruch soll aul der gesellschaftflichen Arbeit des vergesell-
schafteten Menschen eruhen Die arıstotelisch-scholastische Lehre
VO Intellectus principiorum scheint ihm e1nNe aristokratische Ideo-
ogıe seımn; denn die grobe asse Se1 VO VOELV Urc die Art
ihrer Arbeit ausgeschlossen (!) Der Nominalismus aber ist die
Ideologie des Iirühkapitalistischen Bürgertums VO Jahrhun-dert d 1' wırd freilich ohne jeden Beweis dem Nominalis-
INUuSs eine pragmatistische Deutfung gegeben die Begriffe UUr Mittel
ZUTLFC Beherrschung der inge) Da 21n erstaunliches philo-sophiegeschichtliches Wissen den JTag legt, manches wertvolle
aterı1a zusammenträgt und 1mM einzelnen auch manche qgute Be-
merkung uüber die gesellschaftfliche Bedingthei menschlicher (GIe-
dankenarbeit macC soll Yern anerkannt sein. ber iın seltsamem
MißBverhältnis dazu SIO der gänzliche Mangel ugenmaß, das
ahnungslose Danebentappen, sich die eurteilung, die
gedankliche Durchdringung und Auswerfiung des Stofifes handelt.
Es heißt ocben auch dem logischen enken allzuviel zumutfen, Wn

durch Se1ine eigene Betfätigung Se1n eigenes Grundgesetz auf-
heben soll ; denn 211n Auiheben und Von-Grund-aus-Niederreißen
er wahren Wissenschafft bleibt echen die marxistische Relativie-
FUuNGg der e1' doch de 11098

Komeyer, Bl aınm Thomas el NOIre Conmnalssance de
l’esprit humain: ArchPh 1932:; Neuauftl VonNn Cahier

Scholastik.
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135—250 In der zweiten Auflage seiner Arbeit vgl
467) SCeIZ sich 1im Schlußwort mit einigen „thomisti-

schen  e Tr1it
[ 1930 ] ikern auseinander über die Intelligibilität der Materie,

ht verteldigt. S0 aufgefabt erweistdie OT auch Jeiz mit Rec
INUuS des nl Thomas als intelligibel undsich der Hylomorphisowohl das Werden der materiellen ingegleic hinreichend,

w1e auch ihre quantitativen und qualitativen Eigenschaiten OlT-

klären, die notwendig verschieden und doch notwendig vereint S1ind.
hildet die aterie iın erndung mit der orm das Funda-

ment fur die Mathematik und einen e11 der Kosmologie, die
orm dagegen im Verein mit der aterie die rundlage iur die
Wissenschaifen, die sich mi1t der aktıven e1lfe abgebe un Iiur
den andern eil der Kosmologie. ESs ist 1Ur schade, daß der
erT. 1eSC wenigen Andeutungen N1ıC weilter ausgeführt hat.

ast
Glaser, Consianze, Realisten und Idealiısten, die

menschlichen Grundiypen. Versuch Darstellung und Aufweil-
inrer kategorlalen Gültigkeit : Kant-Studien (1933) 118—152SUNg

Sch
und Realisten werden hier tieier untersucht, die beiden Jypenillers psychologisch-charakterologische ypen des Idealisten

als wirkliche Kategorien oder Grundtiypen erwelsen. 1)Die Spannı-
weıilite des DenkCENS De1iım Realisten ist begrenzt, seine 1ele sind

nsucht des Idealisien sindendlich, relativ. Das 1el und die Sech
unbegrenzt, S1C liegen 1m Absoluten. ErTIullung iST ihm Nur in

Nun werdenden seltenen Augenblicken der Ekstase beschieden
1eSE Gegensätze den charakterologischen IyDen VON Jung
(Introvertfierfe und Extravertierie den weltanschaulichen Cha-
rakteren 1ın Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen, dem
mantischen und klassıschen Forschertyp Ostwalds, den zyukloihymen
und schizothymen Temperamentsiypen ın  . Kretzschmers Körperbau
und Charakter gegenübergestellt, dann 1n einigen Beispilelen

T Geistesarbeit und künstlerischer Gestalfung einephilosophisch hres grundlegenden oOder kategorischen CharaktersBestätigung
finden. iıne hr ontische Forschung könnte vielleicht noch

wWw1e iur die sachliche Verschiedenheit der Geistesgebieifezelgen,
die mMenshliche Veranlagung nicht ausreicht, ondern nofwendig

CcChustierZUrTr einseitigen Begabung und E1gnNung
Wach, oachım, Verstehen. Grundzuge e1iner (1e-

schichtie der hermeneutischen Theorie 1m 19 Jahrhundert. 111
ÜD)as Verstehen in der Historik Von Ranke DIS ZU Positivismus.

80 250 S5.) übiıngen 1933, ohr 15.80; geb. 19:=
Die Vorzüge, die den beiden ersien Bänden des Werkes

erühmt wurden (vgl | 1927 ] 145 ; | 1930 ] 908 1.) zeich-
Nen AUC den vorliegenden and dus: reiches geschichtliches WISs:-
Ssenm, ute Kenntnis der robleme, sachliche und verständliche Iar
stellung Fuür die Geschichte der Geisteswissenschaiften des leiz-

Ist das Werk unentbehrlich : dds dem vorliegen-ten Jahrhunderts und Personenregisier Zu ganzel!den an beigegebene Sach-
AuchWerke gestattet, seinen reichen voll auszuschöpfen.

für die Philosophie des Verstehens und der Geisteswissenschafien
hbietet 0S mancherle1i eifräge, man auch mußB, daßb
er diese robleme in der hier behandelten eit grobe Unklar
heit herrschte. Dazu mad 1in Doppeltes beigeiragen en Ein:
mal War man, Ww1e estisie durch die gewalisamen Konstruk-
tionen der Hegelschen Philosophie abgeschreckt und erblickte in
der Behandlung philosophischer Fragen eine Gefifahr IUr die Wis-
senschait. Dann beginnt auch der naturwissenschaitliche Positi--
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VISMUS sich gelfend machen, und bei einzelnen Autoren merkt
mMan schon AÄnfänge des Bestrebens, die Wissenschaiftlichkeit iNres
Faches Urc möglichste Angleichung die eihnoden der Na-
iurwissenschaiten ichern Sybel) Im allgemeinen stoBßen aber
solche Bestirebungen noch auft kräitige Ablehnung (Droysen) Am
meisten hat sich Droysen mit philosophischen Frragen beschäfligt.Daneben SINd die Ausführungen über an und Steinthal nach
der Richtung ergiebigsten. Wilie ın den Irüuheren Bänden
CeINEe Einleitung in die Problematik e1n. Zu den DBProblemen, die in
diesem Bande Öiter besprochen werden, gehören U, e folgende:der ınn der Geschichte, Geschichte und Wirklichkeit, Gegenstanudder Geschichte (die J atsachen oder die hinter innen wirkenden
Mächte und Kräfte”?), Objektivität und Sicherheit ihrer rgeb-Geschichte und Wert, Geschichte und unst, Geschichte
und Philosophie. Brunner.,

Messen, Die Methode der Metaphysik. 8 (77Berlin 1932, Dümmler. 2.90 Die rage nach der Methode
der Metaphysik ist angesichts der Vielgestaltigkeit der Aufiffassun-
gen gewiß eine der dringendsten der Gegenwartsphilosophie.behandelt S1C in seiner bekannten klaren un leichtverständlichen
Art. Metaphysik ist ihm die Wissenschait VON den „ubersinn-lichen Gegenständen‘“, VO dem er den gegebenen Erscheinun-
gen zugrunde liegenden realen esen Ihre ethode ist er
21n Folgern, N1ıC 1n unmittelbares Schauen; aber NniCc 21in 1nN-
duktives Schliehen, da dieses LUr VO Besonderen der Phänomene

den allgemeinen Gesetzlichkeiten der BPhänomene fortischreifet :und auch nicht die Deduktion, da diese, WI1ie meint, LUr VO
logischen Grund der m1T diesem identischen logischen olgeiortschreitet und daher NUr IUr die I1dealwissenschaften geeignet ist
Die ethode ist vielmehr die „Reduktion“‘, der Schluß VoN der
gegebenen realen olge aul den zunacns verborgenen realen Tun
1IC mehr beweisende, ondern als OoSsSIiula der theoretischen
Vernunit hinzunehmende Voraussetzung dieser ethode Sei der
atz VO zureichenden Seinsgrund. Vielleicht Sind doch manche
Fragen verwickelter und tiefer, als die eIWas Zzu glatien und
schematischen LÖSUNgen rmutien lassen. So würden sich p BI
Wenn der ersian nicht Dlolß als atlo, ondern auch als In-
tellectus 1m thomistischen ınn dNgenomMmM« wurde, wesentiliche
Punkie gleich Yallz anders darstellen, besonders der OSTuULlat-charakter des Kausalitätsprinzips und die Scheidung zwischen (ra;Lionaler) Metaphysik und (irrationaler) Weltanschauungslehre.

de I12eS,
Aufstiege ZUTr Metaphysik. Heute und echedem8!' 537 reiburg 1. Br 1933, erder 5.00; geb.6.40. Das stattliche uch ist ın der Hauptsache aus e1nerÜberarbeitung vieler einzelner Au{fsätze des Verifassers entstanden,die ZU groBben 211 ıIn den verschiedenen Jahrgängen dieser eit-chri{ft Schon gewuürdigt wurden. Daß wirklich 21n einheitlichesGanzes zusiande kommen konnte, ist ein deutlicher Beweis afur,w1e schr 0S schon seit Jahren das 1e] der rbeıiten J.s ist, in Wel-

eren AKreisen das Interesse und die 1e für die scholastischeMetaphysik wecken und in der Zerfahrenheit der geistigenLage der Gegenwart vielen Ringenden einen sicheren Halt DIie-ten Diesem iel kann das mit ebensoviel Warmherzigkeit WIeüberlegener Sachkenntnis geschriebene uch wirklich dienen. Wirmöchten ihm eshalb weltiestie Verbreitung wünschen, zuma. auchder Preis, dank den Zuschüssen der Notgemeinschafit, verhältnis-
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mäßlg schr niedrig gehalten ist. Das Reizvolle des Philosophierens
J.s ist, dals die robleme immer wieder dQus der geschichtlichen
Betrachtung, in der eister iST, sich entwickeln JäBt. \)ie Ge-
genüberstellung der verschiedensten neuzeitlichen Philosophien m1t
den grundlegenden Ösungen der Philosophia perenniSs beleuchtet
VOIN immer e1lite die Überlegenheit der „griechisch-scholasti-
schen We Ö der Metaphysik” 21 ist keineswegs ın
alur, daß die Scholastik im einzelnen VOIL den odernen vieles
lernen kann und muß, daß S1C noch grobe uigaben oOsen hat
und daß ihr die Geiahr der Erstarrung ro. Welll S1C sich diesen
Auifgaben entziehen wollte uch die Von er Parteileidenschait
ireie Art, mit der üuber die Auseinanderseizungen der Schulen
innerhalb der Scholastik spricht, WITL. schr wohltuend Beso1n-
ders hingewiesen sSc1 noch aut das VOINl eIlp hearbeiteftie
Kapıfel über die Existenzphilosophie Heideggers; die uberaus are
Darlegung der geschichtlichen Vorausseizungen und der run
gedanken dieser Philosophie ist gewl die Frucht vieler Mühe ;
vielleicht der Unterschied des „eigentlichen“ und „uneigent-

Vr.lichen“ e1ns mehr berücksichtigt werden können.
50 1mon, D,, eın und Wirklichkeit. Grundfiragen e1iner Me-

aphysi 8 ıl. 179 üunchen 1933, Hueber M 4,.20
geb 5,50 Das dus Vorlesungen während der Salzburger
Hochschulwochen 1931 hervorgewachsene uch g1bt eine vortreii-
1C Einführung ın die Grundifragen der Metaphysik. In glück-
lichster Weise verbindet 05 Klarheit des Ausdrucks mi1t lebendiger,
Ireier Darstellungsweise, ınn fur die Problematik der Metaphysik
miıt sicheren, besonnenen Ösungen, Hochschätzung der Tradition
Inmit Tfenem 1C| Iur die Fragestellungen und Auigaben der eit
Besonders hingewiesen SC1 aut die Tein abgewogenen Ausführungen
üuüber die Individuation 118 LE über Wert und Wirklichkeit (80
DIS 100), über die Zuordnung der Derson ZUMN Reich der erte
135—137) und über den „objektiven Geist““ 9—15 Gegenüber
der NUur Zzu oft reın dogmatisch behaupfteten gänzlichen chnel-
dung zwischen eın und Werft, wobel dann der Wert dem „Jrra-
tionalen“‘ preisgegeben wird, verteidigt den Wertrealismus der

roben scholastischen Tradition, ahnlıch wWw1€e ın (vgal
434), der auch uUurchaus NC 1m ınn e1ines uüber-

triebenen Irrationalismus verstanden werden will Vielleicht sind
aber die Ausführungen .5 1mM ersien Kapitel (Metaphysik und
Welftfanschauung) nNn1IC iın em in vollem inklang mit diesem
Wertrealismus Vr.

51 s1 Zur metaphysischen E1ISC
20 —47 Im NSCHIU. uUNsSseTre Bemerkungen ın (1931)
465 Dringt einige weilitere Klärungen Sel1ner Lehre VON der meta-
physischen Weise modus) 1C jede Soseinsbestimmtheit ist
eine Urc „Weisung“ (modificatio) VOIN seiten der aufnehmenden
Dotenz erklärende »97  eise  e“ da Ja die OoOrm dQus sich selbst
ihnre Destimmte, spezilische Wesenheit hat das Gegenteil hatien
WIr geschlossen dus ÄuBerungen WI1e eiwa | 1931 | 50,

115 das spezifische Wesen der Pilanze als ihre „Weise“ De-
zeichnet Se1in schien). Ferner wird das Prinzip »  CTIUS limıfaiur
per potentiam“ adurch näher erklärt, daßb die Begrenzung („Wei-
SUng“) ZWAäar VOT em der assıven DPotenz und amı der Aus-
un der cCausaltitas materia LS zugeschrieben wird, dal aber doch
zugegeben WIrd, daß 1eSe ersie „„Weisung“ noch einen veiten
S5Spielraum JäDt, innerhalb dessen ve otlenzen (Wirkursachen)
weiterhin „weisen“ können. Die Anwendung der Theorie
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der Persönlichkeit eisung des e1ns durch das esen) auft die
göttlichen Personen (Weisung des göfflichen e1ns durch die Be-
ziehungen) scheint uUnNs Ireilich nach WI1IC VOTL gezwungen. Man S12
NIC reCc welcher gemeinsame, WenNnn auch analoge Begriff hier
noch dem gemeinsamen Wort „Weisung“ entsprechen soll
Ssagt Die Weise ist die Fassung, gleichsam der Rahmen des e1enN-
den; aber das 1st 1Ur eın bildlicher USCrucC Vr.

Barth, Heinrich, Das eın in der eit ( Philosophieund Geschichte 42) 80 (ö1 Tübingen 1933, Mohbhr. 1.50.
Der Vorirag Derichtet zunächst über die Lehre VOIl der eit

bei Augustinus und bei Heidegger. el sehen das e1n der Ver-
gangenheit un der Zukunft in der Gegenwart und machen di
amı ZU MaDBßstahe Ein richtiger abstab muß aber uber en
drei Zeiten stehen; darum hat alle eit ihren Grund und 1nNe1ISs-
punkt In einem Überzeitlichen. Es WIrd übersehen, daß die eit
C1INeEe Abstraktion ist, deren reale Grundlage die Art seıin end-
liıchen Seins ist. Man mMUu. also Von der eit zunächst auft di
Grundlage, das dauernde Seln, zurückgehen, Von da einem
ewigen, zeıitlos Seienden gelangen. Brunner.

Va Hove, AY De motione divına in ordine CH  3 nmaturalı
tum supernaturalı anımadversiones: DivIhom(Pi) 29 2U8
HIS 264 Ciott ist In der natürlichen Ordnung N1Cc ‚„ Causa prin-cipalis  e6 oder ‚motor  06 eigentlichen ınn des Wortes, sondern
LIUL „„Caus Drim.  “ Ssoiern ihm alle Kausalität wesentlich iınfier-
geordne 1STt er Einfluß Gottes auft die Tätigkeit der Geschöpifeist i1dentisch mit deren Ttortdauernden ScChöpiung ‚Melius diceretur
eum NONMN producere aciionem in aliquo subiecto, sed 1pSUum Sub-
lectum utique <:  agens. In der übernatürlichen Ordnung gebrauchtott eigentliche Werkzeuge, e bei manchen undern oder
ın der Mitteilung der Gnade UrCc die Sakramente Van Hoves
Äuffassung uüber die Mitwirkung Gottes cheint sich 1m wesent-
lichen mit dem decken, Was Stufler in „„De Deo operante“als Lehre des Ihomas dargetan hat Im AÄAnschluß NSer-
tiıllanges lenkt RTr sein Schifflein mit Geschick hen der
Scylla und Charybdis des „COMNCUFSUS simultaneus  <4 und der „Prae-MOTI1O0 physica  €c hindurch, Den amen der „praemotio physica  «MWI1 QT allerdings beibehalten Mit welchem eCc  » ist nicht CT-
sichtlich Bru ger

andSchmidt, W 7 Der rsprung der Gottesidee.
DIie Keligionen der Urvölker Afrikas Gr 80 (XXXII 821
unster 1933, Aschendorif. ocb 26.25 Dank den
Forschungen Von Irilles, Schumacher, Schebesta und Lebzelter
kann dieser and o1ne ungeahnte und iın ihren Einzelheiten über-
raschende religionswissenschaftlichen Materials bringen. Es
werden hier behandelt die zentralairıkanischen Pygmäen und Pyg-moiden, die Buschmänner, Bergdama und Hottentotten Hei den
eigentlichen Pygmäen en sich uns e1n überaus eiches elig1iö-
SCS und sıittliches en mit Hochgottglauben, zanlreichen relig1-oOsen Zeremonien und Festen, gut entwickeltem sittlichem Empfin-den Die mitgeteilten Gesänge verraien 21n qguties dichterisches Ver-
mögen, das sich (z 1n der Jotfenklage {1.) en und
ergreifenden Leistungen aufschwingen kann Bei den PygmoidenWIT. sich die ischung mit andern Völkerschaiften schwächendaut das relig1iöse en aus. Das Studium olcher ÜberlagerungenIst tür die Religionsgeschichte und Religionsphilosophie Von ganzDesonderer Bedeutung. Die Untersuchung der gegenseitigen Über-lagerungs- und Mischungsverhältnisse in Religion und Sitte der
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Buschmänner, ergdama und Hottentotten kann als Musterbeispietür die Anwendung der kulturhistorischen ethode Dezeichnet
werden. Dankenswert ist auch die Einführung einiger ach-
ausdrücke, die eiınere Unterscheidungen ermöglichen, 7 AA Heil-
mittel und Fetisch, Gottesmann, Priester, Medizinmann und Zau-
berer. Abschliebende Kapitel arbeiten die Übereinstimmungen und
Unterschiede zwıschen aslatischer und airıkanischer Pygmäenreli-gion heraus. Für fast alle Grundbegriffe des religiösen Lebens
der Menschheit wird ater1a beigebracht, VOT em iur
Opier, Seelenglaube un Totemismus Tunner.,

I1lıer, R > la recherche une definition de la Magie:EIThHPRel 1-— 28 An e1ner 21 VON Beispielen wIird
gezeigt, da WIr bei den Naturvölkern vieles für magisch ansehen,
Was ihnen, WEln auch jäalschlicherweise, dulSs ihrer W elfauifassungheraus als ein naiurlicher Zusammenhang gılt OÖhne Zweifiel eine
richtige Beobachtung, Uurc die E1INeEe enge VOINl Fällen d UusSs dem
Gebiete Magie ausscheiden.

Naturphilosophie. Psychologie.
56 Mariani, Bernardus M., V‚ PhilosophiaeChristianae Institutione 1n uUSum adolescenilum. an 8 (XXVIISS4:; (54 5.) 1 urin—Rom 1932, arieiln 15 == 7 M
S Wir bringen hliermit das Urc SeiIne Stoifülle, wenigerdurch die Stoliiwahl und arnel 1n der Darstellung bemerkens-
werie Gesamtwerk ZUr Änzelge un gehen Aur au{i den Abschnitt
„FPsychologia generalıs SCUu Blologia” nahner 211. Es muß anerkannt
werden, daß der Veriasser sich in Reihe Von (Iranzösischen)Biologiewerken umgesehen hnat und üuber manche Forschungs-resultate ziemlich ausiührlich Derichtet; Q5 iIst 1nm aber le1der nicht
ngen, S1C alle einwandirei darzustellen uch hätte er S1C wohl
besser verarbeiten und miıt Seinen spekulativen Erörterungen innigerverweben sollen Zur Illustration diene: 11 189 wird die Bezeich-
HNUNG e1INes Lebewesens als OÖrganismus amı begründet, daß 085
e1nN „eCNS Compositum una aut pluribus cellulls  : Ssel; aber hat
inman denn NIC ange VOT der Auistellung der Zellentheorie von
„COrDora Organıizata‘ gesprochen”? Da .„„die  €4 1ne wahre
Einheit darstelle 1St eE1NeEe unnOfLige Konzession die über-

Zellenstaatlehre. Der Abschnitt „Organismus chimice 1INSDEC-tus  et ist unklar und enthält unrichtige Bezeichnungen chemischer
Elemente. Von diesen heiBßt 198, daß C’ O: m iın en
ebewesen vorhanden seien, bei den T1eren kämen noch andere
hinzu! Dem Iransiormismus steht Veri ablehnend egenuber, aber
aus welchen Gründen! „ 1ransiormismus 1 extul Sacro aperTe CON-
fradicit‘; das behauptet diesseits der pen wohl kein einziger Ka-
tholischer Theologe Kindlich ist das olgende AÄrgument: Die
ler- und Pflanzendarstellungen der Hieroglyphen Dewlesen, daßkeine Entwicklung seither statigefunden habe Was ist DarwinsNaturalselektion? Staunend 1es man 229 „planta seligıtUlae assimilare s1bi pOssift, OM1SSIS ceteris praedicia inclinatiai1citur natiuralis SeIeCI10  ““ Wer chreibt, hat sicher VON und
über Darwin kaum eIiwas

236 von der gelesen FreCcC begreiflich 1St,disparitio quorumdam iyporum  6 behauptei wird:das sel NUur „praesumptio iın avorem transiormismi“. Eniwederleben iür den Veriasser noch irgendwo Trilobiten, Gigantostraken,Lepidodendren und Mastodonten und WI1ie die ausgestorbenen Ty-
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pen alle heißen, oder er Sie bezüglich der Fossilien 110C aut
dem Lusus-naturae-Standpunkt. 1eviel unvoreingenommener hatdoch, schon Vor ahren, eın anderer scholastischer Philosoph,Tilmann Pesch, die Entwicklungslehre behandelt! eine ThesenIn Philosophia naiuralıs 11 könnten dem ert. elıtlende Gesichts-punkte für die dringend noiwendige Umarbeitung SC1INCES Werkesbieten Schmitz.k! B d d! Ergebnisse und Probleme der Na-turwissenschaiften. ine E1inführung in die heutige Natfurphiloso-

Abbildun
phie. Fünfte HNCeUu bearb und erweiıit. Auftfl UGr 8! XI 650 D ös

gen, aie U, Verfasserbild) Leipzig 1933, irzel
ch. WT mun Das Im Vvorletzten ahrgang (Schol| 1932 | 2{4 L VON Wulft besprochene umfTfangreiche Werk1eg Dereits wleder ın Auflage VOT., Mit dem Hinweis autdie rühere schr eingehende Rezension Ssel auf die Tast die älitebetiragende Preissenkung auimerksam gemacht, die dem Verlagsicher hoch anzurechnen ist. Von seiten des Verfassers 1st keineühe gescheut worden, das Werk aut dem laufenden halten,

W d bDei dem schnellen Fortschritt der modernen Physik VersChle-dene Umarbeitungen eriorderte und auch 1ın einigen rragen einenAnsichtswechsel mi1t sich Drachte Wie Irüher, wıird auch ın der
Auilage das Umstürzlerische der Anschauungen vielbreiter dargestellt als die versteckten Fäden, die das eue mit

em Gedankengut verbinden erlauben, En beim Begriff der
anorganischen Substanz ESs ist, als ob der erl. nieran wenigerInteresse habe; Man darf aber ho{ffen, daßb sich mit der eitnach dieser Richtung hın weiter entwickeln und mehr bieten werde.

CM
Planck, M‚ Wege ZUuUr physikalischen Erkenntnis. en

und oriräge. 80 (XI 280 Leipzig 1933, Hirzel. 6'_1geb e Der Dillıge Preis des Werkes Sier ın einem
genehmen Mibverhältnis der Gediegenheit Se1Nes auch für den
Naturphilosophen bedeutsamen nhalts Von der malbvollen Hal-
LUNG Plancks In dem Streit die eizten Grundlagen der
Physik hat jeder philosophisch Interessierte Schon hin und wleder
eIwas erNnommMe aber e1n klares 1ild VOIl der Iragweite seiner 1n
mancherlei Gelegenheitsreden geäuBberten und allmählich ausgebau-ten Änschauungen War doch NC leicht ew1lnnen. Die VOT -Hegende Sammlung löst jeden Zweifel: anc ) der große Phy-sıker, 1st der Deste Verbundete e1ines gesunden philosophischenRealismus. Man muß LUr bel ihm den ern VOMN der Schale tren-
NEeN, das überall zutieist Gemeinte und eIul VOIN der mlitunterabweichenden Ausdrucksweise. Die UuC wiedergegebenenVorfiräge SInd Iolgende: Die Einheit des physikalischen Welt-:-bildes, L1CUE Bahnen der physikalischen Erkennitinis, dynamische undstatistische Gesetzmäßigkeit, die Entfstehung der bisherigen QOuan-tentheorie, Kausalgesetz und Willensfreiheit, VO  = Relativen ZUAÄbsoluten, physikalische Gesetzlichkeit, das derPhysik, Positivismus und reale AuBenwelt, die Kausalität in derNatur, rsprung und Auswirkung naturwissenschaitlicher een

Schm59 Mitterer, A > Mann und Weib nach dem biologischenWeltbild des hl Ihomas und dem der Gegenwart: ZKathTh 5{491 —556 (Sonderdrucke bei: Fel aucCc Innsbruck,Preise VON 120 erhä  TG Diese monographische IThomas-stiudie eistet AuBerordentliches iın der Zusammenfassung weit VeIl-sireuter Lehren und ihnrer gedanklichen Verknüpfung einem bio-
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schen Weltbilde, das den Schlüssel IUr das Verständnis vieler
VvVon Thomas vorgefragenen philosophischen und theologischen An-
schauungen bildeft, aber wesentlich Vvon der durch die moderne
Biologie ermittielien ahnrhneı abweicht In m VO  = m1ıtiftelalter-
liıchen andwer eNnommMeNEN rekonstruljert und al-
schaulicht Schluß 546) das Lehrgebäude Ww1e
O1g Die Ehe ist die Werkstätte der Menschenerzeugung. Der
eister ausgerüstet mit der Zeugungskraift, ist der Mann,
und seıin erkzeug ist das S5Sperma. Die rau 1st der Gehilfe, der
den Zeugungsstof Dereitstellt und dieser Werkstoi{if ist das eDar-
mutterbluft. Werk ist die Zeugung und Werkstück das ind Mei-
sier und Gehilfe verbinden sich UrcC| einen Verfirag, den S1C als

enschen schlieBen und der e1 in gleicher Weil bindet,
ZU eistung und Gegenleistung verpflichtet, soweilit sich das
Handwerk und das Werkstüuck handelt. er hat dem andern das
eheliche Werk eistien Das Werkstück und die gegenseitige
Teue In der Einhaltung des Arbeits- und Lohnverirags ist eın Dei-
den gemeınsames Gut Selbstverständlich ist aber der Gehilife für
den eister da, NıIC der eister für den enılien Selbstverständ-
IC ist der eister der Herr, der Gehilfe dagegen Diener.
Vor dem taatswesen ist I1UTE der eister, NIC der Gehilfe,
mittelbarer Vertreter der Werkstätte Firma) Er hat die gesetzZ-
lichen Pflichten, er zahlt Abgaben und übernimmt gegebenenfalls
auCc. staatliıche) ulträge. Er kann aisherr werden und e1ne DO-
liıtische spielen. Er steht den anderen Bürgern in geschä{it-
lichen Beziehungen des Warenaustausches USW.,. Hat der Ge-
1fe auch FamilienanschlußB, gehört Qr also dem Hauswesen des
C1Siers d  ? regiert 1Im Hauswesen naturlich der eister, NiıCcC
der Gehilfe Wesentlich ist das aber N1IC| (Sklavenehe) Der Meı:-
sier hat dann al ihm auch erzieherische Pflichten erfullen So
auch der Zeugungsmeistier Mann Zeugungsgehilfen Weib
Wenn der Gehilfe alt und arbeitsunfähig IsT, ist 0S Unrecht,
ihn auf die Strabe seizen; auch Unrecht, e1ine rau ent-
lassen USW.,. Auf welchen biologischen Prämissen dies es
der doch gröBßtenteils bel Ihomas beruht und WI1e manche avon
veraltie sind, kann hier nicht refieriert werden; man wird 0S mit
Interesse un Staunen Del nachlesen. Secehr beherzigen
sch: mir die eizten Seiten der Arbeift, das „Zurück
Ihomas!“ mehr als e1n Zurück seiner VoN der Naturforschung
ausgehenden und bewundernswert konsequenten ethode inter-
pretiert wird, keineswegs aber als Aufforderung kritikloser Hin-
nahme se1ıiner zeit- und umweltbedingten Denkergebnisse. In Qe1-
nı Punkten kann ich mich dem Verfasser NIC ganz vorbehalt-
108 anschlieBen: soll nach moderner iologie die Einheit
der Spezies auft der ununterbrochenen tofkipotenter Zellen bDe-
ruhen, jenem Lebensstromnetz, an das die Individuen wI1e Glüh-
Jampen angeschlossen Diese Begeisterung für die eismann.-
sche Keimbahnlehre eirı wohl keine allgemein nerkannte Jat-
sache. chm

60 Hauser, R u d,, eNrDucC der Psychologie 4 (VI 135
Freiburg Br 1933, Herder Geb B 1eser e1t-

en steht der beschreibenden Psychologie 1m inne Sprangersnäher als der experimentellen Psychologie. Er geht VOT em aut
das, Was die Praxis, die Geisteswissenschaiften suchen, Äämlich
auft das höhere seelische Leben, die Kräfte, die Einheit in das

Seelenleben bringen, die Triebe und den Willen Die klas-
sische experimentelle Psychologie beginnt mit den niedrigsten
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Elementen, den Empfindungen, Vorstellungen, Wahrnehmungen,
Assozilationsgesetzen; dann ersi wendet S1C sich ZU nöheren Den:
ken, Fühlen und Wollen Hier dagegen sind das erstie, eSON-
ders lıebevoll Behandelte die Triebe und Willensakte, eren DBe-
schreibung e1n Viertel des Gganzen Buches ausmacht. Ihre Behand-
Jung ist schr lesenswert. araut beschreibt 21n qgutes UVrittel die
Empfindung, Wahrnehmung, Auimerksamkeit, Gestaltbildung, Asso-
zıiationen und Desonders das Denken mıiıt seiner Entwicklung. Die
experimentelle Psychologie wurde gewl 105 Behandlung der
Empfifindungen, der aum- und Zeitiormen schr dürftig tTinden
Weiter geht 1n kleiner Abschnitt in sachgemäber E1SsCe auft das
moderne Thema der verdrängten omplexe und ihre Behandlung
e1n. es übrige empirische aterlal, Gefühle, Intelligenz, Cha:
rakter, geistige Entwicklun ist Ssummarisch gehalten. Äm SchluBß
omm noch e1in beachtenswerter USDIIC auft die philosophischen
Folgerungen der ganzen Lehre, die Lebensfiform des Organismus,.
das Wesen der egele und ihre Beziehung Zu  3 AKöOörper. DDiese
NeUE, den modernsten Fragen miıt orlebe zugewandte Psychologie-
ist schr egr  en, N1IC die klassische experimentelle PSy-
chologie verdrängen, ondern S1e e  en nach der
ichtung, die die Draxıs VOTr em wuüunscht Der auch die
perimentelle Psychologie wird zweiilfellos vieles AUuUSs der Art
übernehmen  al Fröbes.

61 © © r‘l ©  C ©  () 1 tY atize der Psychologie, ine
Zusammenfassung der grundlegenden Resultate psychologischer
Forschung. 8! 122 ünchen 1933, ueber A Das
Schriitchen wiıll die grundlegenden Ergebnisse der Psychologie
ohne ihre Beweise möglichst napp bieten (an einen Katechismus
erinnernd), 1ın e1iner Terminologie, die möglichst aus der gewöhn-
lichen Sprache entitnommen ist. Buch beschreibt die nneren
Vo  e Gegenstandsvorgänge (Denken, Wahrnehmen) ; TrjJe  -
nISvor'  e, nämlich Fühlen, Empfinden; Kraifftvorgänge, Wollen,
Seelisches Innervieren, Körperliches Inne  en; dann die nneren
Zustände, besonders das BewußBtsein: uch 11 das Unbewubßte: das
akzıdentelle Unbewußte (Gedächtnis), die unbewußten Fähigkeiten
und Organe der eele ;: I11 die persönliche eele, das Ich ; die
Wechselwirkung von eib und eele; die Gesetze der eele,
nämlich der Auifimerksamkeit und des Gedächtnisses Der Anhang
gibt die mathematische Psychologie. Ein Nachteil 1st sicher,.
daß die Terminologie ZU groben eil N1C die der bestehenden

Das Denken schlıe hier die sinnliche Vorstel-Psychologie ist
Jung ein, das Wahrnehmen dasjenige, Was Empfindung el Das
Empfinden cheint LUr die sinnlichen Ge{fühle edeutien (de-
iniert als „Spüren 11 Kö  u) anz 1NeUu ist der Begriff des
seelischen Innervierens  > „ein Ausuben eines Kraftaktes einer
Stelle der egele Urc das Innere“‘ (!) Die AÄuifassung des Be-
wußtseins weicht VON der üblichen völlig ab 12se Eigenmächtig-
keiten iragen ZUrLr Klarheit NıIC bei Stärkere Bedenken betreifen
das Buch Il Es werden „seelische Organe  e auigestellt, womıift.
nicht die körperlichen OÖrgane gemeint sind, ondern EIW. in der
eele selbst; auch solche für das Denken und Wollen; der Ver-
sian ist in seelisches rgan Das einiache ist N1IC die

Der KörperSeele, die „n inrem esen organisch geartet  6« ist.
schmiegt sıich an die „Gestalt der Seele“ Denken und Wollen
werden mit den ihnen  S zugehörigen leiblichen Organen vollzogen..
Das es entspricht wörtlich sicher NIC der Einfach-
heit und Geistigkei der rationalen Seele und ihrer Fähigkeiten, WIC



154 uisatize und Bücher

S12 die scholastische Philosophie beweist. Vermutlich mein der
Veri mit den Ddeelenorganen Dbloßß die akzidentellen geistigen Do-
tenzen und ihre Aaubere Abhängigkeit VON gewissen Körperiteien.
ber WI1C kann dann der Körper sich der Gestalt der gele
schmiegen ” Hier sollte manches weniger angreiibar ausgedrückt
werden. Die S5S04U, mathematische Psychologie Schluß würde

Defliinitionen nicht leicht erkennen liebe Die Arbeit bringt
besser Qgahlz wegftallen; sS1C lehrt nichts, Wäas die Vergleichung der

manche glückliche Begriffszergliederungen; UUr wären reichliche
FrBeispiele Zu vollen Verständnis schr erwuünscht.

üller-Freienfels, 1CH.; { )ie Hauptrichtungen der
gegenwärtigen Psychologie (Wissenschait U, Bildung Nr. 254) 11
Hiıs Tausend 8 149 Leipzi 1932, Quelle eyer.

1.80 Das Büchlein siellt in leichtverständlicher Weise und
unpartelisch die verschiedenen Schulen moderner Psychologie 1n
Deutschland dar. DIie ersie älite behandelt die naturwissen-
scha  1C oder experimentelle Psychologie, die sich mehr
die nıederen Deelenvorgänge bemüht und mechanistischen LEr-
klärungen neigt; der zweite eil geht auft die geisteswissenschaift-
liche Psychologie; 1nr Gebiet ist das Gefühls- und Willensleben;
S1C wıll die menschlichen Handlungen dus der Ganzheit des Cha:
rakters Degreifen. Innerhalb der ersien Richtung verden hbeschrie-
ben der sensualistische 3  Assozlationismus, die Wundtsche Psycho-
logıie, die österreichische Schule, die Bewegungspsychologie, die
Eidetik, Denkpsychologie, Gestaltpsychologie, der Behavlorismus
der Amerikaner und Russen Zur zweiten Klasse werden

die die Sternsche Personalistik,gerechnet Akitpsychologie,
verschiedene Formen medizinischer Dsdie Lebenspsychologie, die Charakterolochologie, beispilelsweise die Psychoanalyse,

gle, endlich die geisteswissenschaiftliche Psychologie 1m
geren Sinn VOIN Dilihey un pranger. Besonders die eiziere in-
det eine vorzuügliche, I-lare Darstellung, die einem eser Sprangers

empiehlen 1st Das ea Sie VertT. mit C in e1iner Ver-
bindung, die das eSsSie der verschledenen Schulen auswäa Fr

63 a b l, C » Das Troblem der Willensireiheit unier medizini-
schen und naturwissenschaitlichen Gesichtspunkten. 80 U.
150 München 1933, Oldenbourg. ı— Hıer ergrei ein
AMediziner das Worft, der egenuüber dem Materilalismus vieler ach:

die Nofwendigkeit und Möglichkeit der Willensireiheit
Testzustellen sucht. Fuüur die Notwendigkeit werden die bekannten
Tun dQus der Verantwortlichkeit, das BPo  Iulat der Ethik, geltend
gemacht. DIie nmauptbemiuNung gult aber den Schwierigkeiften, nach
enen Willensireiheit Gesetz der Kausalität scheitern So1l Das
Kausalgesetz faßt ıIn dem beschränkten S5inn, daß jede eran-
derung durch die vorhergehende räumliche Verteilung Von
und Energie nach den unwandelbaren eseizen der Physik bestimmt
N0 Dagegen weist OT auf die ebende ubstanz, in der ohne e1ine

DieserEntelechie 1m Sinne T1iescChs N1IC. durchzukommen SO1.
richtige Gedanke wird durch den Irrtum eIiwas verdunkelt, daß
das eEINZEINE en Se1INer Individualität nichts Gesetzliches
se1n könne. erscheint 05 als logische Schwierigkeit, daß EeLWaSs
weder vorherbestimmt noch reiner Zufall Ssel, WOgegen CT die EvIl-
denz der tatsächlichen Willenstfreiheit geltend mac Als positive
Erklärung schlägt er einNne Arbeitshypothese VOF. Da die Kausalıtat
(wie er S1C versteht) eın Geschehen in aum un eit verlangt,
könnten orgänge 1n ME anderen als eine  \  a räumlich-zeitlichen
Welt sich abspielen, 05 kein Vorher gäbe, deshalb auch eine
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vorhergehende Ursache Wenn NUH 21n Vorgang in jener Welt ZUr
körperlichen atlur in Beziehung stehe, MU| seine Einwirkung
aut 1ese uNns irrational erscheinen. Indessen Wware ın e1iner
Welilft ohne Vorher und Nachher eine Veränderung undenkbar:;
In Wirklichkeit omm dem WillensprozeB, W1e ihn das Bewubßt-
Sc1In zeigt, 1n klarer zeitlicher Verlaut Tieifere Erklärungen
hätt: wohl Del' scholastischen Autoren iinden können, Ww1e bei
Geuser. mmerhıin iIst 0S schr begrühben, daß auch 1n diesen
Kreisen die Willensifreiheit wieder Anerkennung iindet, dal
eiInNe solche Arbeit möglich Wär.,. T  Far-Müller, E Kleine eiträge ZUr Psychophusi der
Dbenempfiindungen: ZSinnespsych 64 ( 1933) T 78 DIie vorlıe-
gende Experimentaluntersuchung verbindet eigene Experimente mI1
vielen anderen Ergebnissen eıner einheitlichen I heorie Wie
sich herausstellt, beeinilußt das 1C nicht UUr die testen Be:  tand-
eile VON Netzhaut und erven, ondern auch die Irei bewegliche
Flüssigkeit der eizhau oder inrer Umgebung. Infolgedessen hleibt
Del einer AÄugenbewegung die gereizfe Flüssigkeit mehr oder wenl-
Gger der en Stelle, mischt sich m1T anderer Flüssigkeit und
verändert die optischen Farbenprozesse und Figuren der Nach-
bilder Die Theorie erlaubt, die bisher unerklarien Eigenschaififten
des Nachbi  s unier dem Einfluß der Augenbewegungen, 2sS01-
ers derjenigen des Nystagmus, 1NS eEinNzZeiInNe verst  dlich
chen Als Haupfergebnis sicht d das negative ac
retinalen Ursprungs ist

65 V, ch ©  ( r1 p > Stroboskopische Alternativversuche : Psych-
Forsch 17 179—9214 Werden schnell nacheinander e1in
uhiges vertikales und 1n uhiges schräges TeuZz geboten, 1Sst
die entstehende Scheinbewegung individuell verschieden, hald im
Sinn des Uhrzeigers, bald enigegengesetzt. Hat INan Zwel Gruppen
VOIN Figuren, treten scheinbar willkürlich sohr verschiedene
Bahnen der Scheinbewegungen auft. Sorgftfältige Beobachtungen
Von zeigen, daßb 1n Wirklichkeit verschiedene Prinziıpien, die
sich individuell oit k«reuzen, die Wanderungen beherrschen. o ist
Devorzugt die kürzeste Verbindungsbahn, die syummetrische CWe-
GQunNg der eıle, die Beibehaltung der ersien igur ange als
möglich USW. DIe verschiedenen akioren werden ın inrer rela:-
tiven Stärke untersucht, w1e die Gleichheit der Grenziiguren ın
Orm, arbe, Helligkeit, GröBe, die Lage der Figuren, die Q£VOF-
ZUGUNG der Wanderung Uurc dıe Fläche oder die Tiefe ESs ist das
Verdienst der AÄrbeit, 1n die relatiıive Stärke der Abhängigkeiten
EeIwas mehr Klarheit gebracht haben Die individuelle Auswir-
KUng wIrd Ireilic SIar. VON zufälligen kinstellungen und ennt-
nissen abhängen, und deshalb, ohne grundlos se1in, sich doch
mels nicht sicher vo  en lassen Fr

66 V, SCHhilJer. p 9 Das objektive Verschmelzen iın einer
Abhängigkeit Oll heteromodaler kKe1izun und Die Rauhigkeit als
intermodale Erscheinung: ZPsych 125 (1932) u27 (1932)
265—289 ine visuelle Empfindung kann unier Umständen Urc
£EINE akustische veränder  n werden. Hier wurde das 1ımmern eines
Farbenkreisels während Ee1lner kurzen eit Urc akustische CAhAWe-
bungen oder durch ewegung der Hand uüber rauhes Papier uUSW.
beeinflußt. Durch gleichzeitige akustische Schwebungen wurde
das Flimmern bisweilen stärker, rauher, unruhiger; ähnlich Uurc
das Geräusch o1nNes Elektromaotors. Es kann dann einer erel-
NIGUNG beider Empfindungen kommen ; das ch scheint ohl
ZUSs der Farbscheibe herauszukommen ; Bewegung der an über
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rauhes Papier ergab bisweilen 21n verstärktes Wackeln Allgemein
Tand sich: Die beiden (heteromodalen) Empfindungen heeinilussen
sich nicht, WE S1C kei Ähnlichkeit haben, aber auch nicht,

S1C gäanz gleich sind; dagegen a°n bel einer gewissen Unähn-
1C  el eine Angleichung aut Das ro der Störung macht dann
das eıne optische i1mmern selbst rauher, die einere Störung
verfeinert das optische ild amı 1n optischer 21Z aut
akustischen einwirkt, muß im allgemeinen das induzierende Dhä-

deutlich, nicht qgut lokalisiert sein, das eld ausfiüllen, lang:
dauern das induzierte agegen muß ein, schwach, aber Qgut loka-
islert sSelin. So wirkt das immern E1NEes optischen Feldes, wenn
0S schr groben eil des esichtsieldes einnimmt. schlieB”t
1m inn der Empfindungslehre erners aut 21n gemeinsames MoO-
ment in den Empfindun verschiedener iınne, WI1C eiwa die:
Rauhigkeit, die vielen Oommt Es cheint derselbe Vorgang
sein, der ptisch als immern, akustisch als Schwebungen, taktil
als Rauhigkeit erscheint. Deshalb werden durch das optische F lım-
INMern one oder Schwebungen beeiniluBt, ebenso die Vibrationen
1m Finger; ebenso wirken akustische Reizungen auft taktile Wahr-
nehmungen. Allerdings handelt 5 sich hier die Zeitkomponente,
die ja en Empfindungen zukommt, nicht eın Moment ın der
eigentlichen ualität, worüber Werner Auffallendes mM1Lie1 Fr

67 a 5y O In Über den Einfiluß des phäno-
menalen Abstandes aut die Unterschiedsschwelle für Helligkeiten :
Psyc  orsch (1933) B Variiert mMan den gegenseitigen
Abstand zweilier leuchtender Quadrate, wächst die Unterschieds-
schwelle für Helligkeit mit diesem Abstand, WEn auch weniger
schnell Wenn anderseits die Entfernung der Objekte VO  z eob-
achter steigt, WwWOoDel ihre Netzhautbilder unverändert bleiben,
wird ebentalls die Unterschiedsschwelle Iur die Helligkeiten oerhöht.
Die Entiernung VO  = Beobachter hat aber LUr Wirkung, NVeNnNn S1e
als solche erkannt wird. Nach der Gesamtuntersuchung äan die
Unterschiedsschwelle auch VO räumlichen Abstand ab, und ZWar

ungefähr proportional. Im inn der Gestalttheorie vermute I6
der psychophysische Darallelismus N1IC NUrT, W1e bekannt, iuür Qua
ıtäaten gilt naCc den xXx10men VOIN Müller), sondern auch
iür die räumlichen Verhältnisse der Ob ekte Es entsprechen
ihnen also auch räumliche Verhältnisse 1n zugehörigen psycho-

hysischen Prozessen, wenn auch NiIC in geometrischer nlıch-
eıt, In eEiNnem weıleren Sinn dynamisch ähnlich, funktionsähnlich.

Falt 1m 1111 der traditionellen Psychologie die sS1inn-
lichen Erscheinungen als notwendig an eEine entsprechende -
erjelle Begleiterscheinun gebunden, muß auch die räumliche
Ausdehnung, soweit S10 cht bloß begrifflich gewußt, ondern
schaulich erlebt wird, ein orrela 1 Gehirn en Die Be-
zeichnung „Tunktional“ oder „dynamisch Shnlich“ weist freilich bloß
auf eEinNe unbekannte Entsprechun hin, eren genäue Klärung die
Forschung erst erringen mulß

L,a s en, S ? Massenleistun und Gehirnfiunktion: Der
Nervenarz 1932) 113—120 179 —184 Der anerkannte eister
der Gehirnforschung bespricht auf Tun vieler eigener Versuche
die Großhirnlokalisation und ihre renzen. Auftf dem Schifeld ist
hbei Ratten eEine Höchstleistung das Unterscheiden VOIl Schablonen
die Ausschaltung e1INes kleinen Bereiches im Sehield Zersior 1ese
Fähigkeit dauernd Die höchsten Integrationsstufen der Tiere
scheinen keine besondere Lokalisation aben, sondern UUr von
der enge des verfügbaren Gewebes abzuhängen. Auch scheinen
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einiache starre Verbindungen NIC einmal für die Ruckenmark-
reilexe genügen. Das leizte Funktionselement i1st nach NIC.
die einzelne Zelle mit ihren spezifischen Verbindungen, sondern
das Zusammenspiel der organisierten Reizschemata (man denke

Gestalten). denkt allerdings nicht die der Seele,sondern spricht LIUTr VonNn mechanischer Wirksamlkeit. mmernın i1st
seın Zugeständnis erLVvoll, daß Del den verschiedenen LO1-
siungen der Hirnrinde jeden Grad VONN Spezialisierung gebe, VON
der iarren Verbindung DIS ZUrL Unspezifität.Lisser, Heinz, ber uNsren Glauben die Realitatder AÄußenwelt: ZPsych 128 (1933) 111—199 Mit „AuDßenwelt“

j des1ISTt hier sonderbarerweise die körperliche We außerhalbeigenen Körpers geme1int. Den Eindruck der 2allta jeiert nach
das Zusammenwirken der Sinne; die Gesichtswahrnehmungerg1bt die Raumorientierung, besonders der nahen Körper, währenddie fernen mehr gespenstisch aussehen. Der astisınn ist besonderswichtig für den Realitätscharakter im Widerstand der außerenObjekte. Das isSt 1im gahzen richtig und die übliche re Trel-lıch verraien manche Einzelausführungen NIC Bekanntheit mitden Lehren der experimentellen Psychologie. Daß der Schmerzkeine besondere Empfindung Ssel, ondern jede ale Empfin-dungsstärke, 1st seit einigen Jahrzehnten widerlegi. Daß ohne De-

wegungsfTähigkeit keine ealta eriaßt werde, ist übertriebenWeniger glücklich ist der zweite e1l der Abhandlung, nach demWIr die psychische Umwelt (d die Bewußtseinserscheinungender anderen) unmittelbar erkennen solilen. Im Dewels enübrigens einseltig an die Gefühle, und ZWär jene, die sich in
AÄusdrucksbewegungen oifenbaren, NIC die reiche Welt derübrigen inneren Erlebnisse Kennzeichnend Iür die Art der Be-
WeIlse ist die Berufung aul PleBner, nach dem 0S ialsch sein sollIi,innere und außbere Erfahrung, eib und Seele irennen; uU1-
sprünglich werde WIe die Primitiven beweisen, die
äußbere Welt als beseelt angenommen. Wenn das wahr wäre,brauchten WITr die Versuchspersonen N1LC ihre Erlebnisse berichten

lassen:;: WIT mulbten sS1Ce direkt sehen W12 die Körpererscheinun-
yYyen Nach Scheler schen WITr unmittelbar 1m Lächeln die Freude,1m Erröten die Scham Das „unmittelbar  «4 1st hier Be-hauptung. Über die Art der Vermittlung hat die Psychologie schr
wertvolle un Qui verständliche Beiträge, die e1n Kritiker kennen
und würdigen sollte, er erns YeNomMmmMen werden W1 DieseKenntnis fechlt hier.

lichen:
rıischHher: 1LEgn Über die Einsicht der n  ugend-Zeitschrift Tür Kinderforschung ( 1932) 497—516Nach dem ugendgerichtsgesetz sind Jugendliche LUr dann straibar,

enn S1C amals ähig nl das Ungesetzliche ihrer  S& Tat eINZU-sechen. SI1e mußten WwI1ssen, dal} die Jlat N1IC blol sittlich schlecht
sel, sondern einer Bestrafung USSeize Über das Wachstum dieses1SSenNs iın der Jugend 1eqg noch kaum Material VOT. unier-SUuC. 11UMN einige Straiftaten VON Jugendlichen. So egeh 1in 17jJähriger Gymnaslast in Geldnot aut einer Reise eine Reihe VON Be-trügereien, die ihm das notwendige Geld einbringen. Festgenommengesteht 0S ein, behauptet aber, das sSe1l kein Beirug gewesen,da den festen Wiıllen gehabt, 0S nachher bezahien. Darüberıst er auch N1IC belehren ine Untersuchung Vo Gymna-siasten eichen Alters mit einem äahnlichen wenn auch milderen)all ergab, daß die überwiegende Mehrheit das NIC als Betrugund straibar anerkannte rigens hatte auch der eriahrene Ju-
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gendrichter unier der Annahme giner eichtien Urteilsschwäche
eE1ne schr kleine Straie verhängt. erkennt die Begründung nicht
d da ugendliche allgemein dächten ndessen wurde a3iıcht
Testgestellt, dal die Jugendlichen arın auch unDelenrbar seien, Ww1e
0S hier der all WäÄär. die hier geiundenen Folgerungen Del
weılltleren Untersuchungen in diesem Umfang sich werden auirecht-
erhalien lassen, hbleibt abzuwarten. Sicher is% schr verdienstvoll,
einmal 111 die Notwendigkeit und Möglichkeit 1ner exakten Un-
tersuchung hingewiesen en

71 aup I; M., Der DädagogıSCHE ınn der Wertgefüh13' 80
( 15 Osterwieck 1932, Zickifeldt M 250 Die Psychologie der
Geifühle WiIird hier aul die geisteswissenschaftliche Psychologie vVon

Dilthey gegründeti, 1n der allerdings das Versiehen der geistigen
Zusammenhänge mehr SeINemM eC omm Gut ist die egen-
überstellung VON Geiühl un Wıllen, die sich allmählich urch-
geseizt hat Daß das Geiüuhl das SelbstbewuBtsein ausmache, ist
reilich e1ine Übertfreibung ; ebenso die durchgehende Behaupfung,
dab die erie nicht iın riellen, ondern LIUTL in (gegenständlichen)
Geifühlen erfaßt werden. eWl i1st das Werterlebnis füur die Hand-
Jung wirkungsvoller, wenn Begeisterung 21 iSst; aper das We-
sentliche Sind Verstand und Willenseinstellung, und S1C nmussen  A oit
genügen Mit e wird eine objektive Rangordnung der ertie
verlangt, Oraus indessen nicht OL1GgT, dal das Gewissen immer
unmittelbar weißb, wWw1e mMan Qgut handle, ohne den Grund suchen.
Das Haupttihema IST natürlich, W1C die Schule die Werterlebnisse
Ordere, das Ästhetische, Sittliche und Religiöse. e1ım Sittlichen
wird Qui gegenüber den iIrüher ellebien Gesinnungsstoifen die
ebung des Gemeinschaifsgeistes und der Wert der Arbeit Deiont
Nur liegt die ich nicht 1mM Forderungscharakier der unvollen-
eien Arbeit; S1C wird hier nıcht erklärt. Am unbefriedigendsfien
ist die Behandlung des Relig1iösen, das in der Schuie möglichst aut
21n 1nımum herabgedrückt werden sollte. 105 man ireilich, WasS
erIi ‚„der gebildete
Mensch

dem religiösen Erlebnis versteht:
In dem Sternenhimmel über sich und in dem

unerschöpiflichen Reichtum der aiur (1öttliches ahnen“‘ (13), dann
wird klar, daßb sich e1inen „ErSalZzı Tür Religiositäat handelt

Molnar, El Die Einstellung der Rersönlichkeit und die
Kunstbetrachtung : ArchGsmtPsych 87 (1933) 231—2806 iindet
die asthetischen Bewerftiungen VO der wechselnden Einstellung der
Zeil, des Individuums USW. abhängı1g. Naturalistische und idea-
listische Perioden wechseln aD und verstehen sıch gegenseitig NAC
Im Jahrhundert werden gelegentlich die Rembrandts Karika-
uren genannt. E1ln Fortschritt ist die wissenschaitfliche Betrach-
IungSweIlse, die möglichst alle Gesichtspunkte berücksichtigt ; inNal
sicht dann vieles, W ds mMan SONS übersehen hätit Doch ist die
Forderung, eSsS UrCc die Brille sSCcC1INeSs Zeiıtalters sehen, Jar
nicht ZUu eriulien Nur wenige VOIN uns können japanische Musik g -
nieBben eri omm den radikalen Chalussen Die äasthetischen
Normen sind nicht allgemeingültig. Man dari VOlIL objekliven
Werten In der uns N1IC reden. Es g1bt elne Kunstwerke, die
IUr jeden Gultigkeit haben Die meisten eser werden hel er
Anerkennung groBber subjektiver Schwankungen solche un-
Yen wohl übertrieben iinden. Wenn man Fehlurteile, die einen
Rembrandt Tür eine Karikatur, einen Raifael Iür Kitsch erklären,
subjektiv aus der Einstellung des Beurteilers verstehen kann, ZweEel-
felt Man doch NIC dali die Urteile falsch sind
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ACH,; Gerdessen, Kohlhagen Margaritzky,
Finale ualitä (Gefügigkeit) und Objektion. Ergänzungsband

ArchGsmtPsych ( 3066 5.) 1932 Wwel TrDelien von Ger-
C  C e © und ©  0U eriorschen die „Gefügigkeit“ VonNn

Silben e1iner Destimmten Tätigkeit: Werden SsSinnlose WöOorier
OIt verarbeitei, daß immer  \ einzelne Buchstaben arın umzustielien
Sind oder Urc andere gegebene Buchstaben erseizt werden,
SInd S1C achher Iür die Detreifende Tätigkeit, NC aber IUr
andere, gefügiger geworden; S1e en die Bereitschait dieser
Tätigkeit erlangt, seizen aber einer anderen Q1nNe Hemmung ent-

Iıne Ärbeit Von und d L Z beschreibt
die SCHS  he Einstellung beim Gewichtheben Bedingung ist, dalß
mMan er paarweise e1in Gewicht Von kleinerem und VO gröberemVolumen ehoben hat, die in Wirklichkei gleich schwer sind Wer-
den dann ZWOel gleiche Gewichte nacheinander gehoben, OT-
scheinen S1C nicht mehr gleich, sondern das zweite schwerer. Es
wird dann der Unterschied dieser sensorischen Einstellung VOII der
schon bekannten motorischen und ihr Zusammenwirken, mit- oder
gegeneinander, eriorscht. Die HMaupibedeutung kommt der Vvier-
ten zusammeniassenden Ärbeit chs Z die 1ne Reihe schr VOT-
schiedener Erscheinungen dem Begrift der „Objektion“ ıUunierord-
net (leichter verständlic Wwäare wohl das Wort „Projektion“ oder
‚Objektiva  u) azu gehört schon die Gefüunhlsuberiragung der
Freude eichter Tätigkeit, die später das Objekt angenehm CI -
sch: Jäht; noch mehr aber e1Ine gewlsse Willensübertragung
(„voluntionale Objektion"‘), e1ine OIt wiederholte Tätigkeit
immer mehr automatisch WwIrd; der Willensakt verblaßt dann
eEiner Tätigkeitsbereitschaift, e1inem Aufforderungscharakter des Ob-
jektes, schlieBlich ZUT objektiven inalen ualitä oder Zweckmäßi
keit Tür eine eistung, wOoliur die Gefügigkeit einen Sonderiall Dbil-
det Weiter 1SsT unterzuordnen dıe sensorilelle Projektion. Man
kennt SI schon in der Projektiion der Tastempflindungen die
Körperperipherie Oder Gar außerhalb des Körpers Ihre Theorie
kKlärt auych die Gewichtstäuschungen, sowohl die Materialtäuschung
W12 die behandelte sensorische Einstellung. Die individuell VOel-
schiedene Frähigkeit dieser Projektionen die „Objektionsfähigkeit‘‘)
hängt mit dem upus e  > S1Ce Tindet sich typisch beim
Extravertierten, Dbeim Schizothymiker und geht auch der uggesti-
bilität parallel.

Brown, F 3 ber die dynamischen Eigenschaftien D  der
ealitäts- und Irrealitätsschichten: PsychForsch (1933) D=29
erl nennt e1inNe eistung real, WeNln Ss1e dem Handelnden als schr
wichtig erscheint, irreal, Wenn S1e als nebensächlich ohne Folgen
erschein  L, ( Diese Benennung 1en wohl N1IC der Klarheit.) Es
WEr schon bekannt, daß Handlungen, die abgebrochen wurden,
länger ehnhalien werden, als andere, die vollendet vorden 4i
annn Man vielleicht der auer des Behaltens den „Realitäts-
grad elıner Aufigabe  <+ messen ” Die musterhait durchgeführfe Un-
tersuchung bestätigt das iın der lat Die realen uigaben wurden
als Intelligenzprüfungen vorgeilegt, die IUr die angehenden Univer-
s1itätsstudenten Folgen en wüuürden; dazwıschen wurden glei
schwere uigaben eingeschaltet, die als Zeitausiullung erschienen.

“ ann unmmı1ıiltelbar nach der Prüfungssiunde VO beiden rien
Auigaben ungefähr gleich viele behalten (von den realen
Wen1g me  r aber die späteren Prüfiungen rgaben, während
der Iolgenden OC die Zahl der behaltenen realen AufgabenN1IC abnahm, während die der irrealen auf die älite sank. Der



uisätize und Bücher

naheliegende Einwand, daß INa aut die wichtig erscheinenden
uiga mehr Mühe verwendet habe, was Desser einprägtie,
wurde durch einen Kontrollversuch widerlegt. Am Schlub einer
Prüfungsstunde wurde gesagt, die Angabe de Auigaben SO1 falsch

die Intelligenzprü-Q  S  » die als nebensächlich genannien SC1
die INa ehalien SO Da wurden die „ ZUIungen gewesSell,hten“‘ uigaben tast ebenso 1m ehalien bevorzugt

wI1e vorher.
realen m

10SC Fesitsiellungen sind der ern der Arbeift.
schlieB3t aran 1mMm 1nn der Lewinschen Lehren e1ine mecha-

nistische Erklärung: das Medium IUr die realen Leistungen SCl
dichter, das Tür die irrealen ilüssiger ; 1in gespann{ies Sysiem bleıbe
in dichten Medium Jänger gespannt. 1eSsSe Erklärung DSY-
chischer Eigenschaften dus gleichnam1g physikalischen der Ner-
ve  SC ist sicher eine naheliegende ypothESC, WIe beispiels-
wWeIlIse die Verkündigung n der S{unde, 05 se1le N1IC die
angegebenen Auigaben Hehalten, SOIdern die anderen, alle
körperlichen SystCM 1 ihrer und inr Medium in der
ichte umändert, ist sicher nicht physikalisch verständlich. Da
lieg doch die bekannten psychologischen Erklärungen näher,
die man Tür den Unterschied des Behaltens des aut kurze oder
längere eit Gelernten g1ibt

&. W > Rassenpsychologie: „Rasse und Geist““ 28 bis
Besonders WICHAtLg aul 1esem Gebiet ist die differentiell-

die durch Beobachtung und Experimentpsychologische ethode,
eln sucht In der Intelligenz fandden Durchschnitfsiypus Ormı

sich in den Vereinigien aate der Rückstand der eger
ber der weißben Bevölkerung 15—20%o, derjenige der in schr
primitiven Verhältnissen lebenden ndıiıaner noch größer. Chinesen
und Japaner tanden den Amerikanern kaum nach, obwohl S1C durch
inre Zweisprachigkeit bel den üblichen eSTIS benachteiligt Wwaren.

1eSC Prüfung betonen ja stark das Sprachliche, WOMmIT das AD-
strakt-Begriiffliche ertfaBt wird; anderseits ist. 21n zweisprachiges
ind der iremden Sprache nicht 1 gleichem ra mächtig
Gegenuber der NSıcCht, die den Einiluß der mgebun gegenüber
der Vererbung chr zurücksetzt, weist aul Untersuchungen
hin, nach enen Kınder AUSs der niedersten sozlalen Schicht, WenNnn

S1C SCANON 1mM ersien Lebensjahr 1 ein gehobenes u kommen,
berdurchschnittliche Intelligenz zeigen.Qgalnz überwiegend eiıne

Er sicht arın den Bewels, daß nicht die Teriige psychische i1gen-
schait vererbt wird, ondern NUr die Anlage dazıu, die ersti durch

Frdie Umwelft e1iner Eigenschai{it ausgebildet wIrd.
16 K atz, ROoSsa, Das Erziehungssystem der arıa Montessor1.
CT  S ufl 80 (70 5.) Rostock 1932, Hinstorif. 1.35 Das

ınferessante Büchlein beabsichtigt, die Erzieher vorschulpflichtiger
Kinder iın das Wesentliche der Montessorimethode einzuführen.
In dem spontanen Interesse der Kinder abgelauschten Stufen-

werden die inne geubt) wI1e das Unterscheiden der Schwere,
as enennen der Formen Farben, die Sicherheit der Bewegun-
gen, die deutliche qguie Sprache; hesonders aber das richtige Ver-

und auifstehen, sich und ausklei-alten, geräuschlos sich seizen
ich halten; die Erziehung ZU qguienden, waschen, das Zimmer reıin

[Te ; schlieBßlich auch esen,geselligen Verkehr, Selbstzuc und S!
Manche theoretisch tieierSchreiben und der ÄnfTfang des echnens.

dringende rage, WI1Ie die Vereinigung der Freiheit der Tätigkeift,
des Ausschlusses Von Bestrafung Belohnung mit der Erziehung

Selbstzucht und ehorsam, 1st AaUuUus der notigedrungen kurzen Dar:-
stellung allerdings nicht ganz ersehen. Das Büchlein dürfte
seinem WecCc schr Qgui entsprechen.



Die Unbefleckte Empfängnis Marias in der
syrischen un armeniıschen Überlieferung.

Von Franz Sal ueller SJ
in Soinen uc „Bemerkungen ZUL überiührenden 1 heo-

Ogie  ed tührt Epiphanovi  Öl unter den aufti Gehe1i:ß des al. Synod
VON S{ Petersburg Dekämpfenden Lehren der katholischen
Aırche auch die Unbefileckte mpfängnis der heiligsten Jung-Trau aut?. Dieses Dogma WwIrd mıiıt anderm katholischen Leh-
ren als Abweichung der römischen Kirche VON der geoffen-barten anrheır zurückgewiesen. Ein Hauptgrund TLr die
Zurückweisung 1eg darın, daß die Schismatiker die Dogmen-entwicklung 1m Sinne der katholischen Kıirche NIC
kennen.

ach katholischer Lehre chloß die Ölfentliche, als rund-
lage des Heiles tür alle Menschen bestimmte Offenbarungmiıt dem 1ode der Apostel ab DIie katholische Kırche weiıst
jede objektive Vermehrung des geoffenbarten Wahrheltsge-haltes enNiscCchieden zurück. Aber ganz anders STe mit
UNSCTOF Erkenntnis, m1t uUuNseTer Aneignung des Offenbarungs-schatzes. Hier verteidigt die katholische Kırche Qinen Ort-
chrıtt ach dem OrTie des Vinzenz VON Lerin:

‚Crescat oporfet el mu!tum vehementerque proficiat
Lam UNIuUS hominis quam tOf1us Ecclesiae intelligentia, SCICEN-
t1a, saplentia, sed In SUO dumtaxat Yyelere, 1n 20dem ScCilicet dog-
maie + Imitetur anımarum relig10 rationem’ QUäaE,
ICe daN1NOrum 1UMeros SUoS evolvan eT explicent, eadem
amen, quae erant,;, permanent. LA Exemnmpli gratia: Severunftf
inal]Jl0ores nNOosirı antiquitus in hac ecclesiastica segeie tiriticeae i1de]
sem1m1na; Iniquum va eti INncCongruum esi, ut NOSs QeOTUmM posterı
pPro germana ver1ıfiaie Irumenti subdititium zizaniae legamus OT
renMm!,. Quin DOTIUS hoc Frecium el CO  S estT, ut Dr1mis aftque
exiremiıs i1bimet NN discrepantibus, de incrementis trıticeae 14ST{1-
tutionis Iriticei qUOQUE dogmatis rugem demetamus: ut, CUm

EpiphanoviC, Zapniski oblGeitelnomu DOgOosloviju® Neu-cerkask Das 1ielblatt räg den Vermerk: „„Dieses uchISst VOm Lehrkomitee des hl Synod iür die geistlichen eminarienals eNrDucC der überführenden (d polemischen) Theologie gui-geheißen.“ Bemerken möchten WIr noch, daß hier die konserva-tiven schismatischen Theologen 1Ns Auge gefaDt Sind. Die G allzneuzeıtlichen schismatischen
aut Wesen und EntwicklunTheologen huldigen vieliac in DeZUg
sichten

des Dogmas modernistischen AÄAn-
5(—40

Scholastik. 11
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aliquid OX 15 SemMm1iNuUum primordiis dCCesSSu emporis evolvatur, et
NUuNnNcC Beieiur et excolatur®.““

Katholischerseits erklärt mMan mi vollem Rechte d1e Ent-
wicklung, VON der Vıiınzenz spricht, in dem Sinne, daß eine
anrheı Von Goit NUur einschlußweise, iormalıter implicite,
geoffenbart und deshalb einige Zeoeit hindurch, vielleicht Jahr-
undertie lang, in sich NIC ausdrücklich orkannt wird. Später
aber erfaßt die Kırche S1C als Offenbarungsgut und stellt S1C
ausdrücklich als glauben VOT Das Samenkorn erschlieBt
sıch und die DPflanze e1m

Diese Dogmenentwicklung 11 inne der katholischen Kirche
lehnen die schismatischen Theologen aD SE nehmen ZW äar

C1Nne immer klarere Aussprache de: bereı1ts Irüher eglaub-
amı dıe Gläubigen erleuchtet, die Wankenden 11

Glauben gestärkt, Irrlehren zurückgewlesen werden. ber
die Kirche tut auf den Konzilien nich  {S anders, als daß S1Ce
den bereits bestehenden, 11 Glauben och
klarer vorlegt. In diesem Sinne allein lassen die Schismatiker
obigen Kanon des hl Vinzenz gelten. ber der römischen
Kirche machen S1C Zzu hıttern Vorwurft, daß S10 ren
als ogmen aufstelle, die LU eingeschlossen in andern Wahr-
heıiten geoffenbart gleichsam W1C 1 Samen. Auft
diese Weise würde die Zahl der Dogmen vermehrt, Schluß-
tolgerungen dUus dem orlte Gotfes, ja Schulmeinungen WÜür-
den als Dogmen verkündet, doch weder Schrift och
Ü  rlieferung solchem orgehen berechtigten, das einNZIg
und eın in der Philosophie Diafze sSEI+.

EpiphanoviC stellt in seinem eiNngangs erwähnten Werke im Ka-
pife. „Von den Quellen der kirchlichen Te  «4 die katholische
Anschauung folgendermaben dar®: ‚Außer einer unrichtigen er-
treibung® der nl Überlieferung gegenuber der eilig Schrift
Uurc die katholische Kırche erweiıtert 10eSsC Kirche noch über das
Mal den Umfang dieser Quelle der geoffenbarten ahrhelılt,
. ın 1eselbe N1iC DIoBß Wahrheiten des au und der Sitt-

OMM. 2 > 5 ? 667
Pravoslavnoje dogmaticeskoje DOo-A So Makarı) Bulgako v, —— Y ı1lare Gumilevsk1}3,goslovije® (Petrograd

Pravoslavnoje do maticeskoje
Pravoslavnoı1e

bogoslovije* efrogr. 3—15:
Malı  OVS L3 dogmaticeskoje bogoslovije*

(Serg-HWosa 14— 17 1ese Angaben verdanken WIr
der freundlichen Mitteilung SpäCciıil J Prof
Pontift. nstit. Orient.

Die Übersetizung esorgte in liebenswürdiger eise
Schwei rof. Pontif. Instift. Orient.

Die chismatiker nehmen NUur traditio inhaesiva, nicht
SIHULLVA
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Jlichkeit, ondern auch disziplinäre Einrichtungen und geschichtliche
Tatsachen einschlieBßt Diese hre Stellung ZUF hl Überlieferung
rechtfertigt S1e amit, daß die Apostel inren nächsten Nachfolgern
das mündliche Unterpfand des auDens (ebenso WI1Ce auch das Gge-
schriebene) ihrer VO Veriuügung übergaben, amı S1C die
in übergebenen Wahrheiten NIC blol3 bewahrten und uber
sS1e Zeugnis egten, ondern auch en  i1ckelien und erweiterten
Das eine WI1Ie das andere mussen die Nachftfolger [un mit Gut-
heiBßung ihres Hauptes, des Papstes Daher können und mussen  s<
ZUr Überlieferung NıC Dloß Wahrheiten YeZOYCH werden, die 1mM-
INerTr und Del en Christen den Gegenstand des Deständigen
Glaubens ıldeien, ondern auch solche, die rüher NIC 1im
kirchlichen Bewußtsein die erst 1n späteren Zeiten arın
auiftauchten, und die mit verschiedener logischer Systeme abD-
geleite wurden, ja solche Wahrheiten, die andern Zeiten
Von eil der Kirche abgelehnt wurden, aber Tür einen
dern Gegenstand Testen und entschiedenen Glaubens ıldeien, WeNl

d1 Wahrheiten ın der olge Urc die Autorität des Aposto-
lischen Stuhles, des romischen Papstes, bezeugt wurden?‘.“

Obwohl diese Ausführungen die katholische re verzerren,
geht doch daraus hervor, daß die Dogmenentwicklung, auch W1e
die katholische Kirche S1C ve  itt, verworfen wird.

Demgegenüber gilt Nun, mıt mM Nachdruck Deto-
Gott konnte Wahrheiten In der Weise mı teuen, daß

S1C in andern Lehren einschlußweise geborgen daB
S1e Urc deren bloBe Zergliederung, Auflösung des rifi-lichen nnaltes hne Schlußfolgerung sıch ergeben.Gott selbst hat die Detreiftende anrheır ausgesprochen; WITr
nehmen S1e aul SCINE Autorität hıin Die Schismatiker
übersehen eben nNıer eınen un VOnN gröBßter Wichtigkeıit.Diejenigen katholischen Theologen, die ZU Definibilität
einer Lehre al S d verlangen, d S1C wenigstenstormaliter implicite 1m Or{tie Gottes enthalten sel, lassen
ZW är C1INe Beweisführung Z jedoch darf S1C SIC Nur in den
nen einer Zergliederung, Auflösung des begrifflichen In-

iıner andern geoffenbarten anrheı bewegen‘.schlieBßt der bedingungslose, Vollkommene SIieg üÜDer atlan
als Urheber der ammsünde und die aDsolute Feindschaft

ihn die Freiheit VOon der rDmaKe als konstituierendes
Element sich. Ine inhna  IC Schlußfolgerung 1eg IHC
VOT ber hne Ine Zerlegung ach allseitiger Betrach-

EpiphanoviG 20
uch eine ahrheit aQus Zwel geoffenbarten Sätzen sich

ergibt, 1eg inhaltlich keine eigentliche SchluBßfolgerung VOor.
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LUNGg und IWÄägUuNg des nnNaltes und Bereiches dieses S1e-
T1 die reine1i VOIl der TDmake NIC hervor.

Die einnNer der ((0oitesmutter VO Verderben ams wurde
1Ur auf diese Weise geoffenbart. Es 1eq deshalb aut lacher
and Wer die Dogmenentwicklung 1M katholischen Sinne
abweist, annn die Unbefleckte Empfängnis als o00gma NiIcC
anerkennen. Umgekehrt aber ergibt sich: die Unbefileckte
Empfängnis als Glaubensgut dNNGeNOMMEN werden mußB, STC
die katholische Dogmenentwicklung gerechtiertigt da Ja Ge-
rade Del dieser Te T1 unNs 21n Lypisches eispie dieses
Fortschrittes in der Erkenntnis des Offenbarungsschatzes VOT

Augen Dieser Gnadenvorzug Marıas lag WI1C Q1ine 0S
der ANOSpeE darın eingebetiet, daß INr derselbe unbedingte,
VOollKOMMenNnNe Sieg her atan als Urheber des Erbverderbens
und die gleiche aDSOluie Feindscha iıhn zuerkannt
wurde WIE T1STUS dem Herrn, 1Ur mit dem Unterschie:
TISIUS dus sıch, Marıa Urc T1ISLUS Verfolgen WITr d1e
aAaUuUs diesem Samen auyfkeimende re S ihrer Oifenen
Entialtung, ergeben siıch olgende Stiufen

Schon bald ach der apostolischen Zeil Del Justin, irenaus,
Tertullian ° Marla als eUe Eva iın Gegensatz ZUrTr amm-
mutfter, der Anstiliterin des Verderbens, der Bringerin des
allgemeinen Fluches Marıa wird 1eselDbe NSCAU
erkannt WI1C Fva 1 DParadiese VOT der Sünde as gleich-
zeitlg der doch hald danach Iiinden WITr die Auslegung des
Engelgrußes als Ausnahme Marıas Von dem üUDer LVa und
ihre achkommen verhängten Fluche Seit Ephräm, De-
Ssonders spit dem Konzil VOT Ephesus, erkennt mMan der hen-

Gottesmutter 1ese1lDe rTe1inNel VOIN ler und jeglicher
un WI1IC TISTUS; besonders verschwindet die vordem
Del einigen wenigen Väiern obwaltende Annahme der einen
der andern läBßlichen un: 1ın Marıla, während gleichzeitig
in der Überlieferung allgemeın der Satz qgiult, niemand, der
je mit der 1T1DSUNde gewesScCll, hleibe während des

Lebens Ire1 VON jeder läßlichen Sinde? AÄAus dem
un R1N2es Augustinus, Sophronius, AÄndreas VOIN reia,
Joh Damascenus vernehmen WIFr sodann das ausdrückliche
ekenntinis des Privilegs.

Der Fortschri mu sich aber NıIC LLUrTr hinsichtlich der
Tre in sıch vollziehen, sondern auch bezüglich ihnrer
Vereinbarung mit andern Glaubenswahrheiten, mit denen SIC
entweder Berührungspunkte auiwIıies der fürs orste

1 wellter unten
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in scheinbarem Widerspruch sian Vor allem kamen l1er
naturgemäß EiracC die Fragen ach dem FrSprung der
MenNsC  ıchen eele, dem Wesen und der Fortpflanzung der
rbsünde, der Allgemeinheit der rlösung, dem Uurc d1e
unınterbrochene Überlieferung überaus Siar £ionten Vor-
rang Christi

Die Geschichte uUNSerTes Dogmas stellt Ja Ganz klar heraus,
WIC selbst DEe1 seinen Vorkämpfern dieser Hinsicht INanl-
cher Versuch sich SCHieHlich als Verirrung erwIies. Man
denke NUur jene Meinung, derzufolge durch die ONKUpIS-
Ze1iz beim Zeugungsakte das Fleisch ecC und ure die
Vereinigung der 01 mıt diesem hbefleckten Fleische die
Erbsünde fortgepflanzt wurde und annlıche Irrgänge, die
dann VOT allem Urc die grobßen Theologen des Jahr-
underis Deseıitigt werden mußten Bestritten diese auch die
Unbefileckte mpfängnis, WITr S1C mittelbar ihrem
endlichen riumphe miıt

Erweist sıch miıthin der Gnadenvorzug Marias als echtes
Offenbarungsgut, muß die Berechtigung der katholischen
Dogmenentwicklung eingeräumt werden Zu dem Ende wol-
len WIT solche Zeugen verhören, deren CMMiNIS
ihres ehrwürdigen Alters VON den Schismatikern NıcC wohl
zurückgewiesen werden und denen der erdac der Lati-
MNISIErUNGg NIC anhaltten ann

Das Zeugnis der syrischen Kirche und der Chaldäer.
Der syrischen Kirche gebührt der Ruhm, Im Bekenntnis der

Makellosigkeit der heiligsten ungiranu Im ersten AÄugenpblickihres Daseins als Bannerträgerin voranzugehen‘.
Ephräm, der Lehrer der syrischen Kirche

enedıi enisprach gewl einem langgehegtenHerzenswunsche der syrischen Kirche, als er den Ephräm
ZUr ur e1ines Doctor Ecclesiae er C106 Ja die Srische Kirche Ephräm als „„Sonne der yrer”,  L als ihre „Säule“,
als  n „Zither dos Hl Geistes”‘. „Mochte diese Mirche seit dem

„Apud Syros pra  ue forsitan magıis i1lucıda et Irequensalus ecclesilis  aa OCCUrrı perfectae OVE  eUWOOTNOLAC et integraepurlitfatis Dei CGQenitricis asser{t{lo0.  et Äbbeloos, De vita et scr1p-tis lacobi Batnarum Sarugı in AMesopotamia CePISCOPI (Lovanli187 Ebenso Bickell „Omnino Nu iere ecclesi1a tam
nier eT unanımiter anhamartesiam Marıae SCMDECF do-Cuit quam Syr1aca.  i Ephraem Syrı Carmina Nisibena _ (Lipsiae1866) 29
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Jahrhunder unheilbarer konfessioneller Zerrissenheit VOeI-

allen, in liebender Ehriurcht Eonnräm en alle Dar-
tejen miteinander gewetielfert. S50zomenus, der Kırchen-
1STOTNKeT, meint Ephräm habe ONNeN und
Glanz der Rede SOWO WIEe J1eie und eichium der Ge-
danken auch die hberühmtesten griechischen Schriftsteller üDber-
troffen11.“

Ein ganz unschätzbares Verdienst erwarb sich Ephräm
dadurch, daß O! SPINeM jene innige 1C ZUrr ınbeileck-
ien Gottesmutier einilöBßte, die dann W1e en eiliger Quei -
ran den gesamten Orient ergriiff.

„ In virginıtate SUa 19NOM1INLOSA ola nduit Eva Mater
tua ın virginitate SUd pallıuım gloriae induil, quod OmMnıbus
Sufficıiens est RPallium DParvVumı COrporIs ad induendos
MHes egls palatıum oest DEeT LE, T1l regls el Sancium
Sanciorum, el per te, sacerdotum. lterum EVva Lovea
ef sepulcrum erpent1 maledicto Iult, qui intravıt el habıtaviılt
in Consilium 211 Iserpentis malum Tf 11i |Evae] 1DuS,
((UdEC acia ost pulvis!?,”

Marıa ıst VIrgoO WI1IE Eva VOT der un Auf diese  eich-
stellung 'o1G 1Un der Gegensaiz, der ';orderi, daßb Marıa die
„Tolla ignominiosa” NIC aniegt WIC va S0 muß mithin
Irel bleiben VO  z Verderben der Stammutter S1C STe NicC
entblöBt da WI1e jene. Im Gegenteil, S1C räg das Ruhmes-
el jener NSCHAU. in der VOTI ihrem die ungfrau
Eva erstrahlte Dieses O1 soll zudem die Nacktheit er
pdecken Dieser Gedanke el Ephräm und überhaupt
in der orjientalischen Marienlhiteratur äaufig wieder. Er DE-
Sagl zunächst nN1cC eiWa, daß die Gottesmutter unNs den
Heiland schenkie und dadurch en wieder das 21 der
heiligmachenden na vermiıittelte 1e1menr erhob sich ın
der Gottesmutter die ın dam gefallene Menschennatur WIC-
der ZUur ursprünglichen onnel und empfing das an:
ihrer Wiederherstellung ın en Sterblichen Eva mußte
bitter en, daß S1C dem Rate der chlange tfolgte. S10 VOT-—
modert ra und wird die DSpeise der Schlange. Gottes
Gerechtigkeit verhängte ber die un der Stammeltern den
Tod mit nachfolgender Verwesung.

r) G(esc  s altkirc  al LIt 20492
Sermo XII 1n Natalem Dominı Opera omn1a ı quae exstant

S5yriace e{ Latine ( Romae 1737—1743) A3() Wiır verdanken
da oNSsSeCca rot. DPontit. Instit. Bibl., die Tur

1e2Sse Arbeit eigens angefertigte woöortliche Übersetzung der zıtler-
ten Stellen Aaus dem syrischen Urtext.
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Die jungfiräuliche mpfängnis und Geburt Christi STC die
erhabenste orm der reiung VO Fluche Vas dar („In
dolore narıes filios Gen . 16) Deshalb vernarrt Marla auch
in der Empfängnis und eDu Christi 1m Glanze jener Un-
u die Eva VOI der zierte „In Marıa exaltatum
est inclinatum Hevae cCapu Qula Marıa SUSCEDIL inianiem,
quil comprehendit aspldem, olla ignominiae Ssorpia sunt

gloria. Humano gener]! uae datae sunt virgines: uNnNa
tuut vilae, altera morlis. Her Hevam Ort. ost INOTIS ei vita per
Marıam. 111a matrem iapsam sustentavıt QOul1a mater in-
duerat lla ignominiae, r  1  ılıa texult 21 alque stolam
gloriae Femineo gener! SpeS Tacta est PeI Marıam. Quila m.-
tecerat invidia feminarum ol pudor vultus |m‚ Ma-
rıa lıberavıt eEdS irreprehensibiliesque fie  1t 18

Hier vergleicht Ephräm Marıa miıt der un
losen Eva Dann legt die ulter ler ‚ebendigen die
Blätter der Scham Marıa ingegen bleibt VOnN ıhınen VOTI-

egen inres Kındes wird S1C mi1t Herrlichkeit LLIT1-

kleidet, die die Blätter der am verschling
Dem Menschengeschlechte SCHENKTEC Gott ©1 Ju

irauen, Marıa un: Eva Eva, VOT der un ungirau, 21
nun vielen Stellen die „meretrix’', weil S1C mnıt der Schlange
buhlte und tiel Die Jungfirauschait G1Ing uUurc das 1ge
sSsen der verbotenen Frucht verloren. Auch Ephräm gıbt
obentfalls dem OTrtie „Jungfirau” bel sSeiner Anwendung auf
die Stammutter VOT der un jenen prägnanten Sinn, den
WIT De1 aKO VON arug und saa VON Antiochıien antreiten
werden. Es besagt nıc ZNUur nversehriheit des Leibes, —
dern auch die NSCHAU des Paradieses. uUrcC die
Gleichstellung mıt Eva VOT der Sünde wird miıthın Marıa
die Urc keinerlei Makel entweihte NSCHAU zuerkannt.
Darum 21 auch Del uUuNsSseren] syrischen Kirchenlehrer

anderer Stelle „Duae innocentes, uae simplices Marla
1 Eva positae sunt in comparatione, altera saluti  D, era
mortis füu Weiterhin hat die JTochter die gefallene
utter aufgerichtet. Weil die utter die lätter der hande
angelegt a  @, wob und schenkte ihr die Tochter das 21
der Herrlichkeit Die JTochter 1e also auirecC S1C hat die
Blätter der Schande niIc angelegt, und urc diese hre
Unversehrtheit VO wob S1C der er das Kleid der
Herrlichkeit und beireite das menscC  IC Geschlecht VOonNn der

Ephraem Hymni et ermones ed Lamy voil Moech-
inıae 2—19 I1 526

Ephr Opp Syr e1 Lat 327
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Beschämung, weil in inr aıe imenschliche atiur sich wrieder
zu  Z ersien Glanze und mit Paradiesesherrlichkeit U1
kleidete

„Manifestum est arıam 0SSS luminaris Oostium, DEr quod illuxe-
runt mundus e1uSque nabitatores, qui obscurati SUnt Der vam
Nium Causamı malorum. Similes SUnt ın mysier10 Cornoriı,
CU1IUS uUNus OCulus CaeCus el teneDrosus OT er OCulus 1terum
e1 UCIdus eLi1am lucem dans Omn1bus. CCe mundum, duo oculı inN-
1ixi SUnt ın QO Eva Iuit OCUIluSs Sinister CadeCUS, dexier nitidissimus
arıa In OCulo, Qquiı obscuratus @SL, universus mMundus caliıgavıf!>,“Eva ist die Urheberin des Verderbens der TIDSUunde S10
tel, verlor das Augenlicht, also eine INr innere Vollkommen-
heit, und Urc ihren Falli LrUG S1C zu Verderben des (Ge-
schlechtes Del Im Gegensatz ihr verliert Marıa den
getirübien anz des uges NIC und ZW äal bewahrt S1©
jenen anz, der der ac der VOINl Eva verbreiteten un
enigegensteht. Si©e bleibt nıthın verschont VO FDUDEe und
wird dadurch das eil der Welt

Och eınen weiteren Fortschri ın der Erkenntnis der
eInNNel der Gebenedeiten verdanken WIr dem groBßen „cehrer
der syrischen Kirche Die Überlieferung verirat den Satz,daßB niemand, der mit der TDSUNde gewesSell,SCINem Jyanzen £DCN alle, auch die germagsten Sünden INe1-
den könne. Diesen Satz tellte Augustin Julian aui1is
und Derief sich aliur auft Gregor VON Nazianz:

„Illud Cogniftum habeamus, quod Omnı Vvitio Carere, vVere No-
MUnNıS modulum excedit, SONUSQqUE Dei est Derdite utem ef
incurabiliter aedro{fare, DNravdge i adversariae i1LLius nafiurae est,
aue CcOTUM, qui aD aiflantur. At VerO post peccatlum a mel10-
TCeM entem redire, hominum % VeTre proborum e{ qul
Classe sint, quae salutem CONSequiiur. am etsi pulvis hic iIMpro-bitatis aliquid frahit dC terrenum hoc tabernaculum mentiem

tendentem aut Cerie ad 10C reatlam, ut SUFrSUm ijendat, de-
primif; at 1mMago amen 1Imum repurget soclalı 1UGg0 cConiunctam
Carnem rationis pennis sublevatam iın Sublimi Colloce Melius QqulL-dem nobiscum agereiur, S1 NC huliusmodi purgatione OPUS habere-
INUS NeC OmMNInNO urgatı TuiSsSsemus, integra videlicet que incolumi
nobis manente dignitate illa, ad qQqU am et1iam Der hNuiusce Vvilae disci-

eXcıidissemus17.“
plinam Properamus; LEC DEr aiNnarum peccali gustium d vitae l11Qqn0

Wer immer unter der Erbsünd geschmachtet, in dem
15 a  Ebd D  3929

Contra Iul 19. 5 » 44! 815(Oratio XVI 111 Patrem acentiem J9I, 954
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WO die HÖöse Begierlichkeit. ren Nachstellungen untier-
jegen alle derart, daß Menschenmaß übersteigt, hne
alle und ede un Ssein. Dies kommt 1Ur Gott Von
den Enaeln ı1 Gregor nıcht redgdgen

In der Tat TaBt der augustiinische Satz IUr das rgebnis.mehrerer überlieferter Lehren ZUSammen a) Da alle aduft
natürliche Weise VOonNn dam Abstammenden dem eSsSCc
nach der FrDsunde unterliegen, gıbt 0S keine Rechtfertigungals Urc 1ilgung der Stammsünde ur regenerationedetur a quod generatione Lraxerunt. WOo immer einmal
die 1DSUNnNde innewohnte, bleibnt hne jede Ausnahme die
DÖSC Lust, und damıt O1g au TÜr die Heiligsten die Un-
möglichkeit, während des ganzen Lebens alle aBlıchen Sün-
den meiden. Ein Evangelist Johanne  S und 21n
Jakobus rutfen dUuSs, W1C das 16 Konzıl! VON Karthago (418;Kan hervorhebt SI d1iXerimus, qula Deccatum NOn
nabemus, 11L0S IDSOS SCdUCIMUS, veritas In nobis NON ost  e
(1 10 1, Ö}; „n multis enım offendimus omnes“‘ (lac 3,Wie Christus allein (de jure) VON der rDSUunNde Ire1-
1e. auch allein (gleichfalls de jure) VON pbersönlicherSünde In emselben Maße, WIC die ersönliche un
ausgeschlossen WIird, muß Treiner VOnNnN der ITDSunde
NOomMMen werden. Weil be1l TISTIUS SeINE jungiräuliche Emp-TangnIıs die rDSunde de Ure ausschloßB, konnte seiner Ne1l-
ligsten Person auch NIC" die geringste persönliche un:
nhatften Nun stellt Ephräm hinsichtlich der tatsächlichen
Freiheit VON jeder, auch der geringsten un und in eZUGauf gänzhiche Makellosigkeit -Maria auft C1ne uTtfe mıt (CChräi=
STUS In SeINenNn Carmina Nisibena äBt CT die Kirche VON N1i-
SIbis also sprechen:

„Revera quidem Iu | Domine ef er iua sol1 estis, qui OoOmnmnı
Darie OMNINO pulchri estis ; NO eN1m in te, Domine, es est,

NEeC ulla 1n re tua macula Infantes autem mel duabus his pul-chritudinibus mMiınıme similes Sun Zu dieser Stelle bemerkt der
die Erforschung der syrischen Kırchenväter verdiente Wie-

derentdecker und Herausgeber: „Probatione V1X eget EphraemumHOC 10C0 Virgini immunitatem 10 solum ab ac{tuall, sed eillam
originali peccafto trıbuere. Adscribit CM @1 alem sancftitatem,

Cu  3 solo Christo participat, QuUague reliquı homines
Careni. Alias em Ephraem SCIHIDECF primum locum CONCedi 11-
Tantibus, qui pOost baptismum SINe peccato actualı vita decesse-
runf, eOSque anctos honore et digniıtate contendit.

Bickell a. 42
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SL1 CrgO de actual;ı tantum DeCCaTlo ageretfur, Maria Irgo OM sola
praeier Christum hac immunitate gauderet, sed in eundem Cu  3
infantibus pOstT baptismum mMOrtiuls ordinem releganda eSscC Ha-
Demus ergo hic Der 1teratam OMnNnIS peccali negationem, Der COIM-

paratiıonem CU:  3 anhamartesia Christi e per oppositfionem Confira
al10s homines Tecium testimonium phraemi de Concepiu
immaculato Marılae, PTO qQuoO adhuc plura magis indirecta apud
eundem inveniuntur1?.“‘

Wir ireien der 1er geäuberten Ansicht des gefelerten.
Orientalisten VONN einem offenen Bekenntnisse des
Dogmas bDel Ephräm bei Darüber annn aut alle Fälle
kein Zweifel UDr1g Dielben, daß dem Dänger selbst ine
ausdrückliche Erkenninis des Gnadenvorzugs vorschwehbte.
AuBßBerdem mußte abDer diese Zusammenstellung ml TISTIUS
hinsichtlich der tatsächlichen reinel VON RT un die
Erkenntnis des Privilegs auch bet andern mächtig iördern,
weil, W1C soeben Detiont wurde, auf run der Uffenbarung
hei \eldung jeder persönlichen un während des
Lebens auf immunität auch VON der TDSUunNde schlieBen
Wäar Maria vernichtet der e1i1tLe 1iNres götilichen Sohnes
das Werk Satans, der Urc Eva dam und alle SCeINEC Nach-
kommen iNs Erbverderben IUrzie ist S12 Gegnerin und
Besiegerin Satans als rNeDers de: Erbverderbens „Heva
ol 19ssam Oderun ilucque Adamum praecipitarunit,
al Maria e1 regius infans SsSPeS.e opposuerunik delapsi oXIira-
xerunt C abysso Der NOC occultum mysterium, quod
patefactum Ädamum vivilicavıt20o.“ Die Janze 1e ZUr rein-
sien ungfrai spricht AduSs einem Gebet Eohräms, AUS dem
WIr das hierhian DezÜügliche entnehmen

‚Domina iNned sSanciıssıma Dei Gen1itrix e1 gratia plena, Mater
Dei benedictissima, tota DUrd, iofa immaculata, LiO1ia illıbata,
iota tola totaimpolluta, irreprehensibilis, incorrupta,
1Irgo anıma pl COrDOTe el mente, naiurae cComm gloria,

vestiis immaculata elus, qul induit ucem sicut vestimentum,
vellus Gedeonis TOTE madens, liıber divina INaNu scr1iptus, Her

quem Adamı chirographum SCISSUM esT, DParadisus sanctissı-
INUS in Eden, lgnum Vviviticum pulcherrimum 2  E  m

Ebd
C Lamy 524

Oratio in Deiparam. Opp (iraece p Lat ( Romae 1732—1746)1891 528—530 Fs SE1 uns erlaubt, schon hier auf den Del Ephrämvorkommenden Ausdruck „VIirgo anıma ei COrpore ei mente  e Hin-
ZUW  n, weıi er uNSs später Dei der Lösung Frage ın der
abessinischen Literatur eine Handhabe hieten kann.
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Maria e1in Eden, duls ihr tirömt der uit des ara-
dieses, die ‚Zither des Geistes“ erschöp sich ın der Häu-
fung der 1te tür die unentweiht: Reinheit De1 ihrem Ur-

Urc götiliches Eingreiien VO Taue der na
durchtränkt, zerreißt S1C ams Schu  T1e

Bel dieser entschiedenen Beionung der gänzlichen
Sündelosigkeit Marias muß auftf den ersien Augenblicküberraschen, daß Ephräm 9723 der ren Gotfesgebärerin£1Ne Keinigung VOnN Sinden anzunehmen scheint

„Margarita immundis ost anımantibu  D  Z  « quomiam ei T1ISTEUS
naiura SOFrd1ıDus Obnoxia us est, quad purgationibus Der V1S1-

tatıonem Dei indigebat. VUuemadmodum utem iulqur unıversa
plorat, S1C efiam Deus; e1 S1ICU oCcculta illuminat, ita GQUOQUE
Christus recondita nJaliurae purgat. 1deo Virginem DurificaVvit, el
S1C us est, ut ostendereft, ub1 T1SIUS esT, 1D1 purlifaiem
operarı. Mundavit ea iın Sancto Praepäarans. Spirifu, e1 SIC 1psum
purilficatus Concepit utlerus. undavı C4  = in cCastitate, 1deoque
Nalius virginem 1psam reilquit. Cognoscebat Concepfionem, al
VIT1 CONGTESSUM el Consuetudinem 1gnorabat; intelligebat aguidem
absconditum pondus, sed Pravam cCorruptielam Cupidifatis experia
NOn esT, Oomniaque ad pudicitiam Concurrebant memDra, propril
impetfus oblita Etenim ad OFrLum SO11S Cuncia redduntur splendida;
S] foris splendens sol illuminat Oomnla, qulid faciet ıIn domo LO  IU
tens S1 Daulum Christus de CoO210 illuminans ad pletatem
mutfavit, fecCIique 1upo OVEeNl, DersecCutore apostolum,
quan({i{o magıis 1NEUS ın Maria Cu  ] esseli divinum YVerbum, 1DSam
omn. Corruptione que mutatione H  am tecit Dro arrhabone
tidem accepit puellae ef NO  on am  S propendens orat grafia; sed
dum 1ure oOPLimo incorruptionis ViIm 1llı praebet, fide: natfuram ad-
duxit, el anc apprehendens gratia nNon amplius ESSO Corruptibilem
sivit : S1Di 1psam adlunxit, S1CH reX VvVas privatı alıcCulus
hominis proprium s1bi aciens. que ita acia @ST arıa ;9(0)8| 1a
mulier, sed VIrgo er gratiam; S1ICU cibu  S  <& iumentorum Feglus eifli-
ceretur, S1 rTCeX E1IUS parficeps Tieret on dico iımmortalem
ıllam Iulsse : sed ab appetitu HON esT, gratiae V1 splendida
facta est Rubiginem natiura habebat Terro adhaerentem, sod Gräa-

A3  Ntia mundavil, splendidam re 1deoque Conservavıt
Zur richtigen Würdigung dieser Ausführungen mMÖgezuvörderst gestaitet semn, auft einen andern Text hinzuweilsen,

Ephräm ebentfalls VON einer Reinigung De! Maria pricht,1eselbDe aber 1Im Sinne einer nöheren eiligung erklärt „Ce-terum Iumen OCUulo recepium SuUa um praesentia tergıt 21

D  B Val UÜpp Giraece ei Lat. I1 270
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ililustrat eiuSsque pulchritudinem venustatem Droprio ful-
YJOTEC exaugel el ornat Marıa oculus fult, Iux habitavıt in Ila
SUOMQUE Numine IPSIUS mentem extersit, purificavit phantasıam,
cogltationes mundavıt eTi defaecavıt virginitatem23." dieser
Stelle annn Reinigung gäal NIC Wegnahme eiıner egreits C1N-
getireienen edeuien i)Das ewilige 1C reinigt seıne
Wohnung V71C der Strahl das durchleuchtete Auge reinigt.
Der Strahl entiern doch NIC etwaige Flecken Adus dem
Auge, sondern hebt die Schönheit des uges, äßt S1C mehr
hervort  3  f  eien, und Tklärt ja der Dichter auch selbst die
eINIGUNG. In demselben NSETrMO vergleicht CT Marıa mit
einem AÄuge, das in Nıe getrübtem (Gılanze euchte ‚„Ecce
MUNdum, duo ocul infix1ı Sunt in Eva ul OCUulus Sinister
CaeCUSsS, dexter nitidissiımus Maria?2*.“ Dächte der Sänger
REeINIGUNG VON ereıits anhaitender unde, WÜrde dUus
uUNsSerm XI auch ine solche VonNn Degangenen Sünden fol-
genl; denn ©1 ja, inre Gedanken sSe1ien gereinigt worden.
Nun vergleicht aber 1im ingang dieses Sermo Ephräm d1ie
Gottesmutter mıt der In Paradiesesunschuld strahlenden Eva,
annn deshalb unmöglıch persönlicnhe Sünden hei der Hım-
melsmutter denken

amrı en WITF TUr d1ie LÖSUNGg der duUus dem vorletzien,
uUnNs hler beschäftigenden CxXie sıch erhebenden Schwierig-
koeit 21n wichtiges Moment Reinigung edeutet Del
Ephräm IC nofwendig Tilgung e1iner hereits vorhandenen
Sünde:; kenn  4  W eine Keinigung 1M Sinne einer Vermehrung
der na Nun wird siıch gleich das edenken geltend
chen, an UNSeTeT Steile lasse der Vergieich mit der MEINIGUNG
auli eine solch abgeschwächte Hedeuiung des Wortes Rei-
NIGUNG NIC es bleibt beacnhten, dab der Nachdruck
ganz und qgar auf dem Nachweils ruht, alle CeIinhNel stamme
VOIm TISIUS er Vergleich zwingt abDer keineswegs ZUF
AÄnnahme einer Reinigung selben Sinne DeL der ottes-
mutter und bel DPaulus le unNnserer Stelle angeführien
Wirkungen der Reinigung bDe1 Marıa besagen Festigung ın der
NnNade, Fernhaltung der bösen Lust Die Öglic  el des Fal-
les wird ausgeschlossen. Alle  s  Q& Dezielt eine eINIguUNg, welche
dem INIrı des IS WwWe Durchaus MC erwidert ina  m
Es el „Rubiginem natiura habebat erro adhaerentem,
sed gratia mundavit.“ Der Sündenrost der atur Ma-
Mas bereits ewl spricht der Satz VON einem bereits
anhaftende Sündenrost; aber auf W OsSSeNMN Naitur beziehen

D Opp SUr er Kal: 11 208 Ebd 209
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sich diese Worte ”r Etwa aut die atiur Marıas? Mıiıt nıchten
Hier haben WIr das Endergebnis der ganzen Ausführung.
ingangs des angelührten Jextes Sagl Ephräm, ( hristus
stamme VON der mıiıt Sünden beschmu  en aliur aD WI1C die
erie VO  S unreinen J1ieren. TISIUS kam 1n die Welt,
diese atur reinigen. Die mıt dem Sündenrost beschmuitizte
Aaliur ist die gefallene Adamsnatur 1 allgemeinen, nıcht
die aiur arıens.

VvVo aru.
Von grober Bedeutung IUr die syrische Kırche erwıesen

sich die £dichte des Von arug (T 521} da MNan dUus
ihnen oinen 'Teıl des 1Z1IUMS entnahm?2°. Jakob können
WIr mıt voliem Rechte al Zeugen TUr die e1innel der (jottes-
Trau VO  — der TDSuUuNde anruten (jerade inm, der „„eıine in
sich gekehrte Aiur CWESEN, welche den Frieden und die
Ruhe l1ebte und in IirOoMmMer Beirachtung inre Freude iand“
(Bardenhewer, @SC der alikirchl! 31 413), konnte Sıch
die erhabene Schönheit Marıas erschlıeben, und der Uln
Stan daß OT Monophysıi Wäl, erweisti, daß alle yrer,
wenngleich HUrec christologische Kämpfe gespaltien, sıch In
der Verehrung der Makellosigkeit AMarias 211s ühlten

„Quod S1 altera Drae illa accepia uisset, hanc DOTLUS elegissei;
enım Dominus aCcc1pit Cu s1it 1USTUS eT reCIus, s1

yua macula aut defectus In Hu anıma ulsset, alıam nmairem
€s1b1i quaesivisset labe expertem*®,

23 Ässemanı bemerkt: er hoc sermone [gemeint sind (10e-
dichie akobs] esumuntur ijere OMI S hymni, Qui SUD mMeiro
1acobitico ad prımum nNOCIUrNUmM 1n O111C10 eri1alı AMaroniıtarum
leguntur” B Or 310) Dieser Umstand verleiht den Z2UG-nissen galız besondere Wichtigkeit, da OT den Schluß erlaubt, der
auch durch die Orm der edichie gestiutzt wird, daß inr Inhalt
längst Gemeingut des Volkes geworden Wäar. — Wenn auch nit Bar-
ennewer, Gesch der altkirchl. IT 412 T wohl angenomMinenNwerden mulb, daß o Monophysi War und 05 bis E: seinem
ode Dblieb, 1äßt sich doch mit Lebon schr wohl verieidigen,dal}; 1Ur dem sSogenannien Monophysitismus Voer  Daliıs anhnıng,er Richtung, die mi1t Sever VonNn Antiochien das hal-
cedon jestigelegie EV  u X  > (MUOEOLW verwari, aber 11 T1SIUS OVO
OVUOLAC Dekannte (vgl Lebon, Le Monophysisme Severien | Lou-vaın HA() i1.) deshalb kann nicht eiwa aut ITun des über-  T
triekbenen Begriffes der Gottesmutterschait Del den Eutfy CAH-48-
N“ern e1n Einwand die Beweiskraift des Zeugnisses Jakobsfür die Unbefleckie Empfängnis AMarias erhoben wer  en. Das
hier VO o Gesagte gult auch VOIlL einem ansehnlichen eil der
Monophysiten überhaupt. Wir gedenken ın einer wellileren Ab-
handlung auft diesen Punkt näher einzugehenWir ziıtleren  < nach der lateinischen Übersetzung von Abbe-
100S en Anm 10), und ZWAäar ers und eiie Carmen de
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Marıa wird sodann mit iıhrem göttllichen ne INC11-

geste als Besiegerm des Satans, hlangenzertreterin; S1C
vernichtet den Schu  rMe 1mM Gegensatz Eva, die inn
urc ssen VO Baume unterschrieben.

.„„LOCOo serpentis antiqui SUrreXı_ Gabriel ad loquendum, ef DIO
Eva ingressa oST arıa eXCIpIeNS. HPro mendace, Qqu]
obiecta tentatione moriem induxit, VeraxX surrexift, ut allato nuntio
vitam praedicaret ; et PrÖ matfre, quae subscribendo debitum CoMN-
traxit inter arbores, fılia Oomnı1a amı patrıs SUul debita solvit?7.“

Der Gegensatz bvVva erheischt nier, daß Marıa N1IC VO
Baume aBß, sondern gänzlıch Aaut seiten ihres Nes als
siegreiche Wiıdersacherin Satans SC1IN Werk: vernichtet { )}Es-
halb ebt Marıa dem unter den Bäumen entblöBßten amm-
vater das Ql seiner Bedeckung: „Filia, ((UdEC texult STO -
lam gloriae, QU am parenti SUOÖO inier arbores 1Ignomını1ae Dn
dato ın vestem offerret?28.“ Unmititelbar vorher ©1 ‚„„‚Puella
vetulae prolieckae porrigens, ut ruimna, U aM de-
truserat Ca SCerpeNs, 1psam erigeret??.” Marıa igl nNn1ıcC C111
Falle vas und ward NIC en Darum VermadY Marla
als CUC Eva den Schuldbrief der Stammutter vernichten.
„Heva altera vıftam parıens inter mortales, UEEe chirographum
Hevace matrıs SU A laceravıt atqu dissolvit?9.“‘

Die reinste ungfirau ortritt atan das aup „Inter Ta
eT inferos duo sedeban locuti Sunft, auscultarunft, o{

irae oObnox1ios reconciliatos effecerunt DPuella eft angelus sıb!
MUTLO obviaverunt et negotium versant, donec aboleverint
contentionem Dominı amı Perturbator MaQgNUS, qui uncC

ecerat inter arbores, 1am 1pse conculcatur eT amnıno
devincitur, actaque ost reconciliatio31.“‘

Die vollständige Bezwingerin Satans als des Urhebers der
TDSC STCe außBerhalb des sündigen Geschlechtes als
sSCINEC Sachwalterin, Fürbitterin VOTI Goit und die Ver-
söhnung herbei SIe, die Unschuldige, SCH  lie5ßt tür die Schul-
igen den Friedensbund »>?  1rg0O pura el angelus igneus In1ıca-
biliter pacis tractaitum terricolas inter eT caelites ineunt. Hınc

inter mulieres, 111C exercıtuum dux foedus de COIL-

V arıa V 191 223 An anderer Stelle WIr die Reinheift.
Marias erhoben, daß sS1e NIC mehr übertroffen werden annn
51 uisset alıa purior ei mansuetlior, iın illa habitasseft, hanc VerO
reliquisset, quin habitaret ın e ei S1 uisset anıma Huius anıma
splendidior ei sanctior, anc utique elegisset ei am dimisisset. ‘“
V, 118 215

27 EDd 270 229 Ebd 4Q 207
Ebd V, 207 Ebd 207

31 Ebd V, 260—264 229
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ciliatione totius mundi pepigerunt??,“ Wenn mithin ff
©1 Marıa bezahle die Schuld AÄdams, hnebe das Verwer-
gsurtel auf, rschöp siıch der Inn dieser Lobprei-
Sungen keineswegs dadurch, daß S1C de Welt den Erlöser
chenkte Neıin, überall legt der Gedanke zugrunde, daß SIO,
die VON Schuld N1ıe Befleckte, die Nie2 untier Satans ErDZWINg-herrschaft Geratene, TUr das unierjochte, scChu  heladene Men-
schengeschlecht CInNIrı Ein iıhr innewohnender Vorzug, ihre
NSCHUu UG die Adams ‚„Benedictissima mulierum,
per (JU am terrae maledictio eradicata IULL, Doleta inde ab

sententia condemnatoria. asta, pudica, el sanctitate
nımoda Ornata, DTO CUIUS eNCOMIO praedicando plane deficit

meum?33.““
Maria ward zurückversetzt in jenen an der Daradieses-

unschuld, die dam und Eva VOI der un Deglückte:‚Porro Filius Hominis, quUamqgu am sententiae minime subiacens
Deus Cu  z iilia nNominis in uUNGUum eXivit; quamobrem
sanctissımam inier illustres e1 beatissimam virginem Durifafe nlıten-
fem pPeIr Spiritum sanctificavit, CaMdUue effecit, inundam ei
benedictam, eral 1DSsa Heva, antequam 02  3 SCEDCHS eSSEC allo-
CUTUS ; m tribuit illı pulchritudinem priorem, qualiıs
mMairı Q1uSs commpetebat, Cu  3 necdum arbore mortilera mandı-
cCasset. Itaque Spiritus superveniens am ifecit SICH Hevam pri0-
L4 JUUuUM haec Consilio serpentis eiusque V2rDO 0dioso
nondum praebuerat; iın illam gradu CONSIIIULE, in JUuO, ante-

D  veranft, dam et Heva reponebantur, et LUNC iın am 11-
lLapsus ostö4.““ „Puritate Adamo competfebat, arıa
QUOQUE potita est Der Spiritum supervenientem, 1psa sine
mMofu ConcCupiscentiae peperit Pertigit Maria ad hunc partum
Durissimum, qula Spiritus c sanctificaverat, ut 1T ipsam Filius
Deli illaberetur: COTDUS C1US sanctificavit eamque CONCUPI-
scentija iecit experiem, S1CUT erat leva ViIrgoO, antequam CONCUPIL-
scentiae foret obnoxia®ß>.““

Man annn ohl kaum einen bündigeren Ausdruck TÜr die
Treiınel Marias Von der TDmMmaKe erwarten: die Hımmels-
mutter mıt jener einnNer geziert WI1e dam und Eva VOT
der ünde; S1C ist Trel Von der bösen Begierlichkeit, geradesoWI1IC die Stammeltern VOT dem alle. Der Gedanke der
Eva T1 unNns in voller arhneı enigegen.Und doch cheimnt der Gedankengang Jakobs einen Ein-
wurtf zu Dergen, der, berechtigt, diese Zeugnisse TUr die

Ebd V. 258 229 Ebd 35—38 207Ebd 397— 407 241 50 Ebd V, 416 429— 431 243



ran Sal ueller170

Unbefleckte Empfängnis nıcC ZUurTr aller rait berauben,
dern geradezu dıe efleckung der Gottesmufter mıit der Erb-

herausstellen würde In den Ausführungen uUunNSeres
derholten alen der Gedanke VOT

Dängers OmMm WIe
Hel der Herabkunfit des (jeistes

von der Reinigung Marıas
ZUr Überschatiung und Bewirkung de Menschwerdung

„Peccatum, quod ad Adamum ingressum era Der concupiscen-
superveniens in am illugd

tıae mo giecit Spir1itus Sanciu
additamentum, quod effecerat erpens, ot inclinationem Dravamı in

sanctitafe el innocent!36  -
DrorSus abolevift, eamque replevit

ut solveret sontentiiam„SpIr1Ifus Sancius venit ad Marıam,
primam evae e1 amı psam SancC tificavit, purificaVvit, benedic-

iam inter mulieres effecıit atq d maledictione eT doloriDus Hevae
„Mairem SUamMl per Spirifum SancC-

matrıs SUae liberavit®7.”
LuUum Durificavll, Qgui 1iaL’uUS in e 1psa erat dAS-

contaminaium ore quodSUMpTUruS SiNe peCcCcalo.
WUXLXGIG (anıma informaiumaaı induit, per Spirifum Sancium VIr-

ginem mundavit eT TuUnNcC illapsus est 1 ecam®3.“
Bewirkt aber der (121S  L diese Reinigung erst 11 Augen-

ann annn die Frel-blicke der Menschwerdung des Wortes,
heit VON der Erbsünde TUr 1 (jottesgebärerin nNiC mehr

einmal die Beileckung e1n,in Frage kommen Denn ira
ste Reinigung ınd Heiligungvermdi auch 12 vollkomme

NIC menr die n1ıe weihte Unschuld verleihen.
VO Tragweite des EinwandesJedoch genügt eS, d!

möglichkeit oiner der-
erwäagen, sich VOIN der völligen Un
artigen Auitassung der Reinigung Mar1as WDE den Hl
C1S Hei der Überschatiung berzeugen. In der Tat! Was

Wirkung der Herabkunitwürde e1ine SOLIC Auifassung der
des HI (Geistes aul die ungirau edeutenr Nichts mehr ınd

Marıa HIS ZUT Herabkunit desnıchts weniger als dies, daß
der Menschwerdung 1ın der ErD-Geistes und der Bewirkung

sinde 1e Nun besingt Jako die Heiligkeit der ungirau
Reinheit hne jegliche Makel,

Von frühester Jugend auf, inre
eben S1C seiner Mut-die geradezı den Sohn WOGg,

tier erwählen, ihn in inren Schoß herabzog; da muBßte
doch die vollkommenste Reıinheit der Überschatiung des H!}

Geistes vorangehen.
„ 51 ulsset alıa purior e1 mansuetlor, 1 illa habitasselt, hanc

in e ei S1 1ussel anıma anımareliquisset, quin habitare
huil splendidior eT sanctior, ancC ufique elegisset et am dimi1-

Ebd 431 424 245 Ebd V, 274 2239
Ebd V, 1—38 239
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sisset 9 C um hanc SCrUuftatius essel, in invenit humilitatem
sanctitaiem, affectusaque ef anımam Deli COr
mundum, Cunctias denique Cogitationes perfectissimas. Propterea
itaque elegıit anc perfectissiımam 1 virfute ode ornatam

eICAHAWIE das Siegel der Jungfräulichkeit Nıc verleiz wurde.
1C VO  z ersien Augenblick ihres Daseins iıhre Hei-

lıgkeit unversehrt „Decore etorta tiam in natura U aM in
voluntate, NC minimum ocdata desideriis inhonestis, aDn 1pDSa
Sua infantıa in reci.iudıne SINe abe persülil, immaculata
ın V1a absque ullo delicto ambulavit Natura servata Cu
studio Virtutum, Signa virginalia ın COTDOTE el sanctimonla
in anıma QIUS u exstiterunt4®.“‘ uch der Vergleich mıiıt
Johannes dem JTäufer, 1as, Melchisedech, die schon
Mutltterleibe VON der Erbsünde gereinigt wurden, CeW2IS
schlagend, daß der Gedanke einer KEeINIGUNG VON der Erb-
sünde erst bei der Herabkunft des HI Geistes ZUT Überschat-
IuUnNg uUNSerm Dichter völlig ternlag 1e diese genanntien
bevorzugten Diener Gottes würden Ja in DeZUGg aut den Zeıt-
pun der eiligung die Gotitesmutter weiıt übertreifen

ber VON welcher Keinigung spricht denn der DSänger da,
er mit olchem Nachdruck beiont, Maria SC1 VOT dem

Herabsteigen des Nes in ihren Schoß urc den 215
gereinigt und geheiligt worden”?

Abbeloos schlägt Oolgende LÖösSung VOT: „JIpsa Maria] 1am
PUräa e1 sancia, purificata el Sanciıilıcata dicitur b amphorem
charısmatum divinorum CONCesSSIONEM, deinde ob aDOlıLLONEM
otalem Dravae Concupiscentiae, qQuae alıoquin ın 1DSsa nulla-
tenus UNGLAM E1ITeCIUS DOLULL, denique OD do-
natıonem mirabilis roecunditatis, (ua Virgo Filum conciperetaet pareret

Wir eugnen NıIC daß diese Auffassung auft den ersten
IC Uurc Aussprüche 1mM ONLexXxie nahegelegt scheint, glau-ben aDer, daß diese Erklärung ZUr Beseitigung der chwier1g-keit NıC genügt Die ereıts vorhın mitgeteilten Verse:
„Peccatum, Qquod ad AÄAdamum ingressum erat Der CONCUPISCEN-tiae MOLUS, Q1ecıt Diritus Sanctus supervenıens in Call;

additamentum quod eiiecerat SCrpeNSs, el inclinationem
DTaV am in DTOTSUS abolevit, CeaMque replevi sanctitate el
innocentia“, schlieBßen ihrem nächstliegenden inne die
TrDSunde selbst als ÜÖbjekt der REINIGUNG Yyanz gewl1 mıt
2in em bezielt die Rein1gung zunächst das, W das der

Ebd V, 119—126 215 Ebd V 145— 149 DL4A1 Ebd.
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Heiligkeit VOT em entgegensieht. Das ist aDer wiederum
die un selbst Der 21S5 reinmigt Marıa und erfüllt S1C
m1t Heiligkeit. andelte sich also WIrKiIIC 1nNe Rel-
NIOUNG orsti 1 Augenblicke der Menschwerdung, annn könnte
in Gegner der Unbefleckten Empfängnis die Wo  rie ohl
natiurlicher aul eine Reinigung VOI der rDSUunde selbst AUS-

dehnen Da 1Un die Gedankengänge Jakobs, WI1e ben dar-
wurde, C1nNe Beireiung VON der TDSUNde SC ersi Del

der Herabkunit des Hl (jeistes klar ausschlieben, WIr
doch auch eınen klaffenden Widerspruc in seiner re
und ZU seiner ganzen ichtung NiC annehmen dürien,
JÄäBt sich die Forderung NIC zurückweisen, einmal ach-
zusehen, ob die Voraussetzung der ganzehn Schwierigkeit
Kecht besteht

Hat WITrKLIC 01Ne Keinigung VON einem vorhan-
denen Übel, Sel auch AUr die HÖSse Bust: orst im ugen-
IC der Herabkunit des H! (Geistes 1mM Sinne ” der geht
seine wahre Absicht IUr ahın, die Reinigung und Heiligung
1N innere Beziehung ZUr Herabkunit des Geistes Del der
Menschwerdung bringen, indem zugleıich unier Reini-
QUNG Fernhaltung einer und rhöhung der Heiligkeit
Verstie

Das etztere trifit offensic  lıch Jakob ortfabt die Uber-
schatiung uUurc den HI1 Q1s als SC  u als Arönung
gleichsam e1ines langen, groBangelegien und höchstzielenden
Werkes des Heiligmachers in Marıa soIL ihrer mpfängnis
bIS ZUr Wohnungnahme des Ewigen Ortes in ihrem Schobe
Das heiligste Fleisch Christ: sollte VOI einer Leib und Soeole
makKellos reinen ungirau stammen Deshalb gng der Woh-
nungnahme des nNnes CS eine jede ausschließende
Reinigung VOTaus Daraut 1eg der Nachdruck Wie sodann
Ephräm eine Reinigung kennt NIC im Sinne Von Tüilgung
einer bereits vorhandenen aKel, sondern bei Marıa in der
Bedeutung VON Fernhaltung der Beileckung und höherer
Heiligung, auch hier VON arıg Die Keiniaung
Marias begann bei ihrer mpfängnis uUurc Bewahrung VOT
der der Adamskinder samt der DOSCeN Begierlichkeit
und tfand ihren krönenden Abschluß5 In der rhöhung des
Gnadenstandes bei der Herabkunft des Heiligmachers ZUur Be-
wirkung der Menschwerdung.

Gleich ach dem Sündenfalle Degann das göttIC Werk.
on 1m Paradiese wurden dam und Eva Vorbildern

und seiner heiligsten utter „Hevam virginem sancte
genur Adam, CaAM—qUE appellavıt nomine matris vitae, ıfa
typıce significans Maria DEr partum Iterum mundo V1-
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tam ESSC ormnuram, illamque el1am in virginitate SU Ea 1uUum
Deli parıturam*?, “* Vor der Ankunft des ngels, also.. vor der
Herabkunft des (Jeistes ZUr Überschattung Wäar Maria
geheiligt, und LUr ihrer bereits vorhandenen aliseitigenHeiligkeit konnte S1Ce des 0S des Himmelsboten teilhaftigwerden: „„NisI virtute omnigena ornatia iulsset, NeqUaAQUAMDOoTfulsset MUTIUO Cu aDrıele conversarı1s Der
HI eI1s hat dUus der Seele Marias die un verbannt, 1N-em OT ihr keinen Zutritt gewährte In ReinigungswerkDegann 1m ersten Augenblick des Daseins. Nur men
sich die Orie bewahrheiten „Quamobrem sanctissımam
inter ilustres el beatissiımam virginem purıtate nıtentem perSpiritum sanctificavit, Camque m effecit. [also die SCHON
vollkommen eine eriährt Ooch Cine einigung], mundam
e benedictam, sSicut erat 1psa Heva, antequam Qa  z SCTIPECNSSSC allocutus; m rnbuit 1Ilı pulchritudinem priorem, IUd-s matrı Q1USs Compeftebat, CUu necdum arbore mortiiera
manducasset44 ““

Zuvörderst kann die Reinigung der schon vorher ein-
heit Strahlenden NıC egnahme einer och anhaiftenden

edeuten, sondern konnte LUr in e1iner Vermehrungder Heiligkeit esiehen, die 1Im Augenblick der Herabkunftdes Geistes SeIn Gnadenwerk ZUF ereitung einer würdigenWohnung für den Eingeborenen des aters ron ätte,WIC schon vorhın bemerkt, die Erbsünde einmal Zutritt ZUF0212 Mariens gefunden, auch Gott die Daradieses-UnNsSCHu NIC wiederherstellen können. Endlich erwägemMan doch och einmal olgende AusführuMNGe„Cum INAQNUS ICX ad reglionem nNosiram procedere decrevisset,1n templo orbis purissimo, rou 1ipsum decebat, divertit, in SINU
m PUrOo, virginitate e1 Cogltationibus 1psa sanctitate plane di-gnis Ornato Decore refiferta tam iın naiura quam ın voluntate, NeCminimum ocdata desideriüis inhonestis, ab 1psa Sua nfantia in rec{il-iudine S1ine labe pers  1L, ei immaculata in V1a absque ullo delictoambulavit. Natura ervata CU)}  3 10 virfutum, signa virginaliaIn COrpore el sanctimonia in Q1uSsp exstit;z—run

Das Gesagte Dietet uns auch schon die Antwort auf denEinwurf, den INan dus dem Vergleich Marias mit jenen De-vorzugten Heiligen herleiten könnte, die ZWAäar schon iIm Mut-erleıbe VON der Ädamsschuld befreit wurden, immerhin

Ebd V, 243 Ebd 349— 454 245Ebd 397—402 241 AF Ebd V. 140—149 217
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Tür kurze 7eit iınier der Knechtschaift Satans seufzten: „Du-
riflicata fuerat SICUT praecları 1irı lohannes of lohannes alter,
1a5 ei Melchisedech*®.“

Vergleich bedeutet Nun och keineswegs Gleichstellung*?
DIie Gottesmutter konnte Ja füglich mıit diesen gew1 überaus
hochbegnadigtien jenern Goit insofern einer ganz DO-
vorzugien Klasse zusammenGgefaßt werden, als S1e alle als

erblickten 1m Gegensatz allenHeilige das 1C der Wel
übrigen Kindern ams ber annn steht doch zwischen
Marıa und diesen eiligen der Abstand der utiier
Gottes Von bloBen Dıenern (Gjottes Marıa ganz alleın
r An die p1ite iNres göttlichen als Besiegerin des
Satans, in ıNr allein wird darum die Paradiesesunschuld Gge-
priesen. 10 allein wird VOoOTr dem INr des eIs wa

Keinem eiligen wird sodann das zutell, daß OT Niıe
auch NUurtr die geringste Lä | un eg habe
Diesen VOorzug 21 mit T1ISIUS 1Ur seine gebenedeite
utier

„Neque enım exsurgit in IMOTUS ad cConcupiscentias inclinans;
aut COgitatio excitans volupfatem, aut conversatio Ppravo>s
saeculı O10S5 ; NON ar 1in 1Nanıs mundi amnOT , nNequUe puellarum
operibus Occupafur. Vidit igilur, quod Uu1lC Simi1liıs aut comparabilis
ın mundo nNnonl exsistereti, CamMque«e 1N matirem assumpsif, ut 1psa
lac purissımum sugeret Decore eierta tam in natiura quam

End V. 213 A
tempor1bus Ires conceptiones cele-4.7 „Orieniales abh antiquis

dicıtur o0annıs Baptisiae, quando Nnım1-brarunt, pri
7Zacharilae annuınCcCLanNs 1 dAC dicens LUuC 1)IU angelus apparul Ost NOs autem dies Concepit El11-iLmeas acharıa

sabeth UXGT R1US utique Zacharla marito) eTt occultabat InNelN-
S1DUS quinque, dicens ‚Ouia sIC eC1 mihr Dominus in diebus,

HocQquibus respexiti auyierre opprobrium inter homines.‘
iestum, quod Graeci conceptionem Baptistiae canft, apud
vocabulao honestiori, sod idem significante appellatur : NNunN-
ciatio Zacharıae Secunda, Conceptio Christi 1111 Dei in uiero
Virgins, quando Iu1t annunclata angelo, 21 dicente LuC. il
‚Ecce CONCIPIES HOC eNlam testum Lam yYris, quam rae-
C1S et Latinis vocatur Annunciat1i1o Deiparae: el ad
Martii celebratur ab Oomn1ıbus praeier Ärmenos, qui illud ad allam
diem recolun Tertia emum, de qua hic agıtur, Conceptio

atiını quidem appellant Conceptionem Vir-eiparae: Graecı VerO eTi aliı Orientales Concepfionem nnaeginis Marlae;
e{ CU:  3 addito, nnae Matris eiparae: id quod ecodem rec1dit

eiuplex en] distinguenda ost Conceptio: Activa scilicet
onalıs Deopassiva, quäe in momento consistit, quUO anıma i  ratı Asse-infunditur in COTrDUS 1am apfte ormatium

m. and, Kalendaria cecl NLV. Rom Dec. ( on-:-
cepfi0 Dei  ae H422
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In voluntfate, NeC minımum ocdata desideriis. inhonestis, a 1psa
SUa infantia iın rectitudine S1inNe abe perstitit, et immaculata in V1a
absque ullo delicto ambulavit+8,““ „EX quoO tempore bonum
malo discernere nOVIT, iın puritate cordis ef rectis Cogıtationibus
pers{ifif; NOn eilex1 d 1ustitia Jegis, e2 passıones V1iles ei
arnales COMMOVer: poiuerunt Porro qulia HuIus anımam adeo

e1 nıtiıdam ESSC videbat, In malıs MnınO mundata ha-
bitare voluıit : propierea quod Siımilis 1111 mulier HONn Comparuitungquam**,"*

Für die Freiheit VO  z jeglicher ÄäBlicher un Ze€uUgeN auch
die Orte, deren Tragweite aber YJanz Qgewi weiıter reicht
„Quod S1 altera prae Ila accepia {ulsset, anc pDOTiIUS ole-
qgisset; Nım Dominus accıpit pPerSsonas, CUu Sit IUSiUSRT recC{us, S1 (qJUa macula aut defectus in UHLS anıma Iu1lssel,alıam SIDI matrem quaesivisset abe expertem®*9,“Diese Freiheit stellt in Maria eınen Gnadenvorzug dar,während S1C In T1ISTIUS de 1Ure Desteht Aber S1C Ordertals Grundlage die reınelr VON der rbsünde, nach denWorten Augustins: ı»  FrOTECTO CCaiLum etiam mMalor 10 -cCissel, S] DAaArVus habuisset5>1“ eın Daiz, TÜr den die fen-
Darung EIntrı Das Unvermögen aucn der Gerechtfertig-ten, während des Yanzen Lebens hne rivileg alle ablıchenSünden meıden, Deruht ehen auft der onkupiszenz, dieals Olge der TDSunde In uns bleibt

Man wird 1NUun diesen Beweis einwenden, CInNe Be-Ireiung VON der Erbsünde und der hösen BegilerlichkeitSCI Urc die Sündenlosigkeit Marıas och NIC sichergestellt.Es Dleibe IM Sinne des Thomas D7 die AÄn-nahme einer allseitigen Bindung der bösen Begierlichkeit Deider Jungfrau und der völligen Austilgung erst bei der erah-un des Geistes ZUr Überschattung on ıthın lassesiıch die völlige Sündenlosigkeit der Gottesmutter auch beiInNtirn der Erbsünde und der hab
klären uellen Konkupiszenz OT -

Was zunächst den Unterschied zwiıischen Austilgung derbösen Beglerlichkeit und Bindung derselben anbelangt,nehmen WIr e1inen olchen d  » sıch U te1l-WE1Se Ausschaltung der MOTIUS CONCUpPISCENTiaE, eiwamateria sext1 praecepii, handelt In diesem ann Ja in
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andern Dingen W1C in eiuste des Stolzes, des Zornes das
ermögen die höhere ernun sichBegehrungsv

ber eine lseitige und unbedingie Bindung, W
S1Ce die Sündenlosigkeit Marılas erforderte, cheıint E1iner Autf-
hebung der Osen Lust gleichzukommen. In der Tat Worin
estand enn die völlige Auihebung der Osen Begierlich-
ko1il Z DE1 dam VOT der Sünde? 1C 1ın einer Verän-
derung des Begehrungsvermögens in sich. Kaum War Ja A 12
un begangen, und SCHON züngelte die Flamme der HÖösen
Lust in ach der gewöhnlichen Erklärung der I heo-

logen wurde vielmehr die Unterordnung des nıederen Sirebe-
vermögens untier die höhere ernun ewirkt uUurc einge-
goSSeN«e übernatürliche Habıitus, dıe ständige aıßerordentliche
Vorsehung Goties, Verweigerung des CONCUrSUS Z einem
Akt der Begierlichkeit onne Überwachu der höheren Ver-
unit und der icChiung der letizteren Muß3 mMan

nun nNıcC ZUT Erklärung der ailseitige ınd unbedingien
Bindung dieselben aktoren iın Tätigkeit treien lassen r

Nun ZUu H! Ihomas, der enen diesen Unterschied DE
der heillgsien ungirau auistellt. In dem ben erwähnten Ar-
1K der Summa Sagı der Lehrer Hinsichtlich der (Jo1ifes-
mufitier gebe Z7We1 Meinungen. IJ)or einen zufolge 1a m1a

eine vollständige Hinwegnahme der ungeordneien egierde
anzunehmen, WI1e hel dam VOT dem Sündenfalle, wäh-
rend die andere NUur e1ine Bindung annehme und orst De1 der
Empfängnis Christi! d1e völlige Beseitigung eintreien |asse
Der hl Lehrer welist die erstiere Meinung als unannehmbar
aD, da sıch die ra des Erlösungsverdiensies Ohristı NIn-
sichtlich dieser Beireiung VO der Osen Lust NIC habe D -
währen können. uch habe sıch Ä1e Te1INeElN, von dieser
Straife tür die un zuerst in T1SIUS offenbaren mNUusSsen

entscheidet sich der hl IThomas TUr die eiztere Ansıcht
Es braucht Nun hier NIC ausgeführt werden, daß 21
Gründe ach einmütigem Urteil der Gottesgelehrien sich als
nichtig erweisen.

Sowohl Ephräm WI1C VON arug tellen m11 Sol-
chem Nachdruck Marıa als V 1 Y neben die och sündenlose
Eva Nun hat uns Isaak VO Antiochıen gesl. 4.60),
21n mittelbarer Schüler Ephräms, 21n kostbares Zeugnis hın-
terlassen, das uns reC den tieien ınn dieser atsache
erschließt „Natura anımae, m Deus dam et UXOrl
e1US, ViIrgO eral, ef uC habitabat iın paradiso gloriae Eden
Heva autem prima, tLamquam meretrix desideraviıt peccatlum
o1 Oedavı gloriam anımae, Cu  3 aceret 0A  3 transgressorem
egis Heu meretricem, UE peI serpentem Ssuscepit
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Iraudulenili, deinmde secreto concepit culpam peperitque INOT-
tem eT peccatum®*.“

Die atiur VOT dem Sündentfal Wal VIrgO. 1rgo edeute
bei den Syrermn prägnan den Gnadenstand VOT dem Sünden-
tall He rTDSUunNde wıird dargeste als die Uurc den Samen
der chlange dUus Eva erzeugie Frucht Eva oit den
Schan  11 mereir1X, weil S1C mıiıt der chlange huhlend
dUusSs 1Nrem Samen die Giitirucht der un zeugie, 1 egen-
satz ihrem ustiande VOTI der Sünde, S1@ als VIrgo O1
cheint Die Bezeichnung Marıas als VIF’gO in 7Zusammenstei-
lung mt der VIrgO Eva VOI der Sünde, W1C S1@ mit Olchem
Nachdruck bel Ephräm und VOIN arug sich iindet,
stellt eın markantes Bekenntnis der Unbeileckten Empfängnms
dar

Maltung des Nestorius zZzu unNnsefet re

Als einen Bewels TUr die Festigkeit und ar der SUr-
schen KMirche in der rage der Freiheint Marıas VON der KrD-
sünde und ihrer unbedingten Sündenlosigkeilt dari nan auch
;ohl den WO  ätlgen Einfluß der syrischen Heimat aut die
Haltung des Gegners der uttergotieswürde ansehen
auch Nestorius Urc eugnung inNrer Muttergotteswürde die
Verehrung Marılas untergraben, verstiebe doch
die ahrheıt, wollte manl in ihm einen Hewußten Bekämp-
ter dieser Verehrung erblicken War OT SeINemM Lehrer Iheo-
dor VOI Mopsuestlia in der Bestreitung der wahren Einheit

53 B e Ke+4*L, AÄuSgew. Ged SUÜUtr Kirchenväter, 157 Es DE
dari wohl kaum e1nes Äd1inwelises darauf, daß iın Syrien Ale Vor-
ausseizung Ger Lehre der Unbe  leckten mpfängnI1s, nämliıch der
Glaube die rDSsunde, tiei eingewurzelt Wäar. uDe2r 1n dem
soeben vorgebrachien Zeugnisse pricht saa das anderwärts en
aus: FPHM dam Iug1fe am SOCI1am mallgn]ı, quae in principio
NOSs iın Eden ad peccandum nellexit Habıtatio paradısı Dura
erai culpa SICUT cclesia, sed una Cu  - Heva 1NIravı peccatum,
pedissequus R1USsS In paradıso glorila vestita eral e1 Adam ioveam
fecit  «4 ickell, Isaak Antiocheni OCTOFI1S Syrorum er
nıa Gieben 11 101) Y?O consiliatorem malitiae, qul 105
Omnıbus modis raudare conatiur! paradiso enım OFrLIaLius ost
Adam, ur de velil:to manducaret, VeTrO eierre 1105 aD imperato.
Utfroque modo 1105 O propria utilıtate averfit ; Consilı1aius est enım
nobis, uL ructum mortificandum manducaremus e1 fructu vivilli-
ntie abstineremus“ (ebd 15) Für Ephräm genüge nler,
aut die bei oue de Journel, Enchir. DPatrist. unfier il. 715 und
71 mitgeteilten Zeugnisse verweılisen. o von arug spricht

zahlreichen Stellen von dem Verderben, das Uurc dam und
Eva üuber das Menschengeschlecht hereinbrach Siehe bDe-
100S A 80 .35 207 ; V 950 D, 2 V 3E p. 239; v. 433 p
245, wenige NeNnNNenNn.
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der DPerson in CO hristu.  S gefolgt (und emgemä In der iıcht-
anerkennung Marılas als utter Goltes), verweigerte
doch die Gefolgschaf ZunacCci”s einmal in der Verweriung
der rDsSsunde und erntete hierin das ungeschmälerte
Coelestins „Hoc 10CO, qulia opportunitas SermONISs eXpoOoSCIHEL,
tacere HOM OSSUMUS, quod Stupemus. Legimus, QUaM Dene
teneas originale peccatum, qualiter 1psam naturam asserueris
debitricem®+4. Nestorius hbezeichnet die TDSsunde als male-
dictio, und obgleic O! Q1ne wahre Sünde iın der Erbschuld
erDlic spricht OT OCcCNH manchen Stellen S  ) als 1a T
mehr die Folgen der un IM Auge als. diese selhst  55 hber
eben weil Nestorius die 1TDSUunde als maledictio Hezeichnet
und DEI der TrDSCHa ams diese Folgen stark ın den
Ordergrund ireien Läbt, muß nunmehr ın der VON ınm
ausgesprochenen Beireiung Marias VOIN diesem Fluche und
diesen Folgen eiInNe Bürgschait ailiur !  1C werden, daß
in Marıa keine TDSUunde zuläBt
er andern Gründen, d12 schon ugıe treitilich verwertet

nal, die ellung des Nestorius iın diesem Runkte ” DO-
keuchten®®, gewährt uns folgender Gedankengang einen Eın-
1C In sSeINEe Denkweise. atan Dringt die MensSC  1C
ur den Schu  rie VOTrT, der S1C zeug SPEIT dem
über dam verhängten ucC und der VO SLamm-
Vvaiter ererbtiten Schuld WUuTte der Tod unter den JIrägem die-
ST atiur »>  1aDO1US projerebai, quod est adversus naturam,

chirographum, quod scriptium est Rrra 0S iın Ller-
ra  =! 1DIS, ef nstiaba NOC generationes hNomınum MOTLEe
COoONsumMeNS.““ Der Mittler zwiıischen Gott und den Menschen
nımmt sıch dieser aliur atlan IM anta Laque

difficultate, Ga CSSCINUS spebus melioribus destituti,
HE naiurae reconcillationum maxıma Copla. Nascıfur enumMm
mediator orbis el Dei PITO naiura nOosira adversum dia-
Olum SUSCIPIENS causam.““ Diese Verteidigung der aliur voll-

der ittler, indem @T 1eselDe unbeifleckt VOIN der Süun-
denerbschaft der Stammeltern dem Teutel entgegenhält in
sich selbst SOWI1e in Seiner heiligsten utter, die als ZWEiLe:
Eva in diesem Heilsgeschäit auft das Innıgste LL verbun-
den erscheimnt. ‚„„MNie |diabolus] dam Lamquam chiro-
graphum profjferebat, eT diverso ( hristu  S SIN PE
cato debiti HUIuUSs evacuatione nıtebaltkur;: ille condemnationem,
UE per vVam adversus tolam naiuram processerat, relege-

1  H AMiansı 4’
ugt_e, Nestorius e1 ia Coniroverse nestorienne 205

56 Ebd U Sqq 5Saq.



Die Unbefil Empf in SUYr. 1, Überlieferung 185

bat; TISTIUS VerQO Iustifcationem, UEEC DEI eatam Marıam
gener] obvenerat, reierebat®?.“ Marıa wird 1er Eva enigegen-
gestellt, insofern die ersie Stammultter selbst mit der un
C dasteht und diese en ihren Kindern als traurige
1tgıt ıbermittelt Der Gegensatz verlangt darum, daß
Maria die atur VOT Beileckung Dewahrt und VOIN iıhr reın
dem Mittler zwıischen Gott und den Menschen mitgeteilt
werde

An einer andern Stelle beirachtet Nestorius die menschliche
Natur als den Geburtswehen unterworien der ihr VOIN
Adam und Eva her anhnalitenden un Wiederum 1M (G(e-
gensatz hierzu Wird diese alur ın Maria Von diesem LLeldens-
geseize WTre die jJungfräuliche Geburt Deireıt ihrer
Heiligkeit, einer Heiligkeit, die M1 die Wurzel ausschließen
mußB, der dieses bel der Geburtsschmerzen enikeım

„Simulatque OMN1UumM Dominus T1ISLIUS huic vilae us
esT, Oomnmnıum tristitiarum capıtulum dissolvebat, muftfans naiurae
foetus maledictos, absolvit naiLviıtatem 1  am, delevit YyUOQUEC
illıus Sentfentiae edictum, quod naiurae conmnascitur, id est multi-
plicans multiıplicabo tristitias Iiuas el gemitfus LUOS, 1n INOeTOTE
paries 1ilios multfiplices utLem gemitus in narfuritione Ie-
minarum peccatı est eT Darere quidem 1 OST maledictum.

ın firistitia utem pParere, hoc maledicto illo ONUS trahitur
pOsSL eccCailum Scd miserator Dominus NON despexit OS
nafurae LToetus condemnatos, sed eminae In uütferum adveniens, VOTi -
t1t 1 ]la maire cConsuefiudinem pariendi of mutaviıt ın illa Dar-
uunı eges (parfurifiones enım anctae VIrGinis immunes da INO@-
roribus praeparaveratf) ot natiurae hnumanae matrem donavıt INaup-
am58 d

Nestorius e1 hler jenen den orjientalischen iturgienheimischen Glauben, emgemä der partius Vvirgineus als die
vollkommenste Beireiung VON dem üuber Eva verhängten raf-
geseize qult. tönt uns selbst dUus dem un dessen, der
Urc eugnung der uttergotteswürde die Stellung Marıl1as
Im Heilsplan untergraben drohte, jenes Loblied enigegen,das, VON Ephräm angestimmt, in der syrischen IC WO1-
tergeklungen: ‚‚nNevera quidem Iu el mater tua sSol] estis, QquiOmn! parie OMNINO pulchrı estis.““ Weiıterhin erwäge
Maäan, daß Nestorius die VON dam überkommene ünden-

als Sklaverei des Teufels bezeichnet ’  ICU 2enım 1n
dam hominum naiura accıpıens fundamentum eiusdem iun-
damenti ruina collapsa ost el actia osi Sub anum el DOotfe-

Loo{is, Nestoriana n Ebd _
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siatem diaboli, u deijecıit Adam, SIC Dominum T1SLUmM occle-
s1ae eS habens iundamentum, mane oiusdem fundamenti
Virtus immobilis 1INCONCUSSa SUl cCapitis firmitate>9.“‘ DIe
Freiheit Von dieser Sklaverel bedingt deshalb die reinel VON

der Natursünde Da T1IUT7I Marıa mı ihrem göttlichen Sohne
ın unlösbarer Einheit als die dem atlan gegenüberstehende
siegreiche ar dargeste wIird, 1e0 darın die ewanh-
ruNndg VON der Knechtschait Satans uınd damıt VO  — der Erb-
schuld ausgesprochen. Sodann 1eg gerade darın, daß
( hristu.  N in seiner Derson ınd iın arıa dıe unbefleckte
menschliche Natur dem atia entgegenhält, der 121810 Tun:
IUr 1nNe Auiiassung, d1ıe Del den Syrern und (Giriechen Ne1-
misch geworden 1st mmer und inımer wieder e:rtönt O dus

ihren Lobgesängen, daßb Hr die Empfängnis ıınd
Marntılas die Beire1ung TUr dam uınd ÜVa anhuD. Dies könnte
INan Ja ersien Augenblick A deuten versuchen, daß
ehen durch den Eintriit Marılas in diese Welt jene auft m
Plan erschemnt, die den 1teri0Oser gebären soll ber amı
dürtte MNan den vollen Innn dieser Aussprüche schwerlich
erschöpien. anz gew15 1eg diesen Ausiührungen der Ge-
an zugrunde, daß der makellosen mMpPfäNgNIS Marılas
ebendieselbe VON dam fortgepfanztie alr; die 1m amm-
vVvaler Satans Ränken untierlag, nunmehr in Marıa sich Zu

ersien Male den Zwingnerm erhebi; denn CS 108
geschient Urc die Marıa innewohnende einnel ınd Hoi-
igkeıt.

Die Syrische Liturgie.
räillge Ze2ugnisse tür den GnadenvOorZug der Gebenedeli-

ten unier den g1bern hıeiel 11NS das Offizium der SYriscCh-
maronitischen Kirche® >  aiu JT'On, Marıe, de aVl
pleine de CcCharmes, SOUT ÜE debordante de mysieres. aliu

Tol, Torteresse inexpugnable ‚SUur laquelle le peche eut
jJamals prise‘. aliu 101, Sompiueuse hambre nuptiale dl
KOol des ro1s.“‘ ‚„‚Dar Marıe l’esperance ost QeVenue SX

des tjemmes, CT elle 1es affranchies de la honte ul COUVFraK
leur Visage ei de la cConiusion ul achaıt leurs greilles: les

Nes  LOF1US, Hom In terham tentationem 1m Anhang von
L 1vVre d’Heraclide de amas, radult rancals Dar Nau
(Parıis 253 S

60 1e0SC Zeugnisse entnehmen WIr Hobeika, Temoignages
l’Eglise Syro-Maroanite {aveur de ’ Immaculee Conception

CO la res Sainte arle, ascontia Liban) 1904, Impr Orılenfi.
Hadet Die Zeugnisse wurden Von Hobeika 1NS Französische
uberiragen.
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Vo1llä desormails Sans reproches1.“‘ Die un haft VON Marla
nıe Besitz ergnifen. Verlangt schon die Uneingeschränktheitdes Ausdrucks den Ausschluß auch der Stammsünde, CI

dies auch Och eigens dUus dem Hinweis auf jene ünde,die, VOon Eva herbeigeführt, das weıbliche Geschlecht M1
Schande Dedeckt

AÄm Schluß des HAymnus der ersten Nokturn des reitags-OIfziums heißt 05 ‚„Gloire l’Esprit u Talt I’habıitacle
de Divinite! Or, le aın Esprit Deut CNOISIr DOUT J2
SCIOUT de Divinite habitacle Soulle n importe de quellemaniere Dar le peche,“ Und 1ım Hymnus der erstien Nokturn
des Samstagsoffiziums wiıird jolgender Lobpreis die aller-
SCHGSTEC ungirau gerichiet ‚Ö benie ent  E  r les temmes, Darlaquelle la mMaledıciion de la oRITre ut extirpee 2i depuislaquelle la SEeNTEeNCE de la malediction ost CassepeE63 * Wıe o
derwärts die BesiegunGg des Satans, wiıird 1er Maria die
Aufhebung des Fluchurteils ach der un im Yaradiese
Zugesprochen. Als Gebenedeite unier den Weibern {ir17tt der
uc S10 MIC und ın INr erhebt sich die VO Strafurteil
medergestreckte aiur wlıeder. Die ac des 1eutels ist
gebrochen. es51na wırd der ptzten Oration derselben
Nokturn die Gottesmutter als AMakellose Degrüßt: . „nNendezfOuUSs CCeUX-C1I dignes de VOS MISEeHMCOrdes, de "’amour de VOIre
humanıte el du pardon de leurs DecChHESs, DEr lIes nrieres de
TOUS VOS Salnts, el Urtout Dal celles d DHenie, Immacu-lee oT Bienheureuse Marie, Mere de Dieues*.“ Marıa wırd

Bei Hobeika, Chap DPassages tires de Notre Oifice ferlal breviaire hnebdomadaire » SOUS le 10M de Schim,In Selner AÄusgabe des AMaronitischen Breviers, und ZWAarder chim, Spricht sich Msgr. Debs, Erzbischof Von Beirut,über das er dieser Schim Iolgendermaben d us, Nachdemdie AbTassung aul den Maron, ersien Datriarchen der maronl1-ischen Nation, zurückgeführt, el @s ÄEnftre autres VTEeUVES,NOUS DOUVONS LLOUS dDPPUYer, SUr la tradition nationale, Orrobore
Dr l”’autorite du DPatriarche Etienne Douaihy, autfeur de l’histoirede l’origine des Maronites, dan
Maron parcourait les diiferente Jaquelle 8l dit Jue Saint Jeanpartıes du Libanon, reiormantles cCeremonies religieuses e1i apprenant la maniıere d’administrerles Ssacrements que NOUS | Maronites ] l’avons Jusqu ä preser  .Ausgabe VoOoNn Beirut 1890, NnmeFKUNGg nach der ÜbersetzungVON Hobeika, Temoignage de l’Eglise MaroniLe ELC. z2 Da derMaron 17O7 Siar mussen demgemäß diese Zeugnisse m1ın-  >destens In das Jahrhundert verlegt werde; zu eil iindet sichihr Inhalt schon beim Ephräm.Bei Hobeika d.

63 Ebd
54 Ebd
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gepriesen als die schuldlos mpfangene: „Dieu rustra Dasoachim de l esperance de la DrIere, ef AÄnne CONCUL dans
l’innocence apres le mps de la sterilite®>.  4

Im Eingang eıner Oration iın der Vesper VON Maria (G1e-
Hurt gleichfalls: 18 prıere de Oachim s’envolla doucement
OT7TS le cie] 21 Änne aussıtöt Mariıe dans l innocence®,

La jeune Vierge ul Iut xtraıte d’Adam, cCommun1iqua 1a
MOrt AdU X nations DEr les LromMpeuses insinuations du SerpentMais la Vierge Marie COMMUNIQUE uUuNne V1C nouvelle
l’univers par l AÄnnonciation de l Ange Celle-1ä ve tır
depouillee de la gloire dont olle e1alı revetue paradıs, tan-
disque Marie {issa la robe de gloire qu1 COUVTIF 11 -
dites?.“‘

Weiıterhin WIrd nach Vermittlung des rriedensschlusses
zwıischen (101t und dem Geschlechte ams Urc Marıa
und den nge dıe Gottesmutter verherrlich „Dieu OTeE
de La beaute V @ avan S Q. peche. Le amın
Esprit chois] TOUT d’abord la Vierge, PULS il habiıte elle,

11 Iu1 d plu Dieu donne Marie l’apanage des
enfants Dar l’Esprit Saıint moment OUu il descendit Eile
La Vierge pleine d’amour el de fO1 devint la orivilegiee d
Dieu Et Dieu Z sanctılıe SO  ; il avait Taıt DOUTnotre mere Eve avan ({UEC celle-c1i eut peche Dar CONVOLLISE®R. *“

Sirahlenden Eva
Marıa STC neben der och in ursprünglicher eINNEel D —

DIiese Orte lassen siıch unmöglich Aaut
eine Heiligung beschränken, die 1mM Augenblick der Ubor-
schattung UrcC den Q1S5 erfolgte. Die re Gottes-
mutter erscheimnt hier ersirahlen In jener ursprünglichen und
unentweihten Schönheit und einheit, WI1C S1C Eva VOT der
Sünde eignete. 1nNe solche könnte Gott Urc C1Ine spätereReinigung VON der un nicht verleihen. Eın 11UNMN Tolgendespreist Gott den Sohn, der sich würdigie, 1M reinsten
SchoßBe der ungfrau ohnung ZU nehmen: „LOUaANGeECelui ul ete dans le ScInN qu 1 mbelli selon
volonte; Qqui S ’pst onierme dans les entrailles S: A CO2Ss
dans Ka Jjustiice; ul ost SOort1 fout ran du gıron { u SS

Hobeika, Extraits du Propre des Föetes SOUS le NOnde Fonkites Hinsichtlich dieser Fonkites sagt Msgr DebsIn der AÄAnm 61 bereits erwähnten Ausgabe des maronitischenBreviers (/2) UA “examen de Ces oiffices, est porfe crolilrequ'’ils  9 SONT l’ouvrage des mMoOoi1iNes du VIIe siecle ei delä, <Sauftouteiois les ermons T allocutions attrıbues Saint Enrhrem e1quelques auifres Deres.  ««
Bei Ho eik a

6{ Ebd émoignages
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forme ans la saıntete et ost ne de la Vierge qu i
CONsServee dans la purete®®.“
Der Sohn (Jottes rtschutf den o dem Fleisch

annehmen und wohnen wollte, ın Gerechtigkeit und Heilig-
keit Der Augenblick der Erschafiung uınd Heiligung
usai'mmen Hier I uNs wieder jener Gedanke enigegen,
den die griechische iturgie oit eton(; Marıa ist empTan-
gen als JTochter Goiftes, der ersie Augenblick der mpfängnis
VON Gott geheiligt. UÜberaus wuchtig Detonen den Gnaden-
VOTZUG Marıens olgende Aalize „Marie ete preservee Dar
l’Esprit-Saint de la malediction Causee Dal NOire premiere
mere. Car Jamaıls elle na ouvert la porte E  DEC  h870 «4
>>  olire tils envoye [ses anges DOUT OUS Ttalre passer ' de la
VIC de monde la V1C bienheureuse, mals Voire mort,
Marıle, n a Das DOUT le peche par quI1 la mort osti ontree
a  =  s monde?1.“‘ ‚„ Vous AV@Z DU, Marıe, la de la
MOIT, malgre UE AVCZ chappe la domimimatıon du
peche??,“

Im Lichte des 1mM Verlaut der Abhandlung esagien tinden
auch olgende Zeugnisse ıhre VO Erklärung:

„Unigen1ifus eus Verbum Pafrıs, quando constitulit descendere,
ul NUS nostrum redimeret, elegit ol S1D1 segregavit inde ab uLero
mairem, el fecit ed palatıum gl  um ad glor1am malestatis
5Uuace, el implevi ea eifuso Spirliu gratiae, ei mundavit pa  =

passiıonibus Carnls, e1 in domo Secreiforum SLOTUMMM posuif ed  3 ut
iın e1s cresceret72a.** „Elecfa osT venire | mairıs Suae VIrgo
arıa SICUT eremı1as el Samuel, qui PeI voila [obtenti ] SUunt Mun-
datum est COTrPUS e1US gloriosum in sanctıfafte, of detersa eSst etiam
anıma e1us a omn1 contaminatione; e1 OCCcupala erat in servit
sacerdofum, habitabat in domo Dei; et Cd  S descendit e1 in

habitavıt virtus Altissimi72b,“* 7  ealagd, Denedicta, qula pPer
LO ablata ost maledictio vae mulier1bus, e Der LO solutum ost

69 Beil Hobeika, Temoignages de l’Eglise Syro-Maronite
TEeV. 1UXia r1Lum Ecclesiae Antiochenae Syrorum '[ CT

Oifticii sl Assumption1s, Pars aestiva 1L, VII, (Mausilit 1890,
ypIs Fr Praed.) 385 B1 diesen ymnus Wels die syrische
Kirche dem hl Ephräm

Ebd 1m Hymnus der Vesper; dieser stammt von 0 von
aru

Ebd 1im Umnus der Nokturn 1eSE Angaben esorgie
1n liebenswürdiger e1se 1a0utel J rol der
osephs-Universität iın Beirut

72a In CSTIO Mariae Genitricis Deli Nativitatıs, Eloul (Sept.)
ın Oifficio SeroilnoO, SCeu iın primis vespgri (a | Anım

72D Ebd H4()
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ommune debitum, quod Scr1psit Scrpens Osieros. Iu enim
genusti thesaurum, qui dedit mMundo INNes divitias. LUX Der te
apparuift, ot enebrae potfestas olutae SUNT ei 1am 1011
111172 *“ „Splendore angelorum ornata eral aria, propnierea
elegit ea Dominus e1ius, ei Tfecit @d  = tentor1um S1D1; angelorum
instar SLO 1a UCISsS nduit ed ei inde uftero matrıs 210US WE
gavl ca o amabilem fecit C hominibus el angelis In erra
speciosam o1 in Caelo gloriosam7?2d “

Mit vollem CC wliesen deswegen VOrTr der Verkündigungdes Dogmas die Hırten der syrischen Kirche aul den hıin-
gebenden Glauben nın, der die Syrische Nation seit den Al-
esien Zeiten auszeichne. So SCANrei der DBatriarch
VON Antiochien 1US

‚ Tutti Con una VOC®O dimandarono cCon stanza da nNOL, onde SuPp-
plicare Vostira Santitäa ad aggludicare COn solenne decreto quest’

alla Santissima Vergine Imperocche la loro divozione VO171SO
l’Immacolata Concezione eata Vergine, ed 11 loro desiderio0
di vedere la Santa Apostolica Sede dare 11 dec1sSivo  x  . gludizIo
C10O che di questa 1111Datia Vergine LLOTL SONO minor1i
divozione del desiderio di coloro quall, COM dCcCenna Vosira
Santitäa, non desisterono dal POrgere le postulazioni al Vosiro Dre-
decessore anzı C1 lecita dire che SONO magglor1; sendoch la
nNOosSira nazlone ab antiquo parie del sentimento allirmativo
che la CONCEezZIONE d1i questa piefosissima re S18a siatia libera

eNnoma macchia del peccato originale COM 8 testifica il
fatto, ed nNOostirı rı ecclesiastici, ed in Tre V e  D gra
NuUumero della NOosira nazıone che 1SCF1LLO alla OCcleta Conoscluta
col titulo dell’Immacolata Concezione Veraine, C  AJ la nNOSira
Nazıone olebra la estia tal Oggeilfo NONMN ha DIU b1Sogno
dı a  TO, che definizione Chiesa, di Cul Vostra Santita

il Capo visibile, onde S1ano obbligati 1 fedeli Cre-
derlo CO fede divina 79“

Das nestorjanische Offizium Giwargis ar
Wie einst Nestorius die makellose Reinheit der Nel-

ligsten Jungfrau anerkannte, tirat auch die nestorianische
Kırche für die Unbefleckte mpfängnis 21in Das Erbe
der Vorzeit übernahm dort Im r Giwargis arda,

72 EDbd 445 (in Nocturno).i2d Ebd HYS in 11 Nocturno). Diese Angaben verdanken WIrder freundlichen Miftteilung des hochw. Voste, p 9 Prof. Aoll ont. Intern. Angelico.BPareri Su. definizione do
Maria I1 maltıca dell’ Immacolato Concepi-
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der als der „Ggrobe Dichter der Jungfrau” gilt ‚„ Quis menie
cogıtare et 1gne lOqui Vale de lla Uumul, DUTd, sanc{a, 1Un -
U am VIro cognita, SC SCemMPeT Virgine, qude€—€ d  O CO
cepfiione S u sanctıfıcata fui  4

In einem andern Hymnus nNeißt OS! A5X Marıa IUVIUS prod-
11l, Qul Qqu  uor QOVIDUS |Evangelistis] glorificatus est
Ipsa diCa Carnıs In UUd Noe FeQuieVil, quiIi nailuram
nNostram aD undis INIMI1CI salvavıtf Ipsa in SINU ignem DOT-
abat, in COFrDOTE divina nabıtatıio celebrabatur, in anıma Sp:i"'
tus Sanctus volitabat o1 Lotla coelum erat Neve, U
ecitor, VviluperaverI1s, quod 1psam coelum dixerim; ımelio-
fe  3 el puriorem coelo 1psam Ccredo Ipsa vellus ost Nn
lanae, in JUO DIrtus Sanctus habıtavıt Sicut vellere illo,
quod TOTE nadult Maria vellus est, um ıunıvyversa erra
aQquI1s peccatı madueraf, Marıa sola Deccato acta 101 Iult, T
dum unıversa erra SICCa erat graifia, ın Marıa Diritus anc-
Eus nabitavit, qui terram sanctıLhcavıt?>.

nNiche YJanz ausdrückliche Zeugnisse Iinden sıch in —
dern Lobgesängen Wardas In e1inem Hymnus, der überschrie-
Den ist „Man Meckkah“ stoBen WITr auf olgendes are
Zeugnis: „Fomentum passıonum am |Marıam NNn ussıt;
Nommum DISCALOr |Satanas] COFDUS SUUM NOn tetigıt; N
ec1ıdit 1in et:iıbus e1uUS; 1 pbede Japsa est insıdiis
daemonis Ila (Ude nNostrum lıDeraVvıt, 1psa CUM aM
servıiret Ipsa I vincula nNOosira solvit, 1psam UIS

Aus dem Hymnus der atutin esie »  elicıtation1ıs
Deiparae“

13 Breviarium hald ed Bedjan Lut arıs 261
ilgenfel bemerkt in der Einleitung Se1Nem ‚„„Aus e.

wählte Gesänge des 1wargis ar VON (Leipzig‚Warda 1ST der ame umfangreichen Sammlung nestorianı-
scher Kirchenlieder VON verschiedenen Verfassern 1n syrischerSprache Giwargis, eorg mit dem Beinamen ar  a,
die Rose, hat die meilisten Lieder dazu geliefert und wahrscheinlich
auch die Sammlung veranstalftet; er Täg S1e seinen Namen
Seine Heimatsstadt War rbel, jJetz rbil, das alte Arbela
Er 1m Jahrhundert.““ Der Umstand, daß 21n eil der
Lleder von andern Verfifassern stammt, könnte vielleicht Wel-
tel hinsichtlich des Wertes einiger Stellen aNnregen. Aber e1ine sol-
che geringere Wertschätzung mu als völlig unberechtigt abge-

werden Die Sammlung dieser Lieder fand in der NesStOor1a-
nıischen Kirche allgemeine begeisterte Auinahme als Ausdruck des
Jängst bestehenden Glaubens besonders In eZUg auft M und
Giwargis Warda gilt als der Dichter der heiligsten Jung-irau. AÄAus all diesen Gesän ertönt eswegen nicht mehr Dlo5
die Stimme des einzelnen ichters, nein, S1C ezeugen uns den
Glauben der nestorianischen Kirche, die TOTZ es Abfalls Von
Rom der makellosen einheli der oLies  Tau’ STEeiSs iesthielt
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ligaret : Unguis |daemonis] am NO  s tetigit spiritusque
malus am NONMN offendit?6.““ Offenbar handelt sıch die
reiıner VOoNn der Sinde des Geschlechtes Der rDieIn der
das Menschengeschlecht Urc ams Fall in LFes-
sehln schlug, vermochte die Befreierin VON diesem Verderben
NıC binden

In einem weıtern Lobgesang der Dichter die unbe-
eC Empfangene ihre Fürsprache !)O 1rgo anıma
CcOTDOTEC, peie DTO maculato anıma el COTDOTE, qui1 elucubra-
vıt cantum LUUM, ul in paradiso gaudeat. xaltata ;onceptio
Tua, glorificatus Filius 1Iuus . Non cst creatione SI
milis Tu177.“ Maria ungirau an Leib und eC1e. Die Jung-
Iräulichkeit Desteht in der Keimheit, WIe dies der Gegensatzklar herausstellt Ja doch 1er der Dichter die Jung-
Irau Leib und Seele tfür ihn, den Leib und Ccele Be-
eckien Der Lobpreis gilt sodann der Empfängnis Marılae,
ihrer einNel Iım ersten Augenblick ihres Daseins. Gegenstandder Verehrung für den Dänger ist TelCc auch die in der
mpfängnis Christi unverleizie Jungfräulichkei Marias: VIrgo
COTDOTE. ber in ersier Linie wendet sich des Dängers Gruß
an die unbefleckte Empfängnis der heiligsten ungfrau. Zu-
dem Desteht Ja zwıischen diesen el /Zierden Marias der
innigste Zusammenhang. Die Jungiräulichkeit der Emp-
fangnis und Geburt Christi steilt die erhabenste Orm der
reinel VO Fliluche EVas dar?s DIie (1gbenedeite untier den

196 Dieser MHymnus iindet sich in Cod 219 der Bibliothek des
Chaldäischen Patriarchen in Mossul erselbe enthält acht auti die
das
allerseligste

Der
ungirau sich beziehende Gesänge S}
chwürdigste Katcho, DBPatriarchalvikar iın AOS-

sul, hatte die grobe Liebenswürdigkeit, e1ine wortliche ÜbersetizungeESser Gesänge anzuiertigen und Iur 1eSe Arbeit ZUrLE Veriügungtellen Diese Lieder Wardas ianden Auinahme ın die Houdra,das nestorlanische Brevier. ber d uls em geht nNervor, daßb inr
inhalt I1UTr den angs iın der nesftorlianischen Kirche bestehenden
Glauben wiedergibt. Bedjan hat bei der Neubearbeitung des
nesfiorlanischen Breviers Iur die mit Rom vereinten Chaldäer 125
Gesänge ZuU e11 aufgenommen mit Weglassung und Ausmer-
ZUNG es dessen, W das Spuren der nesftorianischen Häresie aufiwies.
So fiindet sich MHymnus dem Hauptinhalie nach TeVvV
I1 597 ed Bedian.

UT Ebd ın einem TIolgenden LoDbgesang.
1' 1n uUNsSserm : Origo divino-apostolica doctrinae evectiao-

nN1Is Beatiss. Virginis glori1am coelestem quoa COTDUS enl1-ponfie 1727 5Sqq Die Stelle dürite aber noch dUus einem
andern Grunde eine besondere Wichtigkeit beanspruchen. S1e kann

Fingerzeig abgeben, den in der Äthiopischen Marien:
harie (Argänöna Dengel) häufig vorkommenden Ausdruck
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Weibern erstrahlt mer wıieder iın der Jungfräulichkeit des
Paradieses.

Beachtung verdient auch 21n Gesang, der die Geschichte
Marias und ihrer eiligen Eltern Joachim und Anna erzählt
In demselben begrüßt der nge AÄnna

essa d ileiu, qula ijlomen LUuUm, annam, donavit tibi Domi-
Miseri1cors, qul M1SerIius esti annae prophetissae, misertus

251 t1bı e1 dat 11D1 Tiliam ei per 2 dabuntur mulieribus bene-
dictiones 10C0 maledictionum. Gesiavit in SINUu SUO sancia sanctam
21 sanctificatam, nupfia H1011 nuptiam, UXOr VIrı Cognitam
asta anctitam peperift, CaMqUe SCX eNSCcS nutrivit el CU  3 obla-
tionibus e1 donis ad templum attulıt iniantem Cum E3  3 antie
sacerdotes sisterent [ parentes], princeps sacerdotum EA  3 benedixıt
et dixit ‚Denedicia Iu ab omnı linqgua Lium angelorum, Iium IMNMOT-
talıum! Omnes mulıeres maledictae per fe accıpilent benedictiones
el verba prophetarum gloriosa per te verifticabuntur‘?9.““

Der Toxt bezeugt ZWäar ausdrücklich 1Ur die Heiligung Im
Mutterleibe ber der Gegensatz Eva, der Anstifterin
des Unheils, ürg Del Marla, der Bringerin des egens, tür
die Heiligung 1Im ersien Augenblicke des Daseins. Gerade
bei arda, dem elirigen Verteidiger dies Gnadenvorzuges,zeigt sich reC daß der Gegensatz Marilas als Deireiegrin
des Geschlechtes, als ilgerin der Schuld Eva als Ur-
heberin des Unheils des Geschlechts keineswegs amı sich
erledigt, daß Maria unNs den Erlöser geschenkt. Nein, die-
SC  - Gegensatz leg überall der Gedanke zugrunde, den WITr

Dichter vorher aussprechen hörten Die Befreiegrin
konnte selbst VO  ! Satan N1IC umstrickt werden, S1C durfte
der Zwingherrschaft des Erbfeindes NıIC unterliegen, die
Stammessünde durfte ihr NıcC anhaften

Mit ecC konnte deshalb der Batriarch VOI Babylon den
einmütigen Glauben, der 1m Zwischenstromlande seıit den
Itesten Zeiten hinsichtlich der Unbeflec! mpfängniserrsc mit begeisterten en preisen:

„zweifache Jungfirau“ oder „Jungifrau iın zweilacher Hinsicht“ 1der Bedeutung „Jungirau eib und Seele  «4 fassen. DochmOöge dies e1iner andern Abhandlung vorbehalien bleiben.74 Diese erse sind einem Hymnus eninommen, der ebentfallsIn Jenem Cod 219 der Bibliothek des chaldäischen PatriarchatsOSSu als Von Warda herstammend bezeugt ist. Eın Bruch-STIUC desselben, das obige Stelle enthält, Sie iın der Gazza-Hsder preuBßischen Staatsbibliothek
V, 1537 1ol.

erlın Sachau 620)
den WIT Herrn Uni

Fuür diese etztere Mitteilung SCHUul-
sondern Dank versitätsprofessor Dr. z ‘& ( Münster De-

Scholastik,
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„An quanio al nNOsStiro sentimento ed quello Cı Metropo-
lıtanı nostri fratelli “&  ( del Monacı sacerdoti di quanit
fedeli nOosira Nazıone Caldea ntorno al Concepimento
Beatissima Vergine arıa nel SCT10 di SUa re mnna dici1amo
quest{o: Non differisce punto dal Parere ©  ©& sentimento di cat-
tolicı dı costIı dı qualunqgue u00 che r1iCevono ed aifermano
costantftementfe 11 Concepimento purissima Vergine ne]
SCT1OÖ d! SUa madre 1LMMUNE da Ognı macchla dı originale pDeCcCato

colpa del genere INanoO. Non abbiıamo mal entito e
nelr n che SONO PTeCSSO dı nOol che alcuno de1l primi T1

©  O Dotitori, OVVeTrO di quel presenti 12 impugnato questia opinione,
al contirarıo abbiamo sentito O senii1amo oed abbiamo TOVafto C

troviamo che quanftiı glı individui nosira nNazıone,
periori Ö  \} sudditi, ed ignoranftı CONCOTTONO uınanimemente

ECCezione®80.“
Im weitern Verlaut wird dann ausgeiührt, daß dieser e1n-

Jamütige Glaube auch bel den Nestorilaner: sıch inde
selbst die Muselmänner machten in dieser 1NSIC keine
Ausnahme, WIe dies dUusSs dem Zeugnisse des bei ihnen hoch-
angesehenen Lehrers Nua1 teststehe „ES gebe eın menschliches
eschöp(T, das NIC in irgen einer Weise VO Teufel DO-
ru werde mit Ausnahme Marılas und INres göttlichen
Sohnes.“ Diese AÄnnahme der Muselmänner äBt SICH als Ver-
stümmelung des Bekenntnisses der Unbefleckten Empfängnis
nachweisen.

il Die Ärmenier.
Von den Syrern übernahmen das OSTIDare Erbe die run-

der und ersien geistigen Führer der armenischen irche)

Darerı1 SUu definizione dogmatıca dell’Immacolato Concepl-
mMentio arıa 111 178

$1 Über die AÄnfänge der armenischen Literatur Sagt
„Inauguree Dar la Version 1  1que, la litterature du Ve siecle
COMDOSE principalement de traductions d’ouvrages ot SUYria-
ques Ces iraductHhons n en ont WdS MOinNSs DOUF la nlupart
gran Dr1X, les Or1ginauxX etian SOUVent perdus. MNMOUS Signalons
1C1 les principales: 60 Les UVTes de aın Ephrem (commen-
alres bibliques, exhortations, HO  ol ei traltes) dont uNe Da -
tie n existe NL dans les Cditions nl dans les editions Syria-
quesS de cCei auteur  6C IC 1935 Sq.) ald die
armenische Kirche errlıic auf; mit den erken des Ephräm
rang die Marienverehrung iın das Herz des Volkes Dem KOon-
z1] VON Konstantinopel gleichzeitig der hl erses der
rOo Er bildete Zwel Leuchiten der armenischen Kirche her-
a den eiligen Isaak ıl und den eiligen MesrOop. Über
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„„Qul, 1uxfia prophetam, homines peccatı de utero
matrıs COreSSOS miseratus eS, ater coelestis, el naturae Hu-

12 Virginem sanctam donastı genitriıcem Fili tur
unigeniti, precIbus e1us, Domine, miserere nostri. Qui hodie

NOSs nubibus 1egı1s, Iu Fill, Virginem rorastı Marıam,
de (Ua SecCcHNdum Carnem nNobIis Natius et Der ©2  3 DEC!
ium protoparentis dae sustulisti, precibus e1US, Domine, ML-
SCTCTO naoastri. Oul1 purificasti, Spiritus Sancte, COT el uterum
matrıs Q1IuUS Cu (IUO t1bl aequalis est glorı1a, 1Ce steriliDus
parentibus matirem dedisti erbl, © O,
precibus e1uS, Domine, miserere nostri®?.“‘

Eın obpreis die eiligste Dreifaltigkeit des
GroBen, das S1C Marla schon bel ihrer Geburt Gge-
tan Gott der ater hat der menschlichen Na tur Ceute
o1InNe heilige ungirau geschenkt. In Maria erhebt sich die
mMenscC  1C atiur VON lhrem Gott der Sohn nämlich
hat diese ungirau mı1t der na: betaut. Die Gottesmutter
wird Urc das 1es Gedeons vorgebildet. ährend alle
Adamskinder in der Dürre des Mangels der heiligmachenden
Nal ZUT Welt kommen, nat Maria Del ihrer ur den
Himmelstau schon empiangen. „Qui 1e SUDEeI TOS OX
nubıbus legis I, Fili, Virginem Marıam rorastı 100
agnı legales oachim el Anna noblis vellus dedere coeleste
S$UlSCIPIENS 83“ Dieses Vorbild hat die gesamte
orjentalische Mariologie ungemeın liebgewonnen. Der
e1s hat das Herz der Neugeborenen gereinigt, daß SLE
Eva SCCNEN, den über Eva verhängten ucCcC Aalt-
en ann Urc die ihr innewohnende Heiligkeit.

Maria wird sodann 1mM Zusammenhange der ebenshbaum
genannt, der VON Gott selbst 1M Paradiese gepflanzt wurde;
S1C schreibt d  O ‚„Ambedue questi grandı luminarı

chiesa drmend, saac I1 Mesropo per dilatare perpekiuareIa uUucCce benefica ejeste loro sapıenza, splendideTiaccole raccogliendo Darecchi discepoli Questi loro discepolilIurono MO DIü celebr1i SO Mose Corenese, Mambre Ver-
zanogh, Eliseo VEeSCOVO dottore, Giuseppe, Leonzio, Stefano di
Siunnia, Cosroe‘  <: (Sulle COrrezionl dei T1 Ecclesrtasticı Armen]
| Venezia 1868, Lazzaro | 5)

anon DPTO eSTIO gloriosae Nativitatis Deiparae VirginisMariae parentibus oachim e1 nna Oriae  > Laudes et Hymni ad
SS Mariae Virginis honorem Ärmenorum Breviario eX  rMechitaristicae ongr Latinitate donata ( Venetiis 1877, 1n

Lazari insula) Die zıitierten Stellen wurden Von
Ag adjanran, Profl. Ateneo del ont. ollegio Urb de
Prop Fide, 21 CINS für 1eSe Arbeit mit dem armenischen Urtext
verglichen, ur inm auch hier Destens gedankt Sel.

83 Ebd
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S1C wird gepriesen als das och unentweıhte, unverfluchte
Paradıes, als 21n CKer hne Dornen der un Der
Gott wegen der un verhängte uC lastet NC aut ınr
S10 bleibt Trei Von der Osen Begierlichkeit. >  r  or Viiae
plantata 1ın paradıso, 1rgo sancia . Domina, erra
rationalıs agerque er d SPINIS peccalı, 1rgo Dancfa,

desiderils terrestribus T TOCUS divinaeznubes levIis,
lammae, .. benedicimus TE in die iua@e nativitatis?.”
>  O  us conclusus, Paradisus plantatus ar Deo, rbor
vitae Spiritu in {UO0 paradiso planfata örbem errarum 1 -
mortali fructu mplevit; te benedicimus®5. ©S deutet
hın au die unentiwel NSCHU des Paradieses.

S  ch sSofort wıird sıch eın Einwand erheben Zugegeben,
daß sich eine persönliche Heiligung Marıas handelt;
aber diese erfolgt ersi eu  @, beı ihrer Geburt
amı en WITr och Keineswegs e1ine Heiligung 1m r
Augenblick des Daseins. anz im Gegenteil: Der Geist
hat Marıa gereinigi, Somıiıt eine bereits eingefretene Ma-
kel Weggen0 MMEN. ıthın ergıbt der Toext C1iInNne Reinigung
in Multterleibe, nıichts mehr

Antwort Mıt einer Heiligung 1mM Muitterleibe, eiInNer Remi1-
GgUNng VonNn der rDSuUunde schon VOT der geschieht WO-
der der Stelle in sıch och dem sonstigen Inhalt dieser Lob-
gesänge Genüge Betrachien WITr die Reinheit Marılas, WIe
S1C Urc das 12S Gedeons vorgebildet wird. Die ge-
Samı1te orientalische Mariologie ErDIIC ın em allein VOIN
Tau benetizten 1eS 21in Vorbild der oe1e der ottesmutier,
die hei der allgemeinen Dürre des Gnadenmangels allein 1
ersten Augenblick VonNn der na betaut War Die utter
(Jjottes Irel VOIN der bösen Lust Wo einmal die Irau-
rige Erbschuld Fuß a  @, da die bÖöse Begierlic  ‚eit
zu Kampie zurück auch ach der Tilgung der un Die
völlige rTreiner Von der bösen Lust Dietet daher ıne sichere
Gewähr tür die tTeınel VON der Adamssünde

Ein Lobpreis wird der Gebenedeiten tast aut jeder Seite
gespendet. S10 hat den ucC den der götiliche Richter ım
Paradiese ber die Stammeltern aussprach, auifgehoben und
ZW är Uurc ihre jungfräuliche DIe jungiräuliche (G(1e-
Durt gilt als die Oormelle Aufhebung des: „In dolore parıes
filios Die Begründung jenes Fluchspruches lautet NUum:
‚„„Weli du das getan ,  L weil du Gottes Urc Essen
VONl der verbotenen Frucht übertreten hast Marıa 1 Nun_n

Ebd Ebd. 80
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diesen uCcC aut Uurc einen iıhr innewohnenden Vorzug,
nämliıch Urc ihre Unversehrtheit bei der Geburt des He1-
landes Die Aufhebung des Fluches bedeutet also TUr S1IC 21n
Ausgenommenseın VO  z Gesetze des Fluches, mithın die Im-
munität VOIN jener Sünde, weiche die Verhängung dies Flu-
ches in sich 1rg Wie auch andern Wendungen, Ma-
ra habe die ams bedeckt, S1C habe die Schuld
ams bezahlt, nNıIC eiwa der ınn zugrunde hıegt, Marla
ha  S 10S wirkt, indem S1C der Weit den Eriöser schenkte,
ebensowenI1g ist 10S der Fall, el „Marıa habe den
uC Vas aufgehoben”. lle diese Ausdrücke bezielen viel-
mehr unmıtiielbDar den edanken In Marıa hleib dıe
eNSC  1C ur irel VO Fluche, SIie stieht nıcht
ontblöBt da VOoO Kleide der NSCHAU amı ist die Autf-
hebung des Fluches TUr die gesamte atur, die erher-
stellung der ganzen dam gefallenen atur grundgelegt.
Es genügt, diese wiederkehrenden Wendungen 1Im Zu-
sammenhange verfolgen, sıch hıervon überzeugen.

Maria 21 die alleın Heilige, S1C wird Urc die AÄus-
zeichnung „immaculata‘ beständ1g geielert. S12 ist die akel-
O0Se ACLT  - EEOYNV- Das alles iindet SC1INC Berechtigung NUur 1n
der reinel VOIl der rDSuUunde Was sodann dıe einigung
anbelangt, die der 6720) UNSCerImMmM XI gemä In Maria
vollzog, annn dieser USCTuC NIC den Imn der Weg-
nahme eiıner bereıts vorhandenen Na-

sondern muß hıer W1C bei andern Vätern in der Bedeu-
LUNg eines Eingriffs des HI Geistes behuts ceimhne1 der
Gottesbrau verstanden werden, SCI CS, diese Einwirkung
ın zı1e die Heiligkeit in ihrem anze Desser Hervor-
reten lassen der S1.C erhöhen der auch einer Be-

dereckung vorzubeugen. spricht Ephräm©®°©,
ruhmreiche ämpe für die Makellosigkeit Marias, von eıner
einigung, die el mit der KeIn1gung des uges Uurc den
Lichtstra vergleicht, der doch NIC eiwa Flecken IM Auge
entiernt, sSOonNndern UUr das Auge in vollem Glanze erstrahlen
äBt e1ım Gregor Von Nazıanz iinden WIr den Begrifi
einer vorbeugenden Reinigung, tür dıe OT Del der größeren
Biegsamkeiıt der griechischen Sprache das Wort MOOKXAÜGLOELV
rägte®”. In der gleichen Bedeutung muß dıie Keinigung
UNseTer Stelle gefabt werden. Deshalb wird Marıa kurz dar-
aut begrüßt als »97  rDOr vitae plantata In paradıso, 1rgo

Opp Syr. el Lat
R7 ÖOratio in Theophania 1 ? %I 326
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sancta88s““ terner ‚„„Domina, ierra rationalıs dgerque er
SPINIS peccati8?”. Marıa duftet VOT Gott WIC der weihte
Paradiesesgarten, in ihr WO NIC das Gliedergesetz „0
1rgo Sancta, nubes levis, desiderilis terrestribus vacua90.“‘

ohe Verehrung geniebt In der armenıschen Kıirche MoOo-
S © VO Chorene, der zwischen 4A30 und H89 blühte In
seinem Hymnus auft das Fest der Theophania sın T die
eiligste ungfrau: „ ilos mirabilissime, odorem immortal:;-
alls Eden iragrans nOoDbıs TUl Evae, Ua IHNOIS Der orbem
dAlfiusa est?1.“ AÄAus Marıa strömt der uft der Unsterblichkeit
des Paradieses, die NSCHU des Paradıieses iIm Gegensatz ZUr
gefallenen EvVa, der Bringerin des es Tür das Menschen-
geschlecht. Marla unterlag deshalb NIC jenem lodesver-
er  n, das ZUr Strafe über Eva und ihre sündigen Nachkom-
inNen hereinbrach, dem Verbleiben 1M Tode, der Ver-
wesung*?*, Gleich darauf 21 1im Hymnus weiter „Quaelegem dolorum Darius solvisti, maledictionem abstulist: 21
Solem IUCIS Orrı ecIst1i Das (Gesetz der eburts-
wehen S{e Marıa urc ıhren Vorzug der Jungiräulichen

mithıin Urc den ihr innewohnenden Vorzug; somit
nımmt SIC auch den Fluc hinweg derart, daß S1C VON dem
ber Eeva verhängten Fluche Irei bleibt, weil S1C nNıc in die

der Stammeltern el Das Strafurtei Goites, des Rich-
ters Paradiese, wurde über Marıa nNıc ausgesprochen:„Immarcescibilis {10s, ın | S, radice
Jesse germinatus, tfe Isaias lim praenuntiavıt, sepiliormis Yra-tiae Spirifus receptaculum lore; Deipara el 1rgO, magnifi-Camus?3.““ Die Jungfräuliche Geburt stellt die vollkommenste
Orm die Befreiung VO  3 Fluche Väas dar „ In dolore parıesUl0s i 4 Weil Marla der Verurteilung 1m Paradiese nNıC unier-
lag, ward S1C Gottesmutter und ungfirau zugleich®?*,Immer und immer wieder drängt der Dänger, daß Maria
das Verderben der Stammutter aufgehoben und die Geburts-
wehen nımweggenommen, und immer ordert der Zusammen-
nang, daß 1eS$ urc die Marıa innewohnende el  eit, Hei-
igkeit und Unversehrtheit geschehen S1295 Darum STIEe ihm
AMaria da als „sola in mulieribus benedicta?®““.

Wie Moses VOoN Chorene uUurc all dies innere VorzügeMartias singen will, andere ın der armenischen Kirche

An
91

Laudes e Humni bd () Ebd

95
CT S  Fr. S Mueller, d. (Anm 78) Sqq
Ebd 58 68 18
Laudes el Hymni 4 Ebd

Ebd
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hochgeiele reaner der GOo'  mu Sagt erses
Claiens1s: „ V1rgo Manıa, {ua sanctia nativıtate Droto-
matrıs Evae, (JUa€ dam antiquum vicıt, tristes maledictiones
latae sunt?7.  .6 Marla wird gefelert als „Sancta Deipara,
tons vitae Eden uens ,  L3 als „Arbor Deo plantata®®”.

Mıiıt gleichem 1Ter WwIie Moses vVon Chorene Verlic die
Ehre der Gebenedeiten unter den Weibern seın Zeitgenosse
Stephanus VO Siunnilia. Marıa wird gefeijer als
„Deipara immaculata??”, „sola nedicia mulieribus””, ‚„sola
benedicta sancta in mulieribus109**. der heilige Leh-
rer 1er cht die Te1NEN! Von der Erbmakel d annn Jäge
einmtiac eIne Falschheit Vo  — Marıa verdiente ach ( hristus
die Heiligste genannt werden, aber könnte Recht
stehen, daß man S1@ als die Alleın - Heilige bezeichnete
DIie Han des Allerhöchsten gr1 21 erstiten rspr
Marıas »”»  au Marıa, plantatum viridarium!°  l_“
Der Lustgarien ist VvVon Gottes and angelegt. Da 105 UTr

der Soeele Marıas gelten annn und als sondere Zierde g;
priesen wird; haben WIr 1eT unter anderer orm das,
cdie syrischen in Marıa als der „divinae OMginNIs filia102"‘
verherrlichten

Die Vonmn diesen groBßen V ätern ausgestreute Saat glng
TTuC auf, die Liebe ZUr makKellos einen wuchs und O1 —

starkte Das bewelst der obpreis aul die seligste ungirau,
den uns der Gregorius VO Naregh hinterlassen
und den eDen die rührige Sorge der Muechitharisten
UurcC Übertragung 1Ns Italienische weıteren Kreisen ZUgäng-
ich gemacht hat

97 Ebd 114 Vgl auch Ebd 176 Ebd 90
100 Ebd 96 101 Ebd
102 Vor em Wäar auch in Armenien wiederum die Oraus-

seizung für den Glauben d die unbedingte Sündelosigkeit Ma-
r1as der Glaube die rDsunde So SINg oSe VoO
Cho "o flos mirabilissime, odorem immortalitatis
Eden ragrans nobis 1111S Evae, quäa MOTIS per orbDem iiiusa est

<t Laudes el Hymni Ebenso schreibt d

dak 50 Wäar der Dieb-
stahl des Adam nN1IC. eiwa 1n großer,unl, geb Anfang des r dern NUr das en

Frucht; aber siehe die große enge der Straien,eEiner einzigen
des Fluches des nicht allein für Adam, ondern auch
tür alle Nachkommen dams  et (Heilige en des Joh Mandakuni,
Katholikos und Patriarch der rmeniler, uUDers. von

| Regens 1871, Manz | 135 Und wiederum „Goftt hat den
enscnen erschaffen und ihn 1in das aradles der Glückseligkeit
gesetzt, vollkommen en ınNen in seiner atiur ber als der
Mensch aut den or{ie, der ihn bDetrog, da erhielt alle Übel und
wurde VOomNn seinem groBßen und herrlichen me herabgestürzt‘”
ebd 218)



ranz Sal ueller

„Del benedetta da lingue puriıssiıme ©  (} da labbra elette, 107e
d} esSe, che producesti il Irutto nOosira vifa, che qUäall-
Lunque mposta mescolanza del quafiiro elementi, NONO-
siante resiasil imMmune de r  a di Cul abbiamo avutfo parfe COMMUNE

NOL terrestrIi, NON portando in tie le nNOsSIire passionı natiuralı ed
innate, malvıvendo) COM cherubino 1gnNe0 od irragilante: ed
percI| che tosti assunta all’etero SUPDeTTe inaccessibile1093.““ (Es 1eg
auf der Hand, WIe auch die gelehrten Merausgeber bemerken.

eSs sich die reıhel Marılas VOTI der traurigen amserDbD-
schait handelt, aQus der Ja die Begierlichkeit und natiurlıchen Lei-
denschaften emporkeimen.) ‚Esulta PUTre alla VOC® del saluto
nNunciante d1i Gabriele, iu, leia Ira le Onne che m
COra che l er fosse nato da te, er1 Conservala intemerata O

Verunäa macchia nvoalta velata intieramente di-
fetto alı angeliche1094,““ „Dell’umano genere u tosti angelo
celeste, della specie dei corruttibili seral1no immortale, di elemenio
terrestre OTO di Solir, dai prodotti marını perla fulgida graziosa-
mentfe per tale motfLvo COME operanie questi
beni, iu Se1 benedetta Ira le onne, iu, ıudita de]l Pr1mo
creaftfo glorıa NN atita d spogliarsı, dell’afflitta maledeita madre
Cagione consolatrice dı perdono105,“ „ Tu Tosti] l’esempio di
retitiftudine Drivo di qualsiası erTore Iu se1l STata ervıta dal
Creatore LUO Tosti celebrata iiglıa SC1I1ZA pecCcato prima
donna colpevole: © Iosti coniessata COoTOoNa dı antıta Q tutti gı
egletti pur1106,“

Für denjenigen, der auimerksam die Bekenntnisse der
syrischen und armenischen Kıirche durchgehrt, kann auch
NIC dem mindesten Zweifel unterliegen, daß SIC die Frei-
heit Marias VON der TIDmake als auDens- und fon-
barungsgut bekennen. en Ja ihre Schriften und Liturgienbeständig Von dieser Immunität Yanrz 1n derselben Weise
WIC Vonmn der einNel des eilandes, VvVon Seiner jungfräulichen

USW.,, W as S1C doch alles Gganz gewIi als ogma De-
kennen. Der Gnadenvorzug tritt terner als Inhalt VON
Stellen der Schrift auf, und ZWäar Deabsichtigt InNan KOelL-
NeSWEOS eine Ableitung dUSs dem Worte eS, sondern der
Sinn der Stellen erqgibt unmittelbar das rivileg. werden
die Oorte des Engels: Gegrüßt sSeIst du, Marla, als ufhe-
bung, als Freisein Vom Fluche vVäas ausgelegt. Endlich
eitigen die felerlichen Erklärungen der Oberhäupter jener

10.  D Discorsao Panegirico alla arıa Scr1iito da Grego-
Zar0 26
r10 da Naregh irad dai (Venezia 1904, San Laz-

104 Ebd 20—922 105 Ebd 34—32326 106 Ebd
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Kirchen VOT der Verkündigung des Gnadenvorzugs jeden 11UT

erdenklichen Zweifel Als krafit ihres eiligen mtes hbevall-
mMäaäcC Zeugen egen S1C die Versicherung des einmütigen
auDens ihrer Kirchen als 21ne geoffenbarte ahrhei

den en des Statthalters Christi nieder.
Das fIrüh einsetzende, entschiedene, standhafte De-

kenntnis der syrischen und armenischen IC besıitzt g.«
genüber den Angriffen des russischen und griechisc  n

Schismas ine um. gewaltigere Durchschlagskraft, als
wahrhaftig NiC aul lateinischen Einiluß zurückgeführt

werden annn Ist Ja eine 2 11eD1iEe Methode der e
die zanlireıchen Zeugnisse der eigenen griechischen Kirche
zugunsten des Gnadenvorzugs der Gottesgebärerin mit der
Bemerkung abzutfun, S1C se:en auf Latinisierung zurückzuiüh-

Dieser Einwand muß mehr gegenüber der Hr
Wägung verstummen, das Ja auch das in der syrischen und
armenischen Kırche enistandene Schisma der Unbefleck-
ten Empfängnis der Gottesmutter unentwegt fosthielt 7u-
dem werden auch die andern Kirchen des Orients Worte
kommen und ihr Zeugnis zugunsten der Unbefileckten Emp-
fängnis als einer geoffenbarten ahnrher ablegen. Doch 12S
möÖöge weiteren Abhandlungen vorbehalten hbleiben Ja
WwIe später gezeigt werden soll, seibst als der siam in VOI-

dem christliche egenden eindrang und in weıten eDIE
den christlichen Glauben mit Feuer und Schwert ausrotiete,
sah el sıch gezwungenl, auft die innige und in dem Herzen
des Volkes tast unbesiegbare Verehrung der makellosen Rein-
heit der Gottesmutter Marla einige Rücksicht nehmen.
Der Lobpreis der Unbefleckten bei den Treugebliebenen OUl-

SCHO fort und fort uUurc die Jahrhunderte inmitten VOoN

unsäglichen Drangsalen, Leiden, utigen Verfolgungen. Aus
den Gesängen erklingen die Stimmen VON Martyrerkirchen.
Und selbst bei jenem eile des syrischen und armenischen
Volkes, der sich Von der Multterkirche rennte, klingt NIC
der bgesang der unbefleckten Gottesmu WIC eın Ruf
des Kindes ach VO  —_ soijten der utfer, WI1IC eine

1C in der Erkenntnis des Heiles, des Wege  S  Q ach
om” Möge diese verirrter Kinder empordringen zum
IThrone, auft dem sitzet ‚„das Weib, mit der Sonne 1deT,
den Mond untier ıhren uben, und auf dem Haupte 2in?2
Krone VON ZWO Sternen““ (Apc 1



Die Unterscheidung zwischen Hinreichen un
Zuwendung derErlösung in derFrühscholastik.

Von Artur Landgraf (Bamberg).

In der Erlösungslehre Dbehandelt heuilge eO})o-
gle ıunier anderen auch die rage, WIC möglich Ist, daßBß
TOTZ der überreichen Genugtuung, die TISIUS tür alle Sun-
den der Welt geleistet hat, die Menschen Strafen und darunter
auch gegebenenfalls die eWwlge Stirafe der Verdammung tur
ihre Siünden leiden en Bei der Lösung hält man sich

die Unterscheidung zwischen Hinreichen und Zuwendung
der Genugtuung, deren Berücksichtigung allein arnelı|
dieses Problem bringen VermMäaQ. Ungeklärt ist aber his
RUTC die den Historiker interessterende rage geblieben, sermt
Wann sich uUNsSsSere eologie 1m Besıiıtz dieser Unterscheidung
einde und WT überhaupt iNre Erkenntnis Vermitte hat
1nN<e Untersuchung darüber uns In die Frühscholastik
zurück.

Die Frühscholastik ist ine DPeriode des berganges VON
einer nalıven e1iner kritischen Theologie. Kein Wunder,
daß WIr gerade in dieser Zeıt vielen Spannungen nnerhna
der Theologie egegnen, und ZW äal auch in Fragen, die bis-
her mıt sicheren Händen uUunDeru. Von Cem Zweiftel Von
Generation (eneration weitergereicht worden

ch habe in verschiedenen rDeIenN ZUrT Ginadenlehre jener
Zeoeıil hbereits argetan, W1C die re Von der Rechtfertigung
urc den (Gilauben einen, Ja den Grundpfeiler der qe-
samten (inadenlehre darstelite Rivierel hat terner in
einer 21 Von rDeıten aufgewlesen, WI1C mMan nit cht
geringerer Überzeugung der Tatsache O1Ner objektiven
rlösung Urc TISIUS testgehalten hat

Zwei TOoDleme tellen sich der Vereinbarkeit dieser beiden
Lehren in den Weg Wenn T1ISIUS alle erlöst nalt,
gehen TOTIZ seines Werkes viele Menschen in un ZU-
grunde? Und Wenn. die Rechtfertigung Uurc CO hristı Werk
und durch den auben geschieht, besicht enn O1-
gentlic die Notwendigkeit dieser beiden Eriordernisse?

Wie WIr sechen werden, werden O1 Fragen Von der
Frühscholastik auts S miteinander verknüpft. Dazu wird

Man vgl Vor m Le ogme de la redemption Au debut du
aqge RevScRel 4 (1932) 161—193 255— 388 533—571 ;C Z
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auch die erstie rage m1t £iner dritten, derjenigen nämlich
ach dem allgemeinen Heilswillen, verwoben. Da diese letzte
bereıts VON £INe eingehende Bearbeitung
eriuhr, erübrigt siıch, auf S1C näher einzugehen.

Wıe Stegmüller*® daritiut, eriuhr der Heilswille hbe1i
Augustinus ine verschiedene Ausdeutung Vor allem eine
konditionelle Gott will, daß alle Menschen selig Wei-

den, wenn diese selbst wollen DIie zweiıte Deutung Ast
ine restriktive Gott will das 21l aller enschen,

ine andere ist diealler, die tatsäc  1C selig werden.
1D U Der Heilswille Gottes bezieht sıch aut

alle Menschen, auf alle rien VOIIN Menschen, aul Vor-
nehme und Gewöhnliche, Reiche ınd Ärme, eIe und
Ungelehrte. Eine vierte Deutung wird VonNn Stegmüller als
psychologisch-mythische bezeichnet Gott äBt unNns

Unwissenheit darüber, WelI wirklich selıg wird, und ©1 -

möglıc uNs adurch, Iür das eil er Ja
Gott e1ie uns dies SOGar Was (J011 aber 111e und
selbst in uns WITF. das muß el selbst irgendwie wollen..
Der allgemeine Heilswille ist e1n Abglanz des Willens
Man annn amı Gott ınen Willen zuschreiben, der nNnIC
immer in Erfüllung geh Stegmüller eichnet sodamnn
den Weg, den die re VO allgememnen Heilswillen Goittes
HIis ZUT beginnenden Hochscholastik hatt

FÜr uUuNnNsSseTre erste rage, nämlich aIum To des eils-
werkes viele zugrunde gehen, 1st OS NIC verwunderlich,
WEenn WITFr einer starken Hinneigung eEiner Lösung im Sinne

Die Lehre VOoO allgemeinen Heilswillen ın der Scholastık
(Rom il

Man vgl Literatur noch tta Von Vercellae, ExXxpositio in
ad 11ım SSE 134, 668) ; ervaeus vonepisiolas aulı In

aulı In ad 11ımBourg-Dieu, Commentarı1ıus in epistolas
Radult Von Laon, DaulinenkommentarSSL 181,

Tim 2' Cod Bamberg 1DI 128 tol 106) ; den Abaelards
Schule gehörigen Paulinenkommentar des Ms 39) des
Irinity College in (Cambridge om 11, 26 (Tol die Ein-
zeliquästionen a Schluß e1nes noch aulie dieser Abhandlung

besprechenden Manuskriptes der Fritzlarer Pfiarrbibl Tol Q&V
1.) eine ZUm Bereiche des (Gllbert de la DPorree gehörige umme
des Cod T1t. Mus oya X I1 Tol 133') die Quästionen
Odos VOIL urscamp 1m Cod AI AMus. arley 1762 Iol
cie Quästionen des Cod rıit Mus oya 10 VII A4() Iol
211); die zweiıte anoNYyMeE Paulinenglosse des Cod Bamberg 1iDI
130 Iol 48) die dem Anfang des Jahrhunderfs angehörige
Paulinenglosse des Cod Vat lat. 492145 Iol



Tiur Landgraf

de konditionellen der auch restriktiiven Deutung begegnen.
wird die konditionelle schon VON Pseudo-Primasıius®

vertireten und LCO der To schreıibt „Quae autem CONMN-
ciliatio SS potest, ((ua humano gener! propitiareiur Deus,
1S1I OMMNIUM Causam mediator De1l hominumque susciperei ”

E1IUSIO 2Nım PTO iniustis SanguinNis iust! tam potfens T1f
ad privilegium, tam d1ives ad preiium, ut, S1 unıvyversıitas CaDn-
1VOrum in redemptforem in crederet, nullum tyrannıca Vin-
cula retinerent®.“ Wır begegnen ihr auch och Del Robert
VOoOon elun?, ınd och agıister Gandulphus Von Bo-
logna® hält daran ie:  T daß TISTIUS bloß allen, die glauben,
Nachlassung der Sünden verdient habe

Mäullg ist aber auch die restr.ı  1ve Deutung. ach Lupus
Ferrieres?® sind hiıer nennen VOT Cem die ZUTr Schule

Anselms VOll aon gehörigen Sentenzen des Hugo Rybome-
tens1is!9, Gilbert de la Porree1! m1t den Sententiae Divinitatis!?,
die der Schule Abaelards angehörigen agistrı Rolandus
Bandinelli!3, Omnebene1* und Robert VOmN elun?>s und,
och eın schwer zugängliches Werk erwähnen, die Irü-
hen QOuästionen des Cod Brıt Mus Harley 56865516

' omm in epils aulı 1m Z SSL 68, 6653) „Pro
Oomn1bus quidem eifusus est SanNquls Christi, sed credentibus prod-
es(T, incredulis VeTrQO erit in condemnationem.“

DIS 124 SSL 5 7
Paulinenkommentar Cod Darıs. Nat. lat 977 TOL1 123)

de AA Magistri Gandulphi Bononiensis sententia-
EU: librı quaTfuoOr, 1D 82 (Wien-Breslau 2721

er de tribDus quaestionibus SSL 119, 646) 37 enım
alvos nerl vult INMNES, quicungque salvantur, ita edimit >
quiCcLLNgLUE redimuntur Non autem salvantur NeC Vero redi-
muntfur.  .4

Cod Nat lat 104418 fol 187
Paulinenkommentar Tim 2) Cod L1DS lat. AT tal

105)
eyuye r Die Sententiae Divinitatis Ein Sentenzenbuch

der Gilbertschen Schule (Beitr Da | Münstfer
1909 |)

1€e Die Sentenzen Rolands, nachmals Papstes
Alexander i1LE (Freiburg 1 Br 189

14 Ebd
15 Paulinenkommentar Cod arls. Nat lat. 1977 fol 123)

Iol 16) „Dicimus iltaque, quod T1SLIUS morie SUE2
edemit predestinatos tantum et OS oportfuit redimi.“ Man vgl
auch Tol 10v) Allerdings wird hier die Ansicht vorgeira-
Yyen „Non sequifur, licet 1pse Pro OmniDus predestinatis salvandıs
MOTIuUUS sit, quod ideo equalem Carnıs ei anıme gloriationem sIE
collaturus Nec est icendum, quod ipse passione SUa meruerit
nNODIS Vitiam. Sed duo sunt, que sola nobi MOrie Sua meruit, scill-
cet apertionem regni ef glorificationem carnis.“
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Eine endgültige und völlig befriedigende Lösung dieser
rage Orderie aber Auifschluß über die Berechtigung RinNer
solchen Bedingung der Einschränkung. Hıer 1e0 NUunn das
Feld des zweiten roxblems WOozu die ıf

C  (> 10 > S M der Erlösungsta Christi nNnam-
iıch und och einer ula auf seıten des Erlösenden ”
on Irüuh IL Man auch hiıer ber die DbloBe eststel!-

1ung der atsache hinaus, daß der Glaube öch ZU Er-
lösungstat hinzutr. mußB, auf eine Unterordnung des Glau-
bens untier dıie Erlösungstat. So bel Rabanus Maurus, der
sa >7  equ eSs nostra SINe Christi sanguine San-

QqUuls Christi NOSs SINEC fide nostra iustifical, ulroque amen
mu mMmagıs Sanguls Christi NOS, U aM 1d€es nostra iustificat1!?.“‘
Im Kern das Gleiche tIinden WITr bel Haımo Von Halberstadt!s
Lediglich R1INe Herausstellung der atsache bieten dagegen
die Ausiührungen der dem irühen Jahrhundert angehö-
rigen zweiten Sentenzenglosse des (Im 253440, diıe autien
„Querit Deatus Augustinus, C sanguine passionis 111
DIMUS remissionem peccatorum, quid NECESS ost Daptiızarı ”
l1am SI in baptfısmate condonantur peccala, qu1d nNecCcesse Tunt
11SIUum patı Quod SIC idem solvıt Hec duo sunt CO  D
iunci{a, ul baptısmus possıt salvare Q  e peccatıs el PeI-
oCium hominem eddere SINE 1de passionis COChristı NeC s
pass1on1s Christi possıit remissionem peccatorum are SIN gra-
tıa baptısmi, 1S1 in sanguine martıirı! iuerit baptizatus. Nam
Dominus 1C1 Nisı JU1S enaius fuerit dJud of Spirıtu
Sancto etc.19°

Man auch schon frühzeitig, daß NıcC der
rlösung selber liegt, Wenn Menschen zugrunde gehen; denn,
WIC Uun1n: Sagt, die Darbringung des Leibes C hristi ge-

Enarratio in epistolas aulı In epIis ad Rom ST Sqq
SSL 1: 137

15 EXpOsiL0 in epistolas aulı In ad Kom Ü: SSL P
201 und Neapel, 1D Naz. Cod VIlL Aa tol 10v) „Redemp-
L10 nosira, qua redempiti el Der QuUam 1US  tificamur, passio
Christ.i es  L) quade iunctia aptısmo iustificat hominem Der em
el postmodum Der poenitentiam. Ita enım illa duo INMULUO SUnNt COIMN-
iunctia, ut uUuNumm S1iNe altero homiınem nNnon possi iustificare Nam

es dominicae passion1s S1inNe dQua baptismatis hominem
mundat, NıS1 forte 1n mMar{iyrı0, quod pro baptiısmate accipitur,

aua apiısmı S1Ne fide dominicae passion1s purificare ho-
munem valet.  €i Man vgl auch 1n ad Eph S: SSL 117,

Fol S4v Man hier auch schon die Glossa ordinarıa
Röm 5, (Inkunabel ase 1498 ; Florenz, 1D1 edicea aur.

lut. Cod il /V
Expositio in aulı ad ebr 10, 10 (SSL 100,
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SC einmal, aber S1e ist mächtig eNUG, alle abzuwaschen,
die glauben, und alle, die In inr gereinigt werden wünschen.

Zwar och NIC terminologisch, sondern bloß 1m Bild, hat
dann die Synode VOIL U(uiercy Dereıts den Unterschied ZWI1-
schen Hinreichen und Zuwendung der rlösung erfaßt Wie
kein eNnsSCcC ist, W äal noch SCIN Wwird, dessen atiur
Herr Jesus TISTIUS NC angenommMen a ist, WäarTr und
wırd auch kein ensch senmn, IUr den N NIC gelitien a  @,
WT1 auch NIC alle Urc das Geheimnıis SEeINCS Leidens
erlöst werden. aß aber NIC alle Urc das Geheimnis SC1INES
Leidens erlöst werden, erührt NıIC d1ie GröBbe und
SCeINCS Preises; dıe Ursache hierfür 1eQ vielmehr aul Noe1ten
der Ungl  n und derjenigen, die NIC glauben mit dem
Glauben, der sich Urc die 1eDe etäligt; enn der IC
des menschlichen Heiles, der gemisCc wurde dUus uUNSCeTEr
Schwac  2il und göttlicher Kraift, nat wohl ın sıch, daßb
en nUutze; aber OT @1 MNIC Wenn el NIC getrunken
wird?! Q

Zu Beginn der Frühscholastik STC dann bereits 21n 1a-
ST ach der später allgemeın anerkannten Terminologie.
Bruno der Kartäuser SCHreLl wenigstens: Alle d1e Er-
lösung, da 21n ur die rlösung aller hinreichender
Preis, wenn S1C TLUT wollten, gegeben wurde. ber die allein
besitzen dıe achlassung, die sich der rlösung würdig O1l-
wıesen haben?? Eine Erklärung, die sıch WOTILC im Hayu-
Inenkommentar des Radulf Von Laon?s wieder{findet, annn
och anderer Stelle 1ım Z gesagt wIrd: Jesus nat
die rlösung gebracht; NIC Gold der Silber, sondern sich
selber hat @T als Hreis tfür die LOSKaUTUNGg er gegeben. Und
Welnn auch di1eser Dreis NIC en NULzZTie, weil S1C in ıhrer

Lap »35  T1SLUS lesus N 9 SICH nullus homo estT, fut
vel erit, CU1US naiura in 1110 assumpTta NO  — iuerit, ita nullus es{T,
Iuit vel erit OMmMO, Proö qQUO PaSSUs NOn Iuerit; 1C@ 11OMN pasS
STONIS R1uUS myster10 redimantur. Quod VerO passionis C1uUS
mysteri10 NON redimuntur, NOMN respicit ad magnitudinem e1 pretil
coplositatem, sed ad infidelium e1 ad 1L1011 credentium i1de, ‚qua«e
per dilectionem operatur”‘, respicmi pariem ; qula poculum humanae
alutis, quod conifectum oSsT inlirmitate nOosira eT virtutie divina,

quidem 1n S  » ut Omnıbus pProsit; sed S1 nNoN Dibiıfiur, NO
medetur  46 (Denzinger-Umberg, Enchiridion%  S 21

Expostitio iın epistolas aulı Eph 1‚ SSL 153,
sufficiens320) ‚OÖmnes habent redemptionem, qula prefium

redemptioni omn1um, S1 vellent, datum oST. Sed hi soli habent
m1isS10Nem, qul dignos redemptione Christi exhibuerunt.“

Zu Eph 1, Cod arıs Nat. lat 2543 fol z0 un Cod,
Bamberg Bibl 128 tol. 18')
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Unbußfertigkeit verharrten, T1STUS hat einen Dreis gegeben,
der groß WAärl, daß er TUr das eil er hinreichte  B
WenNnn alle 1UT gut Se1N wollten?+

Die Erkenntnis ist also bel Beginn der scholastischen DSpe-
ulation weit vorgeschritten, daß S1C bereits ertaDt nhalt,
WIe dıe rlösung, SoOWeil S1C TISTIUS gebrac hat, TUr alle
Menschen hinreichtd, daß aber ac der Menschen

Fast _pleibt, sich diese rlösung nutzbar machen.
mittelbar mıit dem Einsetzen der scholastischen Spekulation
begınnen sich aber in uUunNsSerer rage die en Verwirren.
Übrigens eine Erscheinung, die auch in der Geschichte C

derer robleme zutage T1
Hıer ist Nun VOLr em aelar: nennen, der, WIC

e1Im ersien 1C scheinen möchte, die damals star' DO-
on in der Schule Anselms VOIN Laon?® propagıerte Te
Vomn der Loskaufung dus der Knechtschaf des Satans Zl
nla einer Kontroverse und einer eigenen Erlösungstheorie

hat Seine re gründet aher tatsäc  @ tiefer,
nämlich In seiner Iheorne ber un und Rechtfertigung,
die durchaus In den Rahmen seiner feit pabt Man chrieb
in der ganzen Frühscholastik in orster Linıe dem (ılauben

Cod Bamberg 1Dl 128 tol 106
20 Man vgl die Sententie 1vine Pagine bei Blıemeiz-

r1 C Anselms VOII aon systematische entenzen (BeitrGPhMA
2—3| Munsier 1, 1919]) Frerner die zweiten Quä

stionen des Cod Bamberg. atr 9 ’ die mi1t er Ausführlichkeit
E ınn der Loskaufung VO atan eine Reihe von Fragen De-
handeln (Queritur aufem, Cu  3 1n pr1or1Dus uissel ustıtıa ei
M1SS10 peccatorum tam originalıum quamı alıorum, inierorum
tenebras 1UST1 patereniur (Tol 100) ueritur FrursSuml,
Dominus prior1 tempore OS NONMN redemissei, Cu  3 aliquando C0S

redemptiurus ESSC Tol 00—101) uer1iur, Cu  3 sSo1o verbo,
qUO omn1a reaVvit, potuisset hominem ı1Derare, CUr in tantum
humiliare voluerit Pro 11Hus redemptione Tol 101) Queritur,
QuUO 1uUure equitfatis CU) lıberaver1i (Tol 101) ueritur etiam, CUr
hec liberatio redempti0 nuncupatur Iol 101) Rursum queri1-
iur, quid NECESSC Iuerit, ul Der L1PpSUmM O1 nOonNn Der alıum hec
dempilo fieret Iol 01—10 Iterum qu  it  9 Qqulid
iuerift, quod ad celebrandam hanc redemptionem humanam adSSUMP-
sit et NOn DOLIUS angelicam naturam Iol Id ei1am qUe-
rifur, CUr tamdıu distulerit adventum SUUMN N redemptfionem 1SLam
fol Fortasse aliquis querit, C homo potius s1it repad-
Frai{ius qUuU an angelus lapsus Tol Ferner vgl INan daus
den Diverse aquesfiones bone des Cod rit Mus Additional 18350
(12 Jahrh.) iol 132), oder Iruher schon Deli Atto VOIlN Ver-
cellae, Expositio in epistolas auliı, In ad Kom SSL 134,
174) Gegner dieser Loskaufung VoO atian ist neben bae-
lard bekanntlich auch ODerius Pullus, Sententiae b L  } S 14
(SSL 1 821)
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.rechtfertigende ra und tützte sich 1er aul die ifen-
barungslehre, aber zugleic auch auf eInNe durchaus DSYcho-

Dieskogische Auffassung VOIN un und Gerechtigkeit.
ergab eıne starke eion des Wertes der subjektiven Be-
ätig des Menschen Tür die Rechtiertigung Hıer ist 1Un
aeglar‘ der Geiahr erlegen und hat das Subjektive gjegen-
Her der objektiven Erlösungstat Christi, die CT NIıC
kannte?® STar. Deton(i, die Erlösungslehre reıin rationa-
istisch 1m Sinne einer psychologisierenden Rechtfertigungslehre
auUSdau und das Hauptigewicht des Erlösungswerkes Christi
dareıin verlegt, daß TISIUS urc SC1 Leidensbeispiel
EINE gewaltige nregung ZUr rechtfertigenden 1@ gegeben

Wır können auch SONst 1M Lehrgebäude Abaelards den
stilgebenden Einiluß dieser psychologisierenden Rechtierti-
gungslehre feststellen, dort, Ol bel er Bei0O-
NUNG der Notwendigkeit des physischen mpfanges der aute
TUr die Kinder, dennoch auch iür diese eiıne Rechtiertigung
hne Betätigung NIC anerkennt??, 1C NUur in der eigent-
lıchen Schule Abaelards??, auch außerhalb derselben, W12
bel upe Von Deutz® der Hervaeus VON Bourg-Dieu®*
kan man Anklängen diese Erlösungslehre eg

Wie ersicC  1C sind hier Hinreichen und Zuwendung der
rlösung STar miteinander verquickt. DIies umsomehr, als

Man val Riviere 37 Ebd
Landgr a 1, Der Gerechtigkeitsbegriif des hl Anselm

VO  x Canterbury sSe1ıne Bedeutung iur die Theologie der rüh-
scholastiik: Div  om  r) (1927)

ermannus, Sententiae SSL 178, Sententae
Florianense: (ed Ost1 on der onn 16) der Cam

(Cambridge, Trinity College Cod
fol A 2V 167Y 176 162) ;briädger DRDaulinenkommentar

die Abbreviation des Römerbrieikom-
ımmentars 1m Cod Darıs. TS. 1116 tol 82V

In LV 1il (° SSL 167, {71) ‚„„Aitamen, UL pr  -
diximus, noSIrum. Pro peCcCcalto sacrı1licıum roprie f{1des ost Quae
ST enım redemptio peccall, per quod IMOTS introlvit in NunC mMUun-

dum, N1IS1L credere, quia Dominus esus, ur sanctilicaret Der
metipsum populum, exXira poriam PDASSUS ST

aulı Röom 5’ SSL 181,Commentarlius in epistolas
657) und Eph i SSL 81, Allerdings finden sich
Del ihm auch Wendungen, die durchau aut eine objektive rlosun
hindrängen. S0 Hebr 9, 11 SSL 181, „Sed Christius in
sangume SO redempfionem omnıum invenit, non emporalem, socd
aeftfernam, quia tantum Tuit prefium, quod dedit, ut ael red-
emptis libertatem Fre  ere Delevit enım tam originalıa quäamlı AC-

tualia peccata el iustificationem C  Cxhibuit rFegnNum Cae@-
orum aperult ere sanguine SUO SCMEC oblato nvenit redemp-
t1onem nostiram NeC Tut ODUS repetitione alls oblation1s. Nam
Sanguls QC1US emundavıit conscientiam nosiram, ut nullius malı CONMN-
SCHSUS 1am conscil S1imus, quod est Vere iberos esse.“



Hinreichen und Zuwendung der

aeglar gerade bei der Gnadenmitteilung das Schwergewicht
auf die ufze1gung e1ines utes verlegt, das dem Men-
schen erstrebenswert erscheint und in ZUur Heilsarbeit
anregt Keineswegs aber ist bei Iınm, WIE auch och ange
nachher, einen urc NSIUS erworbenen Schatz VonNn

Genugtuungen und Verdiensten gedacht, die den Menschen
1mM autfe der eit zugewendet würden. Deutlich SpriC
hier der miıt den Gedankengängen Abaelards vertraute und

seiner Schule zählende Cambridger Paulinenkommentar:
„Carıtas quippe diffusa ost in cordibus nostris Der Spiritum
Sanctum, qul atius est noDbIs, NOoC est Der um spiritalem tor-

carıtatis, qui nobis in passıone exhibitus ost Ut quid
enim PTo ImMp11S MOrtiuus ost? Acsı aperte diceret Hec autem

est mortis 1ps1us, ut videlicet nODIS carıtatem i1ftfun-
ere Ipse Nım est 1QN1s qUEM ol 1pse venit

terram miıttere nde alt Ignem enl mittere ın terram,
ost in cordibus, quibus anium Ssapı! et non celum, AdIMOüTeN

dilatare. E1{ quid volo, 151 ul ardeart, 1d est 1S1 dilatetur, quod
utique erit in morte mea32.*'

ieg UUn au des Rahmens gegenwär-
igen Aufgabe untersuchen, inwieweiılt die Erlösungslehre
des aeglar weifter nachgewirkt hat Wır begnügen uNS, dar-
auf hinzuweilsen, daß Petrus ombardus ohl eine objektive
rlösung uUrc T1SIUS kennt®®, die uns den Zugang Zu
Paradıes öffinete und krafit deren WIFr Von der Knechtschaft
des Satans, die mıt der un dentisch istSt. befreıt WUT -
den? aber dort, CI erklären will, WI1C WIr 1Un eigentlich
VON Sünde und Strafe erlöst worden sind, denkt auch er
unmıiıttelbar die Zuwendung und erklärt S1C in erster
Linie gäafz 1Im iınne Abaelards Urc den Anblick der
1C' Christi, die sich in seinem Tode äubBert, werden WIr
ZU[ 1eDC S angeregt und uUurc diese gerechtiertigt.
Er Tügt aber soTfort eine zweıte WIC Rachtierti-
QUuMNQ Urc den Tod Christi verstehen IST, HNiNzu: Urc
den Tod Christi, Uurc den Glauben seinen Tod,
wurden WIT VOIN den Sünden gerechtfertigt®®. In der Abkür-
ZUNG des Cod Laud Misc. 777 der Bibliotheca ejlana in
Oxiord 108 mMan Gallz abaelardianiısch „Qui moriens ar  ar DeC-
cato eraVvı 1NO0S el diabolo, dum per A  3 mMOrLiem caritas
excitatur in cordibus nostris??.“  .

Cambridge, Trinity College, MS 351 iol 182
ent 11ib. dist. 5 (Quaracchi 632
Ebd dist. I1l. (a d 636)
Ebd 127
Ebd dist. 19 (a d. 634 Fol 57vY

Scholastik. 14
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Hıel ist dem mbarden NIC Unrecht tun De-
merken dab OT Ooch nsotern IN rlösung VOIN der
kennt als die un Mun NC mehr die Herrschait ber uns
©Ss1 WI1IC TIrüher>? Eine Te die siıch och ange halten
sollte und der mMan bel Detrus VONMN Doltiers3?? und Dbe-
CM annn

Dorft, Gandulphus siıch die rage stellt, W10 die ater
des en JTestamentes durch Ohristi Leiden erlöst worden
SEICNMN hat OT keinen edanken Verdienstschatz Ohristz
mıiıt Rücksicht autf den schon en Testament Gnaden
ausgeteilt worden Er Öst vielmehr die rage
1e0SC äter uUurc das Leiden Christı erlöst werden mMu
in 1NeTr Art die den Anschein rweckt als würde NUur der
eil der Sündenfolgen der ZUT Zeıt des Leidens Christi och
vorhanden Wäar dessen ruchien teilhaben können Schließ-
liıch greift aber auch OT der LÖSUNG „Per paSS1IONCH Ohrist!
1d ost PE Ndem COHhristı lberarentu O paenıs
iern]! pel (U am eillam 1Deratll Sunt peccalıs*! Weıil
ihm der Unterschied zwıischen Hinreichen und uwendung
Tem: iIst omm OT auch die größte Verlegenheit da OT
S die rage herantrıtt W10C denn YTISIUS dem Daulus der
Zeıt da dieser die 1rC verfolgte achlassung der Sünden
verdient nhäatte*? uch hei ihm STO Man aut CINE Remiminis-
ZET. aelar „Quod autem dictum est Seme!l DaSSus
est ad multorum exhaurienda peccalta intelligıtur ıta ad HOC
DAdSSUS ost u humilıtatem C1IUS (qua DASSUS ost LMITeMUFL

C1IUS diligamus propter quod peccala nOoDbIs imiıt-
tuntur dIiC1 polerit quod Der mortem S11a nOoDIsS gratiam
impetravıt id est morliendo Proposult ‚ODIS exemplum HMUu-
militatis ((Ua C1LUS praecepita adimplere DOSSIMUS**

ESs soll aber miıt all dem NIC gesagt SeInN daß jene Zeıt
VON Uurc TISTIUS uNnNs verdienten na nichts gewußt

Besonders ausdrücklic WelIs vielmehr L B der dem
Detrus Comestor tälschlich zugeschriebene Daulinenkommen-
iar darauf hin daß der Tod COChristi uUNSs auch die eliende
na erworben hat amı WIT mMI TeiNel Gott dienen*

Ü ent. 11b. dist 19 637
ent. lib AA 19 SSL 211,
Summa Cod am  G  a.  be.rg. atr 27 tol 53)
Lib 82 (a d. | Anm 331—333)4.9 Lib 80 (a d. 329 I1
LIb a  aCod Paris. Nat. lat 651 fol „Non So1um INOTS Domini

Jhesu NODIS ad hNOC valuit, ut ab C1US servitute liberaremur ei
mortis interitum duce sentiremus, soed ei1am NODIS Spirifum



Hinreichen und Zuwendung der r10S 211

Und W das den objektiven Erlösungswer des Öpfers Christı]
ange lassen besonders die Paulinenkommentare*°
NIC völlig eindeutigen ÄuBerungen

Sanctitum et gratjiam De1l adıuvantem nobis acquisivit, ut 1Der-
tafie Deo Serviamus ; 1Derum arbitrium in nobis restauravıt, ut
OS iberos aceretl, qui in lege uerant Sub timore DeNC SOrvien-
Tes per auxılıum gratie e1s collatum ab i1llo timore liberaret cOS,
d1ico, Qul eran obnox11 servituti servientes e1 ubditi egl timore
mortis.““ Man vgl auch tol 02

lat.45 audıus OIl Turin Rom s Cod Val. Reg
tol 11) Raduli Von aon Rom 5‚ .„Tustificatl, dico, et
HOC gratis, id oSt nullis precedentibus meriftis, sced per
gratiam 1pS1us, ost per gratulfa dona 1ps1us, qui SO1uS potest
dare iustilLicationem. Gratis, dix1, quanium ad iustificatos, sod nNon
sine labore quanium ad eul qul eO5S iustificavit. Et NOC per red-
empti  em, id ost Der prefiium ailum, d1x1, iustificatı Der red-

Derselbe Romemptionem“ Cod Bamberg 1DI iol 8Y)
I, > )ut quid en1ım Christus‘, id osT CUr T1SIUS ‚mOr{uus pro
impils‘, 1d ost Pro dilectione implorum vel DTrO V1ICO implorum
Sustinens voluntate, qQqUO illı PrOo sceleriDus debuissent sustinere‘““
(ebd tol 11) GulbDert de la DPorree Rom 5l Cod L1ips.
latl. AD{ fol 8Y) 99 quoniam peccatores, igilur debent
dic1ı ‚iustificati gratis‘, 1'd esT S1nNe mertitis legis vel proprie volun-
atlls Non quod S1NCe voluntiate nosfira, soed quod NONMN C  > Iol
quon1am ad hoc ın  firma; 1M0 ‚Per gratiam 1DS1US”, id ost Der gräa-
tuita dona est specialiter pPer prefium, quod pro nobis 1DuUSs da-
fum esT, quod ita alt ‚Per redemptionem, UUu«C osT 1n S10 ‚Christo
hesu“.““ Die osulae glosularum Rom 5) Cod Bamberg

1D1 129 tol 10) „Iustificatl, d1co, Der redemptionem, id est Per
preiium datum, quod ost Dassio Christi, que. iluncia aptismo iustifi-
cat hominem per em ef postmodum pPer penitentiam. T1ISLIUS
NOSs edemift, id ost emendo reiro, id est ad idem 1us ef dominum,
unde decideramus, 1Psum offerendo reduxit.“ Dieselben
Eph 1I (SchloBbibl. VonNn RPommersielden Cod 199/2817 tol 107)

Deirus ombardus Röm 5, SSL 191, 1361 und Florenz,
1b1 Medicea aur. Iut dext Cod tol 132) Der
adnoNYyMe RPaulinenkommentar des Cod 1370 2.—13 Jahrh.) der
Bibl vVon Ste Genevieve ın Darıs fol 41 »9: exponift, quomodo
gratis, ita ‚Der gratiam ipsSius‘ ; o1 exXponNIt, quomodo NOSs iustifica-
ver1ırt, ita ‚Der redemptionem, que est in Christo esu , id est
Christo 1105 redimente assump humanitate.““ Der zweite AÄno-

[NUSs des Cod Bamberg. 1D1 130 schreibt Gal 2' it.
Tol 31') „Vel ita potest dicl, qula confixus SUl CruCcı Christo,
et ita quod V1VO ‚lam non egoO‘, 1d oestT m1iıser et peccator SICU' prilus,
‚Sed TISTIUS Vivit in me per em e1 innocentiam, eTt quod ‚V1VO  q
spiritualiter C115 1n carne corporaliter ‚V1VO in fide‘, id est pDer
em 1il1i Dei, id osT Der hoc, quod Credo Tiıliıum Dei, ot pPer hoc,
‚quod dilexit me“, n  qu CO CUu diligerem, eTi Der hoc, ‚quod

semetipsum‘, 1d ost SO 1um | !] Dro ad morfiem, ut INnOTr
SUa i€  (} redimeret.“ Stephan Langfion Dhil (Salzburg, Stiits-
bibl von St eier Cod Q 19 e1te 151) „ ‚Peccata nOosira
cepit, id eST PTro e1ls satisfecit.‘ Similis modus loquendi invenıtur
XVI Reg, ub!ı legitur, quod aul Samueli 1XIE:?! NUunNcC ero  «  e
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ach der gäanzell grundsätzlichen Einstellung Roberts VON
elun wındert 05 uns N1IC Wenn WIT ihn der Erlösungs-
re ım anne Abaelards iinden4*® ber er greift zugleic auf
die och VON Radul{f VonNn aon gebotene Terminologie zurück,

deren and allein sich das Problem klären äBßt In sSe1-
NC Erklärung zu zweiten orintherbriel SCHNrel e1i: „Chrıi-
STUS PTrO OMNIDUS MOFrIuUUuUS est eic Secundum Jeroniımum DITO
Oomniıbus salvandıs, vel secundum Augustinum MOr{iuuUs est
DTO OMNIDUS, quia C1US IHNOTS HOC promerult, ut Der 1psam
MM es salvarentur, 151 in 1psI1s remaneret. uffıiciens
onim tuunt ad OmMN1ıumM salutem+*7.“ Wır egegnen dem Ortilau
dieser Steile mıiıt einigen Zufügungen auch in den Quaestiones
in epistolas Pauli48, die bereıts auch scheiden W1ISSsSenN

1 Uurc den WIrzwiıischen der redemptio, dem Preis,
erlöst wurden, Uurc den uns die Fähigkeit ZUr ucC  enr Ge-
geben wird, und der Nachlassung der Sünden als der Wir-
KUNg der redempti0*?, Der ebenzialls ZUuU Roberts EinfluBßsphär:
gehörige Paulinenkommentar des Cod DParıs. AÄArs lat 5354
außert sich der acC ach ebenso, 1n der Fassung aber VOT-

schieden, ahın, daß Y1STUS, soweit dn ihm ist, TÜr das
Heil aller, cht bloBß der Gläubigen, genügt. Wenn Seın Tod
einen nNıC ZzZu eil InNgtT, dann liegt die Schuld 1esem.
enau WIC dıe Helligkeit der Sonne ZUr Erleuchtung er
genügt. Wird einer VOIl Inr NLIC beleuchtet, dann ist
SCINE u

poria DeC  m mMeumnm, 1tem Petrus ın canonıca de COChristo 1C1
qul peccata nostra pertuli in COTDOIC SO lignum.“ erselbDe

Hebr (a NSe1tfe 210) „LErgo princeps iste, SCII1Cce Chri-
STUS Obtulit DTO Secd atfende, de qQud oblatione Joquifur N1IC Liam
texIus quam glossa, sc1licet de oblatione Pro peccatıs facta. ET
Freveräa T1SIUS nonNn optulit N1S1L pPro memDrIis quanium ad culpam
el penamnı, PTO VerQÖ quanium ad sSsolam penam.  .:. Man
übrigens auch schon alımo Rom 5! Denifle, DIie abend-
ländischen Schriffausleger bIs Luther über ustitia Del Rom 1P
171 und Justificatio | Mainz 21

Römerbrieikommentar Cod Darıs. Nat. lat. 1977 tol 1017
DIS

4.7 Cod 15. Nat lat. 1977 fol Man vgl die FreVv1a-
tion seiner umme Del Anders, DIie Christologie des Robert
Von e1lun Forsch d hristl 1a lf.= Dogmengesch.
| Paderborn 22}

in ad Cor 15 SSL 175, 547 l.)
In ad Eph SSL 175, 569) „„Solutio Redemptionem,

prefium per quod redempti vocal, Der quod aiur ta-
cultas nobis redeundl; Fem1ss10 VerO0 peccaflorum, quae nNODIS COINM-
tertur ın aptısmo, EITEeCIUS est 1PS1US redemptionis.“

Fol 137 cl alutem omnı credenti“. Non uod OMN1S,
qui credit, sSalveliur. Sed quanium ın 1PSO esT, 1C1 ad alutfem



Hinreichen und Zuwendung der rlösung 213

Von der sufficıentia, die auch Olandus andınelli®? und
Omnebene*®? bekannt WäTl, spricht sodann gäallzZ eindeutig auch
Ius Comestor®. In der ım fälschliıch zugeschrıiebenen
Paulinenglosse dagegen begegnete mir I1IUr die ac der
rage, das pfer COhristı NIC wiederhoilt wurde**,
S  ch wird 1er schr zwiıischen redemptio un FeCOTL-
iliatı SOWIEe zwischen redemptio und F emissi0°© geschle-
den

ıne hereıts in den OSulae glosularum®“ und in der
Schule Roberts VOINN elun autireitende Darstellung nachen
sich die beiden Paulinenkommentare des Cod
Bamberg. Bibl 130 Z eigen, WONNn S1C VOoOn eiıner rlösung
in Christus insofern sprechen, als WITr Urc S1C die ahlıg-

OmMnNıum credentium, 1immo ad salutem omn1ı1um. T1ISIUS CHLIN Droö
Omn1Dus MOTrIUUS est ert. nN1ıs1ı in 1DSISs remaneret, INOTIS Christi
Ssalvare OS en1iım clarıtas SUT1I1C1 ad illuminationem Oomnıum eT,
S} 51  quı F$ NM illuminatur, Tol 138 | 1NON oSsT ıin illa, sed iın iDS0  e

Te Die Sentenzen Rolands 191
Ebd

o  o Cod arıs Nat lat ol 114 „Sed numquid Sanquls
NMOVI testamenti | fIIUSUS est pro omnibus? (uantum ad sufficien-
L1am utique.“

3:  4 Cod arıs Nat lat 651 ol Q1v
Ebd iol 45V »  1Ce 2enım essent redempil, 11O13 jamen

uerunt reconciliati.““
56 Ebd tol A6v „Aliud hiıc tur redemptio et alıud remıss10

DEeCCAaLOTUM, qulia redemptio intelligitur N1IC mManum1ısSsıo eti corrobxDo-
railo nostri arbitrii ad bene operandum, e1 quod 1uStL DOS mortiem
gloria NUMdU aM privantur. Remissio autem intelligilur simphiciter,
CUmM peccala Tem1iiuniur. Muitis enım atur redemptio, L1DuSs
peccaforum non Lit rem1ss10.  et Man vgl übrigens diese nier-
scheidung Dereits bel Hervaeus VOIl Bourg-Dieu, Comment in
ault, In ad Eph 1I „Aliud amen intelligitur redemptio
el aliu rem1ss109, qula rem1ss10 redemptionem aCcı eT redemptio est
manumissio nostrı arbıtrı. ad bene operandum restitutio, qula
ei iusti  s pOSsL Ooriem Nu eneniur vinculo, sed Liberı ingrediuntur
in reQgNUmM. CeM1SS10 uftfem simpliciıter intelligitur DecCcalorum
abolitio  :

D7 Zu Eph 1l (Schlolßbibl VOIl Pommersielden Cod 199/2817
tol 107) 0M quUO habemus Hic OSsTfendift, pPer quod gra
838  1 iın qUO 1110 habemus redemptionem, i ST
dempti el potestatem habemus redeundi ad Deum, quUO deviamur,
quasıi 1ca In reCipimus, quod in Drimi1s parent1ibus MUuS
e1 HOC NOn in quolibe pretio, sed DeCI sanguinem e1uUSs 11112, et ha-
Demus eiilam remissionem peccatorum, que Lit iın aptismo Der 1p-
SIUS Sangulinis effusionem in Oomnibus redemptis, i1d ost NON OMM-
bus, qu1bus atiur potesftas redeundı ad Deum, atur rem1ss1090, sed
tantum volentibus CxXIire  e Die Glosulae SIN hier nıCc abhängig
von Radult VOIl aon Man vgl diesen Cod Bamberg Bibl 128
fol
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keit erhalien, unserem ursprünglichen errn zurückzur
kehren der uNns dem Joch des Teufels Zu entziehen®3.

Beachtenswer ist sodann dıe Stellungnahme der DPorre-
aner. In Gilbert de la RPorrees Paulinenkommentar onnte
ich allerdings lediglich hel Gelegenhet der Erklärung Von

1 ım Z in eine Untersuchung des Heilswillens
eingeschaltet eine rostrı1ve Deutung auch der rlösung
uUrc C hristus finden®?. In den Sententiae Divinitatis STO
man VOT allem autl eine Stelle, die und tür sich nichts mıf
unseren Problem tiun halt, der aber wird, daß
NIC der Tod Christi, sondern der gestorbene TISTIUS selber
uns die Sünden nachläßte® amı würde 1Ur e1ine re du>s-

gesprochen, die sich auch ım Besıtz späterer BPorretaner Iindet,
soweit S1C behaupten, daßB, VO  z Glauben, der rechtfertigt,
die Rede ist, F1STUS als Glaubensobjekt denken SCe1I
och tragen die Sententiae Divinitatıs auch bereits als -
1C AÄnsıcht VOT: ‚„Vel dicıtur PTO Omnıbus MOrIuuS, quıia
sufficiens hostia of pretium funt ol est quanium ad PTO
nNıum salute, S1 homines velınt nde alvatı ulssent,
S1 voluissent®..” Wır en also hier das Gegenstück der
sufficientia och NıC terminologisch ixilert und SOomıit auch
keimen Fortschriutt ber die biısher genanntien Autoren 11Naus

Dann aber begegnen WITr bei Simon VOIN Tournal einer SsSo

veranen Verwendung der es klärenden Unterscheidung ZW1-
schen dem Hinreichen und der Auswirkung der rlösung.

5 LErsier Anonymus zu Eph i Iol 21) 111 wörtlicher Än-
glosularum : ‚In quo'. Hic, per quidehnung an die Glosulae

tl scilicet in quUO 1110 abemus redemp-grafi aCctlı, ostendı
{1onem, id redempiti e1 potestatem habemus redeundı ad
nostrum primum Dominum, quO deviaviımus, ei hNOoC nNon quolibet
pretio, sod per sanguinem Fili e1lus, ei habemus remissionem, gu
Lit in babtismate per 1PS1US Sangulnis us1onem. Non OmnıbDus

Der zweitedemp{tis aliur remiss10, sced tLanium volentibus exire.“
NONYMUS Eph 1‚ Iol 34V) in qUuUo0 1110, 1d est per quemn!
Fılıum N0 habemus redemptionem, id est facultatem oxeundi iugum
diabolL per sanguinem e1USs el remissionem Deccatorum tactam ın
baptismate et NOMN per uneräa nOost

5 Cod LIpS lat. Y97 iol 105 „Similiter e1 illud mnes 1ın
Christo viviticabuntur, NOn SCl 1CeT, quod NUu hominum S1t, qui
1011 vivilicetur in Christo, sed qulia aullus vivilicatur N1S1 in
Christo.“

IC 1g1ltur, CUMmMeyer, Die Sententiae Divinitatis
10M1nas mortem Christi, nı aliud attendas qu am 1pSsum IMOT -

on enim Verum es{, quod MOTS Christi remitta: OrSs
an1ım dissolutio anımae e Corporis Christi; hoc autem 2101 remittif,
sed solus Christus morf{uus, qul NO tantum MNgura, sed Virius et
opffectio rem1SS10N1S 1ideoque dignior remissione.‘

61 Ebd



215Hinreichen und Zuwendung der r10;

Er rag nämlich in Seiner Summe Wenn WIr iatsächlich urc
Christi Tod VO  S Tode befreit worden Sınd, welcher Tod

der zeitliche oderwurde da eigentlic Von uns m  »
der ewige ” DiIie AntWOTT, die OT qglb{, lautet TISLIUS hat den
zeitlichen Tod zerstÖT, NIC SO, daß NIC mehr wäre,
sondern auf daß Nıc eWI1g wahre; enn die allgemeine
Auferstehung wird eine Zerstörung zeitlichen es se1n.

befreit dem Hinreichen,Vom ewigen Tod aber hat OT alle
aber NIC der Auswirkung nach®?. In den Quästionen stellt
Simon die rage, ob eine hinrelchende Loskaufung aller

Seine Antwort hebt dMl:;: 1Ur T1ISTIUS redemit
quantium ad sufficient1am, NONMN quantium ad eificıien-

tiam®3.  4 TrO{Z allem ist aber Simon och NIC his ZUur letz-
enn el nımmt an dieser gle1i-arheı durchgedrungen,

de Christi bereits Verdammitenchen Stelle die VOT dem To
und em schein ach auch diejenigen, deren 21l Ho-

aus Um die Allgemeinheit der ETr-reits gesichert WAärlT,
LÖSUNG urc TISTIU reiten, glaubt @I aber schlieBlich
OCcCNH auch vVvVon dem bereits VO  - Lombarden und von Gan-

AÄusweg £DTraucC machen sollendulphus eingeschlagene
Christus als pfer, der Glaube das pfer Christi,
oichte hın TÜr die rlösung lNers®

Cod arıs Nat lat. tol A {VY „Queritur, el  = constat
105 morie Christi liberarı > mor{ie, qua, temporalı vel eierna
Videitiur, quod nNOoN temporall. mnes enim temporaliter MOT1IMUFr.
item NeC lıberasse eIiur aD eierna Quidam enım morilun-
tur eternalıter Redditur Christus temporalem mortiem destruxit,

Generalis enim resurrectio eritNan Ss1f, sed perpe[iua sit.
Cu  3 mortui reviviscent. eternadestructio mortis temporalis, sufficientiam, NOoMN quanium advero liberavit quanium d

efficientiam.“
63 DIS W arichez, Les Disputationes de 1mon de

Tournal (Spicıil. acr. LOV. asC. 12, Louvain
Ebd „ExcepIlMUuUsS Lamen 0S, qui antie morfiem e1us 1am

decesserant damnandı: morie enim SUa constitutos in discrimine
umftiaxa redemit, nondum In damnatione vel salutfe cer Qui
eniım 1am damnatı erant eternaliter, redimendiı non erant.  e: Man
vgl auch Cod Berolin. Philipp 997 tol Fast wörtlich tindet
sich die ganze auch in den Quästionen des Cod rıt. Mus.
arley 2596 (Tol 59v), die ja auch nichts anderes als eine
Abbrevıjation der (uästionen 1mons sind.

65 Warichez d Redditur alıter Christus fuit
hostia SuT1i1icCIeENSs redemptio omn1ıum, id es{T, es hostie Christt suf-
icıens fut ad redimendum IMNes., In fide eniım passionis Christi

pofuerunt redimi, NıS1ı per £0O5S stieierit, tam precedentes
Cod Berolin Philıpp 1997mortiem e1IuUSs quam subsequentes.

iol. ast wörtlich wiederum 22 des Cod rit Mus Harley
Tol 59v)
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Wır sehen also, daß über die des Hinreichens und
der Auswirkung der rlösung Christi och keine letzte Klar-
heit bestand und daß somıt auch eın deutliches Wissen
Von einem Verdienstschatz, der auch der Vorzeit hatie Ca
ewendet werden können, vorhanden Wır düriten

nNIC fehlgehen, Wenln WIr die Ursache hierfür in der 1gen-
hatt der Loskaufung suchen, in der damals die Er-
lösung tast ausschlieBlic Detrachtet wurde.

Die J1 erminologie wird in der Schule SIMONS VON 1Oour-
näal miıt Sicherheit weiıter gebraucht. Die dritte Quästionen-
sammlung des Cod British Museum oya XII nenn
das Leiden Christi tür alle hinreichend, aber NIC TÜr alle
wirksam, weil ZWäl ın sıch es Nötige nat, dıie Menschen
©S aber ın sich iechlen lassen. Wie WEln ich ZW @1 eian-
gene unier Darbietung des Preises loskauten möchte und
der eine Irel ausgeht, der andere aber vorzichl, Sklave

bleiben, liegt die Schuld NıIC mir, daß NIC
e1d©e losgekauft wurden. weiıt Preise lag, genügte
el; el hat sıch aber NIC ausgewirkt®?. uch die vierten

Es seli hier auf die 50g Quästionen des Präpositinus Verwie-
(Cod. Paris. Mazarin. lat.1708 „lItem querlfur, S1 red-

emerit predestinandos. Probo, quod NONMN. Abraham NOMN
tenebatur vinculis culpe NeC pene, Rassıo NIC Contiulı 1, ErgoChristus non redemit Solutio: BPassıo COoOnNiulı quaniumgloriam el ad apertionem 1anue Celestiis. Item peccaftum
ost primordialis ua Celesilis NONMN aperitur alıcur.

aperir] el, vel iniuste acium est CU)  3 Solutio Abraham
Abraham satisfecit Pro peccatis. Ergo 1anua Celestiis vite debet

sa  ecit, amen NOoON Saiısiacium Iuit el, qula nondum Christus
erat.  «6 DPetrus Cantor hält ohne das Beifrelungs-werk Christi Verdienste des Abraham für möglich. Für 1eSsSe

Annahme stellt OTr die aC dar (Summe Cod DParis. Nat. lat.
3477 fol 95*) »3 hoc dicimus, quod NOMN Iuit necCessarıum, Qquodhumanum haberet vitam eternam NeC uC ost necessarıum,
qula de Meda 1USL1L1a DOsSset Deus iterum claudere 1Lanuam paradısıi.Virtutes Iol 96 ] enim nNOSsSire NON SuUunt vite eferne, sed
Lantum vıa ei S1gnum. Habraam enım NON merul viLam efiernam
cut NeCc Petrus, S1 recte accipilatur verbum merendi, id est NOn
meruit condi  0 ut debito teneretiur 1 Deus dare vitam
eiernam, 1eC eiro et eneiur NSI gratia DromissionIis. Unde
auctoritas: S1 rOgamus mundo corde, cCertie debes DromiSsSO;
NOl dicit debito Si ergo placuisset Deo, quod NO lıberar2t
GeNUS humanum, dedisset 1 abrae alıquam beatıtudinem alıam
mediam inter vitam eifernam, 1d ostT Iruitionem, oTt carentiam ıllam,
quäam habent parvuli CUmM originalı. sS1 dam decessisse 1n
naiuralıbus in m STaluU, dedisset el Dominus siatum medium
inter parvulos et Habraam.“‘“

67 Fol 81.|v „1tem queritur, sufficienter redemerit.
Ad quod dicimus, quod sufficienter. Nam e1uUs passıo ad
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Quästionen desselben CX Denützen die Terminologie 11
ähnlıchem Zusammenhang: „Item, CUMmM TISTIUS proXimus
noster essei el de lure naturalı deberet omnibus velle, quod
sibi, TILS1IO Sangulnis 1US quibusdam tunt dor vıte

ıta el quibusdam dor mortis 1n morte? Omnes edemit
quanium ad sufficientiam, sed non quanium ad eiH-
cientiam®?.“ Die eDenTalls dem Kreıis der DPorretaner
schreibende Summe des Cod Bamberg Patr 136 schrei
(fol. 60v) „Item notandum, quod T1ISTUS iult suflicıens
hostia redemptionis oaomnium. NONMN efficıens. NOn enim
ettfecıt redemptionem omn1um, QUam posselL iacere, S1 vellet.“‘

uch den der zweiıten des Jahrhunderts Z
hörigen Quästionen des Cod lat 064 der Bibliothek VON

royes ist die Unterscheidung bekannt, und S1e wird 10r
NiC Hloß auf die rlösung®?, sondern auch in der Determi-
nierung der rage, Uirum DIritus Sanctus CqUEC benignus oest
OmMnNıDusS*® verwandt. Wiıe der Terminologıe auch miıt

der Dialektik gefeilt wurde, alilur jetert e1ne andere
Quästion der gleichen ammlung einen eleg „ Solutio Cum
dicıitur funt sufficıens redemptio erqgo tunt redemptio, videtur

redimendos sulfficiens el sufficientia Iult, sed NOn efificiens vel eifi-
cientia, qu1a in altero de{fuit, quod 1n lene habut Ut SI
modo duos capiı  S vellem oblato pretio0 Tol redimere et
uUuNus exiret, er sponie SETIrVUS remanerel, 110 stetit per m
quominus redimeretur uterque uanium 1n eral, pretfium SÜ1-
fecit, non effecit.“ Auftf fol Q5v 1e5 man noch „„Omne OPU>S Dei
pnerfectum. Sed Cus in passione Consumpsiıt vetustaftfem nostiram.
Ergo periecte Solutio Deus in SuUa passiıone perfe NP-
sS1t OMMNenN vetusiatem NOn quanium ad eificientiam, sed quanium
ad sufficientiam, quia sufficiens Iuit, ut et omnis COoONSsSumeretfur el
fota 10C0 el tempore. In present! quanium culpam, ın Iutfuro
etiam quoa m Et hoc est quod dicitur: Fr1SIUS ın passione
SUa CONSUMPSIT vetustatem nostram.““

63 Fol 233Vv
rol Q6Y „Omnibus rofuit quantum ad sufficientiam, quia

Suliiciens TUl passlo Christi ad redemptionem omnıum, N1IS1 1psSi
S1inf impedimento. Sed NOMN profuit Ömnıbus quantium ad EITNICIEN-
t1am, gula 11011 OmNes salvi aCciı SUunt Der 1DSam ; sed Drofuit ian-
fum predestinatis quanium ad efficientia  e«

Fol u01 „Solutio piritus CUUE ben1ignus 053 omn1bus, i
esti quanium iın naliura Den1ignifatis C1US est, in 1011 sTal, Qquin
omnıbus gratiam impertiat, sed in vitlo. 1ICU vittis, dil-
tum ıIn naiura E1IUS est, SUCCUM nutritivum CUYuE propina OomMN1DUS
palmitibus NeCcC vitio vittis esT, quod palmiıtes arescunt, sed CX
vitio 1PpSorum palmıtum, qui SUNnT Tracti vel Nimıs graciles. Alıter :
Spiritus equUE enignus est OmnNiDUs quanium ad sufficıentiam, NOn
quanium ad eificientiam, id est OMN1IDUS SULL1CE benignitas eius,

v ium ad efilicientiam  <*
Christus edemit quanium ad sufficientiam, Nan d1l-

Cr Cod arıs. Nat. lat. 18108 tol
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ESSC argumenium d  C par Non osti amen, quia NO ostT verbale
Sullicıens. Ibı ponitur in designatione altitudinis et iıta al-
ıLUdıINEe intfert acium dem est enım, AaCsı 1Ca Iunt Ssufliciens:
CrGO suffecıt, quia verbale 1in conclusione ponitur
designatione AaCIus. Et pDotest ıta efelli Hoc Vas est
tot MOdIOrum. Ergo Capı tot mOodios. Non enım diciıtur passlio
Christiı sufficıens redempftio Oomnium, quod sufficiat, sed quia
suflıceret ACU Vdas 1ON dicitur ’ qula capiat, scd ula
cCaperel. Vel potest darı: ut redemptio OMN1IUM. nde tamen
NOn SCQqUNUF: edemit quia nomina verbalia (JUaN-
oque ponuntur in designatione altitudinis, ul iste cibus
eiectio militum, NOn amen eficıt m.  lites?1.“

Später bringt die gleiche ammlung in ahnlicher Weise
W12 der bald nennende (0do Von Ourscamp die Unterscheli-
dung ı7 primum, inquit, questionIis rticulum respondeo,
quod secundum ugustinum TISTUS redemit; CUuMN-
dum Ambrosium Solos predestinatos, quia est equivocatio
edemit Omnes redemit, id ost PTO Oomnıbus preiium redemp-
tionis pOSulL, qula sutfficientem hostam Dro OomniDus.
Item sSalos predestinatos redemit, 1d oest A mMOrie efierna 1i-
beravıft 1CU alıquis odemit alıquem CarcCere, u DTO
promuittıt pecunlam: redimıilt, 1id ost libera  4

ährend in den bisher bekannten Werken des Präpositinus
das Suchen ach einer entsprechenden le vergeblich WAÄäTr,
inden WIr In der VOnNnN inm, aber auch von den Dorretanern
abhängıgen Summe des Cod Vat lat 1075473 einen Anklang

dıe eben erwähnte Stelle des Cod Irec 064
Bel Stephan Langton** ist die Unterscheidung bereits ZUrF

Fol 1U V und UE E  Cod arıs Nat lat. E tol 102
Cod Trec Y64i 101 151v

3 Fol „„V1SO, quam mortem T1SLIUS estruxit, videndum
esl, quoS Christus Sua morfie edemit De NOocC AÄugustinus 1C1

edemit Lam predestinatos quam alios, id esti IMOTS 1' tuit
SU1IMNCcIENS, set NonN Ei1icC1ens ad salvandos Mernuit enim,

ut imitarentur QU  z in passione ei in aluıls SsSalvarentiur 1CU
alıquis CONsiruxit asirum ad salvandos eT defendendos FrusSiicos
SHoS ab impetu hostium, nNon amen ib1i defenduntur sed qu1
volunt illuc Confugere. Unde AÄAmbrosius ait, quod Solos predesti-
natios edemit Christus.“‘

76 Man 1Ur seinen Baulinenkommentar Kor alz-
burg, St1iftsbihl Von eter, Cod 19 Seite 100) ; Eph
ebd 133) „„DICImMUuSs, quod predestinatio dicitur toti humano
gener1 ollata modo, QquUO oLum humanum redemptum
dicitur, scilicet quoa suificientiam, NOM quoa efficientiam.“
Zu Eph (ebd 136) „ ‚Omnibus eniım profeci INOTS salvatorıs'
quoa sufficientiam, sod NOn quoad efficientiam.“ Zu
{ebd 143) ; Tim ebd 180) ; Hebr ebd 18) „ ,quia
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Selbétverständlichkeit geworden. ährend 0S mIr NICc g.-
lang, Stellen finden, in enen S1@ bei ilhelm Von Au-
xerre‘> ilhelm Von Auvergne der Hugo Charo7® Gge-
braucht worden wäre, erwIies S1e sich als ZUf gebräuchlichen
Terminologıie der Hochscholastik”? gehörig

Es rag sich NUun}n, VON W  - Simon VOonN Tournal diese ent-
scheidende Unterscheidung zwischen sufficientia und effi-
cientia überkommen hat Odo vVon Ourscamp”®* und Detrus
VON Poitiers??, die 21 Einfluß auf sSe1ine re gehabi ha-
ben, kennen S1C bereits

Odo VOonN Ourscamp, dessen Bereich e1INe ©1 der
eben genannten Quästionensammlungen gehört, verwendet

sulficiıt una Q1US oblatio‘. OFr{UuSs est enım semel pro omnibus
quan{ium ad suifficientiam, ei1am pPro luda proditore el DPTOü omnibus

1inNe mundi, S1ICU et reprobi, Qqui modoreprobis, qui uerunt aD Or1g
1CU enim culpa Storum esT, quodSunTt uD1 E culpa OTU| TUl
dilectionem in eU qui 1am ven!x!redunt iide operante er

e1 MOTrIUUS ost ei sepultus, ıta Iuit culpa llorum, qui non credide-
venturis moriturum etc.  ‚06run fide operante Der dilectionem

In der umma (Parıs 1500 1o tand ich ledigliıch
1ın Lib (De aptısmo rıSU1 »» illud, quod obiectum est
de 1CTI0, dicımus, quod Augustinus aliquando Iuit in ista opinlone,
quod iın 1PSO momen(o, qUO baptisatur LiCius, dimittuntiur e1 omnuna
peccalta Sua sed statiım post baptismum redeunt Sed hanc Opinilo-
11C!  3 retractaviı Propierea dubitandum es{[, quod 1cie accedens ad
baptısmum SUSC1IpIt baptısmum, sed nNONM eitecium aptismli, quamdiu
cdurat fictio, sed recedente Lictione baptismus effectum SUUM,
1.d est aCL quod ECISSC prius, S1 NOoNn impedivissetl fictio.“

da dist i970 Marnı sSseinen Sentenzenkommentar,
(Cod L1Ips lat. 573 tol 151Vv if

>  —- Man den Sentenzenkommentar Rı 15 (Brüssel,
Biblioiheque Royale de elgique, Cod lat. | 1542 ] fol
„Fuilt ei1am | modus satisfaciendi | NODIS salvandıs efficaCcior, auia,
quamVvis Christus patereiur pPro omn1bus quanium ad sufficientfiam,

auantium ad eificıientiam pdSSusSs ost SO1Uum DTO nus, qul
1LLST1LLaAM Del secianiur eTt omn1a Deum diligunt. In SUEa

passione Drovocavıt NOs ad servandam iustitiam ei Pro illa agoni-
zandum ad nortiem. reiere. excıitaviıt in NODIS caritatis
atltecium ostendendo NODILS SULaMl caritatem eminenfem, el hNOocC esT,
Qguo CL, Hugo de Trra ut ostenderet tiDI, quanium TE
diligereft, non N1ıSI moriendo MOr 1Derare te voluwte, u non
Lantum pietatis impenderet beneficium, eil caritatiıs MMON-
straverit affectum.““ Ferner Bonaventura, Sentenzenkommentar
dist 19 ad (e  uaracC 188 7) Q. d COTrP. ebd. 406)
auberdem auch die Abbreviation des ommentars Bonaventuras ZUNM
drıtten Sentenzenbuch im Cod 40/2919 Tol der Schloßbibl
VOll Pommersielden Ferner Ihomas VOo quin, In dist. 19
18  ; S, Ih. 3 qg. 49

Man vgl W arichez, Les Disputationes deo Simon de
Tournal @ SQ

Man vgl LOX11N Bu  AncMed 35 180*
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UNSEUeTE Unterscheidung In der rage, Weln TISTIUS erlöst
bloß die Gerechten derhat, auch die Ungerechten ?

Und ZW ärl 13 CI sich als Aufgabe gestellt, die dem
ersien AÄAnschein nach sich widersprechenden Sentenzen des
Ambrosius, der die Einlösung NUur tür dıe Prädestinierten, und
des Augustinus, der S1C TÜr alle Menschen gelten lassen will!,
miteinander In Einklang Dringen®°, Bei inm ist bemer-
kenswert, da das pfer als für alle genügen bezeichnet und
SOmıt das Hinreichen aul das pfer Dezogen wird, daß aDer
die Auswirkung aut die Prädestinierten beschränkt wird,
insofern 190908 ihlnen die Türe geöfinet und die leibliche Aut-
erstehung zuteil wıird 1C aber hat uns TISIUS das eWigeen verdient, enn dieses mussen WIr uns selber verdie-
H  z Er tügt abher Del, daß Chri  5  tus alle insolern hinreichend
erlöst hat, als das, W ds einzelne erhalten, allen geben
würde, Wenn SIC NUur wollten, glauben wollten Das
Beispiel, das Or ZUT Erläuterung nn ohl NIC not-
wendig die Kenntnis eines Genugtuungs- und Verdienstschat-
ZeSs und der einem solchen eigenen Verteilungsart VOTaUS,
STC aber einer Olchen Erkenntnis doch schon reC nahe:
Wenn ich tür ZWäaNnzig Hungernde hinreichend Speisen De-
reitstelle und einige Von ihnen NC kommen wollen,
ware INr Verhungern NIC meine, sondern lediglich inre
Schuld®

QOuästionen, Cod Laud lat. 105 der ibl odl iın ()xford
fol 209v „Questio est, UJUOS redemerit Christus, 1ustos antum

in1iustos. Habeft Ambrosius, quod SO10S predestinatos edemit
ristus Augustinus uiem dicit, quod homines redemit
iam predestinatos qu am alıo0s utraque Vv1ia eT SECUM et
cConfira argumenta. Sed qulia discordes Videniur oSSC auc{iores,primo ostendemus OS in intellectu NONn ESSC discordes. Intellexit
Ämbrosius: SO10S predestinatos redemit efficacia, Augustinus au  m,quod redemerit | !] sufficientia. Quorum ufrumqueest Obtulit enım Filius afrı hostiam PTO omn1ıbus ef sufficientem
omnmn1ıum redemptioni, sed NONMN in omn1bus effectum hnabuit, 1immo in
sol! prescitis. SUummus uLlem effectus pass1onis Christi ın duobus
est in 1anue apertione et glori0sa resurrectione. Hec
duo SO!1S amıcıs Confiulı eT S1C SO10S amıcos redemit. Hoc asserit
nobt AÄmbrosius. Hoc 1dem NUumMquam negavit Augustinus. Ista
duo meruit NODIS Christus.“ Ebenso 68} nalecia
nOvisSssima. Spicilegii Solesmensis altera continuatio. Tom 11
(Paris 1888 126 Man vgl auch noch Cod Laud lat. 105
fol 208v und Pitra, nalectia NOVISS, I1 122

1 Cod aud lat 105 iol 209v „Cave aufem, di 1pSsummMerulsse nODIS vitam eternam. Est enım Talsum, 1C1 magister.Hoc enım merer1 reliqui Ipse VODIS [ !] Quod autfem nNon habuıiıteffectum in Omn1ıbus 1cia hostia, 110  s stetit in 1pSa, sed in CaPD-1vorum voluntate Jtaque edemit sulificientia, id est quod
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21 cheınt Odo gar nicht Tür notwendig halten, daß
allen eıne Heilsmöglichkeit geboten werde, das Hinreichen
des Erlösungspreises außer rage tellen Denn ach Son-
nenauigang gıbt viele Stellen, die kein 1C erhalten
Trotzdem ist der nnensira STar. enug, jeden OI -
en Eın Vergleich, den WIr äahnliıch 1m RPaulinenkommen-
tar des Cod Darıis. Ars lat 534 bereits gelesen en Auf
()do ur die seinem Bereich gehörige Gruppe VvVon

Quästionensammlungen, VOTI allem der Cod Trec. v6d4,
ıhren uns l1er interessierenden Ausführungen zurückgehen.

em schein ach ist aber Simon auf RITUS VON Dol-
tiers als SCINE Quelle zurückzuführen. Wır finden die nter-
scheidung, die uns 1er beschäfftigt, bereits ın der tesem .
geschriebenen Sentenzenglosse. Hier wird gesagt, daß die
Johannestaufe eine bloBße Menschentaufe sel, weil
alles, W ds inr WAäIl, bloß Von Menschen geschah. Dagegen

sich dann als Einwand und als diesem entsprechende
Erwiderung: ı7 ecadem ratione videtur baptısmus, quO
fiıcte baptiızatur, debere dicı homin1s el nNnon Dei, qula 1D1 nil
tit 151 aDn homine. quod dicImus, quod Allu est 1n
aptısmo Christi, qulia in talı Casıl. rem11I1 maculam el OTNl-
ginalıs el actualıis peccalı adulto, originalis tantum parvulo,
quanium SUa interest, dico, id est quoa sufficıentiam, NON

quoa efficientiam. Quod inde palamı esl, quila, s1 pOoS d
tictione illa ecedat pel penıtentiam, nCIpIt baptismus ©1 prod-

el Oomnıum peccatorum coniertur remi1ss10, QUaM SINe
precedente aptısmao nullatenus Consequereiur. Tale esi
T1ISIUS PAaSSUSs est DITO nobis quoa sufficıentiam, ets1 non
quoa efficientiam83.“

Es soll 1er allerdings NıC verschwiegen werden, daß
WIr 21m Charakter dieser frühen Sentenzenglossen eine
Gewähr alur besitzen, daß diese Stelle auch WIrKlıc VOIN
Petrus VO  —x Poitiers stammt Zum uC aber au dieser
sıch ın seiınen zweifellos authentischen Sentenzen oiner

contulit quibusdam, contulisset omn1ıDus, S1 vellent Sed nolunt,
Qqul redere negligunt. 1CuU S1 esurlentibus C1iDOos
sulfficientes 1 quidam dedignarentur venire, NOn staret iın
n quod periren iame, sed in e15.  <e

Cod aud lat. 105 tol „Contra hoc, quod CLium est
sulficientia edemit data hostia, mu Iuerunti, quibus Nan
est collata possi1ibilitas, ut Salvı jijerent. Ergo nNnlon Iuit SufiicIieNs
hostia Instantia Orto soli radıo mMu. SUNT l0ca, qu1ibus NON COIN-
iertur umen. Ergo NNn est sulificiens radıus SOL11S ad illuminan-
dum OCUm.  < uch bel 1ira, nalecia 122

Cod arls. Nat lat 14423 ol
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Form, die seine Patenschaft gegenüber Simon VONMN JTournal
CUutilic InNs 1C FrUuC! Er bringt nämlich WI1C dieser die
rage, OD T1ISTIUS den zeitlichen der den ewigen Tod Z01]
SIOTr haft und gıbt bei teilweise wörtlicher Verwandtschafit
mit diesem die Antwort
y NOC dicendum, quod TISIUS destruxıt mortiem tiem-

poralem In Spe in Omniıbus, el 1n T“ ul iın S U1 MOTrTIUS
FreSUrgens 1am NOn moritur, INOTS Ilı ra nNonNn dominabitur,
eT In beata. Virgine, U aM in glorificatam credimus in
coelos ascendisse; et in sanctıs dormientibus, ul Cu  - SUT —
rexerunt. Destruxit MUOMQMUEC mortem aeiernam in OMNIDUS
quanium ad sufficıentiam, NO  - quanium ad eflicıentiam, qula
Iuut Suflicıens redemptio omn1um, NC per 1pSUum stal, quimn
OMNE! salventur 84 ed

gleicher arm wendet nach ihm Petrus VON Capua®
die Unterscheidung

Wir haben bisher gesehen, WIC die Frühscholastik sich
bemüht, die Allgemeinheit der Erlösung mıt der atsache
des Verlorengehens vieler Menschen und der Notwendigkeit
der Eigenbetätigung des einzelnen ın inklang brimgen und
WIC S1C ereits schr irüh einer terminologischen Fixie-
TUNG, die klassisch werden sollte, sich durcharbeitete Es
Wr aber _ jener eıt och eine eltere, vielleicht je] ScCHhWIE-
rigere Aufigabe gestellt, nämlich darzutiun, ob eın innerer

d zwischen der objektiven Erlösungstat-
sache und der Notwendigkeit der Mitarbeit des Menschen
bestehe

ent 11D. 19 SSL 211, 207 L ESs Se1l auft die gleiche
Fragestellung hbe1i verschiedener Antwortgebung 1 Cod Bamberg.
atr. 136 tol 60V hingewiesen.

Summa Clm 14508 tol „Responsio: Quidam dicunft,
quod Freveräa HNO ommnıum Iut redemptio NeCc PrOo Oomnibus SS
est Quod sS1Ccubi invenlatur, restringunt universitatem ad electios
Set scripfura [ 7] dicit DPTO omn1bus PaSSUS esT, quantium ad
sufficientiam, set NOn quanium ad efficientiam, id ost Omn1ıbus Su[fi-
cereli, s1 e1us em habere vellent, set NON redemiftf, quia
NON fiidem E1US receperunt.““ Es ist. hier besonders der
Erwähnung wert, daß DPeirus VON Capua auch die AQUS der deın
Pictaviensis zugeschriebenen Sentenzenglosse gebrachte Stelle
kennen scheint. Er schreibt „ded 1Ces, quod eadem atlione | wıe
Del der Johannestaufe ]|, quando Qquls ficte accedit ad baptismum
Christi, Cu  3 nıchil 1bi agaltur, quod nNon agat hNOomo, ille bap-
tismus dic1ı hominis, NON Dei. Responsi1o. Non ostT. simile, Na  S
1D1 baptismus quantum in ost el quantium ad sufficientiam CONMN-
tert remıiıssionem peccatorum, id est sufficit Ca nferre, nisi SUS-
cipientis enormitas impediret Tol 57')
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FEinen Deachtenswerten Versuch in dieser ichtung hat
()do VON Ourscamp gemacht, indem der VOoN GOott gewähl-

uUunserer Erlösung auch och andere MÖg-
lichkeiten gegeben Urc den Tod Christı deswegen einen
hbesonderen Vorzug zuerkennt, weil WIr doch oeben losgekauft
werden ollten, ZU 21l gelangen. Da WITr
uns Nun aber das e1l NIC anders als Urc diıe 12 O1 -

werben können und WITr au? keine Weise hesser ZUr Liebe
angeregt werden können als durch den Tod des ellands
verdiente eben dieser Erlösungsmodus den OrZug?®®.

Wir en 1er 1UL in Weiterwirken des Del Abaelard
und eım mbarden schon aufgedeckten Grundgedankens,
der och deutlicher in den zu Bereiche dos gehörigen,.
Uurc das ncıipıit dem Präpositinus zugeschriebenen Quästio-
nNen In Erscheinung tirıtt, inan lesen annn „Non tu1t mOodus
convenientior redemptionis nosire miserie nobIls utilior.

duo enım profult nob1is ad diligendum ei dirigendum,
qula nichil ost vel SSC DOTUIT, (JUO magıs ebeamus eUu d1-
ligere qUamMm qula MOTrTIUUS ost DTro nobIs. tem nichil esT,
qUO confiidentius tendamus ad IpSUm. ultum 1N0S dilexıit,
ul DTO nobis radıdr! Noluit 1OüS ıberare Der potentiam,
quod posset i1uste, are nobis exemplum elande vel
exercende notentie??.“”

In ähnlicher, Wenn auch NIC eindeutiger Weise W1C
Odo Von Ourscamp behandelten Deirus VON Boitiers®8,
und Doetrus VOonNn Capua® die rage. Es herrschte eben da-
mals die Ansicht VOT, daß die objektive rlösung in erster
1inıe darın bestand, daß WIr aut dem Wege der Gerechtig-
keıt VO  am der Herrschaft des Satans befrei.t wurden. Man

QUuästionen Cod rit Mus e i762 tol „Cum
ergo supponitur : sed NOM Iy1t convenientior, subintelligit auctoritas
1SLum dativum ‚nobis‘. Deo quidem convenientiores eran multı alıı
modi, quila Q1US nafure m conveniebat NOM MOrı quam morı
Sed quia sola pilefate SUa 1N0O0Ss edemıit, ideo mMOdum
no0obis <  convenljentiorem, nNon s1ibı consideravıt SIC Cnım voluıt red-
Im]1, ut alvarı. alvı tier1 NOM poteramus, N1ıS1 diligere-
INUs, quila SINC carıtatle NemMmO salvaliur. Necessarium erqgo fuit, ut
eXCILaremur in O1US dilectionem Hoc autem NONMN pDotult 1er fer-
ventius qu am pDer propriam e1uSs mortem um quidem diligimus,
qui pecunla SUa NOSs edimit, scd magnitudinem dilectionis 1lius
ummoperTe admiramur, qui anımam SUam PTro nobis poni Quis
enım malorem carıitatem habebit? Scrutetur erqgO rati et fatebitur
procul uDI10, quod excogitarı non potuit mMmOodus nobis convenien-
tior.  <e

x '{ Cod Parıs. Maz lat. 1708 tol 240 Man val auch fol
Sent 11D. 19 SSL 211, 1209
Cod Bamberg atr. 127 fol 55v CIm 14508 tol
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ann dies be1l Petrus mbardus?t Petrus VOon Poitiers? Udo®®
und im deutlichs heı Detrus VON Capua® schen Dieser
letzte stellt VOTI allem eindeutig test, daß der Lösepreis

dem bezahlt wurde, mıt dessen Erlaubnis der
Teufel die Menschheit in Gefangenschaft hielt® amı
also den Einwänden Abaelards die Loskaufungstheorie
dıe Spitze Dem ‘wird Nun die weiıtere rag anl

schafit des Satans, diegefügt Wiıe wurde die Her
un zerstört und ZW äal eDenfalls uUurc den Tod Christite?
Denn ach WI1IC VOT sündigen die Menschen und verfallen der
zeitlichen und ewigen Strafe, sodaß sıch scheinbar nichts
VolnNn eıner Beireiung spüren äßt In dieser zweıten Frage
handelt sich also darum, WI1C enn die reiung, Iur
die doch das Öösege zahlt wurde, in die Tat umgese
werde. Und 1er greift Vofrus Vo'N apu: WI1IC Ja auch
Petrus Von Doiltiers, Udo und schlieBlich Ja schon der LOm-
ar 1m Grunde NIC anders darauf zurück, daß
ben auch 1er der Tod Christi sich auswirkt, wenn auch
gänz anderer Weise als bei der Loskaufung dem ater

enüber:
„Duplicıter NOC intelligıtur: Dotest nNım intelligı dictum, quıa

nıchill esT, quod ita NOS accendat ad dilectio Dei, ut
Cogılamus 1pSsum Dro nobiıs Tu1lsse MOoriuumnm Maors CIGO e1us,
1d est 1NEeCTIO, (qua NOSs accendimur 1US dilectione, NOS

ıberat peccato, quia carıtas operıit multitudinem peccatorum.

ent 11b dıst. ) (Quaracchi 640 8
ent 11 ( 19 SSL 211, 1211

Schr eindeutig sprichtCod Bamberg atr. 127 tol 544V
„Notan-Jler die umme des Cod Bamberg. alr 136 fol 60

dum eilam, quod legitur Chrı1ıSTUS alıter potuli salvare mundum,
sed n° alıter redimere. Constituiiur enım V1IS in e quod
dicıtur redimere quasi Conir  ere, i1d ost equilibrat el COMPEeN-
Saio pretio restaurare. Non enım potult adeo dignum pretium
olfferr1i NeC potuit DeI alıum vel alıter anta humilitas conira tan-
Lam peccatı superbiam exhiberi1.“

CIm 14508 tol.
95 ClIm tol „Responslio: Diabolus tanium permis-

Dei nNOSs enebat el 1deo oblato [ pretio Deo atrl, CU1IUS Der-
10Ne diabolus NOos enebat, lıberaius est homo diaboli domin1io

Dies auch SONst in jener Zeit, eNeC posiea potult tenere
Cod Bamb atr. 1306 il 60.schon iın der umme des uns1ne Unterscheidung 1eser beiden Frragen begegne

schr deutlich ausgesproche in dem fälschlich dem Petrus ome-
NatSTOFr zugeschriebenen Paulinenkommen des Cod arıs

lat 651 iol 0V „1deo CU| seme per anguinem SUUM introlsse,
quonl1am S1C edemit, ut communiter pOoNMNeret ın per-
ecijone Posset enım esSsSec, ut P  C potesiate diaboli dimeret
O1 ame: in ecadem perfectione permitteret.”
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Vel passlo, id ost S passionIs eQiuS, NOsSs liDerat 1uxtia illud
iide mundans corda Angustia eniım ılla, QU aM Chri-
STuUS sustinult, neminem 1ıberat pDecCato Liberando Pel-
cato lberat [Tol I9Y] (  ( diabolo ei pehnad efierna. pena
eTO temporalı NOS 1berat in SDC, SeT nondum in Quomodo
tandem liberabıt vel iberat d Dpend temporalı ” est mMIinuit
2 aml Nam 1S1 T1SIUS ulsset UTruS, malorIi Dend Duni-
reniur penitentes. Set S1 QqUIS decederet in contritione, Malr
DenNd punireiur ın purgatorIio. Nunc autfem DO dicere INeMN-
Ium Capu Meum sustinunt partem peNe Dr el 1deo

AICU SI QuUIS dives arenon oporiet Olam susiinere.
pedagium in aliquo 10.CO, de amlılıa Q1IUS dicerent: 1Nlon

oporiet solvere, quia domiinus IMEeUSs SOIVI 9)80 me97‚\l(
uUurc einen besonderen aucC VON Frömmigkeiıt ist eın

anderer Lösungsversuch ausgezeichnel, der sich ın dem An -

Nnymen Cod lat 109 der Stiftsbibliothek Von Z wefittl
Hıer wird VOT em vorausgeseizt, daß der ensch VOIMN der
Knechtschait der Sünde, der Notwendigkeit sündigen,
VOonN der Knechtschait der Sündenstrafe, der Notwendig-
keit leiden, und VON der nechtschait des Feindes,
der nmac dem Feinde wIiderstehen, erlöst werden
mußte?s Be1l der Darstellung der n WIC 10S$ geschah,
Verir1ı der Veriasser die Ansicht, daß TISIUS Wr die
Gerechtigkeit Sseiner Verdienste mıiıt CC den Menschen
sich erworben nalt, weil dem ‚OIZ und dem Neid, Urc.
die der alan ihn a  @, siegreich SCeINe CIMUu
und SCINEC 12 entgegenseizte. Wıe die ENSC Urc
die Behaitung mit den genannten Untugenden ZUIN Besitztum
des Feindes wurden, werden S1IC Urc die Mittellung der
diesen enigegengesetzten ugenden ZUu Besitztum und ZUr
achkommenschafift Christi Wiıe die genannten Untugenden

07 (Im fol 98 Fol YAAV
Fol A5V 27° SUOrum yuOGUE 1usilla meritorum ristus

1usie adquisivisse dicitur hominem Humilitatis enım merito travıt
superbiam, merito VerÖ carıtatis invidiam. Humilitas NaAaMQUE aique
11eC110 in innocentie prevaluere adversus invidie que ‚Der-
bie iniquitatem.” Man vgl hierzu auch fol 51 „Videmus qul-
dem de moOrie Christi Lanquam pur1ssimo eT1 inexhausto humilıitatis
el carıtatis onie quam plurimas nNnOSIire rem1ss10n1s aC liberationis
Coplas emanare.  <: Auf das eispie der rniedrigung, das
Christus Urc die VON ihm gewä  e Art der rlösung gab, weist
auch die Summe des Cod Bamberg atr. (fol 597) iın eSON-
erer Weise hin „Cum enNım Solo verbo 11085 pofuer1 sicut
solo verbo creavit mundum 1Uuxia dixıit et acta sunt, maluit
amen S1C edimere, ut um nobl proponeret 1n humilitatis
exemplum.””

Scholastik. 15
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das Besitzzeichen des Feindes, sind die genanntien iınnen
Besitzzeichen iNres gelst-entaegengeseizien Tugenden

1C KÖön1gs!°. Daraus WITr klar, Wäartl. N1IC alle, SON-

C welche diese Tugenden haben, dieern lediglich jejen1g
WIr hne die entsprechenden ugenden Christ! niemals Ol-

Jangen könnten, erlöst SINd101,
leiche Gedanke, WT mMan sonstLetztlich 1St ja der

in Anlehnung den eiligen Daulus 12SeI kann, dab Chri-
STUS Hloß TLr die Lebendigen gestorben ist, amı diese
Teuze der BuBe seinen 10 nachahmten und ihm gleich-

Tu diese odesar geräaddeförmig würden. Denn I1S
dem Zweck gewählt, damı diejenigen, die 11mM nachfolgen,

dils Kreuzinn auch nachahmten, indem S1C ihre Gilioder
der Bußbe schlügen!°*.

I1e K  *  I  one IST, heı QT AnerkenNUMNG des Wertes der His-
her erwähnten späteren LÖSUNGSsuche ür die rag ach

Hinzuirefens unserelk Betä-der nneren Notwendigkeit eines

100 Fol UBV 95 siquidem un Christı nosterıLas, Qqu1bus ot Led-

dem Fremissionis 25 OF ViLe eierneLUS Iiol 26 | remittitur el e1u
ab 1DS0 Christo Xalr eorumdem.e1 amr el expectatio donatiu

Hac Nimırum communicatione grat12 spiritualis pfificıtur FISEL
DOSSESSIO, aQuod per Nulu unctionl conirariıum fuyuerat DOoSsSeSSIO
IN1mM1C1, el i1unt E1US 1111, qui fuerant diabolr Quam quidem pafer-
rıitatis afgu dominii  kafa SDIr1alls veritaiem mortis mMerul  1' humilitate

que predonIis impressiONe fuerat s1ıgna%a, id ostRapına ifag
1dle, invidie, desperationis S1gNaCU190, restitutia in do-sunerbie, Der 1onem, signatfur regis SUul orma spiritalt, idmını legittimı DOSSCSS

os[ humilıtaie, i1de, SDC OT caritate.“
101 Fol als Oor{Iseizun: des Öben gebrachten Texies .„„His

NamMdUuC spirifalibus don1s obedientie VIFrTIU> custoditur. Nisı enim
humilıitafie Christi humilıtas minime recipifur. Humitiıtas siguldem

perbiam, aritas 1NV1d1am, SPCS dififiiden-{pSIUS nosiram conter1t
ncessanier perantibus 1n nob15 hereditas Christitiam OQuibus 111 namqdgue ad 10S1US DiEeL1Uum redemption1s MM1-

mNM1LUSs e1 FreCNULM. horum unctione bonorumnıme perfinere intelligendi SUnNT, S11 UL
ontentia restifutiouIls SICULTrenovantıl  i u Non C1N1ImM ita oSt generalis

dampnationis, quia LON il SUuMn carnaliter genzrati, 1ta
m: erspiritaliter regeneraniur. Ideoque IMOIS Christi alute

restitulionem conierre ilniversis stimanda NOMN erit Non enım
U1USs mOörtis em habent, eT, qu1 habent, NOnl OomnN vere

habent. Soli enim ni, qui UIuSs mortis T1Su qua subplantatius
Christi Christo restitufäaost host1s, vera fidem habent, SUNT

Christi oST U1LUSs veritatis perL-herediftas. era etenım es mortis
Cepti0 vel sacramenium Cu: tatıon  .  11 rel, que creditur Hec C111

mOrils Christi imitatio ost obedientia. Ouicumque etenım Delr Mall-

datıs obedieruni el mortis Christ1ı sacramentIis COMMUN1ICAVerunt, ad
hunc SUC adquisitionis populum FreCie ntellıguniur pertinere.“

eschriebenen RPaulinen-102 Man val den Abaelard fälschlich
ommentar des Cod arıs Nat lat 25143 ol ZA3V
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1g9un ZU Erlösungswerk Christi, dem zuzuerkennen, Wäas

hereıts Hugo Von St Viktor Sagt T1STIUS ahm dus UunNsSerTrer

atiur die Opfergabe iür atur, amı VO  z Unsrigen
das pier tür uns sel, amı die rlösung schon dadurch
uns zugehöre, daß VO Unsrigen die pfergabe genommenN
wurde. Dieser rlösung werden WIr teilhaftıg, wenn WIr
uns mıiıt dem uns Urc das Fleisch beigeseiltien Erlöser UrCc|
den Glauben vereinigen!°>,

Wır begegnen 1ler der Auffassung, daß uNs dıe T1OSU:
lediglich annn Zugute kommen kann, WeNn WITr 211Ns miıt dem
Erlöser selber werden. DIie TUr das Gnadensysitem
Ug0S maßgebende Tre VO mystischen Leib Christ1i104,
WIr sıch Jler auch auft die Erlösungslehre Au  d

Ganz 1 Sinne UgOS diesen edanken eın ußerst
wertvoller Traktat e1iner NIC signierten Handschri der
Fritzlarer Pfarrbibliothek die Handschrift nthält
auch och die bisher ZUur ın ZWiüe1 Handschriften hbekannte
Urifassung der Theologıa Ahaelards Del Behandlung der
rag weiter: „Quare pDOost Ohristum maneat peccatum Origl-
ale  c4 In der Antwort 10$ man nämlich »» quod reSDOTM-
deamus, Guod S1Cut ıIn dam originaliter rel acil sunt Ilo
peccanie, ita in ArıSTO reconcıiliati SUnNT, QquOoLquo 1la IuUe-
runt satısftaciente. Nec HOC secundum Carnem nullius enım
origmem ( hristı continut socd secundum idem, Der
uam in 1llo erant etiam qu1 ante um extiterant1ı05.“

Diese re F1 In der Folgezeit nicht 1Ur mehr der
weniger CUTlLC ın der Hugo nahestehenden Literatur106 auf,

103 De sacramentis L1ib (: SSL 1706, 310) „Susc2pit
de naiura hostiam PTO nafiura, ut de NOSIro ESSC holocaustium olfe-
rendum DPTro nobis, ut iın hoc 1PS0 ad NOSs pertineret redemptio,
quia de nNOSIro sump{a erati immolatıo. Ul1lUuUSs qguidem redemptionis
narticıpes eilicimur, S1 <  ipsi redemptori Der Carnenm NODIS Oclato
Der em unimur.“

104 Man vgl Weisweiler, Die Wirksamkeit der Sa-
kramente nacnı MugoO VOil St Viktor (Freiburg Dr.

103 Fol
106 Man vol Cod Vat 0OSS lat 41 tol 101 „AIn eodem

[ Augustino hoc aptismus V  e ’ ut baptizatı (hrısfo 1in-
Corporen(iur, ur membra C1uUS consepelıantur e1 oblatı er QUN.-
ium karıtatemque Tidelium reconcıilientur Deo, ut in V1VI, salvı,
iberati, redemptl, iıllumiınatı 1an Walter VOIl Viktor
Sagt In einem ermo de Spiriıtu Sanctio Cod Darıs. Nat lat
fol 8\/ I „Unum ost enım COTrDUS Christi, quod constat capite
el membris. Christus ostT cCapu ratie el veritatis habens plenitfu-
iınem Membra Iol 9] SUunt christianı de plenitudine Capıtis
accipientes. piritus iglfiur Christi 1OoNM NISI! iın COr DOT E Christi habı
tal; socd SEeCUNdUmM plenitudinem 1n cCapite, SEeCHNdUM particıpationem
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SIC gew anllı sıch, nachdem S1C in der Frühscholastik kaum
gröbherer Bedeutung gelangt WAäl, die Autoren der Hoch-

scholastık!9°? und ist DIsS 1m eSs! der spekulativen
eologie1°8 verblieben

Wır stehen Ende uUNSeTeTr Untersuchung, die den Ur-
SDTITUMNG der Unterscheidung zwischen Hinreichen uınd Zuwen-
dung der rlösung auifspüren sollte Wır sind DEl dieser Ge-
legenheit einer Erlösungslehre Degegnel, die sıch wesent-
en Punkten VON derjenigen uUNsSeTrTel heutigen eologie
unterscheidet, die aber gerade Tür die Periode der rühscho-
lastık deren Durchforschung hne Kenntnis des bloß hand-
SCHANM  IC erhaltenen Materials unmöglıch och einer

Sollten mMIr NIıC alle MÖöGg-genaucehn Darstellung bedarf
lichkeiten entzogen werden, ich S1C in der nächsien Zeit
auszulühren.

Für den Unterschie zwischen Hinreichen und Zuwendung
der rlösung fanden WIr ZWeIl Hauptquellen, (Odo Von Ours-
Camp und DPetrus Von Poitiers, die 1: der Schule der
Dorretaner NIC tTerne stehen und VON denen in dieser rrage
hbesonders der zweite CHNG mit dieser Schule verknüpit ist.
Da aber gerade 1er die zeitgenössische Literatur sıch NIC
darüber aubert, W  3 damals die Priorität zuerkannte,
mußten WITr uNs amı begnügen, die Autoren aufzuweılsen,
beı denen die Unterscheidung ZU erstenmal ultrıtt Sicher
ist aber, daß in der CHY amı verknüpiften rage ber ınen
inneren Zusammenhang zwischen dem Erlösungswerk I1S
und der Art der Zuwendung desselben vVon Hugo VOomNn St
iktor, also schon schr Irühzeitig, eine TC vorgeiragen
wurde, die sich NIC bloß UrcCc ihren Gehalt auszeichnet,
sondern auch bIis auf uUNsSere Zeıl AaSSISC werden sollte

1ın membris. In hoc eIgO CorDore nıchil eSst moriuum, CxXxira nichil
m. QOui enım Sspirıfum Christi nNon aDerT, NiCc NOn ost C118
membrum. Hi enım soll, qui Spirıtu Del aguntur, hil sunt Lilı
Dei, templum piritus Sancti.“

107 Bonaventura, In dıst. art (Quaracchi 1887)
Man die Abbreviation des Cod 0/2919 (TIol der

SchloBbibl. in Pommersfelden. — Thomas, ecO 49 d ad
105 Man andgra Der Glaube, der rechtfertigt

(Frankfiurt 1933) it.
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Nıchis erregt das Interesse des Menschen mehr als der
ensch und SCINEC Geschicke Besonders Zoiten grober
Umwälzungen und Kuliuränderungen, WeNn vieles raglic
und unsicher geworden Ist, wendet sıch der torschende Blick
wieder dem Menschen Z  ) ergründen, Wäas OT ist und
W as OT soll Deswegen ZeIg sıch au eute oin ulleDen
der Anthropologie, der issenschaf VO Menschen, aul allen
ebieten, NIC Zu mindesten in der Philosophie. abel
Hieten die mannıgrfachen und vielverschlungenen Erschemun-
gen des gelstigen Lebens der Menschen eine O1 VON RÄätT-
seln und Problemen, die ihre Änziehungskraift nNıe verlieren.
Hängen doch seinswichtige Entscheidungen VON der gant-
WOTTUNG dieser Fragen ah DIie FOorm, ın der diese robleme ın
d: eutigen Philosophie gestell werden, STC unier dem
starken Einifluß Herders und des deutschen Idealismus Hıer
wurde INa wieder darauf auimerksam, daß das MEensSC  IC
Geistesleben sich NIC in der geschlossenen Sphäre des Ein-
zelmenschen abspielt, sondern in einer den einzelnen über-
greifenden und ıuımschlieBenden d Man
enideckie jerner, daß der einzelne diese Gememsamkeiten
Vomn Auifassen, Denken, rieıllen vorfindet, daß CT ohl Se1INenN
Beitrag dazu eisten kann, daß OT aber 1mM ganzen wen1g der
Gäar nichts unmıttelbar daran andern imstande Ist Es
zeigte siıch 7 daß der einzelne VON dem estenen und
dem Einfluß Olcher geistiger Gemeinsamkeiten auch auft ınn
meiıist nichts ahnt und TUr selbstverständlich ansıeht, W das
ZNUur de: Ausfluß der Zugehörigkeit geschichtlich GEeEWOT-denen Kulturkreisen ist Herder sprach VON „ Volksgeist”,der besonderen Art 21Nes Volkes, WI12 S1C sich darsteilt ın

und Brauch, ın uns und S5age, 1M YJanzen Verhältnis
ZUT iIrklichkeit Immer deutlicher Kamen dann INEe @1
anderer ähnliıcher geistiger Gemeinsamkeiten zu Dewußtsein,überwö VON der Gemeinsamkeit, die den enschen als
solchen den Menschen biındet und ihn VON en übrigenWeosen scheidet, der Menschheit, der Humanıtät

Dabe:; erregie auch bald die atitsache die Aufmerksam-
keıit, daß diese Gemeinsamkeiten R1Ne groBßekeit aufwiesen, CInNe anzhel und Geseizlichkeit eigenerdie ahnlıche Eigenschaften des Einzelmenschen T -
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innerten, aber VOIIN diesen doch schr sıch unterschieden und
VON ihnen auch unabhängig sein schienen. Au{if der
dern C1LO lNeß sıch auch die Abhängigkeit VOIN Dasein der
einzelnen NIC verkennen; auch der Volksgeist ginge unter,verschwänden auTt einmal alle Individuen des Volkes Jenachdem Inan die eine der die andere Q1te TÜr die wichtiigere1e€ kam INan enigegengesetzten AÄnsichten UDer das eındieser Gemeinsamkeiten. Man erblickte darin NICHTS als 12Summe der Individuen, die SICH TIrei und DewußBt 1NeN-
geschlossen natten der INan glaubte, mıiıt einer Art Über-
bewußtsein der Überperson iun aben, denen dieEinzelmenschen teilhätten Der REUISCHEC Idealismus ist der
groß angelegte Versuch, das gelstige Leben in seiner Einheitaul diese letzte Weise als die Bewegung des absoluten Sub-
Je  S, des absoluten Bewußtseins der des absoluten Geistes

verstiehen, und ın die (Geseize SCINET Entwicklung undEntfaltung einzudringen. AÄm umiassendsten und bewußtestenhat ege diese Aufgabe in seiner Philosophie des aDsSsOluienGeistes durchgeführt. 1C 1Ur das mMensSChiCAe Geisteslebensollte dadurch ZU philosophischen Verständnis gebracht WOeTr-
den, sondern ege glaubie WI@ die übrigen Vertreter desIdealismus das Sein, die irklichkeit als F21Negelistige Bewegung auiweisen können, die ach dem yth-
{NUS menschlicher Geistigkeit SICH entialiet Obschon diese
gewaltige, aber auch waltsame Konstruktion In SIicCh —
sammenbrach, hat der Idealismus doch immer wlieder vonden Phänomenen menschlicher Geistigkeit oder dem OD jJek-fıven Geiste, WOTruntier Man SeIt ege diese Bhänomene
zusammen(tTtabt, seinen Ausgang och Schelersuchte den Tatsachen Volk, Kulturkreis, Menschheit UurcAnnahme Von Gesamtpersonen gerecht werden, die aberder Subjektivität, also auch des eigenen Bewußtseins, ont-behren

Neuerdings hat 1LC Ö m } al sıch wieder inmiıtdem Problem Defaßt Er jede Hypostasierung des (1e-sam{geistes ach der Art VON ege der Scheler aDn MiteC hebt T Nervor, daß WIr 21n allgemeines Bewußtseinund keine allgemeine Personalität kennen, WIC auch keinePerson, die des Bewußtseins und der Subjektivität entbehrteDamit WI T aber die Einheit, anzheit, Individualität undeigene Geschichtlichkeit des üÜüberindividuellen Geistes In kei-
nNet Weise In  en Abrede stellen Um S1C erklären, nımmt

„Das Problem des geistigen Seins Berlin 1933 Vgl  dieHBesprechung 1n diesem Heite



Die Struktur des objektiven Geistes 231

einer eigenartigen Konstruktion SeINE ucC Er sieht
im objektiven (Gjeiste EIWAaSs reın Prozeßhaites hne SuDstian-
jelles ubstrat, das e1ine eigene Seinswelse nal, die uper-
CX1iStTCNZ. Vom objektiven Geiste Hegels unterscheidet sich
diese Superexistenz TIun!: 1Ur dadurch, daß Stelle
der Substantialität und DPersonalıtä des absoluten (Gelstes
CIn unpersönliche reine Aktualıtät getretien iıst Hartmann
glauDbt, die Unmöglichkeit, sich e1n?2 solche Superexistenz
denken, sSe1 auft 21n ariıstotelisches Erbe zurückzuiühren. Rıch-
Ug ist, daß OT in der Lat ZUr Ännahme e1iner SOIC sonder-
baren SEeINSWEISE dus dem gleichen Grunde omm W1C ZUrf
AÄnnahme eines Reiches de. idealen Seins, nämliıch infolge

Im fO1-der Ablehnung der arıstotelischen Abstraktionsiehre
genden soll versucht werden, dıe erwähnten Tatsachen des
menschlichen, überindividuellen Geisteslebens Aaut run die-
SC Abstraktionslehre au inıne die Annahme SCeins-
weısen W1C Superexistenz und deales Sein AdUus dem Wesen
des personalen Geistes abzuleiten

Mıit diesen Fragen e1ine weiıitere 1 Zusammenhang.
Der objektive 21s omm NLC 190988 1mM unmittelbaren Ver-
kehr der Menschen zu USdaruc und ZUE Wirksamkeit; OT

schlägt sich gleichsam niıeder in gewissen matierjellien Din-
d1e das Werk VON Menschen sind, en, enk-

mälern, Schriften, die inren Urheber zuweilen un Jahrtausende
überdauern und spateren Zeiten och den eIST, dus dem SE
entstanden SInd, olflenbaren vermögen. Diese inge,
denen 1mM Grunde 2S gehört, WOTan der Mensch sıch 1r -
gendwIie etällgt nat und Wäds ihm diente, nennt ia Y  heute
allgemeın Objektivationen. 1e 12 wertvaoalle Beobach-
iungen hat Hartmann auch hiıerüber in dem erwähnten CerKe
zusammenge{iragen. Er hat auch die Wirkung und die
Grenzen der Erkenntnis soicher Objektivationen
Vor em hat el auch darau{t hingewiesen, daß 1Ur das Ca
KEriel1e eın der Objektivationen sich existiert, während
der gelst1ge Inhalt LIUT Tur den lebendigen EeIST, niıcht siıch,
ist Der materielle ordergrun 1en aber @1 dem BOo-
Tracnter als AÄnreiz und FrÜührung. Es soll Nun hıer die rage

Vgl dagegen Seeberg, eutfische Literaturzeitung (1931)
2021 ii „„UVas gröbte Rätse der Hermeneutik cheint m1r arın

liegen, dab 0S möglich iST, Literatur oder uns ersunkener
Epochen und uliuren verstehen, obwonl S1C aus uls qanz
remdem Geist und lut hervorgegangen Sind. Wie 1ISt. das mMÖGg-
1cC enbDar UUr dadurch, dab in diesen geistigen Erzeugnissen
eine mefaphysische Qualität enthalien ist, die über eit un auın
un üuber die Absicht ihrer Urheber hinausreicht.“
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untersucht werden, welche allgemeinen Strukturen uınd igen-schaften die Objektivationen als solche, der vielmehr ihren
materijellen Vordergrund, auszeichnen und S1C SOMIT 41a
Yern des gelstigen Hintergrundes machen und VON OBen
Naturdingen unterscheiden

on Irüher wurde hıer? nachgewiesen und aucn VO  —Hartmann ın SeiInNnem uUCcC Detont, daßB der persönliche Geistimmer schon in Verbindung miıt andern Menschen STCe AMitdieser Verbindung hebt das geistige Leben des einzelnen
und VON ihm annn 0S sıch dann Nıe mehr losmachen. Nurdie einzelnen Arten der Verbindung, VOrTr CM DOSILVEe oder
negatiıve Stellungnahme, sınd HIS eInNnem gewissen rader reıhelr anheimgestellt. Auf der andern 2112 ist jedergeistige Vorgang und jeder geistige Inhalt wieder 1Ur 1M 21n -zelnen als einmaliger, individueller Wiır müssen Somıt
personalen Geiste CIn doppeltes Ooment unterscheiden, dasindividuelle und das gemeinschaftliche Jede.  S  & für sich Ge-ist also schon 21in aDstrakter Aspekt des eINZIGsich und als Olcher realen personalen Einzelgeistes. Der
OD)J  1Vve e1s ist 1UN nichts anderes als das Ooment der
gemeinschaftlichen Verbundenheit reın Tür sich abstrahlert;ist Somıt 21n eigener eist, sondern 21n Wesensmoment

personalen e1s Da der ensch SeIN gelstiges £DenUrc Teilnahme dem geistigen Besitze anderer anfängt,hat Sein persönlichstes Denken und Oollen Dereits eiwasInterindividuelles, Allgemeines In sich. Ebenso erfolgt ge1-stiger Fortschritt NIC hne Verkehr mML andern. Darum WOT-den alle menschlichen Gruppen uind Gemeinschaften insoweiteiwas Gemeinsames aben, als S1C miteinander In geistigenVerkehr Treien Weil der einzelne wesentlich die andern
verwiesen ist, erhält die allgemeine Änschauung au aäcüber ihn Er ann sich INr NıEe ganz entziehen; Ja das Ent-ziehen selbst ist CeinNne Auseinandersetzung mit ıhr und darumeine, wenn auch negatıve Beeinilussung Urc S1C AuBerdem

ede AÄuseinandersetzung VOTAaUS, daß das Individuumeiner gewissen geisügen Selbständigkei gelangt isT, W dsSsauch wleder LUr HIS den FEi der andern, also UrcCden objektiven eIls geschehen konnte Verkehr VOMN Men-

Sd;i F En P  s fGruundiragen der PhilOsophie.
Vgl jetzi auch AUG T, DIie

Durg 1933) IL 157 IL Ba Individuum un (ıemein-
Ein Ssystematischer Autfbau re1-

schaft (Leipzig >1926).
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scnen unterliegt Dun auch einer E1 d

Bedingungen. Er erfordert Gegenwart. Diese ist 1Ur annn
völlig da, Wenn räumliche egenwar mit zeitlicher iNe11-
ällt Ist doch egenwa geradezu defiinieren als das ze1lt-
lich-räumliche Verhältnis VON Menschen untereinander, das.
die Möglichker des vollmenschlichen erkenrs bietet+ CAON
daraus ergıibt Sich die Abhängigkeit des objektiven (Jeistes
VOnNn räumlichen und zeıitlichen Bedingungen. Zoeit]n  her und
räumlicher Abstand hat oft geistigen ZUr Oolge und wird
Ssein Symbol. Was dagegen ahe beieinander WONNT, hat
meist auch eiınen emheitlich strukturierten Geist. das Dori,
die Landschaft UuUSW. Da das Bejeinandersein Näullg die
an des Blutes geknüpft Ist, schon eın Urc die Ge-
hurt und das Erwachen des (Geistes 17 SchoBe der Famlilie,

en gewöhnlich auch verwandtschaftliche Gruppen e1nen
eigenen Familiengeist. Wie weit hıer 1n leibliche Ver-
erbung, Rasse och mitwirken, ist Ooch NIC klar In
Gesellschaften, die auTt Sippenherrschaft, aul Geburtsständen
auigebaut Sind, I1 diese aisache arsien. dils IC

der modernen GroBstadt Sind S1C hingegen welitlgehend
getirübt Immer mehr gleichen siıich GroBstädte geISTIg; ihr
charakteristisches Wesen verwischt sıch immer mehr
qgunsten einer kosmopolitischen Geisteshaltung, die sıch LUr
och außBerlich VON andern GroBßstädten unterscheide Daß
das e1ine Verarmung der geistigen Welilt edeutel, ÄäBt sıch
WO NIC leugnen, obschon sich alur wieder andere VoOor-
e1le ergeben.

Aus der zeıtliıchen Bedingthei des geistigen erKenrs
ergıbt sich die Einheit de eitgeistes. Diese Einheit Ho-
STCe Somıt auch TUr da, Verkehr möglich 1st Entwickeln
sich uliuren nebeneimander auft der Erde, ohne voneinander
Zu wissen, W1C 1eS Irüher oft der Fall WäalTl und auch heute
och VON einigen Drimıtıven Splitterkulturen gılt, ann auch
NIC VON einem einheitlichen, @]: umfassenden Zeligeistdie HKede SCIN uch hıeran scheitern Konstruktionen VOnNn
der Art Hegels. Erst CUtiEe könnte Qiner gewissen DO-
rechtigung VOIN der Einheit des oObjektiven (jeistes überhauptdie Roede SCeIN. Zur Zeit Hegels Wr dies LIUFTr möglıch Urc
oinen gewissen naiven Europäismus.

Da der geistige Verkehr NIC allein auft die Vo egen-wart der personalen (jeister angewiesen 1st, sondern ın den:
Kulturerzeugnissen Q1n immer vollkommeneres itte]! sıch

Vgl Brunner 154
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chafit, ur diıe Unterscnhiede VOMN aum und Zeıl Der-
winden, sıch der Einiluß auch über die Grenzen
VON raumzeitlicher Gegenwart du  N erdings ist diese Über-
windung NIC imstande, dıie volle, persönliche egenwa:

erseizen SımiıtDarum ist der Einiluß auch geringer,
auch die iınhner des objektiven Geistes abnehmend DIS ZU

Nullpunkt hin ber immerhıin ist eine gewisse Kontinuität
Der den Raum und die /o1it hıin damıt gegeben, die
größer wird, je geringer die räumliche oder zeitliche Ent-
Ternung ist Hierin Sind Hre die QUC erkehrs- und Nach-
richtentechnik grobhe Umwälzungen VOT sich gegangen, diıe

gröberen Einheiten Iühren; allerdings wird die gröbere
Einheit uUurc geringere Einheitlichkeit ım Innern Qes Objek-
tiven Geistes Dezahli, 1n den durch das Eindringen VON
seonsirtemden Elementen die Harmaonte dauernd gestört wird
und ungeheure Spannungen hervorgeruitfen werden; dies DO-
WITr. annn wieder das tieberhaite emDO der modernen Be-
WECQUNG, die VOnN einem E xtirem 1NSs andere Es ist eine
rage der Existenz der euigen Kultur, 93 diesen auseinan-
dertreibenden Elementen gegenüber e1ine innerlich, geistig Z
sammenhailtende acC geiunden wird; enn mnmit hloß Al Der-
licher Gewalt ıst bekanntiic auf geisiigem (‚eblet2 LUr ein
Augenblickserfolg erlangen, der den mschlag 1INs egen-
te1l iIimmer schon in sich Lragt

Immerhin äBt das Gesagte erkennen, daß auch diese
Eigenschaiten des objektiven (1e1lstes keinerlel selbständige
und eigene Existenz der Yal Existenzar Tür ihn Oordern
Der personale (Jel  5  S& ist ZUGieLC 1NA1V1IAuUEe und gemeinscnhait-
lıch; TUr sıch allein sind beide je abstrakite Momente, dar-

auch der objektive 215 {le ac des objektiven Gel-
stes ist acC des personalen G21stes, aner nicht Adus SGP1INOeM
individuellien, Ssondern dUus SeoInem gemeinschaitlichen ÄMO-
mentie lJeraus. Deswegen ıntersteht aber auch diese Macht
nıc dem elieDen des einzeinen; OT kann SICH INr NIC Wwill-
kürlich entziehnen, weiıl immer LIUT HIC das Mıitsein mit
den andern gelst1ig einzelner IST, deren ac N sich SOMIT
unterstellen mußB, die Vorausseizungen 1D  ‚S Qinem
Widerstande dem objektiven (Geiste gegenüber Z SCHailen

1nNe größere Berechtigung Z Ännahme o1ner Z1genen
Exıistenz des objektiven Geistes cheint die 1 atsache abzu-
geben, daß NIC 1Ur raum-zeitliche Einnelnt in ihm estzu-
tellen ISt, alsp e1ne Einhe  ...  —- menr äauberer Art, sondern jeweils
auch eEine innere Einheit zwischen den verschiedenen
ebijeien geistigen Leben Es 1st heute O1 allgemeın
erkannte atsache, daß zwiıischen den verschiedenen Kultur-
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gebieten eiıner Zeıl der eine2s Volkes 21n gewisser gememn-
Stil bestehi, VOIN der Wirtschalt DIS ZUur e1g10N,

zwischen uns und Bolıitik Ist auch der Nachwels sehr 1T
mit recC subjektiven Mitteln geführt worden, ann diese
atisache als Ganzes NıcC menr qgut ın AÄAbrede gestel! WTl -
den Da 1un den einzelnen Gebileten 21ne gewIlsse elbstän-
digkeıit zukommt, die WITr untier dem Namen der EigengeseiZ-
1C  21 kennen, AäBt SICH anscheinend dıo  S innere Ein-
heit Nic anders erklären als durch d1ie Einheit eines aul
eigene Weilise 1ım Prozeß selbständ1g existierenden Wesens VOIlN
der Art des objektiven Geistes, W1Q CS SIıch ehben denk't
Dies Ur mehr, als diese Einheit hne jedes utu ja hne
Wissen de personalen Geiste  D zustande kommt. Wee1ißb doch
der einzelne nıchts VON der geisiigen Einheit SEINerTr Zeılt, da
iıhm N1Uur die gewaltigen Unterschiede und Spannungen zu
Bewußtsein kommen, die ihm schaiten und leiden GeE-

während die Einheit ZW äal noiwendig, aber auchn
unbemerkt 1St W1e die Lu{t, die Wrr einatmen Erst in der
Rückschau aul vergangene Zeiten, Wn der gröBßere Ab  tand
die Unterschiede zusammenrückt und das nersönliche Be-
troffensein in runige Schau verwandeit, ersti dann WIrd A2sEe
FEinheit Oft überraschender AMajestäl SICHTIDATFr. van OT-

kennt, WIC Bewegungen, die siıch aut Leben und 109d bekämpf-
T doch unier das gleiche (1eseiz ihrer Z21l gestei NVaren
und ihre Gegnerscha 1Ur deswegen erbiıttert und q
Sa  - WAäT, weil S1e a  urch die Binheilt de Zeıigelstes
einandergebunden daß SI1C voneinander nicht lassen
konnten

Der auch diese Einheit arl sıch hne Zuhilfenahme einer
Superexistenz des persönlichen (Jeistes re1in dus dem Dersöün-
lichen Geiste erklären. S1e nämlıch LUr das Abbild der
Einheit, die 1M persönlichen Geiste 1ıMmer schon esien
und die die Bedingung seiner Existenz ist etztl geht S12
also aul die VOIN verkannte Substantıalıtät des persön-
lıchen Geistes zurück. 1le Gebiete, aut denen 211 Mensch
sich betätigt, sind in der Einheit des Ich, der Derson, gehalten.
Darum hat auch alle  15 Q1nem Menschen seIinen besondern
Charakter, der aul die Objektivationen übergeht. Gileich
der Einheit des objektiven Geistes ist S1C dem jeweiligen
Besitzer NIC bewußbt; dıe anderen kennen S1Ce gewöhnlich
besser als OT selber Wiıe das Gesamltich, ıst auchn diese
Einheit NIC rein VO Geiste her begründet, W as Z He-
gelschen System tühren würde, och au rein der auch
IUr prımär VOnNnN ungelistigen aktioren, MS dem Marxismus
seine Berechtigung gäbe Sondern sämtliche Schichten
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menschlichen SeIins VO vegetatıven ber das sensitive
DIS ZU geilstigen en kommen darın ZULF Geltung Fin-
heitspunkt ist aber die sıubstantielle Einheit des OM S1C
macC AUS dem bloBen Nebeneinander einer funktionellen

als die der ensch allein DC-Abhängigkeit die Einheit,
STC Deswegen nehmen ın jedem Menschen alle Seins-
schichten seinem eigenen ‚Stile“ teil

Ferner ist 1er auch die atsac VOIlN Bedeutung, daß
EINEe 21 VONN eDIieien gibt, d1e wesentlich dem Auibau des
Menschen zugehören. Daß hIerzu das Organische Nı all
seinen Bedingungen gehörft, ist augenscheinlich und soll J1er
N1ıC weiıter egachtie werden. ES omMm uUuNs vielmehr auf
die geistigen (1ebiete d  » TUr die der ensch wesentlich Oiten
cht Dazu gehören das Religiöse, das ische, das sthe-
tische und, da der ensch auch NıIC rein natiurha eine
Orm der Beschaffiung seiner Lebensbedürinliss: gebunden
ist, iın gewissem Sinne auch das Wirtschafiliche, nämlich 11 -
soweit Von der gelstigen Entscheidung des enschen
durchdrungen ist QOuer dieser Gebietseinteilung geht die
Unterscheidung VOIN Erkennen, Wollen und Emotion Schließ-
ich lassen sich innerhalb hbeider Unterscheidungsarien das
individuelle und das gemeinschaffliche Flement auseinander-
halten ESs lassen siıch SOm1It Urc die Vereinigung dieser
Unterscheidungen Ce1INe £1 VON ebleien abgrenzen, die ın
jedem Menschen und in jeder Gruppe VOonNn Menschen in-
den SINd. Allerdings ist die metaphysische Bedeutung der
einzelnen Gebiete TUr den metaphysischen Auibau des Men-
schen ungleich. CNSO wechselt ın den einzelnen Men-
schen und enschengruppen 12 Stärke der Anlage und
auch des Interesses tür 21n bestimmtes Gebiet; die hervor-
reiende Anlage iur 21in hbestimmtes Gebiet gıbt den inte1-
lungsgrund tür die Unterscheidung verschiedener Menschen-

a anzlıc kann jedoch eın Wesensgebiet in eingmMenschen fehlen
Diese verschiedenen Gebieie, die 1mM gleichen Menschen

vereıint Sind, wirken 1Un übDer den personalen Einigungspunkt
aufeinander 21n Dadurch nehmen S1C der besonderen, 011 -
maliıgen Tukiur der Persönlic  el teil, erhalien Von inr gleich-
Sa arbDe und Stil S95 OomMmı CS, daß Del Q! Eigengesetz-
ichkeit der einzelnen Gebiete ihnen en e1in (1e6meinsames
ın TUXKIUur und Stil innerhalb der einen Person eignet;
dadurch ist die Eigengesetzlichkeit einbegrenzt ın die Einheit
der Person; dıe einzelnen (Gjebiete gehen NIC jede:  > 1ür sich
einen völlig eigenen, unabhängigen Weg Nun SLO aber
jede Berson gerade In ihrer Geistigkei ımmer schon I1
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In 1m gememsamen Geistesleben; enn 1Ur UrcC Hinein-
wachsen ın dieses erwacht und entwickelt sıch die geistige
Befätigung des einzelnen. el ist aber 21n jeder Von Anfang

in seiner Geistigkei VON der Mmgebung, ın der OT geistig
lebi, geiormt und beeintlußt Das edeutet, daß zwıschen den
einzelnen Menschen einer Gruppe der einer Zeıft, soweiıt S1C
In geistigem Verkehr siehen, immer schon CINEe gewisse Ähn-
lıchkeit des geistigen Lebens besteht, die gröber ISL, Je

die geistigen Beziehungen jedesma Sind. Daß auch dus
dem Gebiete des UOrganischen her ra 1n gleichem Sinne
wiıirken können, wurde bereits rwähnt Unschwer S1C
Der ein, daß diese Ähnlic  21 sich auf den einzelnen (1e-
bieten wiederfinden wird, die Ja die einzelne Derson uibauen
Geht 1UN ın einer Gruppe auTt einem bestimmten Gebiete ine
nderung VOT, wird dadurch zunächst innerhalb der Ein-
zelperson jedes andere (jebiet entsprechend Seiner melia-
physischen ellung mitverändert, un amı vollzıecht sich
Tür die Gruppe auTt en Wesensgebieten 21Ne ent-
sprechende Strukturänderung. stelit sich die strukturelle
Einheit des objektiven Geistes immer w1ieder her och
darf Man (231 das olgende NIC außer cht lassen. EInN-
mal bewahren die einzelnen Gebiete ihre relative Eigengesetz-
1CNKer Urc den Unterschie zwischen den Individuen ist
ihr Spielraum gröber, Je ımiassender eweils die
Gruppe ist Der Ausgleich ıchtelt sich ach dem Eigenrhyth-
IMUSs der einzelnen Gebiete Dadurch entstehen naturgemäb
allerle1 Spannungen, die die Einheit des objektiven Geistes

zerstiören drohen und ulturkrisen tühren Ferner ist
egachten, daß die metaphysische Eignung eines Gebietes

ın der ewegung die Führung übernehmen, Urc SCeINE
ellung ın der Hierarchie der Werte testgelegt ist Die Ent-

welches Gebiet LIUN WITrKIIC diescheidung darüber aDer,
Führung übernimmt, äng och VON andern, ZU Teil g-
schichtlich bedingten akKtoren ab In den verschiedenen ul-
tiuren der verschiedenen Zeiten können verschiedene Ge-
1eie der Spitze der eWwegunNg stehen Jedenfalls aber
ergıbt sich, daß die bEinheit des objektiven Geistes sıch auTt
diese Weise genügen erklären läBt, hne daß mMan metia-
physischen Hypothesen, SCI in der Art des substantiellen
Solutien (Jeistes WI1e bei egel, S11 in der der uper-
KQxistenz WIe Del Hartmann seine uCcC nehme

Da der objektive IS AUuSs der Eigenar der Einzelperson
in ihrem Zusammen mıit andern Eigenpersonen erwächst, CI -
gibt sıch auch, daß die höheren egriffe der Geisteswissen-
SC  a der die höheren historischen egriffe,
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WIe Rickert® S1C genannt na  ; 1 inrem Auibau e1ne nalogıe
ZUr TUukiIur UNSeres 1SSCNS VON der Einzelperson dar-
tellen Diese en WIr DEesser erkannt, Je mehr
WIT WIsSSen, WEessel WIr UNSs VON INr versehen aben, wel-
ches also ihre Möglichkeliten ach den verschiedenen 1CH-
Lungen hın Sind. Entsprechend nthält eın höherer geisteS-
wissenschaftlicher Begarıli nıch  —a das der gal NUur das, W ds

en azu gehörenden Individuen gemeinsam Ist \Jas O1-
senschaitgäbe eınen naturwissenschaitlichen, In der GeisteswiIs

Denn ach dieser Meihodevöllig ınbrauchbaren Begrit.
der Begrifisbildung würde sich ergeben, daß sich olk VON

Volk, Kultur Von Kultur nicht ınterschelde 1elmenr INUS-
SOT1 diese Begriffe die einmallge Eigenart, a1SO die Breite
der Möglichkeiten e1iner Gruppe der Ze1it VvVon unten DIS
ihrer gbersten Spitze herausarbeıten. Von dıesen „Überper-
sonen“ ann man darum W1e Von wirklichen Dersonen SDTE-
chen ber darum bleiben S1C doch entia rationis Cu iun-
damento In WI1e alle Allgemeinbegrittie. Als solche
S1C darum weder Bewußtsein och Erkennen der olen;
SIC sind NIC entschlubß- und aktionsTählg CS das STC
NUur der Einzelperson diese üubt allerdings hre Tätigkeit
immer NUur ıntier dem Einfiluß des objektiven (GJelistes dUs,
aut den S1C ihrerseilts Urc INr Tun wieder ndernd zurück-
wirkt LDIe nalogıe der Überperson ZUr Realperson rklärt
auch die Feststellung VON Dıilthey, daß solche Gebilde in sich
zentriert Ssind. ber handelt sıch HUr e1nNe nalogıle.
Anderseits geht der AÄAnschein substanzloser Prozessualıtät
darauf zurücK, daß der objektive 215 1Ur ın und Urc ktie
der Einzelperson existierl, also immer in einem Ollzug

I1
Die Noiwendigkeit VON }< 1 O TUr aas gei -

stige en des Menschen geht zurück auTt Sein l1e1b-see-
isches Sein, auf dıe UnN10 substantialıs zwischen oelEe und
Leib Als persönliches, geistiges Wesen ist der ensch nNIcC

SC1INe Welt verloren, sondern STC 1nr in geistiger Selb-
ständigkeit gegenüber. 21n Eingrelien diese Welt wird
darum au den Stempei dieser innern Unabhängigkeit S i1C N
tragen und orke VOo  ringen, die sıch vVon den reinen Na-
turdingen als eIwas Neues abheben, eben dıe Objektivatio-
OT1 Anderseits ist alle gelst1ge Tätigkeit der Menschen auch
leibbedingt und leibgebunden. Dadurch ist der ensch als

Die Grenzen der naturwissenschafiftlich WE ——  Begr1ffsb11dung
2711 if Vgl Brunner .
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gäanzer Immer schon in Bezuüge und Abhängıigkeiten auch
der materiellen Welt gegenüber hineingestellt. Er bedartf
ihrer selbst sSeinem geistigen en 1He Erkenntnis 1©'
Vonmn den sinnlichen Gegenständen d das ist e1ne alte Er-
kenntnis Das Eingreiien des Menschen ıIn die Welt IS! also
als (j1anzes NIC SeINemM eileDen überlassen, sondern zZu
£eDen unbedingt erforderlich Im einzelinen dagegen ist der
Gegenstand und die Art und Weis3e NıC naturbestimmt, SOM
ern VO  e den geschichtlichen edingungen umgrenzt und Urc
den Willen des einzelnen enischıieden Daraus ergibt sıch
1n Doppeltes Für das Dasemm e1ines Menschen sind ach Se1-
NC  = 21 die Objektivationen 21n sicheres Zeugnis; iNres
materijellen Substrates ist ihre Exisienz W1ie e1nNe Na-
turtatsache eindeutig festzustellen Anre individueile Art un
OfIm aDer gestatiet C1N C Erkenntni der individuellen igenart
ihres Schöpfers, ut die S12 letizt  11CH zurückgeht, und der ge-
schichtliche Lage, In der OT1 a  [ nefiunden Nal Das icht-
arwerden der Dbeilden MAomponenten äang VO  an dem Anteil
ab, den S1C Deim Zustandekommen der Objektivation hatien,
und varııert schr

egen der Bezüge, In die der onNsch durca seinen Leib
schon hineingestellt 1ST, entsitehen Nun auch uDer den loiblichen
USCdTIucC des Seelischen hinaus Verbindungen VON Geisilg-
Seelischem mM1 Dingen der Vorgängen der materj;ellen Welt
usiande in der Atmosphäre sınd ihrer EIN-
wirkung auft das körperliche einden W1C VO selbst miI1t
Stimmungen verbunden. ECdeUTtLEC T Tast erall LO-
benssteigerung, fa und Freude, Dunkel und Nacht dagegen
iebensminderung, chwäche, J10d, Trauer. Äm Biühen und
Wachsenr des Frühlings nımmt auch der Leib des Menschen
uUurc CU© Frische teil W1C auch Verwelken des erb-
STeS und der Stille des inters HC Verminderung der
organıschen Tätigkeili. Deswegen können solche Orgänge
WI1 VONMN selbst Symbolen und zu USATruCc VON
Stimmungen werden, die auch TUr andere verständlic sind
und darum Mitteln der Mitteilung erhoben werden.

Es ist klar, daß solcher Art USdruc SeHr VOoO landschafi-
lıchen und «lımatischen Miılieu aDhäng1g ist Zumeist ist
die Verknüpiung NIC eindeutig ınd unmıttelbar Dan
wıird 21n geschichtlicher Faktor 1mM autie der Zeıt die Ver-
DIiNndung bestimmen und verifestigen. Die Innigkeit einer sSo1l-
chen geschichtlıch gewordenen Verbindung annn eng W -
den, daß S1C einer nNaiurhaliten Kaum der gar NıC mehr
nachsteht In den meilsien Objektivationen dürifte 1r -
gendein geschichtliches Oment De1 der Stiitung der Einheit
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mittätig gewesch SE1N. Woenn gewisse Farben m{ Stim-
MUNgeEN verbunden und dadurch deren USCATruC und
Symbol werden. ES annn also neben dem Ausdruck, der uns

ınmittelbar in Aussehen, Gebärde und Lauten des ı1ıtmen-
schen enigegentritt, auch jedes Objekt der übrigen Welt ZUu

USCTUC und ZUr Vermiitlung innerer Orgäange ınd 7u-
stände werden. Dadurch ist aber die Möglichkei und HIS
XIıen: gewissen ra auch die Grundstruktur der Objektiva-
tionen gegeben. Weil Menschengeist und „spele sich 1 Leibe
natürlicherweise ausdrückt, können materielle INg 1LDer-
Naupt ZU Vermittler verstehbarer nhalte werden.

och tieiler die TUKIur der Objektivationen uns
die rWäQgung, weiche rien VON seelisch-geistigen nhal-
en iın ihnen zZu USCTUC. kommen. Wır können da Te1
rien unterscheiden. Einmal greift der eNscCh in die au-
ere Welt Zu 7Zwecke der körperlichen Lebenserhaltung
ein; dann außert er seelische Stimmungen; SC  1eDliCc 1

geistig Erkanntes und Gewolltes mıt ©1 en alle
diese Objektivationen wieder e1in individuelles und 21n ge-
meinschaffliches oment Es ergäben sich SOMIt die folgen-
den Klassen von Objektivationen. unacıs alle Geräte, die
sich der ensch ZUL Erhaltung und Erleichterung des leib-
1C. Lebens cChafft, W1C Werkzeuge, Wohnstäftten, Ver-
kehrsmitte USW.;); ach Heidegger, „„Dein und 7Zeit“‘ (Halle
tassen WIr S1C unter dem amen » euge  L
zweifter Stelle kommen die Objektivationen des seelischen
Ausdrucks, unst, 1IUS uınd 7Zeremonien. Endlich die Ob-
jektivaltlionen, die der Mitteilung VOoON Erkanntem und Gewolk-
iem dienen, WI1e Schriit, wissenschaitliche Symbole Selbst-
verständlic lassen sich diese rien NiIC adikal voneinander
rennen Entstehen doch selbst die einiachsten erKZenu
IUr deswegen, weil der ensch eın geistiges Wesen ist;
deswegen wird die Geistigkeit sich 1ın allen Objektivationen
offenbaren ollends sind USCTIuC und Mitteilung gewöhn-
lıch CHG verbunden. Es annn sich also hei der Einteilung
immer ZUur 21n Vorwiegen des eiınen der andern MoO-
men(ts, besonders in der Absicht des Schaffenden, als Ein-
teilungsgrun handeln Der Ausgangspunkt und gleichsam
die Ansatzstelle TÜr die einzelnen Arten sind: tür die Zeuge
das rgan und SCINE Tätigkeit; tür den seelischen Ausdruck
Miene, Gebärde und Ausruf; Tür die Mitteilung die Sprache.
Die rel rien sind ungleic Von dem materiellen uDsira
bedingt, wenigstien die Sprache der Objektivität
des gemeinten mehr der USCTUC| der In seiner
‚Subjektivität der geistigen, unmiıttelbar verständlichen Sphäre
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schon weiter entiruc ist; meisten die euge, die mate-
rielle Kultur, die sich, besonders den nfängen, stärk-
sien Strukturen orlentieren mußB, die siıch in der materijellen
Welt iIiinden Das edeuLEe aber auch eine verschiedene Ver-
ständlichkei Je geistliger, unmiıttelbarer ist, unter Sonst
gleichen Bedingungen natürlich, eIne Objektivation verständ-
iıch Deswegen iühren Aufzeichnungen, itteilungen dUus
einer ve  en Welt leichtesten ihren Geist 21n und
bahnen auch den Weg ZUuU Verständnis der andern bjek-tıvationen. Mit CC äBt INan er die eigentliche (ie-
schNıichie mıiıt dem Zeitpunkte beginnen, da der ensch
schriitlichen Aufzeichnungen forfigeschritten ist (Gjerade dn
der Schrift wırd au der Weg Der die jeweilige Welt ZUT
Objektivation euillc Geht S1C doch AdUuUs der Abbildung VON
Gegenständen hNervor, wobel die nıicht darstellbaren Bez.ehungen
dus der Situation erganzt werden, DIS gelingt, da Worft,das viel einere Anpassungsmöglichkeiten an das eistige hat,Uurc Laut- Sachbezeichnung darste  ar nachen.
Laut und Bıld sind aber über den Gegenstand miteinander
verknüpfift. Selbstverständlich geht die atlıon und
VOI allem die Welt NIıe In einen Bericht 21n Die 1
yehle Welt ist dem Berichtenden meist NIC ausdrücklich bDe-
WußBt, sondern durchdringt @s WIC e1ine keinem BPunkte
unmıiıttelbar greifbare imosphäre. Je remder diese Welt
unterdessen geworden Ist, schwerer wird auch 1in reın
objektives Verständnis des nnaltes Die eigene Welt des
Interpreten chıebt sıich dazwischen. Es ist Aufgabe der 1sto-
rischen Meihode, die eigene Welt tunlichst auszuscheiden
und die ursprüngliche Welt als das Ganze wıieder fassen,
dus dem der individuelle Bericht erkomm

1el tärker ist die Subjektivität der Auffassung bei der
zweiıten Klasse der Objektivationen, die immung und SPO —
lische ustiande wliedergeben. Für die Erzeugnisse der uns
hat Hartmann, „„Das Problem des geistigen Seins“
diese Subjektivität des jeweiligen Verständnisses QgutL betont
Die Verbindung VOnNn Stimmungen mıiıt Gegenständen und VoOr-
gängen der Welt, die dadurch eei1gne werden, diese Stim-
IMUNGEN dem Verständnis anderer ubermitteln, ist viel

und willkürlicher als die zwischen Wort und Bedeutung.egen der leiblichen Bedingtheit kann S1C ja überhaupt NIC
Janz Zu  -} Verständnis und amı ZUT Mitteilung q  rac W -
den on 1m unmiıttelbaren Verkehr äBßt sich Ceine Stim-
IMUNG UUr umschreibend klar machen, sobald Man ber dasUnbestimmte der Miene, der Gebärde uUSWw hinauswill, CaDel oft das Gefühl zurückbleibt, daß Urc die Orie keine

Scholastik. 16
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größere arhel erreicht wurde. Auf den Zusammenhang
des Schönheitserlebnisses mit dem leibliıchen hythmus geht

auch zurück, wenn das, W d> VOIl verschiedenen uliuren
als schön angesehen wird, weit auseinandergeht und darum
Verständnis VON Kunstwerken bedeutend erschwert ist Das
subjektive oment wırd darum hier ımmer tärker seıin und
1Ur ach groben en und umsichtsvollen Sicherungen g-«
nügend ausgeschaltet werden können. Diese Ausschaltung ist
aber auch 1Ur TUr die geschichtliche Forschung, NIC IUr
den bloBen Kunstgenub erforderlic em ist 1er 21iNe
Nachprüfung, ob mMan auch ler den richtig: Sinn getrofien
habe, sich edeuten schwieriger als DE Mitteilungen.
Dort ann Maäanl, bel genügender Anzahl Von okumenten, das
e1Ine das andere ausspieien und UrcC die Erfüllung
oder Entifäuschung VO  —_ Erwartungen, die mMan sich Adus andern
Zeugnissen gebilde hat, die Objektivität einigermaben pril-
ien Bel Kunstwerken genügt oöch NIC die gleichen
Gebilde W1C die Menschen einer vergangeNnen Kultur als
SscChÖN empfinden; immer noch die Möglichkeit, daß
dieses mpfinden anders ist Hieran Ma ohl liegen,
daß die Interpretation VOII Kunstwerken bildhafiter Art sıch

aul den objektiven Inhalt der Darstellung verwirit, alsO
das Kunstwerk mehr als Mitteillung angeht; denn diese 111
gabe ist bedeutend eEIcChter mmerhin IST S12 NC hne Be-
deutung IUr das Verständnis des Künstlerischen erKe.
Denn dieses iindet oIt Gestaltung in ebilden, die gerade

iNrer Verbindung VOINl Inhalt und Orm imstande sind,
asthetisch wirken; die Verbindung aber ist NUur AUS der
Welft, In der S1C geworden ist, versiehen. DIie Sacherklä-
TUNG ist annn C1in Weg ZUr asthetischen Interprefation

Am wenigsien versiehen ist den Zeugen. Der 5
mittelbare Inhalt des Verstehens 1st nıer der WEeCK, den der
ensch miıt der Herstellung olcher euge vVeriolgte. ußBer-
dem können S1C auch Ausdrucksfunktionen Üübernenmen, De-
sonders ın primitiven uliuren, auf die künsilerische oIm
des Werkzeuges grober Wert gelegt wird und das oinzeine
erkzeug Gegenstand individueller Arbeitsleistung ist Da-
gegen räg das Zeug kaum je geistigen Inhalt; doshalb
Ur die ergologische (20K2 einer Kultur bekannt ist, WI1C

VIeifialC in den steinzeitlichen ulturen, sind WIr Tür
die geistige C1ITEe auf Mutmaßungen angewilesen.

AÄus dem Verhältnis Von ensC Welt und Objektivation
lassen sich 1Nun einige Bedingungen herausheben, denen W —

sensgemäb alle Objektivationen als solche unterworifen sind
und
Y  3

urch dien als solche gegenüber dem natu£  A  Tya
L e< P
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hait Gewordenen gekennzeichnet werden. uUunacCchYs ist der
ensch TUr sein schöpferisches Tun auft e1in vorliegendes, ım
Sein VON ihm unabhängiges aterıa angewlesen; ann onNTL-
nımmt die orlagen TÜr sein chalten der eigenen Welt;TıLLeNs vollzieht sich bei dieser Übernahme ıne Vereinfa-
chung; viertens edeuten e1ine Vereinfachung auch die Zwecke,die ihn 1M CcChallen leiten, W as Dbesonders den eugenTage !M endlich bedient N sich NIC lebendiger, Ca
ern mechanischer Kräfte De1 der Herstellung. Es soll 1Un
1mMm einzelnen aut diese Kennzeichen der Objektivationen e1inN-

werden. Im VOTaUSs SOI aber bemerkt, daß die C1InN-
zelnen Bedingungen Del den drei rten VO  * Objektivationen,die WITF unterschieden aben, in verschiedener un: Stärke
sich auswirken.

Als Ersie Bedingung menschlicher Tätigkeit wurde das
Angewiesensein aul e1in ereits vorliegendes ater1a genannt.uch das Leben enötigt seinem Aufbau die Materie; aber

Vermäag S1C VON innen durchdringen und dem eigeneneın einzuverleiben. Dies edeute einen Vorteil und einen
achntel Der Vorteil 1eg darıin, daß die auigebautenStirukturen der Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeitdes Lebendigen teilnehmen Der Nachteil osteht darin, daßder Organismus sich NIC mit e1iner endlosen Anzahl SO1-
cher Strukturen £lastien annn und SOMILT auch die Nnza
VonNn Funktionen, IUr die @T gerüste ist, CN begrenz bleibt;lerner die rreiheit, - die der ensch seinen eigenenSchöpfungen gegenüber besitzt und die iıhn einer steigen-den Vervollkommnung seiner Hilfsmitte efähigt. DIie mensch-1C Tätigkeit, die gleichsam eine Erweiterung der unmittel-bar leiblichen darstellt, erreicht ihren Gegenstand VoOonNn aubßdenund kann ıhm LUr akzidentelle, meist LIUT u1LalLıve Änderungen unmiıttelbar bewirken. Die meisten Ua-litativen und alle wesentlichen Veränderungen, deren derensch ählg ist, geschehen über solche quantiıtative, lokaleÄnderungen. Es ZW äar auch in der Objektivationeine eU2 Einheit, die 21n Abbild der Leib-Seele-Einheit desMenschen selber IST; aber diese RU2 Einheit ist akzıdentell;das Material behält In ihr SeIn Eigendasein und wird Urcdie Formung LUr unwesentlich ertiaßt Darum STe eineSpannung, e1in Dualismus zwischen Material und Oorm Ari-STOTEeIles hat diesen Dualismus ZUu Urbilde er Zusammenset-
ZUNG gemacht In Seiner Materie—Form-Lehre, die in ihremNamen schon aul die uns der OIlZStatuen verweisl, alsoaut eine Objektivation. lle SOIC menschliche Orm istzZu Material nachträglich und ihm gleichgültig; deswegen
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erscheimmnt uns uch der Verlauftf der Geschehnisse der 1Nld-

teriellen Welt grausäam gleichgültig gegenüber den IMeMN-

schengeschaffenen Werten DIie pannung zwischen dem Ma-
terilal und der OrIm hat 1Un verschiedene ra Sie äng
aD VOoO aterlal, VOHN der Orm und VO Bildner Je pla-
stischer, dynamischer das ater1a ISt, besser wiıird
sich zZzu Träger gelstiger oöder seelischer nhalte mmachen;
darum ist in der Musiık das Gefühl Olcher pannung g-
rngsten; allerdings ist 1es erkauft UrcC die geringere BOe-
ständigkeıt des Werkes Je weniger gelst1g die OrIm 1ST,

eichtier äBt S1e sich 1 Materjellen verwirklichen;
Bereiche der Werkzeuge ist wiederum dıie pannung
geringsten, während TUr den us:  ITuUC der OC Geistig-
kollt alle Objektivationen unzulänglich waren, NiC

beiım Verstehen vieles O1der e1s das Vermögen,
gänzen. Ist aber diese Ergänzung Urc den Untergang der
geschichtlichen Well, ıIn der die Objektivation entstanden ist,
iast unmöglich geworden, ist auch LU eın gäallzZ allgemei-
1N0s Verständnis des geistigen nhnalties erreichen. SchlieB-
ich bedingt die Geschicklichkeit des bildenden Menschen
die Einheit zwischen ater1a und OIM Je Dbesser der Ge-
an 1Im or die IMMUNg 1M Kunstwerke, der WeC
1m Werkzeuge seinen gefunden nalt, hne der aliur des
Materials unnöfig Gewalt anzulun, als vollkommener
empfinden WITr das Werk Die Vollendung des Kunstwerks
annn direkt daran gemesSScCh werden, daß e1n bedeutender
Stimmungsgehalt materlalgerecht ZU erschöpfenden USCATUuC
gelangte Dann nähert sich 21n ;olches Werk dem Urbilde,
VOIl dem sSeine Möglichkei und innere Notwendigkeit nal,
der eib-Seele-Einheit des lebendigen Menschen.

Auf dıie zweiıte Bedingung wurde schon ben auimerksam
gemacht. In seinem ewubten en ist der ensch die
Gegenstände seiner Welt verwliesen. Hat S1C aber e1n-
mal auigenommen, verfügt OT nfolge se1iner Geistigkeit
weift .n über S1e, 1Im Gegensatz zZu Tiere, das S1C
gebunden bleibt ber eine uinanme muß diesem erfügen
voraufgehen; der CNSC ist in seinem Denken die Sin-
nestätigkeit gebunden und diese das Daseın äauberer Ob-
jekte Ich und Welt Sind 1ın der Erkenntnis gegenseiltig De-
dingt lles Schaffen des Menschen wird darum 21n Nach-
en, das sich aber schr weit VON SCeiNnem ursprünglichen
OrDxD1ılde entiernen kann. geht die rl VON der Bilder-
schrift aUuS, die Uuns hält sich Formen der Umwelt,
und selbst die CeUge, die sich der natiurlıchen Vorlage gehl-
über schnell selbständig machen, en ihr Urbild SC1 in
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Organen der ] 1ere der mechanischen Strukturen der SOM -
stigen nNaiurlichen Bildungen (Z Höhlen als ersie Wohn-
stätten). Das Zurückgehen aul die Urformen annn deswegen
o1t das Verständnis erleichtern oder Jar ermöglichen. UrcC
Einschaltung der Zwischenglieder annn mMan dann auch ZUuU
Verständnis weit abliegender Formen gelangen, die NIC
mehr unmıttelbar das Urbild erinnern.

Die dritte und vierte Bedingung betonen 21 die Ver-
einfachung des AdUS der Welt Auigenommenen und Wie-
dergegebenen. 21 1ien. der Vereinfachung gehören —

und erilieBen dUus der gleichen Quelle, der Beson-
derheit menschlichen geistigen Lebens Nur weil diese De1l-
den rien sich verschieden STIar Dei den verschiedenen rten
VON Objektivationen auswirken, halten WIr S1C auseinander.
DIie Vereinfachung bezicht sıch nÄämlıch SOWO auTt das Er-
Tassen und amı die Wiedergabe der Gegenstände, WIe auch
aul das VO Erkennen edingte Wollen VOINN Zwecken

Das Erfassen der Gegenstände bleibt unvollständig,
Wdas Breite und 1e1e angehrt. Kein OnNKreter Gegenstand
WwIird VO Erkennen Je erschöpift. Im täglıchen en ist die
Art, WIC der Gegenstand angegangen WIrd, und die Rück-
SIC unier welcher OT auigefaßt wird, das Formalobjekt, VOnNn
irgend einem 2Q1tenden Interesse bedingt. Jedoch darf Man
dieses Interesse NIC aul die rien einschränken, die Del der
Herstellung VON Zeugen bestimmend sind; In jeder Kultur, ınd
gerade In den Dprimitiven mit besonderer Stärke, Sind nicht-
materielle, VOT em religiöse Interessen VOon vorwiegendemEiniluß Nur ın der modernen mater:alıstischen tmosphärekonnte das Gegenteil wahrscheinlich werden. Ebenso mÖöge
gegenüber alschen Folgerungen angemerkt werden, daß die
begleitende Seinserkenntnis objektiver Art den Einigungspunktund den allgemeinen Leitfaden TUr weıtere und jeiere Er-
kenntnisse des gleichen Gegenstandes el, waomıiıt der ab-
solute Relativismus, in den Worten ScChon widerspruchsvoll,
ausgeschlossen wird. DIie Wiedergabe dergestalt aufgefaßterGegenstände wird SOMIT VON selbst gegenüber der vollen
irklichkeit Vereiniacht SCeIN. Die Vereinfachung wird —
dem ach besondern Rücksichten erfolgen; W äas schon bei der
Erkenntnis ührend WAT, das wırd Del der Wiedergabe erstrecC zuungunsien anderer Seiten hervortreten In der uns
iührt 1es den bekannten Stilisierungen, die De1 starkem
Gemeinschaftsempfinden TÜr Perioden der uliuren
bezeichnend werden können; Inman en die dagyptischeunst, die ihrer tarken Gebundenheit Urc JahrtausendeINndurc den Siar kollektivistischen Aufbau des ägyptischen
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(emeinwesens widerspiegelt. ST NIC S als aD diese Ver-
einfachung immer bewußt Wäre; Gegenteil, gerade primiıtıve
uns wird glauben, die inge S! wiederzugeben, W1C man
S1C SIe W as auch richtig ist Man S1C. S1C eben Erst hohe
uliuren können bewußt solche Vereiniachungen anstreben;
aber gewöhnlich ist annn das gemeinsame Stilgefühl schon
erstorben. Die Ausführung verstärkt NatUurlic och 1050
Vereiniachung, W1e gerade wieder die uns zelgt. Man mMuß
sıch zuirieden geben, Wenn mMan das (Janze genügend )a‚-
gedeute und die wichtig scheinenden Momente klar ner-
ausgearbeitet hat Darum ist Ja auch uns keine Wie-
dergabe der atiur An dieser Vereinfachung ist die Objek-
tivation gegenüber einer reın mechanischnen Wiedergabe, O1
1  Z bloBen Abdruck kennbar.

Da mensCcC  1cCNes Wollen dem menschlichen erkennen Tolgt,
hat auch Anteil der Den erwähnten Inadäquatheilt;

ware diese Inadäquathei des ollens NIC De1 der Herstel-
lung und darum der TukKIur der Zeuge VOo  S hbesonderer Do-
deutfung, könnte das ben Der dıe Erkenntnis (1e-

genügen. Das Ziel der der WeC den sıch der
ensch Del Seinem Iun VOrSseizt, ist, eiNeESSECIL der Wirk-
1C  CI des Erreichenden, 1mmer eine Teillansıcht, einNne
Abstraktion In den WeC wird ausdrücklic LUr befaßt

unmittelbarer Gegenstand der menschlichen Betätigung
ist es, W ds diese NiICc Schafiten, sondern 1Ur VOrausseli-
zen kamnn, wird auch in der Zwecksetizung 1Ur mitverstian-
den Weiter kan das Bewußtsein gleicher C1T LLIUTF

nigen een der gal 11ULI einer SPINe VO Auimerksamker
schenken, eine Auimerksamkeilt, die gerade dem ktuell chai-
en notwendig ist Am deutlichsten erscheıint 10S$ gerade

den Zeugen. S1ie SIiNnd entstanden unter der Imalen Lei-
LUNGg einer elativ einfachen, VO Menschen überschaubaren
dee äBt sich die nderung, die der ensch
einem eın VOTrgenomMmMe hat, ihn zu Flintmesser L1

zugestalten, dAUSs der dee CINes Werkzeuges ZUu neıden
begreifen; W as sich daraus NIC verstehen JäBt, iühren WIr
darauf zurück, daß des widerspenstigen Materials
der der Ungeschicklichkeit des Verfertigers och NIC g’
lang, dieser Idee möglichst reıin ZUr Verwir  chung Vl -
helfen Allerdings ist auch der Fall NIC unerwähnt las-

daß sıch Ausdrucksmittel und Zeug och wenig 1 Emp-
finden des enschen dıifferenziert abDen, eın Kennzeichen
der och SLar einheitlichen primitiven Seelenlage; ann wird
das erkzeug zugleich eın Kunstwerk, dessen erständ-

aubßer der Zweckidee auch der Ausdruckswille zuzuziehen
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ıST Mıiıt steigender kultureller Differenzierung Lrennen sich die
en Regionen ımmer mehr, DIS dann gerade die knappe
Herausarbeitung des Zweckes, eiwa modernen aschl-
nen, hne unnötiges, SAaCNIic NIC begründetes Beiwerk, e1ine
eue Schönheit als USCTUuC. e1ines disziplinierten, herrschen-
den eISTeS erreichen kann Die Dürftigkeit und Einseitigkeit
MECNSC  iıcher Zwecksetzung wird d besten Urc einen
Vergleich mıiıt den Naturdingen, VOT allem den Organısmen,
klar An dem eichium, der und Mannigfaltigkeit der
Formen und Gebilde e1INes pflanzlichen der tieriıschen Or-
ganismus ist auch die kompliziertieste Maschine Voön
leicht überschaubarer Einfachheit, besonders Wenn mMan da-

noch bedenkt, daß e1ne Reihe Von Eigenschaften der Ma-
schine NıC dem anen und chailien des Menschen, SOIIL-
dern dem vorgefundenen ater1a zuzuschreiben ST Beım
Urganismus, beim Gewachsenen T1' die Stelle dieser
argheı eine ‚olche Verschwendung, daß S1:C ınier eın
WOozZu,; wenigsten unier das WOozu der Nützlichkeit,

zwıngen ist Keıin einzelner WEeC Ja die Zweckhafiftigkeit
lNeım überhaupt NIC wird hinreichen, eiwa das pIE|
der Farben beli Vögeln der die Blütenfülle der Bäume, das
Gewirr der Zweige und ste ‚‚erklären‘, W 1 0S die aufklä-
rerische Naturbetirachtung 1e gelan Es 1eg ja
allerdings dem Menschen seiner Sorge SCIN Dasein nahe,
auch die Naturdinge ach der Art seiıner euge 1Ur ach der
Nützlichkeit Tür menschliche Zwecke und öte heifrachten
und daraus ihren Daseinssinn erklären. ber OTl Tl 108
NIC miıt der AusschlieBßlichkeit, die dazu notwendig wäre,
um eine Philosophie rechtiertiigen, die alles menschliche
Erkennen ach der nalogie des Verstehens und Interpretie-
LTOTIS VON Zeugen aufiassen 11l und amı eınem lebensphilo-
sophischen Relativismus veria Es glbi, besonders auber-
halb der eutigen GroBstadt und Industriewelt, och andere,
ehenso spontane Betrachtungsweisen, die aliur och
WIrKlıiıc als atur, NIC als Liefierant VON und 1el
Diferdekräiten der Gegenstand VO  — technischer Ausnützung
unmıtlielbar erlebt wıird em eignet die Verstehbarkei duSs
einem Zwecke ıunier den Objektivationen 1U den Zeugen,
während Del Ausdrucksmitteln und Mitteln der Mitteilung
WädrTr die Zweckhaftigkeit auch e1ine spielt, die aber
gegenüber der Stimmungshaltigkeit der dem Sinngehalt mehr
ZUTUÜCKTIM Das Ergebnis der Untersuchung ist SOMIT, daß
gemachte euge, aber auch die übrigen Objektivationen, GE
genüber dem Gewachsenen, VOT em den Organen, sich urc
C1inNe arge, einse1lige, uUDerse  are Zweckhaftigkeit auszeich-
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NeN, dus der sich alle VOo Menschen VoOorgenommMenen Än-
derungen verstehen lassen. Wo also dUus solch einer mensch-
lichen Zweckidee en materijelles Gebilde SeINer rm völlig

verstehen ist, en WIT einer UObjektivation iun,
NIiC mit eiwas Gewachsenenm.

Die vereinfachende Wirkung menschlichen Erkennens und
ollens wird och verstä  kt Urc die Tünfte Bedingung,
der das Entstehen VO  —_ Objektivationen unterliegt. /Zur Be-
arbeitung des Materı1als tehen dem Menschen LUr .
chanische ra ZUT eriügung, dıe sich geradlinig WIr-
ken Die lebendigen Kräfte reiben VON innen VOT und ZW äal
immer gestaltbildender Art; mit den außeren
Einflüssen ergıbt das die Unregelmäßigkeit und Vielgestaltig-keit des Lebendigen, jedes Jier und jede Dflanze wieder
etwas Neues ist und ©S Schablonenhafte Das mensch-
liche Werk ist dagegen gradlinig, eCKIg, geometrisch und
schablonenhafft, und ZWälTr mehr, Je mehr der ensch.
gelernt halt, die äußern räfte beherrschen Man vergleiche
WIC eın aum und e1InNe VON Menschenhand geschaffene:aule ihre tragende Funktion eriullen Von der reın natiur-
hafiten Wirkung mechanischer ra ist die Objektivation
anderseits unterschieden Urc die Gerichtetheit auTt den WecC
hin, In die die ra durch den Menschen GeZWUNYCHden STC die MeNsSC  iıche ätigkei in ihrer Wirkungzwischen den beıden rien naturhafter ra

Aus den eben behandelten Merkmalen lassen siıch UU  S
och weiıtere CNIUSSE Uüber das DSein der Objektivationen
ziehen. DIie Vereinfachung Uurc das Erkennen und en
hat InNe verschieden große innere Einheit und Geschlossen-
heit ZU!r Olge Weıl eine K21tende Idee das (janze beherrscht,
letztlich der Dienst, den die Objektivation dem leiblich-see-
lisch-geistigen Innn des Menschen eisten esiimm IST,
räg alle Veränderung, die der Mensch Dewußt materıjelien
Substrate vornimmt, den Stempel dieser dee un wird
einer Einheit ZUSAMMECNGeEZWUNgEN. Das Maß, in dem sıch
diese Einheit dem Widerstand des in 1e11N€1 auseinander-
gehenden Materials gegenüber durchsetzt, ist mit ausschlag-gebend Tür den Wert des Werkes inge das Werk ıN die
1e des Organischen der das Nebeneinander des
Materiellen auseinander, würde tür den Menschen
verstehbar, unübersichtlich und unlenkbar; amı verfehlte
aber seinen Wesenssinn. Diese menschengeschaffene Einheit
der Ubjektivation wiıird sichtbarsten, Wenn S1C mit den
materıjellen Naturdingen verglichen Wwird. Deren Einheit ist
nämlich reın auberlich, aKzıdente. Ein Stein, eın Fels ist
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1ine bloBe Anhäufung VON Atomen hne innere Wesensganz-
heit Eın Zerschlagen zZzersiör darum den Stein auch nicht;
die Stücke sind gut Steine WwWI1e der gröbere Stein;
SIC SINnd auch IIUTr schr uneigentlich „Tele: des rüheren
Steines Deswegen gıbt Bereiche des DloBß materijellen
Seins auch kein Übel, weiıl keine innere anzheı erstört
werden kann W1C beim OÖrganismus. Dagegen erhält die
Objektivation eine Einhelt, die 21in Abbild der leiblich-seell-
schen Einheit des Menschen Ist, die darum auch erstört
werden kann. Eın zerbrochenes erkzeug ist NIC eın klei-

erkzeug, sondern 21n zerstörtes, unbrauchbar ge-
wordenes erKzeug. Eın Kunstwerk annn unwiederbringlich
zerschlagen, C11e VON schriftlichen Mitteilungen können VOIT-
nichtet werden. All das edeute einen Verlust, e1in wirkliches
hbel Darum spricht IMNMan l1er innvall VON Bruchstücken,
VON einem 10rso. Daß SOLC e1n Torso, e1INe Sk1iZzze
unNs TOLZCdeEem O1t tast mehr £deutien als ein vVvollendetes Werk,
1e0 einem doppelten Grunde. Einmal lassen Bruchstücke
oft den mnneren schöpiferischen VOorgang esSsSer gewahr We1-
den und gestatten einen Einblick in das Wesen de iunst-
lerischen selber Der zweiıte Iun 1eg darın, daß der Ver-
such, auch Jer eine Einheit erfassen, den Betrachter der
Leser Ergänzungsversuchen treibt, sSomıt SCINE Produk-
ivıtät anspornt. Gerade hierin dürite das Reizvalle und
endige mancher Skizzen und Versuche liegen.

Weiter ergıbt sich die VO  —_ Hartmann, „Das Problem des
geilstigen Seins““ 3560 1D hervorgehobene Zweischichtigkeit.
ährend das CIn der Naturdinge gleichsam in sıch ruht, ist
das Sein der Objektivation NIC in i1nrem materiellen, OD-
iven Ansichsein beschlossen, sondern rag ın Qiesem
einen Verweis und eine Aufforderung ber sıch hinaus. DIie
pannung zwıschen ater1a und FOorm, zwıischen Vorbild
und aC  1  n die einzigartige Form der Veränderungen als
ıunter einem Zwecke tehend, all das geht ber das
Da-sein hinaus. Und ZWdT geht der Verweis letztlich auftf
den Menschen, Urc den und TUr den die Materıie gestal-
tet wurde, W1C S1C ist Wir können Hel dem usammenschluß
und der innern Einheit der FOrmung NIC stehen bleiben WI1Ie
Del einem Organismus, sondern erfahren diese 1Ur als VOI-
übergehenden Ruhepunkt Be  rachtens und V erste-
ens Die innere Zweckhaftigkeit der Sinnhaftigkeit, die
innere IMalıtat, verweist auf EIWAaS anderes: aubere Finalıtät
An den mMenscCcC  iıchen Erzeugnissen, vorab den Zeugen ım
strengen Sinn, ist unNns der Unterschie VO  — aäuBerer und In-

Finalität zunächst und eigentlich gegeben, während
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überall SONStT erschlossen und demnach die Finalıtät NUur 1n
nalogie dieser rkannt Ist. Die Stelle, WIr ınalı
zuerst N1IC LUr eriahren, sondern auch dem, W ds S1C DOC-
Sagtl, verstehen, ist Ja der menschliche und alle Tätigkeli,
die ıunier seiner Leitung STC Der annn NUur in den
Akt übergehen, Wenn OT sich das Ende seiner ewegung,
den S Dereıts vorhält und sıch davon 1mM 21n des
setizenden eSs bestimmen äBßt Da aber dem Menschen
ın sSeInem 1un ımmer, WeNl auch in wesentlich verschlie-
denen rien, Sein eın gehl, 1eg sich der gerade Vor-
sto)3 des ıllens iın die Welt hinau  45  Z ach Erreichung des
Zieles gleichsam zurück aul sich, dessentwillen das Ziel
ersire und erreicht wurde. Das prägt sich AUuUSs ın der doppel-
siulıgen Finalität der Objektivation, iın 1INrem VerweIls ber
ihr unmittelbares SCc1nN hAinaus.

ach den vorauigehenden Ausiührungen können WIr samlıt
7 daß dieser doppelstukigen Finalität das Menschen-
werk als solches erkannt werden kann; SCAUEC doch, WI1C
nNnachgewiesen, diese inalıta alle die ben aufgezählten Merk-
male der Objektivationen als Momente N siıch. Wo WIr dus
imalen Erwägungen der eben gekennzeichneten Art 1n Vor-
geiundenes verstehen können, SC  en WIr aul SCINE Her-
stellung MFE den Menschen; reichen solche Erwägungen
zZu  z Verstehen NIC AdUS, wIlissen WIr, handelt sich
eLIWAaSs Naturhatftes erkennen WIr die erKzeuge der
Steinzeit als Werkzeuge, wO1] sich ihre Orm als Zurichtung
unier der Leitung der dee ‚„„Geeignet zZu Schneiden  64 beirie-
digend versiehnen äBt Beol einem Organismus ist o{iwas
ausgeschlossen; tinale Erklärungen sind dort iIımmer Teilerklä-
Tungen. Es 1eg natürlich dem Menschen nane, SCIN eigenes
Vorgehen, das ihm Ja gewöhnlich N1IC einmal ausdrücklich
zu  - Bewußtsemhm (0)000088 und darum selbstverständlicher
verallgemeinert wird, 1ın die Weit hineinzusehen und hne
weiteres Finalität da anzunehmen, diese statthaben mu  @,

das Werk uUurc menscC  IC Betätigung zustande kom-
Deswegen sind In diesen Kritik und strenge

Beweise nÖöTg. Eine nalogie miıt abnehmender arheı und
zunehmendem Wesensunterschied des inalen Faktors
die olgende el d1ie Finalität menschlichen Wollens und
Schaiffens; die Finalıtät ungeistiger eWuhter Strebungen,
eiwa Del Tieren, die sich den WeC N1IC frel vorhalten
können, sondern VO konkreten Gegenstand gezogell der
< ump suchenden Ge{fühl getrieben werden, DIS 05 auf
. den passenden Gegenstand triiit; die anzhner des ınbewuß-

Organısmus; die Bewegungen der eDlosen Materie anz
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außerhalb der ©1 STC einmal das Verhältnis geistiger
der EWUDBTler kte ihrer aKultatl; diese ist nNıe sich
gegeben, sondern UT als hinreichender rIun der Akte dus
ıhnen erschlossen, hne Zirkelschluß ber Na-
iur und Bedeutiung der ktie dus der nichts abge-
eite werden kannn Das Gleiche gult natürlich VO Verhältnis
der Äußerungen der dusS ihnen erschlossenen aliur oder
Wesenheit Von inge Dann der Sinn der der WeC gan-
Zei Naturdinge; 1er artie dıe C ach bestimmten inal-
ursachen immer iın Anthropomorphismen Aus Da eISsS
seine eigentliche Stätte gegenüber menschlicher Geistigkei
hat und Finalität diese kennzeichnet, können WITr auch da
ınd soweiıt verstehen, und Wwiewelnt inalıta sia  al,
also da 1Ur iın analoger FOorm, die Finalıtat NUur analog
ZUr menschlichen vorkommt. DIie obige Reijhe gıbi enn uch
in absteigender 1N12 ra der Verstehensmöglichkeit

Die bisher aufigeiührten erkmale der Tukiur VOIl jek-
tivatiıonen können natürlich IUr dazu dienen, S1C als solche,
als VON Menschen geschafien erkennen; dagegen genugen
sS1C NıIC inren konkreten Inhalt Zu Verständnis bringen
Nur in gewissen Fällen, erster Linie Del den eugen der

ganz eindeutige Wechselbeziehungen zwischen allen Men-
schen und gewissen Dingen ihrer Welt estehen, können S1C
auch dıie zweiıte Auigabe eisten; Wenn Steinwerkzeuge
hben 1Ur dUus ihrem besondern WecC des Schneidens

als menschliche Werkzeuge rtkannt werden. Der
zweiıte Fall dürite ohl seltener SCe1IN als allgemein
NnOomMMeEeN wird. Zum konkreten Verständnis gehö gewöhn-
Iıch die Kenntnis der Welt, in der eine Objektivation ent-
standen IST, und 125 mehr, Je geistiger ihr Inhalt IST;
denn das eistige des Menschen STe worauftf bereits hin-
gewilesen wurde, immer einem groben Zusammenhang.
Schon Den wurde O daß die 11tung des Zusammen-
angs zwischen menschlichen innern Zuständen der Vor-
gäan und ihrem Ausdruck in der äaußern Welt IN g;-
SCHNIC  1C lat 1ST, die als solche nichts Naturnotwendiges

sıich halt, WEln auch in vielen Fällen naturhafte Verhält-
NISSEe die Wahl nahelegen. WAas, W ds uns selbstver-
ständlıch und „natürlich“ vorkommt W1C das Nicken des
Hauptes als Zeichen der Zustimmung, ist De] gewissen Ol=
ern Zeichen der Ablehnung. Um geringer wird die Of-
wendigkeit semn, Wenn sich leibunabhängige Objekti-
vationen handelt In der irklichkeit wird die Erkenntnis
remder Objektivationen ihren AÄusgang VO  S der eigenen Welt
nehmen; diese hinwieder wird Urc den Umgang miıt den
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Mitmenschen erlernt und bildet eınen Teeil des Verstehens,
das ja die Erkenninisbeziehung ist, die menschlichen ge1isti-
YcCmn Inhalten, SOmıt auch deren Verkörperung in den Ob-
jektivationen, angemesSSen ist Dem Verstehen IsT aber, UW/10
an der gleichen Stelle nachgewiesen wurde, eigentümlich, daß
0S in eiıner Gemeinschait sich vollzieht und VO'  S inr g  rag
wird; Somıt gilt dies auch VO konkreten Verständnis der
Objektivationen

Als Verlängerung des leiblichen Ausdrucks räg uch die
Objektivation Immer den indiıviduellen USdrucCc  » der SOWO
IUr das Indiıviduum als auch IUr die Gemeinschafit Dezeich-
end ist WI1e der ensch Gang und seiner Sprech-
We1ISE untfrüglich erkannt werden kann, 54 auch der Orm
SeINer Objektivationen. Und WIe SCINE Eigenar ungewollt,
Ja den en 1M Ausdrucke erscheint, meist SO Ydi
LU den andern bekannt, ist 05 auch in den Objektivationen.
In ihnen verräat sıch iImmer oiwas VO Menschen, W ds ber
den gewollien Inhalt hinausgeht. Darum sind S1C ergiebig
TUr die Geschichtsschreibung. S1e spiegeln OIt das NiLmMSiEe
CinNes Menschen der eEiner Zeıt ber schon 1M le1ibilic
USCTruCcC bDesteht Immer die pannung zwischen der /Zähe
des Organischen Se1ins und der Elastizitä des eistigen; mehr
noch ist dies zwiıischen der Starre materiellen Seins, 1n das
die Obijektivationen sıch 21in  en und ihrem lebendigen und
geistigen Inhalt der Fall anchma ist Wwen1g gelun-

das Höhere in den hineinzubilden, daß dieser
RIrTSC Ein anderes Mal wieder bezwingt das Geislige
gewaltsam den o daß iıhn gleichsam seinen (jesetzen
entireli Äm vollkommensten ist das Werk, WenNn ine
Gewaltsamkeit, WeNnNn auch NIC hne Gewalt, den Inhalt ın
das Wesen des Materials gleichsam hineinwachsen JäDt;
jler geschieht eine Annäherung das Naturding und Vor
allem den leiblichen USdATucC Diese Annäherung braucht
aber keine Nachahmung Ssein; INan das Wesen der
uns In der Nachahmung der atiur sah, meıinte 1ım
Grunde ohl diese Forderung, daß ater1a und künstlerische
Oorm gleichsam eInNe gewachsene Einheit bilden sollen Das
scheint uNs das Wesen der klassischen uns SCIN Än-
ere Aunstrichtungen egen aber Wert darauf, das Ringen
und Überwinden des Materials 1M unstwer och VOMmMM Bo-
schauer miterleben Jlassen, den als den Bezwungenegn
hinzustellen, daß das Werk als ein Irlumph des Men-
schen ber den SIC  ar WIrd.

Als Eriassen VON nhnhalten menschlicher Geistigkei ist der
erkenntinismäßige Zugang den Objektivationen eın Ver-
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stehen 1m Gegensatz Zu kausalen, naturwissenschaitlichen
rklaren und ZU vıtalen Nachfühlen und Nacherleben®; 1IUT

ım Äs  iıschen kommen eiziere mIT in rage. amı hat
Anteil den Vorzügen und (Girenzen des Verstehens

ine Grenze 1eg darın, daß mMan sich der anrheı NıIC
auft messende, oexakte Weise versichern kann, da das Ver-
stehen vorzüglich auft das Individuelle und Geistig-Seelische
geht; die Versicherung bestient vielmehr in einem konzen-
riıschen indringen in die 1e7e des Sinnes, einer Erkennitinis-
art, die der Mannigfaltigkeit der beachtenden Be-
ZUüge in dieser Hinsicht schwieriger ist als das kausale Er-
aren ine Adäquathel1 WI1e eiwa in der Mathematık 1Sst
darum 1er wesensgemäh NIC erreichen, sondern 1Ur eine
AÄnnäherung daran, die aber vielen allen TÜr die An-
sprüche menschlicher Erkenntnis vollaut befriedigend ist?

Der Hauptvorzug dieser Erkenntnisart estiehnht darin, daß
das Verstehen, und LU dieses, e1inNe unmitteibare, innere
Wesenserkenntnis SCINCS Gegenstandes g1bt Allerdings geht

aul Orgänge ınd ustande menschlicher Innerlichkeit,
NIC aul die uDsStiLanz selber, d1e WIr deshalb auch N1IC
mehr unmıttelDar verstehen, WwWenn WITr darüber auch 211 voll-
kommeneres Wissen en als VON den nichtmenschlichen
Sejienden. Wir Wwissen mıiıt eigentlicher unmittelbarer We-
senserkenntnis, W as Erkennen, Wollen, Freude, Irauer und
andere seelische der geistige Oorgänge und kte sind un
Wds ihnen gehört. Sonst könnte Ja e1ne Verständigung
darüber nıe zustande kommen, da S1C ın sıch nNıe Gegenstände
remder Beobachtung werden und 1Im Verstehen des Aus-
drucks ihr Verständnis schon eingeschlossen ist. Jedoch ist
dieses unmittelbare Verstehen Ur schwer der Reilexion D

gänglıch, mehr, Je näher die kte der Personsphäre
stehen Darum ist auch 21n prechen darüber jel schwie-
r1ger als ber die Gegenstände 1ın der Welt Dazu handelt

aufsich meıist einfache, NIC zerlegbare Wesenheiten,
die Man UUr hinweisen kan egen der Unmittelbarkeit
solcher verstehender Wesenserkenntnis ist 08 uch unnötig,
Von eınem Zirkel sprechen, der Anfange des Ver-
tehens stände

Das Erkennen der bjektivationen als Olcher nımmt also
6 Seeberg In euische Literaturzeitung (1931) 2021 UT „Das,

W ds WIT verstehen wollen, ist ın erster 1N1e nicht die Person, SOIl-
dern das individuelle, aber überpersönliche Werk Es geht ZuLLeIsSs
in der Geschichte die ache, das Gestaltete und eiormie

Das a0o0s VOIN psychologischen oder physiologischen Be-
stimmtheiten 1st die Grenze für die geschichtliche Erkenntnis.“

i Vgl auch Brunner, Grundiragen 162
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teıl dieser Wesenserkenninis Wiır WI1ssen, W ds das Wo-
sentliche ihnen isT, das alles beherrscht und AdAUS dem sich
alle andern Eigenschaften ergeben. Es ist asse W d>

auch die FEinheit ausmacht, VON der Dereits gesprochen wurde,
die eiıtftende dee AÄm arsten wird 1eSs wieder den Zeu-

SIC  ar Eın Hammer ist da Zu Hämmern; daraus O1 —

geben sich alle Eigenschaiften, die OT mub, die ihm
„wesentlich “ Sind; es übrige ist unwesentlich, akziden-
tell Was aber das Hämmern beeinträchtigt, ist mIT dem
Wesen unvereimbar. äBt sıich das Gebiet der inge VO  n
der Art Hammer av prior1 umgrenzen.

im Gegensatz dazu en WITr VOIN den Naturdingen keine
unmittelbare inner:e Wesenserkenntnis; WIFr verstehen S1C dar-

auch NIC Das Wesen erkennen WIFr Jer vielmehr ber
die Eigenschafften, als deren hinreichenden SC1INS- und EiIn-
heitsgrund. Darum hbedari 1er auch der Induktion, das
allgemeine, abstrakte Wesen bestimmen. Die gegenteilige
Meinung, WIr hätten auch Von diesen Dingen eine intuitive
Wesenserkenntnis, hberuht darauft, daß 221n gäaliz ungeschicht-
Ich eingesteiltes Denken die lange vorwissenschaftftliche In-
duktion verg1bt, die dem Philosophieren vorauigegangen iSt,
und deren rgebnis dem einzelnen ZU  Z gröbten Teil NT dem
Erlernen der Sprache vermittelt wird. Nur annn Man
dem Gilauben kommen, WIT sahen aul den ersien 1T W as
zZu Wesen e1ines Baumes, eines DPiferdes USW gehört. Die
Allgemeinheiıt der egr1ffe, denen solche Wesenserkennt-
NIS sich ausdrückt, 1eg der Arft, W1e WIr ihnen qe”
langen, und den Wesenszügen der menschlichen Sprache;

erübrigt sich SOMmMLUL, den T1un hıgerfür 1mM Objekt suchen,
etiwa: Formen, diıe sich allgemein Sind und UEPC einen

Faktor individualisıiert werden mussen
T)Das Erkennen der Objektivationen besteht also nich  —n in

einem Projizieren des eigenen Innern ın den Gegenstand.
Diese Projektionstheorie ist etizten 0S wieder 21n Ver-
such, das Verstehen, die primäre, auf keine andere zurück-
uhrbare Erkenninisart, doch wlieder AdUuSs anderem O1 -
klären Sie scheitert ScChHon daran, daß das alltägliche Ver-
stehen NIC zustande kommen annn Der eigene Aus-
IUC innerer ustande ist dem ubjekte selber wenigsten
und uletzt bekannt Gang, Tontall der Stimme, Mienenspiel
kennen immer LUr die andern. Wiıe sollte Man da schlieben
können, der andere, der ächelt, empfinde Jjetzt, W as ich
empfinde, Wenn ich eine solche Miene mache?” on Scheiler;
‚, Wesen und Forschung der Sympathie“ 1922, 213 fl hHal dar-
auft hingewiesen, daß Fremdverständnis VOT Eigenverständ-
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NS Das Verstehen der Objektivationen uns wirk-
ich Erkenntnissen. Nur Soweit WIT die Welt, der
eine Objektivation entstammt, NIC mehr kennen, ergänzen
WITr dus der eigenen Welt;: hier 1eg der Iun des subjektiven
Faktors in der Erkenntni der Objektivationen.

Auf diese letzte aisache SIU sich ;ohl die Ansıicht, daß
0S Erkennen Selbstverständnis sSel, wobel allerdings das
vVersienende als das iın en strömende gemeinsamnte
Leben aufgefabt wird, NıIC der Einzelmensc Dıl  e
der tür das Ausdrucksmäßbßige, das sich jeder Objektivation
iindet, O1n Teines Verständnis hatte, neigte SCHLieBlic dazıul,

er Erkenntnis, VOT em 111 Metaphysik, 1N1UTI den Aus-
IucC. einer Zeıt, einer Gestimmtheit schen und deswegen
alle ahrheiıt elatiıv aut hre Zeit uınd ıhren Urheber So1nN
lassen. Konsequent hal annn die VO  — Dilthey STar
regie xistenzlalphilosophie diesen Standpunkt eingenommen,
woDbel kam, daß Heıidegger SCINE Analyse der Er-
kenntnis m1T der Analyse des Verstehens Von Zeugen Degann,
die Ja auft den Menschen rückbezogen und LUr dus ihm
verstehen SINd. I)iese Erkenntnisart wurde als die einzige
hingestellt, der die anderen LIUTL Abschwächungen ınd doe-
Nzıente rien edeuten CeWI ist das Verstehen insotern
priımär, als ihm sıch alle Erkenntnis entzündet Das he-
deutet aber NIC daß WITr NIC andern ebhıletie als dem
menschlichen Geistesleben Zugangsarten hätten, die In ihrter
Welise or1ginär Sind. Ja selbst das Verstehen hat seinen
rototiyp und SCeINEe Vollendung Nıc 1mM erstehnen der <euUge,
sondern 1 Verstehen des Du, Worıin ich das Du als Du SeInN
1asse und amı objektiv erkenne. Der Heideggersche Aus-
gangspunkt ist also in donpelter 1NS1IC berichtigen.

„Das Verstehen ist eın Wiederilinden des Ich 1mMm Du; der
e1s 1indet sich auft immer höheren Siuien VO Zusammenhang
wieder; 10eSC Selbigkeit des Geistes iım Ich, 1m Du, 1n l1edem
Suhjekt einer Gemeinschaft, ın jedem System der Kultur, schlieb-
lıch in der Totalität des Geistes und der Universalgeschichte maC
das Zusammenwirken der verschiedenen Leistungen iın den (Jeistes-
wissenschaiten möglich. Das Subjekt des Wissens ist hier C11NS mit
seinem Gegenstfand, und dieser ist aut en Stuifen seiner Objekti-
vation erselbe  ea Ges chr. 7! 191) „Alile Darstellung ist Objekti-
vierung, Erhebung ZUr. Vorstellbarkeit oder Bildlichkeit oder Be-
grifflichkeit. ichtung, Religlosität, Mythenbildung ınd Metaphysik
bilden eine einzilge Symbolsprache“ eb  Q Ö, 256 auch Z

Diltheys Philosophie” (Schol [ 1931 ] 568 LE Vom objektivenGeiste egels unterscheidet sich 1  eyus „Lebenszusammenhang“durch Betonung des Irrationalen, Triebhaften, Gebrechlichen und
Unzulänglichen in der Geschichte „ 0 können WIr den objektiven.Geist NIC dUus der Vernunit verstehen“‘ Ges chr. 7’ 150



Neue Schriften des englischen Franziskaners
Richardus uUuIus VO Cornwall (um

Von ranz Delster S, J}

Cod 4A Royal Collection des Britischen Museums und
Cod lat der ariser Nationalbibliothek.!

In der ersien der genannten Hss hbereits rlie uaestiones
disputatae Tesigestellt. Der erst bDei zweiıiten Durchsicht 1Im
S5ommer 1932 Wwurde mır der Charakter des nhaltes völlig klar

Cod 0ya Coll des Britischen USCUMS | membr it.
210, Z X98 (2 Col.) SdeC, med. |* onthält zunächst IL
1711—96V das Bruchstück T Erklärung des zweıten Buches der
Sentenzen  S  * C(reaclionem eic princ1ipio dicium ost d magisiro
quod primo raciat de reDus Sl in primis tribus liDris, iın quartfo
de S1gNI1S, De rebus auiem triplicıter ; Na  = de creaiore in primao
libro, de CreAaIUr. ın hNOoC secundo, de Christo habente uLlramque
naiuram in S} reatiam 1 increatam | ın tercio | Iste SECCUNdUS
er dividitur pr1imo in duas partes. In prima distinccione premift-
tit quedam antecedencia EXDL (in Adistinctione 893) 10l U6VY
CU1LUS prodigium Das ragmen ist identisch mi1t der
Erklärung des zweiten Buches ın Cod 62 Ballıol, also. gehört
Richardus Ru{fus®, VOIN dem WIr nunmehr wenigstens für eiın ‘T eıil-
stuck e1ine zweite Hs esitizen.

Wichtiger ist das Folgende. Fol V Z schlieben sich
QOuaestiones disputatae d eren leizie mit Sicherheit Richard
gewiesen werden kann, während die ersien Alexander VoOnNn ales
angehören.

Noch andere Hss kommen fur die ersten Fragen ın Betracht.
Dieselben gehören säamtlich dem groBben Komplex Von Hss mit
Fragen des Alexander VOIl ales und anderer Lehrer jener Zeit.
ESs sind Cod saec. med.) der Pariser Nationalbibl if.
139r —14 (Frage 1—3) ; Cod der Stadtbibl. Assisı saec. 13
med.) ff V1 (Frage 3 Cod odieı]an 859

Vgl 561—568
Y ıne eingehende Beschreibung der ischhs siehe bei Warner-

ilson rit. Museum, ata f estern MsSS in the Old oya and
King’s Collection 1l London 1921, 229— 9231

Die Beschreibung des Cod 62 Ballıol Lindet sich in dem Au!zt-
Satz Der alteste Sentenzenkommentar aus der Oxiorder Franzis-
kanerschule : (1926) 68—71 Wenn auch uUunNSere Hs AÄn-
Tang verstümmelt wäre, würde sich dennoch Richard bald durch.

“SCINEC igenar verratfen.
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der Bodleiana Oxiord Ssaec., 13/14) it. 2370 —37. 276 (Frage
1—2)*
Die Anfangs- und Schlubworte der Uuästionen lauten Ww1e O1lg P

Queritur de resurrecclone ecundum quod COMMUNIS est damp-
nNalils el glorificatis. ET pr1mo quer1ifur quid ost quod dicıtur
mıne resurreCC10Nn1Ss, o queritur S11{ Fresurre vel NOI, 39 uLrum
sit naturalıs vel miraculosa el hoc quarium membrum [ de

eiliciente eT de CONComitantiDus | DOost PTFrOSCqUeMUFrC
Expl ut in ordine NeC SUNT admıiırabilia. Ro 96v— —98 ; P,
1397— 1427 ; O> S760V=

1 ueritur uLrum resurre dicatur equ1voCce de Fresurreccione
Christi ei nosira; ecundo de hiis que perfinent ad E1US eEC-
cClIionem SC, uULFrum fuerit resurre C1US ab morTfalıtate ; tercio QqUE-
T1LUr quanium ad resurreccionem secundum quiditatem ad quild prin-
C1ipalifer fuerit 1US resurre: uUuLrum iuerit Ostensiva Honitatiıs

aut potencie aut sapıencie Quod uiem e  Cce dicatur
videtur. 10 Da[ mascenus est eiusdem anımalis quod cec1ıdit
Expl NEeCESSC ST quod 1iINNOVACIO S1{ Simul. Ro 98 —1007 ;
P, 1421 — O 3718 —

Questio de verılalie umane naiure el SUNT membra U1uSs
questionI1s: Quid dicatur veritas humane nafure; deinde quid S17 de
veritate humane naliure. Et ad NOC membrum pertine uULFum
trimentum s1t de racıone naiure vel uULrum s1it de veritiatie
naiure humane K1US d QUO descinditur irca prıimum S1C ODICI-
Iur. NSCIMUS : Veritas osT FreCIT1LIiUdO sola menfie perceptibilis
E xpl COFrDUS quod vulneratum TuLt SUTTeX1SSC Cognoscerent. R.
1007— Ay 117— P, 144r — 1487 ; 0, S10 —

Cum aureola debeatur ul dicitur communiter virginibus, INar-.-

Iyriıbus, doctforibus, primo inquiratur de que est virginum, 20
riyrum, 50 doctorum. Et Cu aureola s1t quedam preeminencla
queritur Primo S1t, 20 qu1id S1T, 50 ın quibus sit. Et videtur Dr1mo
quod NOn S17 alıs preeminencia alia vir  um in celo - Expl.:
el hoc pOSSset ecclesie onsfiare, posseTl C1US celebrare mer1ıtum. De
aureola doctorum allas dicam, CU:  3 Deus voluerit. Ro 104r — 1

rage 1—z gehören Alexander Vo ales> Welche Gründe SD  ‚
chen aber IUr die Zutfeilung der Frage iıchar Eın oIt
verwendhares Anzeichen Tührt in uUuNserm all nicht weiter. Das
Bruchstück des Sentenzenkommentars und die Iolgenden Fragen

ich verwende die SONST iın dieser aterie VON mMI1r gebrauchtenSiglen der Hss A; Cod der Stadtbibl Assisl ; 0> Cod
odl 859 der Bodleiana, Oxiford:; D, Cod der Dariser
Nationalbibl.; R> Cod oya des Britischen USCUMS,

Der Beweis Lindet sich in dem Artikel Die Quaestionen des
Alexander VON Hales Greg 514—520

Scholastik. 17
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sind Samtlıc VonNn der gleichen Hand geschrieben. Da aber rage
1—=5 nicht VOoN Richard stammen, besitzt dieses Kriterium Tür
rage e1ne Beweiskratift. Anders ist  ® 0S mit den Eigentümlich-
keiten des Stiles, die WIr Del Richard schon menriacC mit Er-
IOlg benutzt en Ich stelle einige ( um aureola de-
heatur el aureola SIT quedam preeminencla, hbeide
1Te fol 104r Das paßt qgut Zu Beginn der Fr in A;y fol. 70
Cum duplex sit CONNICIO De1®. Ferner tol. Ad Oorum autem
sSequencCIum evidenciam SCIENduUum SeCUHNAdUM quod de Magistro et.
Augustini sentencila in libro de bono virginitatis potul secundum
ingeniL mel paucitatem intelligere; Tl d1CO S1inNe PTe-
udicIo NeC Dei NuUuNC PTeSUumMlIO 1iUudic1um OCCUlLUM investigare; fol.

Estimo 1gitur hanc 055 eSSC  lem dififerenciam el
aureolae: tol Unde NOn estimo magıls exhilaratum De-
irum ; Ad iateor:;: fol Concedo CrgO raciones ostendentes
quod 1ın angelis ost virginitas, sed NCYO 215 deberi aureolam

icia; iol. Ideo NOMN estimo. Die selbständige Kenmnnt-
N1S der Schriften Augustins, WI1e S1Ce sich 1m ersien 1la verrät,
ferner das starke persönliche Element, das sich sowohl 1m Betionen
der eigenen Schwäche als auch der eigenen Meinung offenbart,
sSind Motive, die 1n den übrigen Schriften i1chards sich immer W1e-

Man eachte lerner 1m /Zitat AUS tolder geltend machen?.
die racıones C ©  O 0 s, enen WIr auch 1mM vorigen e1le
des Artikels begegneten8®; ebenso die SONS bei Richard elleb)tie
unmittelbare Änrede iol Cum CIYO u DONIS Coni1ugatum ali-
QUEeM el alıum virginem ; tol Quippe attende quod. Wenn WIr
alle 1ese Anzeichen zusammennehmen, dürite die Behauptung,
daß Richard eriasser der uaestio ist, als Urchaus berechtigt 2
scheinen. i1ne gewIlisse Bestätigung Tinden WIr nunmehr auch
daß die rage in nächster Nähe ZU Bruchstück dus dem Senten-
zenkommentar steht, VoOn dem S1C LUr durch Frragen Alexanders,
welche dasselbe ema behandeln, getfrenn sind.

Wwel weitere Quästionen glaube ich Richard zusprechen kön-
NEeN, obgleich 1esC Zuteilung eEine gewIisse äußere Schwie-
rigkeit besteht Es handelt sich Fragen des Cod lat. der
DPariser Nationalbibliothek, der für die Quästionenliteratur die

des Jahrhunderts Von grober Bedeutung ist? Zuerst die
Tatsachen: Nach 28 Quästionen und (uodlibeta, Q eren Ver-

den erstien eil dieses Artikels 563.
Ebd 564—3568 Ebd
Vgl Lottin BullThAncMed 214* 267* 4317 +
Pelster, Literargeschichtliches ZUTF Dariser theol Schule

Schol (1930) 557 Forschungen ZUr Ouästionenliteratur in der
Zeit Alexanders VvVon Hales ebd 1931 ZUQ f! Die Quaestionen
des Alexander VonN Hales Greg 410 503—509
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fasser anderem rte handeln seıiın wird, O1g ial. 715 — 79v
die Uunaestio 1rca sensualitatem queruntfur quinque DPrim UUE-
F1ILUFr ufr. SeNSUalLias Contineatur Sub anıma sensi1ibili aut Sub FaCclo-
nalı quod est querere utr. sensualitas humana ei brutalis convenilant
vel eran e1 questionem anc ordina incipiendo inferius tali
S1gN0”10, annn O1g Diversi us specie SUnt C diversis princi-
S specie, scd vegefarı Expl S1C potest ESSC mortfalıs
mMaxXıme DOST deliberacionem. Von Teilfragen sejlen genannt : 101
A N die Unterirage: Quesitum est de sensualitate, que
duplex esT, quUarum altera ost subiectum omitis. Ideo modo
queritur de potencia SCUH effectu omitis utir omes possit
Vere sensualitatem MOLUM VICLOSUM ; fol 11v —78 : Habito per
questionem utr. oOmes possit OVere sensualitatem ad MOLUM V1C10-
SUu queritur Consequentfer utr. primus MOIUS sit in sensualitate;
fol 18 —7971 Queritur uftfr. S  1ps1 primi MOLIUS sint peccata ei alıa
peccafta, quibus pena debeatur S1Cut osT peccatum originale; fol.
191—v Ostenso quomodo primiı moOtfus SUnNt peccalfta oT quomodo
NONMN, restiat Oosftifendere quomodo om delectacio proveniens
motibus sit moriale venlale peccatum.,

Die zweite QWuaestio Lindet sich tfol. 110v—11 Cum Cerium SiE
quod niıchil aliud rge NUıS1 veritas humane nafiure neCcessarıio
queritur quid s1it veritfas humane naiure. Et CIrca hanc questionem
notandum quod duplex osT OPIN1IO quarum quedam dicit quod Caro
nufiriımentalis Sit veritas humane naiure Expl S1Ne addito
quantı exteriloris.

Wenn WIT uUuns ächst die mgebung ansehen, d der man ja
NIC selten Schlüsse betref{fis des Verfassers zıehen kann, MuUuS-  a
sen WIFr » daß sich hier 1ın beiden Fällen Nachträge

Schluß eiInes QOuaternes handelt, die sich VonNn dem Voraufigehen-den und Nachfolgenden deutlich abheben. Im ersten all gehteine QOuaestio de apparicione S1Ve manifestacione Christi VOTAauUS,
die ZU)| Kreis Alexander gehört. Auf den ersten Blick sicht
Man den VOLllig verschiedenen Charakter der rage Es O1qg auf
dem noch Irei gebliebenen aum iol S8Ur —v eın VoOnN anderer and
geschriebenes Bruchstück: Queritur de vita naturalı angeli, das
sich ebentfalls deutlich VOIN unserer Frage abhebt. Dann en
WIT Von Beginn des QOuaterns fol. 81r'—110v e1ine von e1in und
derselben Hand geschriebene Gruppe VON Fragen adus dem
Alexanderkreis, die auch SONST riac vorkommt. Als achtragSIiO. Hun Zu Schluß des Quaternes rage 2! die ZWäar VonNn der-
selben Hand, aber In anderer Tinte geschrieben ist und die sich
ns nirgendwo in Verbindung mit den vorhergehenden Quästionenfindet. Mıit dem QOuatern beginnt dann iın and fol.

Das Zeichen cheint nich vorhanden; wenigstens habe ichNIC unden
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1137 eine Anzahl VOIN Fragen des Alexander von Hales11 Aus dem
Gesagten dürite hervorgehen, daß @1 Frragen den Quaestiones
vagantes gehören, die INan ger auft den Schlulb e1ines uaterns
freigebliebene aum eintrug AÄAus der Verbindung mıit andern
Fragen können WITr also nichts erschlieBßen.

Aber eın anderer mstand (0)000008 uns Hiltfe In beiden LFra-
gen egegnen WIr einem rätiselhaiten Alvarus Fol 77rbe Item ut
1C1 Alvarus Tum celi e mundi, OVenNs NuNguam MOVE
n1S1ı VIrIus motorIis S17 OFrCIO0or virtutfe moti. Fol I1tem Al-

ibidem 1in Dro de anıma |: Cum SCHSUS autfertur
NOMN emanet Caro N1iS1 equivoce CaroO mor{iui 10l I1tem
Alvarus X1 eth proporciones el Orme SUNT 1n
potencia in prima materia el in aCcCiu 1n primo mOTliOre Item
Alvarus primum celi eti mundı1: orme diversarum NAaiLurarum
ate. Sunt habere mater1as diversarum quantitatum. 1eser Al-

iST, WI1e dies aAuUus den /Zitaten klar hervorgeht, niemand
ders als verroes, der 1ın der Antwort aul die Einwände auch unier
dem gewöhnlichen amen Commentator erscheint fol
obiecta Commentatoris 10C0 posita 1Cendum 125 voll-
Täandig ungewöhnliche Orm Alvarus S1C 1st mMI1r unier Hun-
derten VOonmn verroeszitaten in Hss kein einzZiges Mal begegnet
deutet jedenfTalls auf enge Verwandtschait der beiden Quästionen
hın, zuma da Alvarus in en mi1t dem ommentar De coelo
et mundo verbunden ist. Noch mehr, der Name Alvarus scheint aut
englischen rTSprung der Vorlage hinzuweisen. Wie 1n Frankreich
die Tendenz besteht, das nach Anfang 1ın verwandeln

Dn uber{us, AÄutissiodorensI1is, urel1lus für ertus, Altiss1io-
dorensIis, Tedus (Sareshel) äBt sich ın England der
gekehrte all nachweisen. ES ist eine gäalz gewöhnliche und IUr
England charakteristische Erscheinung, daß Thomas de qu1ino0 in
englischen Hss Thomas de Alquino genannt wird Sollte also nicht
AUSs der Abkürzung uer. oder eiıner ahnlichen VOT dem englischen
Schreiber, der nichts amı anzufangen wubte, 00| Alvarus g -
orm sein? Eın Tanz0ose dies nicht leicht getan.
Auftf englischen rSprung auch die Art der Aristotelesbenut-
ZUNG hindeuten. Er gebraucht N1IC ILUFr De anımalibus, De CoOelo
eT mundo in der Übersetzung des ichael SCcCottus die Mefia-
physik in der arabisch-lateinischen Übersetzung, ondern auch De
anımal? obwohl hier die altere griechisch-lateinische UÜbersetzung,

16r Vgl Greg 14 503—509
Fol WwIird die Seele eilnlie Item Aristoteles in TO

de anıma : nıma osT m perfecCcIO Corporis Org naturalıs.
Es 1sSt dies die Deflinition der arab.-lat Übersetzung. Gleich nach-
her wird der ommentar des verroes diesem Buch zitiert, der
oft mit dieser Übersetzung verbunden Wäar.
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die allein iın das Corpus Aristotelicum jener Zeit eingegangen WÄär,
ungleic äufiger vorkommt. Und er kennt. all diesen Büchern
den Averroeskommentar ın der Übersetzung des Michael Scottus
Nun deutet aber es darauf hin, daßb dieser arabisch-lateinische
Aristoteles mit dem ommentar des AÄAverroes alterer eit Del
den Engländern viel mehr gebraucht wurde als be1 den ran-
zosen!®. Man wird also zuersti einen Engländer als Verfasser
der Deiden Quästionen denken

Dies erg1ibt sich B aus den Zitaten In der Metaphysik des
Thomas von York, Sentenzenkommentar des Rıchardus uTIus,
Dei oger acon Noch eute ist England besonders relC den
SOnNSsS N1IC gerade zanlreichen arab.-lat. Übersetzungen mit voer-
roeskommentaren. konnte ich 1im re 1926 allein in der
1DI1 der Kathedrale Von urham, eren Mönche in engster Be-
ziehung Oxfiford tfanden, Tolgendes feststellen Abgesehen VOII
Cod 111 und Cod 18, die ©1 das amalige CorpusAristotelicum in der gewöhnlichen Mischiorm aAUus alteren griech.-lat. un arab.-lat Übersetzungen enthalten, besitzt die BiıDL Cod

17 vol 1I der die vVon ichael Scottus uübersetzte Physik mit
dem zugehörigen ommentar enthält: Cod mit derselben
Übersetzung ne Kommentar:;: Cod 17 vol. mit De Coelo
et mMundo und Kommentar des vVverroes 1n der Übersetzung des
iıchael Scottus, mit De ne Kommentar, den Jraktaten
des Verroes den arva Naturalia, dem ommentar De
generatfione et Corrupfione und ZU uch der Meteora; endlich
De substantia OrDIS des Averroes Diese Hs ebenso WI1e Cod

bieten auch nla einen Irrtum VON ourdain, BRecherches
SUr les ancıennes traductions atines d’Aristote (Paris 416,und Fobes, Mediaeval Ve of Aristotle’s efteorology:Classical Philoloqy (1915) 207 f) richtigzustellen. Die SOg.arab.-lat Übersetzung des Buches der eteora: ostquam VI-
SUl est quod principia elementaria elementorum, quae Sunt
cundum modum forme generacilonis SUue in quod est PDTO-prium 21 Iol 2457—2507), wird hier zweıiımal : „Commentum““ Me-theororum quarfum lLibrum genannt. In der Tat ist eineParaphrase, keine eigentliche Übersetzung. Cod enthält De
COoOelo e1 Mundo mit Kommentar, es VonNn ichael Scottus über-
seizt, die arab.-lat Metaphysik mit Kommentar, die arab.-latParaphrase den eteora 11'b Cod 111 15 umfaDßt denIraktat des Äverroes De generatione, De mete: 11b. 1—3,das uıch der eteora In der Übersetzung des Henricus Aristip-
iıchael Scottus, die Traktate des Äverroes den Darva Naturalia
DUS, De anıma mit ommentar, beides in der Übersetzung des
und endlich De vegetabilibus. Alle 1ese Hss des und De-ginnenden 5 1n eineTr Bibliothek! Ähnlich haben auch
W1C e1n Durchblättern des atia
heute noch manche Kollegien in Oxford Averroeshss adus Tr Zeit,

0yY>S VonN OX jedem sofort zeigenkann. ESs selen genannt Cod Merton 282; Cod r1ı1e 61; CodNew College 284 ; Cod Balliol 112 114 243— 245 Ein solcherReichtum äBt klar erkennen, daß ın Oxiord die arab.-lat. UÜberset-
ZUNG und der Kommentar 05 AÄAverroes Jlängere eit hindurch auchdem Schulunterricht ZUGTUNde gelegt wurden.
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Warum soll aber gerade Richard Verfasser sein Daß iın seinen
sicher echten Schrifiten die leiche Art der Aristo{fieles- und Ver-
roesbenutfzung hervortritt, ist 1Ur 1in Anhaltspunkt, Xe1n strenger
Bewels Anders verhält 05 sich mit dem persönlichen Moment, der
heliebten unmittelbaren Anrede des Orers oder Lesers und e1N-
zeliInen bezeichnenden Wendungen. Einige Beispiele: Fol 79718a °
‘] amen priusquam respondeas, nofa; tol 76va : Ltem DO iol 77V21

solvendum obiecta nofa: tfol 77vb: allıu. de glosa nofa; sed
nota; tol 78VD + questionis U1US intelligenclam notfa; notla
eclam ; Tol 7818 + Unde nola vel dic. Fol Ne INeUmM

CCceestimes quod d1x]1, audi asılium, qul 1CT SIC
verba Basıilii quibus PONO quod prebet Oomn1ıbus utilitatem Dre-
cipuam Nota hic opinionem atfon1ls Nota erqgo. Fer-
Ner tfol 7T8°D : E{ breviter auctoritates vel es probantes
primum moLium S50 ın sensualitate oncedo; tol. 718vb: NOs
Vero s 1 © 0 dicimus ; iol {Yra hiis auctoritatibus
ei racionibus ol VisS1iSs alils, quUe imponit Augustinus, diCImus ;
fol 79vb + 1CU de ıra prius dixi Dicimus ergo DE ©-
ud1Cc10. rol S1 dicas Iunc TO > tol. 791a sien-

quomodo primi MOTIUS Sunt peccata el quomodo NON, restiat
osfendere; tiol Sed Conira dictam opinionem ei C1US
eSs SIC potes dic1ı Dro agılstro ei ostendere: tol.
Responsio. Opinionem ede eT Magistrı sustinendo per auctioritates
el racliones sanciorum eT nhilosophorum, S1CUT 1inira patebit, -
spondebimus., nier den angeführten Beispielen möchte ich £S0ON-
ders das „Audi Basilium““ hervorheben, das dem „Audi Augustinum“
m Sentenzenkommentar und 1n den Quästionen VOIl SSI1SI1: völliıg
entspricht ; ierner das hetonte Zurücktreten der eigenen Herson
gleicher Stelle, die häufige AÄnrede durch nofa, dic, POTIEC und
ähnliche Imperative, die Verbindung der auctoritates sanciorum
mit den ratilones philosophorum und den eDraucCc Von ostendere.
ETIreiIis der Stellung AÄugustinus ist Iur Richard auch ezeich-
nend fol 76vb. Philosophus ponit motivas parie me sensibilis,
iantasiam et estimacıonem el 1ITrasCiDılem ei Concupisclbilem. Au-
gustinus VerQÖ poni sensualıtatem ; Terner tfol {{ra Ad philo-
sophi nichil de hoc dixerunt, qula NN COgNnNoverunt, sed Augustinus
COGNOVIL. eNSsSo hält der Verfasser, WI1e Richard dies ın Seinem
Sentenzenkommentar tut, gegenuüber den arabischen Aristotelikern

der Einheit der Lebensiorm Test fal {[6va : uicCqui autifem s11
de hoc, dicimus quod anıma sensibilis est iın ma racionalı ut
pofencia e1lus, 1Ce sit in Druto ut forma substancıalıs Man VOTlT-

gleiche die Stelle dQUuSs Cod Ballıol 11D 17 col 169 1il

14 Vgl Ö  8 565
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eTO tenent Omnino pariem theologorum el cun quod est 1D1 una
substancla Numero, in qua undate Sunt hee 52S potencie SC, intellec-
tiva, sensitiva, vegetativa eT separantur CUMmM anima iste ires.
Et hoc videtur quod S17 necessarlium!>. Endlich dürfte die rage
De verıtalie humane natiure mit der Quaestio De aureola ZUr gle1-
chen Gruppe gehören. DIies deuten die Verwandtschafit des en-
standes und das Cum Begınn der rage Irgendwelche Ge-
gengründe nnerer aliur konnte ich nicht auffinden. Es scheinen
er starke Bewelsmomente Tür Richardus UIuSs sprechen,
daß die Zuteilung dieser beiden Fragen ihn mindestens groBße
Wahrscheinlichkeit besitzt.

Es bleibt jedoch eine Schwierigkeit, die auf manche 1Ndruc
machen dürfte. Im eX der Dariser Hs finden WIr fol 1rb
der ersien rage vermerkt  * Questio de verilatie humane naiure
Laurentii secundo Der Name 1st VOIN derselben Hand, aber in
anderer 1iınie hinzugefügt. Die Möglichkeit, daß der eriasser des
CX gut unterrichtet WäarTr und die rage irgendeinem his Jetz
unbekannien Laurentius gehört, mussen  al WIT einstweilen zugeben.
AÄAnderseits Wäar 21n Irrtum Del all diesen’ oitmals gleich-
lautenden QOuästionen in uUuNseTrer Hs allein iinden WIr (uästio-
NCl De itate humanae naiurae naheliegend, und er ist
tatsächlich nNäufig vorgekommen, daß m.  1e0S2es äaußere Zeug-
nNıs den vorgebrachten Gründen ihre große Wahrscheinlichkeit NC
rauben kann!®, Es ın uUNSerenm auch eine Verwechslung
sechr leicht mögliıch Die dritte rage über asselbe em iol 1592V
hat mıt der zweiten sovliel Ähnlic  e1 vielleicht ist es5 geradezu
eın AUSZUG oder eine Umarbeitung derselben daß der Schrei-
ber des eX eiınen Laurentius, der nach seinem Wissen e1ine
Quaestio über dieses Thema, eiwa die dritte Frage, ZUSaMMENYC-
stellt hatte, als Verfasser der zweiten ansehen onntie

Vgl dieser Stellungnahme. Richards ZKathTh (1930)
Glorieux, Repertoire des aıtres en Theologie de

D (Paris 1933) 7 7 sS1e in diesem Laurentius NUuUr auti den
gleichlautenden ornamen hin den Dominikanermagister Laurentius
de Filgeriis, dem OT wenigstens eine rage zuweılsen kann 1es
schein m1r ebenso kühn als die auftf Mandonnet beruhende alle-
TuNg der Sentenzenvorlesung dieses Dominikaners. In der Gal-
Zen Ouaestio verrät nichts den Dominikaner, WI1e auch in der Hs
bisher kein einziger Dominikaner Testgestellt Wurde Man könnte
bei dem genannten Laurentius auch al den agister Laurentius
Anglicus denken, der im Mendikantenstreit eine gewI1lssespielfe vgl Denifle-Chatelain, Chartularium 330 Il 281) Das
es sind aber reıine Konjekturen. Laurentius nNglicus (umist auch Iur 1ese Hs ein Wenlg spät.

Man könnte hieraus die Folgerung ziehen, daß auch die Zu:-
teilung der erstien rage De verılale humanae natiurae Alexan-
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Das Ergebnis, 05 weltleren Proben standhält, ist NLC| ohne
Muüuhe CNH. rel NeUC Fragen Ce1Nes DIS VOTr wenigen Jahren
fast unbDekanntien Franziskaners könnten 21in geringer Erirag schei-
HNeTIl,. Wir dürien aber nicht» daß 0S sich die älteste
Oxiorder Schule handelt und jene Zeit, da zuerst die Theolo-
gie mi1t dem Aristotelismus in arabischer Färbung ernstlich in
Beruhrung kam Fuür diese Zeit aber Desitzt jeder auch noch
unscheinba Baustein seinen Wert.

Zum dürien WIr ohl die praktische Nutzanwendung
ziehen, dal der Historiker nicht NUr auft die groben usammen-
hänge, ondern auch auf unscheinbare Kleinigkeiten das AÄuge rich-
ten muß Eine hingeworfene Bemerkung des oger acon und eine
OL1LZ e1iner Kolumne ext en ZUr Wiederaufrichtung des
fangreichen Schri  ums interessanten und bedeutenden Scho-
lastikers eführt.

eın und Wert
Von Bernhard Jansen S, J

Joh otz hat ın Abhandlung der ZKathTh
33 557—613 unier obigem 1fte einen zentralen philosophischen
Gegenstand, der eutfe WI1C gestern und vorgesiern heiß umstrittfen
Ist, In bedeutsamer else untersucht. Glücklich ergänzen sich die
historisch-kritische und die systematisch-analytische Betfrachtungs-
Weise

In dem ersien historischen e1l ‚„Genetische Darbietung“ esselt
VOT em die Herausarbeitung der groBen Entwicklungslinie, die
den Werdegang der Abspaltung des Wertes VO eın se1ıt dem
Ausgang der Hochscholastik anschaulich Auge des Lesers
vorbeiziehen äDBt. Die Konstruktion ist der Wirklichkeit Orlen-
jert, die yntihese IuDt auft zuverlässiger Einzelforschung. reiien
ist die überall iın den historischen e1il eingelagerte Kritik und
Würdigung. In dieser D  Kürze, Straffheit, Übersic  ichkeit, UVver-
Jässigkeit und Architektonik hat dieser eil eIiwas selten Klärendes.

Der zweite, weit kürzere e1l tiri!it das ichtige, wWwWenn CT scharfi
„Das Wesen des Wertes““ und „Die TUuKTIUur des Werterfassens“
scheidet Die Anlage ıund Durchfiührung Ze1g ın vorbildlicher

der Vo ales, die Von der gleichen Hand geschehen ist, keinen
Wert habe Dem ist NIC| 5! denn dort stimmen innere Gründe
vollkommen mit der außeren Bezeugung überein, während S1C hier
iur Richardus Ru{ifus Sprechen.
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Weise die unvergängliche Wahrheit, Fruchtbarkeit und Jugendkraft
der Metaphysik, spezlie der Grundbegriffe und Prinzipijen, der
scholastischen Philosophie für die Lösung der robDleme, die die
Neuzeit, teilweise mit bedeutendem Scharisinn und in selbständiger
Vertiefung, auifgeworfen hat, ohne De1l der Auflösung der chema-
ligen metaphysischen Ganzheitsbetrachtung in Teilaspekte und bei
der neuzeitlichen Verschiebung des Objektprimates in Subjekt- DZw
Aktsetzungen auft die endgültigen Einheits- und Klärungspunkte
stoßen können. Anderseits sicht Man auch mit wahrer Freude,
W1C die abstrakten, für manche fast verblaßbten Wahrheiten der Vor-
zeit, durch die Problematik der Neuzeit gesehen, in Lichte
aufleuchten, WwIe WwWenn die alsonne auf das vorhin noch schein-
bar sinnlose WIr der Glasmalereien ehrwurdiger er ome
allt und Hun den ganzen ınn der Linien erschlieBßt. Das gilt VOT
em VoOonNn dem Abschnitt ‚„Die TukIiur des Werterfassens““,
der Verfasser ebenso weift WIe test urteilt, WeNn CT eIiwa Tur ‚„die
intell  tuelle Aktseite“ Deim Werterlebnis e1Inirı

Der Schwerpunkt 1eg natürlich in der Aufstellung des W esens
des Wertes Ebenso gründlich WI1e klar und aBlich arbeıitie die
Konstituenten heraus, Welnn Q!r eiwa Sagt „Die erie sind objek-
tive Gebilde;: S1IC fallen nicht mıit der Wertung des ubjekts
sammen > vielmehr Destehen S1C unabhängig VON en WeT-
tenden Akten Dieser are Wertobjektivismus erwächst AUuUSs
der Wesenseinheit von eın und Wert. Einerseits hebt sich der
Wert ZWäar als Eigenscha oder Beschaffenheit VO  3 eın ab;
derseits jedoch ist er miıt dem 21ın selbst gesetzt“

Befriedigt diese Lösung vollauf, solange WIr uns 1ese all-
gemeineren Bestimmungen halten, zieht sich doch, wenn
nunmehr gilt, die verschiedenen metaphysischen Seinsschichten
staifeln, das Moment des Absoluten Von dem des Relativen 1m
Wertbegri{ff abzuheben, eın und Begehren einander gegenüberzu-
stellen, Urc die Darlegungen eLWAas Schillerndes, begrifflich
nicht ganz Abgeklärtes 1NAUrCc Hier mÖöge uUNSeTe scholastische
Diskussion einsetzen. Vielleicht führt S1C unNns weiter.

eın formell-sprachlich 1ın ich die HMerbeiziehung der „Ana-
ogle  <a ZUTr LÖösung der rage NIC sonderlich klar und Iruchtbar.
Und doch soll Urc S1'C des Rätsels Aufhellung meisten De-
ngt sein (D60 602, besonders der Schlußsatz 613) Die alte For-
mulierung, die wiederholt auigeführt wird, enSs et bonum COLM-
cidunt, Fatione differunt, hat, S( scheint e '» e1n Mehreres und
Klareres als die herbeigezogene nalogie e

Ein zweiter Schönheitsfehler dürfte die Herbeiziehung des Be-
griffspaares statisch—dynamisch sein, das ın der heutigen N1euUsSCNO-
lastischen Fachliteratur einen besonders vornehmen Klang hat.
„Vollkommenheit besagt Sein, Aktualität, ist SOML 21n Se1ins-
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begri{ft, geht nıC über den statischen Seinsbereich NiINauUs. Wert
Tügt dazu das NCeUC Moment der Abgestimmtheit, des Hingeordnet-

also einen dy-Se1ns auf, des Zugleichseins für das Streben
namischen Fakto Wenn mit der Metapher statisch—dyna-
misch der eser DIoß didaktisch iın das Verhältnis Von eın uınd
Wert gallzZ allgemeın eingeführt werden soll, Iut S1C inre guien
Dienste.

Damıiı? kommen. WIT der eigentlichen begrifflichen W  äl-
tigkeit. Ich wiıll S1C tormulieren: Nach wird der Wert C11N-
mal Urc das Semn, das ahbsolute und relative, restlos konstitulert;
das 1st die eine Gedankenschicht, die sich durch das anze hin-
durchzieht. aneben au eine andere Erklärung, nach der der
Wert ZWääar vornehmlich und zutieist m1T dem eın en-

notwendig aber mitkonstitulert wird UrC die Beziehung
aul esimımmtie Akte, vornehmlich, wenn nicht ausschlieBlich, des
Stirebens; hier genügte also das Sein, absolutes und relatives, NIC
denn die Beziehung aut 21n Stireben, aut Aktseizungen begründet
nichts SeinsmäBßiges, keine relatio realis, ondern UUr eine relatio
FaLtionLSs oder secundum dic.  L, WI1e einmuüt1g Aristoteles und die
Schule lehren

DIie Schwierigkeit äDt sich auch ausdrücken: Ist der ler-
MINUS der elatl0on, durch die der Wert ber das absolute ein
hinausgeht, wiederum 00| eın oder 21n Tun? der Ist die Be-
ziehung aut e1n Streben, einerlei oD 05 sich den appetitus IHNNA-
IS oder elicitus, rationalis oder irrationalis handelt, die ieiste
DZWw Ersie relative Schicht in der metaphysischen Fundierung des
Wertes”? Mit andern Worten Ist 0S die appetibilitas, die zuerst
21n eın guti macht, WI1e m1T Anführung scholastischer lexie

mel scheint? Meines Erachtens Nein; die dem absolufen
Seln innerlich iın sachlicher Identitäi einwohnende Beziehung meın
WwIiederum e1ın Sein, eın ruhendes D5ein, nämlich den Träger, das
Ich des reben: Aristotelisch-scholastisch ausgedrückt: Die CON-

venientia des eiıns Tur das eın macht, daßb iur ein Gut
ist ; das ist die ersie DZW ieIiste relatiive Schicht, die das esen
es Wertes neben dem absoluten eın DZW. seiıiner Vollkommen-
heit estlos ausmacht.

Vielleicht noch wuchtiger T1 das völlige ZusammentfTallen, das
resilose Auigehen des Wertes 1ım eın in der scholastischen Prä-
qung MNE€E ”S bonum est s£bi zulage 1eses Ax1ıom beleuchtet
einmal den gebräuchlichen Terminus nerfectio, Vollkommenheit, und
essen Einsetzen füur Gut, Werft, bonum  »  * man dari den Ausdruck
perfeCctiO, namentlich die Verdeutschung „Vollkommenheit“ nicht
Pressch , pnertfectio edeute „Zukömmliches”‘, DzZw. „Zukömmlich-
keit“, „Erfüllung“. Zweitens erhellt aus esem Axiom Insofern
ınd ILUFr insoiern ist CIW. werthait, besitzt eIiwas Gutheift, als 05
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eIiwas tst und hat, und ZWäar zunächst absolute, 1n sich heschlossene
Seinshaftigkeit. Wenn Nun der Verstand dieses eın als auft sich
selbst auf das eın ezogen auiffaßt, insoiern 0 einerseits als
eiwas, Was die Idee sSe1ines Wesens noch nNıC erTüllt, aber Tür
die Erfüllung esiimm ist, denki, anderselits die tatsächliche Ver-
wirklichung der Wesensidee als Eriullung dieser Bestimmung dem
genannien Etwas enigegenstellt, dann eriabht dasselbe eın als
Wert (Donum S! Und ZWäar gilt ' dieses sowohl VO existierenden
Wie VO metaphysischen Sein.

Der logische Ausdruck des Wesens ist bekanntlic! die Definitfion,
der Begri{it, der nichts anderes als die erstie onstitutionsnotfe auUus-
drücken dari Die ersien oien DZW. Wesenheiten WI1e EIS, eEru  »
bonum können aber nicht sireng definiert werden, da S1C eın Or1l-
gınär Gegebenes, Nichtableitbares sind Dieses QOuasi-Wesen, die
beschreibende Q(uasi-Detinition des Wertes 1st er erschöpiIt in
der Convenientia e1nNes e11nNs einem andern eın DZWw. sich
selbst : die appetibilitas, als die Beziehung a111 21n Streben, scheide
vo dus. arum cheint uns der atz „Wenn kein Streben Selın
önne, käme n1ıe und nımmer Wert zustande  . ebensowen1g ZUr

Klärung Deizufiragen w1e die etapher dynamisch. Gewiß geht
Wert über eın hinaus, W1e letzieren Begrilfi mit Recht als den
umfassenderen bezeichnet: CTr entfialtet ihn; VOII Dynamismus ın
ich aber nichts.

Aristoteles unterscheidet WwI1e die Scholastik in der Logik und
Metaphysil die Propria VOIl dem esen; S1e kommen hinzu, irei-
iıch notwendig. Diese Unterscheidung, das wird viel Wenlg
beachtet, ist VOIN grundlegender, Iruchtbarster Bedeutung für den
Wissenschaftsbegriif, für die Logik und Metaphysik. Angewandt
auf uUNsern Fall, ist die Beziehung des 2e1ns aul eın Streben, die
appetibilitas, nicht das esen, ondern die proprietas des Wertes;
sie kommt no  endig ZUTr Convenientia hinzu. Wenn die Scholastik
lehrt IMNNE EILS {b est bonum, leuchtet diesem scheinbar
nichtssagenden, banalen atz die Schärife und Tragweite
obiger Unterscheidung ın ittagshelle aul NsOoOIern das absolute,
in sich beschlossene eın auft sich bezogen gedacht wird, weiltet
sich die Seinsnote ZU! Wertbegriff dUuS, ohne alle Beziehung aut
211n egehren

Der kenntnisreiche, scharfisinnige Veriasser bringt a  es, Was
ich gesagti habe, arbeitet 0S aber weniger entschieden heraus Bo-
scheidenheit gegenüber dem eigenen Koöonnen und Rucksichtnahme
aut die Ändersdenkenden lıeß ihn Olienbar N1LC den eisig kalten,
herben Entscheid fällen Möge er die groben Mofinungen, die
diese hochbedeutsame e1 weckt, in umfiassenden Mono-
graphie ZU  3 egen der Neuscholastik und modernen ilosophie
bald erfüllen.
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Das HNHCUEC Bibelwerk hält die zwischen volkstümlichen

und einer streng wissenschaitlichen Ausgabe. ESs 1st für weitere
Im ewuWbltenKreise der protestantischen Gebildeten berechnet

Gegensatz S1010 1 „praktischen“ Erklärungen wıll 0S e1ine „wahr-
hafit geschichtliche Auslegung“ des ohne praktische „Anwen-
dun  6 und „Ausdeutung der Gedanken Tür die gegenwärligen Le-
bensiragen“ SC1IN. Entsprechend Seiner Bestimmung ist VvVon jedem
wissenschaftlichen Apparat Abstand worden Der ext
wird sinngemäß in Urze Abschnitte zerlegt, enen sich iın orm
einer ausiführlichen Paraphrase die Erklärung anschlieBßt. Wich-
tigere Fragen werden in eingestfreuten Exkursen eingehender De-
handelt Das Unternehmen ist 21n Beweis, dab INa auch
in protestantischen reisen das Bedürinis empfindet, den läu-
bigen den ınn der eiligen Buüucher nach em kath Brauch
UrcCc beigegebene Änmerkungen und Erklärungen erschlieBben.
Die erl. zeigen urchweg eine wohltuende äBigung 11 Vergleich
mit manchen Erzeugnissen des Rationalısmus ve  (
ahre 1 ist 0S allerdings beiremdlich, Wenn eY CT in der
ıinl AA AÄpg se1lbst das Evangelium dem as absprechen
und ihn UUr als Verl. der „Wir“-Berichte in der AÄpg gelten lassen
möchte Dementsprechend neigt CT dazu, die Abfassungszeit der
AÄpg in die 8&0er re des E verlegen. Leider mac
SICH auch die eu VOT em Übernatürlichen SIAar. bemerkbar,
enn dn die ‚Formen, 1n denen die Pfingstgeschichte überlie-
iert worden ist““ (Windesbrausen, Feuerzungen, Sprachenwunder)
1U als „Ergebnisse vorstellungskräftiger Überlegungen“ bezeichnet
werden, hinter denen als eigentliches Wunder der „DIieg der Ver
kündigung des Evangeliums in er Welt stehe  e 17) Der Be-
richt über das Apostelkonzil Apg 15) soll mi1t Gal in 1der-
spruch stehen und, der Stellungnahme ZUuU  3 Genub des
Opierfleisches, auch Kor Dabei wird Qalz verschwiegen,
W as Daulu Kor 10, 14:=—99) über die Teilnahme den heid-
nischen Opfifermahlzeiten sagt, SONS wäare unmöglich, 1n KOor
eınen Gegensatz Apg 15, 23979 schen Gemäbigter 1St
die Erklärung des Römerbrieifes Von Althaus Er ileht /
bezüglich der Auifassung des hl Daulus VOINI der auie als ier-
ben und Auferstehen mit Christus 1m Ausdruck wohl Ehnlichkeiten
mI1t damaligen Mysterienreligionen, IUgt aber bel, daß beide 1ın
Wirklichkeit durchfahrend Vo  nder unterschieden Sselen (50)
Leider hat auch e ? W1e scheint, sich nN1iC mehr einer klaren
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Anerkennung der el Christi durchringen können. ach ihm
Wr Christus ZWar als „Sohn Gottes“ VOT seinem geschichtlichen
en Del ott und steht als Sohn (GJottes er Artreatur CI
über ; aber dann el 0S gleich wieder, SI doch wıe die
Areatur unier ott Daß andere Fragen, w1e die VOIN der rbsunde
ınd der „Rechtfertigung Del Raulus“‘ in protestantischem inne
gedeufe werden, Wäar erwarien. Bei der vielumstrittenen rage

der el VOIlN Röm 16 n für die ursprüngliche
Zugehörigkeit ZUu Römerbrie{tl 21n. Ähnlich SEeIZ sich auch
W e dlan 1n seiner Erklärung der Korintherbrieife alur ein,
al Kor 67 14—-7, U, 10, 1—13, ursprüunglich Kor. g -
hören.  ‚i Der Apostel bekämpfife In Kor die „pneumatisch-gno-
stische““ Richtung, Kor dagegen äahnlich w1e Gal judaistische
Gegner. en wird Kor 71 die paulinische Auffassung von
der Ehelosigkeit als eine Gnadengabe mıit dem Zwecke, die vol-
lige Hingabe den errn erleichtern, anerkannt. DIie en-
barung Christi nach seiner Auferstehung psychologisch begreiflich

machen, el dem VOIN DBaulus Gemeinten Gewalt. aniun Jen
SO1TS VOr  en „historischer atsache  «e und „innerem Erleben“‘“ lege das,
W as Baulus meline: die göttliche Offenbarung, die Selbstbezeugung
des Auierstandenen die, enen S1C bestiimmt Se1 8ö1) Das
leizte el des umiaßt den Galaterbrie VO eyer,
den Epheser-, OlOsser- und Rhilemonbrie VOIN In den
Philipperbrief VO  - / @ und die Thessalonikerbrieie
Vomn pke DIe rage, OD Gal die nord- oder sudgalatischen
Gemeinden gerichtet ISL, wird absichtlich unentschieden gelassen.
Die el VON Eph wird VON anerkannt; dagegen me1in O E
man mUusse mi1t der Unechtheit VOIN hess echnen, WwWenn S1C auch
nıcht sicher ewlesen werden könne In den lteraiuran-
gaberi Ist kein einzi1ges kath. Werk verzeichnet. Übersichtlichkeit,
Druck und außere usstattung lassen nichts wunschen Ubrig

Brinkmann
eußB, Wılhelm, DIie ÄnfTänge des hristentums

1m RhHeinlande ( Rheinische Neujahrsblätter. ISg VO Ia
st1tut geschichtl. Landeskunde der Rheinlande der TLV;
onn. VOeTILIIL ME 80 100 S 7 Abbildungen)
oann 1933, Röhrscheid M E
Nachdem Ehrhard als Senlor der iheologischen ‚onnn

der gesamten Christenheit „Die Kirche der Martyrer“ geschenkthat, grenzt NeußB, der Nachfolger auft der Lehrkanzel rhards,
das Heimatland, die Rheinlande, aD und zeigt, WI1e sich dieser Ka-
pellenbau einiugt 1n die grobe Weltkirche Das Rheinland als (1Ie-
biet des römischen Reiches und die E1iInIuUNrung des Christentiums
nach lıterariıschen Quellen und nach enkmälern, SOWI1@ der Der-
Yangd dieser römisch-christlichen Anfänge unier der iränkischen
Herrschaft bilden den Gegenstand der vorliegenden Studie S12 1st
mIL Wärmer 1e ZUr eimat geschrieben; eS und jedes, das IUr
21n Irühzeitiges AÄuisprossen des Christentums gewerite werden
dardi, ist SOT(gSam herausgehoben. Es geht auch wieder ein rischer
kritischer Zug hindurch, der es Legendenhaite S1CHIeEN abstreiıiit
Auch Irlers bischö{ilicher QCharakter reicht N1IC uber 250 hinaus
(14 Wie W bleibt uNns Ubrig, WEl WIr das eckannfie Ire-
näuszitat Adv haer. 1 > aut berien (Spanien), der hl
Paulus das Evangelium verkündigt e' anwenden. Es wirkt OCT-
nüchternd, Welnn INan Tür den Kapellenbau der Heimat immer
wieder Von Mal holt den Aleinbauten iın remden Län-
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ern, die alle Zzu der groben katholischen Weltkirche mitgehören..
In dem Artikel Expansiıon du christianiısme DIic d’archeologie

996) el N „De qUuU«e le christianısme rencontire partout,
11 S  ensuit pas ne  Cessalrement qu'1 presenfte LOUS 1euxX unNne
densite Imposante., I1 ost meme probable que, SUr ceria1ıns pOo1NIs,
1l est LOUL Taıt clairseme. Irenee NOUS apprend qu'1 a

peneire chez les lberes, m als NOUS montre le Peu
uon doit s  aventurer 2 dire SUrLr debuts, e1 quel petit nombre:

de oCallies ils Soant restreints. On ferait pPeu pres la meme
servation suje de la aule.: ei elle renforcerait dDPTrü-
an de la ermanlıe ei penetrant.“

Die XIiSIienz der Bistüumer in Tongern, Maastrichft, alnz,
Orms, Speyer, Straßburg und asel, Von enen uns die Koölner
iste un g1bt, wird nicht unmittelbar dadurch in rage g -
telli, daß mMan die Kölner Synode und ihre Akten TUr unecht hält.
Der Untergang dieser Bistumer mit der Eroberung des Landes
UrcC die Franken und ihr späteres Wiederaufblühen hat schr viel
Wahrscheinlichkeit für sich. Wer N1IC mit Quentin (RevBened

der Absetzung des Kölner Bischoi{s Euphrates festhälft,
müßte 1ın eiwa begreiflich machen, WI1e 11 noch kluger Fal-
ScCher 111 späferer unhistorischer eit ohne enni£inıs der en
VOIN Sardika geschichtlich auch eute noch are Au{fstellungen
machte, der Name des Euphrates auft en Listen
VonN Sardika ichlt, die uns auft vier unabhängigen überkom--
men sind, und endlich, WwW1e und öln ohne Einspruch und
Widerrede all das Unangenehme hinnahm. Ce1 kannn doch
noch die Kolner 1STie als e1n Kollektivstück Von Unterschritften

den Beschlüssen VOIN Sardika eC bestehen. Jedenfalls ist
S1C in der dreihundertjährigen Kontrovers iur und wider die Echt=-
heıt auch Von en Gegnern der groben Wahrscheinlichkeit.
inrer Angaben mit Vorsicht benutzt worden.

Die historische Darlegung ach literarischen Quellen is[ Iur
LUr Grundlage und Aufriß Kapellenbau. Die Denkmäler D1ie-
ten Tur vieile literarische Lücken schr OIt ErSatiz und VOT allem
lebenswarmes und reiches Zierwerk. es e11- und GroBstück
hat der rasilose anderer, wohin ilimmer das Geschick Vel-

schlagen hat, in  l utopsie gemustert und gepruüift. Die kleinen Ein-
zelzüge werde sinngemäß ergänzt und m groben ((esamt-:-
bild gefügt. Wer moöchte hier dem eister und Kenuer nicht

lauschen! Die esamtarheit 1ST Levison gewidmet, der WIe
211 Bollandist in der eiligen- und Legendenliteraftfur lebt und auch
hier liebevoall mitgearbeitet hat (28 88 69 71 f£. 80 93)

Bruders S,
Woufifers, I R’ Manuale Theolo 1a © Mora-

11Ss 8 U, 855 Brugıis (1932) Beyaert;
U. 842 S5.) Belg 29 — (pro ufroque iOomo 1NOMN separatım
venali). De virtute castıitatis eT de vitils  E oppositis VII Üu..
142 S.) 1D 1932 Belg .50
Der umfTfangreiche ersie and behandelt in Zwel Büchern die

allgemeinen Prinzipien des christliıchen Lebens (de principilis ge  -
alibus, und die praktische Betätigung des christlichen
Lebens oder die UÜbung der Tugenden (de exercitio V1iae christia-
Nae, 319—841) Das eErsie uch g1ibt in Kurze  a die re VOo  S
eiztien jele, dann ausführlicher handeln Von dem Hin-
streben aut das jel (de mofiu ın ordine ad finem) und die innere
Ausrüsfung und Bereitschaft des Menschen (bzw deren Gegenteil}
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habitibus bonis). In diesem Gedankengang werden die Traktate:
de actıbus humanıls, de leg1ibus, de Conscien1a, de Deceatlis, de VIr-
ut1bus in gelNeTe el 1ın specle, de donis pir1itus Sancti gebracht.
Das zweiıte Buch eroriert zunächst die Verpflichtungen der OTIt-
lichen Tugenden und geht dann ZUrTr Behandlung der hauptsächlich-
sten sitftlichen Verpfilichtungen über 1m Anschluß an den Dekalog
und in dessen Reihenfolge. Es O1g die Darlegung der Kirchen-
gebofe 1 eNgernN Sinn, SOWI1®e einiger wesentlicher Bestimmungen
über Bücherzensur und Bücherverbot. Den SC Dildet e1ine
längere Erörterung der Sonderverpflichtungen bestimmter Berufe
un Stände (de officlis iudicum eics medicorum, clericorum,
11g10sorum).

Das Werk wird sicher das eisten, Wwäas der Vertl. ihm in seinem
Prooemium wünscht: 05 wird vielen WIe eine willkommene Gabe

auch eine willkommene sein, und die dem uC eigenegedankliche und sprachliche Fassung wird hier manchen tinden
und verstehen lassen, W as CT Del: anderen Autoren, auch Wln S1C
1eselbe Doktrin bringen, vergebens SUC. Einteilung und Dar-
stellung des Stoifes sind Qgute und verständlich: das uch ist untier
dieser Rücksicht die Frucht E1iner Jangen Lehrtätigkeift. Die Sonder-
auffassungen des Verfti., WEelNln dieser USdruc e1nmal angewandtfwerden soll, sSind AUSs Irüheren Veröffentlichungen bekannt un
liegen VOT em auTt dem (Gebiet der positiven WI1e der polemischenDarlegung des Äquiprobabilismus. Im wesentlichen liinden S10 sich
in derselben Prägung 1Im vorliegenden Werk 1m Traktat „de CONMN-
1a  “ VOLr em 53—18 ESs ann nicht Auigabe eg1ner
kurzen Besprechung sein, hier sachlıc VON den Beweisen
und Objektionen Stellung nehmen Der erft. g1bt gewisse‚lefzte Ösungen; aber 05 SLN. D dialektische Ösungen, weil
leifztlıch der Unterschied nicht 1n der verschiedenen 1wen-
dung beiden arieijien gemeinsamer Grundsätze 1egt, ondern 111:
dem Sinn und der Fassung dieser Grundsätze selbst. Die ragewIird also en bleiben W1e bisher. Dagegen ist Mir NIC VOT-
ständlich, nach Zöb 2a der Beichtvater, der persönliceine Auffassung nicht für praktisch Zuläss1g nhält, obwohl weiß,daß S1e VO  —_ anderen gewissenhaften und qut[ unterrichteten Theolo-
yen für praktisch handhabbar angesehen wird, berechtigt oder
gäar verpiflichtet SCIN soll, „poenifens indoctus“‘“ aut die
strengere Auffassung des Beichtvaters jestzulegen anders in g DW1ISsSem Grad bei einem „poenifens doctus‘‘) Ein verständigerBeichtvater WIrd sich doch in einem olchen hüten, eiın
uC „Unfehlbarkeit‘ für sich, enigegen den anderen theologischenFrachleuten, ın NSPruC nehmen un dus sSeıner persönlichenÜberzeugung die Unrichtigkeit der Überzeugung anderer abzuleitenMeines Erachtens ist auch ıIn olchem dem Beichtvaterdurchaus erlauDbt, den „poenitens indoctus  «4 auft die mildere Auf-Tassung anderer aufmerksam machen und 0S dem Ponitentenüberlassen, nach welcher Auffassung sich ichten will ; 085 se1ldenn, daß q besonders gelagerter Verhältnisse die mildereAuiffassung für diesen Destimmten Pönitenten eine Getifahr einerschweren un mit sich bringt.

Im zweıten Bande wird die „„Mittel-Lehre“‘ dargelegt, u.
ZWar 1m uch die Sakramentenlehre, im Buch Wichtigste:des kirchlichen Strafrechtes ‚„de adminiculis ViLae christianae“‘ und„de sanctiione vit. christianae“‘). Die Sakramentenlehre bietet
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den mehr einleitenden Teil „De Sacramentis in genere‘ (anschlie-
Bend einen kurzen Überblick ılber die Sakramentalien) und den
Hauptteil uüber die einzelnen Sakramente Die Einzelbehandlung
befolgt 1m allgemeinen das in der Vorlesungspraxis ewanrtie
Schema de Sacramento In SUump{o0; de administratione
Sacramenti. Im TIraktat „de Eucharistia  €e kommt 05 VoOonN se1lbst
den Abschnitten de realı praesentia, de sacramen(To, de Ssacr1f1C10,
und In dem Traktat VO  S Bußsakrament der eın  renaden Dar:-
legung De virtute eT aCiIu poenitentiae. Verhältnismäßig austiühr-
lich wIird 1m NSCHIULU. die Behandlung des Bulbßsakramentes die
AblaßBlehre dargelegt. Daß In den Abschnitt uüber das akra-
ment der Ehe iast der des kanonistischen
Ehetraktates ( mit Ausschluß des EheprozeBrechtes) aufgenommen
1sT, 1e0 einmal in der objekiiv-innigen Verbindung beider Betrach-
Lungsweisen ; dann aber VOT em In den Eriordernissen der Seel
SOrgSpraxIis. Die Behandlung des Strairechtes bringt 1m all-
gemeinen e1l das Wesentlichste uüber die ‚Del und die 1rchn-
Lichen Sarn - 1m besondern eil die Besiraiung der einzel:-
LeN Delikte iın den Abschnitten de. eXcCommuUuniCationibus, de 1N-
terdictis, de SUSpenS10N1bus.

Sowohl 1m Sakramententraktat als auch iın der Darlegung des
kirchlichen Stiralirechts SCHAUILC sich der uUutlor eng das kirc  Nlıche
Gesetzbuch d insoweit dort die betreifenden aierjıen uUberhaupt
behandelt werden. Es wI1rd kaum e1ine rage geben, die dem eel-
Sorgspriester aul dem Gebiete der praktischen Sakramentenlehre
egegnet, die in dem vorliegenden an N1ıC behandelt wäre,
wohl nach der theoretisch-grundsätzlichen, Wie nach der prak-
schen Seite Die übersichtliche Disponierung des Stoifes 1D die
eichte, klare Sprache MaCc| den eDrauc angenehm und er1olg-
reich. Auft Einzelheiten und Kontroverspunkte möchte ich NIC.
weite  D  Ün eingehen; denn 1ine AÄuseinandersetizung, soll S1C Iruchtbar
se1in, mMu hier weitreichend SC1NH.

Den beilden besprochenen Bänden ist als rgänzung und Ab-
schluß der schon Iruher veroifentlichte Irakta des ert. „Trac-
atfus dogmatico-moralis de virtute castıtatis ei de vitlis opposilis“
beigesellt worden. Behandelt werden hier 1n Büchern die rak-
tatie de castitate generatim, de castitate CON1UGUM, de castıitate
excolenda el servanda, de castıtate recuperanda. hat sich hier
insbesondere ZzZu ie] gesetzti, SE1INE Darlegungen CHNY die Lehre
des nl Thomas VON quin und des hl Alions anzuschlieben Es
Sind wohl die Notiwendigkeiten der pra  ischen Seelsorge, die
einer ausgiebigeren d c* Behandlung hapen greiifen
lassen, wenngleich auch der theoretisch-wissenscha.tiche Nnierbau
N1IC vernachlässigt i1st uch Dezugl. dieser Ergänzungsschrift
gilt das soeben über die moraltheologische Darlegung der aKra-
mentenlehre Gesagte: 0S wird kaum eine rage der PraxIıis geben,
aut die der Seelsorger ın dem andchen vergebens i1ne Antwort
suchen wird

Das Gesamturteil über das vorliegende Werk möchte ich ın
zusammen(Tassen, daß S eine wissenschaitlich und praktisch ert-
Vo Bereicherung der moraltheologischen Liiteratur darsteilt, die
gründliches theologisches Wissen und praktische Erianrung sowohl
In der Seelsorge als auch 1m akademischen Lehrbetrieb der Her-
anbildung des theologischen achwuchses eXKuUunNde Möge die
Frucht eiıner Lebensarbeit auch noch nach dem ode des Ver-
Iassers reichsten egen SI1ILeN Fr ur
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Harfmann, Nicolal, Das Rproblem des geisfigen
S: Untersuchungen ZULC Grundlegung der Geschichtsphiloso-
phie und der Geisteswissenschaiten. &0 (A1IV Ul. H82 Ber-
lin 1933, de Gruyter 1 geb. 12.4=
Das Buch will e1ine Grundlegung der Geschichtsphilosophie und

der Geisteswissenschaiten bieten ES enthält arum N1ıC eine
eigentliche Philosophie des geistigen e1ns, sondern versucht eine
möglichst genaue phänomenologische Bestandauinahme der gelsti-
gen hänomene innerhalb der menschlichen Erfahrung. i1ne g -
schichtsphilosophische Einleitung bespricht klar und napp die Auf-
gaben, Probleme un Grenzen VonNn Geschichtslogik und Geschl  h{fs:-
metaphysik. 21 wird jeder us materialistischer oder
idealistischer Art verworien und die Geschichtetheit des 21ns De-
font Hand ın and geht amı eine urze, aber treifende Aus-
einandersefzung mit der Philosophie egels; Ringen mit dieser
hat OoOiflenbar Se1ıne eigene Geschichtsphilosophie erarbeitet Ob-
schon sich von eit e1t das Fehlen einer eigentlichen 211NS-
metaphysik geltend mac. enthält 1ese Einleitung e1ine enge
beachtenswerter Erkenntaisse

Im Hauptteile des Buches werden dann drei rien des Vorkom:-
inNnens VOTN Geistigem unterschieden: der Dersönliche eist, der
objektive e1s5 und der objektivierte els 1mM Unterschiede
den Deiden ersien rien iST dieser N1ıC lebendig, ondern geht dus
beiden Urc Einformung in die nicht-menschliche Welt Nervor uınd
hat 1Ur 1ın der Rückwirkung aufl den personalen oder objektiven
e1s geistige Bedeutung. Es handelt sich SOML die Objekti-
vallonen Diltheys.

Der eErsie eil ıber den personalen Geist umgrenz Zunachs
das Problem und behandelt dann die ontologischen Grun  eSILM-
INUNGEN, das geistige Individuum, die Personalitä iın ebensovielen
Abschnitten ES wird hervorgehoben, daß der Geist immer schon
TITranszendenz über sich selber edeutet, somit Verbindu41g mit
andern persönlichen eistern, Hineingestelltsein in eginen geisiigen
Zusammenhang,. 105 edeutfe e1ine nderung egenuüber der Art,
WI1e das rkenninisproblem 1ın dem irüheren Werke „Die Metaphy-
sik der Erkenntnis““ geste wurde, und triiit sich sachlich mit der
Stellung, die VOomM Rez hier eingenommen wurde (Schol | 1933 ]

Wie bereits gesagt, wird auftf metaphysische TrobDleme
wenl1g eingegangen Doch wird die Substanzialität der eele ab

Die Selbstidentität der Derson muß nach durch iıhrgelehnt
ethisches Verhalten, dadurch, daß S  e sich sel  Der IFeu 1st, erst her-
geste werden. Dabei wird übersehen, dal alur eine schr selbst-
verständliche und arum weniger beachtete Seinsiden  in  1tät schon
vorausgeseizt Ist; denn SONST käme die Derson unmöglich auch UUr
auTt die I1dee, gewIlsse vergahgene kte als die ihrigen wiederzu:-
erkennen, dann innen stehen oder S1C Urc die YTat
verleugnen. DIie 1SCHeE Selbstidentität besteht gerade 1n der
Konformität des Verhaltens ZUTL Seinsidentität; 1esSe Tele npas-
SUNg mac ihren sittlichen Charakter d us,. Allerdings der
Ethik Ww1e der m{ien Wertlehre H.s die Fundierung 1ım Sein.

Der zweite eil über den objektiven Geist enthält folgende Ab-
schnitte Das rundphänomen und die Theorien:; Objektiver 21s
und Individuum ; eben,;, acC und ealita des objektiven Geli-
sties: Das Fehlen des adäquaten BewußBtseins;: Echtes und Un-
ecchtes 1m objektiven Geiste; Vom Geist der Wissenschait. Es WeIi-
den hier die Phänomene des geistigen Lebens beschrieben, die

Scholastik. 18
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Ta  ber das einzelne Individuum hinausragen und enen 0S in grobem
Umfange einiach unierworien ist. Dieser e1s hat kein Se1lbst
und koin adäquates ewunßBtsein. ege hat ihn in seinem aDso-
utien Geiste hypostasieri und als eine Art Ubersubstanz un Über-
ewußtsein auigeifabt. 1e$ wird mit eC abgelehnt. Doch
wird NIC. ganz deutlich, welche Stellung LIUNM selber in der
rage nach der aiur- und Seinsweise dieses Gelistes einnimmt.
Auft der einen e1lie wird Detont, dab OTr nicht ohne den personalen
Geist vorkommt, daß nichts neben und außer dem menschlichen
Geiste ist ber aul der andern 211e veranlaßt die Taitsache,
daß der objektive e1s EeiINeEe eigene Einheit, eigene eWegung, @1-
genhe Zeitlichkeit hat, ihn als eine eigene, gleichberechtigte e11NSs-
schicht nebDen dem nersonalen Geiste auizufassen, die Q1ne eigeneSeinsweise, Superexistenz, in substanzloser, reiner Brozessualität
besitzt. Hält INa  — amı nN, daß die aristotelisch-schola-

da 1esestische Abstraktionslehre ablehnt, weil T übersieht,
nicht unzertrennlic mit gewissen zeitbedingten, CEULEe nicht mehr
haltbaren Hypothesen verbunden ist, und daß OT sich dann genOötigtsS1e nebDen dem Reiche des Se1ins e1n selbstständiges e1iIcC der
ecen anzunehmen, wird Man wohl NC unrecht iun, Wenn
Man In dieser Superexistenz doch eine den Hegelischen Bildungenäahnliche Mypostasierung er  1C (vgl VOTLT em Ü Auch
die Analysen VvVon Raum, eit und Wissenschaft leiden unfier dem
Fehlen der Abstraktionslehre. Wie sich die oben erwähnten 1 at-
sachen und die Struktur des objektiven Geistes in der scholastı-
schen Abstraktionslehre ohne Konstruktionen verständlich machen
lassen, ist anderer Stelle gezeigt worden (vgl oben 229—255).Der tefzte eil handelt Vo  S objektivierien e1s iın tolgenden Ab-
schnitten: Phänomen und Formen der Objektivation:;: Geschicht-
lıches ein des objektivierten Geistfes: Obje tivierfer und ebender
e1is Die Objektivationen Ssind reine Realdinge, die des leb2nden
(Gieistes ZUrF geistigen Wirkung bedürfifen. Das eistige exIistiert in
ihnen als bloß erscheinender Hintergrund, der nNIC WwWIe der
erijelle Vordergrund 21n Ansichsein nat, ondern LIUTL Iür den be-
trach  enden Geist existiert. Besonders Kunstwerk wird die

des matferijellen Vordergrundes als AÄnreiz und Wegleifungausführlich entwickelt Wie jedoch das Materielle zZu Trägergeistiger nhalte werden kann, WIrd N1IC. welter untersucht. Gut
wıird dagegen die doppelte Rolle des objektivierten Geistes
ZeIg einerseits wirkt QT hemmend, auft der andern Ce11e ist De-
lebend, bereichernd und beireiend es geistige Erfassen be-
deutet schon eln Verobjektivieren des Gegenstandes und amı eine
gewisse Selbstbefreiung des ubjekts

dSs NeUE Werk hat die Vorzüge, die VON den runeren Werken
her bekannt Ssind. Der til 1STt infach und klar Der ruhige Blick,die ahe ZU) Phänomen und das nüuchterne Urteil Dewahren g .wöhnlich VOr einseltiger Siellungnahme. Die Fülle der Beobach-
Lungen kann hier auch nicht einmal angedeutfet werden. Auftf die
Punkte, SIC die Metaphysik Hıs nachteilig emerkbar macht,
wurde bereits hingewiesen. ber auf diesen metaphysischen AÄn-
sichten 1eg nicht das Haupigewicht des Buches, ondern 1n der
überaus reichen, geordneten Beschreibung der hänomene

Brunner
Descoqs, edro, DPraelectiones TheologlaeNaturalis. Cours de Theodicöee. J10m. De Dei Coqn0oscCIl-ılılate 80 (VI 1{25 DParis 1932, Beauchesne. Fr 100,—>
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Dieser ersie and e1ines autf drei Bände berechneten Werkes 1steine bedeutende und achtunggebietende Leistung. Alle Probleme
der scholastischen Theodizee kommen hier ZUrr Sprache. Dabei
mac sich überall eiIne staunenswerte Kenntnis NIC Nur der al-
eren, sondern auch der und euesien Literatur emer.  ar:ın vielen /Zitaten vielleicht wird 0S dem e1nen oder andern sche1l-
NEel, als selen 1eSse /Zitate eIiwas reichlich ausgelallen undals wäre manchen Stellen eın zusammentassender Berichtvorzuziehen, Desonders Del modernen Autoren, die N1IC SYySTe-matisch schreiben W1e die mittelalterlichen kommen die e1n-zelnen AÄnsichten Wort Das vollständige Werk wird einentbehrliches Nachschlagewerk iın en Fragen, welche die heodizee betreifen, darstellen. Die Darstellung zeichne sich UrCcklare, leicht verständliche Sprache dus,

und Einleitun
Im ersien Bande, der bisher vorliegt, werden zunächst die Vor-

gsIragen besprochen, dann als schlüssige rgumentedie Iolgenden vorgelegt d us der Kontingenz, dus der Bewegung,adaUs der Wirkursache, aus der Zielstrebigkeit, aQUus der sittlichenVerpflichtung. Ein welerer e1l als nicht beweiskräftig aDdie ontologistische Intultion, das ontfologische Argument, die Be-Weise ants, das Argument d us der Entropie und dul$s der relig1ö-SemMN Erfahrung.
Die Einleitung Dringt schr beherzigenswerte edanken ZUTethode der Theodizee. Mıit ec wird die Art mancher Neu-scholastiker abgelehnt,deduzieren oder vielmeh

die es d uSs dem Deinsbegriff£ a priorıdeduzieren glauben; in Wirklichkeitschielen S1e, CeNau WIe er I1dea lismus Schellingscher und He-gelscher Observanz, immer wıeder aufTt die vorphilosophische Er-fahrung und das issen nin, S1C mitbringen, und bewegen sichdauernd In einem logische Zirkel ann O1g das kritischeProblem als Grundlegung, zugleic auch e1ine gute Auseinander-Seizung mit der Kritik arcchals Mit ecC wird Testgestellt,daß 0S e1n kritisches Trob
einfach auft Intuition, vide

lem g1bDt und daß nichts nützt, sich
Loniısche Reste iın den Quaest.

vielleicht dazu noch autf einige pla-disp des hl Thomas Derufen,
gegenstehen
denen ebenda gleichwertige exte 1im aristotelischen Sinne ent-

Iormuliere Allerdings wäre wohl das Problem selber NIC.
n) WIie hier und auch OIt geschiecht, Auchdas Argument selber aus dem AktbewußBtsein scheint, WI1ederswo nachgewiesen wurde, das Beweisende vora  zuseizen.Aber 21n richtiYer Auiweis JäBt sich N1IC umgehen.Das ethnologische Argument wird als 1n Wahrscheinlichkeits-beweis di Spitze e Vielleicht kommt mMan aber überWahrscheinlichkeit deswegen N1ICht hinaus, weil iın der gewöhn-lichen, auch nier vorgeiragenen orm V1IC bewiesen wird, nam-  nlich die Existenz e1INEeEs Gottes, WwWas sich sicher dus der Über-einstimmung er Völker nicht oerharten läBt Wohl aber kann dieExistenz reilglöser transzendente Wesen ohne bestimmte Zahlun noch einige ihrer Eigenschafiten aut diesem Wege sicherge-sfielit werden ber dieses Argument ist NIC mit den folgendenın e1ine Reihe stiellen; denn 0S a  abdie Völker olches glauben

niwortet nicht aut die Frage,
Beweise, die mit das etfhnologisch

1es Iiun die gewöhnlichen
Seinsgrundlage zurückführen. Argument aul die etzte

e1ım Beweis d uls der Kontingenz Ze1g sich 245 deutlich, daßdieses Argument da C  0inzige ist und alle andern NUur die Beweise
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der ontingenz sind, die nicht einfach als evident hingestellt Wl -

den darifi;: hier 1eg vielmehr die eigentliche Schwierigkeit dieser
Beweise. Leider werden die Folgerungen aQuUus dieser FEinsicht nach-
her nicht deutlich gezogell. iNanl eute die Deiden Bewelse aus

der eweg und der Wirkursache noch seinanderzuhalten
braucht, ja 0S überhaupt kann, ohn ©“  (A den Bewels mit naflurphiloso-

eESECI elasten, erscheint mMLr schr zweifelhaift.
ES erhebt sichphischen Hypothüberhaupt die rage, oD 0S nicht besser wäre,
nicht bloß in der aC und vielleicht auch da noch mehr als

uüber Aristoteleszuweilen geschieht, WOZU die Bemerkung
sondern auch in2()1 it mancherlei Anregungen lisch-mittelalterlichen Physik undgebe

Terminologie VOII der Aarıstioie
ihnrem Weltbilde, für die der modern©  () Mensch kein Verständnis

TW EB L mehr hat, abzurücken. eım teleologischen Bewels werden e1ne
Reihe ungenügender odOT falscher Formulierungen abgelehnt. Man
MU. aber bel diesem Argumente noch weiter gehen; uıunie dem
er FinLS verbergen sich eine el. analoger Begri{ffe, die
nNıC. alle einem Gottesbeweise tauglich sind. Die Aristotelische
Übertragung der Finalıtät AUS dem des Menschen auf
die atiur ohne jeden Bewels hat hier viel Verwirrung gestiitet

s ( M e aiur und uns beli Aristoteles L
ZULE Geschichte und Kultur des Altertums Paderborn

Bel der Behandlung VoON Bonaveniura vermiBt mMan iın der 1fte-
©  © schöne Studie VON Ö  \ r) Religiöseraturangabe di

Erkenntnis nach Bonaventura (Beitr  A N 35/4) 1925
Na-Die Ablehnung der oDe angeiührien Beweise teilen WIFr.

furwissenschaiftliche Hypotfhesen kÖnnen e1ine Grundlage meia-
physisc sicherer Beweise bieten. Doch hätt(>  © mMall nier prinzipiel-
lere Ausführungen über das esen der Wissenschait 1m engeren
inne und ihr Verhältnis ZUL Metaphysik gewünscht. 1eS0s Ver-
Aaltnıs kann nicht 21n gleich05 Se1In ZUL allgemeinen Metaphusi
und der auf ihr ründenden Theodizee und der Naiurphiloso-
phie Desgleichen aDt die berechtigte Ablehnung des Bew:  ©  o  1Ses
aus dem religiösen Erlebnis und dem religiösen inne eine Klä-

hältnisses der Gottesbeweise ZULI Religion und be-runNnGg des Ver
sonders ZULE
scheinen.

ligiösen Erkenntnis als Ergänzung angebracht CI1-

1eSse kritischen Bemerkungen möchten das oben geäuBßerte Ur-
tenml 1n keiner e1se abschwächen, noch soll mit der kurzen In-
haltsübersicht auch 1Ur e1ine Idee VON dem reichen Inhalt g -
geben werden In den vielen Exk WIr nennen als Beispiele
die über rısLoleles, über die verschiedenen ligionsgeschichtlichen
Schulen, uüber die Geschichte der einzelnen Argumenfe und ihre
Gegner, über AÄugustinus und uUgustinismus, über mystisch Er-
kenntnIis, über Phänomenologie, Der die modernistische und DIo
testantische Gotteslehre 1st 21n reiches und wertvolles g -
schichtliches und systematisches Material bereitgestfellt, das selten

beieinander gefunden wird Brunner
ine ka-oNOSO GOLTeS; [ Juan | Der aa Gottes

tholische Geschichtsphilosophie. Hrsqg V, ID UdW. Fischer
8 XIL 112 405 Karlsruhe 1933, Badenia M 5_l

eb O>
TST se1t einem Jahrzehnt ist OT große spanische Stiaafifsmania

und Staatsphilosoph 9— der sich VOMM politischen
Liberalismus, philosophischen Skeptizismus und relıigiösen Sozl1a-
1SMUS Zu gläubigen Katholizismus entwickelfte, iur Deutsch-
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land NeUu entdeckt worden. DIie Irüheren schieien eurteilungen
und die Streitigkeiten SeINe Rechtgläubigkeit lebten amı
gleich auch wieder auf. Schuld aran Irug VOTF em der
stand, daß Hauptwerk Ensayo SODre el catolicismo, el H-
beralismo e] Soclalısmo considerados SUS principlos fun-
damentales (Madrıd DIS jetz 1Ur ın e1iner einzigen, eutfe
vÖöllig vergriffenen, sechr schlechten deutschen Übersetzung (von

Reiching, Tübingen vorlag, die NIC den spanischen
Urtext, ondern die zZzu Ireie und französische Überset-
ZUNG überiragen

Es ist eın unbestreitbares Verdienst des Bamberger Hochschul-
professors F) uns Deutschen die ersie ecchte Übertragung nach
dem spanischen Urtext iın guiem sprachlichen Gewande geschenkt

en Was damals VOTr Jahren iın fast prophetischer
au gezeichnet e, den Entscheidungskamp{f der Kirche mit
dem gottabgewandten Liberalismus und dem goitflosen Sozialis-
INUS, das wurde VON seınen Zeitgenossen und den Nachfahren bis
ın die Weltkriegszeit 1n seichtem Optfimismus vielfach als Über-
reiıbung angesprochen. Wir Zeitgenossen des Bolschew1smus
hen vieles, Zu vieles seiner Zukunffszeichnung Sschon ZUr Wirk-
lichkeit geworden. Um tieier wird er aut uNns Heutige eın

wirken, WEln die innere Überlegenheit und den uniehl-
aren Endsieg der katholischen Kirche entwickelt. Das Werk ist
Im besten S1i zeitgemäßB.

Der Übersetzer hat dem er eine SOrgfäliig gearbeiteie DIO
graphische und literargeschichtliche Einleitung aut 112 Seiten VOTI -

ausgeschickt, die gründlich in den Entwicklungsgang und in
die Se1inNe Derson auft katholischer e1ie entstandenen theolo-
gischen Auseinandersetzungen einiuhrt Diese Einleifung wird
zweiltelschne viel dazu beitragen, das 1ild 1m deutschen ka-
tholischen Schrifittum seinen Gunsten umzugestalten.

sein Werk bescheiden „Essay“ über den Ka-
tholizismus uUSW. benannt. uch anfangs offenbar den glei-
chen bescheidenen Titel gewählt; denn 1n Kürschners Deutschem
Gelehrten-  alender 1931, Sp wird beim amen FE.s als VOT-
Öififentlichte Übersetzung angeführ nD C! Katholizismus, Libera-
lismus und Sozialismus. 1927° In er tun WwWUurde also
scheinend daftfuüur dem zügigen 1Le gegriffen „Der aa Got-
tes  : mit ausdruüucklicher Bezugnahme aul Augustin. Die nneren
und außeren Gründe Iur diese nderung wird man verstehen;
s1e Mad die Werbekrafift des Werkes nach auben hin zunächst eI-
höhen ber gehört DS NIC. treuen Übersetzung, auch 1m
Tıtel Wäar N1IC immer den ortlaut, wohl aber den Gedanken der
Titelwahl des Verfifassers beizubehalten”? Und gewinnt oder VeOel -
ler die wirkliche ro. eiInes c wenn mMan ihn be-
TOnNEF neben die Riesenstatue Augustinus auTt den Sockel des
gleichen Titels stellt? Drucktechnisch wen1g glücklich mit
Rucksicht auft spätere /Zitate dus dem Buche scheint uns die
Doppelzählung mıiıt arabischen Zilffern 1mM gleichen an Se1n.

das anfangs geplantfe Sachregister dus wirtschafitlichen TUun-
den zuletzt noch wegtiallen mu  e‚ wird INan aufrichtig edauern.
Der 1m Vorwort alur angeführte Tun (das Buch SC1 kein Nach-
schlagewerk, ondern e1n Studierbuch) dürifite wohl NiIC alle über-
ZCUGEN. Diese kleinen Randbemerkungen sollen jedoch die Empiehlung des ungemein zeitgemäben Werkes N1IC einschränken

eNIFrıc
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Lexikon iüur Theologie un d Kirche Füniter and

Hexapla bis Kirchweihe Mit Tafeln, artenskizzen und 126

26.— *} Lw. 10 Hiz Von dem aut an
Textabbildungen. Lex.-8°9 (8 1055 Sp.) reiburg 1933, erder

berechneten Lexikon 1eg Jeiz die ersie Hälfite glücklich vollendet
VOT, und INd  — kann schon weithin das Lexikon enuizen und sich
seliner Brauchbarkeit Iireuen Es cheint eE1ine Sendung erfüllen

sollen So ist Fa in der Oln Volksz. VOIM Okt 1933,Nr. 295, bel e1ner Besprechung der „Denkschriit des D'  -iscChen Justizministers", Berlin V Deckers Verlag, eine
SNtelle AdAUusSs dem Artikel Euthanasie zitiert, und der atz „DemKatholiken ist Sterbehilife nach der re selner Kıirche verboten“,ist wohl auch 1mM Hinblick aul das Lexikon geschrieben. Schade
ist C5, da die Formulierungen der genannten Denkschri noch
nicht iur den Artikel Euthanasie verwendet werden konnten

Deneitie
Grabmann, M! Die Geschichte der katholischen Theo-

Scheebens Grundri
ogie se1it dem Ausgan der Väterzeit Mit Benuützung von

dargestellt erders Theol rundrisse).
Gr 8 (AIV u. 3068 reiburg 1933, erder. 9.60; Lw

10.60 Die Geschichte der Philosophie 1eg iın menreren
rößern und kleineren Darstellungen VOTI. Der inNan kommt iın
Verlegenheit, Wenn INa e1ine allgemeine Geschichte der Theologienamhait machen soll Hier haben WIr e1ne solche Geschichte, LUr
eınen rundrı ZWAaT, aber Del er Urze umiassend und reıich-
haltıg und Von einem urteilsfähigen und berufenen Gelehrten g -schrieben. Dal TOLZ der Unsumme VOII Einzelangaben aut oll
ständigkeit kein NSPFUuC gemacht Wird, ist 1m Vorwort 1X)eigens gesagt. Die übrigen bibliographischen und lexikalischen
Hilfsmittel sollen TOLZ der eılien „Spezlalliteratur“ N1IC O1I-
SEeIZ werden. Bei der Theologie der Neuzeit 1st VOI den 1NO0C le-

Interessant IST SCHON dieDenden Theologen abgesehenEinleitung mi1t der Übersicht über „Quellen und Literatur der
theologischen Literaturgeschichte“‘ und miıt kurzen Zeichnungder Patristik gerade ın inrer Beziehung ZULF späteren Theolo 1e,
Es folgt in drei Abschnitten: DIie Theologie des Mittelalters, Die
Theologie der Neuzeift, DIie Theologie der Auiklärungszeit und
des 19 und beginnenden ahrhunderts. Aus letzterem Ab-
schnitt SCe1 der Die kath eologıe 1n Deutschland mit se1iner
Zeichnung der Tübinger Schule besonders hervorgehoben. 2S
Lob verdient der reiche Personenindex. Bel den Frühscholastikern,deren Werke 1ın der Patrologie von igne siehen, wÄäre die An-:-
gabe dieses Mignebandes vielleicht manchem willkommen gewesSen,

79 Congres des Lecteurs des Provinces Trancis-
cCcCa1lnes de langue irancaise. jer el e Congres 1928 et

XÄLV,
1930 830 (206 5.) 52 Congres 1932 Yr 50 (254 arls

9’ rUue arie-Rose. Sonderdrucke dus La France TancCIlS-
Caıne (1931) Hefit und DZW. 16 Heft LL.
Dem Beispiel ihrer deutschen Mitbrüder, die 1929 bereits ihre
Lektorenkonferenz hielten (S 271 1.), Sind die Iran:-
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ZOSISC.  K  nhen Franziskaner geiolgt. e1it 1928 haltien sS1Ce jedes zweifte
ahr eine dreitägige Konierenz der Philosophie- und Theologie-

ekioren Während die ersie Konierenz allein von den Provinzen
Frankreichs ausg1ng, Wäar die zweite durch die Teilnahme der Bel:
gier und anadıer ereits T Lektorenversammlung des Qqäali-
ZeIl französischen Sprachgebieis geworden. Die steigende edeu-

CTr Konierenzen geht ZUr Genuge aus den Berichten hervor,
die
tung dies

dem
Seiten anschwollen Sie enthalten urze Protokolle uUDer den Ver-Umf{fang nach VonNn 68 auft 138 und dann auft 256

lauf der Gesamtsitzungen und der Sektionsberatungen, dann VOT

em in grober usiührlichkeit die einzelnen Reierate 105e sind
ZU] e1l VONl praktisch-didaktische Art die Lehrmethode im all-
ge  nl der BPastoralunterricht im besondern, die Auigabe des
Studienpräfekten, das AÄAmt des Franziskanerlektors VOIl eutie DIie
theoretisch-wissenschaitlichen eieraie sind folgende. and

C, L’Ecole Iranciscaine J.-AA G Il, Les degres de
la Contemplation Selion %. Bonaveniure Graxlle, La spiriıLua-
Lite de . Augustin. and IL \ a r-o-n: Les Sermons de

Antoine de Padoue; Deitennes. Essal de synthese de la
Theologie dans la Charite; 1 amel, Le Lecteur, sScS5 devoirs
OT1 SCS droits (kanonistisch gehalten) und wohl die bedeutendste
eistung: Belmond, sSsal de Synthese philosophique du
Scotisme. Die erıchtie verbinden ccht kirchlichen e1s5 und
pietätvolle Hochschätzung der firanziskanischen Tradition mit einer
erireulichen Au{fgeschlossenheit Tur wissenschaitlichen Fortschritt
und schr entschiedenen efonung der Notwendigkeit jener
Freiheift, die nach den wiederholten Erklärungen der etizten Häpsie
der kirchlichen Wissenschaift zusteht Da sSind kköstliche
Ausiührungen über den glücklich abgeschlagenen Versuch, mittels
der . Thesen“‘ den thomistischen Exklusivismus Zu 1ege
führen. ange

Staerk, W., Oliler DIie biblische. Erlösererwartiung als
ligionsgeschichtliches Problem (Sammlung wissensch. Monogra-
phien 31) 89 (IX U. 171 Gütersloh 1933, Bertelsmann

{.—-) eb 8.50. „Die wissenschaftliche Arbeit der DI-
blischen berlieferung wird durch Hypothesen, enen e
thodischer Besonnenheit N1ıcC gefördert, ondern cher O -
hemmt, un auf jeden all in den Augen der Gemeinde diskreditier
Die Überlieferung ist auch N1LC! >  » daß S1e VOIN vornherein auber
acht gelassen werden dari.“ Diesen VOIl Staerk (ZAtWIss 1933, 1)

Alsausgesprochenen Grundsatz ilndet mMan vollaut verwirklicht.
Alttestamentler hat der Vert. den atl christologischen AÄussagen
und amen besondere Auimerksamkeit geschenkt. DIie hierdurch
tür das geschafiene ichere Unterlage wirkt befruchtend
und klar umgrenzend aut alle synoptischen Benennungen SOWI1LE aul
die Würdenamen Dei BPaulus und ohannes e1n Eın knapper lex1-
kalıscher Charakter Iügt die verschiedenartfigen Benennungen ZUF
Einheit e. Im 1Le 1sSt der ame oler alleın aufgeführt,
wiewohl 000S, MAyri0S, T1ST0S, Menschensohn und andere mit
gleicher orgfial behandelt verden. Es 1st dies wohl mi1t eC für
den noch lolgenden zweiıten e1l geschehen, in dem das relig1ions-

Brudersgeschichtliche Problem behandelt WwIrd
81 OS cCh, Sita Deiltas Jesu und antıke Apotheose. Ein Beitrag

ZUr Exegese un Religionsgeschichte. 8! XVI Ü. Rot-
tenburg 1933, er 17.50 Der ert. tat iın der Wahl und in der
Behandlung des Ihemas einen glücklichen rı und Ze1g allent-
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halben e1ine kundige, geschickte Hand Auft Indige Art ist die g-
Samtie ntl Literatiur durchgearbeifet, ihre Herrscher- und elden-
ehrung er beleuchten Überraschend viel. NCUC un bewe!l:-
SCHde Gesichtspunkte werden herausgestellt. Um 1n eispiel her-
auszugrelien, verwelise ich auftf Act 14, 421 und all die Einzel-
S‘ die nach eutigem inschriftlichem aier1ı1a die Szeneri1e
aulus und arnabas beleuchten und ergänzen (38—46) Mıit Recht
nebt hervor W1e die Philologie auyubern Ausdruck haili-
LeT und kein Auge aliur hat, WwW1e f ohannes energischsten

©&  ( die Kaiserapotheose (AÄpc 16, 19—19, auitrı und doch
die Gottheit Christi arsten arlegt In der über Jahrhunderfe
sich ausdehnenden Apotheosen-Literatur (1—93) heidnischer Art
1iindet sich dazu eine Darallele Aus den 200 re sich Tort-
pflanzenden Verfolgungen lieben sich den Martyrerreihen
neben Johannes und Polykarp noch viele andere namhait machen.
Die ausschlieBßliche Christusapotheose DIS ZU! rausamen Tod IS
wesentlich anders als die antike, die neben der Erhebung des
einen, Da des Kaisers, noch eliebig viele andere zuläBt DIie 164

zählende Schrift des 1919 verstorbenen genialen Kenners grie-
chischer Geschichte, auer, Vom Griechentum ZU Trısten-

Wissenschaftf
tum (1923) ist bei  ite gelassen, wohl, weil S1C in der ammlung

Bildung (Nr. 178) mehr volkstümlicher Beleh-ruNng 1en
Sickenberger, Drei angebliche Hinweise aul die

Matthäuspriorität: BiblZ 1 (1933) Der Fundamental-
eologe ist Del den iortigesetzten Versuchen, die synoptische rage
restlos Ösen, ohne Zweiflel interessier Allerdings nicht 1n
dem Sinne, als ob der Nachweis der Offenbarungstatsache avon
abhinge e1ım analytischen Beweisgang omm die SYyN. Fr. üuber-
aup nicht in Betracht ber auch der synthetische Bewels De-
dart inrer bel der igenar der nl rkunden und inrer EeZeuU-
gun nicht wesentlich. Selbstverständlich würde aber eine VOT-
tieite Erkenntnis der Verwandtschaift der Quellen nach en Re-

leichtern.
geln der historischen Kritik den wissenschaftlichen Bewels O1 -

arum muß auch die Fundamentaltheologie eEine Wel1-
Lere Untersuchung der SOg Zweiquellentheorie, weiche auch die
Entscheidung der Bibelkommission nicht ausschlieBt enz 2164
begrüßen. Allerdings sollte Mäail, W1e schon ange gefan,
die Benennung „Zweiquellentheorie“ gemäß 1, (xoAhol)
besser vermelden wendet sich mit eC bloß aprlori-
stische Lösungsversuche. Allerdings kann auch die Einzeluntersu-
chung ‚1n vielen Fällen HNUuUr ein zweifelhaites Resultat“ erreichen.
Wenn aber „n eıner 21 VOonN Fällen Gewißheit erlangt ist, dann
mussen  D sich die zweilelhaften dem sicheren Resultate anpassen”.
In diesem inne untersucht das gegenseiltige Verhältnis Von
Mt 1 9 U, 4’ U. 2 » M{t 2 Y 1 > MI
19, Mk 10, 19 In en drei! Fällen scheint die stilistische
orm für die Mt-Priorität sprechen. S.S Untersuchung erbringt
dagegen schr beachtliche Gegengründe. Daß S1C freilich unbedingt
zwingend seilen, wagt Ref NIC behaupfen. Überhaupt wird bel
der endgültigen Entscheidung neben den nneren Kriterien, not-
wendig und dankenswert ihre Untersuchung gerade in dieser rage
ist, auch die äußere Bezeugung sechr 1NS Gewicht tallen KOösters

1belıus, M > Zur ethode der Paulusforschung : Theol.
Blätter 12 296 it Wendet sich bei Besprechung neuerer
Paulusliteratur (Fuchs, Schneider USW.) mit Recht das H1in-
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einfragen VON Modephilosophien iın die Pauluserklärung aut Kosten
der sachlichen Erklärung.

annutellli, Pr., De presbytero Joanne apud E  Papiam.
80 (62 oma-TlTorino0 1933, Berruti. Ba greiit

hlier die schon OIt behandelte rage, ob der Presbyter Johannes
in den Paplasiragmenten De1l USCDIUS VO  3 Apostel ohannes
terschieden wird, wlieder aut und beantwortet s1e, Ww1e Lagrange,.
Allo, acquier, öp mit ja  “ eın Bewels stützt sich auf
die Bedeutung des Wortes NOECPHUTEQOGCG bzw. xzoseocßuUuts00L in den Bu-
chern des und bel den apostolischen Vätern SOWIe hei Ire-
a irgends bezeichnet 0S nach dem Verft. die Apostfel oder
en Apostel Von esem Gebrauche weiche auch Paplas N1IC.
ab, W1e aus dem Zwecke und dem usammenhange des in rage
stehenden Prologs hervorgehe. Die VOIN übersichtlich ge-
legien Beweisgründe für Seine Ansicht sind ohne Zweiiel eacnh-
enswer ob SiCe aber end sind, daß mMan die OoOrie bel
Papias als UNSINNIG (absurdae: 25) bezeichnen müuüßte, Wenn
einen oder einige VOIIl den posteln gehört en wolle, dari doch
wohl mit eC bezweiflelt werden, zuma nach den eigenen Wor-
fen des ert (25 „ spernendi quidem VIr1ı der Ansicht
sind, der 1m Papiasprolog ge  n Johannes sSe1 identisch mit dem
Apostel Johannes, dem ne des Zebedä Übrigens S1C man
nicht ein, m1 welchem eccht dem Zeugnis des n  Ir nach dem
Paplas den Apostel Johannes gehört hat 50/51) jeder Wert
erkannt WwIrd. Tiınkmann.

erre  a! M ? Ispirazione profetica © iSspirazlione scrit-
rale Örigine “ natiura: Div  ‚om  i) 26 121— 143 ertl.
veröffentlicht in diesem Artikel das, WwWas in der Biblischen
Woche des Päpstl. Bibelinstitutes in Rom 23.—28 Sept
vorgeiragen hat el Inspirationsarten en ihren rs 11
ott allein ; der Unterschie steht darin: ‚sla nNne
d CU! SSa diretta diversifica la nalura, S1a ne on{ie d1
cConoscIıibilit.  D  b In der Bibliographie wird VON der deutsch-
geschriebenen Literatur NUr Leitner (18906) erwähnt. KOosters.

r' A’ „Die psychlatrische Beurteilung Jes  ..Darstellung aus rıitik ufil 80 VII U. Tübingen 1933,
Mohbhr. 1.50. Schw. hat die Schriit als medizinische Doktor-
dissertation verfaßt. Er lehnt natfurliıc WI1e auch Irüher, die SUY-chiatrische Diagnose ab. Der Nervenarzt arc der 1m ThLitBIl

T7 das Buch Despricht, empfindet als einNe ‚Lücke  erdaß Schw die „persönliche tellungnahme“‘ unterläDt, e1ine-
Auseinandersetzung mit den „einzigartigen ugen  et 1m en eESU,

Der Mensch esus wird dem Forscher eis eın Kätsel bleiben Ks.
87 H uby, J OS., Les Mythomanes de ‚L’Union atlo-

nalıste  4 Alfaric, OUCHAOU aye 8! (74 arıs 1933,Beauchesne., Fr c Mit verdienter Schärtfe wird die Unwissen-
schaitlichkeit gege1ibelt, mit der die drei genannien Konferenzred-
Ner der „Union Rationaliste  «« in dem Werk „Le robleme de Je
SuS el les Origines du Christianisme“‘“ uUunNnsern Heiland
mythischen Gestalt ohne geschichtliches aseın gleich 15 oder
ıithras machen, das 134 ı1, Chr entsiandene arCc1ıon-  van-.-
gelium en vier kanonischen Evangelien zeitlich vorausgehen.lassen und die s1ieben christlichen Sakramente 1m Mithraskult VOTI>-finden wollen ange.Künneth, W’ Theologie der Auferstehung Forsch ZSC U, re des Protestantismus, hrsg W Althaus, ar
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u. He1im, Reihe, 1 8! 264 München 1933,;
Kaiser M 0.800* Su  Dskr. o Der Auferstehung omm ı]
nicht „Geschichtlichkeit” Z ondern „geschichtsjenseitige Wirklich-
keit“ (14 I Das eere Grab „statuilert einerseits die Echtheit des
es in der Beherrschung des Menschen durch das Grab, ander-
SOCITS korrespondierend die el des Lebens Urc. Beireiung
des Leibes AdUSs dem cab “ sodann wird 0 aDer „„Zu stärksten
Ausdruck der Osterbotschait“ für die ‚konkret leibliche Auf{ferste-
hung und zugleich ZUT klaren Sicherung jede spiritualisie-
rende Verflüchtigung zentraler Auferstehungsaussagen“ 78) Der
nglaube muß „auberordentliche Geschehnisse“‘ zugeben, glaubt
aber nicht Cl die AÄuferstehung (83 T „Die entscheidende Aus-
SdU«c lautet der Auierstandene offenbart 1ın den rscheinungen
SC1INEe verklärte auC leibliche) Existenz  D 67) KOsSters.

8& Schlingensiepen, b Die Wunder des s ege
und Abwege inrer Deutung 1ın der on Kırche DIS ZUTF des
uniten Jahrhunderts. 89 (228 5.) Gütersloh 1933, Bertelsmann

8.40 ; cbh H. Verf behandelt zunächst die spärliche
nt! Wunderüberlieferung bei den apostolischen Vätern und ihr
phantastisches Gegenbild ın der apokryphen Literatur die uler-
stehung und TNÖöNUNG des als gegenwärtig empiundenen esus
äBt die Werke SCeiINCS Lebens zurücktreten. Die eit der apologe-
ischen AÄuifassung stellt sodann die Wunder Jesu neDdDen clie Wun-
der in der Kirche;: daneben und danach gelten die Wunder als 1NeS-
sianiısches Heilswirken, das Urc. Einzelheil das m1T der uU1er-
stehung ommende grohe He1il vorbereitet Das uch sammelt
viel ater1a Sichtung un Werftfung isSt aber einseit1g und vorein-
NOMMEN, Die Wunderbeirachtung der Antike und des Mittel-
alters wird kurzweg als „Gegenstand religiösen Iraumens und
Schwärmens oder Mittel iragwurdiger rationaler Glaubensbegrün-
dung  «4 hingestellt, WOZUu nach der Reformation „„‚Orthodoxie und
Rietismus  : 1Im wesentlichen zurückgekehrt selen.

Ja 1 Sl II 1a sign1fication soteriologique de la p -
rousıie el du jugemen dernier DivThom(Pi) (1933) 25—38.
Verf. behandelt, ohne aul kritische Fragen einzugehen, mehr De-
trachtend die Sicherheit der glorreichen eimkenr des errn und
serın eiztes Gericht, und bDe1l beidem eren Heilsbedeutung iur uNs.
1ine brauchbare Ergänzung der leicht einseltig intellektuellen Dar-
legungen in der Fundamentaltheologie. s

91 oOrS Proskynein. Zur nbefung 1m n ea A  Urchristentum
nach ihrer religionsgeschichtilichen igenar Nil Forsch. NrsSg VOIN

Schmitz Reihe eiträge ZUL Sprache U. Geschichte der
urchristl. Frömmigkeit 80 (XV 227 Gütersloh
1932, Bertelsmann. 10.—; eb 1D UDIie umfangreiche
und relıigionsgeschichtlich nicht unbedeutsame Untersuchung VOTr-
dankt ihr Entstehen auch einem praktischen BedürinIis, nämlich
„dem lıturgischen Bemühen des | evangelischen | Piarramtes‘“‘, „„W1e
der zurzeit häufig geäuberten Forderung gerecht werden sel, die
Iür die Gottesdiensite mehr aum und für die Anbefung VOeI -
langt“ (V) Um dieser orderung nach mehr nbetung die rechte
Antwort geben, ist wichtig wissen, Wäas das Urchristen-
Ium untier Anbetung versiand. Und hierzu ist 05 wleder von
Wichtigkeit, auch die Bedeutung VOIN proskynein 1n der vorchrist-
lichen eit eriorschen. Daher der Gang der Untersuchung.
ach etymologischen Vorbemerkungen kynein cheint ursprüng-
lıch die Bedeutfung VvVon „küssen“ en untersucht der erf.
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die Proskynese nach inrem religionsgeschichtlichen Vorkommen
in den heidnischen Religionen. i1ne besondere spielt el
die Kubßhand Interessante Streiflichter fallen auf den Herrscher-
kult im eil behandelt der erl. das proskynein So-
viel ich sehe, werden alle Stellen, das Wort vorkommt, einzeln
besprochen. Ich verm1sse eın klares Bekenntnis ZUrTr. el
Christi Die Erklärung der nbeiung Christi ist unbeifriedigend.
Der erl. re VonNn e1iner „Anbeiung Gottes in T1SIUS Jesus“
(2533; vgl 191 94) Ich habe den Eindruck, daß er will,
das Urchristentum habe 1Ur den in T1SIUS wohnenden oder sich
oifenbarenden ott angebetet, ohne COChristus als of{t anzubeien
Christus ist selbst Goift, und verlang:, „dab alle den Sohn
ehnren, WwW1e S1C den aier chren‘“‘ Joh D ine nicht
wahrscheinliche Erklärung g1ıbt der ert uüber den nla der
rage der Samariterin nach dem Ort der nbeiung Joh 4! 20) Er
meint, bei den Worten: ICN sehe, daß du ein Prophet DISTt", habe
die Samariterin eine Proskynese VOL esus vollzogen; dadurch
konnte dann durch Assozlation leicht 1n inr der Gedanke die
‚Streitirage über den echten Ort der nbetiung (Giottes auftauchen

Deneilie
Drei02 Petfierson, E ’ Die Kirche dus en und eiden.

Vorlesungen (Bücherei der Salzburger Hochschulwochen 11)
8! S12 5.) alzburg 55 > HYustet 220 geb 2.90

DIie drei orfräge, die 1932 aul den Salzburger Hochschul-
wochen gehalten hat, SInd eine EXegese, un ZWAar eine verständnIis-
Vo Exegese VOIN Kap Q  ja des Römerbrieiles. Es kommen aber
nıcht die metaphusischen Spekulationen über göiffliche Vorherbe-
stimmung in rage, ondern 05 wird aui Tun: der Paulinischen
Sätze das Verhältnis der ynagoge ZUF es1a dargelegt. In
der »r  eltzeit“, bis ZUr ersien Ankunit Christi, ist Israel alleıiın das
ause:  ählte Volk In der „eschatologischen Z se1t der
Ankunft Christi, gehören u  en un Yeilden Zu erwählten Israel,
ZULF Ekklesia. enn nicht fleischliche Geburt, ondern die Wieder:-
geburt verle1l dem geistigen Israel eın (35 D eın Fundament
ist der übernatürliche Glaube 39)

03 Salaverr+:, 1 La SUCeS10ON apostolica la Hlı-
storia eclesiästica de Eusebio Cesariense: Greg 14 (1933) 210247

SeIiz seine Untersuchungen ZUr Kirchengeschichte des Eusebius
jort; verg]l. (1932) R Bemerkenswert 1st in diesem
Auisatz besonders der Vergleich der SUCCESSLONES apostiolorum Del
Eusebius mit der auch dem USeDIUS wohlbekannten Sukzession
ın den Philosophenschulen. Die SUCCESSIONES apostiolorum haben
Del! USeDbIus drei erKmaile 1 S1e sind cben Nachfolgereihen;iıhr Ausgangspunkt ist e1n Aposiel ; die Nachifolger verden in
ununterbrochener olge und mit Angabde ihrer mtsdauer genannt,soweift das dem USeDIUS möglich WAäl ; 1ese Nachftfolger Sind
Nachfolger 1ın der Leitung der Kirche und geben zugleich die
Leinre der Apostel weiter. iel weniger sireng i1st Del Eusebius
der Begriif der Sukzession in den Philosonhenschulen: die re
braucht nN1IC weltergegeben werden, aut die Zeitdauer
der einzelnen Nachfolger und auf ununterbrochene oige wiırdwenig Gewicht gelegt. her 1äBt sich die Nachfolgereihe derHäupter der alexandrinischen Katechetenschule mit der ukzes-Ss1Ion der Philosophenschule vergleichen (245 i.) Lehrreich istAnmerkung 234) UDer die drei
hi Baulus VOr DPetrus nn

e  » WO Eusebius den  J
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O4 Brinktrine, Von der Struktur und dem esen der
Kıiırche NOl (1934) 2i=- 20 In origineller Wei leitet
das esen der Kirche dus dem „Ursakramente“‘, der aufte, ab
Urc. die auie wird die uniersie ulie des Christentiums, die
irgend Eine Hierarchie nicht gebunden ist, begründet. DIie auie
Wels über sich hinaus aut die Vollendung 1n Firmung und Eucha-
ristlie, SOM auft die hierarchia ordinis, das Priesier Der D1:-
schof ISstT Del der pendung sämtlicher Sakramente irgendwie
beteiligt: @T i1St der aler, der darum als. Vaterpflicht lehren
und leiten hat Somit Wwels die hierarchia ordinis uüuber sich hin-
AUSs auf die hierarchia IUFLSdictionis und 1ese WwW1e  derum weilist üDer

arumsich 11Naus aut den Primat, den Grund ihrer Einheit.
verwirit mit Recht NeUeTE Wesensbestimmungen, die einseltig
AUS dem Priesteramte das esen herleiten Das „eigentliche di-
stinctivum kann vielmehr 1Ur in der hierarchia iurisdictionis lie-
gen‘”, Der ersie uınd zweite Grad, der auTt dem Priestertium DO-
ruht, gehör auch ZU esen, aber nicht als Form, ondern als
aterie AKOsters

05 cr 1, Kı Kirche und Jurisdiktion: N KirchlZschr
136—159 169— 189 „Im esen der Kirche liegen die

Ansatzpunkte für in Kirchenrecht“ Damıit ist die urisdik-
t1onsgewalt als wesentlich gegeben. >

de in den D  apokryphen
Thomas-

06 av G., Mythos und egen
Beiträ ZUrT Geschichte der Gnosis und

Vorgeschichte des Manichäismus (Forsch. ZUr eligion Liıteraiur
des Test., VO  — ulimann Ul. Gunkel, 31
80 124 Göttingen 1933, Vandenhoeck uprecht. 1.5  O
erl. sicht in den Thomasakten „wichtigen Eisenbahnknoien-
p nkt“ für „Zusammenhänge in der Geschichte des synkretistischen
Christentums“‘. rel eginleıitende Kapitel behandeln literargeschicht-
liche Fragen und den 1n den en wirksamen „Erlösermythos”. Der
Hauptteil g1bt eine Analyse des Erzählungsstoifes (die Einzel-
praxeı1s), hbehandelt die religionsgeschichtliche ellung der Thomas-
en (insbesondere durch Interpretiation des Hochzeitsliedes und
der Weihegebete) und SCANU1eE. mit der Behandlung des Erlöser-
liedes Als Ergebnis will erl. teststellen die en zeigen als
wichtige Quelle ZUF unmittelbaren Vorgeschichte des Manichäis-
IHNUSs ‚„die Ginosis in einem christlichen Gewande, das ihre heid-
nische Gestalt HUr schlecC verhullt, und die christliche Religion 11
einer Form, in der S1C 1m Grunde nicht mehr angefochten VO  S
Heidentum, ondern mit ihm e1nNs geworden ist.“.. VermiBt wird
e1INEe kritische Stellungnahme ZUTFC wesentlich ahbweichenden grie-
chischen und syrischen Textüberlieferung bei Bonnet-Lipsius,
nach Tortlaufend zitiert wird, und bei Wright.

Badcock, Le Credo primitif d’Airiqg n —  RevBened
z Q Das altafiriıkanische re 1Sst uNns Dbekannt dus

Cyprian, Tertullian und (mit Einschränkung) AUuSs seiner späteren
(von dem Mailänder Tre beeinflußten) Orm hbeli Augustfinus.
AÄAus den Schriften yprians erg1bt sich folgende orm „Credo
ın eum Patrem; in Tısium Filium ; ın pirifum Sancilum re-
missionem peccatorum ef vitam aeiternam per ancilam ecclesiam.“”
Auf 12S@C nıcht ro:  he, vieimenr orientalische orm des Credo
nahm Tertullian Bezug Die Untersuchung der exie Tertullians
ergibt iür Irenäus, Clemens, rigenes, Cyprlan, W as auch früher
schon test estellt wurde, dab Glaubensbekennfnisse und »”  aubens-
regel“ NIC asselbe sind 5
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08 Keilbach, (az Divinitas Lilu ejusque patri subordinatio
in Novatıanı TO de trinitate Gr 80 (32 Zagrablae 1933, Ar-
chiepiscopalis Typographia. der Verti Kapitel
als Tür Oovalıan belastend (gegen d’Ales) Die Tendenz sel
aber, Christus als (Gott zeigen; der Subordinatianısmus Nova-
1ans lasse sich LIUTr Urc Folgerung d us seiner Darlegung O1 -
schlieBben 18) Die breiten Ausführungen der exie machen die
kleine Arbeit Tür dogmengeschichtliche Übungen brauchbar.

Bruders
Madoz, E1 adIMOrTr ab Jesucristo la iglesia de 198 mMar-

J1res: SIM 12 313—344 nNnier dem Gesichtspunkt
‚Liebe Christus““ wird e1n Warm geschriebener Überblick über
die eit der artyrer geboten Die nähere Ausführung O1g kel-
1r objektiven historischen Teilung Das Zeugnis der Heiden-:-
welt 15—31 a) Lob; Verleumdung ; C) Lästerung. I1l DIie
Antwort der Christen 319—334) IIl Die Tätigkeit Christi 3306
bIis 542) erweckt jebe; eglückt ; CT leidet 1ın den Mariyrern.
Schluß (S43 1.) och und Nieder beweist 1m Martyrium die
Göttlichkeit der Kirche.

100 ( ©  21 6 I Augustin und die Volksirömmigkeit. BIicke
in den Irüuhchristli  en Alltag. 809 U, 113 a  'nen
1933, ueber. .50° geb 480 A1LT zahlreichen, senr SOTG-
Tältigen Wuellenbelegen werden aus Augustins Schriiten Erschei-
nungsiormen des religiösen Lebens dargestellt, „die letztilich LErD-
gul aus der heidnischen Antike darstellen oder auch 1ın allgemeıin
menschlichen Veranlagungen und Bedürinissen ihren tTun haben  C4
(Vorwort) Man eriährt zugleich, W1e Aug. diese inge sicht und
Deurteilt Es handelt sich d. Ilortdauernden Dämonenkult,
Gewissensfälle, die sich dusSs der ischung VoON COChristlichem und
Heidnischem ergeben, allerleı Volksaberglauben ( Ämulette, ern-
deuterei), außerliche Andachtsbezeigungen, orgehen Jempel
und Göfterbilder, artyrerverehrung, zu kritiklosen Wunder-
glauben (dem auch Aug 1 höheren er seinen Tribut ahlte),
Mahlzeiten Martiyrerzeremonien und Gräbern, schlieBßlich
Bilder d us der asılıka VON 1DpO (Kirchengesang, Verhalten des
Volks bei der Predigt uSW.). Zu Der „entscheidende
T1 1n die BPaulusbriefe  : land N1ıC 1n Cassici1acum, sondern in
alland sia hierbei ollten die göttlichen Orie doch auch g Kwıißn NIC| )9: irdischen Zwecken“‘ verwendet werden. Zu 1}
und 3816 + Die Massentaufifen bei Naturkatastrophen eWwelilsen N1C|
ohne welleres, daß sich hier „unsichere Zauderer‘“‘, 37
schlüssige Synkretisten“ handelte, die nicht ‚„wirkliche Gläubige“Diese groben Massen blieben ohl NIC. dus Zweiltfeln

christlichen Glauben, ondern dus eu VOT christlichem Le-
ben ange 1m Katechumenenstande ange

101 Ouasten, ’ Die Reiorm des Martyrerkultes Urc Au-
gustinus: ThGI (1933) 2318—331 Der Artikel gibt qguien Ein-
1C 1n das Martyrern un iNrer Verehrung iruchtbare Altairıka
und das verdienstvolle Bemühen des nl Augustinus in Erfüllungse1nes Grundsatzes: ;)Ut VeIius superstif1io CoOoNSUmMMEeLiUuUr el LIOVa
religio perficlatur.“ KOsters

102 edın, z Die geschichtliche Bedeutung der katholischen
Kontroversliteratur Zeitalter der Glaubensspaltung. ugleic Be-
richt über wichtigere Neuerscheinungen der re 928/32 Hist JD1933 {0—97 Der schr lehrreiche Artikel geht VoOonNn der
Feststellung dUusS, daß die katholischen Gegner der Glaubensneue-
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TUuNg des Jn eutfe bei Katholiken und Protestantien N1CcC mehr,
WI1C drei Jhah 1INAUrC vergessech und verachtet selen. Mit C
wird @1 dankbar des bescheidenen, hochverdienten,
1930 heimgegangenen Nikolaus Daulus edacht, dessen Schrifiten-
verzeichniıs 162 lfen, IMels d Uus dieser Periode un diesem (Ge-
biet, auiweIlst. Im ersien e1il werden die zeitgenössischen Gegner
und die nNeueren rbeıiten Üüber S1C besprochen. Es ist kein erireu-
liches 1ld. In der ganzelnh theologischen Literaturgeschichte sind
nıe Schriftsteller derart mi Verachfung, pO und Hohn über-
gosSSecnh worden w1e die <a Konfroverstheologen. elbs aul kath..
e1Iite mMu. die posifive Bewertfung der Kontroversliterafiur sich
erst allmählich durchsetzen Der zweile, ausführlichere e1l WeIls
aul die ufigaben und Ziele der Forschung hin, WOlIiuUr die VOT-
schiedenen Perioden eacnien Sind. Im 211 werden die-
SIM aBßstab die Neuerscheinungen der letzien 5 re gemesseCchn.

Va E anı H., De apologetica iın Japonia inter
9—15 secundum fontes quosdam LIUNC primum editos reg
14 (1933) x  S | Im Veriolg SC1INCS irüheren Artikels
12 | 1931 ] 314—324) g1bt der verdiente, Jangjährige Proiessor der
Fundamentaltheologie der Gregoriana in Rom im Anschluß a
die VO Schurhammer und Voretzsch leraus-
gegebene Handschrift des LU1S Frols 1ın der Ajudabibliothek 1n
Lissabon wertvoalle fundamentaltheologische Darlegungen üuDer die
praktische Unterweisung nach dem Wiıllen des nl Cranz aver,
insbesondere ıber Christi Wunder un Auferstehung, über damals
Iın apan erTfolgte Wunder, uüber die wunderbare Ausbreitung des
Christentums in apan, 1ber das Martyrıum und den 10od der
Verfolger. 5.

104 d nl do ] f’ Die koptische Kırche in der
Neuzeit (Beiträge ZUrT histor. Theologie Gr. 80 (VI 167 5.)
übingen 1932, Mobhr 9.60. Die anziıehend geschriebene und
lehrreiche Stiudie soll die monophysitisch-koptische Kirche abend-
laändischem rkennen und Verstehen näherbringen. Im wesentlichen
beschränkt siıch die Darstellung auTt die koptische FC! der Neu-
zeıil, die Str. VO Juli 1798, dem Tage der Landung Napoleons
ın Ägypten, datiert; jedoch unterrichtet e1in einleitender ADb-
chnitt „Das be“ (1—18 auch üuDer die „apostolische Sukzes-
S10  . die „dogmatische Tradition  ..  » den „Kultus“ und die „Ethik“
der vorhergehenden Jahrhunderte annn zieht die el der TUn
DPatriarchen des Jahrhunderts unNs voruüber. An die wechsel:-
Vo Geschichte des dSjährigen Datriarchates Kyrills schlieB”t
siıch die Darstellung der „Krise“ der koptischen Kirche d die 1m
wesentlichen (wie auch bei anderen Ostkirche: UrcCc den Or-
stob des Lalıenelementes die „mönchisch-priesterliche“ Or-
ganiısation der Kirche herauibeschworen wurde (36—45) Eın
weiterer Abschnitt ‚„die rei1giöse Umwelt“ behandelt das Verhält-
nN1Is der Kopten sowohl den Ostkirchen (nicht-unierien und uniler-
ten) WI1e auch der Missionstätigkeit der Westkirchen und ZU
Islam 46—100) In dem Abschnitt über „das geistlich-kirchliche
Leben“‘ nimm der Bericht über NeUeTE koptische Buch-, Zeitschritf-
ten- und Zeitungsliteratur (102—11 einen breiten aum ein. DIie
Abhandlung SC  1e mit einer Betfrachtung der koptischen Kirche
der Gegenwart und einem Bericht über die Wahl des derzeitigen
DPatriarchen Johannes XIX Dankenswert 1st die Beifügung e1iner
vollständigen 1STe der koptischen Patriarchen, SOW1©e wenlg-
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STICNS iur das leizte Jahrhundert der Jakobitischen BPatriarchen
VOIlNl AÄntiochien, der Orthodoxen DPatriarchen VON Alexandrien, der
Landesherrn VON Ägypten. Der Wert der Studie 1eg VOr em
ariın, daß Str sich weitgehend aut das koptisch-arabische Original-schritttum stutzt und sich bemüht, die koptische Kirche arzu-
sfiellen, WI1e die Kopten selbst S1C sehen, ohne 1 Te1llLCc den
kritisch sichtenden abendländischen Historiker verleugnen.

Kofifler.
105 Simon, p, Die UOxiordbewegung: ThGI 529

bis 546 ine gut oOrlientierende Übersicht über die geschichtlicheEntwicklung, ihre Etappen, rsachen und Ergebnisse. KOösters.
106 SiıCHäCT: au  a! Die katholische Wiedergeburt der

Englischen Kirche. 8 160 üunchen 1933, Reinhardt.
4,50; Lw. 6.50 1ne schr interessante Schri{ft über die

Entwicklung innerhalb eines T eiles der anglikanischen Kirche in
den etzten hundert Jahren, erschienen bei nla der Jahrhundert-ieler der Oxiordbewegung. Diese Schrift, die ein Bekenntnis der
Verfasserin ZUuU Anglikanismus sein soll, räg den kühnen 1ie
Die katholische Wiedergeburt der englischen Kirche Tatsächlich
WIrd auftf diesen Blättern gezelgt, WIC in den eizten hundert Jahren1n Deträchtlicher eil der Anglikaner und NC der chlech-
estie mehr un mehr dem Katholischen sich genähert, O-
isches ın Lehre, iturgie und Ordenswesen aufgenommen, TO[e-
siantiisches dagegen, das nach der Reformation allmählich erstT, aber
ehr und mehr eingedrungen W iast VÖöllig zurückgedrängt hat.
Manche sind 1N dieser UC  enr ZU| Katholischen Soweit dal-
yYyen, daßb S1e den eizten Schritt getan un iın die katholische
Kirche übergetreten sind ewman Manche glauben, daß S1Ce
nichts Von der kath Kirche trennt als die Anerkennung des
fehlbaren Rechtsprimates des Papstes; darın allerdings sehen S1C
21n unüberwindliches Hindernis und bekennen sich er einem
englischen „nafionalen Katholizismus“‘“‘. AÄndere wieder, die die-
SsSocor Bewegung gehören, sSind auft dem Wege in terer erne
stehen geblieben. Uns Katholiken zelg dies mit viel Wärme
und Liebe zu Anglikanismus, besonders ZUr katholischen QWe-
GQUNg In i1hm geschriebene Buüuchlein zweierlei: Etwas Erireuliches:WI1Ie auch heute noch katholische Lehre, kath Liturgie, katlh relig1iö-sSes Leben Tausende In den annn ziehen und mit egeiste-ruNGg eriüllen kann, WI1e 0S sich

traurı
protestantischem Denken CH-über sieghaft durchsetzt. Ein uUunNs stimmendes 1ld dagegenist die innere religiöse Geschichte des Anglikanismus, die sich 1ndiesem Büchlein darbietet WI1e ZzZerrisse doch eigentlich die einstblühende englische Kirche seit dem Abfall Heinrichs AAr ist,da (gegen die ursprüungliche S1IC immer mehr profestfantischeElemente ın Lehre und Liturgie sich mit katholischen mischien,bald diese verdrängten, bald wieder VO ihnen  E ZUFÜCkgedrängft.wurden; WwIe groß doch die Unsicherheit und das Sieie Hin- undHerschwanken, Wäas denn eigentlich Christi Lehre sel, WwWäas NıcCeine Unsicherheit, die gerade iın den Kämpien die Ka Wieder-eburt drastisch und oft LragisCc hervortritt, eine Unsicher-eit, die begonnen hat mit den agen, da INa sich VOonN demiehlbaren Zentrum der Elnheit gefrennt, und die orst dann wiederIn ruhige Sicherheit übergeht, WenNnn der Weg zuruückgefunden ist

ZUr Cathedra Detri Schütt.107 Sattler, H! Weltkirche und Kultur Gr 830 upen1955! Esch (Auslieferung Deutschland: KöOöln, Mauritiuswall 92).
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1.20 In dem Schriltchen werden e1ine el VoNn Au{isätzen
zusammengestellt, die vorher bereits 1ın der Monaitsschrift Wissen
und Glauben veröffentlicht enl? T1SIUS und die Katholizität
der Kirche Die iturgie der Kırche Union und Dissoziation 1ın
der Kirche Christi. Hellenistisches COChristentum. Gedanken ZUrTr
germanischen Psyche. Der einigende Gedanke i1st die Universalıtät
der Kirche, krait der S1C sich en uliuren dNzZUuUpäaSSCH, aber
auch alie umzugestalten und veredeln befählgt IST, ohne 1
eIwWwas VOIN ihrem eignen esen preiszugeben oder EIiwas VOIN inrer
geschlossenen, Urc alle Jahrhunderte gleichbleibenden Einheit
verlieren Manche gäanz anregende Gedanken bietet der Verfasser,
och holt eTr bisweilen EeLIWas gäar weit aus, wobel dann die Dar-
legung des eigentlich behandelnden Haupt- und Kerngedankens

kurz abkommt. ch
108 AÄdam, K! Deutsches Volkstum und katholische: TisSien-

ium IhOschr 114 40—63 erl. leitet dus den rTund-
säatzen ‚Gratia Supponi naturam  .. und ‚Gratia HNO destfruit, sed
completi el perficı naturam  “ die Begründung alur ner, dab christ-
lich-katholische eligion, TOLZ ihrer  a wesenhaiten Katholizität, die
selbstiverständlich ewahrt bleiben soll, die nationalen und rassischen
Gegebenheiten iur ihre Wirksamkeit vorausgeseizi ınd gelten 1äDt,
Soweit diese nicht „den christlichen Grundiforderungen der De-
mut, Gerechtigkeit und Liebe ın Teindseligen Gegensatz“ treten.
Da die protestantische rbsundenlehre jede Einbeziehung un Ver-
edelung der natürliıchen Kräfite aussC.  leBt, ist die katholische
Kirche grundsätzlich mehr ZUr Mitarbeit geeignet als jede DIrO-
testantische Koniession. elches „1mM einzelnen die volkbegründen-
den und volkerhaltenden Krälite sind, die der Katholizismus dem
deutschen und jedem anderen Volke dUusSs der SCe1INZeS W esens
TIür aile eit geben soll in m wellieren Artikel gezeigt
werden. OSIiers

109 Christliche Welft (1933) Jahreshälifte. Fur den Fun-
damentaltheologen SO]! notiert d  ar S C  O I’ DIe
Ärme ihre ellung 1n der Famıilie der Völker (6210—064
Die asse (vorderasilatisch oder dinarisch ?) ist umstritfen, die
Sprache zweliljellos arisch-indogermanischen Ursprungs. orilau
der Deutschen Evangelischen Kirchenveriassung 714—0677) ; dazu

Inhalt Ul. edeuLiun der Veriassung der Deutschen
vangelischen Kirche 6/7—680 720 @O LZ, Die
Auferstehung Jesu als geschichtliches Problem (820—824 569—874)Die alte aCcC „Widerspruche“ der erichte; „Volkstheologiede Urgemeinde“‘‘; „leeres rab“ und „Auferstehung 1mM Fleisches-
le1b“‘ werden „geschichtlic und Urc „hneutiges Denken  C und
„heutige Erfahrung“ ausgeschlossen; also „Visionen  e« üuber die
Raulus Kor 1 9 IT Auifschluß g1bi, aber doch letztlich N1IC
g1bi, weil LUr die „eigene Glaubenserfahrun entscheiden kannn

StTeOH. ST Vom Wesen des Christentums (880—887 015 DIS
923 084 —9091 Z 1119—1128). Eıin lehrreicher
Beitrag AA protfestantisch-theologischen Zeitgeschichte. AS

110 AllgEvLutihKZtg (1933) Jahreshälite. Das meiste
Detriift die Stellung der Lutheraner ZUr Neueren prot Kircheneant-
wicklung ; manches davon 1st für den Fundamentaltheologen 11-
Siruktiv. AußBßerdem Se1 hingewiesen autf Althaus, Oleranz
und Intoleranz des Glaubens (1018—1027) Es ist N1IC die ToO-
leranz der Aufklärung, NIC die Lessings, des Verzichtes auft den
Oifenbarungsglauben, ondern Oleranz aus dem Glauben ın emu
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und Geduld Das weicht N1IC viel ab von der iın der kath heo-ogle gewöÖhnlichen Scheidung VON dogmatischer und bürgerlicherToleranz, SPrIC I1Ur die dogmatische Intoleranz für das Denkenund Handeln ın er Schärfe dus,
Standpunktes (ohne unfehlbares Le

1e logische Begründung dieses
hramt!) ist aber schwer.eipo Äntisemitismus 1n der en Welt 4892 if. bIis710 DU 1n 10 Fortsetzungen (inzwischen auch separat erschienenunier dem gleichen 1tel, Verlag Dor{ifilin Franke1933) räg viel brauchbares Material j 01 Leipsz'ig‚

Heilige Schrift.
111 &s Einleitung ın die Bibel durchgese-ene u{fl 80 484 Stuttgart 1933, Calwer Vereinsbuch-handlung. .80 ; geb 480 Der greise Verfl. moöOchte indiesem ersimalig schon 1889 erSClenenen Werke weilitere Äreise indas Verständnis des heiligen lextes einführen un dadurch ZU)Iruchtbaren esen der Heiligen Schrift anregen. Darum bietetkeine wissenschafitliche Einleitung über Entstehung und elder heiligen Bücher, ondern g1bDt kurze Inhaltsangaben sämtlicherSchriften des und T ? dann ruckschauend den Leser 1iNnne-werden lassen, Wäas ihm die ist. Dem Zwecke des Bu-

iNnen.
ches enisprechend wird VON Jjeder Literaturangabe Abstand OoMmM-

142 eIus JTestamentum Brinkmaann.
YraeCcum Juxta sepiuaginta infterpreiesaucfiorıtiatie Sixti Pon Max editum uxTla exemplar OFl1-ginale vatlıcanum Romae ©  D ditum 1587,;, quoa Lexium accuratissimeel ad amuıss1im eCUSUM CUra ef SIud1i0O Leandri Va EB Edi-110 tereot. Tauchnitii COrTeCia ei uc{ia. 8 (34 U. 1027 >Lipsiae, Bredt. Lw. O:a Diese 1933 erschienene ufl dersixtinischen Septuagintaausgabe VON Leander Van ist 1Ur eınunveränderter Neudruck der Aufl/l.,noch einige Verbesserungen erfahren

die gegenüber der ufl
FeECEpPLUS nach der valiıkanischen

aite Es wIird HUr der fextus
Originalausgabe VO 1587 ohnejeden textkritischen Apparat gebofien. Die Epilegomena bringendie einschlägige Literatur DbIS ZUuU Jahr(D 1885 Wem 0S N1IC g -rade autl e1ine kritische Septuaginta-Ausgabe ankommt, Mag 1eSseNeuauflage Del ihrem verhältnismäBig niedrigen Preis immerhinwı1ıllkommen Se1ln.

113 W oolley, L > Mıit Hacke un Spaten. Die Erschließähgversunkener Kulturen. Gr 89 (82 U. AbbildunLeipzig 1932 Brockhaus. 4.20; geb 5.30. Die Arbeit ist
gen un Risse)

insoifern auch IUr die ibelwissenschaft VOoO  — ela als S1C UNs eın
hat, einem wissenschaf
1ld g1bt, W1e der ÄArchäologe Del den Ausgrabungen vorzugehen

kommen. Der erl
1C möglichst gesicherten ErgebnisC1n englischer AÄrchäologe, der persönlichden AÄusgrabungen iın Karkemisch, ell o] Ämarna un Ur De-telligt WAäTr, handelt erst mehr allgemein VOoMmM Zweck der er-iLumskunde. Darauf Zzelgt c W1e e1nNe Ausgrabung praktisch dNZu-stellen ist, dann iın besonderen Abschnitten VoN Ausgrabungeliner und der FreileJung VonNn Gräbern sprechen DabeiWIird Einzelbeisplelen erläut

Erkenntnissen über ebe
erT, WI1Ie der Jeweilige Beiund

N1ISSE und relı nsgewohnheiten, politische Verhält-
ih glöse Anschauungen führen kann. So erlauben nachDn die Ausgrabungen ın Ur, siıch Von dem Aussehen einesPrivathauses ZUr eit Abrahams eın ild mache eine ge-

Scholastik.
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grabene Mustersiedelung fuür rbeıiter 1n ell el Amarna Aasse aut
die amalige Lebensiührung der rDellier schlieben, während die
Beiunde an den wieder blobgelegten Resten des Tempels der
Mondgöttin 1n Ur für seine Zerstörung durch die amıtlen und die
Tolgenden Z00 re der Stadigeschichte VoOonNn Ur Zeugen selen. LEın
eizier Abschnitt g1bt Fingerzeige für die Auswerfiung des archaolo-
gischen Materials.

114 L, D S, Der heilige els 1 Jerusalem. ine
archäologische und religionsgeschichtliche Studie kl 8| 102

m1t Taileln U, Grundrissen) Tübingen 1933, Mobhr _ 5()
Das Schriitchen nımmt ellung der eutie untier den Fach-

leutfen fast allgemeıin verbreitetfen Ansicht, daß der sogenannfe heil.
els auftf dem JTempelplatz 21Ns den Brandopieraltar geiragen habe
Nach Sch bezeichnet er die Stelle des Allerheiligsien, das doch
icher den höchsten un des Temmpelberges eingenommen habe,
WwI1e SCHON der USdrucC „hinaufgehen zZUuU Tempel” andeute 17)
Nach dem geologischen Beiund urteilen, MUSSE wohl
an der oberen trapeziörmigen 160 132 (nicht, W1e Urc
einen Druckiehler el 1,60 1,32 m) groben JT empelterrasse das
Nikanortor YyewWesell SC1InN. Wenn man vVvon dort die von der
Mischna Tür den herodianischen Tempel angegebenen MaDße
lege, komme das Allerheıiligste Nau aut den eiligen Felsen
stehen Verschiedene Beifunde ın der Bearbeitung des Felsens
würden sich zwanglos erklären: andere, w1e die Höhle, der SOU-
ana der NW-Soite und mehrere Schalenvertieiungen selen
wohl aul vorisraelitische, vielleicht kultische Verwendung zurück-  He
zuführen. aiur möchte der erl. in dem Bericht Sam 2 »
11—25 positiven Anhaltspunkt iinden, da hier eine Ur-

sprüngliche Göitersage Teststellen können  S glaubt. Abgesehen
von diesem eizten sind die vorgebrachten Gründe durchau  S uber-
eugend Br.

115 Ste LT E > Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes,
e11l Vom babylonischen x11 DIS Alexander dem GroBen

Gr. 80 197 S5.) LEeIPZIg 1932, Quelle Meyer. 6.80; geb 1.80
Aıt diesem and erhalten WIr endlich nach Jahren die Oort-

SeizUunNg der 024 erschienenen Geschichte des israelitisch-jüdischen
Volkes VOIl den AÄnfängen Hiıs ZU Dabylonischen x1l Im Kap
wIird das babylonische x 11 behandelt, und ©1 streiift der Vert
Zunacnıs kurz die politische, kulturelle und religiöse Lage in der
Provinz Juda, kommt dann aul die al  Dere und reli1g1iöse Lage der
Exilierten 1n Babylon sprechen, sich SC  1e  1C länger mit
inren geistigen und religiösen Führern beschäitigen. Hıler steht

ersier Steile der Prophet Ezechiel Von e1inem Pseudoezechiel
mancher Kriıtiker wiıll nichts wissen: dagegen nımmt INeN-
lose Geschichts- und Gesetzeslehrer für eine „„‚deuteronomische“”
Bearbeitung und Ausgestaltung der alteren historischen und qgeseiz-
lichen Schriiten, SOW1®@ namenlos Pronheten d  9 enen nach in
VOT em ein Deuterojeremias, ein Veri VOIN Is U, 14 und 1n
Deuteroisaias gehören. In dem etzten Punkte kann INa dem VerfT.
schwerlich estlos zustimmen. Das Kap behandelt die jüdische
Gemeinde nNnier persischer Herrschatit. Es umftfabt die uUC
aus Babylon, den Tempelbau unier Darius, den Zerftiall der Ge-
meinde unier seıiınen Nachifolgern, die Reform unie Esdras und
Nehemilas und endlich die jüdische emelınde ım eizten ahrhun-
dert der Perserherrschafit. DIie Forfsetzung des ganzen Werkes iın
einem wird für unbestimmte eIit in Aussicht gestellt. Br
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116 Sellin, B Alttes

schichtlicher Grundlage,
Lamentliche Theologie auTt religionsge-eil Israelitisch-Jüdische Religions-

Ul. 139
geschichte ; eil Iheologie des en estamentes 8! 192Leipzig 1933, Quelle & Meyer. Je Das 2bändigeWerk Ist zunächst als an  uC für die eVangelischen Theologie-siudierenden gedacht Es ist geschrieben, der Auflösung deratl. Theologie ın eine i1sraelitisch-]Judische Religionsgeschichte Ein-hal!l Lun, ohne damit die ErgeDnisse der letzteren preiszugeben.Sie werden vielmehr 1m eıle vorgelegt. Religionsgeschichte undbibl. Theologie gehören nach als organische Teile e1ines (Gan-zZen en. Das Bändchen andelt die Entwickelung derisraelitisch-jüdischen Religion aut Tun der ‚In ihr pulsierendengöttlichen Offenbarung“ WI1Ie der „vielgestaltigen natuüurlich-menschlichen Beeinflussung“‘ nach den Hauptabschnitten derGeschichte die mosaischeisraelitischen Religion in Kan

Religion; die Entwickelung der
die Kanaanisierung, da ; die prophetische Reaktion

mosaischen Religion; Nationalisierung und Säkularisierung der
religion. Hier Wäar OT

die Herrschaift der Jüdischen Gesetzes-
schen Bentateuchkritik arien, daß aul Grund der rationalisti-
kodex als nachexilische

eutferonomium und Sogenannfer rl1iesier-Schöpifungen betrachtet werden. EbensoSIie 0S Iür den erl. feST, daß Daniel 1n der jetzigen orm adusder Zeit des Makkabäerauifstandes 165/4) SLamMmm und einen Da-nıelsroman darstellt. Das Bändchen SUC auft Tun der Ergebnisse des vorhergehenden die „geistig-religiöse Welt, die demmiıt dem gemeinsam ist, herauszustellen und stie-matısch ZUT Darstellung Dringe Es gebe ZWarTr U derschro{ffen Gegensätze In der atl Religion kein atl dogmatischesSystem, aber doch eine religiöse Strömung VON Moses her aufChristus hin Die
Lehre des ott und SelIn

arstellung gliedert Ssich ın Hauptteile: die
Lehre VO Menschen un der

Verhältnis ZUr Welt; die
Heil

nschlichen Süunde;: die LehreVO göttlichen Gericht un göttlic Wie Wwen1g TIreilich V

Abhandlun
eliner eigentlichen Theologie die ede Seıiın kann, zeig Z. die
des

über die Erbsünde (70 i1.) hier als Theologieeboten wird, würde INnan richtiyer eine systematischeReligionsgeschichte des Nennen.117 Bea, Ä u 9g., De libris Veteris Testamenti, Teil DePentateucho (Institution Diblicae II An 89U. 245 5.) Romae 1933, OnLt. Inst. Bibl. IFe IO Daß B.ısEinleitung ın den DPentateuch schon ın wenigen Jahren vergriffenWAar ist e1in Zeichen, W1e sechr S1C einem. vielseitig empfiundenenBedürfnis nach einer kurzeI didaktisch aufgebauten Einführun indie schwierigsten Bücher des mit ihren vielfach verschlun-Yyenhnen und zZzu Teil noch
Auffassung un Anlage Wel

ungelösten Fragen entgegenkommt. In
gängerin abh (val die Besp

cht die NeUEe ufl kaum VOII ihrer Vor-
ddgegen mer mMan

rechung der ufl Schol | 1929] 5177berall die bessernde Hand, besondersTeile, der Musterbeispiele für die Erklärung des Pentateuch bile-tet und dafür die WiChtigecren und schwierigeren Fragen heraus-greift. Freilich wird keine en, daß der Verfl. ın diesen Ver-wickelten Fragen immer ©&  0 ine Jeizte, allseitig befriedigende LÖSUNGvorlegt. Es mul oit genuügen, auft die Schwierigkeiten aufmerksamgemacht un die Wege ihr Lösung aufgezeigt haben Dasgılt Desonders für die Fragen, die mıit der un zusammenhän-gen, die eit ihres Eintretens ihre ge  raphische und anthropo-
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logische Ausdehnung und dgl Hıer N! die rage, wIe der bibl.
Bericht m1 den Ergebnissen der Naturwissenschatten und der For-
schungen uüber die Vorgeschichte, das er der Menschheit und
die verschiedenen Kulturstiufen 1n Einklang gebrac verden kann.

niımmt dal die un geographisch Degrenzt, aber anthro-
pologisch absolut universell gewesell sSel und arum stattgeiunden
habe, solange dıie enschen noch 21n begrenztes Gebiet De-
wohnien, also nicht z ange eit nach der Erschaifung des
Menschen. @1 1ST CT sich Dewubt, daß Del dieser nnahlnme
gewisse Schwierigkeiten ungelös bleiben Bel der rage nach dem
OT der Menschheit d Uus exegetischen Gründen jeden

entschieden ab.Transiormismus, auch in der mildestien Form,
ine andere, wohl Nıe estlos Öösende rage Hleibt die Nro-
nologite der Patriarchen und der mosaischen e1it Bezüglich der
leizteren glaubt B ? daß die jüngsten Ausgrabungen Von Jericho
wohl Licht zugunsien der D1D1 AÄngaben bringen werden.
Überall Ist NECUCTEC 1iteraiur nachgeiragen. Keiner wird aber 1n
eiınem an  uC für Stiudierende o1nNe absolut voliständige Biblio-
raphie erwarien. Schr egrüßben sind die chronologıi-
schen Taieln und die „Indices“ (locorum Sacrae2 Cr1p-
urae, auciorum, rerum). Jedenfalls wird das Bändchen iın der

ufl noch mehr als bisher den Studierenden e1n willkom:-
Führer SC1IN un kann zugleich als Anleitung für Seminar-

übungen qguie Dienste Iun.
118 d l’ LE Der Hiobdialog. Au{firiB und Deutfung.

80 U, 201 Stfuttigart 1933, ohlhammer. 7 D
Das Problem der Deutung des Buches Job ist aufts engstie VOI -

knüp{it mit der rage nach seiner Komposition. Das wird VOIL
ausdrücklich anerkannt. ber N verlangt dann auch gleiche An-
erkennung IUr OLW anderes, Wäas ‚schon längst bekannt  66 sel, daß
nämlich das Buch eE1inNe einheitliche Gedankenführung NIC aufifweise,
Dann geht selber daran, Urc reichliche Ausscheidungen den
VOIL ihm gedachten Gedankengang, der sich natürlich aul eine De-
tiımmte Deutung des Buches stuützt, herzustellen Das 1Sst aper
methodisch 211n TrugschluBßverfahren. bekennt sich Übri1gens mi
achtenswerter Ehrlichkeit selber unbefriedigt VOIl Adieser Art VOoON

„Beweisführung“” und betont deshalb den hypothetischen Charakter
SeiInNner Ergebnisse., Der Jlängere e1l (1—165) dient dem Zwecke,
den „ursprünglichen“ 1alog herauszuarbeitfen, der dann 1m zweiten
Te1il 66—1 Seine Deutung empTfäng Das Entscheidende 11N-
det sich hier ohl 1n dem Kapitel „Grundsätzliches””. Wir möchten

bitten, e1inma die ausgezeichnete Analyse der Gedankenreihen
obs ın GlLeimanns „Das Menschenleben Spiegel klassischer
ichtungen“ nachzulesen und prüfen. Rembold.
119 Procksch, O 7 Der Staatsgedanke iın der Propheftie.

80 (61 Gütersloh 1933, Bertelsmann \)ie israelitische
Staalsiorm, die dem auserwähl  ıeln Volke den aum inmittien der
Völkerwelt schaifen sollte, innerhalb dessen sSe1InNe gottgeschenkte
Sendung eriullien konmnte, wandelte sich iım Laufie der Geschichie

zeigt 1ın einem geistvollen Überblick, WI1e 105e lebensrettende
Anpassung die Wechsel des nationalen Schicksals VOT sich g1ng
unier dem iührenden Einiluß der Prophetie. Der mosaische Bundes-
edanke WEr der ern des israelitischen Staatsgedankens. An-
angs glich das Zwölistämmevolk e1ıner AÄmphiktyonie mit gemein-

Heiligium als Mittelpunkt. Samuel gab dieser Grundiorm
theokratischen Nationalstaates 1mM Ööniıgium eine Spitze.
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Diese königliche Verfassung ließ den groß0 staatsmännischen
Propheten vollkommene Bewegungsfreiheit. ach der Zertrum-

IMeN WUurde Ezechiel der gel-MEeETUNG der en politischen For
ın dessen Formen das nach-stige (Giırüunder des Kirchenstaates,

exilische Israel auch unier der Fremdherrschait seine nationale
igenar erhalien vermochte.

120 FicCcHt n er Die altorientalische Weisheit iın inrer 15-
raelitisch-jüdischen Ausprägu 80 W, 128 GieBben
1933, öpelmann. Die atl Wissenschait hat sich ın den
eizien ahnren schr viel mi1t dem Erwels e1iner literarischen an-
gigkeit CT hiblischen Weisheitsschriften VvVon A ersti jüngst ent-
deckten ägyptischen und babylonischen orlagen beschäftigt. Aan
möchte eutfe schon das Ergebnis gesichert sehen, „daBß die 1SF.-
juüd eisheitsliteratur e1n Zweig der allgemeinen altorientalischen
S wıill demgegenuüber die geistige Selbständigkeit und 1gen-
entwicklung der ersieren darstellen Zunächst wird der „Inhalt
der 1ST. Weisheitslehre“ vorgelegt (12—59) Es O1g E1ne nter-
SuChung über „Zıel: OLLV und Norm des weılisen andelns (60

Das Entscheidende aber TUr eine solche VergleichungbIs 97)
1e0g naturgemäß in der ‚„„‚Gottesanschauung der 1Sr. Weisen““ (97
DIS 123) Al diesem zentralen RPunkte werden Vorstellungen, die
dem SONST YallZ geläufig sind, iın der außerisr. Wsht dagegen
gar nicht oder LIUT 1m Ansatz SIC.  ar Ssind, VO  —_ der isr.-]Jud. Wsht
D von vornherein, Ds auch OrsSt 1m Laufe der Entwicklung
übernommen  2 un immer gröberer Bedeutung erhoben.“ Dieser
wichtigste Erfrag der Arbeit noch tärker betont werden und
VOT em 1m 1Le Z Ausdruck kommen sollen Der geistige

der biblischen eıshel 1ST eigenwertige ubstanz, NIC
bloBe Prägung e1Nes Gemeinbesitzes

121 chumpp, M > p ? Das Buch Tobıias, erSetiz und
erklärt Xeg Handbuch ZUu X1) Gr 8! (LXXXXVII

202 üunster 1933, Aschendor{ff£. 9,80 ; geb 11.80.
DIie ausiührliche Einleitung behandelt VOT em die grobe Ver-
schiedenheit der überlieierten Textiormen und einige besonders
schwier1ige Fragen, die der Exegese 1m Büchlein Tobilas gestellt
scheinen. Der Erklärung ist der griechische ext VON weie -
grunde gelegt. Die Besprechung der verschiedenen esarien mag
den Homileten aul der UC| nach dem eichen religiösen Gehalt
eIWas ermüden, 1en aber, dem wissenschaitlichen Charakter des
ammelwerkes entsprechend, der noch auifzufindenden mutmal-
lichen Orm des verlorengegangenen riexies Vorzüglich ist die
Behandlung der rage nach der Geschichtlichkei des Buches Sch
bietet zunächst die Gründe dagegen un zeigt eren Schwächen;
dann iolgen die Gründe aliur mi1t dem achwels, daß S10 für eine
sirenge Geschichtlichkeit N1IC! ausreichen. och Dbleibt N1IC bei
m unbeiriedigenden Non-liquet, ondern 05 werden 1U vier
wirklich qguie Gründe IUr die Auffassung geltend gemacht, daß
WIT mi1t e1iner Ireien Erzählung 1m NSCHAIU geschichtliche
Unterlagen iun en

122 COM CZ M a x, Einleitung ın das Neue 'l‘estameni‘.f 4,
VÖNllLg NeUu ear ufl 80 ( 388 Handschriftentafeln)
Paderborn 1933, Schöningh. 8.50; geb 10.50 Die oIInun
des Ver(l., dals die ufl TOLIZ der Kurzungen sachlich eWwoNNEN
habe, ist ohl berechtigt ; denn abgesehen avon, dal die Kür-
ZUNgen nicht selten LUr die Fassung betreifen, haben manche Fra-
gen Iruüuher e1ine eingehendere Behandlung eriahren. Es sel
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hingewiesen aul die synoptische rage, die Irüher 10 Sın der Auflage umtfaßt Willkommen ist unier anderem
die are Einführung in die Formgeschichte Tre1ilic wird man
Del der Literaturangabe die Beschränkung besonders Dez auslän-
1scCher Liıteratur ELW bedauern, wenngleich die Dedeutenderen
NeuUueTell deutschen er noch ziemlich vollständig auigeführt WTl -
den W as ın dem Vorwort ZUTF Au{l gesagt wurde, daß das
uch „nicht 1Ur in großen Zugen die Resultate der Forschungenbieten, sondern auch den Weg zeigen WOo  e, aul dem mMan innen
gelangt”, gl auch VOIl der Auflage Im übrigen verbürgenschon die Irüheren uflagen die Gediegenheit der vorliegendenvollständigen Neubearbeitung der Schäiferschen Einleitung in das

Bel er AuIgeschlossenheit Tür die modernen Fragestel-Iun in den Bibelwissenschaften weiß der VerlT. Im Lichte der
kirchlichen Überlieferung die Ansichten Sorgfältig pruüfen und
gegeneinander abzuwägen. So wIird „das Buch W1e bisher das
Stiudium der HI Schrift 4  anrege und beim Studium selbst ein
zuverlässiger Führer SC1IN. Brinkmann.

Holzmeister, U JE Chronologia ViLae Christi
80 XII U, 246 5.) omae 1933, Oont. Instit. Bibl. IFE 10:=—=

wili uns e1InNe möglichst vollständige Chronologie des Lebens
Jesu bieten. Bei der völligen Unzulänglichkeit der Überlieferungbezüglich der Daten dUus dem Leben des Heilandes bleibt kein
anderer Weg, als VOIN den wenigen Anhaltspunkten, die in den
Evangelien gegeben sind, auszugehen. Was dus iNrer Zusammen-
SCHau un ihrer Beziehung Ereignissen der nil ZeitgeschichteSicherheit DZW. Wahrscheinlichkeit Iür die einzelnen Daten des
Erdenwandels Christi gewinnen ist, iindet der eser schmucklos
aber klar und übersichtlich zusammengestellt, Für die Geburt
COChristi kommen nach dem erl. LUr die re 7’ oder V, Chr.
1n eirac. Als Dauer der Lehrtätigkeit Jesu nımmt CT aut Grund
des Joh als schr waäahrscheinlich re d ohne Tfreilich die MÖg-liıchkeit einer 1Ur zweijährigen Lehrtätigkeit auszuschlieBen. Der

dabei Dleibe aber e1ne gewIlsse Wahrscheinlichkeit ür den
odestag Jesu nach iın schr wahrscheinlich aut den prı
pr1 bestehen. eder, der sich eingehender mit dem en
J. beschäftigt, wIird dem erl. Tur SCINEC Arbeit aufrichtigenank WISSCNH. Daran hindern auch kleine ersehen nichts, die hier
und da unferlauien sind und aut die mich der ertT. ts selbst.
auimerksam gemacht hat SO ist 69 SIa XOQUTEWC esen
XQOATNOEOG; 160 Va mubß heißen: 3’7  T1SLOS basileus
basileusas“ : 173 ist Iür das Jahr 31 wohl esen: »>  1beri1us,qul Consul (statt VI) VIC:!  C« 9 gehören die Konsuln DPer-
SICUS und Vitellius SIa iın das Jahr 1n das Jahr Fürkommen Cn Domitius Ahenobarbus und Arruntius CamıillusScribonianus in rage val 2253)% endlich 179 wird als

Jahr des ero Irrtümlich SIa angegeben Br
124 Errandonea, 1., Epiltome Grammaticae graeCD-1Dlicae GT 80 116 omae 1933, ANLV. Gregoriana. LFre e

Nus  «‘
Durch die ostolische Konstitution „Deus sScientiarum Omll-:und die iolgenden Ausführungsbestimmungen der romischenenkongregation ist nunmehr das biblische Griechisch als Ne-enfach Tür alle Iheologlestudierenden vorgeschrieben, die sich aufdie akademischen Grade vorbereıfen Die vorliegende Arbeit, dieals Leitiaden in der and der Studierenden gedacht ist, omm

dr um einem wirklichen Bedürfnis Nach einer kurzen
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Einführung in die ellung des biblischen Griechisch ZU klassı-
schen und hellenistischen O1g 1m e1ile das Wesentliche. über
seine lexikalischen, phonetischen nd morphologischen Eigenarien,
und immer durch Beispiele aus den verschiedenen Büchern
der Hl Schri{ft erläutert. Der eil bieftert, ebenftalls and
VOIN eispiel dus der H1 Schri{ft, die un  » soweit S1e VOIN der

leich mi1tklassischen Sprach abweicht. Um den CcChulern den Venh  bgange dieden klassischen Formen erleichtern, sind in einem
hauptsächlichsten Paradigmen der klassischen Deklinationen und
Konjugationen abgedrckt.

125 Roller, OY Das Ormular der Paulinischen Brieie. Eın
Belirag ZUFrF Lehre VO antiken Briei Beitr en Wissenschafift VO

U, T 9 olge, eit ( 809 657 1ia-
beilen 1m Anhang) Stuttgart 1933, Kohlhammer. 20 , — Der
Veri hat sich jahrelang mit rkunden und Urkundenlehre beschät-

dem VOrliegenden Werke die Echtheitsiragetigt und sıucht uu  —_ 1n
der au Brieie and der sogenannien diplomatischen Me-

oOsen. DIie hbisher vielfach angewandte stilkritische Me-
S1C VOIlL der stillschweigendenhabe <<  mussen, wel

Vorausseizung ausg1ng, daß ein OChter T1e seine sprachliche und
rdanke ze1 tl dal 211stilistische Fassung seinem erl.

eigentlicher rıe (als solche selen all Brieie des Daulus mit
Ausnahme des Hebr anzusprechen) en des postels aut VICer-
acC eIse zustande kommen konnte Entweder chrieb der ert
den Brief eigenhänd1g, oder er diktierte ihn, oder OL lielb ihn nach
seinem Konzept oder Entwurt VON einem anderen ausarbeiten, oder
endlich OT gab bloßß allgemeine Anweisungen, nach enen eın
derer den Brief selbständig konzipleren In den etzien
Fällen mußte aber der erl Urc. seine Unterschrit bekunden,
daßb CTE den Brie{f als den seinen anerkenne aliur WäarTr der ame
nicht immer erforderlich. DIie igenar des eri wird sich nach

VOT em 1n den Formalitäten des Briefes, dem E1N-
gangsproiokoll und dem Schlußgruß zeigen. 1ese beiden selen
aber 1n en RPaulusbrieien typisch, Wenn S1e auch e1ne gewisse
Wandlung durchgemacht hätten Die änge 2118 mit dem Zwecke
des Brie{Tes, e11s der Zunahme des apostolischen SelbstbewußBt-
Se1INS des hl Paulus men. Der erl. omm dem rgeb-
NıS, daß alle Brieie Hebr bleibt unberücksichtigt) dem
Paulus zuzuschreiben, VO ihm aber ın verschiedener Wel VeTr-
iaDt selen. DIie Entscheidung über die el Brieies ang
freilich nach nicht VOIl den „inneren Merkmalen‘‘ der rkun-:
denkritik ab, ondern stützt sich VOTr em aut die altesien g '
schichtlichen Zeugnisse. Die Arbeit Dietel Bn nNeue esichts
punkte, die wohl er nicht genügend berücksichtigt wurden.
and e1INes reichhaltigen Materıials gibt S1C uns E1inen Einblick 1n
die Anlage und Abfassungsmethode des antiken Brieies und Iut
amr überzeugend die Unzulänglichkeit der stilkritischen ethode

Allerdings, Ww1e weit dietür die eurteilung der el dar
sprachlichen und stilistischen Unterschiede in den einzelnen T1e-
jien des hl Daulus Urc Annahme verschiedener Sekretäre erklärt
werden müssen, ist e1ine andere rage Ob S10 sich N1ıC melstiens
SChHOonNn durch eE1INeEe gewisse Entwicklung des Stiles beim Daulus
und urc den Gegenstand, den WeC un die msiande der
Briefe genügen erklä lassen? (Oder soll mMa D das ralt-
Vvo und zugleich Persönliche des Kor, oder die Entrüstung
ım Gal oder die persönliche W ärme des Dhil einem Sekretär des
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hl Paulus zuschreiben ? Leider ist die Darstellung EILWAAaSs unüber-sichtlich. oxt stehen Änmerkungen gegenüber, die-ihrerseits allein 1m Sachregister berücksichtigt werden. Durch einestraffere, systematischere Verarbeitung des gebofenen Stoiies würdedas auch schon wertivolle Buch noch bedeutend gewinnen. Br
126 aa K arl Pauluskommentare dus der griechischen

1933, Aschendorfif.
Kirche N{l Abh. Bd XV) 8! ALVIII Un 674 S unster

31  Q Nach zehnjährigem, muh-Studium, das seinen ersien Niederschlag tand in Seiner926 erschienenen umifassenden Vorarbeit „Die Pauluskatenen, nachden handschrilftl. Quellen untersuch (s | 1927 | 602 1.)kann ST nunmehr das Endergebnis Seıin CT Arbeit vorlegen. Eın Gro-Ber eil der gesammelten Bruchstücke dUus griechischen Daulus-kommentaren, die bisher iın den Katenen vergraben agen, wirddamit ZU ersien Male veröffentlicht, andere erscheinen hier inihrer ersien kritisch zuverlässigen Ausgabe. Es Iianden IUr exie
Von solchen griechischen Exegeten Auinahme, eren ommentareselbst N1IC mehr erhalten Sind. SO scheiden Chrysostomus undTheodoret Von vornherein dUus. Ebe1SO hat der Merausgeber TucCcNH-stucke Von Athanasius, Basilius USW. unberücksichtigt gelassen,weil S1C N1C| eigentliche Kommentaren eninommen Sind. Aus reinpraktischen Gründen wurden die Bruchstücke des Klemens Vo  sAlex., des Dion
NIC auft YSIUS VOIN Alex., des Methodius SOWI1e des Origenes

eNnommen, weil S1C in den VOMN der Berliner Akademie derWissensc alten besorgten Ausgaben ihrer Gesamtwerke schon OT -schienen sind DZW. demnächst erscheinen werden. SOo Dleiben iast
1Ur solche Autoren UDr1g, die Von der Kirche irriger Leh-
ren verurtfeilt wurden und eren ommentare iniolgedessen derVernichtung anheimgefallen sind, WI1Ie Didymus VoNn Alex., Theo-dor Von Mopsuestia, Photius d., Dank der muüuhsamen  a Arbeit desHerausgebers sind uns ro e1lle ihrer Z werfvollen Kommen-Lare vieder zugänglich geworden. Br

127 d  D h’ G } Die Vereinigung mit Christus alsPrinzip der Moral bDei DPaulus. (Freiburger theol Studien,
Q
eit Ö4)80 128 S5.) Freiburg Br 1932, Herder.ST wıll ın seiner Dissertation die Beziehung der Baulinischen Lehre

VO  3 Corpus Christi mysticum ZUL Ora auizeigen. Er glaubt, derhl Baulus sche In der „mystischen Gemeinschaft mit dem Herrn  en108) das alleinige Prinzip der Moral in der christlichen 2115-ordnung Leider ist nN1ıC ımmer  < klar, W1e der Vert. das Oral-prinzip verstanden W1ssen will Soll 0S heißen, daß der MenschNur (übernatürlich) qguie Handlungen seizen kann 1ın der Vereini-
GUuNnNg mit Christus? oder will er dal die Vereinigung mitChristus 1m Gegensatz Zu mosaischen Gesetz die ra 1Dt,das eWig ültige und VonNn Christus vervollkommnete Sittengesetzeobacen? oder soll 05 heißen, daß der Mensch in der Ver-

ern CT
ein1gung mit Christus die Norm seines sittlichen Handelns Lindet,
daß aus der Vereini

ja ın T1SLIUS umgestaltet werden soll Gal 4, 19) * oder
LUNg CTW

YunNng mit Christus die moralische Verpflich-st ber das indert NIC da uns St.S Arbeitmanche nregung g1bt, tieier iın den Reichtum der DPaulinischen
werien.
Gedankenwelt einzudringen und S1C für das persönliche en aQuUuSs-

128 Büchsel, EB Die Johannesbriefe (Theol E  Handkommen:.-lar ZU) T > eX XII U. 102 Leipzig 1933,Deichert. 3.20; geb 4,50 In der äußeren Anlage ent-
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spricht B.Ss Erklärung der Johannesbriefe ganz den beiden bisher
erschienenen Bänden des 0O Handkommentars vgl
[ 1932 ] 15—418) Es erührt angenehm, daß der erl. SIC durch-
WCU VoON rationalistischen Vorurteilen fernhält. Fur ihn ist der Jün-
ger Johannes NIC L1LUr der Veriasser des Evangeliums un des

Joh, ondern auch des und Joh Er lehnt 05 durchaus ab,
die johanneischen AÄnschauungen dAUus der jüdischen oder hellenisti-
schen Ideenwelft estlos abzuleiten, sondern S1C VOFr em auf
die Predigt Jesu zurück. Die 11 Exkurse behandeln melstens
biblisch-theologische Fragen, WwI1e „Die Wahihrheit bei Johannes‘“,
ß 1hm  e „Die Geburt AUS Gott““, E Christologie des nti-
christen  .. „Furcht und Liebe“‘ U. . Fragen, die allerdings Z
NUr VoNn der kath Gnadenlehre her e1ine befriedigende LÖSUNG 1in-
den könnten. Im etzten Exkurs kommt die el des S0Oge-
nanntien omma johanneum ZUF Sprache el waäare aber auch:
die offizielle Erklärung des HL1 Of{ffiziums VO Juni 1927 Z dem
erwähnten Dekret der römischen Inquisition VO Januar 1897

nNeNNen gewesSsen, zeigen, in welchem iInne das ekret.
Von 1897 verstehen ist und „noch eute Gelfung hat““ ber-
aup muß Man leider auch hier wieder ieststellen, Wäas bei der
Besprechung der rüuheren an schon gesagt wurde, daßb kath
Autoren Qguti WI1Ie Gar nicht berücksichtigt werden. Man
erwartei, 1mM Literaturverzeichnis doch wenl1gstfens die Kommen-
fare von Joh Belser und Wiıilh re erwähnt Liinden Br

Dogmatik und Dogmengeschichte.
129 Im anne der Dreieinigkeit. Hrsg V, Fr Kronseder

1.40; geb8 Regensburg 33), HPustert.
1.90. Der Schwerpunkt dieser VON „einem weiDßen, schweli-

genden Öönch“‘ verfabßten und VON Kronseder übermittelten, in
m schmalen ieinen Bändchen dargeboienen Ausführungen 1eg
N1IC iın den dogmatischen S5ätzen, sondern 1ın den aszetisch-mysti-
schen, VO Hauche tiefer Frömmigkeit durchwehten etztien Be-
trachtungen: „Vom Menschen tt“ und „Der Mensch 1n 7n al
Die e1ine oder andere theologische Formulierung ist eIiwas aulitial-
lend, Pa 26 „Unaufhörlich geht der atier galız VON sich dus
und kommt in den ohn  «6 Es ist sSschon richtig gemeint der aler
el Sein eın dem ne mit. Aber die Theologie Ssagt atier
HNON procedit. Denetie

oyer, G Iractatus de Deo creante el elevante.
Gr 80 omae 1933, Univ. Gregoriana. IFre 205;— >

Die schon 1929 ZU eDrauc der Hörer gedruckten Orlesun-
werden Jetiz als verbesserfie und vermehrte Auflage der

Öffentlichkeit Es 1st e1n scholastisches CeNrDuCübergeben.
der üblichen A für seinen Zweck schr geeignet, klar und solid,
bedenklichen Neuerungen abhold In Hauptteilen wird die Tre
VOIl der Schöpfung, der rhebung, dem Sündenfall der ersien.
enschen un VON den Engeln dargestellt. Die NeCeUCTEC deutsche
Literatur ist HUr spärlic herangezogen worden SO vermißt mMan
UunNgern die Berücksichtigung bedeutender Werke WI1Ie beispiels--
WEeIise Jos Feldmann, BParadies und Sundentfall, oder Jos. Fr  un-
dor{fer, TrDsunde und Erbtod beim Apostel Paulus. uch edau-
ert Nan das Fehlen eines ersonen- und Sachregisters. Um
nigstens auft einen Lehrpunkt einzugehen, scheint mir die Lehre-
VOIN den Folgen der TrDsSunde Tür dieses und es en VvVon
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ebenso WwI1e VOII vielen andern Theologen Nıc Qg allzZ folgerichtig
durchgeführt se1ln. Die Kinder ın der ornolle sollen keine ‘p -
s1iive Strafe, Schmerz oder Traurigkeit, erleiden; aber die. utier
der natürlichen eligkei werden innen abgesprochen. S51 en
NUr, „quod conditiones nNaiurae CeX1gunt  CS annn wird gleich {OrT-
gefahren: »  ONdI1TIO auiem anımae separatae, S1 SOLS viriDus

relinquaiur, estT valde imperfecta” (438) Dagegen 1äDt sich
wohl zweierlei] inwenden. unachs Bleibt 05 denn eW1g e1ine
„anıma separata‘ ? DIie Leiber der Seligen und der ZUr
erdammten werden auferstehen. Sind die Leiber der Seelen 1ın der
Vorhölle avon ausgenommen ” Dann VOT em hlier die
„exigentia naturae‘“‘ mi1t den „VIires naturae‘‘ zusammen ” DIie „@XI1-
gentia naturae‘‘ verlang als Zustand des Endziels die nNaiur-
IC Seligkeit. Ist dieses jel ohne persönliche Schuld ormell
veriehlt, erscheint doch hNOCcHASst angemesSeCH, dab WEeNnlg-
Siens materiell e1iNe den natiurlichen ©  ( des Men-
schen genügende Glückseligkeit gewährt, auch WEeNl die Krälte
des Menschen diese N1IC alleıin zustandebringen können. Ferner
Wenn einmal TNS gemacht wird mit dem Grundsatz, die
TDSuUunde verdiene keine positkive Straie, dann cheint mMa  > olge-
richtig auch mussen  x egen der bloßen Erbsünde dart
nliemand in eine Lage geraien oder arın elassen werden, daß CT
mi1t unausweichlicher Noiwendigkeit ın die omm' Nach

HOL I-) waäare das aber infolge der „äußeren“ Schwächung der
Natur UrCc. die Erbsünde der all Ob jene traurige Notwendig-
ko1t durch innere oder außbere  n Schwächung herbeigeführt wird,
ist aliur doch Ggafnz Delanglos näheres über 105e rage in mel1-
Nnlem raCcC de Gratia I1l. 157—161 ange

131 C l’ Y ? L’Hypothese de L’etat ne] d’1g-
nNorance e1 de ditificulte d’apres le De Libero TD1iF10 de Saın
Augustin: RechScRel 197—221 ugustin De
1ib. arb. 17 d UusSs und wiederholt etr. 1I 9, Auch
der Zustand der Unwissenheit und sittlichen chwäche, 1n dem
der Mensch geboren wird, keine Straie der Erbsünde wäre,
1e OT sich doch m1T der götflichen Gerechtigkeit und Weisheit
vereinbaren. Ist das verstehen: Ohne seiner Gerechtigkeit eiwas

vergeben, ott unabhäng1g VON jeder un die Mensch-
eit Schailien können”? Das meın oyer Greg I5 (1930)
32—57; vgl (1930) 603 Verl. glaubt, Aug verstehen

mimMmussen Um den Manichäern zeigen, dab das Übel in der
Weli ohne ihren Dualismus erklärbar ist, geht er die verschiede-
nen möglichen Annahmen UFCH: N aber bei en die Tatsache

ofit das Übel der ersien Süundeder Sunde ams VOTaUSsS,.
des Menschengeschlechts auch adurch ZUu uien wenden können,
daßb eine UunNsSCHu  ige eele ın jener Unwissenheit und Begler-
1C  el schüfe, die jetz die Straife für ams un iSt,
die Vorzüglichkeit der geistigen gele zeigen, die selbst 1n die-
SC  Z Zustande noch ihre Überlegenheit uüber den ‚e1ib ewelnsen xann.
Aan ann aber NIC daraus schlieBen, Aug nehme A Wenn
keine un statigeiunden e‚ wuürde ott doch den est dieses
Planes haben verwirklichen können. SO wird der Gedankenga
Augustins reilic WI1e de selbst esteht, „Deaucoup plus COM-
plexe  < 198

132 1 Ü7 de Urbina, I > Die Gottheit Christi bei
Aifrahat (Orientalia Christiana 31, Gr 80 140 Rom 1933,

ıne VeTl-ont. Institutum Orientalium Studiorum IFe _-
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egen Looi{Is ze1g derdienstvolle und methodisch qgute Arbeiltl.

Veriasser, daß Afrahat, „der persische Weise  : der seine Homı-
jen 1m Jahre 277 Dezw. 344, also kurz nach dem Konzil Von Nizäa,
veriabte 35))} el aber doch VOIL den arianischen Kämpien unbe-
einiluBßt 1e€ die wahre und eigentliche Gottheit Christi gelehrt
hat. Zwar wird zunächst der are Ausspruch der dn Homilie,
nach Christus ıIn der re der rısien ott und Gotfes Sohn ist,
als sich NIC beweiskräftig anerkannt, da der Name ‚ GOöft-
hei Aifrahat auch Geschöp{fen beigelegti werden kann und die Ho-
milie einen. ähnlichen Gedanken entwickelft, W1e Joh 1 »
ennn Gerechte „GOLt.. genannt werden können, dann auch und
noch mehr Christus 68) ber anderer Stelle Airahat
das vorirdische en Christi und seine eigentliche Sohnschait in
eZug auft ott den atler. Von hier dus ist auch der Satz der
omilie als VOll der wahren Gottheit Christ1i gesagt auyizufiassen
Lehrreich sind die Bemerkungen über die Chronik Von Arbela
(29 {f.) un die Chronik VON 007 (S1) Der Veriasser ist schr
vorsichtig in der Deutung der exie Wenn gesagt wird
„In diesen ussagen | Afrahais| wird die Schri{ft SO

als einzige Quelle der re bezeichnet‘“‘, ist beachten,
daß gerade die angeführfe Stelle auch 1n schönes Bekenntnis ZUr.
JIradition enthält, indem Airahat erklärt, SCHAreiDe SeinNe Kapitel
„nach dem Sinne der ganzenmn Kirche (23) Der erl. sagtı im
Schlubsatz „Wenn also Airahat, der, WwI1Ie gesagtT, unabhäng1g Vo

denkt und SChHhreli » die el Christı behauptet,
ist eEine derartige Glaubenslehre N1LC ersi Urc die Synode VOIIN
Nizäa eingeführt worden‘“‘ Deneiliie

oOSLTEe, 1.-M., p 7 De conceptione virginalı lesu Christi
Angelicum 195— 241 —7 Exegese VOI Mt 1,
18—25 und Luc 1’ 20—38; Zurückweisung der rationalistischen
Schwierigkeiten, besonders die el Von LUC 1’ Bı
hier ist beachtenswert der ULWeLSs des RParallelismus zwischen
der Zacharlas un der Marla ergangehnen Verkündigung
K Zurückweisung der verschiedenen Versuche, den Glauben
die jungiräuliche EmpTfängnis Christi durch Entlehnung aus juden-
oder heidenchristlichen Vorstellungen erklären; Nachweis des
aubens der Urkirche

134 Bartmann, B Die rl1ösung. un und ne 80
(144 Paderborn 1933, Bonifacius-Druckerelil. 2_! eb

280 sucht mit eSCNANIC dem modernen enschen den
Begriff VOT unde, ne un rlösung klarzumachen und die
enfgegenstehenden Irrtümer  , auszuraumen. Secehr qguti ist die Har-
monie zwischen der re Christi, des hl Daulus und des hl
hannes herausgearbeitet. Daß ich die edenken B.s die De-
zeichnung der un als e1ıner „Beleidigung Gottes Niıc
eile, habe ich SChon 293 gesagt Der Ausdruck
annn und muß rICht1g verstanden werden, äahnlich WI1Ie eIiwa „Zorn  <
ctities oder „Versöhnung“ Gottes richtig verstehen Ssind.

135 2y fa De Mariologie iın het aIgeloopen Jaar:veraru. van „„De Standaard al arıa  e ( Iongerloo A{i-
Jevering 10 Der Auisatz ist. der Einleitungsvorirag den
„Mariale Dagen  «6 VON Tongerloo, Provinz nfwerpen, Senpt 19  S

bespricht eine Reihe mariologischer Artikel un Bucher Adus
den Jahren 9392 und 19  x Außer dem Hinweis aul die päpstlichenAussprüche und aut LOwener Doktoratsthesen verdienen eSON-
ere Beachtung die Ausführungen uüber einen Artikel Von Ä Mul-
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de in Nederlandsche Katholieke Stemmen 423— H8 ken
N1eUWeEe opbouw der Mariologie. Danach soll der eil der Ma-
riologie handeln über die göttliche Multterschafti arläd, miit den
Unterteilen Angemessenheit, Tatsächlichkeit dieser Mutterschait,

Der Il e1il soll dieJungiräulichkeit, üUürde, Gnadenvorzüge.
Mitwirkung Marlä beim Erlösungswerk eEIassen mi1t den nNnier-
teilen Multter des Trlosers (Ireie Zustimmung ZUL Multterschait),
Miterlöserin, Mittlerin er Gnaden

136 1US XI Am August 1933, Del Gelegenheit der Ver-
lesung des Dekretes ‚„del]l o Iuür die Heiligsprechung der seligen
Johanna Antida Thouret, Stliterin der Schwestern der Liebe, 1e
der aps e1InNe AÄnsprache über die Mittlerschait :n  Marılä, 1NSDeson-
dere über ihre Anteilnahme Del der Erweckung, FOormung und
Krönung der eiligen: ‚Anche r1qguardo al anı S1 DUO dire che
Marıa COM Dio in quanto 11 Ssuscita, 11 forma, 11 incorona.  6
Die Gnaden kommen VON Goit, aber arıa erlangt S1C und el
S1e  ! aus „Ma la Grazia da Dio, pero data er arla, che

la nNOsSira VVvocala mediatrice.  i „„DIio da Ie OFaAaZiE, Maria Ze
ottiene le distribuisce.‘‘ arıa iuhrt die eiligen Beharrlich-
keit „LEsSsa 11ı onduce alla DE finale ed alla gloriaeterna.  «4 Der aps sprach den Wunsch dUS, die Andacht Ma-
rıa mÖöge besonders für die heutige ugen der beherrschende Ge-
an des ganzen Lebens werden: ) } CCOTrTe? specilalmente
alla gloventü odierna espostia a anı p  1, che la devozione dı
Marıa divenga il pensiero dominante dı la vita.  « Die Sätze
sind entnommen dem Osservatore Romano 191, 16—17
AÄgosio, 1’ Spalte U.

137 Denef{ife, A ? Marıa, die Mittlerin er Gnafién.
80 (78 Innsbruck 1933, auCc! 1.20. Die Schritt ist e1n

Nachetiwas umgearbeiteter Aufsatz d UuS (1929) 221—351
e1ner kurzen Einführung wird die Lehre selbst in dreli apıteln De-
handelt arıa ist Muittlerin er Gnaden, weil S1Ce der Welt
den Erlöser brachte, weil S1e uns einst mi1t Christus und durch
Christus alle (Ginaden mitverdient hat, weil S1C uns jJetz alle
Gnaden erileht. Ein Kapitel handelt über die Einordnung der
re iın den Erlösungsplan und über die Definitionsmöglichkeit.Es 1st Wert auf QOuellenangabe gelegt. Auch ist ein al-
phabeiisches egister beigefügt. Zur schnelillen Orientierung über
die rage und über einschlägige lferaiur dürifite die Schrift man-
chem Iheologen willkommen Se1In.

138 Garrigou-Lagrange, R., La possibilitfe de la V1S10N
beatifique peut-elle demontrer ” RevThom 38 559—688
war kann die natürliche ernun beweisen, daß 1m allgemeineneine Ordnung Von natürlicherweise unerkennbaren Geheimnissen in
ott gibt vgl Schol 611), aber keineswegs die X1SIeNZ
irgendeines einzelnen Geheimnisses. 1le geben Z daß die Ex1-
SiIiCHNZ der unmittelbaren Änschauung Gottes nicht Urc. die Naiur-
liıche Vernunift bewiesen werden kann Für ihre Möglichkeit jJassen
sich DIoB gute Konvenienzgründe, aber keine eigentlichen Beweise
beibringen, auch keine indirekten, eiwa dem desiderium
iurale Für 1ese gewöhnlichere Lehre der Thomisten werden
Stellen dus den Salmantizensern, onet, und ılluar an  -Es handelt sich hier die innere Möglichkei VOIl EIW
wesenhait Übernatürlichem, und da giltf „Quod esi supernaturale
quia e1 CNS cConvertuntur.  «6
quoa substantiam, est supernaturale eiiam quoa Cognoscibilitalem,

Selbstverständlich kann auch
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keoine Vernunit bewelSenmM, daß die Anschauung Gotfies unmöglich
sSO01. 1eSse@ Ansiıcht, der durchaus zuzustimme 1StT, be-
trachtet der erf als die des ThoMas. ang

T1 1m euen 'l1e-139 Seesemann, H’ Der Begrı
gr 8! (108 GieBben 1933,stament (Beiheift ZUr 1SS

be üundete Ergebnis 1ST InTöpelmann. Das guL
Übereinstimmung m1E dem nichtchristlichen Sprachgebrauch ist die
Grundbedeufung des ntI insonderheit Paulinischen Ausdrucks ‚„„das

uUS-Anteilhaben”, wobei aulus e1ine schr enge Beziehung Zu

druck bringen wIill, die in die Bedeufung „Einswerden“” hinupDper-
spielt 506) Nur vereinzeIT kommen die Bedeutungen „„Mitteilsam-

9’ i Rom 15, 26) und „„‚Gemeinschaft” 1m Sinn VOIIkeit“ (2 Kor Anteilhaben“ (Ga Z VOT. Das Wort ist„Einigkeift, gemeinsames Weder Del ihm noch SONSLfür Paulus 21n religiöser Terminus.
Gemeinschaft“‘ Genossenschaift, (Ge-im hat 05 den ınn

die Kirchenidee nicht De-meinde;: darum 1äDt S1ch Von hier dUus

leuchten. Treiflich sind die Ausführungen über for 10, 16
(34—47) Der Emp{fang der Eucharisti vermittelt nach Daulus
eın Anteilen und Einswerden m1E T1STIUS, das 1Ur deshalb,
wei1il der Apostel » > das rolt m1T dem e1ib und den We!l m1T dem
Iut Christi gleichsetzft” (44) „An diesem ers scheitern
er alle Versuche, den kramentalen Charakter des erren-
ma bel Raulus leugnen” 45) Zum Widerspruch ordert

1stT gesagt wird Wer ineheraus, W as über den eiligen iinden hoi{ife, werde sich ‚„„mitr e VOoO 215 el Daulus
aren AÄAuBberungen egnuU-der Feststellung einer 21i VON unvereın

oben ott und Christusgell müssen““ 64) „Als driıitte Person
Man muß3 ebenhat RPaulus den Geist nicht betrachtet“ 65)

m1t RPaulus zwischen „dem Geist“ und „UNSeTIM Geist“ (Röm 81 16)
oder Wa dasselbe in andern Wortien 15 mit der xatholischen
Theologie ZWISC  hen der ) >ungeschaffenen Gab der drıtten gOÖTT-
liıchen Person) und der „geschaifenen be“ (dem übernatürlichen
seelischen Prinzip des ebens dus dem Geiste) unterscheiden. Hıer
rächt sich besonders siar die Unkenntnais der reichhaltigen und

diesem Gebiet Abgesehengründlichen katholischen Forschung findet sich un den mehrVonNn einer kurzen Erwähnung Belsers
als hundert amen des Autorenverzechnisses kein einziger katho-  Tesischer eologe.

140 BLr ZmMde u x Tum un10 CUu Spirifu Sanctio S11
formalıs filiationis adoptivae Just(h.  S EphThLov (1933)

4127— 440 DIe UTrC Ku und Klarheit ausgezeichnete iNnier-
suchung bekämpit die neuerdings wieder verteidigtie Meinung, der
Gerech  T  e SC1I mI1T der Person des Geistes als olcher besonders
verbunden und 1eSe Verbindung, nicht die heiligmachende Gnade,
S11 die Formalursache seiner göttlichen Adoptivkindschai{t. 1ne
solche spezielle Verbindung mit der Derson des HI (Jeistes iSst
nach unverständlich und ird VOoO fast en Theologen VerWOTI-

ien; desgleichen jene re VOIN der FOrmalursache der option.
Wenn 0S sich die Auiffindung dieser Formalursache hae dann
führen mehrere solıde Beweisgründe (das Enthaltensein der For-
malwirkung in der Ursache; der Begri{f der Zeugung ; die Adoptiv-
kindschait als Teilnahme der natürlichen Sohnschafit der zweiten

öttlichen Person  * die Gottesebenbildlichkeit) VonNn der Erklärung
durch enNe uUun10 ab, während S1e ZUF Erklärung durch die heilig-
machende na hinführen Die Hauptgründe fur die gegnerische
ese (die Kindschaft bezieht sich auft die Person, nicht aut die



302 UIsälize und Bücher

atur: Christus besaß die heiligmachende na ohne die Ado
kindschaft) entbehren der Beweiskraft.

141 tegmuller, F Zur Gnadenlehre des Jungen Suare2z.
89 D 5.) reiburg Br 1933, erder. 2.40

Die Behauptung des LeO antı Suarez habe während
seiner römischen Lehriätigkeit die SCientia media verworifen (s

| 1933 ] 401), wird hier durch Veröffentlichung der De-
treifenden BPartie jener Vorlesungen dus dem Winter 1582/83 nach
einer Hs der Landesbibl. arlsr: (Fonds VON Ettenheimmünster
443) vollaut bestätigt. ber NiC als obD der Junge Suarez ein
Anhänger der Prädeterminationslehre gewesei wäre! Diese wird
hier VON ihm noch weit sSschärier ekämpft. Er Lindet oben damals
noch 1n der I, Aporien, die NiC OoOsen vermaY.ott die Erkenntnis: „S1 IMOVETO hominem talı mMOdo, talı tempore,
1ille consentiet‘‘, dann estände, meın S5uarez, zwischen Bedin-
GUNg und Bedingtem e1nNe noiwendige Verbindung, die der E  el
widerstreite. Weil beim Ireien Akte die D1INe Wirkung N1ıC mehr
als die andere IM Virtutfe UL enthalten Ssel, OoOnne der ETiekt,
der tatsächlic eriolgen ww  würde, auch VON ott NC m1 Uniehl-
arkeit erkannt werden. Deshalb räg Suarez damals e1ine Erklä-
r ulg VOr, die die uniehlbare Wirksamkeit der Gnade ausschlieBlich
dUus der Willensenischeidung des Geschöpies herleitet, also 1m
Grunde semipelagianisch ISE Später, mindestens seit 1588, hat
Suarez die Entdeckung emacht, daß Bedingungssätze der genanM-
ten Art eine Folgerungen, ondern schlichte Urteile seilen, da
In innen die Verbindung VOIN Subjekt und Prädikat Aur tatsächlich,
nicht notwendig sel: der 1n ihnen eninalienen determiniler-
ten Wahrheit seien S1C aber Iür ott erkennbar, ohne dab da-
UrCc die menschliche Freiheit irgendwie beeinträchtigt werde.
Anderseits erkannte CI WIe die IIL. eine 21 VvVon Problemen
1ın der Konkurs-, Vorsehungs-, Prädestinations- und Gnadenlehre
überraschend gut 0OSe „Die AÄrbeit Aug 1ın Aug m1T den Problemen
selbst und der e, S1C nach der Weise des Thomas Ösen,
Iiuhrte Suarez ZUr Scleutia media“‘ (ö4) nicht ZU Radikalismus
nin, ondern VO Radikalismus WE i1ne vergleichende Pruü-
Lung der eigenen Ausführungen Se.S mi1t der 35—54 Eediertien
Vorlesung des Suarez erg1bt, daß S%[. die nken des grobenTheologen durchaus ricChtig aufgefabht und 1n schr xlarer, präziserOrm wlederzugeben verstanden hat. eine solide Arbeitsweise

das Vertirauen elın, daß 1hm gelingen werde, in selner
gekündigten Arbeit er „Ursprung und Entwicklung des olinis-
IMUuSsS  .6 die aut diesem Gebiet noch schr vermiBßte Klarheit Z Drin-
Yem 1ne kleine Ungenauigkeit LTiel mir iın Anm auTt
auf. Der dort zıitierie Artikel VON de Scorraille STIC Etudes relig.(189%5) 151—176, nicht 177—186 ; eT macht noch nicht aut
die Karlsruher Hss aufmerksam. Das Iut ganz kurz 5Sommervogel
d. d, un dann eingehender de Scorraille ın SeinNnem grobenWerk über Suarez d. Über den Inhalt dieser Vorlesungenweiß aber auch de SC nichts anzugeben. So bleibt das Ver-
dienst, als ersier diese Enfwicklungsstufe des suarezianischen chr-
gebäudes erschlossen haben Ekingehender erichtie ich über
die vorzügliche AÄrbeit in IhRev ( 1934) M=9

1492 Teixidor, Ios Nuärez anto Tomäs: SIl 1933715—99 199—2927 Daß Suarez In vorbildlicher e1Ise dem nl
TIThomas gefolgt ist, wird ZwWwel Beispielen gezeigt der Präde-
stinationslehre, er überzeugt isT, sich dem englischen Lehrer
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gefreu anzuschlieben, und der rage, ob Glauben und Wissen des-
selben Gegenstandes möglich s C } OT dus durchschlagenden
Gründen mi1t vielen Theologen oewubt VOII T homas abgeht. Die
Überschrift ist 1N1S0O  fern N1IC QETISchöpfend, als auch Volm vielen

handelt wird: eil Von MOandern Theologen eingehend ye
Theologen der Gesellschaft Jesulına und sechs andern groben des Aquinatfen verstanden haben),(wıe S1C die Prädestinationslehre

Albert dem Groben, Bonaven-1m eil Von Alexander V, ales,
fura und vielen esuiten, die in der genanniten rage anders
Thomas lehren

1423 romp, S raciafius Roberti Bellarmini iuvenls de
praedestinatione. Introducti eTt edit10 autographl: Greg (1933)
248-—268 ; Progressus doctrinalıs in tractatibus Roberti ell-

Inquisifiones 1t:  ae e1i comparatfiıvae :armını de praedestinatione. der Rhetorik 1ın Florenz schrieb sicheb 2313—355 Als Lehrer
der Jung Bellarmin 1564 die von Oole 1m Schuljahr 1562/63 g -
altenen Vorlesungen uUu9e den 21] der umm unier Anbrin-

undg VOHH mancherlei Änderungen ab Is dann 567/68 in ua
die theologischen Vorlesungen des Kar RPharao Orfe, der die
praedestinattio DFrAaEeViSIS operibus el uügte N seiner Abschriit
eine selbstver Abhandlung über die DPrädestination hinzu, in
der OT RPharao un Ole die gratulta praedestinatio vertel-
igie 1CSE Dissertation veröffentlicht Ir in dem ersien Artikel

Im weiten Beilarmins Prädestinationslehre dus vier
verschiedenen Werken 1n olumne übersichtlich nebeneinander:
ua 1568; owen 1569/70; KOomM, omm 1n (1571)
und D grai. e1 11D. arb (1580/81) Das Hauptergebnis 1STt In
ua un LOwen  D lehrt ell die Gratuität der Gesamtprädesti-
nation, in owen ausdrücklich eine praedestinatio ad gloriam
PFAECLSLVE sumptam nOSt PFUPeVISA merıita. In Rom hat OT seine
Ansicht geändert aber QT ur21 imMmer noch schr milde über
die Irüher Von in veriretene Meinung Es Tolgt eın eingehender
Vergleich zwischen Bellarmin nd ole ine weilitere Lehrent:Ä
wicklung Bellarmins 11egi darın, daß Qr iın ua und owen der

nicht en enschen hinreichende nade,Ansicht WAär, ott geb Deneiıne ehre, die er Derelits 1573 durchaus zurücknimmt.
Bonaventura hat ell anfangs als Gegner, später als Vertreier
seiner Vorherbestimmungslehre angesehen. Umgekehrt kam eTr mME
der e1it der Überzeugung, dab Thomas durch e1ne supralap-
sarische Reprobationslehre Von Augustin abweiche, während ell
selbst 1immer mit Augustin der infralapsarischen Auffassung
Testhielt S0 glaubte besten jeden Verdacht des em1pela-
glaniısmus Von seliner und der Gesellschaft Jesu TrTe fernhalten,
anderseıts aber auch die kalvinische re wirksamsten De-
kämpien können. IM hat eine schr lehrreiche und verdienst-
che Arbeit geleisteft.

1444 imle, F) Die Gabe der Weisheit FranzStud (1933)
286—— 290 Wie irüher die Gabe des Intellekts (vgl

618) behandelt die ert. hier die abe der eıshei nach
der re des hl Die höchste der sieben (Ga-
ben „erfüllt ihre hohe Auigabe indem S1C dem Erkenntnis-
mäbigen das Aiiektive hinzufügt, das Von der Gabe des Verstan-
des erleuchtete Glaubenswissen mit verklärender Freude übergieBt
und ulls in der Urwahrheit auch allerliebenswürdigstes höch-
stes Gut 1ebend eruhren 1LäBt“ Das ErkenntnismäBßige iIst
also hei dieser mit der Caritas endg verbundenen abe nicht Sqe-
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schlossen. Es ist das ersie; aber das A{tfiektive 151 das Haupisäch-
ichste Die organische Höchstentfaltung dieser abe ist die
FEkstase

145 r1 d S! B ? Das kirchliche rie-
sSierLum nach dem AÄugustinus. 1ne dogmengeschichiliche
Stiudie Forsch e Chr. LIit« D Dogmengesch. C

80 2200 5.) DPaderborn 1931, Schöningh. T“ Die ersien

schichtliche
AKapitel (13—1083) betiteln sich Christus un die Kirche, Ge-

Das Sie sind alsoVoraussetzungen, Sakrament.
einiührender Art IUr den Haupigegenstand der Untersuchung, Tür
diesen Zweck recht nützlich und auch in sich wertvolle Forschun-
yen Augustins Lehre über das Priestertum selbst bieten die Tolgen-
den 2 Kapitel: Das kirchliche ministerium, Die Ordination, und den
Abschluß stellt Aap Das allgemeine und das besondere T1e-
siertum (201—21 dar Durch den onatıstenstirei GJeZWUNGCN,
nat Aug die Fragen des Priestertums und der Sakramente uUber-
naupt genauer behandelt lle Momente, die aubßerhalb dieses
Kampfes agen, hat CT LUr Chtig gestrelift. SO Lindet sich bei ihm
aum Wwas über den Unterschie der verschiedenen Weihestufen
nach ihrer inneren Bedeutung und Wirkung ‚Nicht das inzelne
stand in diesem Kampf{fe ZUr Diskussion, ondern lediglich das Sa-
kramentale der Wirkungsweise sowohl WI1e der Wirkung“

Als eigentlichste, Wenn auch nicht ausschlieBßliche Wirkung
des Weihesakramentes betrachtet Aug auffälligerweise das (
letzliche und unverlierbare ecC taufen, und daraus leitet
die Unwiederholbarkeit der el aD 188) eın Bewels iür
den Sakramentscharakter der el Au diesem Tauifrecht ist VOnN
niemand wiederholt worden und kann N1ıC als stichhaltig ge-
schen werden anz unentwickelt 1ST noch die rage, OD die
el außbßer der Fähigkeit, andern na vermitteln, auch
eine persönliche Amisgnade verleiht. Der Sakramentsbegrifi ist
Den noch nicht ZU| eutigen ollsınn entwickelt Das
laıngsame Abrücken VO Neuplafonismus und die Auseinanderset-
ZUNG m1% dem Donatismus und später mit dem Pelagianismus en
Aug das Kirchlich-Sakramentale tortschreitend er ewertien
und stärker betonen lassen 211 if.) Die Geschichte der ler-
minologie iindet e1nNe wertfvolle Förderung Urc die urze, aber
iınhaltreiche Untersuchung über die Bedeutung des Wortes sSacerdos
Dei Aug und andern lateinischen Vätern 115—119 Als „siche-
15 Ergebnis“ seiner sorgfiältigen AÄArbeit kann Schluß mit
vollem ecC aussprechen: Aug sicht in der 21 1n Sakrament,
„das seinen Empfänger in den VO alenium grundsätzlich unier-

schiedenen klerikalen an einreiht und iın 1nm. unabhäng1g Von
en sittlich-religiösen Qualitäten der DPerson e1ine bleibende amt-
C Heiligung bewirkt, durch die er befähigt ist, die Heilsgüterder Kirche ın obje  1V guültiger e1sCc weiterzuleiten  e“  n AÄugustinsdogmengeschichtliches Verdienst ist es, die Sakramentalıitä: des
Ordo und der ordinatio enischıeden herausgearbeitet und eren
spekulative Begründung wen1igstens VersSucC en 216

146 r a d an Ip? 1NS1C und Glaube 1n ihren en-seiligen Beziehungen. Ein Beitrag ZUr Philosophie des Glau  Dens.
0 (VI Bamberg 1933, Reindl 1.85. Die Bro-

schüre enthält viele klare Entwicklungen und treitfende Bemerkun-
Yyen über die egriffe Glaube, Evidenz, GewiBheit, ewiß-

heit. Sie stellt drei Antinomien der theologischen re VO:  =
-Glaubensakt heraus und SUC S1C philosophisch Freie
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Zustimmung TOLZ Gewißheit und Evidenz der praeambula. Ge-
wißheit „Uüber es  “ TOoOiIzdem eine Gewißheit 1m Sirengen inne
eigentliche Grade ausschlieBßt Teilweise Identität des egen-
standes VO  am Einsicht und Glauben TOLIZ der Unmöglichkeift, CEIW.
auft nNaiurlichem Wege schon Gewußtes noch glauben Das ZUr
LÖösung er dreıl Antinomien ersier Stelle vorgeschlagene

Desteht arin, die Gewibheit des aubens N1ıC 1m logischen
inne als eigentliche philosophische Gewibheit, sondern psycholo-
gI1sSC als „Überzeugtheit‘ verstehen. Da WwWAäre ZULE Anwendung
aul wohl bemerken: Es kann sich hier gewl NiC akzı-
entelle Intensitätsgrade der Zustimmungs{festigkeit handeln; das
Wesentliche der über es festen Zustimmung ist arın suchen,
daßb das Zustimmungsmotiv als höchste Zustimmung verdienend
über alle andern, eiwa entgegenstehenden Motive gewerte wIrd.
Für wird eın mo licher ÄUuSWeg auch arın er  IC sich mit
eiıner indirekten rel e1it des Glaubensaktes egnügen, weil die
kirchlichen Entscheidungen N1IC. mehr verlangiten. ber eine solche
indirekte reiheit, W1e S1e hier er beschrieben wird, gab auch
ermes Tür seinen „Vernunifiglauben“ Ä und T wurde gerade
auch deshalb verurteilt, weil CT nNıC die nötige reinel des
aubens wahre. Zu Der run dali ott Urc
na nN1ıC der in guiem (Gilauben gegebenen Zustimmung
einem Irrtum mitwirken H  könne, ist mit der Verdienstlichkei in
einem olchen wohl vereinbar. ott WIFT. da ZWäarTr nNIC.
mıiıt dem irrigen Verstandesurteil, dem vermeintlichen Glaubensa
durch seine na mıift, wohl aber mıit dem vorausgehenden ri1CH.-
1lgen Urteil des praktischen Verstandes 58 1st Qqut und Ye-boten, Gott hier Glauben schenken“‘‘, und dann VOr allem mit
dem, W as 1n jedem alleın mı verdienstlich IsT,
mit dem Treien kte guien Willens, der dem pra  ischen Ur-
teil iolgt anches, W dsSs unbefriedigend Jält und gröBßerer Klä-
TUNG bedürite, wäre  n wohl anders gefaßt worden, WenNnn die
10SC Fragen hochverdiente Iranzösische Theologie der Gegenwartund jüngsten Vergangenheit, insbesondere die monumentale Lei:-
Ssiung Harents (AÄArt. Foi 1m Dic  a  ) ebenso gründlich ate
yezogen hätte, W1e die VON ihm angeführten deutschen Autforen

147 P, d, Der Glaubensbegriff des Hebräer-
briefes un seine Deutung durch den Thomas von quin Div-
om 11 2397— 410 Verf. wendet sich mit ecC

die profestantische Deutung des Wortes UNOOTAOLG als „ ZU-versicht“ Hebr 11, 1) die neuerdings auch einige katholische
xegeten, naturlich iın katholischem S51  e, sich Yye-mac en Er ze1g adus einer Reihe Von griechischen Vätern,daßb S1C UNOOTAOLG als „Wirklichkeit, Bestand““ verstanden. Die
scholastischen Theologen, auch der hl Ihomas, der „wahrschein-:-lıch IUr ganz geringe Kenntnisse der griechischen Sprache“ De-saB, gingen VO: lateinischen  a „substantia'  et dus, kamen aber sach-lıch zZzu gleichen Ergebnis., Der Thomas Deschäftigt sich Vier-
mal mit dem Glaubensbegriff des Hebräerbriefes (In dist

1, De Verit. 14 2’ omm e Hebräzerbrief;: Aund Sagl 1m. Kommentar: „Diffinitionem 21 ponicomplete quidem, sed oDscure.  e Sch zeigt, daßb ZW el VOT-schiedene Auffassungen hat, aber 1m Sentenzenkommentar, in denes disp und In der Summa doch die E1INEe berücksichtigt.anac ist der Glaube als Beginn des ewigen Lebens die Sub-sianz der Hoffnungsgüter. übersetzt demnach: „Der Glaube

Scholastik. 20
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1st der Bestand dessen, W äas man rho{fft, Beweils für 1nge, die
Kösters.NIC geschau werden.“

1458 Anselm, B > Glaubensgnade und aubens-
cht nach Thomas VOIl Aquin Studia Anselmiana Lex.-89
D 118 Rom 1933, erder. Lire 160 Die NeUEC ammlung
philosophischer und theologischer rbeifen der päpstlichen ehr-
anstalt Anselmo Rom Tührt sich durch 1ese are und
gründliche Forschung gut ein. ach einer recht verständlichen
arstellung der verschiedenen Thomasdeutungen wird überzeugend
und zugleich malbvall argetan, daß die ichtung Rousselot-Huby-

Lang sich für die Unmöglichkeit e1nes jeden natürlichen
Gottesglaubens Unrecht auft Ihomas hberuft. Man hat 1insbDesomnm-
dere nicht ea  e » nach dem Sprachgebrauch des Aquinaten
ede natürliche Zustimmung aut Grund Von Zeugenaussage OpPLINLO
eibt und uUNsSseTe moralische Gewißheit rcertitudo probabilis oder

OpPLINLO vehemens genannt wird (32 1.) uch Garrigoau-Lagrange
und andere Thomisten bestimmen die Übernatürlichkeit des lau:;
bDens anders als ihr eister und jefifern s (} fur 1eselDe Aur einen
Scheinbewels 42) eine konsequente Anwendung ihrer Prinzipien
müßte S1C Rousselot führen 45) Ist SOM der negative
e1l der Arbeit ohne rage als wohlgelungen bezeichnen, ent-
Alt die anhebende p  1t  e Thomasdeutung ZWäaTr auch De-
achtenswerte edanken, bedari aber , doch noch wohl
sorgfälfigen Nachprüfung. Der Grundgedanke ist Nach Thomas
ist ZU: Heilsglauben eine übernatürliche rhebung des Verstandes
unbedingt erforderlich, nicht als ob WIr mit natürlichen Kräfiten
nicht ebensogut eIiwas auft die Autor1tät Gottes als auft die VOIL
enschen hin gläubig annehmen könnten, ondern weil der e11S-
glaube schon ein Anfang der 1im enseilts vollendenden Gottes-
schau und eswegen e1ne Bejahung der Offenbarungswahrheiten
als Prinzipien e1nes höheren, göttlichen 1ssens seıin muß (75 11.)
Die Grundelemente dieses 1sSsSens JäBt der Glaubenshabitus PEr
VLAM intellectus (Im Gegensatz Fationis) erfassen, ebenso WI12
das natuürliche Vernuniftlicht sponftan ZUr Erkenntnis der ersien
Prinzipien drängt 95) 10S$ Wirken des Habıitus ist aber nicht

wahrnehmbar, daß der Glaubende ihm allein 21n unie  ares
discerniculum }idei 94) ährend nach Thomas schr wahr-
scheinlich 21n naiurliıches Glaubwürdigkeitsurteil ohne Gnade mÖg-
lich iST, gilt ihm das übernatürliche Kredibilitätsurteil als e1in und
asselbe mit dem Glaubensa: selbst (96 i1.) Noch einige Be-
merkungen Einzelheiten Schier unausrottbar scheint das Vor-
urteil se1in, daß die Molinisten eine DloB modale, eine wesent-
liche Übernatürlichkeit der Heilsakte annehmen (17 18 113) Sts.
der oft aut meln enrDuc De Gratia verweist, möÖöge doch darin
einmal vorurteilslos 295 205 T nachlesen. ist
durch eine Ungeschicklichkeit 1m Ausdruck die „Lehrverkündigung
der Kirche“‘ als „Formalobjekt des übernatürlichen Glaubens“‘ be-
zeichnet worden TIThomas hat ın dem gebrachten ext richti
„iInTallibilis e1 divina U Zu 110 Das Vatikanum hebt
aber beim Glaubensmotiv gerade die Zeugeneigenschaften, Gottes.
Wissen und Wäahrhaftigkeit, hervor: 085 wäre also hier ın eiwa von
Thomas abgewichen. Zu 87 AÄnm. JäßBt sich kurz nN1IC
ellung nehmen. ange

149 v RKu-d406+4 F: L > B., St. Thomas uüber die Liebe
DivIhom(Fr) 11 (1933) 245—351 Es ird auft die groBße Ana-
loglie zwischen rkennen und Lieben Del Thomas hingewlesen. Der
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SPECLES IMPFESSA 1m erstian entspricht 1m Wiıllen eIwas, Wäas
man complacentia IMDFESSA HNeMNNenNn könnte. In der Seligkeit term1i-
nlıer ott unmiıiftelbar das Schauen und das Lieben, ohne species
1m ersian und ohne das einer solchen Enisprechende 1im Wiıllen.

150. Breton, M > M’ Novi  ma. eiralie Dr
(Collection aritas). 16° (206 arıs 1933, Desclee, De

Brouwer e1 C1ie Fr 10 Das uch ist eiıne dogmatische
Abhandlung über die Letzten inge, sondern, w1e der Untertitel
05 andeutet, e1InNe ammlung aszetischer Au{fsätze Die drei aupt-
elle sind überschrieben: Der Weg, Die anhrheiılt, Das Le-
ben S1e handeln über Offenbarung, Glaube, unde, 1T0d, Gericht,
Vergeltung, christliches en als en der Verborgenheit, des
Zeugnisses für Christus, der 1eDe, der e1shel 1m Gegensatz
kkultismus un Theosophie. In der Lehre VOIN den etztien Din-

SUC. der Veriasser Neue Auffassungen vorzulegen: Der Tod
1ST e1ine Episode 1ın einer TIortdauernden Geschichte, das Gericht

Einigeist die Bestätigung e1Nes vorher erworbenen Zustandes.
Behauptungen sind mMIr aufgefallen, der Vergleich des uler-
stehungsleibes mit dem eucharistischen eib ( hristiı @
n lendra topographiquement pasS plus de place Uu«cC le glori-
f1e du ( hrist nen 120n SOUS 1es especes eucharistiques‘
das euer der WIrd als wirkliches bezeichnet, soll aber
doch gelstig Se1nN: nll est spir1ifuel, les Mes gu 1l chätie  <

Dene{iie
151 € 15 H., Die Eschatfologie Augustiris (Greifswalder O

Forschungen 1m ultrage der Pommerschen Gesellschait ZUrTr FOr-
derung der ev.-theol Wissenschait hrsg VvVon Deißner und W

1) Ur 80 (92 Greifitswald 1933, Bamberg. 2.80
uch der katholische eologe kann Tfür 1eSe abe dankbar

21n. Zahlreiche eschatologische Stellen des nl ugustin sind hier
Sorgfältig gesammelt und geordnet, manche besonders bezeichnende
1Im ortilau angeführt. Der ert. el die eschatologischen Leh-
LeN Augustins ın Iolgende Hauptabschnitte: Der Zwischenzustand
(Tod, esonNderes Gericht, Fegfifeuer), die en (Wiederkunft
Christi, Auferstehung des Fleisches, Weltigericht, Weltende), die
Welt der Ewigkeit (Reich der erdammten übrigens kein glück-
licher Ausdruck Reich der eligen Wenn Augustin bisweilen,
dn in der Anerkennung des Fe Teuergedankens, „eine Konzes-
S10n den Gemeinglauben  e te 67) SO ist ihm das VO
katholischen Standpunkt hoch anzurechnen. Als sein iel be-
zeichne der ert. »  achzuweisen, daß Augustin esamtzu-
sammenhang der Eschatologie iın sich selbst, nämlıch Urc die
eNgEe Verknüpfung des zentralen griechischen Gedankens der (jot-
eSSCHaU mME dem zentralen abendländischen edanken des Ge-
richts, und auch miıt der Theologie überhaupt herstellt und in der
Eschatologie den Realismus der ibel, der mit der Schöpiungs-
gegebenheit des Körperlichen ebenso rechnet W1e mi1t der des See-
ischen un Geistigen, 7U B Geltfung gebrac hat, ist die Aufgabe
dieser Arbeit““ (9) Über Augustins re VO: besonderen Ge-
Fr1C meint der erl. „Die wenigen Stellen, die den edanken
eines besonderen Gerichtes bringen sch)  n! verlieren bei näa-
herer Prüfiung ihre Beweiskrait  €i 31) 21 polemisier N auch

arimann. Der VonNn arimann NıC iIm ortlaut, VonNn
dern Theologen, F esSC Praelectiones MN. 581 1m orilau
angeführte ext AUSs Aug., De anıma ei £1US origine 2’ 4l O  8 ent-
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hält aber doch e1n klares Bekenntnis des Kirchenlehrers ZU  z

besonderen Gericht. ©1 kann bestehen bleiben, daß AÄugustinus
den Stellen, die Lazarusparabel ausführlich behandelft,

nicht ausdrücklich auf das besondere Gericht sprechen omMm

152 W alz, B 5 Die Fürbitte der rmen Seelen und hre An-
rufung urc die Gläubigen aut Erden Eın Problem des Jen
SCITS dogmatisch untersucht und dargestellft. Au{l 1933, Selbst-
Verlag: Dr Walz, Bamberg Z SchlieBßfac 606, Gr SÖ (XVILL
ül,. 177 5.) Der Verfasser des tre  ichen Buches uüber „Die Fuüur-

der Heiligen“ vgl | 1928 ] 299} chenkt uns
hier eine eingehende und iniferessanie Sonderabhandlung über die
Fragen, ob die rmen NSeelen für uns bitten können und oD WITr
S1C ihre Fürbitte anrulifen dürien, SOWwIl1e über einige verwandte
Frag iıne Voruntersuchung 1m NSCHIÄIU.: Al Uurs O0.585
andelt den an der rage Dei den Theologen des Mittel-
alters und der Folgezeift. Als ersier, der ausdrücklich die rage
nach der Möglichkeit der urbiıtifie der rmen Seelen und der
Anrufung ınsererseits tellte, gılt nach wW1e VOTL Alexander VOmMN
ales Er WwI1e der hl Thomas sprech sich eEiINeEe solche
Ööglic  ei aus, Der Bischo{i Julıan VOIN Toledo 690)
sich mehr einschlußweis unterschied nicht zwischen Ver-
storbenen, die schon 1m. immel sind, und solchen, die noch 1mM
Fegieuer weile Tüur die Möglichkeit der urbıtiie der
ausgesprochen (PL 96, U87 1 e1t Richard Von Middletown
und besonders seit dem 15 Jahrh me sich die Zahl der 1m De-
jahenden Sinn sich äaußernden Theologen. Eın wellerer ADbD-
schnitt Dringt pOosi1Vve  &: ıN spekulative Gründe iur die Möglichkeit,
daß d1ie für uns bitten nier den positiven Gründen sind
besonders beachtenswert die Aussprüche der Provinzialkonzilien
von Wien 1858 Tf 4l 16; ansı 4 ? 817) und Utrecht 1865 (Tit
5I 8! ansı 48) 750) SOWI1e die Hinweise aut Katechismen
Eingehend und Qgui widerlegt der erl. die AUSs dem Strafzustand
der eninommenen Schwierigkeiten. Interessan ist auch der
Hinwels aul theologische Grundsätze Alexanders und des nl
Thomas, N enen die Möglichkei der urbıtiie der ableit:
bar 1st. NS1e können NC LIUT IUr unNnsS, ondern auch füreinander
und Iür sich selbst etien. Ein dritter Abschnitt untersucht die
Fragen, obD die uUNsSeTre Bıtten WIS! können und OD @I -
au und nützlich isT, S10 anzurulfen. Bei der rage über das
Wissen der wird weit ausgeholt und auft die AÄAnschauungen
der heidnischen Aultur- und Naturvölker zurückgegriffen. Die
Kirche selbst eie in inren liturgischen Gebeten nicht den

S ? weil die liturgischen Gebete, in enen die Fürbitte e1iner
DPerson erwarie wird, zugleich eine Verehrung derselben dar-
stellen ber eine private Anrufung hat die Kirche nichts
einzuwenden. Das Buch 1st e1ine tüchtige eistung. Bisweilen
wünschte iNan einen EIW. ilussigeren St{il Ungern vermiBt man

erweln et
21n alphabetisches Verzeichnis. Der Sperrdruck 1st EIW.: reichlich

153 £:8 rrD. s » D,, De AdaNnNO consecration1s episcopalıs Au-
gustini Angelicum 10 261—285 Die kenntnisreiche und
scharfsinnige Untersuchung legt dar: Epist 29, VOII Augustin noch
als rl]ıester geschrieben, ist gleich nach dem Maı 205 anzuseizen,
weil das est des eONILUS Maı gefeiert wurde und 12
„Quadragesima“ am Vorfiage das Himmelfahrtsiest bedeuten mub,



Dogmatik un Dogmengeschichte 309

das 2095 auft den Maı tiel e1m ode des TOSIUS (am
pr1i 397) Wr Augustin bereits Bischof; denn das ersie Werk,

das eT als Bischotf schrieb, Simplicranum, wurde den Emp-
Tänger gerichtet, eVOr dieser dem Ambrosius aut dem Maı-
länder Bischoisstuh gefolgt Wär. erner hat Aug nach dem
Werk S1m bis ZUr. Disputation mit dem Manichäer elix
(Dez 398) viele und bedeutende Werke geschrieben, die
Zeıit schwerlich eichen wuürde, Wenn Simpl erst eiwa
206 verfabt waäare. Darum bleibt man hesten aDel, mit TOS-
per die Bischoisweihe auf 205 anzuseizen. Zu Unrecht würde man
annehmen, S1Ce Se1 kurz VOT Weihnachten geschehen., Die Oorie
„Natalis Domini imminet‘“ iın erm. 220 sind eEiINe gallische,
wohl VO hl Caesarius VON Trles herrüuhrende Interpolation, der
die Predigt AÄugustins tür seinen eigenen restag gebrauchte und
anpaßte; In dem Von Frangipane herausgegebenen alteren ext ieh-
len jene orie Aus dem Brieiwechsel Augustins mit Baulin VOoN
Nola wird schlieBlich mit Wahrscheinlichkeit eninommen, da die
Weihe 1m Juni oder Juli 205 stattiand ange.

154 arb, S! D,, Chronologia ODerumı Augustini: Ange-
lıcum 259— 396 478—512; 11 (1934) 178—91 Z > der sich
bereits UrCc Seine scharfsinnige ntersuchung über die 1 ractatus
ın oannem (S 33 585) 1n bedeutendes Verdie2nst

die Chronologie des Augustinischen Schri  uUums erworben a  e,
unternimmt nier, die zeitliche Abifolge dieses gesamiten Schrift-
LUMS NeUu uniersuchnen. em die VOIl den Maurinern

mehr un und ONCeAaUX un behält die in den Retraktatio-
auigestiellte Ordnung vier Einwände erhebt, schlieBßt er sich selbst

NnNen gegebene Reihenfolge Del. Es se1l 1Ur eachten, daß Aug
die Reihenfolge des Schreibens, nicht der Veröffentlichung e1in-
hält, terner des Beginns, N1IC der Vollendung e1nes Werkes;:

aber den begonnenen e1il später uberarbeite hat, dann sel der
Beginn der Überarbeitung, also die „1InNCeptio definitiva  s für die
Einreihung maBbgebend; bei Werken, die dadurch entstanden, daß
andere die eıle, etwa biblische Kollationen des Heiligen, Uusamnl-
mensiellten, ge der Zeitpunkt der Zusammenstellung. Nach die-
SCII Grundsätzen werden dann die er AÄugustins behandelt

Die Werke VOr der Bischoifsweihe Okt DIS Juni 395),
etr. 1ib Sie zerfallen nach den AbTassungsorten ( Cassicl1acum,
ailand, Rom, Thagaste, 1ppo) iın Klassen. I1 Die 67 er
nach der Bischoisweihe (Mitte 2395 bis 427), eftfr 1ib. Hier sSC1
VOoO  = Wichtigkeit, die Disputation mit ellxX auf z08 (nicht auft 404 )
und De OCTIO Duleitii quaestionibus auft 425/6 anzusetzen. So Z

Werke In f Abschnitte 111 Die in den eir NIC vorkommenden
dieser eltraum durch chronologisc YenNauer estimmbare

er en  e  er weil Aug S1C als Sermones oder Epistulae De-
trachtete oder weil S1e ersti nach assung der eir geschriebenwurden). Die Ergebnisse der Teibigen Forscherarbeit sind
89— 01 1n E1ner sehr übersichtlichen 1T abelle zusammengestellt,wobel außer der (sicheren oder wahrscheinlicheren) Abfassungs-zeıt auch der Ort in und CSEL angegeben wird.

155 Aurelii Augustini Ep Hipponensis Textus ucha-
ristici Selecti. Edidit Lang (Florilegium atrısilı-

ascC. J9) Ur 809 (IV u. 7 S.) Bonnae 1933, anstielr d.—,. —
er agnı Uuaestiones de Dono (Summa de Dono

1—10) unc prıimum edidit prolegomenis apparatu critico notis
instruxit ebd ascC. VII 19,  R 2.50
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In mühevoller, aber ertragreicher Arbeit hat e1ls Jängere,
e1ils Kl  ere exie des Augustinus über die EUuCarıstlle

Die extie stematisch ordnen, bleibt demsammengestellt.
eser und seınem. jeweiligen weck überlassen. E1n Wortverzeich-

finden könnte, Augustinus die EU-nis, wWwOorıin man Da solort
drıcharistie sacramenTum alt s (Pp 71 16) nennt, waäre erwünscht.

hHleifel eine SsorgfIältig Ausgabe der ersien zehn Fragen
de DONO des hl Albert des GroBen.hisher ungedruckten Summa

UDie Prolegomena geben echenschait über und as-
SUNgSZEIT eiwa 1246—1249) des Werke/ SOWI1e über die and-
schrifiten. Die Fragen se1lbst behandeln die etaphysik des uien
(des „Wertes’) „primum es(T, quid S17 Frage); secundum de
communiıfate intentionis Don! (4 Fragen); ertium de Compara-
t1one SUul ad eNs (2 Fragen); quarium de cCcomparatıone d  Q verum“

Fragen) eneife.
156 er y, G > p,, Etudes dionysiennes. Hilduin, ira-

ducteur de enys Etudes de philosophie dievale XVI) Gr O
18 1932, Vrin. Fr 2(). — Über dem Buche183 S} BDar
der Entdeckerifreude Es ist 1925 gelun-1eg der Schimmer

ie lateinische erseizung der (1esamt-Yell, die verschollene eTrTS
iederzulinden. DIie Werke des Pseudo-werke des Areopagiten

Dionysius kamen 1m September 827 nach Frankreich. 1ne Ge-
sandtschait des Kalsers Michael 05 ammlers brachte S1C den
Ho{ LudwI1igs des Frommen nach Compiegn Am Okt 8271 kam
die griechische Handschri{it in die Abte1l Deny5. Ihr Abt Hilduin
übersetizie s1e, wahrscheinlich in der eit zwischen ınd
(22) er die Art, W1e die Übersetzung zustande kam, stellt
olgende Degüundete Hypothese auf Eın eser las aut die Hand-
schri{ft, 21n erseizer übersetizie das Gehörte laut 1NS Lateinische,
eın Schreiber chrieb die orie Übersetzung nieder Hilduin

die Oberleitung „Elle | la traduction ] ost SOM UV:  »
SCS qu  elle d otfe alte SUr SOI inspiration, sıurveillan eL
aute autorite“ DIie Handschr1{it, wonach Hılduin arbelitete
oder arbeliıien lieB, ist NOC vorhanden;: 1St das griechische Ms

der Dariser Nationalbibliothek. ach derselben übrigens nicht
ndschri{ft verfaßte auch SCOTIUuS riugena ciwabesonders guien Ha

Jahre später untie Benutfzung der Arbeit Hilduins se1ine Über-
seizung (PL Z ed Floss). egen 1raube behaupfet da
inkmar VON Reims ın den Dionysiuszitaten sSe1ines Buches De
praedestinatione die Übersetzung Se1NeS Freundes Hılduin und

iIm ILnicht dıe des SCotus riugena zugrunde egie ( 144 if.)
and seliner Etudes dionysiennes wıll die Übersetzung 11du1nNs
herausgeben on 1758 einmal die Werke des Äreo-
pagıten Qanz der ZU) e1l nach Frankreich geschickt worden,
und ZWar durch aps aul Pippin den Kleinen (1 i1.) Der
1ese Sendun e soviel man weiß, keine nachhaltige irkung.
rst die zweite Sendung 8927 wurde der Ausgangspunkt tüur den

Dionysiana aut das mittelalterliche ((e1-gewaltigen Einflub de
stesleben. In einer elegentlichen kurzen Fulnote (138 heißt

ilduln, Ce mol raduit generale-©5 „Dans 1a Jangue Wennment ÜNEQKXOOWLOG, qu'1 rend aussı par supernaturalis.‘“
das richtig ist ich möchte noch das Erscheinen der Übersefzung
abwarten dann muß ich eiwas ändern, Was ich in dem Auft-
Satlz Geschichte des Wortes „supernaturalis” (ZKathTh [ 1922 ]
341) geschrieben abe „HMier [ nämlich in der Übersetzung des
dionysischen ÜNEQPUNG Urc Scotus Eriugena mit supernauralis |
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lieg em. Anschein nach de rsprun des Worties und Scotus
Eriugena 1ST eın Schöpfer. Wenn die genann Fußnote Recht
hat, 1ST das Wort Derelts e1 a  re früher bel Hilduin, aller-
1ngs auch hier iın Übersetzung des Ps.-Dionys1us.

ora und Pastoral Liturgik. Aszetik und Mystik.
157 en u, M.- p1 uliliciens RevScPhTh

251—259 158 eman, pl Drobabilıs oD 760—290
/Zwel terminologische Untersuchungen üuüDer C  \} Bedeutfung der

erminı „suifficiens“ und „„Probabilis““, DZW. ihre niw1cklung 1m
auie der Jahrhunerie, ZUr Zeit der Hochblüte der Scholastik
und iın der Folgezeift. Moraltheologisch hat der ers Terminus
weniger Bedeutung, cehr der zweite. Ich möchte 05 anın-
geste seın assen, die Tatsachenunterlage für die histo-
rische Darstellung rel gewädhlt ist; aber 0S cheint r

der vorliegenden, hr empfehlenswerien S{uU-wichtig, angesichts
dien festzustellen, daß die —“ Fa  3 ©  0 e1fe der Probabilitätis-

N nter-und der Probabilismusirage Von dieser terminologische
r{ wird. Hürth.suchung 1Im erne nicht berüh

R 7 Consulere mM1nNus malum :159 Cacciafiore, 85
EphTIhLov (1933) 8—6146 DIie Veranla:  Ng des Artikels
ist die VOINI Bender in den EphTIhLov (1931) 592 i
auifgesiellte ese, sSCc1 irr1g, das „Consulere MInNuUuS malum ©1
qul eterminatus osti ad faciendum mMalus  et als erlaubt bezeichnen
(vgl dazu | 1932 | 209 201 und 622 441 ) omm

dem Ergebnis, daß die nneren und auberen Gründe Benders
N1IC stichhaltig SIN und dal die die Erlaubtheit bejahende An-
S1C als die richtigere bezeichnen ist.

160 Breitensteln, Desi d » M., atıon und 1rChe
Die Deelsorge 11 5353 1613: Der Auisatz rıngt nach lar-
heit des Verhältnisses ZWISChen gewissen feststehenden Lehren und
Grundsätzen der katlı Glaubens- un Sittenlehre und einigen

ecdanken und Hauptforderungen der nationalsozialistischen
eltianscC
der eitg

hauung. Es sind insbesondere das Totalitäfsprinzip und
das aDSOlutfe Führerprinzip mit seıner konsequenien Forderung
absoluten ehorsams und unbedingter Gefolgschafrt, die mit ahn-

Mitliıchen Forderungen de kath Kirche konfrontier werden.
eC Br Ösungen ab, die auf eıner Verdunkelung oder Ab-
schwächung der kat re auibauen wollen „Der gelstige Aus-

leich““, schlieBßt Br seine Ausführungen, „„der nationalsozialisti-
schen Gesellschaits- und Staatsauifassung mit der kath. Sozialidee
ist in wichtigen Stücken noch herbeizuführen. Dabe!i stehen WIr
Katholiken aul Grund uUunNSefrer Weltanschauung immer aul e1lte
der geseizmäßbigen rigkeltn

161 Breitensteilin, CSI1 d 9 M ? Rassenlehre un Ihe
ogie Die Deelsorge 11 Z772. 302 Nach Darlegung des
Begriffes asse und e1n1 OT wichtiger Prinzipilen der Rassenlehre,
Ww1e s1e in Wort und SC riit gegenwärtig geäußert werden, geht
Br. dazu er, S1C mit den entscheidenden Leitgedanken der christ-
lichen auDbDens- und litenlehre konifirontieren und zeigen,
Was in den edanken über asse, Erbanlage und lut berechtigt
und bejahen ist und WasSs der anrhei und Offenbarung NC
entspricht. Einerseits enn das Christentum keinen Primat des
Blutes, vie weniger seine Verabsolutierung, anderseits hält das
( hristentum über das nationale Volkstum n1ıC UNUur schützend die
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Hand, ondern 05 erhebt die Hingabe Iut und en, eimat
und Volk e1iner sittlichen Piflicht

162 Barbera, M > Mito razzıstia anticristiano CivCatt.
238— 9249 iıne kritische Auseinandersetzung mit

dem Buche AIt. Rosenbergs „Der Mythus des ahrhunderts  :
In dem „Responsabilitä” überschriebenen SchluBßabsc nitt stellt der
erl. neben die dargelegten Gedankenkreise des besprochenen
Buches die teierliche Erklärung des Reichskanzlers ın der Reichs-
tagssitzung VO:  z 21 März 1933 und die Ausführungen des 1Ze-
kanzlers In seiner ede in Gleiwitz VO.  - 14 Jan 1934

163 Seitfiz, LI Eugenische Sterilisation und Schwangerscha{ifs-
unterbrechung: Zeitschr. gSm{. Strairechtswiss (1933) 177
DIS 196 Der Artikel ist laut eE1ner beigefügten Anmerkung der
Schriftleitung VOT dem Erscheinen des anntien Reichsgesetzes
VO Juli 1933 geschrieben worden. Detont, daß sich Del
der rage der eugenischen Sterilisierung wesentlichen eın
biologisches Problem handelt. DiIie Erbprognose
entbehrt nach ihm NIC der Schwierigkeit; sehr viel eichier Sse1l
die ntscheidung, obD man sterilisieren so  e’ wWwWenn die aliur bereits
selbst ihr Urteil gesprochen hat, WeNn bereits minderweriige
und erbkranke Kinder geboren sind 179 if.) ine Erweliterung der
CuUg Steril 1rd VOIl in dem S1 beiurwortet, daßB, in
einer Ehe 1Ur der Mannn or  ran und seine Sterilisierung prak-
tisch nicht erreichbar ist, der erbgesunden Tau das eC -
tanden werde, sich sterilisieren lassen 183 i1.) Endlich
schlägt VOT, eine Zusammenkoppelung der CUgEN. Sterilisierung
mi1t der Ceug Schwangerschaftsunterbrechung vorzunehnmen in dem
S51  e' da beli schwer erbkranken Tau eine eingeirefene
Schwangerschait dus eugenhn. Grunden unterbrechen gestattet 1st.
Er begründet diesen Vorschlag U, amıit, daB, WeNll die medizin.
Indikation Dez er procuratfio abortus zugunsien e1iner e1inzel-
1L Person gesetzlich zugelassen ist, die CeUuUQG. Indikation nicht
abgelehnt werden könne, da S1C doch iM Interesse der gqes
meinheit und des Volksganzen geschehe und da die eug.
teriılisation gerade mit Berufung aut das Ilgemeinwohl
zugelassen un gefordert werde Erwähnt sel noch Kurz, daß
die wirtschaftlich-günstigen Auswirkungen überschätzen WAarnt.

bDeurteilt die rage VO biologischen Standpunkt. ber
0S dari NIC. übersehen werden, daß sowohl Dez der CuUg Steril
WI1e Dez der eug Schwangerschaftsunterbrechung der hiologische
Gesichtspunkt keineswegs der allein berücksichtigende un auch
N1IC der ausschlaggebende sein kannn Eın einfacher Vergleich
dürfte das unschwer zeigen. Vom eın biologischen oder medizini-
schen Standpunkt muß 05 1Im Interesse der Volkskrait und des
Rassenaufstieges als durchaus uUunNerwunsc bezeichnet werden,
daßb gerade die Blüte und Auslese der Jugend und Manneskrait,
die ZUr Verteidigung VonNn Volk und Vaterland aufgerufen wird, 1
Kriege dem ode Zu Opier ber niemand WIr hier,
05 sich Recht, Freiheit und Ehre des eigenen Volkes handelt,
den biologischen Standpunkt dem vaterländischen vorziehen

Ebensofür die Auswahl der Iruppen entscheidend sein lassen.
muß 1e0SC Zurückstellung der rein biologischen Betrachtungsweisebei anderen eDenso wichtigen ethischen Gesichtspunkten und For-
derungen gelten. Wenn das päpstliche Eherundschreiben egendie CeuUug Sterilisation und ebenso die eug Schwangersc aits-
unterbrechung das natur-, und amı gottgesetzliche Veto N



313ora und astiora iturgik. Aszetik und Mystik

spricht, geschieht das nicht aus Unkenntnis der biologischen,
ökonomischen, rassischen, Torensischen Betrachtungsweise, sondern
auUus der ahrheı und atisache heraus, daß 12Sse Gesichtspunkte:
nicht die einzigen in Betracht kommenden sind, sondern dalb neben
und über ihnen andere stehen, erster Stelle die religiös-s1tt-
en wird diesen naturgesetzlichen ethischen rwägungen,
die eug. Schwangerschaftsunterbrechung (u ebenso
eug. Sterilisierung) sprechen, NIC erecht, wenn T vermutert, 05
handle sich hier Schutz der Rechte des Vı 5.
Das Individualwohl ist hier allerdings das unmiıitfelbar geschüizte ;
aber ı1n diesem Schutz des Individualwohles 1eg der Schutz
e1InNnes O O gu  s' das unvergleichlich er steht
als die Hintanhaltung Vom und viel erbkrankem Nachwuchs.
Für die Fernhaltung dieses Nachwuchses möge man mit thisch
inwandfireien itteln nach Kräiten SOTrGgen, aber NiC den

eines eminenten Gemeinschaftsgutes WwI1Ie 05 das Gut der
unbedingten Unantastbarkeit SC  OSser Menschen jeden
direkten Eingriff in eib und en ist. Daß dies iın der Tat
eın füur das Zusammenleben der Menschen 1n r Volks- un
Staatsgemeinschaft N1IC hoch wertendes Gut ist, 1st ZUr
Stunde vielen, eren Blick schr aut das Nächstliegende und
fort reıilbare gerichtet ist, noch verborgen und kümmert S1C
N1Gg Und doch könnten S10 unschwer ihren 1C Iur die Be-
deuiung dieses uties schärien. An Bewels- und Beobachtungsmate-
rıal auch 1n der Jetztzeit nicht:;: gewisse Vo  e ın
Sowjet-Rußland dürfiten hinreichen!' ekannt se1in. Man VOeTlr-
enn die Gesinnung und den Wiıllen erer, die VOFr eug Sterilisie-
rung und Cug Abortus Aaus ethischen Erwägungen arnen, voll-
ständig, Wenn man ihr Verhalten auf Unkenntnis biologischer 'Tat-
sachen und Geseize, auf Interesselosigkeit 1ur Volk und asse, aut
Befangenheit in Dogmen ve:  er Jahrhunderte, auft 1ese oder
jene Ressentiments, autf en Individualismus, Oden Intellektua-
lismus und dergleichen mehr zurückfüuhren müssen glaubt. Ihr
Verhalten gründet aut vÖöllig anderen Din en auft ganzer und
aufrichtiger S- und Staatsbejahung, Ver den allerdings mit
dem sichern Wissen, daß hier ein P{ifeiler des hochstreben-
den Staatsbaues auf nichtiragfiähigen en geste wIird, und
das, ohne die Mängel des Bodens erkennen und beachten
Wer ler ruhi un sachlich, aber nachdrücklich aut den nichtnatur-
gewachsenen oden aufmerksam macC mMag den Bauleuten lästig
und unwissend erscheinen aber OT ist kein Feind des auces.
Er iIst sein Freund, und mehr als solche, die d uls mangelnder
enniInls der vollen achlage NUr Beiftall bezeigen. Das ist auch:
die Einstellung und Aufgabe der katlı Kirche bei Behandlung der
Von ihr abgelehnten eUgEN. Sterilisation und Schwangerschaliifs-
unfterbrechung. Die Kıirche glaubt hier nNIC IUT, das ric  1ge  <
Wissen haben;: S1Ce hat eS, und, indem S1C Ü NuLZ S10 0S
ZU| der Allgemeinheit.

164 ledermeyer, A 1b., Diskussion dem Re%?erat
„Eingriffe aus eugenischer Indikation“ (Verhandlungsbericht über
die Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie) ::
Archiv 1Ur Gynäkologie 156 142— 149 Der Urc seine
medizinischen w1e pastoralmedizinischen Artikel in theologischen
Kreisen bereits ekannte Görlitzer Frauenarzt nımmt ler iın der
Diskussion VO  = Standpunkt des >  5 und des d Ö 1ik
1m. engen Kreis wissenschaftftlichen Gesellschaft
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der rage der eugenischen Sterilisation und Schwangerschaf{ts-
unterbrechung. Er warn VOT einer medizinischen Überschätzung
der erhofften günstigen Wirkungen und VOT der Unterschälizung
der ethischen Grundsätze, AUS enen heraus das Nafurgesetz und
die katlı Sittenlehre sich den genannien eugenischen Eingriffen
gegenuübDer ablehnend verhalten.

165 aucCn2, Wend,., robDeme der Eugenik 1mM Lichte der
christliıchen Ethik 80 (41 reiburg 1. Br 1933, Waibel 1025

1ne grundsätzliche, VOT iruchtloser Polemik rele Auseinander-
seizung der kath Sittenlehre mi1t der Eugenik 1m allgemeinen
und der eug Sterilisation 1m besondern Schaifung und icherung
e1nes erbgesunden tarken Nachwuchses 155 Q1n Ziel, das die katlı.
Sittenlehre bejaht und dessen Verwirklichung S1C Uure ihnre
sittlichen Forderungen hervorragend e1trägt, indem S1C die Quellen
absperrt, d us enen e1ine immer Neue Vergilifung des Keimguies
siamm Das negative Mittel der eug Sterilisation S1C ab,
nicht aus Verkennung oder Unterschätzung der Belastung, die der
Gemeinschait AaUSs erbkrankem Nachwuchs kommt, ondern weil
dies Mittel iın sich naturwidrig und sittenwidrig 1St und weil die
kath 05 ablehnen muß, Unrechtes illigen, Rech

erreichen. Les
166 Z  C h! Aı De pleniore delectationis ratione

PeriodMorCanlLiit (1933) 165* — ist der Ansicht >  elec-
tationem nNon proprie defiinirı NeC plene describ! localı
sensatione iın Oorganıs generationIis, SCHu MOLIUuU qul dicıtur venereus‘ ;
„DOTIUS QqU aMı physica cuiuspiam organi immutatione de-
lectationem describamus, dicamus d  z O(SSC Fruitionem
acCtus venerel quae magıs erit completa, qUO, praeier rationem
inferiorem, ei1am superlor ea  - libere participat.“ Daraus zieht. OTr
den Schluß „Haec sexualıs satisfactio | 1am in phantastica
repraesentatione, ın desiderlis ante vel CLEFa organıcam iImmutatio-
”nem obtinetur.“ Die Erörterung 1St VOon einiger Bedeutfung für
die klarere Umgrenzung des Wesens der uxXur1a. Richtig cheint
mM1r den Ausführungen, daß die ‚„„delectatio. venerea“ sich nicht
einfach miıt den Sinneswahrnehmungen ec die die für den Be-
gattungsakt typischen physiologischen orgänge (seien S1C bloBe
Vorbereitung, se]len S1C Bestandteile des es selbst) begleiten.
Die „„delectatio“ ist eın komplexer psychischer Vorgang und De-
sagt üuüber die Sinneswahrnehmungen hinaus die Rea  10N, mit
der das empfindende Subjekt aut diese orgänge und ahrneh-
MUNGEN an  Ooriel; 0S antiworiet aber mit ()> oder

ust 1eSEC Reaktion erfolgt Z. Sp La (In den niedern
WIe ın den höheren Fähigkeiten), äng D aber VOIN der Irel-

Zustimmung des ubjekts ab, insoifern nämlich, als
sich den Empfindungen und der sponfanen Lustreaktion hingeben
wıll oder N1ıCc Die frel ecwollte Hingabe edeutfe e1ne
vollere persönliche ©a|  101 als die bloB spontane, ungewollfte.

eNN nicht mehr will als dieses, ist seine
Ausführungen nichts einzuwenden. Wenn abher gesagt sSe1in soll,
erst die Irei gewollte Hingabe den komplexen psychi;-
schen W ahrnehmungs- und Gefühlsvorgang eiıner Sexualaktuation
sel' Eine wahre und wirkliche „delectatio venerea“, cheint MIr
das nicht zuzuireiien Ebenso n1IC wWenn sagt, 05 gebe auch
eine eigentliche „delectatio venerea“ ın mera phantastıca repraeseh-

Hier WU|  el  de sichatione C1ira organıcam mmutfationem
21ine „delectatio morosa“‘ andeln, eren Objekt eın aCIus
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volup[uosus oder eine „delectafti venerea“ ist aber nicht eine
delectatio venerea 1mMm technisch 1nnn Daß die moralıtas
„delectatio morosa“‘ uUurc die moraliıtas obiect!, de quO Qquls eleCc-
ur, esiimm: wIird, kann als bekannt vorausgesetzi werden;
HN Ler dieser Rücksicht kann die obige Behauptfiung V.s
einen völlig richtigen ınn en ber Sons uß der wesent-
che Unterschied zwischen „delectatio venerea““ und ‚„delectatio
Orosa de delectatione venerea“ vaoll gewahrt bleiben ann
dürite der Beanstandung, die macC. eın MiBßverständnis
grunde lıegen. Wenn gesagti ird, das Entscheidende und ntier-
scheidende Del der delectatio venerea iege der physiologica
immutatio sexualium und 1n der typica sensatio, localı-
zata ın nNIis Organis el assoclata 1SI1S 1MMUu  tationiDus physiologicis,

21 das nicht die delectatio venereqa DStT 0O  ©
diesen physiologischen Veränderungen und begleitenden 5Sinnesemp-
Imdungen, ondern die delectatio venerea werde als solche durch
s1e VOol andern delectationes Nach der
dernen Psychologie 1st die ustreaktion VON sich dAUus immer die
gleiche die Differenzierung kommt auUus den psychischen oder
psychophysischen Vorgängen, aul die das Subjekt mi1% LüSt- ant-
wortfetl. Für das subjektive ewußtsei verschmelzen alle 1252
orgänge dem eiınen psychischen CGjanzen dieses konkreten Just:
eiontien und mi1t ust beantworteie psychischen Oorganges. Darın
1eG l,. nichts Falsches und nichts, w.as beanstanden wäre.

167 Hittmair, An Die fakultative Sterilität der rTrau: THh-
933) 256—261 Hier nımm(! e1n rzt ellungPrOschr 86 (1

den drei entscheidenden Fragen: Wie lange hleibt das übertiragene
Spermıum 1im mütterlichen Organismus 1V befruchtungsfähig ?
Wie ange bleibt das Ovulum DaSSLV befruchtungsfähig ? Wann
erTfolgt die usstoBung des Ovulum Ovulation) ? Seine Ansicht
lautet ın Vorläufig harren noch alle drei Kardinaliragen
einer klar umschriebenen AÄAntiworTt, wenngleich sich em Anscheine
nach herauszustellen beginnt, dal WIr tatsächlich 1im Prinzip m1T
teINer zeitlich begrenzenden Periode der Unfruchtbarkeit rech-
nNen en dürften“‘

Um die RE  Erlaubt-Schwendinger, Fid @11 M;
heit der periodischen Enthaltung: ThGI 720471735 iıne
pOSifLV darlegende (spekulative) und e1ine kritisch widerlegende
Auseinandersetzung mit dem 1n ThGI erschienenen Artikel Von Cam
Bolczyk über 1eselbe Fra e! der die Erlaubtheit 1m
Prinzip blehnte (s chol 8 2311 . 207) chw hält aliur,
dal die Zeiteinhaltung nNn1ıC ihrer innern atur nach widersittlich
ISsT, dal} S1C aber aQuUus uneihischer nnerer Einstellung der Gaiten
widersittlic werden kann. In e1ItSsalz 733) cheint chw der
Ansıicht zuzuneigen, daß bel bewußbter Dauer einhaltung dieser
Praxıs für die eıt eıner gqanzel Ehe, auch WEeNn dauernd

de vorliegen, eine sittlich nichtobjektiv schwerwiegende run
Jässige Einstellung vorliegt. Wenn die Vermuftfung ichtig istT,
möchte ich 1ese ethische Beweriung als nicht zutreffend und
nicht ewlesen bezeichnen

169 D3 Ulp., Debitum coniugale e1 voLlum n S  castitatis
Canone 1171 PeriodMorCanlLıiit i n Nach

an 1111 gılt nunmehr der TuUundsatiz „Utrique CON1ugi ah 1PSO
matrimoni1 in1ıt10 deqUuUmMmM 1US eT officium est quod attinet ad AaCIuUs
proprilos viiae coniugalis.“ ard Gasparrı bemerkt iın der letzien
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Aufl SCINCS Werkes „Tractatus can: de Matrimonio““
Da A928 > dieser Bestimmung, dal S1C keinerle:r Unterschei-

dung oder Einschränkung eninalie und arum auch VOINl einem
Gatten, der vielleicht Urc. 21n Privatgelübde (perpeiuae eT DeI -
ectae) castitatis gebunden sel, verstanden werden müsse. Es lege
also eine limitata dispensatio 1DS0 1ure VOr Dez er Akte, die
unier den (jatten erlaubt Ssind. Gasparrıi beruft sich Tür AÄn-
sicht e1inmal aul die ursprüngliche Fassung des betr. anon 1m
Vorentwurf, die den all des OLUM ausdrücklich ausnahm und
dem beitr. Gatien wohl das LE LLL re  en debitum ZU'
kannte, aber nicht das 1US petendl. Der endgqgültige XT hat
1052 Einschränkung Tallen lassen. Sodann macht darauf auf-
merksam, daß post Codicem die Irüher nhäufig gegebene Vollmacht
dispensandi VotLo nerftectae CAStitatis In ordine ad Adebitum neten-
dum nicht mehr erteilt werden pflegt. Die Autorität und Stel-
lung des Kar  inals gibt seinen Worten ohne Zweiflel ein eSON-
eres Gewicht. Dpez Wels aber trotzdem die VOIL vorgeiragene
Ansicht ZUFruC  R und sucht arzutun, daß die vorgebrachfien ÄTFQgu-
mente nicht beweiskräftig sSind.

170 rowe, er, Die Kinderbeichte im Mittofalter:
ThGI1l 1933 689 —701 en Ders., Die Pflichtbeichte im MIt-
elalter ZKathTh 2235—383 legt dar, daß die
Praxis, die Kinder das Bußsakrament einige eit VOT dem Altars-
sakrament empfangen lassen, mindestens mit dem Jahrhun-
dert gäanz allgemein bestand In nachtridentinischer eit War nach
ıhım 1ese zeitliche rennung der beiden Sakramente eHenso üD-
lich Ww1e Irüher. Die heutige kirchliche Einstellung Dezeichnet mit
Berufiung aul den anon des Laterankonzils (1215) das gleiche
er als maBßgebend Iür den Emp{fang beider Sakramente, und
ZWar das er der Unterscheidungsjahre „annı discretionis‘), ı.
das er VOII ungefähr Jahren. Br betont, daß nach den VT -
liegenden Tatsachen und Zeugnissen dies N1C die allgemeine Auf-
Tassung und Draxıs gleich nach dem genannten Laterankonzil g -

sSel. Der zweite Artıkel beschäftigt sich mI1% der rage
nach der „Häufigkeit“ DZW. „Seltenheit“ des Empfanges des Bulb-
sakramentes. Die rage hat NIC NUur Bedeu-
LUNg Iur die enntiInlis der religiösen Betätigung ver'  Ner Zeiten,
sondern 1st auch VOIL em Wert für die Aufzeigung der DOog-

E W g! insoiliern S1C ersehen läDt, W1e die 1ine

INerTr klarer und bestimmter 1n das eilexe Bewubßtsein 11irı und
unveränderliche Wahrheit des Offenbarungsschatzes allmählich 1m-

1 religiös-kirchlichen en sich ebendi auswirkt. Br bespricht:
Die Häufigkeit der Beichte; Die ründe  S für die Seltenheit

der Beichte, ZWar a) Linanzielle Grüunde, . ausschlaggebend
seelsorgliche und dogmatische Gründe; Straien für die Nichter-
Tüllung der Osterpflicht.
Z P, S Der Ganzhelitsgedanke als grundlegérfdes

Formgesetz des kath Seelsorgestils: Die Seelsorge 11 321
bis 2329 Ein Versuch, den eute 1m Vordergrund stehenden
Ganzheitsgedanken in der Seelsorgertätigkeit ZUTLC Änwendung
bringen und fIruchtbar machen. Behandelt werden der SOZ190-
ogische, der chronologische, der psychologisch-personale,der axiologische Ganzheitsgedanke und die Seelsorge.

Die eel-173 Otitfe, Seelsorge und politische Strömungen:11 A— 13 84— 92 Gedanken und Strömungen, die
unmiıttielbar auf politischem Gebiet sich eltend machen, aber
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das religiös-ethische Gebiet hinübergrelifen, die entweder dQus irrigen
ethischen Prinzipien siammen oder in inrer überspitzten assSung
und Handhabung relig1iös-ethisch irrigen Folgerungen ühren,
werden ıIn ruhiger Nachlichkeit dargelegt und in ihrer Bedeufung
1ur das seelsorgerische Wirken klargestellt. 1n gehören e1ine
als ch C& Auifassung VO Verhältnis zwischen eligion und olks-

Ium ; eine eigenartige, wenigstens leicht mißverständliche Aufifas-
SUNG VOIl der absoluten Überlegenheit e1iner einzigen Rasse;
die weit gehende Handhabung des Auslese- und Ausmerzungs-
prinzips; die (  z des ÖObrigkeitsprinzips. Nicht das
ute und Berechtigte in den eutie herrschenden Strömungen wird
iın rage GeZOYCI; die Auimerksamkeit des Ddeelsorgers wird aufti
Auswirkungen hingelenkt, die geeignet sind, die Unversehrtheit und
Rechtheit der katholischen re iın Geifahr bringen Im ZWOEI1:-
fen Artikel erorier die Lage, die Urc. die Erklärung des
Reichskanzlers VO 21 März und die Erklärung der deutschen
Oberhirten VO März 1933 geschaffen worden 1st. Als Dedeut-
samste Wegwelsung autoritativer Art Dringt SC  12  1C das
Hirtenschreiben der eutischen 1SCHOile VO der 1g1 des Pfingst-
festes 1933

174 Brouilllard, R 7 La CONSCIENCE morale evue des E  Com-
mMunauties relig Da 51—58 79—806 151—158 ——
Der moraltheologische Traktat De conscientia wird 1n seinen
wesentlichen ügen wiedergegeben, aber mi1t der ennzeichnenden
Eigenar der Gewissens pTIlege; ZU Zwecke aszetischer
und pastoreller Verwendung DIie Darlegungen wenden sich VOT
em solche, die anderen 1Im sittlichen en helien sollen, nicht
NUur irgendwelcher, sondern voller Sittlichkeit. uch dem
achmann bieten die Ausführungen wertvolle Einsichten. ehan-
delt werden: Existence el naiure de la CoOonscienCe morale; la CONMN-
scienCce, regle de action; les doutes de CoOnsClenCe; cCasulstique
el probabilisme; les Sscrupules.

175 Plus, a0o0ul, La iemme, la direction, les ettres de
di  101N : NouvRevTh 60 802—815 i1ne urze pastorelle
und aszetische, aber grundsäizliche Erörterung der rage geist-
lıcher Leitung (insbesondere Leitung auf dem Wege der Korrespon-
enz VON Frauen ın Welt und Kloster

176 Dıie Pfarrseelsor 1m SCHriit der eit (Bei-
ZUrTr neuzeitlichen Seelsorgehilie Gr 8! 70 Freibur1  IrägF 1933, Freile Vereinigung für Seelsorgehilfe. 0.90. O-

otfen werden 3  eierale und Ergebnisse der Tagung Tür Seelsorge-
in Frankfiurt VO 26 Dis Sept 932“ und der amı

verbundenen agungen Tür FluBßschiffer-, unstiler- und auDbsiIium-
Besonders beachtenswert erscheinen mir die Re-menseelsorge.

ierate Von Studiendirektor Dr. Tranz Schramm, Wie S1Ce der
gebildete ale Kirche un Seelsorge ? und VONN Studienrat rol. Dr
Jos uC  o Katholische Laienwelt und laienapostolische
Arbeit in der Seelsorge. Alle, die 05 angeht, werden Yern das Ur-
teil wohlmeinender und eifriger alıen über Mängel in der Ge-
bildetenseelsorge und Fehler Del der Heranzi  ung der alen
apostolischer Hilfisarbeit vernehmen. ange

177 Botte, B 9 B’ Les evangiles du temps de 0©
Les questions liturgiques e1 paroissiales 17 (1932) 294 —9299 erl.
erschlieBßt 1U der rätselhaften heutigen Änordnung historische Ver-
schiebungen. Bruders.
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178 el B ’ B., La premiere tete marlale de la -
turgie omaıne Ephemerides Liturgicae 4925—Y30)
Verft. erschlieB”t I5 der reilacCc überkommenen Oorm des romi1-
schen Evangelilars eın Meliftormular Ehren Mariens, das der
Oktav VOIl Weihnachten Denutzt WUurde. Diese Ehrung geht al
andern Tall. len

179 Haggeney, Cl TuUundrı der Aszetik. ach dem
Lehrbuch VON bearbeitet. Gr 80
(ALV U, 3A22 reiburg 1933, Herder. 5_'| geb. M 6.40
Das ganz vorzügliche und in vieler Beziehung einzigartige Werk
von Zimmermann ist ausführlich, daß Man menr als ach-
schlagewerk oder als ausführliches Quellenbuch TUr den Ozenien
denn als e1n and- und EeNrDUC. bezeichnen kann Wiıll] INa das
eiınen Mangel NeNNen, hat dem abgeholfen. Er hat urch-
dQus selbstlos, ohne A Gedanken eIiwas ändern, eınen kur-
Z und schr übersichtlichen AÄuszug geboten, der L..S ganzen
eichen Sto{if klar zusammenial Yo) iSt das uch dem Schüler
und dem rediger 21n nutzliches Hilismittel, das ihm kurz e1NEe

Aszetik und die Kerngedanken er einzelnen elille bietet
Die Arbeit Wäar notwendiger, als sich vermutlich ein äahn-
liches Werk, die Übersetzung der Aszetik Von Tanquerey, ın
Deutschland kaum durchsetzen wird Frentz.

180. Ju 0 12 r! Ü Der mystische eib Christı als
Grundprinzip der Aszetik. Auibau des religiösen Lebens AUuUSs dem
Corpus Christi mysStiicum. 80 381 BPaderborn 1933, Schöningh.
M 7.20 ; geb 840 1st mit selnem Werk offenkundig einem
Bedürinis der heutigen eit entgegengekommen ; denn 05 hat 1n
kurzer Frist schon e1ine zweite Auflage erlebt. Der Grund aliur

1SC unterbaut.
ist wohl 21n doppelter. hat die Aszetik rel und So1 Ogma-

Er hat Iur diese Grundlegung eın ogma g-wa das eutfe ın weiten Kreisen, besonders Del den Gebildeten,
sich grober Beliebtheit erireut. uberdem hat OT die SZese selbst
rec. einiach und uübersichtlich aufgebaut, oder besser sich adus
dem Dogma entwickeln lassen. Sakramente und göttliche ugen-den bilden den Hauptinhalt. E1  mm eigentlichen Lehrbuch der
Äszese gegenüber, WwW1e 0S mehr praktisch eiwa Rodriguez oder
Scaramelli, mehr wissenschaitlich neuerdings Zimmermann VOeT-
Tfaßt hat, möchte INa Arbeit als eren wertvolle Ergänzungeine Fundamentalaszeti nNennen. enn das dogmatische Fun-
dament nımmt iın jeder Beziehung den Hauptteil enin. ben weil in
andern Handbüchern meist die Aszetik eiwas 1soller gebotenwird, 1eg 1e1‘ die Stärke des Werkes. Sicher auch
eine andere Lehre, y die VonNn der rinität, Von Christus, vo
den etzten Dingen, den Ausgangspunkt abgeben können.  (n hat
mit richtigem akt das gewählt, Was den heutigen enschen De-
Sonders anspricht. dem aber Allgemeingülti keit zukommt, dar-
über äBt sich wohl disputieren. enn dieses OMa Ist ziemlich
abstrakt und schwer verständlich Der gröBbte Lehrer der Vollkom:-
menheit, Christus, hat seine Äszese NIC aufgebaut. Selbst Dayu:-
Ius rekurriert N1IC ın en seinen Brieifen auft diesen edanken,und er 05 Lut, begründet Or N1IC alle praktischen
HNUunNgen mit dem Maotiv des Corpus Christi Gerade der einfache
Mensch wird wohl NiC selten eine durchaus allseitige Aszese,die auch das Gliedsein NIC. vergibt, dus dem Vatergedanken oder
der Christusfreundschaft schöpfen. L,
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181 Jombart-f, E., L’obeissance de jugement : evue des Com :
munauft: relig 87— 103 1184-—121 Die Bedeutung des

„Verstandesgehorsams‘“‘ ist 1n der aszetischen Literatiur schon
wiederholt dargelegt worden; die vorliegende Darstellung zeichnet
sich AUS Urc Einiac  eit der Sprache und des Gedankens und
durch soliden wissenschaitlichen nierbau der verireienen Au{iias-
SUuNg. unterscheidet „obeissance de jugement”‘, faire LOuUSs
sC5 eiforts DPOUFr jJus  ler LOUJOUrS L’ordre de Superieur ei jamais
le blämer, un „oDbeissance aveugle  e“  ’ Ssoumetiire Sanls
AUCUuTIE reilexion Dar unNe SOrie d’elan aveugle de la volonte 1a
volonte divine manifestee DEr le Superieur. Beide Arten werden
gesondert erörtert und dann die rage gestellt, welche den Vor-
ZUY verdiene. befüurworte die unthese Von beiden Der e1il
ist eine Vervollständigung in der orm freieren Kasuistik.

Hürth.
Die Tierlegenden des hl Tranz182 nge, iıselotte,

Von Assısi. Studien über ihre Voraussetzungen und ihre igenar
80der „Königsberger Historischen Forschungen”).

(IX 129 Leipzig 1932, Hinrichs. 1.50 stellt die ler-
egenden des nl Franz In Zusammenhang mit äahnlichen des er-
Iums und anderer christlichen Heiligenlegenden. ES ergıbt sich,
daß die gleichen Motive sich schr häufig Tinden anmheiıt, ank-
barkeit, Zuiluchtsuchen, Gehorchen : und daß die symbolische
sowohl Ww1e die moralische Ausdeutfung immer wiederkehrt Nur
ist bei Franziskus das persönliche Verhältnis EeIWAas stärker und
die relig1öse ymboli überwiegt VOT der moral  hen. Mıit eCcC
SC  1e daraus, dab man N1IC Del Franziskus Von einer en
des Mıittelalters ZUr Renaissance VON seiner Tierliebe her sprechen
kannn Doch 1äbht sich nicht Jeugnen, daß sich Del ınm menr davon
iindet als in den zahlreich angeführten andern 1fen Ist die
Geisteshaltung des eiligen in ihrer igenar und ihrer änglg-
keit qgut dargelegt, möchte MMa  — als Ergänzung e1ne jleiere hi-
storisch-kritische Durcharbeitung wünschen, als Antwort autf die
Fragen: Was ist mit Sicherheit iın den ersten Quellen iinden
und dus ihnen  S herauszulesen? Genügt STIeis die natürliche Erklä-
rung, die der legendäre Zusammenhang nahelegt, oder ist gele-
gentlic| e1n echtes Wunder nzunehmen V, Frentz

Das en der eiligen d (Sämtliche
Schriften, Band), übersetzt nach der spanischen Ausgabe des

1lver10 de Teresa VOIN Aloys1i1us Alkaoalier
Ord arm DIisc 809 (545 üunchen 0OSe Dustet.
Lw. DIie beiden Karmeliten loys1us Alkofer und

AÄmbrosius, die sich bereits die Neuübersefzung der er
des hl johannes Vom TCeUZ verdien gemacht aben, geben jetz
auch die er der nl eresi1a ıIn NeuUuer Übersetzung heraus. Zu-
grunde gelegt ist die T1LiSCHeE Ausgabe des gelehrten spanischen
Karmeliten ilver10 Bereits ist in gelungener Übertragung und
qu usstatfiung als ersier and das eigene en der hl ysti-
kerin erschienen, das S1e aut Weisung ihrer Beichtväter NnNıeder-
schrieb Schr egrüben ist eS, daß gerade hier die oit zıtierten
Berichte der Heiligen Tür ihre eelen  rer beigefügt sind, Auftf-
zeichnungen über empfangene Gnaden, und, jetzt ZUu erstenmal in
deutscher Übersetzung, Zweli Gutachten des Ibanez, worin dieser
VO Standpunkte der mystischen Theologie duls die nneren rie  7
NISSE der eiligen Prüfung unterzicht. Zahlreiche wertvolle

5
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Anmerkungen, schwer zugänglichen erken eninommen, stel-
len manches in 21n 1C Die Neuausgabe edeutfie e1ine
Förderung IUr Aszetik, Mystik und Religionspsychologie. on
Jetz sel der Wunsch ausgesprochen, daß ebenso, WwI1e der rüheren
Gesamtausgabe Theresias, auch der eın ausführliches, al-
phabetisches Sach- un Namensregister Del efügt werde, das leider
eute der Gesamtausgabe der Werke des ohannes VoO  S Kreuz
noch fehlt. Richstaetter.



Zur Lehre des hi Thomas über die Kausalıtät
der Sakramente.

Von ıchael Gierens S }

Seit den ersten nfängen der CNolas bIis auf den 1211-
1gen Tag ist die der Wirkungsweilse der Sakramente 21n
heiß umstrittenes Kampffeld. sicher sıch in allmählichem
Fortschritt die wesentlichsten irkungen und VOTI allem die
atsache der objektiven Gnadenbewirkung teststellen 1eben,

schwieriger erWIes sich die Auigabe, die IrKungs-
wWweise ach ihrer insart In den charien begrifilichen enk-
lormen der scholastıschen Spekulation widerzuspiegeln. Das
„SiNe praeiudicio meliorns sententiae“ und ‚„opinando 1C0O  6
des Alexander VOIN Hale:  5  Q& und das Schwanken des nl Bona-
ventura verraien die Schwierigkeit RDCNSO WIe die lauten und

Seitdem ıntemperamentvollen agen des £ICANLOT ano0
der nachtridentinischen Zoeıit die „kondizionalistische” Erklä-
T UG ustiel und 1m wesentlichen die Vertreter der physıschen
ınd der moralıschen Kausalıtät das ennen ınter siıch AUS-

machten, der nl Ihomas mehr nommell als In Wırk-
1C  ©1 eine unrende ellung; denn ‚21 Darteijen Dere-
ten sıch auft ihn, ] hne hinreichende exegetische ınd
historische Begründung. Die Rinnsale der TC hblıeben hne
Kontakti WI1ICe paralle verlautende Schützengräben.

Ein kräftiger SIO ZUur Erforschung der wıIirklıchen
Meinung de Ihomas kam UrcC. ] lot Dieser eologe,
der in vielen Stücken VON der ın seinem en tradıtionellen
Te abwich, subjektiv ;ohl STEIS ın der Meinung, der echten
Te des quinaten Iolgen, machte die Entdeckung, daß
die cheimmbar geschlossene Tradition der 1Ihomisten ın
uUuNsSeTerTr rage erst mıt Cajetan, also Der ZWEI Jahrhunderte
ach dem Tode des Ihomas, einsetzte, während die älteren
Thomisten einmütig eine andere Ansicht als dessen Te
vertraten Er kommt dem rgebnis, daß die akramente
ach Thomas Causae intentionales, instrumentales, disposi-
t1ve, HNOMN periective efficıentes gratiam sind intentionalıs
soll weder physıca och moralis SCIN und daß 1ho-
mMas onstant, auch ıIn der Summa, dieser Ansicht

Billots Bemerkung über die ältere Thomistenschule Destätigt
sich. Die homasdeutung, die sıch Sentenzenkommentar
oriıentierte, 12 die instrumental-dispositive Sakramentenkau-
alıtät tür die RC Lehre des Aquinaten und Tolgte inr
klar Annibaldus, Hervaeus Natalıs, Detrus de Palude, Ca-
preolus USW., schlıeblic. ‚och ilvester VO  - Ferrara.

Scholastik. 21
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AÄber schon Q glaubte eine Differenz
zwıischen Sentenzenkommentar und theologischer Summe des
hl Ihomas teststellen müssen, nämlıich daß dort die dis-
positive (indirekte), 1er die perfektive (direkte) Gnadenbewir-
Kung gelehrt werde, und OI deutete die Ditferenz S daß der
Sentenzenkommentar VOI der heiliıgmachenden nade, die
theologische Summe VOTI der Sakramentsgnade spreche Sa-
kramentsgnade, Charakter und Seelenschmu SeIicN direkte,
die heiligmachende na SCI nädıre Wirkung der akra-
mente „Sdacramenta attıngunt ad productionem dispositionis
ad gratiam, U de ostT character vel Ornatus, el Darı atıone
ad gratiam sacramentalem, S] 1i1iera aD alıa Ggr (4 dist.

„Quod 2nNım In |AVAL |Sentenzenkommentar] 1C1 S  m.
cramenta 11011 attingere ad gratiam, sod ad ornatum,
ost de grafia gratum aciente quod ICI 1ın aıltıma I
[der theologischen Summe], auod attıngunt ad gratiam,
estT, sacramentalem, UE diffiert d prima. Sed I1homas videtur
velle, quod ista gratia sacramentalis NOn Solum ı1lera Uraqg-
tia gratium Tacıente el virtutibus acquisıtis el INfusis ei donIis,
sSod etiam abh 1PSO Ornatu veol Charactere, quia icıit, quod
gratiiae sacramentales Tuunt gratia Ssicut ol virtutes oT
pOoNuUuNL gratiam graium Taclıentem, quod NOonN ia  s  M  1T character
vel ornatus“‘ (4 dist ö

| übernimmt diese AÄnsicht (Defensiones 20
loglae divi ] homae quinatis, od aban-Pegues Er
verweist neben der Summe auch schon ailt De eritate 2{

Er Dezeichnet dıe Sakramentsonaden als Habitus (ebd
23), während S1C nach OIrus de BPalude grailae grafis atae
SInd, und identifiziert SIC mit dem sakramentalem Charakter
und Seelenschmuck, wenigstens insolern S1C habitus So1n
N „‚Characteres eT Oornatus sacramentales SUunT gratiae
quaedam sacramentales Nec allias oportet DONETE praeier
characteres eT ornatius per mMOodum aCcius prim_i vel nNabıtus,
quidquid sıit de ctibus secundis“ (ebd {71)

ES ist Detrus de Balude un!: Capreolus als Verdienst
rechnen, daß S1C die verschiedene Sprechweise des

Thomas in verschiedenen Werken beobachtet aben,
aber Inr konkordistischer Lösungsversuch ist entschieden m1iBß-
glückt. Thomas re: In der Summe sicher VO  I
der heiligmachenden nNade; enn ist ach den zitierten
Schrifttexten die nade, Urc die WITr der göttlichen alurteilhaftig werden und zu ewlgen C110 gelangen. Wenn
12 graifia acramentalis iIrMgerweise auch mıit dem
sakramentalen Charakter jidentifiziert wird, widerspricht a Ader re des hl Thomas (S Sod confira; e  . /  a 3  A
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ad 2 S1C als habıtus ZU bezeichnen. Für die Auifassung der
Sakramentsgnade als Disposition tür die heiligmachende nade

sıch Capreolus allenfalls auTt De veritate DA d, DO=-
rufen können, Ihomas Sagl ‚„Sdacramenta NOn perveniunt
directe el immediate ad ipsam gratiam, de quä UunNnNc loquimur,
sod ad proprios eifectus, qul dicuntur gratiae sacramentales,

S iNIUSIO gratiae gratum facıentis vol
augmentum.“ Da aber IThomas sSonst Sagt, da die gra-
t1a sacramentalis dulSs der gratia, quae ost In essentia anımae,
hervortflieBßt WIC dıe gratia virtutum (4 dist sol I;

und in iıhrem In VOomN der heiligmachen-
den na abhängig ist (SO och hier in De verıtate 21
ad 12), kann jene Priorität N1IC von e1iner ontologischen
Priorität des Seins 1m Eiffekt, sondern TUr Von einer logischen
Priorität der Hinordnung des Sakraments SeINem mediz1i-
nellen WEeC des ı1rekien Hınsteuerns ayuf ihn verstanden
werden. 1InNne solche logische Hinordnung annn im SIgNUum
sacramentale seiner Sign1Mcatio ach logısch subjektiviert
und seiner virtus nach, WI1C IThomas S1C versteht, aktıvıert
SC1IN. Die stärksten DEl Hugo VOIN an Vıktor ausSge-
prägte Auffassung, daß die akramente Medizingefäbe sejen,
die eben zunächst Heilmittel onthalten und auf den Heilzweck
hingeordnet sind, spielt 1er hinein Weil aber diese den
Schäden entsprechend vielfältige Heilgnade NIC da sein
annn hne die eine, tiefer, nämlıch 1m Wesen der eele,
liegende heiligmachende nade, in der S1C ontologisc VOelI-
wurzelt ist, muß die heiligmachende nade als miitLelbares
Ziel ın der Heilabsic und dem Heilzweck der Medizin ent-
halten seıin, in der Ausführung aber ontologıisch irüher erreicht
werden (vgl De veri1it. 2{ &, ad 1  ) di
sol 3

In diesem Zusammenhang äBt sich 1n Text besprechen, der
1ne Von Schwierigkeiten iın sich Z bergen cheınt

Teixidor, De cCausalıtatle sacramentorum: Greg
11927] 1f.) Im Sentenzenkommentar (4 dist

1 homas, in der Priester- und Diakonatsweihe werde
die na die plenitudo gratiae Urc die and-
auflegung rteilt, deir sakramentale Charakter aber werde 1EC
die Darreichung der Instrumen eingeprägt, die 1Im eıhe-
Mius erst spätier (01(0| Ist hıer die nade 1mM Eifekt der Zeit
ach Irüher da als der ara  T: der doch ach der re des
Sentenzenkommentars Disposition ZUT NnNade seın soll? Ist
die na 1er sekundäre Wirkung und Disposition TIur den
Charakter? 1r die Handauflegung als bloBes Sakramen-
tale, da 1Ur die Darreichung der Instrumente als Materie De-



Michael (Gilerens324

Zzeichnet wird (4 dist 24 sol 9)? Hat TIThomas hıer
schon die unmittelbare Gnadenwir.  amkeit gelehrt, in
veritate und De potfentia dann wieder die mittelbare und end-
ıch ach nochmaliger stillschweigender Meinungsänderung,

der Summa theologıca erneu die unmittelbare ”
Zunächst dari als sichere Meinung des Ihomas gelten

daß dıiıe fragliche Handauflegung ZU 1T1a-
ment gehörti Denn S4 . Za S1C pad-
rallel der Handauflegung der Firmung den and-
uflegungen die den Sakramenten vorkommen und wird

(ad Gegensatz geste der nichtsakramentalen
Handauflegung über die Kranken (Mk 18)

Das egenselit1ge erhältnis VO Gnadenwir-
kung und Charakftfereinprägung cheıint CSLT1MM

SCIN Das Weihesakrament 1mmt Sonderstellung
der ©1 der Sakramente O1MN Wıe die anderen Sakramente
auf eiNe gratiia sacramentalıs als Heilmittel Schäden des
einzelnen 1sSt das Weihesakrament hingeordnet auft gelst-
MC Gewalt die Weihecharakter ındiıiert ist und Urc
die Schaden der Gemeinschait Degegne werden sol]
„„Ordo NON aiur temedium sod TOTLUS
ecclesiae 4 dist d so] ad Ja Thomas S1C

Charakter das eigeniliche 2sen des S5akramentes, wan-
rend die „ FeS tantum“‘ (Gnade) NIC dazu gehöre: „„Unde —_

Iinquitur, quod 1D character sıf essentialiter eTt principaliter
mM sacramentum ordinis“ (4 dist 4 sol ad
DIie 21 der ministeria (Dienste Amtsgewalten dıe aut

ist das Weihesakramendie Eucharistie hingeordnet sind
(4 dist o)| Gott beabsichtigt Urc dieses

also Urc rteilung des eihecharakters SCINEeTr Kırche
würdige Diener geben IUr die W ahrnehmung des Kul-
tes (S O  O und die Spendung der Sakramente
(4 dist 24 q 1 sol 1ad 3 so] eeigne und
WÜürdiIig, das Heilige verwalten und Heiligkeit vermitteln
könnten die Diener aber NIC SCIN WeNn S1IC NIC soelbst ent-
sprechend eilig Infolgedessen verle1i Goitt mıiıt dem
Charakter heiligmachende na Zu rdi eDrauc
der mıiıt dem Charakter verbundenen Gewalt (S 63 a

ad In diesem Sinne wird der zuletzt zıtierten Stelle
gesagt der ar  er disponiere direkt (propinque) ZUr Aus-
ung geistlicher Gewalt ZUT na: aber ntiernt und
direkt Die geistliche Gewalt 1eq In der nächsten Absicht
(Gottes bei Verleihung des Charakters und S1C Ist mıt iıhm
mittelbar als Befähigung geg  n die geistlichen Amtshandlun-
gen gültig und ordnungsgemäß vornehmen kön-
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Die na ist erst unter Voraussetzung dieser orsien
Absıcht und ZW äl ihrer würdigen Verwirklichung in
Gottes Absicht einbezogen worden. Sie 1st auch NIC mıiıt
der Einprägung des Charakters unmıttelbar gegeben, sondern

ist e1n besonderes Eingreifen (jottes ihrer Verleihung
n  10 AEX consequenti divina largıtas recipjlentibus charac-
Teremi largıtur gratiam“” Der ( haracter ist isposition

diesem Eingreifen und darum auch ZUT na SC Durch
die Ausdrucksweise „„divina argıtas Jlargitur” wird übr1-
Ggens schr QUuilCc e1ne Verbindung zwischen Disposition und
FEndeffiekt angedeutet, die irel IST, also, WEn S1C überhaupt
kausal IsT, moralisch-juridischer Art SCIiN mußBß.

Es cheıint zunächst nichts 1 Wege stehen, in der Aus-
Iührung (In ordine exsecutionis) 1eselbe Reihenfolge AIl

nehmen, WI1e S1C in (Gottes Absicht jestgelegt ist ersi Charak-
ter, annn na Aber da ist der oppelte 1LUS orst die
Handauflegung, Urc die die na: rteilt wird, ann die
Darreichung der Instrumente, UrcC die, WI1C 0S scheint, OrSt
nachträglich der Charakter eingeprägt WIrd.

1N€ derartige Teilung und Ordnung omm jedoch NiC
in rage Denn nach Ihomas ist 1m Gesamtrıtus e1ıne sakra-
mentale ra die sıch auf die verschiedenen 2ile des Rı-
Ius (Materie, OTrmM USW.) WI12 a11T eın ver{iel das
SCHECHUC auft die heiligmachende na: 1Nz1ıe Daß 1
Eifoeki die Einprägung des Charakters wenigstens naiura Drius
erfoigen muß als die EingleBung der nade, olg AUus der all-
gememen Te er den Charakter, von der der e1Ne-
charakter NIC auSsgenOMmMen ist 37  aracter sacramentalıs
esti T: respectu sacramenti exteriorIs el ost sacramentum
respectiu 1ltimı EITeCLUS  4 (S ad in

wird der sakramentale Charakter als virtus ıN -
strumentalis, quae manat principali agente, quod ost Deus,
gekennzeichnet. Also NIC der Charakter, sondern die
na ist der letzte Eifekt

Mit Cajetan, gesprochen mıt dem Kommentar
ajetans ZUT theologischen Summe des Thomas beginnt
eine CUC Epoche der Thomasdeutung iın UNSCTOT rage. We-
gen der verschiedenen Sprechweise in Sentenzenkommentar
und theologischer Summe Mu der konnte jedenfalls
Von Bedeutung SeIn, daß NıIC mehr der erstere, sondern die
eiztere als Textvorlage gewählt wurde.

Der einschlägige Artikel der Summe (3 gibt in
seinem Ortlau keinen 1rekten nla eine bloß dispositive
Gnadenbewirkung anzunehmen, sagt aber auch NIC| S1C@ SCI
ungenügend. Der Artikel schweigt auch Von der perfektiven
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Gnadenbewirkung und Tür sich gıbt OT NIC einmal AÄn-
laBß, den Unterschie VON dispositiver und periektiver T  1i  nstiru-
mentalwirksamkeit machen. Da aber Ihomas 1Im Senten-
zenkommentar O. den Unterschie ausdrückl: machte
und sich in uNSeeTiel rage Tür die dispositive Wirkungsweise
aussprach, wird man AUS dem Schweigen allein NıIC entneh-
Men können, daß RT nunmehr die perfektive re

Cajetan hat als Bakkalaureus iın ua (aD einen NSecN-
tenzenkommentar geschrieben, in dem CT die instrumental-
dispositive Sakramentenkausalıtät mıiıt der Iteren Thomisten-
schule (Cod lat 2076 der Parıser Nationalbibliothek;
bezügl. loxt veröffentlich VOonNn M.-H Laurent in RevScDh Ih
20 [19531] 7—8 Als el später als ardına seinen KAOM-
mentar ZUr Summa schrieb, tellte als ersier die Dehaup-
LUNG auf, 1 werde dıe instrumental-perfektive Aau-
alıtät gelehrt. M.-H Laurent vermutet ebd.) ohl miıt
run daß die Eindrücke, die der ardına VOINl den Protestan-
ten natte, hier mitspielten. Der subjektiv-disposi-
tiıven Auffassung der Protestante ieß sıch die objektiv-per-
oktive wirksamer entgegenstellen als die objektiv-dispositive.
ber dıe alsche Deutung, die Detrus de Palude und apreo-
lus dem Schweigen des Thomas VONn der dispositiven
Kausalıtät in gegeben aDen, Irug sicher auch
wesentlich mıt dazu Del, der Auffassung den Weg
ebnen

Auf Tun Von Schrifttexten wI1e KOr D, 1 Gal O, 1  >
Eph Z USW. mMan sıch DIS ın durchgäng1g der
Formel bekannt, die na werde C Detrus
de Palude und Capreolus (a 24:) „gratia of glorıa,
((Ude dicuntur proprie crearı vel concreari ‘) verstanden die
Formel wörtlich VON e1iner eigentlichen Schöpiung. Zu Qinem
Schöpfungsakt konnte aber eine Kreatur ach der vorherr-
schenden Meinung NC einmal als Instrumentalursache mitl-
wirken. auch Ihomas O gent
Z Zlee De pot den ombarden dist D dem
er 1mM Sentenzenkommentar gefolgt WElr Aus diesen Prämissen
olgerte mMaäan, daß auch hbei der Hervorbringung der na:
keine Areatur mitwirken könne, und ZWar sagien die einen,
©: gehe überhaupt nNIC und gaben deswegen mit ona-
veniura 4 dist fund 4> dist 17 p un

und ad 3, d QOuaracchl 1, 128 4925 426) der „„‚kondi-
zionalen“ Erklärung den VOorzug, während die anderen mein-
ten, Ur die direkte Mitwirkung SCeI ausgeschlossen, die 1N -
direkte bleibe möglich, und S1C sahen ın diesem Tatbestand
eine Stütze für die Theorie Von der instrumental-dispositiven
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Wirkungsweise. em Cajetan in eWuDBTeM Gegensatz
diesen Anschauungen lehrte, der Begriff einer eigentlichen
Schöpiung inde, auch ach IThomas In der S5Summa, aul die
Hervorbringung der na keine Anwendung, machte RT sich
den Weg frei ZUur I heorie VON der instrumental-perfektiven
Kausalıtät

Die Cue Ansicht ajetans wurde Von seinem zeitgenÖöss1-
schen Ordensbruder ılvesier VO Ferrara; dem klas-
siıschen Kommentator der Sıumma conira gentiles, mıiıt GTr -
Ber Entschiedenheit ekämpit, TOLZ der Hochachtiung, m1
der sich der Ferrariensis 1524) in der pistula dedicatoria
üDer Cajetan au (vgl Revlilhom 32 [1927] 309) Silvosier
VOoN Ferrara die Sondermeinung des apreolus (und
Detrus de Palude), SC1 VvVon der gratia
cramentalis die Rede, ab, verteidigt aber hbsolut und als Meı-
HNUNG des hl Ihomas die instrumental-dispositive Kausalıtat.
Denn dıie na werde AUS nıichts hervorgebracht uınd ach
Ihomas 1, 110, ad geschaffen, WIe inha-
rierenden FOormen zukomme, geschafien werden, > quod
homines secundum 1psam creantur‘. Das Inhärieren ın einem
Subjekt macCc den Schöpfungsakt och nNıICc. unmöglich, SOM -

dern erst die ductio potentia mater1ae, die abDer 1er
(vgl. De pDOoL O; dist Der Gegengrund Ca-
ans, die na werde NiIC annıhıiıliert, WeNn S1C verloren
gehe, also auch NIC dus dem Nichts hervorgebracht, wenn
S1e erworben werde, könne VO Standpunkt des I homas
dus NIC geltend gemacht werden, da der Heilige dist 26

ad das Gegenteil Sage
TOIZ dieser, den Begrifi der Gnadenschöpfung SIar. in

den Vordergrund schiebenden pologie der herkömmlichen
Thomasdeutung SC sich die Ansicht AJ  ans in der Tho-
mistenschule UurcC ‚C1 wirkte neben dem Ansehen dieses
Theolocen auch die atsache mıt, daß mMan ortian mehr die
theologische Summe als den Sentenzenkommentar des hl
Thomas kommentierte, und die Sprechweise der Summe
konnte immerhin dieser AÄAnsıcht günstig egrscheinen.

Uns eutigen, auch eu Thomisten (vgl M.-
Lavaud in RevIhom [1927] 315), auf, mıit

welcher Sorglosigkeit die nachtridentinische Thomistenschule
die Änsicht ajetans als Meinung des 1 homas hinzustel-
len pflegte, hne ernste Bekümmerung die groBen Schwie-

Die Tho-rigkeiten, die dieser Deutung entgegenstanden.
misten halten auch eute an ihrer Deutung test, sıchen aber
mıt gröBerer Sorgfalt der Schwierigkeiten Herr werden.
Das Angelicum (1931) 149— 1806 bringt einen Artikel des
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Dominikaners d 33  Tum Thomas causalı-
em sacramentorum respeciu gratiae INeTO dispositiv am
(JUaM docuerit.“ Die Fragestellung ist OlilenDar orjentiert
der Bemerkung ajetans (In 1 od £20O1N 1 21)},
der I1 homas habe 1Im Sentenzenkommentar LUr diıe Mo21-
NUNG anderer referiert: „Quidqui enim Secundum allorum
opinionem ul probabiliorem dixerit auctor In ent.“ in der
Summa theologica aber dıe viel jeiere eigene AÄnsıcht VÜT-
gelegt: ‚„NOC In 0CO sSsecundum propriam sententiam onge
altius sensit“. Tuyaerts enn die Behauptung ajefans
beitr des Sentenzenkommentars auch auf dıe Quaestiones d1is-
pulatae de veritate und de potfentia dUS, die als Frühschrif-
ien des englischen Lehrers nsıecht und mit Mandonnet auf
pril, DZW. Dezember 259 datiert Diese Frühdatierung ist
WO sicher abzulehnen:;: vgl Grabmann, Die RT des
hl JIhomas VON quin (Münster der TUr De potentia
NUur d1e Spanne VONMN zr äBt Danach bleibt die Än-
SIC uyaerts’ aum och möglıch Denn Ist doch NIC
anzunehmen, daBß I homas ıIn e1iner OIt berührten rage

lange / 01i 1Ur die Meinungen anderer reieriert habe Die
anderen Gründe uyaerts sind dus der Sprechweise des
1 homas hergenommen, das allı dicunt“, das ‚„„hNOoC videtur
magıs eologıis el dictis sanctorum conveniens“ (4 dist

sol uSW Diese Ausdrucksweise Ze1g daß 1I1ho-
I1Nds SichH CIn gangbare Meinung anschloß; daß CT ıt
derselben Bescheidenheit redet, die UNSs De1l Alexander VOImMN
Hales ınd Bonaventura begegnete. Daß OT aheor NIC NUur —_
jeriert, sondern sich entscheidet, zeigen die unmittel-
bar Tolgenden Orte 7 CLIUS evidentiam sciendum est  L
und Anfang des nachsten Alinea „‚Dicendum ost ergo ,
miıt denen E1nNe erneute Vorlegung uınd ertieiung der Je-
illigien Ansicht verbindet Mıiıt Olchen Worten pflegt aber
der nl Thomas ach JI uyaerts (a 163 SeiIne eigene
OSTC AÄAnsicht auszudrücken.

uch SacCNAlıc ist dist mehr als e1ine Wieder-
gabe einer vorgefiundenen Änsicht Der hl Ihomas hat die
rage nNIe mehr mıiıt derselben Gründlichkeit und Ausführlich-
Keil behandelt WI1C hler Er hat die vorgefundene AÄnsicht De-
reichert Urc die Sorgiältig ausgebaute Begrifisbestimmungder instrumentalis und ihre Verwendung TUr
die causalıtas instrumentalis dispositiva (GC. uUurc Bestim-
MUNGg der d d ti als eines QeNS intentionale
et spirıtuale (GIC 2 UrC! Benennung der eS ecclesiae
als Bindegliedes einerseits zwischen Instrument (Sakrament)}und Erstursache (GO uınd anderseits zwischen Instrument
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(Sakrament) und Wirkung Gnade), daß ine durchgehende
geistige Verbindungsbahn zwischen Erstursache uınd End-
effekt Urc das Sakrament 1INCAUrC SIC  ar wird, die gleich-
zeıitig auch die Verbindung zwıschen allen Wirkenden o
Leiden Christiı als Verdienstursache und Kirche! erkennen
aBt (IC 3), Urc Deutung des „sacramenta graftiam
continent“ als eines Enthaltenseins in der Weise, WIe e1nNe.
Instrumentalursache ihre Wirkung enthailten annn in dem
vollkommenen eın ihrer virtus (GC und ndlıch Urc die
Bestimmung des Verhältnisses der A {1 d d

I1Ss ZUrr gratia graium acıens ınd ZUT gratia virtulum (IC O
vgl ben 323)

Wesentlich kürzer, Tast WI1Ie 21n Exzerpt AUuSs dem Sen-
tenzenkommentar, zZu Teil unier Weglassung der genauerelh
Begründung behandelt die der Summa theologıca die-
en Fragen, ınd ZW äalr die Causa instrumentalis unier
Weglassung der Untereinteilung par CITeCIUS in disponen-
tem o1 perlNicıentem, m1T Objektionen gegen 1 Sontenzen-
kommentar, In die virtus sacramenti! mıf Ob-
jektionen, in ad die @S Ecclesiae als Bindeglied, und
ZW al ist 1er 1m Artikel die virtus passıone COChristı in den
Vordergrund gestellt, WIe auch L1M Sentenzenkommentar in
den Objektionen IsT, das „„sacramenta continent“ ın D die
graftia sacramentalıs in In 1ST eine annlıcne MAürzung

eachien W1C in Das incompleium OSSO VON der Wir-
Kung, das In der Instrumentalursache sich iindet, ist 1M SoeN-
tenzenkommentar ach vierfiacher Hinsicht unterschieden (Spe-
C1eS eifectius; lorma propria perfecta; ESSC uens; ad dispoasi-
tionem, NonNn perfectionem attingere) miıt Untereinteilung des

Vgl ervaeus Natalıs dist. „Aliquid potest ESSC ab:
al1o tripliciter : Uno modo sSICut au principalı effective
Causanfte. SIC virfus sacramentforum est d sSol1o Deo, SICH
per argumenfum factum ad hoc. Quia, SICU ab ut principali
agente e1 causante ost gratia, ita ab S1ICU ra au princıpalı
agenfte ost virfius, quae est ın sacramentis. 110 modo est alı-
quid ah alıo S1ICH meritorie disponente. 1ICUu S1 aliquis
merereiur Dro aliquid aD aliquo praelato, diceretur, quod
haberetur aD illo SICU d merentfe mih! ei per meritium adiuvante.
| isto moda virtus sacramentforum ost 77 passione Christi, quia
rito passionis Christi Tactum est humanum dignum, ut Dea.
S1DI proviıderetur de SsSacrament1is disponentibus humanum :ad
gratiam. Tertio modo dicitur SSC alıquid ab alıo sicut a
applıcante causalitatem agentis principalis vel meritoril  <  i ad insStru-
menium et pDer CONSCQUECENS ad illud, CIrca quod operalur insiru-
mentfum. Et iISsto modao virtus ost in sacramentis ad iustificandum

fide ecclesiae Et propfer NOocC D:  dicıtur, quod ille, qul confert.
sacramentum, oporiet quod inienda facere quod acı eccles1a. -  e&
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dritten Dunktes ın TIUXUS de potentia in actum und de agente
ın patıens Der vierte un in der Summa, ann-
iıch WI1e ın d 1, und VO dritten die Untereinteilung.

Wenn mMan die Darstellungen in Sentenzenkommentar und
Summa rein Ormell vergleicht, wırd mMan alle Unterschiede
als Kürzungen der Vereinfachungen in der Summa dusSs-

sprechen können, die siıch dus der 1m rologus ZUT Summa
theologıca ausgesprochenen Absicht de hl 1 n0mas, 21in chul-
buch iür nfänger schreiben, hinlänglic erklären, dUSYC-
nNnNommMmen vielleicht die etiwas mehr hervortretende ‚etONUNG
der virtus meritoria passSIONIS Christi in der Summe.

In anderem Zusammenhang und anderer ordnung han-
delt der TIhomas VON UunNSerer rage in der Quaestio dis-
putlata de veritate, 217 und Der Artikel ist in SO1-
Nem Aufbau dem Artikel der in der Summa hnlıch,
190588 ausführlicher; O1 betont, daß die Sakramente Instrumen-
talursachen der na sind, schweigt aDer VON der nter-
einteilung ın dispositive und perfektive Instrumentalursachen
TOLZdem wird In den Lösungen der Schwierigkeiten (ad I“
ad 9; ad 12) gesagt, die Sakramente seien Instrumentalursa-
chen mıiıt bloß dispositiver Wirkungsweise. Im Artikel wird
asselDe gesagt 1mM COTDUS und in der Beantwortiung der Al

gumenta »97 contra‘. 1esSe1DEe Antwort erscheint wieder
ın De potfentia ad Der Befifund In De veritate ist
der augenscheinliche Beweils afür, daß das Schweigen de:

Thomas VON einer weiteren Unterscheidung 1mM COTDUS dIi-
ticuli NıC bewelst, daß or daran NIC weiıter festhalte

AÄn C1INe Meinungsänderung in im
Sinne ajetans denken, 1eg Somıit 21n rTun VO  — Im
Gegenteil. Wenn I homas SeINE Meinung geänder d  @,

eT die bisher veortireiene?2 einung nNnıc unerwähnt 1AS-
SeMN dürifen; OT S1C den alschen Meinungen Za
und mıit Gründen widerlegen mussen Man annn doch NIC
annehmen, daß SeINEC Meinungsänderung grundlos erfolgt Wäarez
Von all dem findet sich aber 1 dem angeführten Artikel
der Summa keine Spur!a,

Noch wenı er kann die Nnsıc Geiselmanns De-
riedigen (ThOsc [ 1927 ] 234 i1.), 1Ihomas habe hinsichtlichfı der sakramentalen analogen d ©  © A  O

©  O K  S it t1 den ergang VON der moralisch-dis-
positiven ZUrTr physisch-unmittelbaren Wirkungsweise bei Abifassungder „Quaestiones De eritate, und ZWar Vvon 29
(1256—1259 nach Grabma  46 gemacht. Ein weitreichender
stillschweigender Jbergang Fn demselben innerlich ZUSaMMeENYE-hörigen eil esselben Werkes die drei Quästionen DT —— D DO-
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Die rklärung der Verschiedenheit der Rede-
WEeIlSse, über die schon Petrus de Palude und Capreolus stutz-
ten, ur iın ZWeEIl Punkten suchen Seiın Einmal WäarTr die
causalıtas periectiva keine gangbare Meinung S1C wurde
VOTI Cajetan VOonN niemand verireien und Wäal deswegen
nıc notwendig, S1C Anfängern in der Theologıe auseinander.-
zuseizen und widerlegen. Als einzZIge falsche Meinung wird
STEeISs die VOonNn der >> Sine qua non  d rwähnt und wider-
legt Sie WäTr widerlegt, Wenn nachgewiesen WTr daß die
Sakramente wirkliche Instrumentalursachen selien. Sodann WälTr

mit dem Begriff der instrumentalıs TUr den hl Ihomas
der Gedanke dispositive Wirksamkeit schon gegeben. Ge-
rade in der Summa theologica ( 1 h0mas
‚‚Causa secunda instrumentalis nNOonN particıpat actıonem Causae

SuperlorI1s, 1S1 INguantium per aliquid SIbI proprium dis D S1-
tıve operatiur ad eifecIium principalıs agentis.” Zuweilen annn
das Instrument auch HIS Zu Endeifekt durchdringen, aber
das annn auch dann NIC. „secundum aliquid SiD1 Droprium,
sondern Ssecundum quod ST motum pr1mo agente” (4 dist

sol Daß e1n Instrument irgendwie dispositiV
wirke, Welll CS überhaupt WIT. braucht also NIC: e1igens

handeln na und Rechtiertigung scheint doch eine gat
gewagte Annahme SsSe1l Wäre der behaupteie Meinungsum-
schwung hei 29 atsächlich eingefrefen, hätt Ihomas doch
die Möglichkeit die vorhergehende noch im Manu-
Skript überarhbeiten das entstehende Werk 1n sich einstim-
mig gestalten uch inhaltlich dürfte der entscheidende
Artikel der nicht geeignet sein, eine Meinungsänderung 1m
besagften inne begründen. Es wird ZWAar gelehrt, die Mensch-
heit Christi werde 1n dreifachem iınne aup der Kirche genanal:
t1ae. ber die continultas, welche von dieser influentia unier-atione dignitatis; ut guberna({tor ; d C I1 u

stellt wird, 1St einmal begründet mıf der Einzigkeit des 6721
sSTOSs in der gäanzen Kirche, also sicher VIa divinitatis, dann auch
durch die Verbindung der Menschheit miıt der eit, also nicht
mi RLW Physischem, das in der Menschheit se1lbst iegt,
dern das aut dem Wege der hypostatischen nıon über die ott-
heit ZUu  z physischen Kontakt mit den Seelen em 1st
diesen Ausführungen der atz vorausgeschickt : „Nomen capitis di-
versimode (  C diversis attribuitur”,  . und
CN nachher die Festlegung: S ergo proprie | im 1N-
satz den vorausgehenden metaphorischen ussagen, die für das
„dicitur caput  €e ausreichen | oOquamur, Christius us secundum
uframque naturam ost cCapu totius ecclesiae secundum ires
condı  E,  nes praedictas. “ Daß also in der Menschheit allein sich
alle Bedingungen finden, zumal die eIgens anders orklärte COMN-
tinutrtas für die influentia im physischen inne, kann mMan gewib
N1IC behaupten.
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gesagt werden, weil immer der Fall 1st un sıch VOI

selbst verstie daß aber perfektiv wirke, versie SICH
NIC VON selbst, Mu also e1gens bemerkt werden. SO Z

ar sıch, daß Ihomas In dem Corpus rticul! De verit.
A{ die causalıtas dispositiva NIC rwähnt und OC

in den Kesponsa auf S1C zurückgreift WIC auf eine Selbstver-
ständlichkeit, und daß CI I diese Objek-
tionen iehlen, überhaupt NIC auTt S1C sprechen OM

Er omMmMm aber anderer Stelle doch daraut sprechen,
nämlıch arg 1, @T die rage ach dem Sitz
des Charakters benandelt Hıer wird die Ansıcht, der (ha-
rakter SOI 1ine Disposition TUr die na: Zu Fundament.
einer Schwierigkeit dıe vertretene Meinung, der Cha-
rakter habe Seın unmittelbares Subjekt NIC ın der 2Qie,
sondern in der (kognitiven: ad Seelenfähigkeit:

„Videtur, quod character LO sit in potentiis anımae SICUT iın SUD-
jecfia ; character enım dicıtur SS dispositio ad gratiam; sed gratia
osti 1n essentlia anımae In subiecto ergo videtur, quod
character sıit in essentlia anımae, 1NOMN autem In  A potentiis. ”

I1homas SCINE rühere Meinung Von der dispositiven
Wirksamkeit der Sakramente aufigegeben, mu das 127
in Erscheinung ire  ien, OT In der Summa theologıca di2Se
Meınung ausdrücklich berührt uınd ihm CInNEe Schwierigkeit
AUSs ihr ntsteht Die LÖösung ware iniach Jene Meinung 1st
Talsch; der Charakter ist keine Disposition TUr die na Tat-
SaC  ; (e sa Ihomas das NıIC sondern @T SUC RiN?2 LOÖ-
SUNG, bei der jene Meinung VON der dispositiven aliur des
C(harakters tortbestehen kann. Urc die Unterscheidung D1Ner
doppelien Disnositionsbeziehung des Charakters 1inr —
mittelbaren den Kultakten und einer miıtiteibaren ZUur (ina-
deneingieBung Ööst 1Ihomas die Schwierigkeit. Er rückt amı
VOImN der Ansicht der unmittelbaren physischen Gnadenbewir-
Kung WEC d1e Sakramente eher och weiıter aD, als daß
sich ihr ekenntie

Für dıe Beibehaltung der Ansicht, der Charakter SI {)IS-
position tür die nade, spricht auch die Art und W elise,
WIEC 1 homas (S ad in als } ei S a

estimmt, nämlich SU, daß als Vorwirkung
zwıischen dem außeren Sakrament und der nade dazwiıiscnen
lıegt und als inneres sakramentales Zeichen auf die VOoTr-
eihende na hinweist.

och deutlicher spricht tür die Beibehaltung der Ansıcht
VO Charakter als Disposition ZUur nade, W as Thomas

VonNn der des (harakters Deim Wiederauf-
eben des ormlos empfangenen Tauisakramentes Ssagt Der
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Charakter erscheint 1er als Quasi-Form der geistlichen Wie-
ergeburt, die na als ‚„‚eifecius formae“‘, den die Form
eis hervorbringt, sobald S1C entsStehNt, WEln NıIC ein Hın-
CrMS vorliegt; 1eg aber 21in Hindernis VOT. vollende
die Oorm ihre Wirkung, das Hindernis beseitigt wird:

„Baptısmus ost quaedam spiritualis regeneratio ; Cu  3 auiem alı-
qu1d generatur, S1IMU Cu  3 orma recipit eiITeCIUM Tormae, nNıSL S1t
alıquid impediens, quO remo(to, Oorma rel generatae periic1ı
SUuum eiilecCcIium Et similiter quando aliquis baptizatur, acc1pit
charactierem, quasıi Tormam, el consequlitur proprium effectum, qul
pst gratia remittens omn1a peccata; impeditur auiem quandoque
per Tictionem ; unde oporterl, quod remota per paenitentlam bap-
TISMUS statim Consequatur SUUMM effectum“‘ 69 10)

Hıer wird also die na ausdrücklich als perfektive Wir-
Kung dem CQCharakter zugeordnet, der 1ın diesen Fällen uch
ZEeIC Irüher da ist

Man wird also NIC können, in der theologischen
Summe Seien keine Belege TUr die dispositive Gnadenwirk-
amkeiıt der Sakramente mehr vorhanden.

ESs ichlen aber in der Summe theologıca Angaben
1Der den Dispositionseffekt. Was über die VIrtius sacramenti
gesagt wird, AäDt erkennen, daß OT notwendig al
lıch SCIN muß ber die 1er sich Isbald erhebende rage,
WIEeSO das Sakrament diesen übernatürlichen Dispositions-
effekt heranreichen könne, Nıc aber die gleichfalls uDer-
natürliche nade, wird NIC ausdrücklic behandelt Die LÖ-
SUTIG dieser Fragen äng enge mıiıt der olle,
die der Schöpfungsbegrifi In der TO VON der Hervorbrin-
YUuILO der na spielt (vgl oben 326)

Die HI Schrift Uurc die Bezeichnung des gerecht-
Jertigten Menschen als OVäda Creaiura ahe gelegt, die
Hervorbringung der na als creatio bezeichnen, und
diesem Brauch schloß siıch auch Ihomas ber Ol

Schwierigkeiten, ın dieser Anwendung dem OrTe seinen
sireng philosophischen Begrif lassen, weil die na
CIn z1idens ist und NUur das, Wdas Ssubsistiert, 1m eigentlichen
Sinne geschaffen wird (vgl. SCHNrEelI
N ıIn Beantworiung VOonNn Schwierigkeiten, die dus der An-
wendung des Schöpfungsbegrifis auTt die Hervorbringung der
na entstehen

„Illa ratı NOMN est uUS:  ue sufficiens. Nam crearı proprie
.ostT rel subsisfentis, CU1US est proprie C550 e fierl: formae autem
nNon subsistentes S1VO substantiales S1VEe accıdentales NON proprie
niur, socd Concreantur, SICH NeC ESS habent Der > sed in allo,
‚.21 quamvVvis NONMN habeant materiam qu d, quae sit pDars OTUum,
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habent materiam in qu d, qua dependent, el Der CULUS
mutationem iın SS educuntur, uL S1IC fier! S17 proprie
subiecta transmutarı. CCUS autem est de anıma rationall, quae ST
Tiorma subsisfiens; unde proprie 21 Crearı convenit“ (De ver1!
al ad

»  1CU 1C1 Boetius, accidentis SSO ost inesse; unde MNe ACC1-
dens NOMN diciıtur enS, quasi 1psum OSSC habeat, sed quia aliquid
esi; unde et magıs dicitur ESS! entis, ul dieitur iın Metaphysico-
rum e1 quia Qe1us est 1i vel Corrumpl, CU1IUS ost eSSC, ideo DTO-
prie loquendo nullum ı1dens Lit corrumpitur, sod
diciftiur 8  jer1ı vel Corrumpl, secundum quod subiectum inNCip1E ve]l
desinit ESSC in actiu secundum illud accıdens, el Secundum HOC oet1am
gratia Q MO TF crearı!ı e  » quod homines secundum ipsam CT O*

anfiur, 1d est in LIOVO ESSC constituuniur nihilo, 1d es{i1 nNON

merit1is, ecundum illud ad phesios 91 Creati in
Christo Jesu 1n operibus bonis“ 1! 110 d. ad

Aus diesen Texten ıst ersic  1C daß Ihomas die Formel
VONN der Erschaffung der na gelten Läßt, S1C aber NIC ım
eigentlichen sirengen Sinne versteht, eigentlich NIC
dum e S SC, sondern secundum F1 1C eigentlich
die na erlangi das Sein, sondern inr Subjekt erlangt Urc
S10 1in S21n, und die Forderung dos Entstehens 1 US-

nichts ist in moralischem Sinne gewende und insolfern als
erfüllt erachtei, als eın Verdienst des mpfängers der na
S1C begründe:. Diese Opposition secundum ESSE ınd CUuMN-
dum dicı ist keine aDSOIlu(tlLe, nach der das secundum 1C1
infach falsch ware, abgelehnt der 1Ur als Meinung anderer
wiedergegeben würde, sondern NUrFTr e1Ne relatıve, die
NUuUr O1Ne qgewIisse Unzulänglichkeit des secundum dic1 Ofien-
bard, insofern 11m EIWAaAS begrifilicher Schärte mange!lt oder
der Begrifi NIC in en Momenten 1mM eigentlichen Sinne

wird. I1homas iordert auch EIreiIs der S a-
kramente NUurT, daß S1C „aliqualiter“‘, ‚„Der aliquem modum“
die NnNade verursachen (De verıt 27 4:

d. Die Ausdrucksweise ist oiIt deswegen gewälhilt,
weil S1C dusSs der Schrift oder den »>  ICla sanctorumi
stamm(t, und wird beibehalten, weil S1C ihren qu ınn hat

sagt JIhomas De verit 2{ ad OluSs Deus m-
mittit peccata actıve homıines autem a
mittere ministeri10”, und, W ds UnSere rage och näher
berührt

)y9-  anus impositio NO causat pirıfus Sanctı adventum, sed S1-
mul Impositione pirıfus Sanctius advenıt. Unde MNOn

dicıtur in extu, quod apostoli Iimponentes darent Spirifium
Sanctum, sed quod imponebant dMNUus, et ıllı accipiebant Spirifum
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Sancium S1 1mpositio aNnuum dicafiur alıquo mOdo
acceptionis pirifus anctı per modum, qQUO sacramenta

ho nNon habebift impositio, inquan-Sunt gratiae
Lium ost aD homine, sed institutione divina  e (De ver._.
. ad 16)

„Gratia, Cu  _ nNOoN sitf orma subsistens, NeC 0SS! NeC fi el pPro-
prIe per compeftit : unde nNnO proprie creafiur pPer modum
1l11um, qu0 substantiae Der Ssubsistentfes creantiur. nIiIus10 ta-
m © graiiae accedit* ad ai1lonem creationis,
quanium gratia NO Causamı In subiecto, NC efficıentem, NC

alem materiam, ın qua sil hoc modo in poientiag, quod DeT
naiurale EeducCI possit in acium, SICU osT de allis tormis naturalibus.

Unde pate solutio ad quarium. Nam dicitur aliquid I1
nihilo, negaliur materialıs Hoc Vero0 al1ıquo do ad

carentiam materiae perfineTt, quod alıqua orma de naturalı
terlae pofentia ed NOl pofest (De pDOoL d ad eL

Zwischen creatio uınd iustificatio, dıe wesentliıch in der
INIUSIO graftiae bestenht, tindet I homas eınen Unterschie

Z  In weichem inne dieses ‚„„accedere“ verstanden werden
konnte und wie der Begri{ff „creare“ gemode. wurde, TUr
seren all noch paSsell, zeigen die Ausiührungen des Heoer-

Natalis, die ihr Vorbild m Sentenzenkommentar des
nL. Thomas dist. d. sol. ad en ‚Creare idem
est quod Nu praesupposifo aliquid eTe; NL PraesuppO-
LeTe potest dupliciter acCcipl. Uno modo par facientis. Alıo
modo par{ie aCcil ExX parfie Tacientis nihıl praesuppONeIe estT,
quod agal NOn praesupponendo aliquid » In virtute agat,
ei SIC sol!1 Deo CoONvenlı in agendo Nl praesuppoONhere. Ex parie
auiem aCcil NL praesuppONhere esT, quod idem S1iT, quod nullum
subiecium praesupponart, in quO fiat, ei hoc dupliciter: vel quia
sS1b! repugna fier1 in alio angelus el oLUum Compositum COM1-

prehendens materiam el iormam, vel quia NOn epende ah 11
quO I1t, S1Cut anıma rationalis, CUIUS factio potfest dicı PIü antio
nıihıl praesuppONeT«C, quila Nu praesupposito potest iierl per
Deo LEt hoc patert, quod quaedam 1CUNIuUr crearIı, quia nı

SC etiam OMNILSDraesupponunt parfte Tacıentis, S1CU gratia.
sanatlıo, Yuae Lit med  icına, potfest dicı medicatio denominative
ab agente. Quaedam 1Cuniur crear 1, aula nihıl prageSuppO-
Hunt partie actl, SICU quae nullum subiecium praeSsupPpu-
nunt, ut angelus el consimilia. autem, quod aliqui'd praesuppoO-
nıt SUDIieCTH] e1 attıngitur ab agenie, quod agit in virtutfe
T1US, S1VO attingatur ab illo instrumentalıter S1VO ut principali
agente, nNeutiro modo potest dicı crearl, qula LIEC parie agentis
immediati NeC parfe acti, CUu:  3 eiL1am subiectum praesupponatur

partie iactı eT immediaftum, S1VE ponatlur instrumentale
S1VC principale, praesupponat aliquid virtute CU1US agat.
His ergqgo praem1ssis potest Oostendi Dropositum, XN g quomodo PO-
natur, quod sacramenta g in anımam Causando in eiffective
eT instrumentalıter Caracierem, quli ost disposifi0 ad grafiam, quäaäm
PONIMUS formam per creationem inductam  «« (In dist.
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modi agendi. Be1l der creatio als Hervorbringung dus
nıchts ist jede Mitwirkung einer Areatur unmöglich; dagegen
muß der Sünder, der einmal Z  3 CDrauc seiner reınel
gelangt IST, sıch Urc einen Irejen Akt auf die Rechtiertigung
vorbereiten, also (dispositiv ihr mitwirken, und bleibt
die iustilicatio ın dieser 1NSIC hinter der creatio zurück:
77° modi agendi creatio est maxımum ODUS
Dei“ (S 1, 113 ad Ö Vgl oh  Q IN

Die Erklärung des ‚egriis „HNOVEa creatura“ 1mM Kommentar
Gal 6, zeigt, W12 Siar ach I1homas subjektive Akte
der Rechtfertigung Deteiligt Sind; sind Glaube uınd iebe,

die gleichzeitig auch Gnadengeschenke sind, daß eine eNnNge
Mitwirkung vorliegt:

IN Christo 2nım lesu CIrCUMCIS1IO aliquid vale
praeputium, soed iides quae Der dilectionem operatur‘ (Gal 6! 15)
Fides ergo carıtate ormata esT NOVa Creaiura. Croeati Namque el
producti iın OSS! naiurae per Adam:; sced illa quidem creatiura
veiusta 1am erat ei inveierata; el ideo Dominus producens NOSs el
CONSTIIILUeNS 1n SS  © gratiae fecit quandam creaturam (lac 1!
18) SIMUS nitium aliquod creafiurae eius‘. ET dicitur ‚NOVa’,
qula per el  3 LTeNOVaMUr 1n V1Lam o  » et Der piriıfum Sancfium
(Ps 1 30) ‚Emifte Spiritum Luum el creabuntur, e1 renovabis
faciem terrae‘, eT per CrIUCeM Christi (2 Cor 57 17) ‚51 qua est In
Christo NOVa creaiura etc S1C erg Der creafturam, SC., Der
Tidem Christi e1 carıtatem Dei, quae diffusa est in COrd1ıDus nostris,
ReNOVaMUr eTi Christo cConiungimur.“

In diesem 1ext ist also Gal I 6, 1m Sinne der Intormation
des auDens Urc die 1 verstanden, eleg tür das We-
SOM der OVd Creaiura (Gal O, Die 0S und die Beziehung:

TISIUS wird weiıter belegt uUrc Kor 9 17, die carıtas
un dıie Beziehung zZu e1s UrcC s 103, 5 > die NOVI-
ias Urc Jak 1,

Die lexte beweilsen, daß ©} NIC 1ImM Sinne des I1homas
seiın kann, einfachhin alles, W das VON der Schöpfung 1mM SiIren-
gen Sinne gilt, aut die productio gratiae überiragen. Man
wird NIC einiach schlieBen können: Weil ZUrTr Schöpfung
keine Areatur als Instrumentalursache mitwirken kann, annn
S1C 1mM Sinne des Aquinaten auch NIC ZUr Hervorbringung
der na

amı ist aber anderseits auch och NıIC gesagtl, daß ım
Sinne des hl Ihomas en eschöp als Instrumentalursache

N te ZUur Hervorbringung der na miıtwirken
könne. Der quinate Sspricht sich AUS besonderen Gründen
hiergegen dU:  N

unachas cheint eınen Schri  CX „Gratiam ef glori1am
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Dominus“ (Ps 89, 12) VonN der Verleihung der heilig-
machenden na und der Himmelsseligkeit verstehen

112 Sed contra) Ihomas Mu um eichter
geneigt sein, die Bewirkung der na: und Glorie 1er
gleicher Exklusivıtät Gott allein vorbenalien sehen, als D7

auch AUS systematischen Gründen diese Exklusivıtäat ordertie
„„‚Gratiae CO1NaLO, Der QU aM mMens rationalis immediate 111-
t1mo Nnı coniungitur, A solo Deo est  d (De veriıt. D7 3
und umgekehrt mußBßte die systematische Auffassung ın der
Deutung des Schrititextes eINE kräftige Stütze finden

Dıe ro uınd die besondere Art der Wiır-
Kung, die in der Hervorbringung der na jegt, ist der

(10{it alleınrun! desseniwegen TIThomas Onstian ehrt,
könne unmittelbar der Hervorbringung der na ete1-
ligt seın

Hierfür führt e 1 Sentenzenkommentar dıist
TeI Gründe AMl: die na erhebt ber das gesamte
Naturse1in, RINde sich also in keiner naiurliche passı-
Ven Potenz und kann deswegen VOIMNN kemer geschöpilichen
ktıiven Potenz hervorgebracht werden; S1C ist eine -
mittelbare Verbindung und Verähnlichung mıit Goit, und
e1ıne solche annn ach dem Prinzıp „Unumquodque agıt sıbı]
simile”‘, UU unmittielbar VOIN Goit hervorgerufen werden;

die na hat ın sich 1ine 1ın gewissem Sinne unend-
C Krait, nämlich Verdiensten, die einem uınend-
lıchen Gute hiniühren Hinzu omm och die BemerkKkung
Der das Verhältnis Von Instrumental- und Hauptursache, dlas
stets ist, daß die letzte Vollendung also 1er die Eingle-
Bung der na Von der auptursache stammt

Das elıebie rgument, das AUuUS dem Ausschluß der Instru-
mentalursache VO Schöpfungsakt aul ihren Ausschluß OM

Akt der Gnadenhervorbringung schlieBi, 1 Sentenzen-
kommentar schon deswegen n genügen können, weil
Ihomas sich hier Och mıit der Ansicht des ombarden an-
iindet, Gott könne einer Kreatur die Krait geben, als Instru-
mentalursache einem Schöpfungsakt mitzuwirken (4 dist

sol ad S dist Er äßt aber
die weiıtere Ansicht de Lombarden, daß R1INCe Kreatur auch ZUur

nneren elenrein1gung, die Urc die na geschieht,
ähnlıcher W eise mitwirken könne, NIC ingehen, sondern
unterscheide 1er e1Ne oppelte Art VON Mitwirkung der
Instrumentalursache eine solche, H21 der dem Instrument

seın hat und die dadurch NIC 1Ur einem sekundären
eine Kraft gegeben wird, die e1in 1n sich vollendeties atur-

Effekt, sondern ZUr Hauptwirkung mitwirkt; eine solche,
2lScholastik.
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die eine ra VOoN Nur unvollkommenem Natursein hat und
ur e1iner Disposition, NIC zZu Haupteffe selbst mit-
ätlg ist. Nur die zweıte wird zugegeben. Der Iun IUr
die Ablehnung ist folgender:

„Gratia elevat hominem ad vitam quandam, quae osTi CON-
dicıonem OmMNIS naturae reafae: ost enım ESSC gratiae SS
naturale ei hominis el angeli, Quae Sunt creaturae ; el
deo quod proprıa virfiute Ssibh! anımam assımıilat per gratiam,
opor{tet quod S1T utem Creaftam®, el S1IC

(4 dist.alls cCooperatio excedet erm1noas creatfurae  s
sol 1)

Das ist erselbe rIun dus dem unmıtltelbar vorher auch
die S princıpalıs Gott alleın vorbehalten WIrd:

„Quidquid NnNım Communıcatum aliıcun rahere 1psum exXxIira i2r-
mMinos SUaC speciel, NONMN pDotfest S1hl COMMUNICAFr1 SiICut CqUO NON

potfest cCommunicarIi, quod habeat rationem, quamVvis hoc OoOmMmMuUun1-
um sit homin  4r Quod autem Communicatum a l1Ccul trahiıt iDSsUum
Cxira te crealiurae, NO potest alıcul creafiurae Communicari.““

Er bezeichnet diese Wirkung als ,, M T O
LU S, (UO uıltıma 11N1 CON1IUNGIMUTF, CULUSMOdI ost grafia,
Der U am lt FemM1SsS10 peccatorum . Hinsichtlich ihrer äht
Nur e1ne Möglichkei geschöpflicher Mitwirkung L nämlich
die insirumental-dispositive, WoDei CT durch 211 a% quidam
dicunt“ erkennen gıbi, daß OT die Benennung als „dispo-
NS  0i VOIN anderen übernommen hat Diese Mitwirkung 11N-
det sich ach uUuNSeTer Stelle ın den Sakramenten und ıunab-
Näanglg VON ihnen iın der potestas excellentiae Christi Hıer-
dUus O1lg schon, Wäas ad auch och ausdrücklich emerkt
wird, daß die D  S  S excellentiae, die T1ISTIUS auch als
ensch esa 1Ur die zweifte, NIC die ersie Art der Mit-
wirkung eINSC  1e

Aus dieser Art VON Begründung S1@ Man leicht die 1)1is-
parıtäl, die zwıischen Gnadenbewirkung und Bewirkung des
sakramentalen Charakters 1mM Sinne des hl Thomas Ca
chen ist. @1 Eifekte Sind ZW äl übernatürlich; aber daraus
OIg NIC daß S1C aut derselben uTe stehen Man mMuß
deswegen auch NIC WIC eine e1l1eDie Schwierigkeit
die dispositive Wirksamkeit der Sakramente will, entweder
auch tür Charakter und Seelenschmuc C1Ne CUC Disposition
annehmen und ort In infinitum der aber gleich die MÖg-

Das „transcendere potestatem creatae virtutis“ De-
weist, daß die virtus divina unmittelbare Ursache ist, und kann
deswegen bei den undern Christi als Beweis einer el die-
nen th.  CN , A
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1C  21 zugeben, daß auch die na VO Sakrament —-

mıttelbar erreicht werden könne Denn NIC dıe UÜbernatür-
1C  21 der na als solche begründe ihre Unerreichbarkei
TUr geschöpfliche Wirksamkeit, sondern ihre Seinsstufe als
nobilissımus effectius, TUO ultiımao fini Coniungimur, und ihre

Der sakramentale Cha-Transzendenz über jegliche atiur
rakter wird dagegen Von IThomas (S et
als Teilnahme Priestertum Christi eSUMMT, das in sich
selbst der geschöpflichen Ordnung angehört, während die
na mıe dem chöpier selbst verbindet (val
a

Zu RAC ist aber 1er eine Stelle dus der Quaestio
disputata de verıitate (T 21{ die 1mM ganzen die gemach-
ien Ausführungen bestätigt, hinsichtlich der ljetzigenannten

einen Zusatz erforderlich machenSchwierigkeit aber
scheıint, obschon S1C hier ebensowenI1g WI1IC anderswo VON
Ihomas ausdrücklich rwähnt wird.

unacCcYAs antwortet Thomas aut dıie rage >>  rum alıqua
creaiura possIit gratiae esse*“:

„Respondeo 1cendum, quod simpliciter concedendum estT, quod
Nnu creaiura pofest Cr@edTi e gratiam effective, quamVvis alıqua ©d-

iura possit aliquod ministerium i1bDere ordinatum ad gratiae
susceptionem. U1uUSs railo irıplex est.  €:

Von den drei Gründen betrifit der zweite die akiuelie
Na: Er ist dus der aliur des Irejıen illens hergenom-
MenN: Die na WIFr bestimmend aul den Irelen Willen 21n

annn aber UUr (G0tt unmiıttelbar aul den Irej:en Willen 211 -
wirken. Der drıtte Tun: betritit hauptsächlich die heilig-
machende na und ZW äar ihre unmittelbare Verbindung
mit dem etzten Ziel TSTEe Wirkursache und etztes Ziel
entsprechen sich aber, und darum muß die Begnadigung
ebenso allein Von Gott ausgehen WIC die Schöpiung

Der erste Iun: ist AdUuSs der bloBßen Übernatürlichkeit der
na als solcher hergenommen:

‚Gratia ost quaedam perfectio elevans anımam ad quoddam
PSSO supernaturale; nullus autem EITEeCIUS supernafuralis potest OSSC

aD alıqua creafura, duplici atione. TImMmO quidem, qula Q1US
1us est L  3 ra statum naturae PTOMOVEIC, CHIUS ost gradus
natiurae sStaiuere e1 limitare; quod SO1l1uSs Deli constat ESSC. Secundo,
quia Nu virfus creata agıt NISL praesupposita potentia ma
vel alicuius 10C0O ma  1ae; potentia autem naturalıs creafiurae nNon

exiendi ra perfectiones nafurales; unde nullam supernafiura-
lem operationem aliqua Creaiur. efficere polesi ; el inde est, quod
miracula sola virtute divina agente iunf, quamVvis miraculiı
pulsionem alıqua Creatiur.: Cooperetur vel orando vel qualifercumque
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alıter ministerium adhibendo propier HOC nu creafiura EiI1IeC-
tive gratiam ausare potest.“

Dieser Iun: geht weiter als die irüher geltend gemach-
ten Er SCHUEC InNe eigentliche direkte physische effektive
Mitwirkung einer Kreatur VON jeder Hervorbringung Q211N2S
Se1INS dauS, iın der der Schritt der rhebung der SE
ZUrr Übernatur gemacht wird. Dann ann auch der sakramen-
tale Charakter 1Ur VoN (Gott direkt hbewirkt seıin und das Sa-
krament ur irgend eiıne Dienstleistung H21 SeiInNer EINprägung
bieten 1nNe unendliche Reihe von Dispositionen, die der
na vorgelagert wären, ergıbi sich Troizdem NIC weil die
Dienstleistung des Sakramentes ZUr Einprägung des Charak-
tiers NIC wieder in einem dauernden physischen Eiiekt m.

den mußB, der dem Charakter vorgelagert IST USW., sondern
e1ine vorübergehende Wirkung SeinN kann, WIe 05 die virtus
sacrament! ach dem hl Ihomas ISt, und auch nNiIC mehr
ın die Übernatur rhoben SCIN braucht, als das Sakra-
ment, DbZWw die virtus sacramentI, schon ist

Der quinate unterscheide (4 dıst 1er AÄAr-
ten der Mitwirkung: HTe Beistand; MC ixal

16 Benutztwerden ZUur Herbeiführung der Hauptwirkung
des Haupthandelnden; Urc Schaifung einer isposition
TÜr die Hauptwirkung Die hbeiden ersten rien der 1twiIir-
KUNg g1bt hbel Gott überhaupt NIC Die drıtte Art lıegt
annn VOT, WwWenn 21n eschöp HEC sSeıne Naturkrait etiwas
zu  3 Endeiiekt e1trägt; denn immer ist Gott der aupthan-
delnde, und in einem olchen WIT. als9o das eschöp
als Instrument Z Haupteffe mıt Das ist aber NIC 11
em der Fall Man beachte, daß sıich 1er LUr die
Tatsachenirag handelt, NIC die Möglichkeit. GewIisse
inge hat sıch Gott alleın vorbehalten, und äBt Kein (je-
schöpf iıhrer Hervorbringung mitwirken. Dazu gehören die
Erschaffung und die Wiedererschaffiung (durch Sündenver-
gebung und Gnadenverleihung) der EE1IC Hıerbeil können
Geschöpfe LUr ın der vierten Art mitwirken, ZUrT ündenver-
gebung Urc subjektive (Lehre, Verdienst) der objektive (DSa-
kramentenspendung cooperatio minister11) Disponierung.

ach De verıit 21 ad ef sind reıl Dinge,
die Gott unmıttelbar und hne Dazwischentreten einer Kreatur
bewirkt chöpfung, Rechtfertigung uınd Bese-
l1gung uch In der Summa theologica (1 113 Ö
werden diese drei inge, und S1e allein, ın rage gezogen, u

entscheiden, welches die gröbte Wirkung Gottes Se1 Zu-
nächst TIThomas 1m „Ded contra“ drei 5  S
n1ı1s5s5e2e zugunstien der Rechtiertigung
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„Sed CONTIr: est, quod in Psalmo 1441 , dicıtur: ‚Miserationes
C1US Oomn1a eius‘ (hier 1st das ‚super‘ offensichtlich kom-

paratıv, N1C! EXIeNS1IV verstanden). Et iın collec Dom pOosSt
Pentecost.) dicıtur ‚Deus, qul omnipotentiam iuam parcendo
Y1m!' eT miserando manifestas‘. ET Augustinus dicıt (In 10 u 72)

‚Mailora orum faciet‘, quod ‚m:eXpoNEeNSs illud loan 14[; 12
ODUS esT, ut OX imp 1uSii Liat, quam Creare caelum ef ferram .

Dann wird jeder dieser göttlichen Wirkungen in oiner DOe-
To eingeräumt: EX InOod)zıehung der Vorrang der

agendi ist die Schöpiung gröB5ten, secundum quantitatem
sSolutam die Beseligung, dum quantitatem proportionis

dıt donum gratiae digni-die Rechtfiertigung, „Gqula plus OXCEe
tatem impil, QUaM donum glor1a@ dignitatem iusti“.

In der Quaestio disputala de verıtate Thomas jede
der BegnadigungVermi  ung Urc e1ne Wirkursache hel

chenso aD W1e hei der ÖpIiung
„„LEsse natiurale per creationem Cus aCcCı 1n nobis Nu

agenite mediante, sed am mediante formali ;: orma C1N1LM
naturalıs princip1um ost (SSC naturaliıs: e1 similıter ESSC spirituale
gratulium eus aCcı iın nNODIS Nu agen{ie mediante, sed

ame mediante alıqua orma creata, quae ost gratia“ (De VOerit.
. ad 3)

aß die na de FO des CKXKTIS VONM (GO01% al
Sagl Thomas i 112lein hervorgebracht werde,

ben S. 3506 bemerkt wurde, dieC acC  einm er W1O schon
SC 1mM „„Dded contra”“ uUrCcC eınen Psalmvers belegt nat,

N Im Corpus die Gründe d die unNns auch 17 Senten-
zenkommentar begegneiten:

‚Nulla LCS potest da M, qula SCIMN-

per opor{ier, quod ausa potior s1t effectu onum autem gratiiae
excedit acultatem NAaiurae creafae, CH.

N1AL1 aliud s1t IM quaedam participatio divinae natiurae, quae
excedit alıam naturam. Et deo imposs1ibile esi

quod aliqua Creaiur. gratiam causet. SIiC eniım NeCesse osT quod
SO1IUS eus eilce S1CU' impossibile ost quod aliquid ignlai
N1ıS1 SO1US 1gnis.”

Deswegen können SOWO dıe Menschheit Christi! (ad als
auch die neutestamentlichen Sakramente (ad LUr erk-

rkung seln, und ZW äl solche, die NCzeuge der GnadenwIı
propria virtute den Eiffekt heranreichen, sandern ZUuUTr

durch die mıiıt ihnen mitwirkende GOhe rafit Das ist die
vierte Art der Mitwirkung, VON der Ihomas 1Im Sentenzen-
kommentar dıst (vgl ben 340) rede Nur
schweigt eT VOmN der dispositiven Wirkungsart, WOTauUSs ach
irüher esagitem 230 332) nicht OlgtT, daß @T S1C blehnt
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ine Warnung davor, die Leistungsfähigkeit des Werkzeugs
überschätzen, 1eg iın den orten der theologischen

Summe (9 k „ Virtus actıonis NOnN proprie attrı-
Huıntur instrumenTo, scd principalı agenti. “ öch

mac I1homas als rIun Tür die alleinige Hervorbringung
des inneren Etffekts der Sakramente Urc Gott als aupt-
ursache geltend ‚„„CJula SOolus Deus illabitur aniımae‘‘. Das N
Zustimmung Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus,
(ML Ö, 999) .„Ilabı autem menti Il Sol1 possibile ost quı1
creavit.“ Danach ann kein eschöp ınmittelbar die innere
na hervorbringen helfen

Man wıird Del Thomas NıC in nackten Worten e1ine are
Stellungnahme en Fragen iinden, die RUTC in der Sa-
kramentenlehre erörtert werden. In uUNseTrTel rage hat die
spätere Spekulation manche Gesichtspunkte in 21n GJanz
IC gerückt I1homas chriıeb unier dem 1INATruc der Pro-
emlage seiner Zeit, und diese WärTr VON ernher Augusti-
11US orlentiert. Urc ZW.e1 Augustinustexte sah man ZW.@]
verschiedene Wege ZUr LÖSUNGg UINSeTeT rage gewilesen, ZW1-
schen denen mMan wählte und deren Ausbau Man arbeitete
Aus den verschiedenen Schriften des hl Ihomas ÄäBt sıch also
21n z1iemlıch einheitliches Bild SCeINer Anschauung Der die
Kausalıtät der Sakramente gewinnen. In diesem STC-
chen als besonders charakteristische Züge die GeNAdUE Boe-
stimmung der causalıtas instrumentalis und der virtus inten-
tionalis hervor.

Thomas hat sich der auch Von Alexander VOIN ales un:
RTIUS agnus vertreienen Theorie angeschlossen, die sich

dem Augustinuswort inspirlerte: „„Unde ista VIr-
tuUuS UT COTDUS Langat e{ COT bl  t°“ (In 10 Dn

9; 3: Er gab Inr den VOorzug VOT der Ca
deren, STIEeISs VON 1inm zuerst erwähnten Theorie, die mıit W1!l-
helm VON DParıis und anderen VON eiıner bloBen Assistenz
Gottes und einer äauberen Anknüpfung einer LUr götflichen
Tätigkeit das sakramentale Zeichen als Bedingung —
dete (Causa SINe Ua non), die ;Ohl auf das Augustinuswort
zurückgeht: .„„Deus S evangelicıs verbis SUlS, S1NEe qQuU1-
u s baptismus Christ! consecrarı HNO D  es (De aptiısmo
6, 29, 7: CSEL ol1, 5324) Dieser lext behält auch in der
Theorie VON der causalitas instrumentalis seinen guien Sinn,
da auch hier der Haupteiffe VON Gott ausgeht. Dagegen
ann die andere Theorie die CXTC NIC qgut erklären, in
denen Urc Mausalpartikeln und ablativus instrumentalis den
Sakramenten 21n kausaler Einiluß auft die Bewirkung der
na zugeschrieben wird. uch abgesenen davon, daß das
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Tridentinum inm reC gab, muß man ag  7 daß Thomas qui
gewählt hat

Die mıit der gewählten oOr1e verbundene AÄnschauung
kungsweise hat I1 homas Der-

Von der dispositıiven Wir
der causalıtas instrumentalısnommen und in seinen Begrif

hineingebaut*. iıne nähere Untersuchung iDer den Disposi-
det sich aDer N1ıC el inm, dbgesehe VOonNn dertionsefiekt lın

unabhängıg ınserer rag behandelnden VOoO

sakramentalen Charakter die nähere Bestimmung
des Wesens des sogenannien Seelenschmucks;- der keineswegs

hen werden braucht,als veraltete Anschauung preisgege
lien Sakramenten UTrcCsondern als objektive Heiligkeıit he1 C  e

ihre konsekratorische Wirkungsweise nachweisba ist (vgl.
Pohle-Gieren 93)

treifend als intentionales 21nDie virtius sacramenti WIr
bestimmt Es wird in befriedigende Weise gezelgt, Ww1e S1C

sich In dem corporale olemenium finden annn Bel dieser
ht aDer doch, W1e auch heli demUntersuchung ST vielleic

Augustinuswort vVon der ViIrtus au der „Leib” des akra-
mentes gegenüber seiner „ Seele‘, der geistigen Tätıg-

begleitel, schr 1 Vordergrund.keıt, die den auberen Ak
Fluß der ausa-Wenn dann dıie Verbindung, urcC die der

112a hindurchgehen soll, aufzuzeigen 1sT, 1L aul einmal aut
verwiesen, ähnlich WI1e Augu-dıie CS ecclesiae vgl. 0 W assers begleitenden WortStiNus dem die Aufigiebung des

die Wirksamkeit zuschreibi, non qui dicıtur, sod quia CI@-
enso wWw1e Augustinusditur“ (In 10 SO, Ö: 5 >

lle 1M wesentlichen auchubDerla diıeser wichtigen St.2
Vorstellungen selbstThomas dem Leser, sich seıne weiıteren

bilden Im Sentenzenkommentar wird gesdg{T, dab d1ie
3 A mi1% Go{it als Erstursache, mıteSs Ecclesiae (das Sakramenit

tursache und schlieBlich miıtdem Leiden Christi als Verdiens
Be1l Besprechung der bischöflichen Vorweihe des Chrisam füur

die Fırmung n und ausführlicher CIST.
sol ad nebenbei die Bemerkung ab, die Vorweihe

entspreche der Anfertigung des Instrumenis, die Spendungs-
formel seiner ©  © Beides wird als Konsekration De-

zeichnet, wodurch der aterie A  av ISO 1n doppelfer e1ise Virfius 1M-
strumentalıs erteilt Werde Der Etfiekt Konsekration
aterie kann aber NUur 0D)ektive Heiligkeit SC1NM. Objektive eil1g-
keit ist also die Form, die die sakramentale aterie Zzu sakra-
mentalen Instrument macht und wieder iST die VirIus insirumen-

bei seinem Gebrauch empTfängt, ob-alıs, die dieses NSICru
Darin 1eg e1n schr deutlicher Fingerzeig aufjektive Heiligkeit.

die konsekratorische Wirkungsweise der Sakramente, wenn di'es_e
auch nicht ormell elehrt WITr
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der na als „signatum“ verbinde (4 dist sol ö
Die Verbindung mıit dem Verdienstleiden Christi Urc den
Glauben wird UrcCc Röm S „Quem
proposuit Deus propitiatorem DertT Cem iın sangulne 1D-
Sius“ belegt. ach De verit. 21 wird uns die VIS ablu-
tiva peccatorum 1, d; Röm 3, 24) des Blutes C hristı
spiritualiter Der 1dem, corporaliter Der sacramenta appliziert.
In der Summa theologica © ad 1 ‚„„Passıo
Christi, 1C@ sit corporalis, amen spirıtualem virtutem

divıinitate unıta, et 1deo per spiritualem contactum
eificaciam sortifur, Der Ccm el ©1 sacramentum”,
wieder mit erufung auf Röm I Es wird aber Nır-
gends gezeigi, WIC UrcC die s Ecclesiae als Bindeglied
die VIrius sacramenti VOIN der Erstursache UFrcC Menschheit
Christi und Sakrament als Instrumentalursachen indurch-
gleitet und endlich 1IM mpfänger ihre Wirkung vollendet
Ob das NIC amı zusammenhängt, daß Ihomas den schar-
ten Begrifi der causalıtas moralis TOTLZ vieler Elemente
(vgl. dist 19 d. i ad 3 die

1hm gehören NIC esa und och weniger den der
causalıtas iuridica?®

Daß Thomas den Begriki der cCausalıtas lurı1dica NIC tand,
daran dürfte R1nNe grobe Abhängigkeit VOonNn irüheren
Theologen schuld sein, die innn die bekannten Beispiele des
merellus, chirographus, denarius plumbeus, anulus und Da-
CHIUS SCHr als FPeichen werftfen 1eß In den Von
den irüheren eologen gewählten Beispielen Wäaren S1C
ja ohl auch Es gibt aber auch äußere Zeichen, die den
inneren Wiıllen einer Rechtsübertragung erst wıirksam TUr
die kKechtsoranung machen. Die schrititlich der gäar
artıelle Niederlegung £1INes Kaufvertrags ist dann rechtswir-
kend (causa), WenNnn UrcC diese Oorm der Vertrag orst rechts-
wirksam wird; S1@ ist bloBes Zeichen, WenNnn S1@e 1Ur ZUT Er-
innerung die Bestimmungen des bereıits rechtsgültig Ol
iolgten Abschlusses geschiecht. Diese Juridische und die —
ralische Kausalıtät sind ihrer aiur ach geeignet, den Weg
über die geistige Straße der ©S Ecclesiae finden, die alle
Punkte berührt, die tür die komplizierte Wirkungsweise der
Sakramente VOlI Bedeutung sind Die 0S Ecclesiae ist doch
sicher en geistiges Handeln der Kirche Die dienende Kirche

Kor 4) ist en ireies, geistiges erKzeug In der and
Gottes, TISIUS Juridisch untergeordnet und moralısch VOT-
bunden; In ihrer Hand, die VON Gott geführt wird, sind die
Sakramente körperlich-geistige Instrumente ZUr Ausführung
des Heiligungswillens Gottes ©1 ist die objektive Disposi-
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tion Uurc das Sakrament als Heiligungsmittel unfehlbar
erreichbar, die subjektive Disposition aber, die in dem seiner
reinel mächtigen Empfänger auch erforderlich Ist, VON dem
Gebrauch dieser reıinel abhängıg. Ist die subjektive 1SPO-
sition aber vorhanden, wird der objektiven 1SpO-
Sit10N, die UrcC das Sakrament geschafien und auf die nade
hingeordnet wurde, VOoNn Gott die nade verliehen. 1C der
Spender des Sakramentes benutzt das Sakrament als In-
sirumen(T, Gott ZUT Verleihung der na bewegen,
sondern die eWwegung geht Von (G0tt als DIIMUS MOTiOr 1M-
mobilis dUuSs, der die Menschheit NrSt als hypostatisch VOI-

bundenes, die Sakramente als außeres Instrument enutzt,
um den mpfänger des Sakramentes objektiv ZUr na
disponieren und ihm Urc uwendung der Verdienste Christ1,.
uUNSeres VON (Gott bestellten Stellvertreters, eınen Rechtsan-
spruch soweıt der ensch Gott gegenüber 21n RC
en annn auft die na verleihen. Gott ıll dann,
daß der ensch der Würdigkeit, die in der verile-
enen objektiven Heiligung („Seelenschmuck”) legl, und
qge N des VON inm 1UnC. TISIUS und die Sakramentenspen-
dung verliehenen Rechts dıie na mitgeteilt werde. ‚„„Deus
nNon vult NOC propier NOC, scd vult hHOC SS propter hoc In
diesem Wollen der Würdigkeit 1eg die moralische,
In dem Wollen des Rechtstitels die juridische Kausa-
11a cheıint uUNs die Theorie des Aquinaten seinem Geiste:
entsprechend durchgeführt werden können



Eine NEeEUE Bearbeitung Von Abaelards
„Introductio“ un der Summa sententiarum.

Von Heinrich Weisweiler SJ

on VOT ZWeIl Jahrzehnten hat DPrälat Prof Dr (Girab-
TNanl In seiner Geschichte der scholastischen Methode aui
Keine 1 VON Bearbeitungen der Summa sententiarum hin-
gewlesen. Diese 1STC ist iın der Zwischenzeit bedeutend 1 -
weitert worden. Ich möchte hier 1Ur aul die Nun testgestellte.
Verbindung und Verarbeitung der Summa mıt Werken der
verschiedensten Irühscholastischen Schulen verwelsen. on

ietl hat In seiner Edition der Sentenzen Rolands d1e
Benutzung der Summa Urc die Abaelardschule testgestellt.
Ferner gelang Drof Dr eyer, 1n den Sententiae divi-
nitatis e1Ine Zusammenarbeit der Summa mit den pen der
Schule 11lDerts nachzuweisen?. Ich selber konnte Jüngst aul
ZWEI Münchener Handschriften auimerksam machen, 1ın denen
die Schule Anselms VON aon und 11Neims VON hampeaux
ın der Orm der sogenannten Sententiae Anselmi nıt der
Summa sententiarum einem Werk verbunden sind?
on damals WIeS ich aul (1I1m 4600 hın und emerKTte,

ın dieser Handschri lege 21n weliteres Zeugnis Vor daß die
Summa mıt Werken der Abaelardschule zusammengestellt
ist Hier ist S1C nämlich miıt der sSogenannten „‚Introductio  cd
Abaelards einer Summa verarbeitet*.

Die ür die scholastische Überlieferung auch Ssonst wichtige
Handschri IST, Soweit ich seche, bısher och nirgendwo De-
schrieben. SO gebe ich zunächst eINe kurze ngabe dos In-
haltes Die Handschri STLammt AdUuSs Benedi  Cuern und Ge-
hört dem Jahrhundert S12 1Bt 22,8Xx106,4 Fol
1—=8v finden sıch zunächst Stücke dUus Werken bBernhards®,

reiburg 1911, I1 301 ur
aV c  » Die Sententiae divinitatis, ein Sentenzenbuch der

Gilbertschen Schule (Beitr  A VII 2/3) uUunsier 1909
L’Ecole d’Anselme de aon o1 de Guilllaume de hampeauxX

tTentiae Anselmi, der Summa sententiarum und des Lombarden
RechThAncMed (1932) 376 IL Über das Verhältnis der Sen-

einander vergleiche Weisweiler, La ‚Summa Sententiatum““
‚SOUTCE  A E de DPierre Lombard: RechThAncMed (1934) —_

Über das Verhältnis der Sımma sententiarum
der Abaelardschule und inren Werken 1m allgemeinen vgl die

vorzügliche Einleitung Von 1e ın seiner Edition der
‚Sentenzen Rolands, Freiburg 1891

T  T Da der ursprüngliche ersie Faszikel beginnt die Hs
aut fol. mitten in Bernhards er de praecepio e1 dispensatione:
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aul de tol ÜE 1E in aszıke 21in Teil Se1INeS Wer-
koSs De consideratione O1g S] mich! plen1ius innotulsses

o1 parıter absolvere promissione mea® Fol N
sSIe R1N'e Abhandlung: De annuntiatione Marıe Annunclia-
t10 dominıica dicıtur, qula in talı die aD angelo qUemM do-
mMINUuS anto honore 1LLUSTIraVı Dann O1g fol 157 —] De
etanıa Letanıe DIS in dMNMNO 1un scilicet ın SI0 Marcı, qUue
dicitur ıtanıa mMal0Or quarto C quod demones
adeo timent UDie weitere Abhandlung: De passione ‚ dominı.
DPassıo COChristı ut dolore m illusione especla
CUil propria NOn pepercı (Tol 7—20”) ist schon ge-
druckt 1mM Florilegium Casinense OT VE P (1 Sp e
Es schlieBt siıch fol A De resurrectione. QSUrFTeC-
110 Christı tercia dıe d passione 1DSIUS acta ost ( ırca autitem

pudgnaredominicam resurrectionem sepiem per ordinem
veoeniıt LO SUCCUmMDEere, eripere NOMN anere Anschließend
1285 INMan dann ımnmter roter Überschri 1US vitam SCHMPSIL
Nolanus epISCOPUS ad Augustinum. AÄmbrosius dicıtur ab

Lam-mbra, quod ost specıes e1i SUS quod est Va
QUEM d  Z eglesti oraculo acceperiım (fol 3—2 Aut io1
DE —S STC eine kurze eucharistische Abhandlung De
multiplicı institutioniıs sacramentl. Sunt CausSse

DPrima esi mme -institutioniıs sacramenti! COrporIis Christi
moratıo dominı expelli 1abolum, C1 anımam intro-
uCI in patrıam. Den SC dieses ersten Teiles bildet
eine Sentenz De propria voluntate Propria voluntas 10m1n!
MUu mala oniert Osee Coniundatur Israel ın
uıntate SU a (Io1 24v).

Fol beginnt mıit and und aszıke 21n
uCcC dus ugOoSs De sacramentis: rıptura 1C1I Deum IN
V1 UNqUEaM. 1T1amen 0S videbitur ol possibile erit (Iol
5—28"')' Fol 28v— 920 STC och e1ne kurze Abhandlung:
Nunc de misericordia iusticia QUOTUM natura ad neutrum
repu Dann olg tol TO=6 dıe Summa sententiarum
C1INSC  1eBlich des Ehetraktates alters VON Ortagne, dem
sıch tol 66 —68 dessen Briefe teilweise anscC  1eben Zu-
erst Hugoni sanctı Victoris DMOT alutem uper de Dd-

l auidem Nequam quasıi (PL 182, 12) Der Trakiat schlieBt
fol 5V mıiıt den Worten satisiacere voluntati (PL 182, 394) Dann
Tolgt De ordine vitae: oriaiur quidem valeant sed ille, aut
tol 5V — 8V (PL 184, 561—571 Er bricht mit den genannten
etzten Worten valeant sed 1  e, Ende VON Tfol SV aD Die
Tolgenden Blätter fehlen wieder.

O Lib 5 17 (PL 182, W 1
De sacramentis 1LD 130 (PL 1706, 2252
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TISIUS impetravı. Valeie (Iol 66 —67}8 Dann auft O{
67—068 Walterius Omnıbus in ıde catholica ntelli-

ach e1Inem kurzen ruch-gentiam DTOTSUS respuere?.
SIUC der Anselm VON aon DZW iılhelm Vo  E hampeaux
zugehörenden Sentenz Carıtas ost MOLIUS animi (fol 1205
man tol Bernardi bbatıs sententie. eNECe 01 chtf1-
stiane Fellg10 UU solummoado deum SS Dieser Teil, der
der Gegenstand der vorliegenden Arbeit SCIN soll, SC
1ol (9v mıf den Worien quod Ipse 1gneiur, quil vıvıf

Den SC desel regnalt In socula SEeCHIOrUM. ÄAmen.
ganzen Werkes aber bildet Hugos VOIN Folieto De claustro:
anıme, das hier den 1te rag HMugO de ordıinatlione claustrı
materijalıs. Locuturus karissiıme de nIS, (JUE ad edificatiıonem

Die Abhandlung Dricht aul der etzten Q1L@ der Hs tol
8S8Vv Ende aD mmit den Worten 1C@ imperfecie sint11.

Die tfol beginnende und fol SDW schlieBende Summe2 mit
der Überschri Bernardı abbatis sontentie ist VonNn anderer
and als der vorhergehende "Teul der Handschri geschrie-
ben un ZUu gro5ßen Teil iniolge tarker Benutzung schwer
lesb  är her der Inhalt die Mühe ‚on sofort die
ersien Ortie ermnerten aelard: CNC el christiane
relig10 LULNuUumM solummodo deum ESSPR d NUu modo plures
PESSO deos ine nalyse erga denn auch, daß
siıch eine Bearbeitung 21nNes Werkes Abaelards uınd ZW ar
der ‚Introductio  46 lib ( Tr handelt!? Die Ausiführunge
und Or{ie gerade dieses ] eiles der „‚Introductio ” sind Ire1-
ich In der Theologia christianal3 W1e In der Bearbeitung der
Epitome1t, Del Omnebene!® un olan infolge der hän-
gigkeit schr annlıic Jedoch sind in der vorliegenden and-
chrıit Ausführungen vorhanden, die 1: ihrer Gesamtheit in
keinem der anderen erke, SOI enn in der Introductio
selhst stehen Man wird er aul S12 zurückgreifen MUusSsS2n

186, 1052
D’Achery, Spicılegium I1 462 It.
Val meine Arbeit Die alteste scholastische Schule in

deutschen Landen, üunster 1934, bei dem Hinwels auft ClIm
M600 auch die weıllere Literatur über 1eSC Sentenz angegeben 1ST.

11 Lib. (PL 176, 51—10' o

178, 087 it Ich bleibe der Einfachheit halber, DIsS das
Problem der mehrfachen Ausgaben der Theologıia endqültig

gelöst ist, bei der eingebürgerfen Bezeichnung : Introductio
17 11 IT 7 ? 1698 if

üunchen, Staatsbibl., Cod S1M. 1 iol 157 if.
1e
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TeINC hat Anonymus die Introductkio NıIC iniach
abgeschrieben, sondern ZeIG sich bel ihm die gleiche kür-
zende Art WI1e bel den anderen Bearbeitunge der niro-
ductio“ bzw der eologla christiana uUurc die Epitome,
Omnebene und Roland Unser Traktat ist also Tür diesen
ersten Teil iın die gleiche Linie tellen ine kurze egen-
überstellung der Texte kann besten die Art der AÜrzZung
ze1gen:

Introductio *' C(Im 4600!®
ene fidei chr  istiane religioene igitur christianae 21 reli-

gI10 NUum solummodo deum SS UNUuM sollummodo deum SC

nu. mOdo Dlures SSC deos, 1UNu  10 modo plures ESSEe deos, UunNunı

OmMmnıum dominum, uUuNum creatorem, omnıum dominum, unNum creatorem,
UNUuMmM DrinCcipIUm, uUuNnNum umen,UNUM principium, uUuNnNum lumen, Num

bonum, uUunNum mm  Sum, uUnNnNum

nipnotentem, uUuNum TrnNum,
substantiam 1Ve essentiam uUNam substantıam SIvVe essentiam

incommutabilem penitus Simpli- incommutabilem penitus sSimpli-
Ceml, CUul NeC partes aliquae NC all- Ce Cul NeC paries alique NeC all-

quid, quod 1psa NOn fuerit, potestQuid, quod 1psa NOMN fuer1t, nossit
1NCeSSEC Der omnla inesse pPer omnla
solam raedicat credit unıtatem solam predicat ıunitaiem

eXcepto quod adc personäarum DeI- eXcepio quod ad perSonNäarum Dei-
tinet multitudinem. u1C itaque iam ine multitudinem.
simplicı SCUH individuae
substantiae ires 1inesse sibi
per omnila coaequales coaeternas
nNON umero sed pluralitate

veracıterproprietatium 1vers:
confitetiur, deum videlicet Patrem, ut
dictum eslT, deum Filium e1us, al-

qu«c deum Spiritum e1IuUSs ab utris-
que procedentem.

Non ost autem una perSsonäa altera,Non est auıtem una perSsSonäa altera,
1cCe sit hOocC 1ipsum quod altera. Ne- 1icCe sit MOC ipsum quod altera

que«e enım qui atfer est, Filius est
aut Dirıfus NanciIus el ECOMN-—

trario. Idem quippe deus tam ater
ost Qquamı Filius SCeu piritus anctus,

uUunum quippe DrOorSus in natura,NUuMm quippe prorSus in nafura,
MNumM Ltam numero quam substantia uUNumMm tam umero quam sqbstantia.

17 LiIb [ (PL 178, 987) Fol
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SUunt. Ned iuxtia COTUMI proprietates Sed ita sanctarum DeErSONEarun PrO-
ita personalıter aD invicem distin- prietates distinguntur,
guntur,
ut alıus sit ste qUam ille, NO  —_ alıu: ut allus sit ste quam ille, NOMN aliud
OM0 est personaliter NONM ubstan- OMO PEeETrSONEarUumn! ege DersoNad-
tialıter 1versus, Cu  z HIC videlicet liter ] est NONM substantialiter diverse
NON sit ille, 1Ce NIC sit penitus HOC diversus].
quod ille, id est eadem penitus sit
substantıia, QuUae et ille, Nan DeT-
(0) gr Uncde Sedulius: Non quia
Yyua«e SUMIMUS atfer est ei Filius hic
esi ; sed quia quod SUMMMUS aier
est, e1 Filius HOC est.
Pro est del Datris 1N- Proprium em patrıs est 1INGe-

genifum eSSeC, HOC est d Seipso NOn NıLLUM ESSC hoc est SCe1IpSO NOn abh.
ab alıo existere, sicut Fl proprium al1o tere.
est l aire genitum CSDSC, NONMN 1Ced-
Ium vel Tactum350  .Heinrich  Weisweiler  sunt. Sed iuxta eorum proprietates  Sed ita sanctarum personarum pro-  ita personaliter ab invicem distin-  prietates distinguntur,  guntur,  ut alius sit iste quam ille, non aliud.  ut alius sit iste quam ille, non aliud.  Homo est personaliter non substan-  Homo personarum ([lege: persona-  tialiter diversus, cum hic videlicet  liter] est non substantialiter diverse  non sit ille, licet hic sit penitus hoc  [lege: diversus].  quod ille, id est eadem penitus sit  substantia, quae et ille, non per-  sona. Unde Sedulius: Non quia  quae summus Pater est et Filius hic  est; sed quia quod summus Pater  est, et Filius hoc est.  Proprium autem est dei Patris in-  Proprium autem patris est inge-  genitum esse, hoc est a seipso non  nitum esse hoc est a seipso non ab  ab alio existere, sicut Filii proprium  alio existere.  est a Patre genitum esse, non crea-  tum vel factum .... Unde Augusti-  nus adversus Felicianum Arianum:  Patrem ingenitum dico, quia non  processit ex altero.  Isidorus, Etymol. lib. sexto: Pater,  Unde Isidorus ethimologiarum libro  inquit, solus non est de alio; ideo  sexto: Pater, inquit, solus non est  de alio; ideo solus ingenitus appel-  solus appellatur ingenitus. Aliud  itaque dicere est Patrem ingenitum,  Jlatur. Aliud est itaque solum pa-  aliud non genitum, sicut aliud est  trem ingenitum dicere, aliud non  dicere aliud iniustum,  aliud non  genitum, sicut aliud est aliquid di-  iustum ...  cere iniustum, aliud non iustum ...  Notandum: Per masculinum  discretio fit personarum, quia alius.  est quam filius, non aliud. Unde in  evangelio: Ut faciam voluntatem  eius, qui misit me patris; in neutro-  identitas substantie. Unde versi-  ficator: Non quia summus pater  est et filius hic est, sed quia summus:  pater est et filius hoc est. Augusti-  nus: Pater idem est, quod filius,  idem conceptum, non idem pro-  ductum,  Man erkennt also deutlich  die abkürzende Ten‘dénz un-  seres Anonymus. Zugleich aber zeigt auch schon das letzte  „Notandum“ eine besondere Eigenart, die in der vorliegenden  Summa auch später öfter wiederkehrt: Es werden der Deut-nde Augusti-
Nus adversus Felicıanum rianum:
Patrem ingenitum dico, quia NOonN

processit altero
SIdOFUS, Etymol. 1lıb SCXIO ater, nde SICdOFrUuS ethimologiarum lbro
inquit, SOIuS nNOoON est de alıo; ideo SCxXTIO: alter, inquit, SOIlus Nan est

de allo; deo SOIuUS ingenitus appel-solus appellatur ingenitus. Aliud
lfaque dicere est DPatrem ingenitum, atur. Aliud est itaque solum p.-‚
allu nNon genitum, Al est TIrem ingenitum icere, aliud NO

dicere allu: iniustum, alıu. NOMN genitum, aliud ost aliquid di-
iustum Cere iniustum, aliud NON iusStum

av IMN : Der masculinum
discretio fit PerSOoONarum, quia allus.
est qQuU am filius, NnNon alıu: Unde 11}
evangelio: Ut Taciam voluntatem
eius, qui misıt patrıs; ın NeuUfro:
identitas substantie nde Vers1-
i1icator Non quia SUMMUS pater
est ei filius hic es(T, sed quia SUMMUS:

est e1 filius HOC est. Augusti-
NUuS : atfer idem est, quod filius,.
dem conceptum, NOn idem DTrO-—
ductum

Man erkennt also CUlC die abkürzende Tendenz
Änonymus. ugleic aber Ze1g auch schon das letzte

y  ofandum  44 eine besondere igenart, die in der vorliegenden
Summa auch später er wiederkehrt Es werden der Deut-
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IC  @1 halber en eingeiügt. Hıer handelt sıch LU

eiınen Hinweils auf die Wichtigkeit der Geschlechtsbedeutung
der Wörter Der masculınum discretio tıt perSsoNnNarulm
in neutiro idenütas substantie Erst aran SC  1@ sich die:
Seduliusstelle, die aelar W1C auch die Epıtome!? hne.
diese Erklärung ıniach vorlegen. Mıt dem AÄnonymus

Summa aber geht 1er agıister Roland den gleichen
WegD, Weln auch OT die Seduliusstelle miıt der verschiedenen
Bedeutung der origeschlechter in ausdrückliche Verbindung,
TINgE?. Irgend e1nNe Abhängigkeit wiırd man Treilic NC
daraus ableıten dürien, da In der Seduliusstelle das einschlieBß-
iıch enthalten Ist, W ds hiıer ausdrückli noch gesagt wird.
ber die Gesamtiendenz, deutlicher werden, ist Del RO-
and und Del uUNSeTe Summe gemeınsam vorhanden.

ährend 1un die .„Introductio” ach einer genäauel Er-
klärung der drel göttlichen Namen zunächst den I rnıitäis-
Dewels dAUS den Schriiten vorlegt und dann orsi den
heidnischen Zeugnissen übergeht, nımmt AÄAnonymus
diese ersier Stelle VOT. Die Überleitung ist TUr den ieinen
Stil kennzeichnend: Irmitatem sanctam NONn tLantum prin-
CIp10 Cognoverunt eT adoraverunt Irı 1ustı el catholicı, sod
etiam duce ratione el deo, quanium voluıt, » ecandem
indagaverunt ljerme invenerunt ethnicı (Iol Den
Bewels selbst entnımmt CI WI1C aelar:‘: und miıt dessen
Worten dem Hinweis des Augustinus autf Mercurius-
Hermes?21

nde Augustinus conira quinque hereses dispufans Mercurium
antiquissiımum philosophum, quem propier excellentiam deum appel-
averunft, in testimon1um de generatione Verbi inducit dicens: Her-
INes, qui latıne Mercurl1us ms  dicitur, hic Scripsit librum, qui 10g0S ti-
cOos (!) appellatur id est verbum perfecium. udl1amus, quid de
verbo perifecto oquatur. Dominus, INquift, ei omnıum tfactor deo-
TU secundum iecit deum. Hunc fecit prımum el SO 1um e1 Verum..

Visus osT 1 OoNus el plenissimus omn1ium bonorum Letatfus
os1 el va dilexıit QU  - Lamquam unigenifum SUUM. 1tem alıo
OCOo 1C1 Filius benediectt: dei afque bone voluntatis,
HON potest humano modo enarrarı. Augustinus : VUuem p  m TaC-
LUum 1XIT, postiea unigenitum appellavit, qui quanium sıt plenissi-
INUS, ohannes evangelista ostendit dicens Ex plenitudine C1US.

accepimus Iol 68')
Mit Abaelards „Introductio‘?? wird auch VON unserem Ano-

178, 1698 Ed Gietl 15.
21 Vgl Introductio 1lıb L 16 (PL 178,

178, 1010
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die alsche 1mM Texft enthaltene Ausdrucksweise des
heidnische Philosophen In Schutz

Nemo auiem orie conitempnat Ermetis verba philosophi, quibus
all, deum pafifrem SEeCUNdUM eCISSEP deum, hoc est genulsse Illıum,
C  z profecto deus Tilius de deo palire NC factus nNeC creatius sed
tantium genitus, MINUus proviıde proponat cC1a enım a sanctıs et
catholicis VIrIS muı sSImiıliıter abusive de eadem generatione DTro-
Jata, Cu NOMMUMGUEAM patirem auciorem 1il  1  z vel CU procreasse vel
Tilium paire ormaium vel 1pS1us patrıs OSSC effectum abus1ive
pronuntient (Tol 08')

Als eleg wird wiederum mıt der „‚Introductio“ 23 eine Hı-
larıusstelle angeführt, in der VOnN „PTOCTECArEe Filium“ die Rede
ist DZW Gott ‚„„aUCiOr Filii“ genannt wird:

Unde larıus de trinitate TO tertio 2eCUNdUmM apostolum,
quod in Christo inhabitat OMNIS plenitudo diviınıtatis corporaliter
sed incomprehensibiliter ei iIinenarrabiliter, antfe OMNeEe I{empus eT
secula unigenitum his, que ingenita eranit, procreavıt OMIMNE,
quod deus esT, per carıtatem atque virtutem nativitatı Q1US imper-
1ens S1 ege S1C) ingen1ito nerfecioque airı unigen1fus perfec-
IuUSs el efiernus ost Filius I1ldem in prox1imo; erba, que 19quor
vobis, NON J10quor. Nam dum NO  = d Oqulitur, auctori RCUu  z

debere, quod Joquifur, est NECeCESSC fol 68')
Die weiteren weitläufigen Ausfiührungen Abaelards über

die anderen heıdnisc Zeugnisse der IINıa taBßt der AÄno-
annn KUrZ, selner Gesamttendenz entsprechend,

den Satz
icut Mercurium ita efieros quosdam de trinıtate o1 de al11ls

veritatem attigisse COGgNOVImUuUS, de qUOoTum uUumMmero, qui''dam I1cuNT,
eum gaudere inparı UmMero. Qua de el aD apostolo genti-
lium per 1lgnoraniiam exXCcusatıio retunditur (Tol 08V)

Oom gehö der unbekannte Veriasser UNSOTOeTr Summe
NıC den Gegnern Abaelards, die den heidnischen NUO-
sophen jede Kenntnis der Dreieinigkeit absprechen wollten
und die CT sıch in ernstien Worten anderer
Stelle seiner „Introductio” wendet?24.

Es O1g Nnun der vorhin übersprungene Beweils adaUus der
HI Schrift uch 1er ist dus den zahlreichen Stellen, die
aelar angı 1Ur e1ine einzige Stelle herausgegrifien, die
dem Begınn der Genesis entnommen Ist uberdem hat
AÄnonymus die Ausführungen Abaelards auch Tür diese Stelle

zusammengestrichen und zugleich umgeändert, daß
der VO Innn seiner Orie erst Urc eg1inen Vergleich miıt

178, 1010 178, 103  S
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Abaelards Darlegung verständlich wird Ich möchte or
ausdrücklich auf SCINE Ausführungen 1im uch Kapitel

Hıer Ssel ZIUT der Text desder „Introductio  6‘ hinweisen??.
Anonymus gebracht:

Quomodo SanCcils patriıbus sancta trinitas significatur. Diligen-
tissıme attendendum decernimus, que DeTr verborum involucra iam
MoIlises quam ceter! patres trinitatis sancie 2deriın indicia. Sed

multis, 1MmMo innumeris in presenti sufficiant Quod erqgo
legislator corde credidit ef ÖT ad salutem est DPrinCipio PTrO-
phetie SUC de preterito Confessus, ad roDur 1del1ium, rumam infide-
l1um, enenties mente, OT predicantes, paginam exaranites, eciione
vaCcCantes revolvamus. In princ1pio, inquit, creaviıt deus (SUperscrip-
ium eDraice: dii) cCelum et terram. Hoc scilicet : dii } veritas
habet ebraıica Sed etiam interpreium prudentia pluralıs in S11N-
gularem NVersa est per Tolomeum UNICUS unici) dei cul-
OT1 cultus) gratia. O01m siquidem USUuS ost Moyses ad
Der SOoNaSs refiferens NOM ad sıubstantiam. Item In principlo creavit
deus Celum et terram NOcC ost deus pater, qul est Dprincipl1um NOMN
de principio in | filio 1d ost Der Filium, qul oest principihum do
principio0, creavit celum et ierram hoc est quatiuor elementa. Et
Dostea pIirıtus dominı Terebatur CCe tola T1InN1ıtas.
Item aCcClamus hominem ad im  m ef similitudinem nosiram.
Hoc paier ad 1ilium e[ spiritum sanctum?®*®.

Schr bezeichnen: ist hier, Wenn der Veriasser glaubt,
eiIne kleine Mahnung anbringen müssen, SEeINE Aus-
führungen VOT MiBverständnissen hüten Der amp
der Frühscholastik die rage ach dem Glauben der VOÜTI-
christlichen Zeit WäTr bekanntlic au  rordentlich heitig.
ist verständlich, Wenn der Verfasser in einem ihm eigen-
tümlichen „Notandum  «4 die Mahnung und Einschränkung anl-
Tügt, daß eine are Erkenntnis bei den Vätern NiIC VOI-
handen Wärl:

eisi de trinıtateotandum, quod patres vet testamenti,
em rectam tenuerunft, incarnationem ol ceiera, S1iNe qu1bus NOn
esT salus, crediderunt, fidem amen SLam quadam nube verDorum
plerumque adumbrabant, dum resolutionem enigmatum, 111uSIrailo-
Ne  3 figurarum e1us, qui 1ux mund]ı, gu veritas, adventul LOSOTVEa-
bant. Hi qui rel el qui sequebantur clamabant 0Sanna.
SINe amen 1uxia boves pascebantur*®?,

Nun werden die vielen Schriftzeugnisse, die aeglar': noch
bringt, wiederum Kurz, aber ıunter eITÜgUNG anml-
mengefaßt:

178, 998 2 (} Fol 27 Ebd

Scholastik. 23
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sancie qQuOgUEC trinitatis iicdem attınef, quod abram t7es
vidit quod onas iter T1um dierum uNnO die complevIıt ; quod
populum SUUM dominus tinere T1Uum dierum ad sacrificandum S1D1
abominationes egiptiorum de eg1pfo in eserium exire precepif;
quod dominus trıbus digitis molem erre apprehendi(ti; quod 11
TO psalmorum avı de tr1bus spirıtibus mentionem aCclı quod
idem in HOC SU ! Benedicat NOSs deus, deus noster, benedicat 1105

deus:; ter „deus  €& repetift. S1 eXquiras singula, prIus eilcl1am QUamM
testimon1a%8,

ESs hletet also uUNSere Summe DIS hierhin das gleiche Bild,
das die anderen uUunNs bisher bekannten Bearbeitungen der
Abaelardschule zeigen: die bessere ZusammenTassung der oft
weitläufigen Darlegungen Abaelards mit zeitgemäben Br-
gänzungen, WIe S1C Ja überhaupt dem Jahrhundert DEl
Bearbeitungen schr liegen. Das klassısche eispie da-
IUr dürfte hier ohl die Schule Anselms VON aocn und Wil-
eIms VON hampeaux sein, WI1IC ich anderer Stelle 701
gen konnte?2?. Das Wr in der sSIiar. ausgebildeten Methode,
die HI Schrift kommentieren, vorgezeichnet und wurde
darum auch aul die anderen mehr systematisch-wissenschaft-
lichen theologischen rbeıten der erstien Zeıt übertiragen. Frei-
ıch erscheinen diese zeitgemäben kleinen Forfiührungen der
edanken NIiC dem oberfiflächlichen Bearbeiter der Werke
SO kam wohl, daß ange eit das Wort VOo dunklen

Jahrhundert Schlagwort leiben konnte
Das wissenschatitliche Streben, De1l Benutzung vorliegen-

der or doch auch selbstständig weiterzuarbeıten, ZeIG
sich gleichTfalls 1 folgenden Teil uUNSOCICeT SUumMme, die UNSs
TEeINC VON Nun ab 21n Yallz anderes Bild VOT ugen stellt
Denn jetz IST die Grundquelle der ‚Introductio  4i verlassen
und Somıit TIUTr der mehr kirchliche Teil dieses Werkes DO-
Nuiz An ihre Stelle T1 Tür den fehlenden Teil des 2010-
gischen Gesamtsystems die d L e 1 I, und
ZW är in ganz äahnlicher Benutzung, WI1C bisher mıiıt der
.„Introductio  4i der Fall War Aus der Summa sententiarum
ist zunächst die 1Un olgende systematische Triniıtäts-
re entnommen Es handelt sich die Kapitel 6 des
ersien Traktates der SS30 Wiıe schon gesagt, ist die and-
lungsmethode der Quelle gegenüber gallz ähnlich WIC
Dei der en Einzelne Fragen, die die teilweise weit-
läufig behandelt, sind weggelassen. So die Abhandlung:

EDd
L’Ecole d’Anselme, 176, 5() D—61
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In creaturis hulus sanctae el individuae triniıtatiıs signa
parent: sSignum potentiae ost immensıtas; sapientiae
pulchritudo; bonitatıs utilıtas:t der auch die tärker Spe-
ulalıve rage Quaerendum esl, uULrum proprietfates illae,

AnderequIDus distinguuniur perSoNe, sınt 1pSe personae*,
Fragen sind bedeutend kürzer behandelt als in der

hel dem Broblem Tum pa SIl sapıens sapıen-
tia genita S‘ der Einwurt und die LÖsSuUnNg, weiche die
bringt: Cum DPater sıt saplens: vel saplıentia genita vel
alıa33,

TOLZ des sıich zeigenden rebens ach möglıchst kur-
VÄZAN Ausdrucksweilse, sind doch auch in diesem Teil des Wer-
kes Zusätze NIC vergessel, die VOT CM verdeutlichen
der ZUr Ergänzung des Bewelses dienen en So wird

die Folgerung, daß dus der Zeugung des Sohnes VO

aiter e1ine Ungleichheit des Sohnes sich ergeDe, U,

Fortführung der Antwort der SSSi mit Väterstellen abge-
wIiesen: Nam AÄugustinus in To de trinitate Mailor est; mM1-
NOT HNONN ost Natıvıtas 1111 patrem constitunt malorem; mM1-

eTO Nlıum PSSC Nalıvıtalıis natura NON patıtur: tem
Nature NUu1luSs humanıtas uL ita Der agal, aV  aV agat eT
ita nNnon agal, ul per agat®.

Mıt olchen und ähnlichen kleineren Zusätzen ist dem
AÄnonymus aber NIC Es sind auch Fragen
und Abhandlungen zuge{fügt. Die beginnt 1mM Kapitel
De praescientia®® ohne sichtbaren ergang ihre re Von
Gott dem Einen. Hier verläßt der AÄnonymus seine zweite
Quelle und bietet och weitere Ausiührungen über die Irı-

unachs tut dasnität, besonders ber den HI C1S
och 1in seiner irüheren Art des otlandum

Notandum autem de spirıfiu sanc{o, quod apud GgreCos nomine
neut: generis designatfur : mäada; apud hebreos emminın phua
ege rua apud atınos NOomıNe masculıno spiritus ei dcecirco
Om: genere enuntiatur, qula ut ait Jeronimus non m hulus
quam Ulıus, CUum nullius sıt fol 69v)

Es folgen diesem kurzen 1NSCAU ann aber och Zz7WeI
Das erste mit der Überschrı De spirıfluO: Kapiıtel.

Sanctio ist Oltfenbar einer anderen Quelle entiiennt, da VOnN
wieder die Proprietäten der drei Personen scChilde

Considerandum qUOQUC estT, quod CU:  3 toti trinitatı omnipotentia
Convenıa ut SCIHNCE dicL possıift, pafer deus) sit Oomnı1ıpotens,

176, 32 176, 176,
176, Fol 1706, 61 ‚#
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amen pafrı proprie omnipotentia ascribitur. Quid autem Sit
nıpotentia dicl, Augustinus iın ro De Sspiriıfu et gratia manifeste
declarat dicens: Non pofest eus facere niusta qula 1pse est
mm iustitia of bonitas. Omnipotens enım est, NN qulia possit
omnıa Iacere, sed quila potest efficere, quidquid Vvult

Similiter Cu  3 sapientia ad oflam firinitatem attineat, amen
proprie Mlio, cCarıtas attribuitur spirituL Sancio Spirıfus
qUOQUE Sancius digitus dei dicettur. Unde dominus iın evangelio: Si
in digito del e1C10 demaoania eic. Digitus dei est. Digitus autem
dei spirifus SancLius dicettur D  D similitudine medicl, qul digifo vulnera
Lractat, Tracialia Cura SIC deus Dbenignitatis SUue attactu nosira
vulnera, hec ege nNOC) est peccata, CUurat. Quod Cu totı Irinitatı
Conveniat, spiriful Sanctio amen speclaliter ascribitur. Vel digitus
dei metaphorice dicıitur propier donorum diversitatem e1 ODeTUML.
C(Cum enım una multos dig1ifos abet, ifa, CUu:  3 spir1fus
Sit uUNusS, unere multiformis est Iol 69v)

Dieser Abhandlung über den 215 als Finger (Goftes folgt
eine weitere ber die un wıder iıhn mıt der TSCHrF1
Quid sıit  6 Qui pecca in patrem, remittetur 21 Die Stelle lautet

QOuid sit, quod In evangelio dicitur Qui peccat ın pairem remit-
etur; qui peccat iın filium, rem!  eiur el: qui peccat in spiriıtum
Sancium, hic ın futuro remittetiur el, Cu  S profecto, qui
peccat iın pairem ei ın filium eT in spirıfum sancium ei peccat ın
eOS, qui ın unitate DerSoNarum. Ad quod Sane 1C1H pOSSe Considera-
VImus, quod dominus illa trıa vocabula erSoNarum designativa ad
Significandum alıu transferens Sub quadam assignatione riplicı
humanı gener1s opponit eieCiul Irıbus eN1ım MmMOodIs eccalum
perpeirafiur, ut alt S1IdOTUS, Iragilitate, Ignorantia, industria. airı
1Q}fur opponitur Iragilıtas tamquam poftfentie impo({fentia, ul igitur
Per impotentiam, hOocC ost per iragilitatem peccat, Iudex hunc 1USTIuUSs
rtemissiori remissione mulctat Sapientie opponitur ignorantia. Qui
peccat In remissione remi1ssior!ı rursSus, HOC ost gr
quam SCIENTer alficitur pena Iol 69v)

Notan du  =] remitt! nNon appellat dominus hoc l0co dimitti,
sed mrelaxarı, SeCuUuNduUmM quod ntendi et remittı dicımus

Ex industria pecCare ost in spirktum ancium peCCare, quod ost
ViIvum in infernum descendere, Cu  z remota Oomnı Iragiılitatis eT
ignorantie : excusatione non meretiur homo agı In benigne, quod
est. obstinatione prudenter benignitatem del oifendere Hoc Cd-
ftum hic ın futuro remittetur, hoc est quod eXcusatio
nullam relaxationem peccatı meretur. Qui illud perpeirat vel hic
vel in Iuturo, hoc ost in vel exutus condigna omnimoda
erleiur pena ave rubum ropter Spinas; spinam VeTrO, te
eruciet. ave culpam ropier am ; m VeTrO eruciet. Hro
modo, merito ef ensura eccatı remetietur deus m eccati
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Qui reavit fabrum Prunas sufflantem, 1uUuxia eaiuum qualıtatem
in examıne equilibrationem servat per omnı1a Tol 69*)

Ich nöchte ausdrücklich auf das mitten in den Text C1N.-
geschobene Oflandum aufmerksam machen. Das zeigt deut-
lıch, daß der (Gesamttext einer anderen Quelle entitnommen ist,
den der Verfasser Urc SCINE Notanda erklärt WIe
die .„Introductio  D DZW die

Nun erwartet den Leser eine CEULC Überraschung Er NnN-
det den folgenden ergang ZUTr Inkarnationslehre Continua-
t10 QOuonilam igifur gratia opitulante de sancta trinıtate el
DerSoNäarum eiusdem destinctione pede  S  & calcıatı, hOocC est
Orum patrum auciorılale ulti, 9)80 nostre virıbus parvitatıs

perstrinxXimus, ad lteram fidei, incarnationis
dominice sacramentum  = Cu ocadem gratia ecadem calceamenta
transeundum ducıimus (fol 69v) och da 1eg der Änonymus
och einmal und ftort Soed Driusquam destinatum
transıtum faclamus, CIrca divinitatis misteriıum priorem scilıcet
pa paulisper mMmMmMOremur Due 2nım Sunt 1del,
in quibus maxıme eSs consıstıt: divinıtatis misterium, incar-
nationis sacramentium (fol 69v) ES soll also zunächst och
die re VOIN Gott dem Einen eingeschoben DZwWw {nachgeholtwerden.
on der letzte Satz dieser Überleitung VOIm den beiden

Teilen des aubens, der WOTrIlC der entnommen 1SES7,
äBt UuNSs ahnen, woher diese Gotteslehre werden
soll dus der Und ist tatsächlich Denn der
olgende 211 ist mit den ben schon gekennzeichneten Än-
derungsversuchen des Änonymus dıe Gotteslehre der S 9
die vorher Urc Abaelards „Introductio“ teilweise ersetizt
Wal Sie wird 1er eingeschoben. Es handelt sich Kap

und des Traktates der 5538 und die Benutzung geht
gerade HIS Kap 6, mıf dem der Verfasser vorher ach Ab-
TuUC der Benutzung der „Introductio‘ die Benutzung de1"angefangen hattes?

uch 1er sind Kürzungen der Straffheit halber OM -
IMenNn und anderes ist dus Gründen der arhneı eingeschoben
worden. wird bei der rage, ob Gott allgegenwärtig sel,
ach dem Schriftbeweist0 sapientia attingıt C Tine ad
iinem oriter id est mınıma creatura ad maxımam vel
ab una eXiIiremıtate ad alteram, hinzugefügt: quod ost
dicere aD athomao d illud, quod in creaturıs ost Ta

87 Ir. - (PL 176, H47 C)
1e oben $ 17 176, H7 —50
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Xximum vol prima creatura ad ultımam nichil esT,
quod latere qu SU am sapientiam, quod SU am valeat Supier-
Iugere presentiam (Iol 69v)

och aut eine „Kleinigkeit“ möchte ich 1er bel den Aus-
führungen bDer die Allgegenwart aufmerksam machen, die
tür die ellung des AÄnonymus aelar VON Bedeutung
ist. ährend sowohl die Summa#! W1.C auch der Lombarde*?
sich schr schar{i Abaelards Stellung in der rage der
potentialen Allgegenwa wenden, woDbel die Summa
VOT calumniatores veritatıs SPricht*, Sagl der AÄnonymus NUur

quidam voluerunt (Tol. 69v)
Fol begınnt Nun die versprochene Inkarnationslehr:

Die Überleitung möge 1er wieder gallz Iolgen, da S1C cha-
rakteristisch Tür den Veriasser ist und die Disposition des
gäanzen Traktates angıbt:

Primam ergo e1 pariem 1UX{ia quod nOosire sugessit memaoaorie
prosecuti ef ad alteram, incarnationiıs sacramentium, ei ID

quid plane Credı oporiea transierentes calamum, ad robur et ad
fidei eruditionem de Igurıis alıquas subponamus, quibus scilicet
hoc sacramenium anctis patrıbus fuerit prenofatum. Et sciendum,
quod in 1psIis Ti1guris NOM tantum redempftforis invenitur adventius
sod ei1am venijentis excellentia, adventius quUoQquUe el eiusdem
EITeCLUS Cum autem ad propositum tractaium eilam atfı-
neant, propfier que Carnem dominus voluit, OCIrına SC1L1L1C2
evangelica, qU am in radidılt, passıo qUOQUE eT re_surrectio e1
ascens10, sacramenta etiam, ul baptismus, dominicum COTDUS T: O  ©

deeucharistia et cCeiera, quIbus ecclesiam catholicam instruxit;
Carnıs amen assumpto Dr1us velamıne, deinde de Ceierı1s duce deo
agendum duximus Oordine. S1 qu1s autem affuerit, qul
Iragıli querens illıdere dentem on sol_ deo ege sSo1l1do )+**,
premonitum u volumus eSSe, garriaf NOSs Ve olvere
Corrigl1am Johannis baptiste TIol 70)

Aus diesen Ausführungen geht also hervor, daß der Ano-
m zunächst VON den Vorbildern des Erlösers handeln
1l Diese zeigen, sagt el, NIC LIUT die Tatsache der
Menschwerdung, sondern auch die GröBße des Erlösers WIiE
Ursache und Wirkung der rlösung selber Dann wird T
über die Erfüllung dieser Vorbilder sprechen: zunächst über
die Menschwerdung, über ihre Gründe un Wirkungen:
über v'di‘e eyangelische ehre, üUDer Kreuz und uferstehnung,

41 176, Ü Lib. dist.
Die hier bekämpfte Meinung wird VonNn Walter Von Mortagne

aelar zugeschrieben: D’Achery, Spicılegium 467
Vgl Oraz, atiren 2) 1’ 17
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üuber die Sakramente Nur sSo man NıC meinen, daß 12r
Ausdruck zeigt denalle Geheimnisse gelöst würden. Der

Anonymus zweiftellos wieder als gäallZ klassisch gebildeten
Menschen.

Von den Weissagungen des en Bundes CT m

nächst das Zeugnis Ezechiels Von den sechs äannern und
dem eınen ıınmier innen, der in weißbes Linnen gekleidet WAärl,
weit dUus: In Ezechiele propheia quod testimonium ad
SITUM CC propositum audiamus. Venerunt inquıit, SCX 1rı

(Iol 170) elitere Weissagungen sind uUuNnNSeTM Verifasser
die Genesisstelle Item de eodem In genes!: Non ost onum
SSC hommem solum. Faciamus ©1 adiutorium simile S1DI1 NSO-

(Iol 70) AlIus eral nNOomO, quando Tactius ost Oomo0
messianische Psalmsteile gilt 11M: In sole pOSITLO abernaculo
SUO Er rklärt S1Ce miıt den Worten NOC ost qu1 sanciorum
patrum elle, Moisı el ceie OCulis NUuMdU aM videndum

prebuit, „„‚tabernaculo SU'  © 1d ost carnis domicıilio, '71
id ost in manıtesto visıbılem palpabilem exhi-sole pDosito‘

Duiit (Iol 70) Daran SC  1e sich als weiıtere Weissagung;
eremilas: OVum faciet dominus terram lıer circumdabıift

VITUum : 1rum, hoc ostT perfectum ın virginis u appellat dominum

propheta nNOMN uL quidam intellexerunt secundum liniamenta COT-

poris sed secundum sapıentie ef scientie eT generaliter totius boni

plenitudinem. 1Cu ohannes aıt: ExX plenitudine R1US 105

acCcepimus, 1UX quod irrefragiliter dicere mMUus, quod ftantius
TUr in ufero, quantius in celo ; pUuer 1in presipio tellas creavıt in
celo Isalas Vidimus eU NOMN abeniem speciem decorem.
Cu! contrarıum videtur illud psalmiste scilicet: Speciosus orma PIC
LilLs hominum. Isalas secundum comparationem OCULus pre
est) naturalıum Tol 70 1.)

uch eine andere Isaiasstelle ıtıert Anonymus! em
Isalas: scendlı dominus nubem levem el ingredietur
eg1pium; assumet Carnem judeus; NUu rubigine nNu peccatı

Virtuti enim merito evitas, peccato gravitasmMO graven]!.
ascribitur. 1ICU sola Virtius uUSIUm xaltat, SIC sola iniquitate
malus deprimitur (fol 70’).

stärken, wird noch 1n ginemUm diese Ausführungen Vel

eigenen Kapitel mıiıt der Überschrift „Figura divıne incarnatilo-
N1Is  «4 eıne £1 von Bildern der rlösung aufgezählt:

Fiqgura divine incarnationis. rna continens nna nNeCc
est CaTrQ, quam in  a! vespere deiert COTrVUuS elle? hec ost quU«e plui
1ilus Israel in veSper«e;, hec est vitula que non NOVI1 1Ugum ; hic est
Tructus de quo erra rucifum SUUM ; hic est IruCIUuS, qu,
alleriur Moisı de OFT promissioniS; hic ost panıs in PTü-
positionis ; hic ost vitula Samsonis, 1n qua inventitur mm DO-
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SIt1ONIS : hic est Ironus Salomonis, Cul NN S1imilis in universis
regnis; HIC est | c Jedrus (1 co| niractus ] In 1bano m[ onte] ;
hic est aquila, que Cearı medulla[m | ul1ı X liıbano; hec est agun-
cula ale;: hic osT apis SCXIUS SINE maniıibus ın Daniele: hec ost in
Moise peira SEeCUNAUM siailum uUuNum durissimum. Hec est
enestra Ezechielis tota domo; hec ost quod ante natalem
antiphone sonant de ecundo LONO: N1iC ost flos aron; hic ost
1OS descendens in moniem Slon ; hec ost peira, quam 1impossi-
Dile est reperiri serpentis vesfigla  >  * hec ost Jucerna, quam accendit
mulier, ut dragma perdita inveniretur fol 70v)

Wie 1m ersten Buch in der Trinitätslehre ach den pOSI-tiven Quellen die Spekulation einsetzt, auch 1er ESs
1en dem Änonymus dabei wieder die Summa sententiarum
als Grundquelle. Nur sind die Abweichungen bedeutend
gröBßer als In der Irinitäts- und Gotteslehre Man S1C Ollen-
Dar, daß 1er den Verfasser tärker persönliches nteresse
Tührt, Wenn auch manche der 1n die Summa sententiarum 1NeUu
eingeschobenen Darlegungen dus anderen zeitgenössischenQuellen infach entnommen seıin dürften

Bezeichnend 1Ur die Art der Umarbeitung ist 1er
das Kapitel ber die rage, b TISTIUS IN Derson der
eine aiur annahm*> In der eele, WIT e1n, ist die

Definition der Person verwirklich Anima est ratio-
nalıs substancia individue naiure Quod ost difinitio. persOone.Igitur, SI assumpsıt anımam: ei« Die LÖösung dieser
Schwierigkeit lautet in der WIe in UNSeIm Werk zunächst
Yanz gleich Quod utfique Sequeretur, SI DrIuS PSSC (UAMassumeretur Est Nnım anıma DerSsSonäa siıcut Augustinus di-
cCit46: Quid est enım omo 181 anıma habens Sed
ideo NOn assumpsit) quia NO  e erat personäq, quodaäSssumpsıif. AÄnimam NamMque creando assumpsıit ef assumendo
creavit (fol 70*). Die Möglichkeit der 1er behauptetengleichzeitigen AÄnnahme eg Nun AÄnonymus seinerGesamttendenz entsprechend genäauer Urc das TolgendeBeispiel: Sic UOQqUE de COrpore ad similitudinem Vvermis
Culusdam nomıne bambicis ege mbicıis), quiIi ılum, quoddicimus Ser1cum, de producens et producendo involvit
et In volvendo produci (fol 70’).uch Jler sind manchen Stellen. CUC Väterzitate Cein-
gefügt. ZUur rage über das Wissen Christi*? eın Text

Vgl SS ir ( 15 (PL 176, 70
Die bei MiYne hat „sicut Augustinus dicit“ die ortie„sicut angelus“. So SIe auch in Hss der WwIe e A Bambergqgatr. 03 Es lie hier also ein Verlesen des Änonymus VOT.47 Val -g  766! ff.
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Ambrosius: uldquı thus de1 per naturam, homint
Il collatum ost per gratiam (fol 71) Andere Zusätze dienen
wieder der stärkeren Verdeutlichung. bel dem Problem
der verschiedenen Willen in TISILUS Bel dem ‚„„voluntas,
qu«e naturaliıs appetitus potes 1IC1  .4 (fol 71) wird hinzugefügt::
cundum anc voluntatem dictum est KIro Duceris
Iu NOonNn VIS; el apostolus: Facı0 NOC, quod nolo; während der
höhere DU gekennzeichnet wird Urc Christi Beil-
spie Hac voluntate us Jesus prudenter querentium C LUTE
obtulit manıbus (fol 71)

Der besseren Verdeutlichung DZWw besseren Disposition
gelten terner gröBßere Umstellungen (Z fol 71) Wichtiger
aber als das sind die sachlichen Zusätze unachAs einer, der
die rage der Geburt Christi hne der IDSUund?2 OSemn
ll Die Schwierigkeit selbst ist mıit der Summe ın gleicher
Weise gestellt: SI CaTrTo Christi In Marıam per cConcupiscen -
t1am descendendao in el In allıs, de quibus e1 in UOS de-
scendit, ut obnoxı1ia peccato, quomodo olvent QVI
decimatus est In abraham; e TISTUS NOIMN est decımatus in
Abrahamt8. Es werden dan ZWel Lösungen wiederum mit
der Summa angegeben: Be1l T1ISIUS fand keine Empfängnis.
dus der Konkupiszenz S oder, wWw1e andere 12
In dam eine ariıKe. rein, die annn rein auf TISIUS üÜüDer:-
iragen wurde. Nunm abher Tügt AÄnonymus allein den.
INSprucC der egner diese LÖSUNG hinzu: Jene Dar-

ist unrechtmäßig und ungerecht in der rDsSsunde ire:
und reiın geblieben. Denn die ganze atiur ams ist g.-
fallen Die Lösung lautet darauf

Dilligenter auftfem intuentibus videtfur, quod nNnu acia Sif 1N1u-
ra humane equidem nafure, 1Mmo IM misericordia. Ipsi ei1am
diabolo NOn est niuste actia exceptio, quia creaturam dei dolo 11-
vaseral et per deceptionem possederat, quam creaiuram deus ut
SU am ure petit el misericorditer liberavit. Ipse etiam homo, SI
posset, 1USTe ipsum abolo eripereft, quia Per olum SECCUCLIUS
fuerat e1 quod 1 dıabalus promiserat NeC compleverat NC complere:
poferat. OsSsedi 1ustie quantum ad deum : nıuste e1 iIraudulenter
quanium ad C diabolus egerat. Unde lsalas: In egipto (!) descen-
dit pulus Meus, ut CSSC cColonus +Di eTt dSSUrTr Sine calump-
niatus est ReUMN. Homo auftem, qula cConsensit, quanium ad 1pPSUMmM,.
1us{ie 1aDOlus CUM tenuit. Sed quamVvıs creatfiura peccando
venumdasset, Nan ob hoc creator 1US ittere debuift, quod legt-
bus humanıs perpendi potest. 1 enım fur SCTVUM alıcuus ropria:

Fol 10OVv DZW. 176, 73
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voluntate alterıus tradat dominio 1UsSie amen pofesi repell PTrO-
DT10 domino fol 70')

Jleran SCHILe der Anonymus dıe damals uUumstirı  nNe
rage ach der Gegenwart der zweiten Person der el

choBe der ungirau ährend SI SONS meist Hel dem
Problem der Allgegenwar Gottes behandelt wird stellt SIC
uUNsere Summe die Christologie hinein

Queritur autem, Cu  3 ubique OLIUS deus CSSe uomodo
Iuit uilero ( ulus Le1l DOoNunNt Sanctil similitudinem NU1LUS-
modi quod S1ICULT dum ost COTDOTE m COTDUS sensi1if1i-
Cal oT reg_ e V1Vere facit segregata COTDOTE aliıb! tola S1{
amen hoc quod COTDOTEe facit S1C deus ubique erali Cu  =) oSSC

ufliero 1011 men sequifiur quod idem operatur all quod
uUutiero Iol 70')
Bemerkenswert sind auch die Ausführungen über den Wil-

len Christi Bevor der Änonymus das entsprechende Ka-
pite der bringt chıebt OT och ZWEI Kapitel IN Er
11l nämlich da Christo SICH neben dem menschlichen
Wiıllen auch der göttliche iindet erst üDer den letzteren
handeln Cum raium sSIT duas Christo voluntates M de

UE ad deum dicımus dein qUEe ad hominem itinet
/1) Die re VO göttlichen Willen istvideamus (fo1

RINC gute Zusammenziehung der beiden Kapıtel und
der SN Traktat De voluntate del und Do omnıpotentia
deit Es werden 1er die dort teilweise unier der Rücksicht
des illens teilweise ınter der Rücksicht der mac. Got-
tes behandelten ToDleme WI1© D Gott menhr Schatien
konnte als @T SC us  = kurz zusammengefabt Daran
schließen sich noch einzelne Fragen die die NIC enn
untieln besonderen Überschriftt die schon vermuten äBßBt
daß WIT hler auBßer der OcChH E1INE andere Quellie VOT HEn
en

Questio de voluntate divina.
Querifiur autem, quid Si{, quod ait apostolus, deum VO OMMNes

salvos fieri, dum 1Ca psalmista: Omnia, qUEeCUNGUE voluif, fecit.
Si 1g1iur QqQUeCUNgqULUE voluit fecit CUu  = salvo. fieri Vell CUur
HNON salvos fecit? Seod noflandum, quod NOoNn alt psalmistia
Omnia qQqUAECUNGgUE voluıt Liunt sed que acı 1C@ eN1ım vell

salvos l1er.ı alutem bene vivendo merer! HON vult sal-
VOS facere CU:  3 Nan mereantur Aliud os{f ltaque
alıquid 11 e1 alıu Ve facere

Rursus Laque querıfur, Cu  3 deus veil ut homo viLam merealtiur,
HErum 1D voluntatı dei obviet Cu  3 pravas 1id ingreditur Ra-

1706 64 ff
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Re-ost enim, quod voluntatı E1uUSs NemMmO resisiere possi
sponsio0 ( um peccalt homo voluntatiı del NOn resistitur, quia, ut
dicium estT, secundum Augustinum LUNC, eis1i nNOonM aD homine amı

(Cim 4600 talso non) de homine voluntias dei imple{iur. Item
SICU 1uStos per misericordiam vult alvare, S1IC r205S Per iusticıiam
punire. 1 estantur amen auctoritates plurıme clementem salvatoris
voluntiatem ad misericordiam el miserationem magıls accedere., Unde
Nolo moriem peccatorIis, socd uL converiaiur o1 vivat. ET Isa1as
Alıenum est oPpUS C1uUS ab C S1 taciat illud; m intelligit. 1tem
Oluntias del alıa approbans, alıa permitiens; approbans bona, per-
mittens mala. uidqui approba permitiens; NMOIMN quidquid per-
mittit approbans. S1C ergqgo voluntatı del Nemo resistit, quia, 1 NO

approbat, permitfit Iol 71)
Sowelilt über den göttlichen Willen nrsil och ist aut

£InNe igenar dieses ganzel Abschnit aufmerksam
chen uch den Stellen, dıe der Veriasser nier der Summa
sententiarum entnımmt, ist immer die LÖSUNg mıt dem Wort
„Responsio” eingeleitel. S57 DI1INgi el, NUur e1n eispie

nennen, mıiıt der den folgenden Einwand DPotest —

tem HOC modo opponl: bonum est malum vSSC Sed OMNI1Ss
bon! eus esi auctor, id est vult erq“ malum oSSC acı
SSC malum. ährend Nun die Öst Sed potest dic1 quod
acıfl, u malum PESS SIl Dbonum®° finden WITr in uUuNsSereT

Summe: Respons1io: acı ul malum eESSC s1i[ bonum Nec

amen acCcı ESSC malumö®*. Eın olche „Responsio” findet
sich in diesem kurzen Abschnitt viermal. Da der Anonymus
das Wort sonst nNiıe anwendert, möchte ich annehmen, daß
CT diese Abhandlung auch für die e1e, in denen @T mıt
übereinstimmt, nNıc unmittelbar dus inr entinomme hal,
sondern dus einer zweiıten Quelle, 1n der ann auch die oben
mitgeteilten Fragen über den göttilic ıllen tanden

Aus den weiıter och folgenden christologischen Fragen,
W1C über Christı Verdienst, Adoptivsohnschaift, Sündlosigkeit
USW., mögen 1er NUur och die wesentlichste Unterschiede
angegeben Secin ES ist VOT em e1in Zusatz zu Problem
des Verdienstes Christi Der Anonymus gibt ZW el Lösungen
der Schwierigkeit, WIC NISTIUS TOTZ des Voallbesitzes der
en Gottes sich och eiın Verdienst erwerben konnte Die
ersie ist die der SS552: Potest amen dicı alıquem promerer],
quod sibl debetur Fillus enım, CUul debetur hereditas patrıs,
promereiur eanı obsequendo. och scheint ıuınszrem ear-
beiter der diese Lösung nNiIC Zu siıcher vorgekommen

170, 67 Fol 71 E Vgl 170,
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sein er fügt RT hinzu: Dicunt tamen alll, quod
ter et propierea in HIS locIs ordinalia SUNT NONMN causalia do-
signantıa scıilicet ordinem, qUO NUUuUS de mundo transıvıt ad.
patrem of re In gloriam Su am (Tol. 71)

Daß Verfasser bestimmte Argumente der
auch SONst TILUNSC eingeste seın konnte, ZeIg die Olgende
rage ber die Sündenlosigkeit COChristi Die bringt 21
den Beweisgrund, daß SONS TISIUS In die
amm werden können®3. Darüber schweigt der AÄnonymus.

Den Abschluß der Inkarnationslehre bildet e1ın Kapitel Der
die Zeit der rlösung. Warum kam TISIUS erst spät ”
Hier I1 wıiederum die mehr mystische C1ITO uUNSCeTeT Sen-
enzen hervor:

QOuare NON Iult facta redemptio qUO Tuit NOMmOoO.
Non INnConNgrue querl] potest, in Tine seculorum ef

NON 1n principio Carnem dominus voluit, HNN (JUO
peccavilt, homo redemptus Iuit quod dicendum, quod
rei exspectatio Madgnum desiderium parıf, longumque desiderium
recIpl, quO ege quo desideratur, Cu  =] mMalOorı dilectione iacit.
Adventum utique SUUM dominus ad robur fidei, Spel, soliditatem
carıtatis tecit ; anctiıs patrıbus promisit, Der prophetas predixit,
ut Cu  3 viderent complefum, quod d tantıs el O  O alibus Tuerit pre-
dictum, essenft, Qui crederent, in tide firmiores; qui non Cre-
derent, inexcusabiles essent Cui simile idem dominus in Q2vangelio
alt: Propterea dico vobis, ut Cu  3 Tactum Iuerit, credatis. NIC enım
fides erfior, ferventior Tit ariıtas, dum quod completur, attesian-
Lium commenda auctoritas. Iiem Convenijens fuit hominem ab
homine redimi, S1IC JUOQUEC convenijenter 1n SCXia eiate dominus Car-
1i  = assumpsif. exia die, quO primus hNomo plasmatus estT, voluıt
assignarı. Unde SICUuT ille SeXia teria plasmatus, SIC iste SCXia
etia osti incarnatus: ille sexta leria in paradisum INIFOdUCLIUS } iste
ul nobis paradiısum restitiueret Nnomo SC1I1ICEe 1n exaltatus Hora
NOa iıllum de paradiso culpa expulit ; hic, ut illum reduceret, hora
NoNnNa exspiravıt. ltem dignum fuit e[ provide factum, ut homo anie
redemptionem peccatı SUul difficilem m diu porftaret, 1nNeX-
perto liberatio minus foret gr Cum fieret. i1tem ScCX{ia eiate vent!:
dominus, ut sextia feria homine condito perfectionem, que pDer SC
r1um I1umerum perfectum significatur, qua ipse privaverat, resti-
Lueref, 1MmMoO luxta apostolum ampliorem conferret. Ub!l enim abun-
davit delictum, hoc ei gratia fol 717)

amı SCHIiie die Inkarnationslehre, die also über die
OXIiC der hinaus uns eine Anzahl weıterer zeitgenöSsi-

176 18
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scher Ansıichten kennen und 1n RUue bisher unbDe-
kannie Bearbeitung der Summa bietet

Der versprochene eltere drı 1i Teil über die Wirkung
der rlösung in re und Sakramenten bringt NUur die Lehre
Christı och ZUurTr Durchführung. Der mystische Zug kommt
1er och tärker als In den vorhergehenden Teilen ZUum
Vorschein. ach einer kurzen Einleitung über die Notwen-
digkeit des auDbDens (fol 71v) werden zunächst SPCHS rten
auseinandergesetzi, in denen Go{it in der HI Schrift spricht:
Sex modis dominum in pagına Oqui veol aliquid dicere
dicımus (fol 717). Es folgt annn £iInNe £1
kleinerer Stücke ber die Lehre und ihre ro

quadriga detr egis ifaque inefficacılam ad alutem nsufii-
clientem SUMMUS ille archigenes he SUNt quatiuor pedes ntense
(fol 71') Figura quibus domin1ı sIgnificafur doctri ociIrına
Ig1tur dominı In tabernaculo ost candelaDbDrum non at presi-
dio (Tol 71v De excelentia ocCcIrıne domintı umma 1g1iur di-
ligentia inquirendum IMNUus, quod legem Der Moisen ira-
1Lam evangelıum habeat excellentiam NOn de lege pertfinent
ad filios Tol 72) Excellentia nNnomınum veteris el nNOVvi testament1

s 1OoTfandum, quod Veius testamentitum ve[{ius, quia vetustaiem
Hilir el eredes TIol 72) Quomodo testamentum vetier! PIC-
eratur. Quod Igiıtur sufficientiam suificientla), quam

R careat VeLiuUs testamenium habemus aucioritatie
reservatum est excellentie (TIol Z Aedificio dei quasi pri-

100008 fundamentum jecıt prophetia ad erci1um celum
raplamur (Tol 72) Quod quafiuor SeNSIDUS lectio OCealiur.
acre scripfure sententie e sententiarum) NMUMeTrTum tam
veteris testamenti quam nNOv1 SIUd10SE@ NeCEeSSC est considerariı QOua-
LuUOr siquidem perhibentur eSS:C iubet moises elicta maire
(Ifol 72) De tripartifa Sripiure disciplina. Divine Scripiure
tripharıa est disciplina. unt enım in que porfiare et CaDere
DOSSUMUS impetrare NONN potuit fol 72) De quadripartila
divisione discipline. Item oOm divina scriptura preier 1SLi0r1am el
Iiguram aut est precepium aut prohibitio aut promissio aut COIMN-
silium Precepium est illa scriptura, que ervata salvat Si dex-
iera fua scandalızat te eiCc. fol f.)

Hier bricht die Summa aD5t
Wenn WIr das ganze Werk ü  berblicken, ergibt sich also

als wesentliches rgebnis eine CUC Bearbeitung der ‚Intro-

d Es folgt von gleicher and noch eine Predigt enı sancte
Spiritus, reple OÖremus dilectissim NODIS deum patirem
ufriusque tum credamus omnı tempore, quod Ipse prestare
dignetur qul V1V1 ei regnat in secula seculorum Tol {2')
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ductio“ Abaelards, dıe sıch neben die bısher bekannten stellt
Daneben SIC mMaäan, W1e dıe „Introductio” ach ihrem mehr
katholischen 'Teil miıt der Summa sententiarum einem

Werk zusammengestellt wurde. 1r also D

gleich e1ine eUue Bearbeiıtung der VOT UNS, wobel auch
e1Z NIC intfach bernommen, sondern bearbeitet wurde.
Die Verarbeitungsart ist bel beiden Quellenwerken genal
die gleiche. s werden Streichungen der Kürze halber VOI-

m  ’ aber auch Zusätze sowochl positiven WIe Sspeku-
atıven C(harakters AUS weiteren Quellen gemacht. Vor alem.
bemerkenswert sind die eingeschobenen Notanda, die ohl
vieliac des Verfassers QCdUrMIs ach möglichster arne1
en  u  n sSeın werden. Dogmengeschichtlich Wwichtig düri-
ien @1 VOT em die Mitteilungen dus 4S bisher.
och uınDekannien Quellen des Jahrhunderts semin, die der
AÄnonymus iın seinen Jängeren Zusätzen uns aufbewahrt hat
Denn diese längeren Darlegungen stammen meıst kaum VvVon
ihm selbst

SO werden WITr einem ganz konkreten eispie in die
Werkstatt einer „Summa“ des Jahrhunderts hineingeführt.

Ich möchte diese Gelegenhei benutfzen, och aul Zzwel
andere Bruchstücke AdUus o ] A DbZW seiner
Schule aufmerksam machen, die sich in deutschen Biblio-
theken einden unach1s fand ich in AAA CT Stadtibi-
10 Co  A 591 ein Kapitel dus der ucharistie-
lchre der Epltome. Die Hs ist schon genäauet VON Dr

Keuftfer 1m eit des „Beschreibenden Verzeichn1isses
der Handschrifiten der Stadtbibliothek Trier”, Irtıier 1 900,

beschrieben worden. 10 1ıBt 17,3x24,8 und stammt
Auftf foldus der N! des ZUu Jahrhundert.

bis 106 nthält S1C eiInNe gute Überlieferung des Werkes von

ger, De COrpoTe et sSanguine, dem sich fol 106 —109 SCIN
Traktat De lıbero arbitrio, wiederum in bester Überlieferung,
anschließt5> Es folgt zunächst tol 109 — 109v das Dekret

convıncıtur CriminOsSus®e.ikolaus’, Sciscitantibus ul
Dann findet mMan eiınen Eucharistietraktat, der urz eine 21

diesem Sakrament gehörender Fragen ande Er HOe-
ginn tol 109v „Calix“ id ost DOoLu Sangu1nıs Christi, „„D@-
nedictionis“ id ost qui nostre exaltationis. bDer diesen

180, 139 if.; ff
si 1 9 425 ; Ivo, ecreium 2' RPanormia 5I 13% eCre-

ium Gratiani cr 15 8 (ed Friedberg. 7060)
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Teil handle ich eingehender ın meiner Arbeit DIie äalteste
scholastische Schule in deutschen Landen, inster 1934 Fol
112v geht der Iiraktat n zwei AÄugustinussentenzen her  * Augu-
SHUNUS. Errant quidam el in heresim Tertulliani incurrunt Qi=—
firmantes anımam SpaCIO COrporIs ncludı ei ceiere VIr-

Augustinus: T1g0 anıme tlatus ıfte Am Ende der
e1te bricht es plötzlich mıit den Worten „„voluntas ad difi-
nitionem“ ab, da OjllenDar der nächste aszıke der OCcCNH
wenigstens die nächsten Blätter ausgefallen sind, daß Manı
aul dem eutligen folgenden tol 113 1Ur och die Endworte
des ausgefallenen Teiles liest substantıa Velu pnelle 1SpO-
Sit1one SUll creatorIis vestitur.,

Es (0)(01 nNun in der gleichen Schriit, in der der
CX geschrieben ist, unmittelbar anschlieBend die Eucha-
ristielehre der Summa sententiarum. unachs Kapitel des

Traktates De lorma sacramenti. Forma HNulus sacrament}
ost commemoratio, UE In CeMNd IT1SIUS 1X1 e{ in Ca

iura Sa VOTr@ SubD 1S SUDSIST1 Dann wird das eginleıtende
Kapıtel der über die Eucharıistie nachgeholt: De CIa-
mento altarıs. Post sacramenium aptısmı sequitur IHCeMN-—
LUM ltarıs Sub lorma alıena (Tol 13“—114v)58, Nun
findet mMan einen Teil der Eucharistielehre der Epitome £11-
geschoben: De specie panıs el 1N1 De SDEeCIE panıs el 1n1
dubitatur, CHILS sit ei iın habitaculum SUUM aCcı (fol
V v}59 Fol 115v geht der Toext wieder in die DDar-
stellung der ber und ZW äar in Kapitel des Traktates
uod frıa consideranda sunt in sacramento ltarıs Nunc V1-
dendum est iın hOoc sacramento quid sacramentum, quid Tes
sacramenti virtius sacramenti appellatur ul diximus (fol
115%—1106*)60, amı SC  1@ die Hs Auf dem och Treien
atiz ist dann 1Ur och VOnN späterer and geschrieben: In-
ciplunt VOITISUS de sacramentis. Melchisedech dominao IM
vinumque ıtavıt T1ISIUS idem staiuens pacium VeLius
ovVvacuavıt CHu TISLUmM sacrılicare (fol Es sind
das einige Verse dus Hıldebert (PL 1/1, 193

Der Text des apitels der Epitome ist sochr qgut und bietet

eine Anzahl u V arlıanten dem bel igne gedruckien.
57 176, 140 D—141 Die Zählung der etzten Folioblätier

bei Keuffifer ist nicht richtig, da zwischen 109 und 114 e1in
ES muß also heibßen schl vestiliur foldoppelt gezählt WUurde.

119 ist dann frei.
113), und VonNn dort ah ?s eın er gezählt werden. Fol..

176, 139 A— 140
178, 1743 B—
176, 140 —— |)
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Text Ich möchte inn T hier mıt den Varianten des g-Truckien Textes veröffentlichen®!
De specie qUOqUEe illa paniıs et VInı dubitatur, CU1US s1t. quod

Sanl responderi sSole respondendum), quod 1psum
Christi Christi) ropier horrorem assumend! alem
eas) s;e formam ormas) reciplat. Si Nam S1) OPpDONdA-
tur, quod qUoO COTrDUS assumpsit, NUuNgquam Tiormam ıillius
deposuit ot ideo alıam formam ılla NOoNn deposita habere NON po{-
est, dicimus quia SICU ad  Q de spirifu Sancio CONCeP-
Ius cConceptum) es(T, quod Sicut sicut) clauso uftero
intravit el exX1ivit, quod m aquas ambulavift, quod
clausis 1anuls  S ad discipulos intravit, quod simul el eodem iempore
In diversis locıs habetur, sicut, inquam, hec om. ad singulari-
atem Corporis illius illius Corporis atfınent, S1IC istud quOque

ad  O Qquo diversas SIMU. formas. Si enım NOoC est ad-
mirandum, nıchilominus UunNUumMquOodque alıorum cConstat S5550 stupen-
dum quod Oomnıa de sint sun dmiranda anna JUOQUE

quo huius ver! panis sacramenium extitisse extiti
aper{te insinuavit. Cum sSiquidem filiis Israel pluereft, admı-
rantes quidnam quid) esseti, ad  Q et) Nvicem querebant:
Manhu Manna) 1d ost°: Quid est hoc? em modo hic quer1
SCmMDer sempDer quaeri) potest: (uid est hoc? Quippe quod

Qquo NecC humanum ingenium inquirere inquirere)
NecC lingua depromere, quid S1T, plene sufficit. Sı auftfem enim
dicere nolumus nolumus dicere) quod illius Corporis sit hec
iorma, POSSUMUS Salıs dicere, quod ın dere sit 1' ormäa ad OCCul-
tationem propier predictam CauUusam Carnıs ei Sanguinis reservata
SICH orma humana iın deTre esT, quando angelus in homine appareli.

De hoc quod eX) negligentia trorum evenire
solet, SCILICE quod videniur rodere et ın OTE portfare
zllud, qu Sole Soed dicimus, quod deus NN Imıtita illud

NOn dimittit) ıbi, ur tam urpi anımali Contrectetur
iractetiur). Sed amen IDI emanet emanet 1Di) iorma ad
negligentiam ministrorum Corrigendam.,

Nunc de efficacia Nuius sacramenti videamus. Eifficacia ad  Q
enim) Nulus maior ei ortior est quam alicuius alterius, quila
tantum confirmat, quod qul devote accedit accipit), quamdiu
per infirmitatem SUam Ipsum NOn reicit, nullam diaboli ten-
tationem patıtur, qula per huius eucharistie perceptionem diabolus
reltgatur ei debilitatur vincitur ef religatur) el 1C© in SC qul
talis esT, Semper habeat, amen 1ipsum recıpit el in habıi-
taculum SUUmM Suum) facit

rier; igne
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In der Münchener Staatsbibliothe. findet sich in Clim
698 Saec. 12), einer Handschri die dQus dem Augustiner-

chorherrenstiit Indersdort stammt (  IX  F cm) fol A3— 13
211 Traktat mıt dem ncipit

Admıirabile Saik videtur, qualiter in preSens Summalies VIirı
ef precipue divino prediti e10quio0 confessionem, que alterum bap-
i1sma predicatur et est ; que unica ad deum V1a dicıitur, ad 1qul-
dum, sicut decuit, non determinaverunt ei ad plenum ; CIrca quam
perfectam SUMMUmM anımarum onum. bonorum ; CIrca quam imper-
tfectam SUMMUM Versaliur periculum periculorum. Aliquando profecio
sancte ecclesie OCIiOres satisfiactiones DTO qualifafe ef quanitfitate de-
iciorum quasdam mMalus 1US{[0, quasdam NOnl Lam ad equl-
atem distribuerunt quam ad voluniatem Verumtamen confessioni!
sSeul perfecte SCu imperfecte plenum consilium S1IVO Ssolaiıum S1V2 do-
CcCumenium pro SCXU, pro eiaie, pro valitudine e1 conditione Su1fi-
ciens necdum legimus, quod memorie Scr1ipfo reliquerint. QOua in
quanium dignatio divina concesserift, pPro ingeni simplicıtate all
SUSCIPIMUS determinanda, quatinus quod aut aliter quam
pediat, dictum Iuerit, ebitudini nOosire DOT1us imputetur quamı volun-
tatl, diligentior1bus el exercitatis SCNSIDUS ıiter monstireiur pervium
subtilius evidentiusque disserendi.

In diesem Enchiriıdion, WIC der Veriasser selbst
CNIUSSE nennt®* das dem wec entsprechend Yanz prak-
1SC gehalten ist, Iinden sich Nun tol 68“ —7 auch Stücke
dUus Abaelard bzw sSeiner Schule abel ist aelar sc
NıIC mit Namen, sondern HNUur als „Quidam“ bezeichnet

ES handelt sich zunächst fol 68Vv den Sündenbegriff:
Beccatum eTrO esT, ut alt quidam, cContempi{us del vel CONMN-
SCHSUS in malum. Contempius autem de1l esl, quando contra
conscientiam volumus, quod SCIMUS displicere 21 el aD
ESSC prohibitum; vel quando nolumus, quod 21 placere SCIMUS
et ab precepium. ESs ist eutlich, daß mıt diesem „Quidam“”
aelar gemeint ist, der in der P 178, 639

ausdrücklich SCHMreli At VeiO, S1 peccatlum dicımus, quod
proprie dicı peccailum praefalı M  ) HOC est contempium
dei SIVE CONSCUNSUM in CO, quod credimus propter deum (1-
miıttendum Die nähere ben mitgeteilte Erklärung „„Con-
temptus autem De1i est ist WOTLILNC in der Epıtome

finden, in der IMNan in Kapitel 233 125 Est autem culpa

Enchiridion 1gifur quoddam hoc videlicet opusculum quası
Cclarissimum quoddam procuravimus speculum, ubi pastores e1 SI
pastoratus olificium arum ei necessarla CONSLUL1LS
subditorum intuegantur deo nosiro Jesu Chrisfto, qul CUu  3
OTrUum. men. S

Scholastik. 24
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nı allu: U am contemptus creatorIis;, quod est dum vel -
Iumus contira conscientiam, quod @1 displicere SCIMUS el aD
ESSO prohibitum, vel nolumus, quod 21 SCIMUS placere ef ab

SS precepium6®3.
uch die weiteren Ausführungen des Traktates In (Im 7698

Ssind In verkürzter orm in der Epitome WOTNC lesen:
ccatium autem aliud osT veniale, altud ost mortale Venlale esi,

quod DEr ad dampnationem nNON Sufficıt, ut ot10Sus vel 11N-
onestus;: ut illud quod CUu  z S1it peccatum SS NOoN providefur vel
quantiumcungue a videatur, HNOn placet NEC ANnımı eliLbera-
fiOne€e }it ortale Vero es(T, quod SO l1lum ad dampnationem Sufficık
et est OMNE quod cContra CoOMNSCieNLLAM deliberatione 70 GU:  -
Iumcungqgue videaltur leve

1tem mortale alıud est cCriminale, aliud Criminale est, quod
acaQusatione dignissiımum notabilem et infamem reddit9 ul
proditio0, homicidium®*,

Es ist Nun auffällig, daß in Abaelards Kap 1565
die gleichen Fragen geste werden, sıich die Beispiele, die
hier in ClIm 7698 für das peccatum veniıale (Ssermo otiosus}
DZW. criminale (homicidium) angeführt werden, auch finden,
während S1C in der Epitome fehlen Umgekehrt 1n der

der Ausdruck tür die eigentliche Sachdarlegung, W1C
eT ben als gleich in Epitome und (Im 7698 hervorgehoben
wurde. Man könnte also annehmen, daß AÄnonymus
den Oortiau AduUus der Epitome übernahm und ihn danmn
Uurc Abaelards Beispiele® ergänztie, alls T die Beispiele
NIC selbst dus der gewöhnlichen re zusetzte

Jedenfalls bringt AÄnonymus auch eine Stelle, die sich
NIC 1n der Epitome, sondern bisher LUr In der findet
Fol IT 1e5 man nämlich

agna L@LbUr cautela est 215 [ paenitentibus ] adhibenda et
MAQnd | ad satisfactionem danda, ul secundum sSanctorum patrıum
institula 'alıs hic satisfactio SUSCLPLALUF , quatiı  S nihil purgandum
premittatur (!), qula ut ait Augustinus: ene Future vile etsi DUrF-
gatorie Sint, grı  a me Omnibus presentis vıle SuUunt (‚ um 1G1-
tur indiscreti mentiantur sacerdotes, quod hec instituta ANONLLAT

178, 1753 andgraf, Das esen der äß-
lichen Sünde in der Scholastik DIis Thomas von Aquin, Bamberg
1923, 15 ff

Fol 68V Die hervorgehobenen Stellen sind wörtlich der
Epitome gleich (PL

65 7 » 178, 1753

Quandoque itaque vel in Da I'u  A In vel in superfluum
IIl vel potum consentimus ; bzw. ONSCHNSUS periuril, homic1-
d11, adulteri1.
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ienOranl, f MIAHILS de satisfactione GUA oportet inıunganl,
muti nNon valenies atrare vel NOn volentes vel nescientes vel NON
audentes in erogando verbi semine negligentes ertiaie sacerdofalrı
In OCCas]ıone carnis abutentes ei ut Ver1us dixerim, mundata iigmen-
t{anftes, incommodum incomparabile penitentes Incurrunit, IL male

IPSIES CoNfiSi, Q ravioribus pneENLS postmodum plectendi reservanftur,
unde Aic DEr leviorem satistacere potuerunt,

Die Kursiv gedruckten Worte finden sıch in der
Abaelards, Kapitel 178, 672 C

Wir en also 1er eine Arbeit VOT unS, die sicher bae-
lardsches Gut Irg und somit ne den 2n anderen 1er
besprochenen Werken erneut zeigt, daß der Einiluß der bae-
lardschule weit über S1C hinaus auch in anderen Werken
seinen Niederschlag fand, und ZW äar NıC 1Ur ıIn wissenschait-
chen WI1C in (Im 4600 und Irier Cod 591, sondern zuch
in praktisch-aszetischen der astora WIC in ( Im 1698



Der Bewegungssatz (omne, quod ovetur, ab
alıo movetur) ach dem Weltbild des hl.Thomas

und dem der Gegenwart‘'.
Von rol. Dr ] ri C P, Bressanone (Brixen

Wir reden erstens iIm Gegensatz ZUur Platonischen CWO-
GQUuNg, die ach Thomas uneigentliches Bewegtisein (MOLUS
improprie) 1sti und auch Bewegen, Ja überhaupt Tätigsein
{abf, Von der Aristotelischen und ZW äal Von der eigentlichen
eWwegung (moO proprie)?, dem Bewegtisein, das NIC mıt

erden identisch 1ST, sondern 21inirgendwelchem Verursachtw
delnjerter Vorgang IST, den Thomas mıit Aristoteles

den Körpern zuschrel und infolgedessen ihm der Körper
das bewegungsfählige Wesen mobile) ist4 Es gıbt l1er DbZw
TeIl Gattungen solch phyusikalischen Bewegtiseins: Wesens-
artänderung (Verwandlung Von Körpern verschiedener We-
sensart), die allerdings NUur halb azu gehört, Größenänderung
(GröBer- der Kleinerwerden), Qualitätsänderung (Z Warm-
der Kaltwerden und Ortsveränderung (Z der Fall e1n2s
Erdkörpers der der Umlaut 21nNes Himmelskörpers)®.

ber diese Bewegungen hnat 1Un 1 homas ach Aristoteles
verschiedene Behaupftungen aufgestellt, Von denen C1ne der

Mift itiere ich meine Arbeit „Der Wärmebegri{if des hl
IThomas nach seinem physikalischen und dem der Gegen-
wart“‘ (erscheint ın der VOoN Lang, Lechner, Schmaus herausgegebe-
en Festschriit ZU Geburistag rabmanns, unster 1935,
Aschendori{ifi; ich muß ZUrLr näheren Erläuferung der vielverwendeten
Beispiele der Wärmebewegung auft 1eSC Arbeit verweisen); miıt

me211ne Arbeit .„Mann und WeibDer Bewegungssatz (omne, quod movetur, ab  alio movetur) nach dem Weltbild des hl.Thomas  und dem der Gegenwart'.  Von Prof. Dr. Albert Mitterer, Bressanone (Brixen).  Wir reden erstens im Gegensatz zur Platonischen Bewe-  gung, die nach Thomas uneigentliches Bewegtsein (motus  improprie) ist und auch Bewegen, ja überhaupt Tätigsein um-  faßt, von der Aristotelischen und zwar von der eigentlichen  Bewegung (motus proprie)?, dem Bewegtsein, das nicht mit  ‚erden identisch ist, sondern ein  irgendwelchem Verursachtw  genau definierter Vorgang ist, den Thomas mit Aristoteles  den Körpern zuschreibt? und infolgedessen ihm der Körper  das bewegungsfähige Wesen (mobile) ist‘. Es gibt vier bzw.  drei Gattungen solch physikalischen Bewegtseins: Wesens-  artänderung (Verwandlung von Körpern verschiedener We-  sensart), die allerdings nur halb dazu gehört, Größenänderung  (Größer- oder Kleinerwerden), Qualitätsänderung (z. B. Warm-  oder Kaltwerden) und Ortsveränderung (z. B. der Fall eines  Erdkörpers oder der Umlauf eines Himmelskörpers)?.  Über diese Bewegungen hat nun Thomas nach Aristoteles  verschiedene Behauptungen aufgestellt, von denen eine der  ı Mit WB zitiere ich meine Arbeit „Der Wärmebegriff des hl.  Thomas nach seinem physikalischen Weltbild und dem der Gegen-  wart“ (erscheint in  der von Lang, Lechner, Schmaus herausgegebe-  nen Festschrift zum  60. Geburtstag M. Grabmanns, Münster 1935,  Aschendorff; ich muß zur näheren Erläuterung der vielverwendeten  Beispiele der Wärmebewegung auf diese  Arbeit verweisen); — mit  MW meine Arbeit ‚„Mann und Weib  “, ZKathTh 57 (1933) 491  bis 556 (Sonderabdruck: Innsbruck, F. Rauch) ;  — mit DM meine  Arbeit „Der Dienst des Menschen an der Natur  .‘“; ZKathTh 56  — mit DT die deutsche Ausgabe der Summa theo-  (1932) 1—45;  führung in die moderne  logica, Salzburg 1933 ff., Pustet. — Als Ein  > D  Lehrbuch der Physik“,  Physik empfehle ich Theodor Wulf S. J.  tus 29 verweisen auf die  Tabula aurea des Petrus von Ber  Freiburg 21929, Herder. — Zitate wie m0  “ad 1;  1/2, 13, 2 ad 3;  2 1,9,1ad1; 1, 18, 1c et ad 1/3; 1, 18, 3  5  Anim 3, 12; motus 3 5/7; Phys 3, 2; Trinx 5, 5 a  1, 73, 2 c: „Quamvis autem motus proprie acceptus Sit COr-  porum, tamen motus etiam ad spiritualia derivatur dupliciter‘“; Ver  26, 1 c; vgl. motus 82/84%. Cg 1, 13: „Aristoteles enim proprie acce-  pit motum, secundum quod est actus exsistentis in potentia Secun-  dum quod huiusmodi,  ualiter non est nisi divisibilium et corporum,  ut probatur in sexto Physicorum“‘“ (Phys 6, 5, 10).  4 1/2, 13, 2 ad 3; motus 3; Phys passim.  5 Phys 3, 1, 7 und 5, 4, 2/4,ZKathTh 401
DIS 556 (Sondera  ruck: Innsbruck, Rauch) ; mit
Arbeit „Der jenst des Menschen der atlur A ZKathTh

m1L die eUuUtfsSC Ausgabe der Summa theo-1—45; führung in die modernelogica, alzburg 1933 i DPustet Als Ein
Lehrbuch der Physik“,Physik empfehle ich Theodor W ult

EILS 29 verweısen auf die
Tabula des Peirus VO Berreiburg Herder. Zitate W1e INO

g am O0  ad 1;1/2, 13, ad 5IIS 9' ad 1< 1, 1 7 ic et ad 1/3; 1, 1 7
nım Ö, 12° MOEtuSs D Phys D, 2! T1n 5! d

1| {3, „Quamvis autem MOLIUS proprie accepius S1iE COT -

ml amen MOLIUS etilam ad spiritualia derivatur dupliciter” ; Ver
26, vgl MOFtus Cg 1l „Aristoteles enim proprie €  aCCE-
DIT mo  ml secundum quod est aCTIus CXS1STeNULS in potentia CUunN-
dum quod hulusmodi, ualiter non est nNisSı divisibilium oi Oorporum,
ut probatur ın SCXIO ysicorum “ 61 5l 10)

1/2, 13, ad 5I MOotus 3: Phys passim.
Phys 5l 1' und , 4, Z
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WIC  10S der Satz ist: „ Was bewegt wird, vgird VON einem
anderen bewegt®.“

Die formalen Voraussetizungen des Bewegungssatzes.
Zu den formalen Vorausssetzungen gehört die ormale Be-

schaffenheit des eweg Subjektes und SEeINES Bewegtseins.
Thomasischer und moderner Hylomorphis-

MUu Es muß 1er auf e1ne eingehende Darstellung des
Thomasıschen Körperbegriffes verzichtet und kann Ur

einNIGes, das Ailernotwendigste, gesag werden. ach oma-
sischer und eutiger Physik gıbt 0S 211 US Von Körper-
arten, Von Elementen und Elemen die sich untier-
einander Urc spezliische rund- und Folgebeschaffenheiten
ıunterscheiden. ach beiden estiehen diese Körper (Elemente
und Elementate erstens Aaus Urstoit, aus eiwas, das
ihnen en gemeinsam ist und dem S1C inre generischen E1-
genschaften verdanken. Ile zweıtens oine Wesens-
torm sich, eiwas, W as S1C MAörpern VON hbestimm-
ter Wesensart ınd VON spezilischen Eigenschatten macht
ber dieser physikalische Urstoff und diese physikalische We-
sensiorm sind nach damalıger und eutiger Physık schr V  Y

schieden. ach 1homas ist jedes Körperindividuum (Elemen
oder Elementat) eın innerlich ungeteiltes (Ganzes, erstens aQus

physikalischem Urstoff? und Wesensiorm, die die
Körpersubstanz, zweiıtens N Körpersubstanz und Akziden-
tıen, die den ganzen physikalischen Körper auUsSs-

machen. Cutie ist jede örpersubstanz 21n Energilesystem
AUS Hylonen?®, die Elementatom Jonen), dAus

Atomen, die Moleküle (Element- oder Elementat-
moleküle), aus Atomen, onen, Molekülen, die ZUSamMMeEN den

i 2l 5’ Cg 1 13; Comp O 1| D“ (Phés 5’ 41 Phus 7’
und 8>  Zn  Der physikalische UrstOoff ist auch nach Thomas VO  3 ontolo-
gischen unterscheiden. Physikalischer Ursto{ff der Erd- und
Himmelskörper Wäar damals verschieden, iSst eutfe gleich. Als phy-
sikalıscher Ursto{if ist 1m inne des Thomas jenes was
betrachten, aus dem alle Körper (Elemenie und Elementate) be-
stehen und dem S1C ir generischen, die der ganzen Gatfung
Körper gemeinsame Eigenschaften innerlich verdanken: als We-
sensform dasjenige, UrcC! das S1C Körper Vvon bestimmter Wesens-
art sind und dem 1e ihre spezifischen Eigenschaften innerlich Vel-

danken
Es sel amı kein Te geschaffen, sondern Nur

eın ammelname gewählt für alle jene Bestandteile (Profonen,
Elektronen, Oofonen, neuestens Positronen, Neutronen), aus enen
nach eutiger Erkenntnis die Körperwelt aufgebaut 1st.
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roBßkörper ausmachen, der Ihomas vorschwebie Die phy-
sikalischen Eigenschaiften aber, WI1C QOuantität, ualıtä und
Ortsbefindlichkeit, sind Eigenschaften der ustande dieses
Energiesystems.

ach 1homas ist Von Form, AÖörpersubstanz VONMN Sin-
nesquantitä und diese VON den daran befindlichen Sinnes-
qualitäten real und adäquat verschieden. Ich konnte
derer Stelle > eispie der physikalischen Wärme zeigen,
daß dieser adäquate Unterschie undurchführbar ist?. Wärme
als kinetische Energie der oleküle SCHAUILC wesentlich Zahl
und Masse dieser oleküle, also die MAÖörpersubstanz In sıch.
Ebenso SCHUE die spezifische W esensiorm, des W asser-
stoffatoms, einen spezifischen Stoiffbestand Proton und

Elektron) wesentlich in sich. ach Ihomas sind alle We-
sensiormen (die Elementiform qgut WIC die Elementatfiorm)
Oormell wenn auch NICcC genetisch) urstoifunmittelbar acn
eutfiger Auffassung sind jene, die genetisch mittelbar sind,
auch ormell mitcteibar Das Atom ‚on ist en Energie-
system dUus Hylonen, das Molekül unmittelbar 1n Olches
N Atomen, der GroBßkörper 21n Olches AUus Atomen der
lonen der Molekülen uUuSW Vor allem aber ist ach Ihomas
der innerhalb des Körpers ungeteilt, KUTEC geteilt in
OleKule, OM Jonen), uletzt in Hylonen Nur die Orm
bestimmt lerner ach Thomas 21n und Wesensart und SDe-
zılische Eigenschaiften des Körperindividuums, REUTE ebenso
der estan Es gibt also NC bloß artibıldende Wo-
SenNsIOrm, sondern auch ıldenden Stoifbestand Denn 21n
H-Atom unterscheidet sıch spezilisch VO  3 He-Atom NIC
bloß UrcC verschiedene AÄnordnung derselben Stoffteile, SOIMN-
dern auch urc diese Stoffiteijle selbst, Z dadurch, daß
N einem (seine neuestens entdeckte sotope dus zwel) Pro-
tonen und einem auBenschwingenden eKTiron, He AUSs 1er
DZW ZWeIl besteht Gerade dadurch ist die Verschieden  it
spezifischer Eigenschaften (Ätomgewicht, Ordnungszahl) vVon

und He 2S11mm
Die atsächliche Unbewegtheit der Körper

Uns interessiert aber Jer VOT em das olgende Tat-
sachenbild Körperindividuen und MAÖörperwelt sind ach Iho-
Mas an siıch ZNUur weglic (mobile), aber NIC bewegt (mo-{um), sondern sich unbewegt‘!®. nbewegt an sich ist

und Form, Körpersubstanz und QOuantıtät, ualitäund Ortsbefindlichkeit Unbeschade ihres Seins können S12
unbewegt seıin und bleiben Sie sind zu  3 großen Teil

QUiES 2/3
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schon Jjetz und werden 0S erst recC Welen seıin, wWwWenn

alle Himmels- und Erdbewegung u  ÖO 21in der Körper
(Sonnesein, Elementsein, Lichtsein, Warmsein) ist eın Be-
wegtisein.

ach der modernen Physik ist das gänzlich anders. KÖr-
DEeT, Örpersystem und Körperwelt sind Energiesysieme
und ihre Energien SIn Fähigkeit, ja Antrieb und Ötigu
Bewegungsarbeıit eisten, S1C@ sind er keineswegs lauter

OT pannu  » können gär nNiIc sein,Energıen der Lage od
sondern zZu groBen Teil Energien der eWeGg eın
System ist schon jedes tom und Molekül, ann jedes GroB5-
körperindividuum, dann die Systeme AdUus GroBkörpern, 33
die Körperwelt. Bewegt ist VOT allem der Körperstoi{if,
z B Elektronen des ‚OMS, und die Körpersubstanz, z.B die
oleKule des (Gjases. Bewegtisein gehört zu eın der KÖTr-
perindividuen WI1e bel TIThomas Wesensiorm und Akzidentie
ZUu spezilischen Sein der Körper gehören. tom 1st 21n
Atom, SER eın Gas hne ewegtisein. Kein Körper W are,

Thomasisch reden, physikalisch Sonne, Feuerelement,
Lu{it, spezilisch 1C WäTNMl, leicht hne Bewegtisein. Und
weil die Bewegtheit schon 1m physikalischen Urstoff ist,
gehört S12 nNıcC bloß zu  - spezifischen, sondern Zu gener1-
schen eın er Körper, die duls dem gleichen hbestehen
Körpersein 1Im allgemeinen 21 Energiesysiem seln, und
das 21 Bewegtisein des physikalischen Stoftfes Thomasische
Formen aber sind annn in eutiger Sprache NiIC bloBß 21n
bestimmter Bestand, Fein- und eInDau Aaus physikalischen
Ursto{ffteilchen, sondern ebenso wesentlich 21n bestimmtes
Bewegtsein Von ihnen.

Der wesentliche Unterschied VO Ruhe und
Dieses empirisch gewonnene, unzulängliche

Tatsachenbild VOoN damals ist VieliacC auf den Umstand =

rückzuführen, daß bel den damaligen Mitteln und Methoden
der Beobachtung viele wegungen der Körper unbekannt
bleiben mußten Es wurde Nun_n aber theoretisch miıt Heran-
ziehung metaphysischer (ontologischer) egriffe in einer sol-
chen Weise wissenschattlıch gedeute und: beschrieben, daß
einerseits das ormale Verhältnis von Mörper und Bewegti-
heit, anderseits das ormale Verhältnis von Ruhe (Unbewegi-
el und Bewegtheit der Örpe änzlich anders auigefaBßt
wurde als Cu Erstens sind Körpersubstanz (Stoff, orm
und Akzidentien sich (per se) auf Ruhe edacht!? und
unbewegqgt3. Bewegtheit omm rst infolge äußerer Um-

1l caelum 115/132. — quies 2/3 moftus 10 I
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stände (per accıdens) hinzu. ach eutiger Erkenntnis ist
S1C Jängst da, und ZW äl anl sich (per se) Denn das en
der Aörper (z Lichtsein, Warmsein) ist physikalisch viel-
tach 21n Bewegtsein.

ach der en Auffassung ist der Aörper ZW äal d sich
unbewegt, aber doch sich bewegtseinsfähig, OT ist
Zu  - Bewegtisein in ähnlichem öglichkeitszustand (n p.«
tentia} WIC etwa einer anderen Orm (Z Zu Warm-
sein) als der, die OT eben hat (Z Kaltsein) und der
Im Tatsächlichkeitszustand (in aCiu ist An SICH ist aher Qn
Körper ZU  z wegtisein NIC 1m Tatsächlichkeitszustand,
SOWENIG als einer Form, die er och NıIcC hat ach der
eutigen Auffassung ist das wesentlich anders. Die Körper
Sind —_ sich (per Se) 1Im Tatsächlichkeitszustand (n aCLu
ZU Bewegtsein, und ZW äal gerade WIC ihrer eigenen
jeweiligen Oorm Denn diese Orm ist. eben VieliacC mit 21n
Bewegtsein. Infolgedessen ist en Körper rıLLens ach
Thomas folgerichtig CIn Wegsen, das sıch UUr Dewegt-
seinsIähig (mobile ist, NIC ber sich bewegt motum).eCuLe ist KMörper eın sich ewegtes Wesen, WIC WIr
späfter och genäuer schen werden. Infolgedessen konnte
viertens MÖörpersein und Bewegtsein real und adäquat untier-
schieden werden, Ja tatsächlic geirenn S21N. eute ist das
physikalisch geradezu unmöglıich geworden.

Auf diesem Hintergrund ist nunmehr loicht sechen, daß
Ruhe (Unbewegtheit) und Bewegtheit damals als grundver-schiedene physikalische ustande der Körper Detrachtet WOTr-
den mußten Erstens vernıe sich Ruhe Bewegtsein WI1e
Sein Seinswechse] (Warmsein Warmseinswechsel) C1-
Nes Körpers Allein WenNnn Sein eines Aörpers, W armsein,
schon Bewegtsein ist, eine solche Unterscheidung tort
Zweitens verhält sich Ruhe und Bewegtheit WI1E Akt und
Orm Akt- und Formwechsel Denn dem Körperindivi-duum kam das CIn (Dasein und Sosein) eben als Akt und
Oorm Bewegtsein des Aörpers WäT Akt- und Formwech-
sel uch diese Differenz a WIC S1C Denn beides
orm und Formwechsel) ist euftfe Bewegtsein. ährend
aner rıltens die uhende Örpersubstanz ınd ihre Akzi-
dentien 1n das System der zehn Kategorien oder Se1ins-
weisen (praedicamenta)! gehörten, und Orm dorthin
wenigstens zurückgeführt wurden, WäTlT Bewegtisein 101lge-richtig keine Seinsweise och e1InNne2 Form, 21n Sein, sondern
tormal ur eine nachkategoriale Aussage (postpraedicamen-

14 1/ 2 49,
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tum), kausal aber als Erleidung passlo) de eweg Sub-
je  es betrachten!> Qu dürite das gleiche Recht
auf einen atz in den Spalten der Kategorientaifel haben,
WIC A das Warmseıin, das Ja physikalisch 1m Bewegtsein
besteht, ihn damals ınier der Kategorie ualıtä gefunden

Viertens Der Unterschie zwischen sinnlıch wahr-
nehmbarem Inruhesein und Bewegtsein Wär Ihomas iden-
1SC mit dem Unterschied zwischen wirklichem physikali-
schem Unbewegtsein und Bewegtisein. CuTie ist vieliac
LIUTr der Unterschie zwischen (sinnlich nichtwahrnehmbarem)
Bewegtsein, der Molekularbewegung, und auC sSiInnN-
ich wahrnehmbarem) Bewegtsein dieses Bewegtiseins,
Zunahme der Energie der Molekularbewegun ährend
unitens ach Thomas Unbewegtisein der gewöhnliche und
innere Zustand des MÖörpers WAäTr, Bewegtisemmn der ungewöhn-
1C und äußerliche, ist u umgekehrt Bewegtisein der ge-
wöhnliche Zustand des Körpers, Unbewegtsein NUur der (irenz-
tall des Bewegtiseins und somıiıt 21in Zustand ınier den vielen,
die eben das Bewegtseıin des Körpers ausmacnen. Der DBe-
arı Bewegungszustand der eutigen Physik umtfaßt beides,
Ruhe und Bewegtsein.

Das omm weiter dynamisch dadurch zu  z uSATrucC daß
na: Ihomas räghel der Mörper ihr Ruhebestreben ist,
während £uTte der Widerstand ist, den S10 der nderung
ıhres Bewegungszustandes (oD Ruhe der Bewegung) ent-
gegenseizen, und energetisc dadurch, daß Energie, ob Lage-
der Bewegungsenergie 21ine Energıie ist, Fähigkeit, Bo-
wegungsarbeit leisten, während der uhende Körper ach
JI1homas energielos Ist, innerlich unfählg, Bewegungs-
arbeiıt eisten er verhält Sich ihm eigentliche Ruhe
(quies proprie und eigentliches Bewegtisein (mMOTtuSs proprie
WIC Mühelosigkeit ermüdender (wir würden
gieverbrauchender Arbeit labor), während EUuUTEe 21n Bo-
wegtiseın gıbt, das NIC energieverbrauchend, sondern ZIUT

energieformwechselnd ist, ebenso mühelos WIC die Ruhe (man
on en ein Pendel)16.

Das Subjekt der ormalen ewegung Was
Thomas 1Im eWEegUNgsSalZ verneint, OIrn das Bewegungs-
subjekt als (Janzes: Es kann NIC als Ganzes zugleic DO-
Weg und ewegen Sein!?. Man s1e. daß jer Von hÖöchH-

motus 14
i 7 ? „Quies proprie opponifur INOLuUl ei Per CONSCQUCNHNS

labori, qui MOliu consurgit.”
MOLfuSs 76; Phys 8,
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Tor Bedeutung ist, VOT em das physikalische Sub-
ekt des Bewegtiseins U kennen. Damals tfehlte diese ennt-
nNıs och Thomas die ubjekte des innerkörper-
lichen Bewegtiseins, nämlıich die Körperindividuen VOT sich,
weıiß aber Von ihrer nneren Bewegtheit och nichts KiO-
kinetismus). Umgekehrt weıß VON 1er rten außerlich
wahrnehmbarer Körperbewegtheit, ennn aber ihre vollen
ubjekte och Nıc Er S1C nämlıch die ewegung STA-
tokinetisch, e1in siıch unbewegtes Subjekt kannn 21n
anderes Subjekt bewegt machen.

Nehmen WIr als eispie das Warmwerden 21N2Ss kalten
AKörpers Urc einen daneben befindlichen adrmen Körper!8,
Subjekt dieses Warmwerdens ist ach JI1homas der
Körper, und RT ist sıch (per se) das einzige Subjekt des
Bewegtseins bel diesem Ereignis. Nichts schien damals selbst-
verständlicher als das TOIzdem ist nNıc Ersten
Wu mMan MC daß jeder der beiden Körper und spezie
der warmmachende Körper schon vorher bewegt (weil warm)
ist Zweitens WUu Man NIC daß der Örper
gerade Urc Sein Warmmachen selbst anders wird, alsp De-
wegt ist a WIT: Er wird ZWär auch ach Thomas kalt
Das ist aber LUr umständehalber (per accidens) der Fallı?,
weil nämlich der daneben befindliche AKÖörper die Ge-
legenheit nNıC unbenützt läßt, seinerseıts den Gegenpart
kalt machen. Wo eın Gegenkörper das aber NIC kann,
WI1C CIn Erdkörper einen Himmelskörper, wird
der Erdkörper onl anders (Z licht), NIC aber Ba die
lıchtmachende SOoNnNe. N1C Wäal und bleibt in dieser 1NsS1C
vollständig unbewegt, während S1C ach eutiger Physik
schon vorher Dewegt (weil licht) ist und Urc Lichtmachen
anderer Körper Qgrsi recC bewegt ist, Sovıel Energie
verliert, als S1C ausstrahlt?2%

rıLiens ist Thomas der AÄnsicht, daß das Andersmachen
{(Warm-, Lichtmachen tormal 21n Anderswerden, VOT allem
keine Ortsbewegung Se1 (Reduzismus). Und roizdem ist OS
eine solche W armmachen und Lichtmachen ist Energie-
Strömung DZWw -strahlung, also Bewegtisein VOIN Energie-
quanien (Traduzismus)?!. konnte also Thomas Be-
WEQUNGSVOTGANG des Warmwerdens MNMUur einen Tei vorgang

Ebd.:; Phys &s 2!
Lichtmachen ist ZWar nach TIhomas keine bewegende, sSon-

ern eine mitteilende Tätigkeit, aber eine Körpertätigkeit W12 jeneAls solche SIn beide kein Bewegtitsein. in 115, a
7
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warmwerdenden Körper soliert betrachten und MUu
andere wesentlich azu gehörige Bewegungsvorgänge über-
sehen der mißdeuten. Er Mu 2r VOT allem den W -

seontlichen (per Se) Zusammenhang zwischen ihnen verken-
nNen und konnte also den Gesamtvorgang physikalisch NIC
kennen und NıcC benennen Er Q1 Temperaturausgleich
und ist der ergang VO unwahrscheinlichen Zustand der
Temperaturdifferenz Zu wahrscheinlichen der durchschnitt-
lichen Temperaturgleichheit des Systems dus einem WAäarmen
und kalten Körper Dieser Vorgang des Bewegtiseins ist NUur

als Gesamtvorgang naturmöglich und seın Subjekt ist NIC
der Körper alleın, sondern das System dus beiden, dem
armen und kalten AÖörper, und unier Umständen (bel rah-
ung dus dem edium

Was aber VO Warmwerden und seinem ubjek gilt,
gılt VOoNn en übrigen formalen Bewegungen. Koin MÖörper
wird Von einem Gegenkörper chemisch verwandelt, auSge-
ehnt, 1C der W arm gemacht, oritsbewegt, angezO0geln, e“
stoBßen, hne daß dieser Gegenkörper sich (per se) ent-
sprechend mitbewegt (verwandelt, verändert, angezOgell, g..
stoBen) wird, wobel Teillic nNIC WI1IC 1 homas DEl Erd-
körpern annahm, gerade die gleiche Art Von Bewegtheit
SCeIN braucht Das Vollsubje des physikalischen Bewegti-
sSO1InNSs ist er wesentlich (per Se) N1ıC notwendig 21n KÖT-
perindividuum, sondern Cın Energiesystem, wobel das KöÖr-
perindividuum weil auch CIn Energiesystem einen Spezlal-
tall darstellt, Wenn Ra Wäarm wird. Aber diesen Spezlal-
tall kannte Thomas erst FrecC NIC weil @Tr VO  3 innerlichen
Bewegtsein der Örper keine Kenntnis ber WI1e das
Körperindividuum innerlich zusammengesetzt ist Aus Teil-
chen, ist SCINE ewegung zusammengeseizt dus ewegung
dieser eilchen, W1C die eWEGUNg der Gesamtkörperwe
aUus der eWwegung der Körperindividuen. Und ist gerade
das Körperindividuum, das Thomas iur das eigentliche Subjekt
des Bewegtiseins ansah, gäar NIC das VOoO physikalische Sub-
jekt der TIThomasıschen Bewegungsarten, sondern entweder
21n gröBßeres System duls innen der das System der Hylonen,
AQUuS denen selbst hbesteht

Formale ufgliederung des Bewegiseins.
ährend TIhomas den tormalen Gesamtvorgang des Be-
wegtiseins und dessen Gesamtsubjekt verkennen mü  @, sah
OT in dem Teilvorgang des Teilsubjektes (des warmwerden-
den Örpers einen Doppelvorgang??: Wärmezunahme (per

forma 120/122; MOLUS
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se) und Kälteabnahm (per accıdens). Das ist aber aKisC
LU en Doppelvorgang TÜr uUNsSere Sinne, die mit Kalt- und
Warmempfindungen reagleren; physikalisch ist 05 RIn 211 -
acC Zunahme VON Energie der vorher schon vorhandenen
Molekularbewegung. Nehmen WIr azu die Auffassung, daß
gleichzeitig der Mörper Kalt wird und beim Kaltwerden
wieder Kältezunahme (per se) und Wäirmeabnahme (per ACC1-
ens verbunden ISst, en WIT ZWe] Organgspaare, die
ınier sich (allerdings NUTr umständehalber) verbunden siınd.
DIie heutige Physik hat diese 1elnNner der orgänge abge-
treift, und der physıkalısche Vorgang ist inr 1M groben —_
SONUIC (per se) 21n einziger Temperaturausgleich, alur aber
TeIlc aufgelöst In zahlreiche molekulare Teilvorgänge.

Wie Man SIe SCIZ Bewegtseimmn (moveri) ach 1 homas
gewIsse, CUuTEe NIC mehr zuireifende Ormale Vorstellungen,
VOrT 2m einen bestimmten Hylomorphismus und vorkritischen
Sinnesrealismus, VOTEaUusSs und £STeN darın, daß EeIWAas
Körperindividuum bleibt und QIWAaSs WECNSC und der
MKörper anders wird, erstens wesensartanders infolge ech-
sels der Wesensiorm beli gleichbleibendem O zweıtens
gröBßenanders infolge ecCNsels der Sinnesquanitität De1l (un-
ier Umständen) gleichbleibender Körpersubstanz, rTIiLienNs (1Ud-
itätsanders nfolge £CNSeEeIs der Sinnesqualitäten H©1 gleich-
bleibender Körpersubstanz und Sinnesquanftität, Vviertiens OriIsS-
anders infolge CeCNSEZIS der Ortsbefindlichkeit hei gleich-
bleibender ubstanz, Sinnesquantıität uınd Sinnesquaiität des
Körpers.

uch wWenn WITr UTr diese Thomasıschen Orgänge inNs
Auge iassen, ist diese eutung unmöglıch. Nıe hleibt der

physikalisch unDdewegt, Wenn die Körperart Wechs?2
N1e die Körpersubstanz unbewegt, wenn die ualıtät,

Wenn WITr er das modernedie Temperatur, wechse
nalogon für die Thomasısche Auffassung des Bewegtseins
suchen wollen, ist erstens 21in anderes Subjekt der
v  D U, nämlich 21in geschlossenes Energiesystem, ZWEL-
iens otwas anderes, W as gleich bleibt, nämlich die nNOor-
giesumme, rıLienNs eELWAaSs anderes, W as wechselt, nämlich
der innere Zustand des Energiesystems (vor em die Enerqie-
lormen)

Die Bewegitheit als endläufiger Vorgang.
ber och EIWaAS Eigenes hat der Thomasische CeWECOUNGS-
begriff?s, Erstens ist ach ihm Bewegtsein der KÖörper 21
Vorgang zwischen ZWeEI nden, dem AÄusgang (terminiüs d

R IMOTUS 13/19
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quo) und dem 1e1le Mtermınus ad quem anz folgerichtig.
er MÖrper hat eINe bestimmte Wesensarft, Quantität, Qua-
1tal, Ortsbefindlichkeit Bewegtisein hbe  teht darın, daß diese
eIiner Wesensart USW atz machen. Da Nnun aubßer-
dem wenigstens die akzidentellen Formen W1C groB—klein,
besonders aber die Qualitäten WI1C warm-—kalt zueinander in
konträrem Gegensatz stehen, finden Bewegungsvorgänge
ehben zwischen diesen konträren Formen als ihren en
statt** (Warmwerden, Kaltwerden) Auft jeden Fall spielt SICH
das Bewegtsein zwischen ZzWweIl Ruhezuständen ab?*  ö wen1g-
Siens in der ichtung aul einen Ruhezustand er wird
auch die Gattung und Art des Bewegtiseins folgerichtig VON

der Wesensgattiung und Wesensart des Zieles estumm(, nam-
g1ibt dıe Spezieslich der Form, Del der 211

Warmwerden, das eım W armseın en  @1, Kaltwerden, das
beiım altseın endet?2® Alleın wenn un da Ziel, das 211
(Z Lichtsein, W armsein), dıe Orm des AKÖörpers selbst,
ScChon 21n Bewegtsein ist, äBt sich das Bewegtisein NIC
mehr allgemein als interkontirärer der als Zielvorgang DO-
schreiben und VO 1ele AdUuUS deinieren. Die Phusik hat da-
her andere wichtigere und richtigere phusikalische assıll-
ziıerungen geiunden, die Einteilung In reversible und
irreversible o Allgemeın von en der eWwegqgu
reden ist physikalisch schwier19g. Bewegtisein nat in KÖörpern
NIC Anfang und Ende S10 sind schon beweatl, QVOT S1C
Thomasisch Dewegt sind, und weiterhin Dewegt, nachdem
das Thomasısche Bewegtsein längst Ende ist KÖrper und
Körperwelt ist somit eutLe 1mM Gegensatz damals e1ın d
pDeiuum mobile, WEeNn mMan darunter NUur 21n osen verstehli,
das ununterbrochen bewegt ist Nur die Energiesumme des
geschlossenen Systems bleibt @1 gieich, also ınbewedqi,
und die Energieiormen wechseln in der 1C  u VO un-

wahrscheimlichsten ZUu  z wahrscheinlichsten Zustand
Bewegtseıin als Vorgang, formal etrachtet

Wollen WITr 1un mıiıt Ihomas 21n Bewegtisein (mover1)
als Vorgang (processus)? beschreiden?8, sSotzt 05 einen AÄAn-
fangszustan des ewegien Subjektes als gegeben VOTaUSs,

das altseın (und amı das Nochnichtwarmsein), ginen
Endzustand als aufgegeben, das W armsein, und drit-
tens die Veränderlichkei (mobile), Befähilgung des KÖTr-
pPerSs, VON diesem Anfangszustand zu Endzüustand kontinuler-

Ver 26, »  A MOtuSs 5 >
3  » 172 1 ? e motus
27 MOS Klassisch Phys S: Z



382 bDer Mitterer

iıch tortzuschreiten (procedere) und anders werden
(mover1)®?, wobe!l diese Ausdrücke och gäar keine kausale
Mitbedeutung en en Die eWEguUNg, das De-
wegtisemn selbst, Desteht annn 1Im Änderswerden (mover1),also O Im Wärmerwerden (calefieri) des Körpers, Was
zugleic miıt Kälteabnahme verbunden ist Es hat schlieBßlich
eiınen Endzustand, das AÄnderssein (motum eSSe), das
W armsein, ZUTr olge könnte IMNMan also das AÄnders-
werden Deschreiben als eınen Vorgang, Del dem 21n KÖörper
VON einem Anfangszustand des Nıc  OSCINS (non esse), aber
Soseinkönnens eInem Endzustand des S0Oseins (ad @sse)Tortschreitend, In rm einer ';olge, übergehrt.Auf Iun dieser Beschreibung hat Ihomas folgerichtigerstens die Wesensartänderung NıIC als eWECGQUNGSVOTGANG1M sirengen Inn bezeichnet Denn eın Aörper verwandelt
sich ach iıhm mMOomentan VON eıner Wesensart in die andere
hne Zwischenwesensverwandlungen, hne Zeıts9 Allein
auch dem ist NiIC Der GroBßkörper vollzieht SeINe We-
sensverwandlungen 1Im kleinen VOonNn tom tom (Ra, Em,He), Von Molekdil Molekül, Uun: die Gesamtverwandlungerfolgt NıcC immer eXplosiv, sondern HUr In Destimmter Zeıt
(Reaktionsgeschwindigkeit, Halbwertzeit), abgesehen davon,daß scheinbar einfache Wesensartänderungen Oft über viele
Zwischenumsetzungen verlauten. uBberdem erifolgen uch uUmM-
gekehrt akzidentelle Änderungen (Warmwerden) 1Im kleinen
NIC kontinuierlich, WIC Thomas meınt, sondern ın QOuantender Energie Zweitens ist natürlich Del Ihomas diese Akt-
olge 221n Zwischenspiel zwıschen der Ruhe des Anfangs-und Nndakies Allein Ceute können WIr, W1C WIr gesehen,
VonNn ruhenden Anfangs- und ndakten nNıcC mehr qgutchen, MUussen er vielmehr auch S1C als Aktiolgen ansehen.
Ja ScCHlNeBblıc können WIr Thomasische uNeakKte, das
W armsein Von bestimmter Temperatur, miıft gleichem CC
als Zwischenspiel zwischen J homasischen ewegungsakten,
B Wärmer- und Kälterwerden, betrachten WIe umMit anderen Worten, der Unterschie Vonmn Ruheakten
und Aktfiolgen ist aufgehoben. uch jene Sind Aktiolgen.Wollen WIT also die Thomasische Beschreibung der Vor-
änge auch och auf das heutige Tatsachenbild anwenden,ist jedes Bewegtsein 1nNe Akt- DZzw 21ine Zustandsfolgeeines Energiesystems der QINes e1I1les VON ihm, wobel
den Akten dieser Aktfo]
sind.

auch die Ruhezusti?nde Äählen

; 88 3085 I T5.21 al E 3,
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Dıe efinition des ormalen Bewegungsak-
Les Der Bewegungsvorgang wurde VOonNn 1 homas ZW F

beschrieben, aber nıc defin:ert Definiert wird vielmehr
der Bewegungsakt (motus) der Akt des Bewegtseins, der AÄn-
derswerdungsakt. Diese Definition setzt stillschweigend VOTI-

dUS, daß sich das Anderswerden (moveri) vollzieht,
daß sich der Körper zwischen Anfangs- und Endzustand
(z Kalt- und Warmsein)} in verschiedenen Zwischenzu-
tänden befiinde er dieser tatsächlichen Zustände 1st also
21n Zwischena (acfus imperfectus)®! zwischen dem Anfangs-
und dem Endakt (acLus perfectus). er SOIC Zwischenakt
ist Nun eben 21n Bewegungsa motus) 1Im Gegensatz Zu

AÄnfangs- und Endakt, bei enen der MÖörper och NIC der
NIC mehr anders wird, weil 1 och ist WIC nfang
der sSschon WIe Ende

Dieser Bewegungsakt motus) wiıird Nun deinnijert als „Akt:
CINCeSs Wesens, das 1mM Zustand einer Endaktfähigkeit ist un:
ZW äl soweit ehen en  a  ählg ist (aCLUS exsistentis in p.:
tontia in quantium huiusmodi)?  2ll. Wenn WITr in dieser Deli-
niıtion zunächst jedes kausale Merkmal vermeiden, ill
S1C folgendes Desagen: Der Bewegungsakt ist erstens C11%:
Akt, eın bereits tatsächlicher quantitativer, qualitativer
der Okaler Zustand eiInNnes Subjektes, aber zweiıtens e1ines
Subjektes, das ©1 NC schon eine endgültige Quantität,
Qualität, Ortsbefindlichkeit hat, somit iın @ZUg auf den End-
akt NiC Im Zustand des Soseins, sondern erst 1Im Zustand
des Soseinkönnens, also der öglichkei un Fähigkeit ist,.
er drittens CIn Akt, der och NIC Endakt (actus perfec-
tus), sondern Zwischena (actus imperfectus ist9, zwischen
Anfangs- und Endakt dieses Subjektes ist. Anfangs- und
Endakte dagegen sind ZW äal auch Akte, aber NIC| eWe-
gungsakte, sondern uhneakKte Denn der Anfangsak(t,
das altseın, ist ZW al der Akt 21nes beweglichen, änderungs-
lähigen, warmwerdefählgen, Subjektes (exsistentis 1n
potentia), aber NıIC 2in Oölcher Akt des Subjektes, uUurc
den dessen Beweglichkeit (in quanium hulusmodi), arm-
werdefähigkeit, bereits irgendwie rIüllt ist Der Endakt,

das Warmsein, ist ZW äal eine Erfüllung dieser Endakt-
fähigkeit und Beweglichkeit (in quanium hulusmodi), ist aber-
NIC mehr Akt e1ines Subjektes, das beweglıich (exsistentis 11}
potentia), diesem Endakt efählgt ist Denn hat
ihn bereits erreicht (exsistens ıIn actu) Er ist 21n Akt des

Phys 5’ Z 2/3; mofus
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Andersseins, FE des W armseins, NIC eın Akt des Än-
derswerdens.

Allein die stillschweigenden Voraussetzungen dieser Deflti-
nıtion esiehen nNıc Die Anfangs- und Endakte (Kaltsein,
W armseın), ach Thomas unNeakte, sind bereits Bewegtsein.Das Thomasische Bewegtsein ist als Temperaturausgleichdie Fortsetzung bereits vorhergehenden Bewegiseins. WÄäh-
rend der irreversible Vorgang R1n gewIisses Ende erreicht,
ınd andere, bes perlodische und u  rhaup reversible, an
sich (per Se) anfangs- und endlos Infolgedessen können
WIr, Welnn WIr die 1homasische Definition auft die CEUTE O1 -
kannten ustande der Körperwelt anwenden wollen, jenestillschweigenden Voraussetzungen NIC mehr beibehalten
Wir mussen Deım bloBen Or{ilau bleiben und en;: Be-
wegungsakt ist der Akt C1Nes Energiesystems, SOW2It el ZWwWI1-
schena ist, der Akt eines Energiesystems, Ssoweit dieses
a  ähig ist und Soweıt dessen Aktfähigkeit Urc diesen Akt
erTüllt, aber NıC endgültig rfüllt (letzterfüllt) ist Dann OT -
gıbt sıch TCeINC wieder, daß unier diesen Begriff NIC bloB
das Thomasische Bewegtsein, sondern auch Seın kKuhesein,NICcC bloß der Formwechsel, sondern auch die Orm Jaselbst Ruhe 1M modernen Innn muß 1M Sinne dieser Definition
als Bewegungsakt auigefabt werden, als Zwischena
Wollen WITr also die Ihomasische Defiinition des Bewegungs-CS aul das heutige JT atsachenbild anwenden, müssen
WIr auch Ruhe unier den Bearıff des Bewegungszustandesbringen und den Bewegungsakt iormal definieren als jedenjeweiligen Zustand Q1Nes Energiesystems der e1InNes JTeiles
Vonmn ihm, Ssoweiıt dieser Zustand e1in Zwischena zwische
WEl anderen Zuständen ist
il Die kausalenVoraussetzungen des Bewegungssatzes.

Der Bewegungssatz des Ihomas N1IC bloß seinen
ijormalen Begriff VON Bewegungssubjekt und Bewegtisein VOTI-
auUS, sondern hat och C1iNe zweite wesentlıche Vorausset-
ZUNG, nämlich die, daß das ormale ewegtsein dieses Sub-
jektes nNıe VON diesem Subjekt selbst verursacht sSel, sondern
Von einem anderen. Der kausale Beiund Ist also negativenuber dem Subjekt des Bewegtiseins, posIitiv gegenübhereinem anderen. Wır mMussen er den kausalen DZW De-
wegenden Charakter des Bewegtseins und SEeINCS Subjektesuntersuchen und Iragen: Was annn und Lut das bewegteSubjekt In betreff SeINES Bewegtseins?Morphodynamismus und HylodynamismusEs waäare durchaus IrMg meinen, die moderne Physik SCl
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dynamistisch und die des TIhomas nıcC Im Gegenteil,
@1 sind Dynamısmus. Nur ist Sein System morphodyna-
mistisch, das moderne hylodynamistisch.

Der Morphodynamismus des hl Thomas setzt seınen Hy-
lomorphismus VOTaULUSs ınd besteht darın, daß dıe Formen,
und ZWädTL sowohl die Wesensiormen als die Sinnesiormen,
zugleic Kräite sind3+. Die Wärmequalität eines Körpers ist
zugleic SCINEe warmmachende Krafit®® Ja, die spezifischen
Formkrätite Ssind die Urkräfte, uUurc die der Körper wirkt.
Seine Wesensiorm ist die Krait, Urc die N wieder AMÖörper
estimmter esensart kann (sel gleicher der
SCeI verschiedener Wesensart) erzeugt das Feuerelement
urc seine Wesensiorm Feuer3® und die Sonne Urc ihre
Wesensiorm bestimmte Mineralien, Magneteisen®”, ja

FEDensoO sind die Sinnesqualitäten derSOGÄär Organismen?®?.
Körper zugleic andersmachende ra Urc SOINC Kälte-
qualitä mac der AKörper einen Gegenkörper kalt und UrcC
seine Wärmequalität macC OT ıhn warm®?

Bei solcher Auffassung VON ınd Oorm brauchen WIT
unNns NiıCcC wundern, daß 21n Körper ach { homas
aktıver ist, je mehr OT unkörperl: (spirıtualior), UunsSTIO  1IC|
und Oormhna (formalıor 1S140. und daß die aktıvsten ra
1n der Körperwelt geradezu die reinen, körperlosen For-
meln sind, nämlich die Himmelsgeister*!, und analog die KÖör-
pergebundenen, aber unkörperlichen Formen, nämlıich die SPP-
len VvVon anzen, Tieren und Menschen, Urc. die der KÖT-
peI SO ar Zu  z Selbstbeweger (movens 1DSUM) wird, W as
der anorganische Körper NIC sein kann?!?. Dieser OrpNO-
dynamismus wird iın den Satz zusammengefTabi: »  es, Wäas

WITF. WIT. Urc SeINEC Oorm (omne dGgensSs agıt DeI SU am

formam)%3.“ Demgegenüber ist der en Körpern gemein-
SamMme physikalische Ursto{if vo  g DassıVv4t, untätig, energlielos.

Der Dynamismus VON CUTEC ist 21n Hylodynamismus. Er
setzt den irüher geschilderten Atomsystemismus VOTaUSs und
osteht darın, daß die etzten Stoffbestandteile zugleich auch
die nhaber jener Eigenschaiten, nämlich einerseits der Träg-
und Schwermasse, anderseits der Elektrizität und des Ma-
gnetismus sind, die iIm Krafitfeld Feldkräfte und Dotential dar-
stellen Was die Mörper wirken, das wirken S1C Uurc diese
Stofikräfte, sowohl die Wesensveränderungen (chemischgn

34 5! 8! ( z Ebd Sup 97, 37 De OCC.,
anımal 25! 501 Cg 5’ init.
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Verwandlungen) als die quanititfativen, qualifativen uınd 10-
alen Veränderungen. Ja, WIe WIr gesehen, sınd die ach
Thomas ruhenden Körper nıichts anderes als innerlich DO-

Energiesysteme dieser beschaffenen und befähigten
ylonen*. Infolgedessen wirken die einzelnen rten der
AÖörpersubstanzen ZW är spezilisch, infolge der besonderen
Art Von Energlesystemen, die S1C darstellen Aber diese Ner-
glesysteme en ihren Tun in den Hylonen, dus denen S1C
estehen, und wirken wiederum Urc dıe Hylonen, duUus de-
NCN S1C estehen Infolgedessen STC die heutige Physik g.-
radezu auft dem diametralen Standpunkt: Jeder Körper wirkt
Urc seinen (physikalischen)

Dieser Hylodynamismus gilt NıIC DIloB- Iür das äubere
Wiırken, sondern auch Tür das innere eın der Körper. ach
Thomas kann der Sto{ff ZW älr eine Wesensform, e die
Feuerform, sich en un die MAörpersubstanz CInNne N2-
benform, D Wöärme. anchma muß OT SIC haben
(Himmelskörper). ber CT verursacht S1C NIC Im egen-
tojl die Oorm verursacht (Tormal). Die Wesenstform beiormt
den Iormlosen, aber Tormfähigen Stoff und mMaCcC ihn zZu
Gestirn, Element und Elementat bestimmter Wesensart. Die
Nebenform (z Lichtsein, Warmsein) CTIOrM die Körper-
substanz und mac S1C W äarm und 1C Der Körper Ist,
Wäas OT Ist, Urc die Form, NIC Urc den eute ist
das beinahe umgekehrt. Der mac das System und
die Körpersubstanz ihren Zustand UrC. 21n Proton uınd
CeKiron und Energiequanten ist das H-Atom, Urc 00
Alpha-Teilchen und ZWI Elektronen USW das He-Atom,
Wäas ist Atomzerfa der andere stoffliche Orgänge
machen und erhaiten das Ra Warn und die Sonne 1C

Dasselbe WIC VON Wirken und eın gilt VOIm der Einheit
des AKörpers. ach W1C VOT ist ede Örperar eine inner-
iche Einheit (unum Per Se), einhNellıic uUrc sich selbst (perse) Urc ihre atur, NIC| uUurc außerlich hinzukom-
mende msiande Aber S10 ist NıIcC mehr Urc R1Ne VO  3

real und adäquat verschiedene Form, sondern geradezuUrc den Stoffbestand, Urc den S1C ist, W as S1C ist Die
Stoffkräfte Von Protonen und Elektronen sind eS, UrC die
e1n tom seine innerliche Einheit hat

Wenn die acC sich verhält, könnte Man versucht
sein, die Stoffkräfte der Hylonen als Wesensfiormen De-
rachten, WIC Thomas die Wesensformen als Formkräfte De-
Tachtie Allein damıt würde S  in dem ortie Orm einen

Vgl AÄnm
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ınn geben, der NıC bloß der modernen Physik, sondern
auch Thomas rem ist. Jede 1 homasische Wesensform ist
Artprinzip einer einzelnen Element- der Elementat-, Erd-
der Himmelskörperart. Urstoff dagegen ist attungsprinzipdas allen Körperarten gleicher physikalischer Gattunggemeinsame, das Del allem Wesensartwechsel £1Dende Et-
WAäS, dem die Körperarten NıcC ihre spezilischen, sondern
ihre generischen Eigenschaften verdanken. Wie man S1Ie
lassen sich die Hylonen, WenNnn schon, Cnnn sSschon IUr unter
den zweiten, NıIC unier den ersien Begriff einreihen. Übri-
Ggens tut das nıchts ZUur acC des Bewegtiseins.reilic sind S1C nfolge ihrer Stoff  afte efähigt, gewisseausgezeichnete Stoffbestände und Dauersysteme bilden,die WIr Elementatom und überhaupt Körperarten NeMN-
NC  ‘ Das ändert aber niıchts daran, daß S1C eben der Ur-
sStof1f er dieser Systeme ınd ihre ra Stoffkräfte, NIC
aber Formen und Formkräfte 1mM Ihomasischen iInne Sind.
Den Formen und Form  aften 1m IThomasischen Innn CNi-
spricht vielmehr jenes System dUus Hylonen, das wesenitlich
einen bestimmten Hylonenbestand vorausseizt, in einem be-
tımmten Feimm- und Aleinbau besteht und IN© pezili-scher Eigenschaften dieses Systems ZUr olge hat Was also
alte und CUEC Körperphysik unterscheidet, ist NIC 21n
Morphodynamismus auft RINem Thomas unbekanntem Ge-
biete, sondern 21n Hylodynamismus. CWI ist auch 21n sol-
cher dem hl Thomas Tem: Allein NIC| Tem ist OT der
modernen Physik, und WITr werden ihn mit dem Thomasi-
schen Begriff des passiven Urstoffes Vertauschen mussen,
Wenn S1C diesen Begriff als widerspruchslos und als in der
atiur realisiert erweısen kann Der Sto{ff ann sodann NIC
DIloB werden, eT ann tun, annn NIC bloB, RT mußB,cht DIoB äußBerlich der innerlich, sondern auTtT beiderlei
Weise.

Die Unbewegtheit der Bewegerkörper. Wie
Nun ach Thomas 2in Körper NUur soweit bewegt ist, als CT
Im Zustand der Beweglichkeit (in potentia) ist un: einen
Zustand och nNIC hat, ist ©T sich Aur iInsoweit DOe-
wegend, als RT einen Zustand bzw. CINe Orm bereits hat;mit anderen ortien eder Körper WITr (eigentätig,NiIcC instrumental) insoweit und insofern, als OT formfertigund 2r unbewegt ist omne agıit ın quantum iactu)46. Tatsächlich haben WITr bereits oben gesehen, daßThomas beim Bewegtisein, Warmwerden der icht-

1, 4 1 D, 75, C;
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werden C1INes AÖrpers, VO  3 bewegenden (warm- und lıcht-
machenden) AKörper behaupftet, SI sich unbewegt und
VOImN seiner Tätigkeit, S1C SC1 kein Bewegtsein. Das ist auch
gäanz folgerichtig. Denn der Körper WITr.: Uurc seine
Form#? und mehr, je vollkommener OT die Oorm a
Formen aber sind ach OMAas kein Bewegtisein. Nahezu
das Gegenteil ehrt, ebenso tolgerichtig, die heutige Physik:
Der AÖörper bewirkt und Dewegt, soweit bewegt ist
Denn einerseılts ist da der AÖörper schon, sotfern OF
Wäarmı ist, bewegt und gerade Urc dieses Sein physikalisches
W armsein sein innerkörperliches, moleKulares Bewegtsein)
ist RT eiählgt, andere W äarm machen, molekulare
eWwegung In ihnen der vermehren,
mehr efählgt, Je ewegter OT1 selbst ist Anderseits bewegt
el, macht OT den anderen wärmer, insowelt, als CT
selbst bewegt wird, aAMn arme Dnuımmt Beides, WIC
WITr sahen, IUr Thomas wesentlich unbekannte der anders
gedeutete atsachen

Das Subjekt des Bewegens. Wenn man behaup-
tet, das körperliche Ganze könne als ‚Olches NIC zugleic
bewegt und ewegen SC1IN, ist zu  z Nachweis nichts
wichtiger als dieses körperliche Ganze physikalisch. ken-
1  S 1I1homas 21nnn och NıIC ach TIhomas Ist, WIe
gesagt, der bewegende Körper sich (per Se) LIUT ewegend,
der bewegte sıch (per SC} UUr bewegt. Wır en irüher
und jetz VOonNn gesehen, daß das erstere NIC ZUL:
und daß a1lso Ihomas das VO physikalische Subjekt des
Bewegtseins och NIC kannte eLZ wollen WITr sehen, daß
auch das zweite unzutrefien: ist und daß CT daher auch das
VOolle physikalische kti © NIC RNn
Kein AÖörper bewegt ach der modernen Physik, hne daß
der Gegenkörper, der Urc ihn bewegt IsT, mıtbewegt. Ja,
Wirkung und Gegenwirkung Ssind gröBßengleich. Keine
nzichung der AbstoBung hne Gegenanziehung USW., da-
her keine Wirkung der Schwere der einer anderen Feldkrait
hne gleichgroße Gegenwirkung. Kein StoBß hne egen-
stoB, keine Wirkung auf run VO  x Geschwindigkeit
und J1 rägmasse ohne gleichgroße Gegenwirkung 1I1SW Has
gılt nNun da auch bei der W ärmeleitung, die Ja UrcC StoBß
uınd Gegenstoß der beiderseitigen OleKule erfolgt uUuSW.

Iso der bewegende AÖörper ist nNıIC allein bewegend,
ern der bewegte Gegenkörper 1st mitbewegend. ener VQl -
hält sich diesem NIC WIC das Subjekt ZUM Objekt des

477 Vagl. Anm. z 57/63
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Dewegens, sondern WIC Subjekt ZUMm Mitsubjekt. Mıiıt
anderen Worten, physikalisches Subjekt des ewegens 1st

sich (per Se) und allgemeın gesprochen NIC. 1n Körper,
sondern 21in Energiesystem, SCI als Spezialfall 21n MÖörper-
individuum WI1C eın WäarmerT Körper der eın System Von

solchen, WI1Ie 21in Dystem dUuUSs eınem waäarmen und einem
kalten Körper Nehmen WIr als eispie den otzten Fall Der
bewegende (erwärmende) Körper ist, WIC WIr oben 'sahen,
schon vorher bewegt (Temperatur ist Beweagtsein) und eben
adurch ewegend. ber der bewegte (Zu erwärmende) KÖTr-

ist auch schon vorher bewegt (niedere emperatur ist
ebenso gut Bewegtsein) und dadurch ewegend. Wenn alsSO
der C1InNe infolge SCeINES Bewegtseins den anderen bewegt,
wird der andere dUus gleichem run den einen bewegen Das
Anderswerden (also das Gesamtbewegtsein) des Systems, der
Temperaturausgleich, kann NUur die Resultante des gesamten
Bewegens sSeın Diese physikalische Auffassung ist aber ITho-
IMas Tem SO Mu ıihm das Vollsubje! der Wegiu
unbekannt bleiben

Der sukzess1ıve«e Bewegungsvor  ang, Hkausal
Le Formal hbetrachtet ist der Vorgang (PrO-

CeSSUS) des Bewegtseins (moveri) e1ine olge, aber‘ nach
1 homas ZUur eine zeitliche, NIC C1nNe kausale, der Irü-
here Akt hat den nächsten NIiC ZUrTr olge Das ist urch-
aUuUs KOonsequent. Wäre das Gegenteil der Fall, würde das
gleichviel edeuten, als das Subjekt verursache Urc den
trüheren Akt den folgenden. Dann ware das Subjekt NIC
bloß formal bewegt, sondern kausal ewegend. Es würde
infolge SEINES irüheren 0S den nächsten erbeiführen
Nun ist aber nach Ihomas das Subjekt des Bewegtseins,

des Warmwerdens, IUr bewegt, NıIC aber ewegend.
chon dasWir gesehen, daß dies unzutreffend ist.

einseitig gesehene Subjekt des Warmwerdens ist
Warmwerdenergebnis ewegen mitbeteiligt. Erst reC gilt
das VO vollen physikalischen ubjekt, dem geschlossenen
Energiesystem. Der rühere Zustand, die Temmperaturdifferenz,
verursacht den späteren Temperaturausgleich (0D 1Im kleinsten
determinierend, ist hier gleichgültig). Das Subjekt des Be-
wegtiseins verursacht UrC| seınen jeweiligen Zustand den
ächsten und ist zugleic das Subjekt des Bewegens.
Thomas hat anderswo, 1Ur nNıIC. in der Körperwellt, Vor-

gekannt, bei denen o1n Akt dAus dem anderen hervor-
geht (procgssus perfectus de aciu In actum, aC “S actu)**

De nätura verbIl.
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und hat Jallz Tolgerichtig erklärt, daß da 21n Bewegungsakt(motfus pofentia in actum) vorliege®, in der AÖörper-elt gibt solche Orgänge, VO  3 2in zu Tätigsein(de actiu prımO in actum secundum)°!, VO Warmsein
zu Warmmachen, aber ach Ihomas ben Aur 2e1m Be-
’ NIC beim Bewegtsein. Bewegtsein ist ıhm 1in Vor-
Gang VO Seinkönnen ZUu  3 CIn (de potentlia IN actum)®°,NIC VOom Sein und Tätigsein Sein und Tätigsein(de actu in acitum Allein, WIC WITr gesehen aben, bewegendie Körper, selbst Wenn INan S1C SOlle WIC TIThomas S1C.dadurch, daß S1e CeWwegl Sind. Erst reC| bewegen Energie-Systeme dadurch, daß
VOM Irüher verursacht den /}

S1C bewegt sınd Der Bewegungsakt
irüheren VIriue enthalten

ren, und der spätere ist 1
Man en g 21n Pendel,Gase uUSW., Diese physikalischen BeWEegUNgSVOrgänNge sindalso auch Kausale, nNiIc bloß Trmale Aktfolgen, sind unterdie t—Aktvorgänge einzureihen, nNiIC unter die Potenz—Aktvorgänge.

Wie WIr sehen, ist der kausale
tenz—Aktvor Bewegungsbegriff der Do-
los gänge e1m TIThomas innerlich widerspruchs-Er hat auch a dem Beispiele des Warmwerdens oiNegewIisse scheinbare Erfüllung. ber duch der Begriff desAkt—Aktvorganges ist wliderspruchslos elcher denAörpern vollzogen ist
Wir en eine Z

ist ine physikalische Tatsachenfrage.essive K D ] T '© Der JjeweiligeZustand des Energiesystems ist 21n Sein und eın Tun, das21n eın und Tun, eben den nächsten Zustand, ZUurolge hat Es ist NıIC DIoOB eine Tormale, Q ist eine kausaleAktfolge.
Das simultane Subjekt des Bewegtseins,kausal etrachtet. Wie verhält sıch ach Thomasdas Oormale Subjekt des CeWe

sSein kausal? AÄntwort: ursach
giseins zu tormalen Bewegt-l0s, Dassıv®, energielos, nann ewegt sein, aber mu ß ıch Es kann, aberann Nur eweg Sein, NIC bewegt machen (d nSein Bewegtsein gebend der erhaltend verursachen).Was ann also

simultan sind, ist
das Subjekt ? Da Subjekt und Bewegtsein

inneren Ursa
das jetz die rage ach der Sım ltanenhe des Bewegtseins.Der jeweilige Akt des ubjektes ist ach Thomas tormaleın Zwischenakt aber doch eın Akt Die körperlichen Sub-kte verhalten sich aber ihren en auch ach

Ebd.: 1, 55’ ad „MOL{USs exsistentis in actu“®,51 actus 1/4 75 ad Phys moftus 14
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‘I homas reC verschieden. Die Himmelskörper können iINnNer-
iıch ihnre kte (Wesensfiorm, Sinnesquantität und Sinnes-
qualität, NUur Ortsbewegung ausgenommen) NIC bloß aDen,

aDersondern S1C S1C haben>* Die Erdkörper
können innerlich, Von aiur dus, SOIC kte haben,
mussen aber innerlich NIC N aben, IMUS-
SemMN aber nNIC kte N, mussen aber
nNıC können bleiben lassen, mussen aber innerlich NIC
Mit anderen nN, S1C verhalten sich ihren en inner-
ıch vollständig passıv. kte sind Aun rst reC die
Zwischenakte, die kte des Bewegtiseıins. ES cheıint jedoch,
als SCeI hıer 21n dritter denkbarer Fall übersehen, nämlich der,
daß die Örper diese kte Von atu Aus wechseln können,
Ja NIC bloß können, sondern mussen Das trıtit Nun ge-
rade beim physikalischen Bewegungssubjekt, dem Energle-
Systiem, ESs annn nNıCcC bloß Von aliur N sSeine tal-
sächlichen ustiande innerlich wechseln, Muß. Gerade die
TIThomasiıschen (scheinbar ruhenden) Formen, W1e das icht-
SIN der Sonne, das armseın des Feuerelementes (der
HeiBßluft), sind tatsächlic SOIC innerlich notwendige Akt-
tolgen und Aktwechsel

Allein die rage: Was kann das ubje 1st deshalb Ooch
nNnıc vall beantworte Denn TOLZ dieses innerlichen Verhal-
tens (Aönnens und Müssens) könnte Ja dieser Aktwechsel
den Bewegungssubjekten VON außen ermöglıicht und auige-
nötigt sein, NIC: VON innen, NIC VO  3 Subjekt (Kör-
persto und -substanz), verursacht SeInN. ach Ihoma ist
das auch der Fall 1C. das Subjekt des Bewegtiseins V1 -
rsacht das Bewegtisein. anz folgerichtig. Subjekt ist Ja
der o der ist aber kraftlos; Kräfte sind alleın die
Formen (Morphodynamismus), und zuch diese sind 1er Nur
außenbewegende, Nıc innenbewegende, och weniger De-
wegtie Kräite ÄAber eute sind die Kräite Stoffikrälte, WIC

daß diese Kräfte des Subiektes den Zustandwechse RTIUT-
WITr sahen (Hylodynamismus). 1C STC also dem enigegen,
sachen Tatsächlich ehrt das die heutige Physik. Die o{if-
ejlilichen mıt inren Eigenschaften und ihren Kraftieldern stel-
len die Feldkräfte und die potentiellen Energien dar, die
notwendig Bewegen und wegtsein ZUur olge en Sie
en unier anderm auch die Eigenschaftft, den jeweiligen
Bewegungszustan ernalten mussen (Trägmasse).

Wie kann also das Subjekt eın Bewegitsein
n”7 Antwort uUurc die beschriebene suk-

caelum Z
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Z@eSSIVE und simultane Kausalıtät ımultian sind ach 0Mas
das Bewegen, das Bewegtsein und ihre beiden ubjekte, Suk-
ZOSSIV Sind die kte des Bewegtiseins. ach Ihomas besteht
als eiNzZIGge die äuBßere Kausalität, nämlich des Bewegersub-
jektes, und die ist ach ihm sich eine simultane. Cute
Destehen ZWEI innere Mausalıtäten, die des bewegten Sub-
Je. (des Energiesystems seinem wegtsein und die
des jeweiligen ewegungsaktes zZzu  z tolgenden Akt Die erste
ist simultan, die zweite sukzessiv. ©1 lassen siıch auch
zusammen(iTassen: Das Subjekt verursacht UrcC }  {L,
weiligen Zustand den folgenden. ginen Je-

Wie oMmM aber das Subjekt des Bewegtseins (das Ener-
gilesystem) SeINem ersten Akt des Bewegtseins? Für Tho-
mM as ine rage, die RT einiach amı beantwortet uUrc
das bewegende andere Subjekt. Wir aber antworten: Die

Aörperwelt kann aufgefaßt werden als 21n Energle-
Ssystem und alle anderen Energiesysteme als Teilsystemedavon. Das Bewegtsein hat die Körperwelt mit dem
mitbekommen, WIC S1C ach Thomas die Formen m1  eKam
Es gehört ihrem Sein, WIC ach Thomas das Beiormtsein
des Stoffes Sie hat Qr Nıec angefangen och auIigehört,Dewegt sein, WI1C S10 ach Thomas N1Ee anlıng Ooch auf-
Örte, beformt sSein Wem das Schwierigkeiten mac
der enke, daß ach 1homas die Sonne VO Anfang dn
unverändert 1@ (trotfz en Leuchtens)® und daß uns das
CEUTEC kolossale Schwierigkeiten mMacı Denn die Sonne ist
CuTE Sonne und IC Urc iNre groben Energiequellen und
ihre hohe Temperatur, also Urc inr eın und Bewegtsein,und ist 0S 190988 Insoweit (Strahlend), als SI1C Energie verliert,also bewegt ist Wel  wandel!

Zweicerlei u  Je  E und 2 zwelıierlel
kte Der hl Ihomas unterschied zweierlel ubjekte,jormiertige (perfectum und formunfertige (imperfectum), und
danach zweierlei Akte, erstens Akte C1INes tertigen Subjektes(actus periecti), Cines formfertigen (exsistentis in actu);,C1INes Wäarmen und ‚er tatiertigen, z. B warmmachtfer-
tigen und 2r Wwaäarmmachenden Subjektes. Es ist der Akt
des Bewegens, des Warmmachens®®. Ein solches Subjektkann und muß bewegen, und ZWäalT aus eigener Kraft (Form-Kraft). Zweitens gıbt kte eines unfertigen Subjektes (aC-S imperfecti), C1INes Iormunfertigen (z och NIC
wäarmen), er tatunfertigen (z warmmachunfertigen),aber Iormfähigen (z warmwerdefähigen) Subjektes. Es
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ist der Akt des Bewegiseins, der Warmwerdungsakt.
Ein solches Subjekt ann bewegt sSeın, muß aber NIC undkann nNıC dUus$s eigener Kraftö7

Bei jedem eWEGgUNGSVOTGAaNGg Ssind die dieser Sub-
Je und kte verteilt, daß das fertige Subjekt NUur be-
wegdgl, das unfertige LUr bewegt wird. Wır Cn gesehen,
daß dies unzutreffend ist. @1 bewegen und 1 sind
Dewegt, 21 sind tatfertig und tatunfertig. Jeder Akt ist die
gemeinsame Tat beider, und S1C ist kausal eın Bewegen, Ior-
mal e1n Bewegtisein. Denn dieses ormale Bewegtsein wird
VO gemeinsamen Subjekt dadurch verursacht, daß dieses,
Urc den jeweiligen Zustand I1orm- uınd tatfertig eNUuG, den

L1 ubjekte können und mussenfolgenden verursacht.
wegen und ZW ärl AdaUS eigener ra (Stoffkraft). Was sS1C
unterscheidet, sSind NIC Fertigkeit und Unfertigkeit, sondern
ra der Orm- und Tatfertigkeit, ra der lem-
peratur

1908 Der Potenz—AÄAktgedanke 1m Bewegungsbegriff.
Die Deutung des Bewegungssystems mıttels

des Potenz- und ktbegriffes Ein ewegungs-
System, 21n System dUus armen und kaltem Örper,
S1C ach Thomas AUS: Es ist räumlich geteilt In einen
aktıven Körper, der bewegt, un in einen pDassıven, der be-
wegt wiıird. er VON ihnen ist innerlich geteilt ın ginen
passıven Urstoff und 21nNe akiuerende und aktive Wesensiorm,
L1INC passıve Mörpersubstanz und e1nNe akiuerende N aktıve
Nebenform Wenn bewegt, ist der BewegungsSvorgang
eine olge, Ze2el  RC aufgeteilt iın Akte, aber S;  ) daßB
der jeweilige Akt den hsten NIC 1V ist und
auch das Subjekt seine kte NIC aktıv, sondern paS-
SIV ist Wiıe mMan SI1e ist 1er ZUr physikalischen Deutung
des eWegunNgSvVorganges der Potenz—Aktbegriff reichlich
herangezogen.

Dieser Potenz— Aktbegriff ist innerlich wıiderspruchslos. Das.
besagt aber nichts darüber, ob CT den Körpern realisiert
SCI ınd oD sich er die physikalischen JTatsachen urc
ihn deuten lassen, WI12 Ihomas das tut Die moderne Phy-
sik deutet SIC Yanz anders: Danach ist dasselbe CeWEGUNGS-
Ssystem, WIE bDben schrieben, ; l n, Wenn schon
manchmal In ZWeI Körper geteıilt, doch derart, daß dabei
1 bewegt und beide bewegend (also 1V und passiıv,
besser und reagens) sind, innerlıch SU, daBß der-
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gegenüber der Wesenstorm (z Elementform) und
die Körpersubstanz gegenü  I der £DEeNIOorm (Z der phy-
sikalıschen Wärme) keineswegs passiVv, sondern 1V IsT,
ZeINC S daß 21n Bewegtiseinsakt dem anderen NıICc bloßBß

daß dasOlgt, sondern ihn auch ZUTr olge hat, und S  7
Subjekt SeInNe Bewegungsakte eDEeNnNsSOo Wen1g DaSSsıV ist
WI1Ie SeiINe orm ESs verursacht Urc den jeweiligen
Bewegungsakt den folgenden. Wie man s1e äBt sich,
wWwWenn man will, auch CuULCe och das Bewegtsein eines ner-
glesystems mit ilfe des Potenz— Aktbegriffes irgendwie deu-
ten ber ist 21n ganz anderes Potenz—Aktverhältnis als
dasjenige, das 1homas in den Körpern und inrem Bewegti-
eın annahm. Die moderne Physik behauptet ihre Auffassung
keineswegs leicht  fertig, sondern aul run: einer unvergleich-
iıch gewissenhaifteren und gründlicheren Untersuchung der
atur, als S1e die Aristotelische Physik darstellt Sie vermäad
inre Auffassung mıit zahlreichen experimentellen und theo-
retischen Argumenten begründen, die WIr 1er NIC. weiter
ausführen können. Sie sind in jeder qu Physik zugänglich.
Uns handelt sich UUr darum zeigen, daß sich 21n innerer
Widerspruch darın nNıIC auiweisen äßt und er die ent-
gegengeseitzte Thomasische Auffassung NIC als innerlich
notwendig angesehen werden annn

Das ggrhältnis des ormalen dem kausalen
Bewegungsbegriff Der ormale Bewegungsbe-
gri besadgt, der Akt des Bewegtiseins SC1 211 Zwischena
und das Bewegtisein e1ine olge aM einem ubjekte. Der
n e  G z { ( >  s le Bewegungsbegriff des Thomas De-
sagt, daß sich einerseits das Subjekt diesem Zwischena
und ZUu diesen Aktiolgen, anderseits der jeweilige Akt Zzu

verhaltefolgenden unkausal, vollständig inaktiv,
Der i d { Bewegungsbegriff Von eute De-
sagıl, daß 1Im Bewegtisein e1nes Energiesystems einerseits der
jeweilige Akt zu  = folgenden, anderseits das Subjekt den
en sich kausal verhalten

Diese rel Begriffe decken sıch inhaltlıch NıIC. Das S12
man SOTIOTr Die beiden kausalen widersprechen sich SO -

qgäar und SCHN1.eben sich Au  N Es rag sich aber erstens, ob
sich vielleicht einer Von ihnen  &l dem Umfang ach mıiıt dem
formalen CC und ob eventuell 1e0SO Deckung innerlich nOTi-
wendig Se1I Wenn Nun etwa der ormale und der negativ-
kausale Bewegungsbegrift innerlich notwendig zusammenhän-
gen, wäre eın Widerspruch, daß eın formal bewegtes
Wesen kausal nNıcC zugleic DassiVv bewegt wäre, W1e
"Thomas annımmt. Wenn aber umgeke der 'ormale
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ınd positiv-kausale Bewegungsbegrift innerlich notwendig
sammenhängen, annn ware innerlich widersprechend, daß
21n formal bewegter Körper NiIC zugleic 1V bewegt
wäre, W1C die moderne Physik ll

Allein ogisch und ontologisc ist 1er gäar nichts C
chen mnmnerlıc unverträglich sind ZUuTr die beiden kausalen
Bewegungsbegriffe. ber jeder VOonl nen ist ür siıch inner-
ıch widerspruchslos und jeder VOnNn innen ist mıt dem TOr-
malen Bewegungsbegriff (in obiger assung) vereinbar. Wer
entscheidet Nun darüber, welcher Begriff iın der Öörperw
vollzogen soe1r Einzig und allein die atsachen der Örper-
elt Ist die Körperwelt formal (hylomorphistisch) und Kau-
sal (morphodynamistisch), WIe Ihomas S1C en annn ist
sein Bewegungsbegrif in ihr vollzogen; ist S1C atom-
systemistisch, hylodynamistisch), W12 die moderne Phusik S1C
en ann ist auch ihr Bewegungsbegriff vollzogen.

Vieldeutigkeit des Potenz—Aktbegrifftfes.
Der Potenz—Aktbegrifi soll uns deuten, W as das Subjekt des
Bewegtseins in eZzug aut den Akt des Bewegtiseins annn
und W dsSs NIC ber WIe soll man erstiens mittels des Do-
tenzbegriffes das kausale Verhalten des Bewegungssubjektes
deuten, wWwWenn das physikalische Vollsubje des Bewegens
und Bewegtseins och Ggäar NIC bekannt ist, WI1C WIr Del
Thomas sahen? Was NUuiz der Begrilff der passiven Potenz,
wenn OT dem physikalischen Subjekt (Körperstoff und
Körpersubstanz) nNıIC verwirklich ist ” Wiıe soll eın und
Bewegtisein, Orm und Formwechsel mittels des 2griffies
Akt richtig deutbar sein, solange die physikalische atur
dieser Formen gäar nNıcC bekannt ist, sondern scheinbar
uhende Sinnesqualitäten W1e Warmsein und altseın tür
die physikalischen Formen gehalten werden? Was NuizZz der
Begriff des aktuierenden es, Wenn das, W as als olcher
Akt angesehen wird (physikalische Wesens- und Nebenform),
tejlweise das Aktuierte, nNıIC das Aktuierende, wenn
der angeblich Aur potentielle und aktuierte aber das
Aktuierende 1stö8ß

Hat mMan Nun aber das wirkliche physikalische Subjekt des
Bewegtiseins, das Energilesystem, und ll man Nun SCINE
kausale mittels des Potenzbegriffes versiehen, SI
MNan VOT der Vieldeutigkeit dieses Begriffes. onnen (pPO-
tentia) ist entweder tormales Können (  inkönnen der kau-
sales Können, Tunkönnen (potentia actıva, virtus) des
Subjektes im Gegensatz zu  3 Akt (Sein der Tätigsein) des

Vgl Anm
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Subjektes. Allein N dem Seinkönnen der ubjekte 1äBt
sich weder auf das Tunkönnen och auft das Nichttunkönnen
schlieben Thomas enn 1SC Subjekte, die das, W as S1@
Sein können (Z tugendhaift, lasterhaft sein), aucn iun kön-
NeN, urc kte dieses Sein erwerben und UrcC 10585
eın wieder kte hervorrufen können. ber analog und
reC anthropomorph gesäagt, „erwirbt“ sıch auch 21n

Urc ewegung C1InNe Art unmittelbarer Bereitschait,
nämlıich Energie der Lage, uUurc die wieder In eWEgUNg
ommt, dadurch Energie der ewegung ‚„‚erwerbend“ und

iort, während der Dewegte AKörper ach Thomas LIUT eine
Ortsbefindlichkeit®? erwirbt Es ist also e1ne ubjekts- und
Tatsachenfrage, oD die Aörper sind der NIC daß INr
Seinkönnen auch O1n Tunkönnen SCI

Besteht ein Sein- und Tunkönnen, weiß mMan ohne WO1-
eres och NIC b das IC auch zugleic 21n „„Sdemm- und
1unwollen“, 21in unmiıttelbarer Antrieb (inclinatio naturalıs)
der SOGÄär CIMn Sein- und 1unmüssen (necessitas natiuralıs}
Sel. Es 1ST also eine ubjekts- und Tatsachenfirage, b
Körper das Können auch 21in naturverursachtes ‚„ Wollen und
Müssen SC] der NIC! 1SC ist das Seinkönnen und 1un-
können R des Pendelsystems jederzeit 21n ein- und Tun-
mMusSssen Der jeweilige Zustand des Systems hat innerlich
naturnotwendig den nächsten Zur Olge, das Subjekt kann
NIC bloB, muß den nächsten Zustand haben

Seinkönnen und -mmMusSsen Sagl weiter och nichts darüber
duSs, OD 0S 21in inneres der außeres Können und Müssen SOC1,.
Keines Wasser kannn und muß innerlich (innerursächlich) nıcht
wäarmer werden, 21in Quantum Radium annn und muß

Und Wenn ich NUun ndlıch weIlß, WeTl das Subjekt des
AKAÖnnens und W äas für 21n Können ist, weiß ich noch nNıC
W as kann, welchen en efähigt, vielleicht
genötigt, vielleicht innerlich genöligt ist Diesbezüglich W atfen
die physikalischen ubjekte schon ach Thomas recC —-
schıieden Der STIO ann allerhand (Elemen und Elemen-
tat) seın und werden, der Hiımmelskörperstoff NIC Erd-
Körper können ualitä und Ouantität wechseln; Himmeis-
Örper NIC Erdkörper können fallen und steigen, Him-
melskörper können Nur kreisen. Der physikalische Urstofi
VOoN UTE ist r derselbe 1m Himmel und auf raden und
ann schon adus diesem Grunde mehr (Himmels- und
körper) Seın uUuSWw ber er annn nach eutiger Physik och
mehr Er kann, Ja muß 1m aum vVon atiur adus 21n Energie-
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sysiem sein, QT kann, ja muß bewegt sein und bewegen.
Dieses eschöp Goites, der Erdkörpersto({f, IST, wenn die
moderne Physik rTeC behälft, lange schr verkannt worden,
uınd man hat sSeIne gute Eigenschaften en zugeschrieben,
die eT in irklichkeit kiuert, und iıhm aliur die —-

gedacht, ein esSeMN-, gröBßen- und qualitätenloses, passıves,
potentielles, nichtsähnliches wWwas sein, das siıch UrcC
Formen aktuleren, mıit Wesensarl, GröBe, ualitä 1S5W
ausstatien lassen muß, überhaupt eIiwas Se1IN®,

DPotenz und Akt sind also innerlich widerspruchslose und
vielsagende ‚egriffe. ber S1C unNs roizdem och
nıchts darüber, W © kann, W 1 @e I annn und W d
kann. Das ist IUr uUurc Untersuc  g der betreifenden
Gegenstände festzustellen

Das eın der örperwelt Is e1nN und BOo-
wegiselin ihres physikalischen Stoiies Sein
der Körper ist ach Ihomas das Beformtsein, Substanzsein
das eiormtsein mit Wesensiorm, (GroBß- und l1esemın (Z
W armsein) Beiormtsein mit Sinnesquantität®! und Sinn2s-
qualität, ierneres eın chafitetsein mıiıt den übrigen Akziden-
tien der Kategorientafel. Nun aber erscheinen alle diese
Formen der Mörper als 21n Sein, Zusammensein und De-
wegtisein 1iNres Stoffes, wobel auch Ruhe als Grenztall der
eWEGgUNg uınd potentielle Energıie als 21n Akt innerhalb der
ganzen olge der Energiezustände betrachten ist Man
durchgehe die aie der Thomasischen und modernen Ele-
mente, der Elementate, der physikalischen Eigenschaften. S10
Sind 21n und Bewegtsein ihres Stoffes Man durchgehe die
heutige Systematik der Körper Atomsein, Molekülsein, (ıroB-
körpersein el Bewegtisein, ebenso Sonnesein, Fixsternsein,
Warmseılnn, Lichtsein, Fest-, Flüssig-, Gasigsein ist untfer anderem
soviel WIe Bewegtseıin. Man durchgehe alle Energiesysteme
VO W asserstoffatom ber das GroBkörperindividuum und
die GroBßkörpersysteme bIis ZUrr Körperwelt: alles, MÖrper
und Körperwelt, cheint en 1n und Bewegisein ihres Stof1-
fes sSeın

und Sein der Körperwe äng aDr aul das ' engste
ach 1 homas ist der physikalische Ursto{i{f SCINS-

potent ZUr Wesensform, die MÖörpersubstanz seimspotent
den Nebentiormen uınd den übrigen Akzidentien Sind aber
die IThomasischen Wesensformen Sein und Bewegtisein ihres
Sto{ffes und ist diese Seinsbefähilgung des Sto{ffes, WI1C WIr
sahen, nNIC bloß Ine innere Befähigung, sondern e1ne: innere
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Seinsnötigung, annn ist das CIn der Mörper 21n innerlich
> Sein, Zusammensein und Bewegtsein ihnres

Stoffes ach Thomas ist der Körper Urc sSCINC Formen
aktıv andere Körper, DassıVv aber GegenN SCINEC eigenenFormen. Ist aber die Orm C1InNes Körpers 21n 21n und Boe-r-
wegtseın SeINCS Stoffes, WIC 0S Del vielen IThomasischen Wo-
sensfiormen (Sonnesein, Feuerelementsein) und Nebenformen
(Z Lichtsein, W armsein) CEUTE physikalisch tatsächlich
Zutriiit, mussen WIr paradoXx, aber folgerichtig ° Der
MKÖörper ist 1V andere Körper Urc SCIN Bewegtseineben dadurch ewegt OT die anderen) und DassSıVv gegenüberSeINem eigenen Bewegtsein In dem Sinn, daß elr NIC anderskann als bewegt SeIinN Wenn er NIC bewegt SCeInN soll, mußdas VON Jjemand anderem gemacht werden.

Dann ergıbt sich DaradoXx, aber wlieder folgerichtig: edesEnergiesystem, SCI Aörperindividuum der Körpersystem,das unbewegt ist, MUu vVon eiInem anderen Subjekt unbewegtgemacht werden. Dieses Subjekt aber, cheint S, könnte
HUr Gott semn, der den gemacht hat und gemachthat Hier zeıgt sıch UNun der Wandel des Weltbildes ohldeutlichsten Thomas hat die Existenz des Stoffes hne For-
men für unmöglich gehalten®?2. Wenn aber diese Formen einSein, Zusammensein und Bewegtsein des Stoffes SINd, istfolgerichtig dieser und diese Körperwelt hne Bewegt-SCeIN unmöglich. Wiır sechen dieselben AKörper und dieselbe:Bewegung, WIC Ihomas S1C sah, WIr deuten S1C aber anders.
tet vielleicht Gott Dewe
Die Transpositionsgleichung zwischen beilden Deutungen au-

gi die in sich bewegungslos g-schaffene Körperwelt (Thomas). Gott SC und erhält e1inesich und innerlich bewegte Körperwelt (heute)Wer in den physikalischen Begriffen des Ihomas enund davon NIC oskann, der wird schwer verstehen, daßdas Thomasische en CIn Bewegtsein der Energiesysteme,darunter auch der Körperindividuen, iıst ein ist ach TIho-
Mas Ruhesein, NIC. Bewegtsein. Bewegtsein ist Seinswech-sel Wer aber In Begriffen der eutigen Physik en derwird NIC verstehen, WIC Thomasisches Inruhesein 21n wirk-lıches Inruhesein Se1il Am Ende der Welt bleiben achThomas die Himmelskörper stehen Aber die Sonne euchteWIC und UrcC S1C sSind alle Sterne und Erdkörper O1euchtet Die Elemente sind WIC Wäarm ınd kalt,schwer und leicht aDel RerrsCcC Volle Bewegungslosigkeitin dieser Yäanzen Örperwelt 1€ man hier NIC| die aD-
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grundtiefe zwischen un: Weltbild? Wır Wl -
den müssen, Körper und Körperwelft, die formal
sind, WIC der Thomas S1C annımmt, sind folgerichtig
einerseits NıIC notwendig tormal bewegt und VOT allem _-
derseits NıC dus sich (kausal) bewegt Örper aber, die BOT=
mal sind, WIC die moderne Physik S1C en sind schon
bewegt, bewegen einander Uurc ihr Bewegtisemn und sSind
ohnmächtig, dieses iıhr Bewegtsein VON selbst aufzugeben.
Auf Iun der Schöpfung Wäar die Körperwelt damals ILUF
seiend und ruhetätig (Z 1C und leuchtend), NIC De-
wegt und Dewegttätig. Dazu edurite beständiger außer-
körperlicher Antriebe CUTC kann (und muß WO die Kör-
perweilt aut Iun iıhrer Schöpfung als innerlich bewegt nd
ewegen aufgefaßt werden, ınd bedürfte des wunder-
barsten auBerkörperlichen Eingriffes, S10 unbewegt Ca
chen Ja wenn Mal Irüher disputierte, o überhaupt Uurc
eın Wunder (Giottes der hne Formen SCIN könne,
kann man UT mit gleichem ©C disputieren, OD A hne
eWEguUNGg SCIN könne.

(SchluBß



„Vere esse“ 1m Proslogion des Anselm
Von Ansglm o  Z

In einer firüheren Studie wurde der Versuch emacht, VoNn der 1te-
rarischen und methodischen igenar des Proslogion her einen In-
halt voller und richtiger erfassen!. Es ergab sich spezie für
die ersien Kapitel, daß in innen kein Gottesbeweis enthalten ist,
sondern eine Einsicht in die spezielle Seinsweise Gottes unier Vor-
ausseizung einer ExIistenz. Es gilt, dieses rgebn! Neu eleuch-
ten und vertiefien.

Vorerst eine meihodische Bemerkung. Der ersie Gegner AÄAn-
selms, Gaunilo, hat das zweite Kapitel des Proslogion OIifenbar ım
InNnn einNes ontfologischen Gottesbeweises verstanden Wenn Nun
nselm überhaupt keinen Gottesbeweis liefern wollte, wäare S dann
nıcht einfacher Yeweseln, Gaunilo darauf aufmerksam machen,anstatt sich mit ihnm in eine ange Diskussion 21  ulassen? Hat
AÄAnselm Urc sSeın Eingehen aut Gaunilos Einwendungen nicht
selbst zugegeben, daß 05 ihm doch den Nachweis der Existenz
Gottes Liun war?

Die Bedeutung dieses Einwandes sol1l in keiner (252 verkannt
und noch weniger soll geleugnet werden, daß Tür das Vo Ver-
ständnis des Proslogion Gaunilos Bedenken und AÄAnselms Antworten
m117 berücksichtigen sind. Aber methodisch ist NiIC richtig,
VOoN vornherein Proslogion, Gaunilos Gegenschrift und Anselms
Rechtfertigung miteinander vermengen, da doch wenigsiens mit
der Möglichkeit gerechnet verden muß, daß sich der ursprüngliche
Fragepunkt iIm aut der Diskussion verschoben hat Zudem hat
nselm Se1IN Proslogion Gallz frei VON jeder polemischen Einstel-
Jung Gaunilo gegenüber geschrieben; muß er zunächst der
Versuch gemacht werden, das Proslogion dUus sich und der geisti-
ygen Welt SEINEeS Verfassers vers  en rst wenn hiler alle
Quellen ausgeschöpft sın 1st Man berechtigt und efähigt, auch
die Kontroverse Derücksichtigen; erst dann kann Nanl hoflfen,
den Standpunkt der beiden Gegner rIChtig erfassen, und ent-
scheiden, ob S1C sich gegenseitig verstanden en Ooder nN1IC

Fuür die rage nach dem Anselmianischen „Goftesbeweis  « 1st
natüurlich von grundlegender Bedeutung vissen, Was Änselm

wollte, als den 1Le VonNn TOS Quod VeEre SzE deuns
niederschrieb. Wollte er das aseıin Gottes ZU) Problem stellen?
Eine sichere Antwort aut diese rage ist LUr von einer sorgfältigenUntersuchung der Anselmischen Terminologie rwarien

Zur Theologie AÄAnselms 1m Proslogion: Catholica1—24 Vgl auch 33 Ü10
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UI1E Überschri{fit: Quod Ver© S1It deus, greift OilenbDar aut die Be-
merkung des Vorwortes zurück : Coepi » SI Iorte
DOSSeTt inveniri uUuNum argumen{ium, quod SO1uUum ad adstruen-
dum, GULa deus CTE est, ei qula ost SUMMUmM bonum sufficeret.
rst Prosli kehrt dann der Ausdruck Im Zusammenhang mit qUO
mMalus cogitari HNON vale wieder: quod ufique SIC Cre est, ut NC
Cogitarı pDossit NON ESSP, z danach wıird er dann auch aut ott
bezogen: SIC EFrZO ETE CS, domine deus INMCUS, ut NC cogifari DOS-
S1S Non eESSC. Es auf, daß 1m Yyanzen Beweis Vere 050 alleın
überhaupt N1IC vorkommt, ondern Nur ın 1ner speziellen Deutung:
SiCc est Der ınn des S1C VeTre ESSC ist durch UL NeC Cogltarı
possT NOn SS gegeben. Das führt dann der Steigerung: OIUSs
ig1tur Verissime omn1ıum el 1deo MAXIMeE omnmnıum eSs CS5S50. Es
handelt ich also ın den ersien Kapiteln des Proslogion iur AÄAn-
selIm ein VeTtrTe CcSSe, das auf Trun des auf ott angewandten
Mittelbegriffes qUO mMalus Coglitarı nequit in einem speziellen Sinn
{SIC VeTre e 9 ut 1NEC Cogıitari DOSSIS NON esse VonN ott behauptet
wIr der arum auch 1n 1me eT maxıme habens eSSC ist

Wir Iragen LUN nach dem ınn dieses Vere@ 0S5S50, Wer VvVon
einem Anselmianischen Gottesbeweis redet, wird den Ausdruck
selbstverständlich 1mM ınn VO „wirklic dasein““, als Aussage uüber
die objektive Existenz fassen. arl Barth untferscheide e1inen dop-
pelfen Sinn des VeTre 05 besagt nach ihm zunächst objektiveExistenz und dann (Prosli. das spezielle, noiwendige Dasein
Gottes? Die AufTfassung Barths beruht aut der Vorausseizung,daß TOS und verschiedene Bewelsgänge mMI1t verschiedenen
Schlußsätzen sind, eine Voraussetzung, die sich NIC als stichhaltigerwiesen hat?: Vorerst verden WIT also für (23 %. ESSE einher  -
lichen, beiden Kapiteln des Proslogion gemeinsamen Sinn beibe
halten muüussen. Daß dieser E1INEe ınn N1C die allgemeine, ob-
jektive Existenz besagt, sondern die spezielle götfliche Seinsweise,
wird dadurch nahegelegt, daß nde des ganzen Beweises eben
HNUur das spezielle Sein Gottes berücksichtigt wird Das SIC
cS5Se, u LCC Cogltari DOSSIL NONMN S50 schlieBt oifenbar Vo Subjektjede Potentialität adus : Was NIC einmal als NIC daseiend
ac werden kann, besitzt absolute und Oöchste Seinsfülle. Där-

el auch 1TOS Et Iu qul proprie et sSiımpliciter CDr
qulia LIEC habes IU1SSE aut uturum CSSEC, © oTfes Cogitarı a 11ı-
quando HNON eSSPO., Ein Ding, dem VeTre e55 NiIC zukommt, hat
eın geringeres ein: NOn S1IC Veif?o oT 1dcirco MIAUS habet SSC ( Prosli.3) ber m11 diesen Beobachtungen ist iur die eigentliche rage,

F1ides intellectum Änselims Beweis der Existenz Got-fes (München 102
Catholica d.

Scholastik.
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Vere ESSC für Anselm edeutet, nıcht viel enmn; LUr das
eine 1äDt sich SaQeN, 05 muß für ihn und vielleicht auch für sSeine
eser einen Qalız konkreten und geläufigen ınn gehabt aDen,

er SO ohne weiteres VO  = VeTr@ des Vorwortfes und der
Überschriit VOII TOS dem begrenzten Begriff des S1C
Ver@ esT, ut NeC cogitarı possi nNOoN ESSC übergeht.

Auch über die Herkunftt des Begriffes VOeT@ 055 macht das TOS-
10gion e1ıne direkte Aussage. Das Vorwort Sagtl allerdings, dals
Anseim 0S 1n den Glaubensquellen Tand ad adstruendum GLa
deus cCre est et quUaeCUMQUEC de divına credimus substantia.
Zu Beginn Von 10S 21 0S ebenfalls: ut intelligam, QULE
CS, SiCHUEt credimus, Wäas olilenbar aut das vere ESSC des Prologs

hbeziehen ist Es stellt sich natürlich die rage eın Wo glaubt
Anselm in der Offenbarung über das VeTre eSs ınterrichiet

werden? Das erfahren, wäre fur das Verständnis seiner
Fragestellung VO röBter Bedeufung. Leider Sagt aber AÄn  eIm
nichts darüber, ebensowenI1g Ww1e OT üuber den Fundort des
argumentum : qQUO malus cogitarı nequit, eiwas aussagtT, VOI dem

auch heibt cCredimus te ESSC aliquid, quO nihil malius cogitarı
HOSSIT (Prosl. Z Wie 1äBt sich trotzdem 1n Weg ZU richtigen
Verständnis des VOeTe ESSC entdecken?

zZu Beginn des Monologion maäacCc Anselm voreilige Kritiker
daraut auimerksam, daß in  <l se1ıner Schri{it nichts enthalten 1ST, quod
NON cathaolicorum pairum ei MAXLME heati Augustint Sscripfis cConNnae2-
reat. Quapropter S1 CUul videbifur, quod in eodem OpusSculo aliquid
proiulerim, quod aut N1ım1s sit auft verıtlaie dissentiat, r0GO,

statim aut praesumptforem novitatum aut Talsitatis assertiorem
eXxXclamerTt, sed prius 11ıbros praefati OCTIOFIS Augustini de trinitate
diligenier perspiclat, deinde secundum COS5 opusculum mMeumm C(iy-
1C@ Hier isSt Wäar ausschlieBßlich Vo  S Monologion und seiner Be-
ziehung Augustins de trinıtate die Rede, aber anderseits 1ST doch
bekannt, daß das Denken Anselms unfier dem Einiluß AÄUGU-
stinischer Schrifiten STE Daß spezie auch das Proslogion Spu-
ren aufweist, die AÄugustinus hinweisen, hat bereits Dräseke,
eNn auch LIUTL allgemein, nachgewlesen*, und 0S lohnt sich
sicher, hier genauer nachzuforschen, eventuell aus Augustinus
Klarheit über die Terminologie AÄAnselms erhalten

In den Büchern Augustins über die rinität, die Anselm selbsi in
Verbindung mit dem Monologion erwähnt, ist auch VOINM Vei@ eSSC
Gottes die ede Augustin behaupftet, daß INan der Ein-

Dräseke, Zu AÄAnselms Monologion und Proslogion: NKirchlZ
11 (1900) 2US I5 Ver nNesS, Les OUTrCcCes de l’argument de An
sSeime  z eVSHCKEe (1924) 576—579 untersucht die Begriffe malus
ONO und melius ESSC
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acC  el des götflichen Wesens besser nicht VonNn einer g()  ichen
substiantia, ondern esSsenNiia reden soll, ja daß eigentlich NUur otit
essentiia heißen duüurfte. Das wird begründet:

FEst Aım Ere SoLlus, qula Incommutabilis esT, idque SUUM
Tamulo SUO Moys!i annuntiavit, Cu alıt Eg0 SZL qu! SIM y ef 1C2S
ad OS Qui est misit ad VOS rın VII 5‚ 10; 4 > 942)

Hier bringt Augustinus das Vere 0ESSC Gottes einerseits mit seiner
Unwandelbarkeit, anderseits mit dem Eqo Su qui SUl| VOIlN EX D,
14 In Zusammenhang. Darın ist die Auffassung Augustins
Vom Vere ESSOC Gottes schon angedeutet. ere ESSC Ist für ihn ein
der incommutabilitas, die das eigentliche esen Gottes bezeichnet,
SYUNONYUMer Begriff

Et inspexi cCefera inira te el vidi| NC OmMNınO eSSC, NC OMnı
HNN 0S SS quidem, quoniam abs to sunft, NONMN S55 m, QqUO-nıam 1d quod cC5S, 1NON sunt. H1LIM CFE est, quod Incommutabiliter
manelt VII I: 1 NO 158) 5ensi, quid Der eneDras
anımae Meae contemplari NON sinerer, Certius OSSP fe el infiniıtum
ESSC 1NeC Lamen Der 0COS initos infinıtosve diffundi el fe ESSE,
Qui SEMDEF dem LDSE 9 NL rie nulloque mMoOoLiu er aut
alıter (ebd VII 2 ? 26; no 165)

Der leiche Gedanke auch er der Formel IIN EeSSEC
wieder:

Cum nım deus essent Sit, HOC ost SUMMe .  S oI i1deo
inmutabilis sS1t rebus, quas nihilo creavıfl, (SSC I » sed 1ON

ESSE, SICHE est LDSEX el allls CSSC amplıus, allıs mM1-
NUuSs Civ Dei XII 2‚ Hoffimann 368)

ere ESSC bezeichnet also Iur Augustin das absolute, unveränder-
lıche, göttliche Sein, und oit er Ex C: kommentiert, g -
chiceht dies mit incommutabiliter und Vere ESSPP, Einige Beispiele:EgO SZL. Qul SZL Haec di LiLUs Israel Qui est, misit ad
VOS, Quid ost hoc, CUS, domine noster, quid vocaris ” Est
Ö  ’ dicit. Quid est Est VOoCor? Quia in aefternum, quiaMutLarı HON OSSUM., Ea en1im, quae mutfantiur, NOn sunft, quia NOn
permanent. Quod enim esT, manet. Quod autfem mutaliur, Iuit ali-
quid, el aliquid erit: 11ün amen estT, quia mutfabile esT. Ergo IM-
commpmutabilitas dei ISLO vocabulo dignata est Intimare: Ego Un
Qul S87 (Sermo Ö: 3, 4> 38, 61) Si 21N1ım mih! nNon remiseris
peccata, 1ibo In aefifernum abs te Et quUO 1bo 1n aeternum *”
illo quli 1X1 Eg20 S7L. qui S” ab illo, qui dixit Dic 11L1S IsraelQui est, misit ad VOS,. ergo, qui ere est, qui 1n CONM-
Tarıum pergıift, ad NOn ESSP pergit (Ps 58' 2  ’ J6, 431)Frangite ola in cordibus vestris: adtendite quod dictum ost ad
Moysen, CUIMM de! inquireret, Ego SE Qut SZL. Quicquidalıu estT, ın illius Comparatione NEeC eSsT. Nescit ulla narte ILU-
LAFT, quod veraciter est mne QqU1Cqui mutatiur e1 Jurtat, eTt QUO -dam Lempore 1immutfarı NO  — Cessal, fuit eTi erit: in COMDT e -hendis FEst (Sermones, ed Morin | Rom 16)°

SSEC osi incommulabilitatis. Omnia enim, Juae mufian-
Lur, desinunt SS quod erant el incipiunt ESSC quod noaon eranit.SSEC 4 ESSC sincerum, esSCc NON habet, MIS1 qulHON mutatur erm. 1 F &I 66) Ille eN1m DPFL-



4A04 Anselim OIZ

Diesem göttlichen, unwandelbaren ein steht das geschöpfliche,
stieiem andel ınterworiene Sein gegenüber, das VO Nicatsein
in sich räg und nicht Vere iSst

1C0S 111118 Israel Vut est mMÜLSLt ad Vos,. Non dixit, dominus
deus ille omnipoiens, miser1Ccors, 1uUSTUS qua«e SI} diceret) ufique Veird

dicerert., Sublatıs de d10 Omn1ıbDus quibus appelları possel ei dic1
deus, 1pSsum eSSC vocarı ndit; 01 Lamquam NOC ESSeL C1
men : Hoc dices e1S, iNquit, 111 est MLSILEt 1ta enım ille esT,
UL 11 C1US comparatione qUa® acia SuntT, HONM SIAE. Illo non COM-

1110 SUN illı autem cComparata HONn sunt,paralo, Sunti; quoniam ftabıle SSEC est, quod ille SO1US est (Psula SS5€E€ IHNCOMMUUL
do audi0: Eg0 SII qul SIM y134, 4! Dils Nam IM

do aıudio  - nısSı crediderit1s QULA COquasıi alıa nNon sint?” el I
SuUum? 1111 2enNım nNon erant, qui audıbant? E{ S1 peccafores eranft,

1Ca cordi,homines eramn Ouid ergo facio ” Quid sif 1psum CeSSC,
intus icalt, 11 Joquatur ; hNOomo interiıor audıiat! Mens Captat CYre

est enım SCIMDEF eodem modo 0855 | S enim quael1bet,
PrFOrSUS qualicumque excellenti SZ abilts est, HON er PSEs
non q est 1D1 ESSC, uD est el NOn ESSC. uidqui en1ım

(TIo 5 > 10 39,mutarı potestT, mutaium NOonNn ST quod erat

DIie extie sind klar eindeutig: Veie ESSC Ist e1ine 1gen-
schait Goifes, die In der Unwandelbarkeit gründet. Beides, Un-
wandelbarkeit uınd VeTrTe@ CS55C, sind EX 3| enthalten

In dieser Auffassung des Augustin offenbart sich schr stark
der Einfluß neuplatonischer Philosophie. Er Sagl 05 auch selbst,
da gerade die re VO ınwandelbaren und absolufen eın GOof-
LeSs ihnm den Gedanken nahe egie, atlo mMUuSSe die Schriften des

en Testamentes gekannt en
1C1 amator del ESSC philosophum, nıDeinde quod ato

SIC 15 SaCcr1ls lıtteris ilagral; eT1 maxime quo et plu-
F1mMuUum adducıft, ut adsontiar atonem llorum l!brorum
periem nNOoN iuisse), uod, CHu  = ad U}ancium Mousen ita verba dei
Der angelum perferanLUr, ul quaerent! quod S1T e1US, qul
QCU pergere praecipiebat ad populum raC  z AÄegypto liDe-
randum, respondeatur : Ego SWl qQul SUM, e1 1C0S NS Israel
u est misıt ad VOS, Lamquam 1n e1USs comparatlione, qulı ere

est Quia IHNCOMLMUULabılıs B quae mutabiıliıa acia Sunt NOn S1nT,
vehementer hoc Ato enuwut el diligentissime commendavıift. Et

ibris I, qul anie Dla-NesCI0O uULrum hocC uspiam reperlafur 1ın
eT 1C9S C155 !onem Iuerunt, NıS1 ubi dicLUum ost Ego SUu qul. SU:

Civ. Dell 111 113 Hoiim 373)Qui ost misit ad VOS

INLEUS est, qui OMNLINO incommutabilis est, ei qui plenissime dicere
otuıt Ego SU: qui SU (Docfr. christ. 5 ML 4, 52 vgl s

9! 11 S 124 ö5 306, 122 5 »
um  V Hoc estEgO SILHN. Quis ? (Qui SL: Hoc osT Iiu

toium quod vocariıis ” SSC tibi 1psum CeSSC, N quidquid
ostT aliud, t1Di cComparatum, invenireiur HOTL SS5C VEre (Ps 101
SeTM. 2’ 1 5 9 1311 E20 SIL. qui SUM , Lamquam nOonNn

Sint GUÜE acta SUNLT, S1 tur 1 d  D quO actia SUNT (Ps 82,
J! Öl,
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Tatsächlich spielt bei den Neuplatonikern, die Ja tur Augustin als
Platonicı in eiraC kommen, der Unterschied zwıischen dem Gel-
siigen, dem alleın Wirklichen und dem Wandelbaren, Sinnfälligen,
weniger Realen eEine grobe Rolle“‘ Marius Victorinus L/ g1ibt
folgenden Aui{irıB der Sel  stufen

DRrimo ergo deus 1 quae Sunt esT, el quae nNOoN Sunt:
quıppe generator 1Ppsorum o1 pater, 1Uuxia quod est. Deinde
secundum generationem deo aut SECeCHNAdUM effectionem GUAE sunl,
S
apparuerunft. Apparuerunt autem 1 W OVTC. Ipsorum aufem d

alıa Sunt ere quae SUnNt
alıa Sınt
alıa quace HON ere NO  D SAn
alıa qua«e O  — Sunmnt (Gener erb 6: 8’ 1022
ährend ;ott als Urprinziıp uüber em Seienden steht, gehöri ın

die Gruppe Qua«ce VeTrle unt die intelligible 1deenweit intellectibilia
SuUun quae Vere SUnNT ebd f S, Dazu echnet Vic-

omnıa supercaelestia: ut To MVEULLA, XCLL Cn VOUG, WUuXN, TO VONLO,
intelligentia eiMNOALÖELC, ÜOETN; eal AÄOYOG, OpINIO, perfTfectio,

UucC SuperI1us: existentialitas, vitalitas, intelligentitas, e1 uC
omn1a ista: OV LOVOV } eTt istud 4 EOTL EV WOVOV OV  . ebd 7’

8!
Fuür uUNs ist wesentlich, daß VeTr@ ESSC 21n teststehender Begri{ff

für das unwandelbare eın der rein geistigen Welt iSt. Das Ty-
pische dieser Gedankenwe rı noch klarer be1i rigenes hervor,
bei dem sich schr starke Darallelen dem VvVon AÄugustin esag-
ten Linden Für rigenes ist die Einheit das Wesensmerkmal Got-
Les, er ist Omniı parte WOVAG et ut ita dicam EVAC (Princ. 1I
6’ Koetschau Z1. 13) Gerade 1ese Einheit ist wesentlich 1ichts
anderes als die Unwandelbarkeit:

Do  us Deus IUUS eus uUuNnNus ost Deu 6, NOn tantum
Mero „UNUuS  <: designatur, qul ufique NuUumMerum eESSC
credendus estT, scd per HOC m „UNus  4 dici intelligendus esT,
quodr seme 1pSO er efficitur, hoc ost IMIL-
atur, NUMqgUaAM in alıud veriiiur Immutabilis CerqgO est deus
eT hoOoc A WEWS“ dicitur quod HOM mutatır (Reg hom
aehnrens 6’ 16

Diese Unwandelbarkeit Gottes siecht auch rigenes 1Im amen:
Eqo Sır  z qul SUMmM, ausgesprochen:

OVOLCO TOLVUV EOTL XEHAÄHLWÖNG NOO00NYOOQLA NC LÖLCLG NOLOTNTOG TOV
OVOLACOLEVOU NOOCTTATLXN CL EITL OÜ OONOV, O1LOVEL ÜAÄÄOHTTOLEVOV
OV LÖLOOV NOLOTNTOV, UYLÖG  A (T INV YOCONV GAÄÄGOOETAL XCLL IO OVOLLATO.

Über die Bedeutung dieser re für die Eucharistielehre
Augustins Adam, Zur Eucharistielehre des Augustinus :
IhOschr 112 (1931) 490—536 ZepT, Augustins Confessiones
( Tübingen Fr Hoimann, Der Kirchenbegriff des hl
Augustinus (München 1933) Benz, Marius Victorinus
(Stutigart z0 {tT
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LOCG,) EXANUN „’AßQU.Ö.[J.“, XL  bnWETOAPAÄOUONG YOO NS TOV ‚, ABQOp“ NWOLOTN
ING TOV ZLWLOVOG © „LLIETOOGS‘* OVOLAOÜN, XCLL TNG TOVU ÖLOXOVTOG TOV
InocoVUv „ Z000A““ NOQ00NYOREVÜN ; ‚Haükpg“. EL ÖE VEOV, OOTLC QUTOG
EOTUW ATQENTOG %CLL AVvaAAhoL

Ya
(WTOC (LEL TUYXOVOV, EV EOTLV (LEL TO OLOVEL XCLL

EIT QUTOV OVOLLO, 770 (DV“  Z EV Tn ’EE0Ö® ELON WEVOV TL OUTOG OLV
AEYXÜNGOLEVOV (De rat. 24, Z Koetschau 33I, E 55 7 i1.)

Von diesem Urquell des e1ins Qul Vers est, qul 1X1 Der MoOy-
SCH Ego SUl.: qui SUmM, Oomnıa quae Ssunt participıum rahunt (Princ

Ö, 6» Koetschau 5 ? if.) ber mıit ihm verglichen, 1St alles
andere oher ein Nichtsein als 21n eın

Denique Moyses Cu  3 discere vellet deo, quod 21 eSSeT,
docens CUu  3 deus dicıt „Ego SUu qul SUM, eT hOocC mih! 0Stu

erqgo aliud aliquid In creaturis HOC nomine vel hac significaniia
scjiebat enım solum CSSEC, creaiuras S accepisse, ut ESSCHappelları possel, NUMdgUaM diceret dominus „NOC S1DI ESSC nomen  -

Nam et umbra ad cComparationem CorporIis NONMN est e1 TIUumus ad
comparationem igniıs ÖN est IC eTr et quac in caelis SUNT el
quae iın erra, visıbilia of invisibilia“‘ (Col 11 16), anium ad
uram Del pertinet, non sunf(t, quanium ad voluntateIn creatoris Sunt
hoc, quod ESSC voluit ille, qui eC1 (Reg hnom Ül Baehrens
2 y 26 11.)°

Aus diesen wenigen Zitaten erhellft, wI1e schr neuplatonisches
Denken den Gottesbegrif{ff Augustins bestimm(t, Wenn für ihn VeIrt

VSSC und incommutabiliter SS ZUr Wesensbestimmung der gOLL-
lıchen aliur werden.

Im Lichte dieser christlich-neuplatonischen Au{ffassung erhalten
jetiz auch Anselms Ausiührungen einen ganz konkreten und leicht
verständlichen ınn Er ist Augustins ireuer Schuler, WenNn er das
göttliche eın VvVon seiner Unwandelbarkeit her bestimmt

Monol 28 S1i enNım dilıgentier intendatur, He sSoIus videbitur
simpliciter et pnerfecte et absolute ESSC, alıa VeTrO omnı]ıa fere nNOoN
VSSC el V1X eSSC, quoni1am nNamque idem Spiritus propter INCOMMU-
tabilem aeternitatem SUamMm nu modo secundum alıquem moLum
dic potest qula fuit vel erit, sed simpliciter est TOS Iu
SOL1IUS ergo, domine, C5, quod es, el iu eS, qul ©5. Nam quod allu:
ST In totfo e1 aliud iın partibus, ef In GUO aliquid est mutabile, noan
OmMNINO ost quod est.

Es erklärt S1C| nNun auch, In Anselms ugen non cogitarı
nNonNn ESSC den Ochsien USdruC tür die göttliche irklich-

keit darstellt, ist ja der höchste Ausdruck für die absolutfe Un-
wandelbarkeit, SCHAUILEe jede Spur Von Nichtsein aus. eın geschöpi-
liches eın kann dieses göttliche eın heranreichen:

SIC erygo EeEre CS, domine deus Meus, ut NeC cogitarı pOSSIS non
PSSC. Et quidem quidquid est aliud praeier te solum, pofest
Cogifarı non ESSC, Solus 1gltur verissime  S! Oomnıum et ideo maxıme
Oomnıum habes eSSC, quia quidquid alıud es(T, nON SIC VE et dcirco

habet ESSC (Prosl.
nselm bewegt S1C} also in seiner Auiffassung von Golites esen

Es erübrig sich, noch ausführlich aut das aANVOC und OVTOC
OV  LE des Plotin, Porphyrius, Proclus und- Pseudo-Dionystus zurückzu-
reifen
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ganz ın Augustinischen Gedanken die Unwandelbarkeit hbestimmt
das esen Gottes ZU  = absolutfen Sein, ZUr subsistierenden Wirklich-
keift, SsSo dalz von dieser Wesensbestimmung adus gesehen der (Ge-
an das Nichtsein Gottes absurd S ott ist also vere, Ver1S-
sime e1 maxıme habens eESSC. amı erhalten die ersien Kapitel de:

Proslogion durchaus einheitlichen 1nn. Anselim hat D sich
ZUTF Aufgabe gestellt, durch den intellecius fidei ZUr Gotteserfah-
rung g' Er sucht er zunächst die Art des göttlichen
e1ins, die unNns der Glaube vermittelt (ut intelligam quia 05 S1ICUT (TO-

dimus) intellektuell eriassen Das 1St aber das VvVere eESSC oder
das incommutabiliter 0S5C. Tatsächlich gelangt Anselm ja auch
Schluß seiner  ' erstien Beweisführung der Einsicht, dal ott ahS0-

Y ut NeC cogitarı pOSSISIut unwandelbar ist S1IC erg vere

nNon ESSC (Prosli. 3) Bei dieser Übereinstimmung mit Augustin dür-
ien WIT wohl auch vermutfen, dal Anselm ExX 5' 14 (Ego SW quli
sum) als die Offenbarungsquelle für Vere ESSC ansieht. Vielleicht
ann man eine Anspielung darauf Prosl finden, 21

Tu SO1US eryO, domine, 0S quod e 7 eT f ES, qui e5. Nam quod
aliud est iın tOIO ei aliud 1n partibus, et in qUuUO aliquid osT muttLa-

1u VeTrO quod 05Dile, nNonNn omn1ın0 est quod est
qula NeC eS Tu1SSEe autf{ C S, qul proprie et simpliciter CI ,

uturum eSSeC, sed tanium ESSC He potes cogitarıi aliquando
”nNon S5E.,

Hier ist f qui proprie el simpliciter ] mit nNOMNN

gitarı non eSSC, und indirekt wenigstens mit VeTre CSSC 1Ni-

gestellft. Die Prosl ausgesprochene Folgerung: S1IC erqgo vere

domine deus MeuUS, ut NeC cogitarı possIis nNon CSSC hietet also ein?2
Einsicht in das VeTre oder incommutabiliter eS55S5C, das die O{ffenba-
rung uns 1m Ego Sl  = qui SU: vermittelt. Wie oben erwähnt, redel
Anselm nde des Beweises nıe VO Vere eSSe schlechthin, das
doch mit der Überschri{it von TOS ZUur Diskussion gestellt WäTrT,

sondern NUr VO:  3 OIE vere 0550. Es andelt sich nämlich iür Anselm
arum, das in der Offenbaru verbürgte VeTre eSSC Gottes eT-

Iassen, und Wäar will er seinem theologischen rogramm entispre-
chend nicht UUr einsehen, daß Gott, sondern VOL em auch, wıe
Go{it VeTe ist. Um dieser doppelten Einsicht Z gelangen, zieht
nselm als Mittelbegrifi qUO mMal1lus cogitarı nequit eran, das unum

argumen{ium, quod SO1Uum ad adstruendum Quia AÄAeus est
sufficereft. Es ist 21S0 durchaus verständlich, der SchlußB-

satz N1ıC| NUur „eIrGÖ vere es  s sondern vielmehr „„SIC VeTre 25  e 21
08 ist Anselm gelungen, Urc das qUuUO MmMalus cogitari

Nequit arzulun, daß das 1Im Glauben gegebene VeTrt oder NCOMMU-
tabilıter ESSC Gottes tatsächlich, und ZWäar in einem gäanz besiimm--
ten Sinn, verstehen ist (SiC Vere e 9 ut nNeCc cogitarı possis noü

esse). Gottes Wirklichsein und seine Unwandelbarkeit ist groß,
daß er nicht einmal als nicht daseiend gedacht werden kann.
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Es ergıbt sich also, daß in den ersten Kapiteln des Proslogion
eın „„‚Gottesbeweis“ überhaupt NIC ZUF Diskussion steht, 0> wird
vielmehr die absolute, unwandelbare Wirklichkeit (G0ites erklärt,
el sicht Anselm VO vornherein alle Probleme Ol der W 2-
S} © s U} 10 Gottes her als des qQUO mMalus cogitarı Nequii.
10SC wird zunächst dem Glauben entlehnt (Prosl. credimus e
SS aliquid, UJUuUO nı mMalius cCogltarı 0Ssit), dann aber auch raiig-
nell begründet; 1 enim alıqua INeNNSs POSSeL C  ltare alıquid melius
ie, ascenderet creaiura creatiorem et iudicaret de crealfore :
quod va estT absurdum (Prosl]. Ö Von hier AUSs wird dann auch
die Frage nach dem Dasein Gottes gestellt, aber NIC 05 dus
dem Begri{if ersC  jeben, sondern die 1m Glauben gegebene
Art des göttflichen Daseins, absolute Unwandelbarkeit vere
esSse) als innerlich verbunden mit dem esen (1Jottes arzutiun. Die
einfache Existenz Gottes ist 21 VoN vornherein vorausgesei{zt,
WIie 0S dem mystischen Charakter der Schrift entspricht.

Was xonnte dann aber Anselm veranlassen, den „Gottesleugner‘
(insipiens) einzuführen, der mıit seinem „NON est eus  e einfach Got-
LeSs Dasein ın Abrede tellen scheint? In salm 1 > 1, dem das
Zitat entnommen ist, ist der insipiens sicher eın Gotitesleugner?.
Was 1eg da näher, als Anselm verstiehen, daB N ihn
Gottes Dasein aufzeigen will? Der insipiens ist sicher iur das
richtige Verständnis des Proslogion verhängnisvoll, un 0S 1st wohl
möglich, daß gerade UrCc ihn Gaunilo verleitet wurde, Anselms
Ausfiührungen iIm ınn e1Ines Gottesbeweises verstehen. Er spricht
ja In seiner Streitschrift AÄAnselm direkt PrOÖ insipienfe und
weist nach, daß dusSs dem einfachen Gotfesbegriff das Dasein Gottes
NIC erschlossen verden kann. Der Insipiens in Anselms Proslogion
sfelilt sicher 21n eigenes Problem dar, das E1ine gesonderte und dUS-
tührliche Behandlung verdient. Und doch Jält sich schon VON dem
bisher Gesagien dQUus sein „NOoN est eus  e qut In den Geda  engang
Anselms einreihen.

Bereits bei Augustin allt aufT, daß Cr dem „Vere esse““ Gottes 1n
„ioN ESSC  et des Geschöpfes gegenüberstellt : 1 | Scil. Deo | autiem
Comparala NO  S Sunt (Ds 134, Wilie das VeTe ESSC die nwandel-
barkeit des göttflichen Seins bezeichnet, ist das HNONMN ESSC des Ge-
schöpfes der USdruc iur seıin ständiges Wechseln und Werden
SI mutabilis esT, lNlon Vere ost (lo 58’ Im AC dieser Augu-

Vgl ar d. d., 115
ene inter NOSs Convenit, ut opinor, OMNLA, GUAE COFDOFELUS

SECHSLUS adtingit, Duncfo quidem temporis eodem modo aneTre
DOSSe, sed labı, eifluere eL nihil obtinere, 1d esft, ul latıne
jJoquar, nNON CSSsEC (Ep 2 Goldbacher Man ver leiche dazu

COLIUS T1U=-eine sicher neuplatonisch Deeinflußte Einteilung des
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stinıschen Terminologie, die WIr mIT dem gleichen Recht WIe die
des Vere PESSC auf Anselm übertragen durfen, ergibt sich dann als
ese des Insıpiens: Goft ist e1in wandelbares un en Zufällig-
keiten unterworifenes esen WI1e WIT (non est Deus) Gerade arın
besteht auch die Torheit SeiINer Aufstellung: CUr ifaque dixit 1NS1-
pIenNs in COrde Suo NON est deus, Cu  = Lam in Drompiüu sit rationalt
mentilL te Maxıme OoIMmMnıum esse * Cur, nNIisS!1 qula tul  iUS ei insipiens?
(Prosli. Wer einmal orfaDt nat, daß ott das quO Maius COgl-
arı HON potest isT, nNequit eUu  3 HON 055 cogılare (Prosl, 4
kann ihn sich nicht als wandelbar vorsiellen, wei chen dus dieser
Wesensbestimmung unmittelbar folgt, daß ott ahsol!ut unwandel-
bares eın besitzt

Es ist also Anselm wirklich gelungen, mit Hilfe des quUO IMalus
cogifarı nequit Einsicht vorzudringen, die geeignet
Ist, eine Vorsfellung von (Gioites Seinsfulle gebe S1IC VeTrTO C5, ut
NeC cCoglitari DOSSIS non 0ESSC, ESs drängt SicH ihm arum das Dan--
kesgebe aut die ippen!!; Dank dir, gufier Herr, Dank dir, denn:
Was ich Urc e21ne na glaubfe, seche ich krait deiner
Erleuchtung jetz klar, daß iIch, wollte ich deıin eın nicht
Jauben?!?, 0S doch NIC! nicht-erkennen könnte (Prosl. 4)

Willi INan e1ırem Anselmianischen Gottesbewels reden, .

Ist angesichts der sireng Augustinischen Terminologıe Anselms dar-
zufiun, dalß Vere SS in  a! der Überschrift des zweiten apıtels NIC
den 1nnn des uınwandelbaren und absoluten Wirklichseins hat, SONMN-
dern scChliecC  ın VOII Gottes Existenz verstiehen 1ST. Ferner wäre
nachzuweisen, daß TOS und Zwel verschiedene, Goites eın
betreifende Beweisgänge enthalten; ros befaßt sich ja sicher
N1IC mit der einfachen Existenz Gottes, sondern ausschlieBßlich miıt
seiner besonderen Seinsweise.

gena er inge N  o quae SUnNt e1 quae NON unt: QOuartus MOdUS.
esT, qul SeCuUNdum philosophos NON improbabiliter olummodo,
quae sSo1o comprehenduntur intellectu, 1C1 VErTEeE ES.  > quae VOTO
per generationem varlantur, colliguntur, solvuntur, RT 1CUn-
Iur NO  > CSSE, ut SUNTt OoOmnıa Corpora, quae nascı et Corrumpi possunt
(Div Nat 6’ 122 445) Ferner Alanus de nNsSulis: uare
Verete Deus ostT uUuNus, S1VO unitas, ratione simplicıtatis, ratione 1iMmu-
tabılıtatis, atione exclusionis, atiıone sSimılıtudinis EFrgO sola IA
est, i1d est SOlus Deus Vere existit, id est simpliciter eT immutabı-
1ier CHS; Caetera autfem Ere nO  S SUNL, qula NUNgUaM in eodem.
SLaiu persisfiunt (Theol regulae IL: 210, 624)

AÄAnselm sich für ede GeWOHNNECNE Einsicht in die Glau-
benswahrheit zZu Dank verpflichtet : SI poftest infelligere, deo gra-
t1as agal; S1 non DOoTLesT, Nnon immittat COrNua ad ventilandum,
sed submittat cCaput ad venerandum (De incarn. verb

Es handelt sich also auch hier IM das geglaubte Sein,
das VeTrTC oder incommutabiliter ceSSC, N1IC Gottes X1ISTeNZ:.



Eine PUE Quellenpublikation S Schule
des Franz VOon Vitoria.

Von illhelm Hentrich S, J.

In diesem re ist gerade eın halbes Jahrhunder vergangel, soit
«der oeben versiorbene Kardinal rlie in den »  atholik‘-Auisätzen
ber die Vatikanischen Handschriften der Salmantinertheologen des
16 Jahrhunderts wegweisend ZUL Erforschung cdieser Theologen-
schule auftfrief. Wenige re VOT seinem Tode, 1930, erlebte N
och die Freude, daß seine spanischen Mitbrüder mit einer „Bi-
10ieCca de Estudios Eclesiästicos“‘ hervortraten, die in zwel Reihen
theologisch-philosophische Forschungsarbeiten, VOrT em auch
edierte Abhandlungen alterer Scholastiker, veröffentlichen sollie,
ıuınd daß als ersies „Opusculo“ dieser Biblioteca die spanische
Übersetzung seiner „Katholik“-Aufsätze erschien leider ohne daß
der Herausgeber March, Was unbedingt geschehen SA  ussen,
die inzwischen erschienene Literatur mit den Verbesserungen und
Richtigstellungen der Ehrleschen Konjekturen und Angaben in An-
merkungen nachgetragen hätte) Der schwere Schicksalsschlag
der Verfireibung, der die spanischen esulten unmıiıtelbar daraui
ereilte, lıelb die Biblioteca DIS oUufe NiCc über dieses „Opusculo“
vVon 136 Seiten hinauskommen.

1el günstiger gestaltete sich die Entwicklung e1N2es hnlich g >
yrichteten Unternehmens, das 1n Jahr darauf den edanken des
Kardinals In groBzügiger eIsece verwirklichen wollte, die 931 Von
den vereinigien Dominikanergelehrten er spanischen Provinzen
eröfiinete Biblioteca de eÖOlogos Espanoles!, Inhaltlich WIe SÖörtlich
hat dieses Unternehmen seinen Schwerpunkt in dem altehrwürdigen
ittelpun der spanischen Dominikanertheologie, in Salamanca
und dessen berühmtem Kloster Esteban Von hier dQus e1tefe
der rührige Belträn de Heredia schon sSoe1t Jahren die Zeitschrift
Ciencia Tomista, 1ın der viele Vorarbeiten dieser .„Biblioteca““
erschienen: hier chulte @T7 sich 1n ScINenNn jüngeren Ordensbrüdern

iblioteca de Te  0Gg0S Espanoles. ir1gıida DOr10s Dominicos de las Provincias de Espana. CX-|( Salamanca,
C onvento de San Esteban Volumen 1) arro, Ve-
nancio, p’ El aestro Fr DPedro de S50t0, D., las
£_ontroversias Politico-Teolögicas el S1' 10 XVI OMO AC-
uacıön Politico-Religiosa de oto 4A02 1931 Pes

Volumen 1) Vitoria, Franc1sco d e, p!
Comentarios d  av la Secunda SEeCUNdAaAE de antio Tom: Edicion pPTre-Darada pPpOr 23 Vicente Belträn de Heredia,OoOmoO De Fide ei Spe (qq —22  II U, 376 1932
Pes DÜ Bei Subskription auf die gäanze Sammlung ermäbigensich die Preise 30%0
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oinen Stab tüchtiger Mitarbeiter; hier 1n Salamanca, ın der Biblio-
thek und 1m Archiv Von Esteban, in der Handschriftenabteilung
der Universitätsbibliothek und 1m Universitätsarchiv, ruht Ja, W1e
ich aUus eigener Anschauung weiß, eine tast unübersehbare
ungehobener Schätze AQUuS$Ss dem »»' lg 0 de Oro“ der spanischen Theo-

logie
Die dreigliedrige will nNun in der Reihe die eTl-

OÖffentlichten Handschriften Voll Torquemada, Deza, Vitorla, Cano,
den beiden S50f0, Vega, Castro, Pena, ofomayor, Mancı1o, Medina,
Guevara, Banez, den beiden Ledesma, emoOos, Juan de antio
OmAäs, Navarrete herausgegeben, iın der Reihe urc historisch-
theologische Monographien das Lebensbild und die dieser

Theologen nach archivalischen uellen zeichnen und 1n der Reihe
nach dem Grundsatze „Vefliera NOVIS augere el perficere“ selbstän-

dige dogmatische Abhandlungen lebender Dominikanertheologen
hinzufügen. Bis jJetiz liegen von den Reihen und Je der
and VOT ; fünt weiıitere Bände sind druckfertig DZW. ıunier der Proesse.

Den „spanischen Sokrates“ hat man d Z LO

genannt, weil WwI1Ie OKraies eine Schriften hinterlassen,
vielmehr NUr durch mündlichen Unterricht sich in S50({0, Cano,
Mancio uUSW. grobe Schüler erweckt hat und adurch der Lr-

der Scholastik geworden ist. In Zukunit wird INahl ihm
diesen Beinamen nicht mehr ohne Einschränkung beilegen dürfen;
denn der unermüdliche Vitoriaforscher de beginnt In dem
an der Reihe (dem 1ın der Zählung der Biblioteca als

Einheit) mift der Veröffentlichung der Thomaskommentare V.S Wie
ın dieser Zeitschriit wiederholt berichtet wurde, ist de seit
iast zwel Jahrzehnten mit den Vorarbeiten dieser Veröffent-
lıchung beschäftigt. Viele uIsaize 1ın der CiencTom, eren Her-
ausgeber er ist, sind der Niederschlag dieser Vorarbeiten, VOr em
die erweiterte Zusammenfassung mancher dieser uisatize in seinem
bisher rößten Werke „LOos Mss del de Vll (Madrid-Valen-
cC1a In letzterem hält OTr Heerschau üuüber alle hisher aul-
gespürten V.-Hss (d Nachschritten seiner mündliıchen Vor-
Jjesungen ur chuler Wägt ihren Wert vorsichtig ab, untersucht
archivalisch V.S Unterrichts- und Diktiermethode und ar die üÜDri1-
JCn Voriragen einer Edition

de entschied sich, zunächst mıf der auf 6 stattliche an
VOolnn 2400 NSeiten Umfang berechneten Publikation der ommentare
ZUur Secunda secundae beginnen. Denn mit ihr begann SCINE
Vorlesungen, S1C 1e STICeIs Lieblingsmaterie, aus ihr gin-
gen seine hberuhmten Relectiones hervor. Der vorliegende Band
umfaßt die ersten Quästionen, also den Traktat de iide el Spe
der wird den Traktat de carılale ei prudentia, der 3: —5 den
de justitia, der den de fortitudine ei temperantia onthalten
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Der vorliegende Band bietet UUn auch eine gründliche Einleitung
(von Seiten), ın der de In die Geschichte der Hand:-
chri{ft inführt, die dieser LE dıtion zugrunde 1eg Von V.Ss KOom-
mentiaren ZUT 2! Ssind DIS jeiz SCCHS verschiedenwertige ach-
schriften bekannt de wählt die Hs (Irüher A—6—15
der Univ.-Bibl alamanca dUuS, die Nachschriit des Baccalariıus
ranc. r190 der Vorlesungen, die Von 534/35 ZUu drıiten
un eizten Male in Salamanca 1e Mit 1de ezeugt
r1g0 die Genauigkeit SCeinNner Wiedergabe: ))A quUO quidem | ma-
gistiro | scholia } adeo, ut testis osT Deus, debita CUra AC
diligentia audıvı e1 liıtteris mandavı, ul 11O1 in pretio d  Q CGON-
discipulis meis, qul d  av scripsere, haberentur.“ Eın Vergleich
mit den andern Hss, eine genaue Zergliederung SCiNEes Textes OT-

geben nach de tatsäc  1C  i daß r19g0 (der ZUr eit des MILEt-
schreibens seıin vierJähriges J heologlestudium schon abgeschlossen
hatte) mit eiıner tast eINZIg dastehenden Sorgfalt die Vorlesungen
des Meisters (nıcht Diktate, denn erst seit 539/40 diktierte er)
in der ula wortwortlich in Kurzschrift auigenommen und daheim
gewissenhaft 1NSs Reine übertragen hat.

Wenn vielleicht auch noch einige Unausgeglichenheiten und Un-
genauigkeiten der Zitate sıch In der Ausgabe iinden, ist billiger-
weise berücksichtigen, daßB, als de die letzie and
sein Werk egie, die Sturme des Aufruhrs über Spanien und auch
Salamanca fobten und er vielfach unmöglich WAär, He-
iimmte Bücher heranzukommen. Jedenfalls iimmen WIr dem
Herausgeber Z WenNnn daran iesthielt, die AÄusgabe die DOe-
reiis das Provinzialkapitel VonNn Dalencia 1575 angeordnet natte)
TOLZ der Ungunst der Zeitumstände Ende iuhren, sSeia SI

WIe 0S 1mMm aulie der Jahrhunderte mIT V.Ss Nachlaß schon menr-
fach eschah auft bessere Zeiten verschieben und dadurch
vielleicht ZUuU  z Scheitern bringen.

Stegmüller tadelt in der ThRev 32 25 TEr daß de
den Cod. 1015 nicht Iuür die Edition ausgenutzt habe, und
zeigt, daß die d, hier inhaltlich völlig Von dem Trigo-Text
verschieden ist. Auch ich gewünscht, dal de 1n der
Einleitung die Hss geNäauer auigeführt und ausdrücklich das Fuür
und Wider ihres Wertes abgewogen hätte; aber einschlußweise hat

@!er 0S genügend, in „Los Mss und der Einleitung 2N1-
gefan Ein endgültiges Urteil über die Berechtigung

der Ausstellung Stegmüllers kann ich ohne Einsichtnahme der Hs
naturlich NIC tällen. Aber gerade das, Was ST veröffentlicht,
scheint mir (unter Verwertung der Ausfuührungen de H.s ın
„Los Mss 120 I1.) ziemlich deutlich nahezulegen, daß hier
der cod 1015 NIC die Vorlesung Vitorias Von diesem
re, Oondern entweder die e1Ines anderen Jahres oder die C1N2S
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andern Lehrers O, wiedergibt auch 27 zweitbeste JTexft,
von Solano, stimmt ja mit T1g0 1mM wesentlichen überein, wenn

ich de richtig verstanden Das orgehen de H,s,
NUr e1ine Hs, die weitaus este, wiederzugeben die Ausgabe
überhaupt hbald vollenden können 1äDt sich 1ll. ıunier den

gegebenen Verhältnissen verteidigen.
In den Jahren 1927 und 1928 arro ın der CiencTom

mehrere Au{fsatzfiolgen über den berüuünmten Theologen und Beicht-
vater aris V7 Pedro de Soto, veröffentlicht, die In dieser e1it-
chrift (Schol [ 1928 ] 132 615 eingehend untersucht WT -

den 1eSe Artikel gaben 1m wesentlichen eine Doktordisserfation
Aut Grundder Universität Freiburg wieder.

ertragreicher Studienreisen wuchs die Arbeit sich Zzwel sfait-
lichen Bänden dUus, eren erstier Jeiz 1mM Druck vorliegti. Er De-
handelt S auberen Lebenslauft, seıin Wirken a1s OÖberer in Spa-
nien, als Visitator seiner deutschen Mitbrüder, SE1Ne religionspoli-
tische Tätigkeit Hoie des Kalsers, in Deutschland, England,

Konzil VOIN Trient, seine Verwicklung in den Carranza-Prozebh,
VOTr em auch seinen Anteil der Gründung der Dillinger Uni-
versität. 1)as Schlußkapitel behandelt das Verhältniıs .5 ZULE jungen
Gesellschait Jesu, eren echrlicher Freund, Ireuer Beschützer und
Förderer OT Wäar. Da der zweitfe Band, der das eigentlich Wich-
LiOgsfie, ellung .5 ın den theologischen Aoniroversen seliner
Zeit Dringen soll, binnen kurzem erscheinen wird, möchten WLF
uns hier mit einem Hinwels auf uUuNsetTe rühere Besprechung
egnügen und eine eingehende zusammenfassende Wurdigung uns

bis ZUuU Erscheinen des 2. Bandes vorbehalten. Für das reiche archli-
valische Materılal möchten WIT dem ert. schon Jeiz danken und
den Wunsch nach gröberer Sorgialt und Genauigkeit In den L1I-
teraturangaben USW. beifügen.
er Freund der Scholastik des 16 Jahrhunderis wird sich

aufrichtig daruüber ireuen, daß die spanischen Dominikaner TOLZ
der Ungunsti der eit 1eSse Aufgabe, die e1n Ehrie SeIi Jahr-
zehnten in seinen Schriften WIe 1m mündlichen Verkehr IUr drin-
gend erklärte, planmäbig 111 Angriuff en Allerdings
ird bei der Weitschichtigkeit des Sto  Ies die Gesamtarbeit 1UE

durch groBßzügige Arbeifsteilung eisten semn, indem auch die
dern rden, die Augustiner, Franziskaner USW., ihre Iheologen
dus dem Salmantiner Reformkreise oder dessen Ausstrahlungssek-
oren in ahnlicher Weise bearbeiten Für d12 Gesellschatt Jesu wird
(von der „Bibl de Estudios Eclesiästicos“ abgesehen, die hoitfent-
ich bald Del einer Besserung der kirchenpolifischen Lage Spaniens
ihre Veröffentlichungen wird Tortseizen können) die Quellenpublika-
tion „Societatis lesu Selecti Scriptores” (Rom, Gregorianische Uni-
versität), eren 1933 erschien, Urc! die ge Ver-
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öffentlichung der er Toledo Suarez, Gregor VOIN al2n-
CLa uUSW die J alle ZUr Salmantıner Schule 1 wel  ren S1
echnen sind ZUF Gemeinschaitsarbeit Delfragen Ebensowenl1g WIrd
INa aut die wertivolle Mitarbeit VoNn Forschern außerhalb der Or-
densfamilien, Vor em Friedrich Stegmuller, verzichten kön-
nen Daß dem des Domuinikus der LÖöwenanteıl der
Arbeit zulallen wird, 1eq der alilur der Sache, da J die mMel-

sten der groben Salmantiner ne TenN.

Bel dem bestimmenden EinfluB, den C1N de miıt SCINEeTr

igen Sachlichkeit aut die 1Dl de eol ESp. hat, ist hoifen,
daß nigleisungen WI1C S1C firüheren Au{isätzen Carros über
ro de OTfO entschieden zurückgewiesen werden mußten in die
historisch theologischen Abhandlungen der de nicht Q \  -

Gerade auft dem Gebiete olcher Quellenpublikationendringen
ollten doch eigentlich I homisien und Molınisten schiedlich T1ed-
ıch nebeneinander miteinander ohne gegensellige Verkeizerungen

Ausbau noch schreibenden Geschichte der Wieder-
geburt der Scholastik 16 Jahrhundert arbeıten können



Besprechungen.
rOoOWe, D, Beli  e Z S © xualethik des Mittiel-

alfers (Breslauer Studien Z. hist. ecOoO 23) Gr. 80 (VIL U,

5.) Breslau 1932, Muller Seliiert. M —
Zur arstellung kommen die ethischen Auffassungen über die
d (Wirkungen des Blutes; Unzulässigkeit des che-

lichen Verkehrs dieser Zeilt; Kirchenbesuch: Empfang der hL.
Kommunion), die Dur T, den ch  lichen Verkehr (seine
Auswirkungen, omatıiısche, psychische, ethische in Rücksicht aul das
Gebiet religiös-sittlicher Beweriung und Betätigung), die u-
L1onen, die Hochzel jel der Ausführungen ist Ze1-
gen, WIe sich die heutige Tre un Praxıs allmählich entwickelt
und durchgesetzt hat. Aus dem weiıten Gebiet der Sexuale sind
die Funktionen herausgenommen, die sich rein physiologischer
Natur sind oder doch ohne Süuünde bewußt Oor'  m werden
können. ESs wird gezelgt, W1C 1ese inge EinNe gewlsse „Unrein-
heit“ ZUr. olge hatten und das Verbot, nachher das eiligium

betreten oder die Kommunion empfangen, bewirkten: Ww1e
chelicher Verkehr Festtagen unerlaubt Wäar und dergleichen
mehr. Br vertritt die Auffassung, dab manche Sexualfuaktionen
In schr vielen kirchlichen Kreisen His 1NSs Mittelalier hinein eine
Beurteilung ertahnren aben, die nicht christliicher Geistesfreiheit,
ondern den jüdischen eseizen und unchristlichen Volks-
anschauungen orjientiert WAÄär. Das reiche Quellenmatertial und
die vielen Belegsiellen ermöglichen dem Leser, sich auch se1lDst E1imM.
gewIisses Urteil ı1ber die damaligen Anschauungen bilden. DIie
Schri{ft des eri ist unstireifig 1n wissenschaftlich höchst werti-

ZUr christlichen Sexualethik
voller Beitrag ZUEF Geschichte der katlı Moraltheologie, insbes.

in der Ausdeufung und Verwendung des geboftienen Materi1als.
ird INa manchen Stellen anders urteilen als der Verf. :
glaube ich Z B daßb die Darlegung der Lehre des hl Thomas
über die entgeistigende un der ur beraubende ollust des
(ehelichen Geschlechtsaktes (73 f.) der Ansicht des eiligen
NIC. GallzZ gerecht WIrd. Das der auch VO  Z erl. zitierien
Stelle theol 1! d. ad Gesagte lautet doch
weniger scharfi. Thomas vergleicht hier die. Hemmung des Ver-
nunftgebrauches, die der Schlaf mit sich Dringt, mi1t der Hem:-
INMUNG, die die delectatio 1m acC coniugalis mit sich Dringt, ung
sagt abschliebßen „a el 1psa ratilo hoc abet, ut quandoque
L10N1S USUuSs intercipilatur”, Wer die Lehre des Thomas über
die Sexualethik 1n ihrer e1t und in 1nrem d  D
menna lestT, wird einen positiven Gesamteindruck aben;:
das gleiche gilt Von der re seiner unmitteibaren Vorgänger und
Zeitgenossen. Die Hauptlinien sind iın sich und in inrem Verlauf
klar un verständIg; iın einigen seitlichen Abzweigungen und Aus-
äulifern wird mMan zweifeln und NIC| ohne weiteres Iolgen wollen.

Der Gesamteindruck über die In vorliegender Schrift ezeich-
netie Sexualethik Wäar nach Beendigung der Lektüre ein negativer;
0S schien mir, als ergäben die vielen, historisch beglaubigten Ein-
zeitexie und -ZUge 1n verzeichnetes Gesamtbild, das sich mit dem
aUus dem zusammenhängenden Studium der groben Auforen g -

NIC ZUr Deckung bringen liebß
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Der erl. verweist Ofter 1 Lauft der Darsiellung aul alitestia-
mentliche Gesetize und AÄnschauungen; auf ethisch falsche Wer-
LUNG körperlicher orgänge (körperliche Unreinheit), auft übertrie-
bene Annahme dämonischer Einiflüsse, auftf Mangel christilicher
Geistesireiheit. Mir scheint, daß vieies, Was mit diesen Maßstäben

wird und 1ın Seiner sprachlichen und gedanklichen Fas-
SUHG auch in diese Richtung weisen cheint, ıIn seinem 1eisien
ern AUS andern urzeln siamm und arum auch anders De
werien ist Es g1ıbt psychische Bereitschalien und Unbereitschai-
ten, die 1n sich ZWäar sittlich indiiierent sind, die aber nach er
subjektiven e1lite 1m ewußtsein des Betroiffenen ine gewIlisse
Fremde und erne rücksichtlich relig1iöser und kultischer Betäti-
GUunNng besagen und arum nach rein psychologischen Geseizen den
Menschen einer gewissen Zurückhaltung religiöser Betätigung
gegenüber führen, DISs jene nneren Zustände iür das Bewußtsein
wieder INehr abgeklungen sind. Daß aber orgänge der Sexual-

WEl S1C sittlich indifierent sind, solche spontan'sphäre, auch
Halfungen bel schr vielen (vielleicht Del der Mehr:-negative innere

zahl der Menschen) schaifen, wird mMa  S N1ıCc leugnen können.
Ferner 1äDt sich nmicht leugnen, da Je nach den wechselnden Ver-
hälinissen VvVon Zeiten und Menschen, dAUus erzieherischen TUunN-
den, e1lıner eit oder bel einem Volke e1ne gröbere außere
Zurückhalfung un Ehrfurcht gefordert werden kann Dzw. muß als

anderer eit und Del anderen Völkern, ınd daß arum bez iın
sich indiiierenter inge mit Recht eine Strenge einseizen kann,
diıe unbegründet erscheint, sobald die Vo  e reıin ın sich De-
TIrachtet werden. Dem widerspricht nich  (DA daß die geforderfte Zu-
rückhalftung begründet wird ı> rel natura‘.  : enn estiimmie Um
stände vorausgeseilzT, kann eIwas CX rel natura‘‘ gefordert oder
berechtigt se1in, WAds 05 nicht 1ST, WEeN die hbetreifenden Umstände
NLC| da sind und die ac. rein in sich genommeN wIrd. Dal
dann die tieferliegenden Gründe, die als solche N1IC iın der hier
egebenen reilexen Oorm 1NS Bewußtsein treien, iın Gesetze und
orie des en Testamentes gefabht und m1T den orier der
Schritt erhäarie werden, Deweist noch nicht, dal tatsächlich alt-
testamentliche Gebundenheit des (Geistes (1im Gegensatz ZUr christ;:Ä
lichen Geisiesireiheit) der eigentliche Grund der sexualethischen
Forderungen ist Es soll hiermit nicht geleugnet werden, daßb hier
und da auch die VO erL. gerügten unwertigen Geisteshaliungen
Grund gewisser Forderungen gewesell sind: aDer ich möchte De-
zweiileln, daß dies durchschnittlich der all Wäar und daßb ın innen
der jieiste und leizie Grund suchen ist

Auft die Bewerfiung der „dämonischen Einilüsse“, die Berechti-
gun oder Unberechtigung ihrer Annahme, aut ihre Ausdehnung
und eventuelle Art des Wirksamwerdens kannn hier nicht näher
2i  egangen werden. Psychologische Erwägungen geben hier N1IıC
die Wetz e Antwori: ist untersuchen, W1e weIil die Offen-
barungsquellen eine Behaunpfung und Prax1ıs decken, WwW1e weilit NI
ine mitunter nicht eichte Untersuchung, weiıl sich Oiffenbarungs-
wahrheiten nach psychologischen Gesetzen 1 Bewußtsein
nsCcCIh  2n ermeNngen köonnen MT Anschauungen un Innenhaltungen,
die au anderen Quelien stammen! Immerhin steht aus Lehre und
DPraxis der Kirche wohl iest, daß die Einfilußnahme der gefallenen
Engelwelt aul die enschen den Theologen mels wonl in
der orm der Indienstnahme und Lenkung rein natürlicher Ur-
sachen) nıcht als eIwas galız Außergewöhnliches anzusehen ist,
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WwWwas auch o1nmal vorkommen Mag arum i1st die Namhaitmachung
solcher Eintflüsse in der Sexualethik des Mittelalters eIiWwWas Do-
greifliches und Berechtigtes, WEln auch TUr den Einzelftall 211
zwingender Bewels NUr schwer wird erbrac werden können.

Ob INan in der ertung und Deutung der gebotenen Zeugnisse
und AÄnschauungen dem erl. beistimmt oder in einzelnen Dingen
glaubt, anderer Ansicht SC1nN dürfen, INa  —— wird immer dank-
bar die ın dem UucC gebotenen Fruüuchte ernstester wissenschait-
licher Arbeit enigegennehmen und SIChHA in die Gedankengänge
iIrüherer Jahrhunderte einfuhren lassen in ingen, die immer die
AMenschen SLar ın NSPruC en und wohl auch 1MM-

1n Anspruch nehmen werden, en oder menr 1m geheimen.
Frr ur

Wittmann, MC 8-Cals Die des n 1 Ihomas VO
Aquln, In ihrem systematischen Autbau dargeste und in
ihren geschichtlichen, besonders 1n den antıiıken Quellen erforscht.

17.50
80 (AV U. 398 S-) ünchen 1933, ueber. M 15.—>); geb

Über das 1e] Se1INeSs Werkes sagte der VerfT., Se1Ne Auigabe SCe1
N1IC e1ine literargeschichtliche, ondern eine 1d >  C  ©“  ( ©  0 geschichtliche ;
N1IC eine abschliebende eistung habe gebofen werden sollen, SOIMN-
ern 21n umiassender Beitrag ZULF historischen Erforschung der
Ethik des gröBten Scholastikers. 21 1sT auTt das einheit:->°
ich C D 0l der ethischen Lehren abgesehen, aul die Ethik
des Aquinaten in inrem syustematischen i Da allerdingsaut den Auibau der philosophischen, N1C der theologischen AMo-
ral, schwer einzelnen Punkten e1ine Vo rennung der Del-
den ist Der Charakter des Werkes ist e1n sSireng 1S1I0-
rischer:;: die edanken uınd Anschauungen des mittelalterlichen
Denkens sollen In ihrem wahren un vollen ınn und iın ihrer
charakteristischen igenar möglichst richtig erfaßt und historisch
Lireu wiedergegeben werden; subjektive Reflexionen über di An-
schauungen scheiden adus,. So kennzeichnet der erT. selbst Ziel,

Eigenart un Charakter sSeines Werkes In aupt-abschnıtien werden behandelt die Glückseligkeit, das menschliche
| sıfftliche ] Handeln (iIn seinem esen und iın seinen Vorausset-
zungen), die Tugend, das esetz Es ist im wesentlichen der

der „allgemeinen Oral“ oder der Prinzipienlehre, bei Tho-
m as praktisch der Inhalt der 1) der ecO In jedem AKapıtelverden die Leitgedanken der Ethik des Thomas dargelegt und
m1T den Darlegungen der Vergangenheit konfrontiert. NaTfurgemäbhstehen hier einerseits Aristfoteles, anderseits Augustinus im Vorder
grun Indes 1st die Untersuchung keineswegs aul 1eSse Deiden
beschränkt ; iın reichem Ausmali werden Gedankengänge des Nach
arıstotelismus, des Platonismus un Neuplatonismus, der altern
un jüngeren toa USW. angeführt, die als Ganzes oder in einzel:
NenN Elementen IN der Ethik des Scholastikers sich Liinden
befiont wiederholt, daß die bloß dialektische Erklärung der An-
schauungen des hl Thomas ungenügen ist, e1n volles Ver:
ständnis seiner vermitteln ; erst die historische Untersu-
chung, die die erbindungslinien mit den Dereits vorliegenden AÄAn-
schauungen der Vergangenheit zı1e ermögliche e5S, den ustfuh:-
ruNngen gerecht werden. Ändererseits lasse 125 historische
ethode auch die Eigenart des Heiligen in der Benutzung und
Verwertung des vorliegenden Materials erkennen. Thomas gehe

Scholastik. D



418 Besprechungen

die eX und edankengänge der en Auforen nicht in der
orm historisch-kritischer Untersuchung eran, der 05 VOT a  em
darauf ankommt, den SInnn des uto festzustellen, ‚ondern

die dem Text,mehr Oder weniger freier dialektischer Deutfung,
wWwI1e OT vorliegt, einen vernünftigen ınn g1Dt, ohne peinich
Iragen, ob CI NaC der Auiffassung und dem Wiıllen des Aufors
cdiesen Sinn wirklich hat meint 1ese Feststellung keineswegs.
im iınne e1nes Vorwuris die historisch kritische Arbeitsweise
WwWar N1IC die der Scholasti CS zeig sich iın inr Iur ihn e1ine

des groben Scholastikers: sein Beostire-igenar der Arbeitsweilise
und @1 Harmonie zwischen dem Gedank?2n-ben auszugleich

qgut der verschiedenen Schulen der Vergangenheit herzustellen:
dann Qg allZ außergewöhnliıche Begabung und Gestaltungskraft
aul dem (Gebilefe wissenschaftlicher Systematık. Noch e1n
eres erkmal der persön]!ichen igenar glaubt aul Grund
seliner historischen Nachprüfung der Sittenlehre des hl Thomas.
aufweisen können: eine ausgeSpFOChen intellektualistische (Ge1-
stesrichtung gegenüber der meh<luntaristischen Äugu-
SIM us inr erklärt sich ba e1ine gewIlsse Vorliebe 1Ur Aristo-
eles und aristotelische Gedankengänge. es häalt Thomas sich

U>5, der TUr die berechtigtienfern von einseitigem Intellektualism
des Vo luntariısmus kein VerständnisForderungen und emente In mehr alsund eiıne Anerkennung fzubringen vermöchte.

RPunkte g1ibt er dem Voluntari SINMUS den Vorzug VOT den
oaristotelischen intellektualistischen Auistellungen

Das Buch 1st eraus reich sowochl historisch-sachlichen Auf-
schlüssen als auch methodisc 1-grundsätzlichen Anregungen
Manche anscheinenden oder wirklicnen ärten oder Unausgeglı-
chenheiten in der thomistischen Ethik werden urch diıe histori-

emacht, manche Dunkel-schen Ausiührungen verständlich
Das Werk ist eine WIr-liche Bereicherung derheiten geklärt

Wissenschait und erfull den Zweck, den sich el seiner
TassSung gesetzt hart. In der eiınen oder andern Einzelirage kannn
dem eser das Bedenken xommen, ob di historische Methode:
des erTt. nicht doch IW über da iel hinausschtieb U, 1ST0-
rische Abhängigkeit annımm(, enso qui 21n selbständiges.

enken vorliegen kann, das ohne Abhängigkeit VOoN der Ver-
gangenheit den gleichen der ahnlıchen Ergebnissen gekomme
ist w1e 1ese Es ist doch nicht S! dali spätere Generationen

De selbständig Neu inden kOn:durch eigenes Denken N1ıIC dassel
hre gefunden haben. Ebensonen, Wäas die iIruheren durch das

scheint m1r, da die Erklärungsmelhode, ,
wohl die der Jetztzeit Dez de re des Aquinaten al die des
Aquinaten bez seiner exie und Quellen, IWwAa!: ger1ng einge-
chätzt un die historische Behandlungsweise inr Geyuenüber etiwas.
überbefifont wIird. Soweilt historische Tatbestände festzustellen
sind, verdient die historische Metho de den Vorrang; *  Der SOWRIT
05 sich ausschlieBßlich oder vorwıegen den bloBßen c h inhalt.
und die LOÖSUung e1iINes S ach problems handelt, ist das Primäre

uULOr sich das Problemnicht dıe rage, wI1e dieser und jener das Problem in sichund dessen LÖSUNG gedacht hat, ondern WIe
rgebracht werdenist und Was seiner sachlichen LÖSUNG

kann (mit den materiell gleichen Wortfen S bestimmtien Au-
LOrS oder ın eigener assung). Dal auch ZU  3 Verständnis.
einNes Sachproblems und seiner sachlichen LOSuNg die ypisch-
historische Methode beifragen kann, mitunter vielleicht gäar nOot-
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wendig ist, WILr dadurch NiC
auf die Gefahr Einer übersta

ht ın Abrede gestellft. Es soll ILULF
rko

historischen Seite Del Behandlu Betonung un Bewertiung der
und Wertung der doch VOT -wiegend sachlichen Bedeutung ethischer Fragen hingewiesen werden.ber hier wird wohl der erfT. chr als alle anderen befonen, daßdas ea: iın der Verbindung eider Methoden, der historischenWIeC der dialektischen, elegen ist und daß der VOIN ihm bean-standete Aangel iın der > t 1ı © Anwendung dialektischerLÖösungsversuche besteht miıt Vernachlässigung e1iner ernsien 1ST10-ischen Eriorschun

gutes
des damals bereits vorliegenden Gedanken

Fr. Hürth
Sancti Thomae quinatis Doctoris Angelici pera OmniaJT omus Decimus Quinius. Summa Conira gentfiles adCodices manuscr1iptos eriım Sancti Doctoris aufographumexXacta Liber quarfius CUum Commentarilis Francisci de Syl-vestris Ferrariensis CUra el studiÖ FraLFum Praedicatorum. 0

u. 203 5.) Romae 1930, Apud sede Commissionis Leoninae.
Widrige Umstände haben ZWäar die Berichterstattung über diesenJetizten and der Summa Conira gentiles verzögert; ist aDervielleicht auch jJetz noch Platze, auTt einige Forschungsergeb-nIsse und Methoden hinzuweisen. 1e Art der außeren Ausstattiungun die allgemeinen Prinzipien der Textgestaltung sSind nunNmehrallgemein bekannt. edes LOb und jede Empfifehlung ist da über-  ailüssig. Ich hebe einige Punkte aus der Einleitung hervor. DieHerausgeber bleiben Nie ın ruhiger Selbstgenügsamkeit Del demkErreicht stehen, ondern suchen dieses LMmer  - mehr befestigen,aber auch womöglıch korrigieren und vervollkommnen. Sohaben S1C ın

alle J extzeu
jeder Einleitung Neues gen. Die Grundthese, daß

YenNn vVvVon einer eINZIg
eben.

Abschriftft des Aufographs ab-stammen, ist unerschüttert ge  1 Gefallen ist dagegen dieAnnahme, daß diese Abschri{ft mit dem DPariser Exemplar identischSCeI. Das Ergebnis der fortschreitende Untersuchung kann alsozusammengefabt werden: Ehe noch das Autfograph die leizte oll-enNdung erhalten, wurde e1nNe Abschrift angefertigt. Sie ist derStammvater der Überlieferung pA Nach oder Dei der etzten Ge-staltung des utographs wurden die Änderungen iın die Abschrifteingefiragen. Die vollendete unmittelbare AÄbschrift wurde dannzweimal kopiert ; die eine Mopie Ist der Stammvater der Framıilie(Pariser
Ein seltcecHNer Vorzu

radition), die andere der Stammvater VON

Einblick iın das CX
ist e daß dem Leser 21n vollständiger

Einleitun
riftische Verfahren geboten wIird SO sSind die

yen elıner Schule der Jextkritik mittelalterlichenWerken, zuma olchen mit reich Überlieferung, geworden. DerTSTIE eil der Einleitung berichtet über weitere Forschungen ZUrÜberlieferung des vollständigen JTextes., NeUuUEe Hss sind gepruüft ;Sind zumal spanische, eutsche, englische. nier ihnen 1st UUr1n euge der Iradition pAr eine Lübecker Hs de Jahrhun-derts Es ist dies eine NCUEC Mahnung,chen Überlieferung NIC Ganz auber cht lassen
die jJungen Hss eEiner rel-

Die altereMethode,
bestimmen,

die Familiengemeinschaft durch gemeinsame FehlerWIird glücklich durch 1n Hilifsverfahren ergänzt. Esberuht aut dem Prinzip, daß unscheinbare, den Sinn NIC an-dernde Abweichungen viel cher der Hand des Korrektors enigehenals Sinnstörende Fehler Daher sind EINE Anzahl olcher gemeıin-Abweichungen e1ın gutes Kennzeichen IUr die gleiche Familie.
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Auft Grund dieser ethode wird 1Un eın Verzeichnis der
Hss gegeben, d uSs dem man ihre Annäherung Klasse oder
ersehen kann. Nach e1iner Kennzeichnung der Stelle, welche die
Lübecker Hs innerhalb der kleinen Gruppe DA einnimmt, O1g die
Auseinanderseizung m[ der Hypothese, der Cod lat. 3107 der Da:
riser Nationalbibl Sel der Stammvater Von U, wenigsiens in
groben Anzahl VON Detjen Wohl selten ist eine leichtgeschürzt da-
hergehende Hypothese mıit olcher Gründlichket und solch schwe-
L  3 EeSCHNUTZ bekämpit worden als iın diesem all UDIie Hs 1st
weder der atler VOIl U, noch VON irgend einer Gruppe innerhalb U,
ja 1ST zweifelhait, ob S1C überhaupt Je Exemplar Wäar.
DIie Widerlegung bietet TIur die richtige Einschätzung der Petien,
die einen gewissen auberen Wert ZUr Feststellung der F  1en
esiizen, TUr die Art 1Nres Zustandekommens, Tur mögliche Erneue-
LUNd einzelner Petien und ihre Kennzeichen wertvolle iın
INOC. e1in wichtiges Ergebnis. Es ist nach dem obengenannien Wel:
ien Veriahren pA mit und mi1t verglichen. Es zeigte sich eine
viel größere Verwandtschafit zwischen DA und dem VOoOonNn Einilüussen
aus gereinigien als zwischen pA und (L, Daraus ergıbt sich,
daßb in Zweififelstfällen pA VOoOr den Vorzug verdient.

Im zweiten e1il olg die Rechenschaift ilber die Rezension des
vierien Buches, Iur dessen Herausgabe das Autograph nicht
Hiltfe kam bildet die Grundlage, l1en ZUr Korrektur. Siimmte
dies Veriahren Qallz mit den eben vorgelegien Ergebnissen uDer-
e1in  Y Der Passus 11iD. 11 über die Gleichheit von ater und
Sohn wird dQus aubern  H und ınern Grüunden als interpoliert dilGge-
soehen. Es Iolgen dann noch die Varlanten der jana 1im Gegensatz
ZUr Ausgabe VonN und die Variıanten in den Titelüberschriften
und Einteilungen der ganzen Summa eine schr nützliche UÜbersicht
über sämtliche Stellen der umma, die 1m Laufe der verschiedenen
Einleitungen oerwähnt er behandelt werden und endlich die Va-
1antfen ZU ommentar des Ferrariensis 1n den Ausgaben 1524,
1570, 1961 Ich habe LLUTE den Wunsch, auch 1eSe E1n-
leitung möÖöge mit dem gleichen 1ier und Verständanis. siu.dier
werden, mi1t dem S1C verfaBßt wurde

Zum Schluß moöchte ich auft 21n interessante nalogon hinweisen,
und eiıne rage stellen Wie hier eine Textüberlieferung besteht,
die VOT endgültigem Abschlulßb des erkes entstanden IST, ist C>5
auch Del De enie el ossentiia In der AÄusgabe vVvon aur ( Aschen-
dorif puscula e1 LeXLuUS, eit 1l en sich die esarien
des Cod der Universitätsbibl. ase. me1in2s Erach-
tens 1 der altesien, wenn nicht der altesten Hs deutlich
VOIN en übrigen ab, daß S1C eine eigene Familie hıldet Ich seche
1n der Hs den Zeugen der altesien DIS Jeiz erkennbaren Redaktion
Die rage werden mır die Herausgeber, die erklärte Feinde er
phantastischen Behauptungen sind, 1m Hinblick auf e1ine irühere
rage vielleicht verzeihen. Ich stellte reg | 1921 ] 307), g -
stutzt HNUr aut die Betrachtung der und der auberen
Verhältnisse, die Ansicht auf, die Identifizierung der ersten Ab-
schrift mit dem Pariser xemplar sel N1IC: hinreichend wahr-
scheinlich, und Wäar damals in der OC der Petienbegeisterung
einer der rarı nantes, die dem nneren erie der Dariser xXxem-
plarıa mehr skeptisch gegenüberstanden. Was damals mehr oder
minder UUr Arbeitshypothese Wäl, ist eutfe dank den weiteren For-
schungen der Herausgeber mır sicher scheinende Tatsache, w12
umgekehrt eine andere amals von mir auifgestellfe Hypothese über
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den Ursprung Von pA den Tatsachen scheiterte Ich irage jeizt;arum haben die Herausgeber die „Möglichkeit“ NIC berücksich-
i1gt, daß Thomas röhere oder kleinere Abschnitte des Autographsselbst abschrieb? Er War damals noch eın rec Junger agister(efwa re alt) Und und Tür SIC ist © Iraglich, ob OT
SICIS einen Schreiber ZUr Hand e’ der mit der verzweifelten
Schritt fertig wurde. In dieser Ännahme könnten aber qgute Interpo-allonen der ersien Abschri{ft, die NIC Im Aufograph stehen, undcbenso unbedeutende AÄnderungen VON ihm selbst C  ren Fehler
der Abschrift, wenn 05 keine Horrenda sind, zeugeh „an und tür
sich““ NiCc nofwendig Autorenabschrifft. Und die Verwelse
„GUeTE <  infra, iın 1SLUMmM. artıculum poNe «4  supra egenwohl nahe, daß eln anderer Schreiber gemeint WAäl ; S1C sind aber
N1C| iın en Fällen entscheidende Bewelse, zuma nicht iur
den Ganzen Umfang des Werkes. Denn Del! dem Zustand der Hs

solche Verwelse auch Iür den Verfasser selbst, WenNnn die
Ko  I  »  rektur nicht ZEeILlLc miıt der Abschrift verbunden wurde, durch-
aQUs nofwendig. Ich stelle keine Behauptung aufT, ondern 1Ur e1ne
rage, die bei ihrer Bedeutung Iur die Beurtfeilung der ersien
Abschrift als solche berechtigt erscheint und E1ne Untersuchungverdiente Delster

Steinbüchel, e° Das Grundproblem der He
gelsc  en Philosophie. Darstellung un Wurdigung.Die Enfdeckung des Geistes UT, 8 XVI U, A onnn
1933, Hanstein. 15.175: geb ——
Als VOL m Jahrzehnt das zweiıbändige Werk Kroners,Von ant bIS Hegel (Tübingen 921—24) erschien, erblickte die

Fachkritik einen Markstein auTt dem Wege der egelior-SChung. In diese Zeitschrift (Schol | 1928 ] 114 T bezeichnete
0S Klein als „„ZUM Bedeutendsten gehörend, Was die philoso-phische Gegenwart aut akatholischer Seite hervorgebrachtuch das Werk e1ines katholischen Philosophen un Priesters,dessen ersier and hier vorliegt, WIT als eine ähnliche egmarkeanzusprechen SCe1In. Jedenfalls ist Kroners Werk selbstverständ-
lich ohne seinen Wert einzubußen dadurch ıIn mehreren unk-
ten bereits ubDerno ine Besprechung und Wertung wird sıch
daher besten iın orm einer Gegenüberstellung der beiden Da-rallelen Werke herausarbeiten lassen. (In dem durchaus positiv und
unpolemisc aufgebauten er St.sS wird 1ese AbgrenzungKr weder 1m Vorworft, noch ın der Einleitung oder 1, Texte
angedeutet.)

Är 0S ausdrücklich ab, 1Im Hegelschen System eine
Denkens ist
nG anzuerkennen: 50 machtvoll die iIgenar 2e1nes

W läBt ST'C| dennoch eiIın Gedanke als
Grundgedanke herausheben“‘ (I1 261) St. hat den Murt, schon Urc
die Wahl des 1 ıtels implicite dieser eSsSe Kr.s widersprechen:Es gibt eın Grundproblem H.s, die philosophische rage nach
dem Verhältnis des Allgemeinen und des Besonderen. SE ist uber-
zeugt, daß der Schlüssel ZU Verständnis Ssowohl der historischen
STIeMS die Aufrollung dieses Problems ist, W1e 0S seit den
Entwicklung H.ıs selbst als ZUF ErschlieBung des Hegelschen SYy-
Anfängen SC1INCS Denkens beschäftigt. Dieses Problem Ist aber inkeiner Weise UUr 2in Iormal-logisches, vielmehr stellt ©5 S1Cil ımForigang des Hegelschen Philosophierens immer deutlicher alsH.ıs Grundfirage nach Werden, Wesen und Einheit des Ir  -
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lichen heraus; auch die Hegelsche „LOGIik“ LSTE ja viel mehr alse1n chalien mit Begriffen, die NIC: auf die Wirklichkeit bezogenind. N1C ist vielmehr Ontologie, Aufiweis der etizten Strukturen
el  n wahren Wirklichkeit
des Wirklichen, ja des LOgoOs als des Wirklichkeitsgrundes, der

Aber dieses Problem des Besonderen und des Allgemeinen 17nseıner Gegensätzlichkeit W1e in Sseiner Einung ist Hıs GrundirageNiC HUr dem sachl!: chen Sinne, daß 0S dem vollendetenWerke des auf die Idee 1m Wirklichen gerichteten Denkers GxAngelpunkt seiner Systematik wurde, nein, auch 1n dem ılsto rıScChen inne, daß 0S In der Tat der Grund ist, auf dem S21NDenken VoIl jeher sich erhebt. IC 1Ur Dereiten die Jugendent-würfe das Tür den reilen Denker später wichtig werdende Be-grilfsmaterial Samıt der dialektischen Methodik des Denkens, SOMN-dern S1e gehen, WIie St 1m einzelnen 1NAChweist, VON dieser ragenach dem Verhältnis des Besonderen des Allgemeinen s
S1e Dleibt auch In der

Irage H.S. ganzen weiteren Entwicklung die Tun
dieses Bandes unier dem 1Le

Schon iın seınen Jugendschriften (die 1m 121l
„Die Entfaltung des UGrundproblemsals Frage nach dem menschlichen Dasein in seiınen überindividuel-len Bindungen“ aut 127—343 ausiührlich behandelt) steilt >  ichihm 1ese Frage Qganz konkret dar In der Sonderiorm des Pro-blems einer dem Einzelnen Lebh SeINnes Volkes el  aDxDe g -währenden Volksreligion, sich dann Immer mehr der ragenach der Stellung 0S Besonderen iın der Totalität des Se1ins über-haupt, ZUr prinzipiell ontologischen Frragestellung erweliern.och enitsprechend dem Hegelschen Urinteresse iur das geschicht-liche Dasein muß diese Grundfrage sich WwW1lederum zuspilzender einen nach dem Verhältnis des Individuums Z Gemeinschaft,des menschlich Besonderen menschlich Allgemeinen,das ın olk und aa Selne Höchstwirklichkeit hat; endlich Re1N-zumuüunden iın die grobe Endira %e nach dem Allgemeinen und Be-sonderen, nach dem Verhältnis Von ott und ensch In derJenenser Übergangsphilosophie Je der Teil de. Bandes al:„Überblick über H.ıs Weg ZUr endgültigen LÖSUNG de Grund-problems” VoONn L E behandelt) wird In SecInNem S1010 8‚Ersfien System von 1804 —806 das erst ‘die jüngste Hand-schriftenforschung enidec at) diese verschiedenen Seiten dereinen Grundfrage Urc die Entdeckung des „Geistes““, DRN-schlieBen, der sich als der Ine, als das Allgemeine in die Fülleseiner eigenen Besonderungen konkretisiert, es Besondere als

©  U ( Besonderung Seiz und umschlieBt
Der noch ausstehende Bd soll dann den „Autfbau der Weitdes Geistes“‘, seine Besonderung ZUr des Wirklichen undv—  177 Einheit 1ın em Wirklichen darlegen. Zeitlich umspann also

die Berner eit 1793—96 und
der H.ıs Werdejahre: die Tübinger eit 1Im Stift 1788—93,
ihm Hölderlin eine Haus]

die Frankfurter Zeit 1797—99 (woehrerstelle vermittelt hatte) HIS in dieJenenser ern- und Lehrzeit, in der die Vorarbeit Zu  Z System ab-
des
geschlossen WIr Der Band soll die eigentliche Ausgestaltungersten“‘ Jenenser Systems und VOT em die AÄrbeit end-gültigen System des Geistes 6Phänomenologie“, „LOogik“, „Enzyklo-äd Drin

St. hat I, den Nachweis tatsäc  1C erbracht, daß die Fnach dem Allgemeinen und dem Besonderen der „Schlüssel ist, derSystem erschlieBt un alle ore ihm öÖffnet, mMan auch
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den Eingang den von menriac erorterten ‚Anfang des RPhi-
losophierens ihm suchen €  möge‘“‘.

Man ird St beipflichten a“  uUssen, daß die Herausstellung diese
Hegelproblems N1C einer Wiıllkur des späteren Fragens nach
oder Qal dem Nachzeichnenwollen e1ines beliebigen Hegelschen
Philosophems entfspringt e1in ‚olches „beliebiges” Problemaut-
weisen wAäare gerade H.ıs einzIgartiig geschlossenem System Cn-
über nicht LUr mübig, sondern der Bewels des Nichtverstehens

Philosophie, die in inrem dialektischen Aufibau NUur als ‚„„das
(GJanze der Wahrheit“ verstanden sein wıll und IUr von diesem AÄn-
spruch her verstanden werden kann Wenn Kr UUr das im Auge
gehabt hat, hat OT gewl NIC unrecht:; aber erweist sich
dann gerade Uurc die 1efere ErTfassung der Fragestellung als der
GröBbere Denn die ‚.-Analyse, die ST. bietet, beschränk sich aller-
ings aut eC1I1ne rage H,s, aber S12 versteht sich selbst als eın
Mitiragen der rage, die H.ıs eigenste rage WAärl, als der Ver-
such, von hier dQus den ınn der Hegelschen Philosophie als 21
CGanzen erschlieBßen. Jle Einzeliragen H.ıs tellen SC in den

dieser rage als Teilfragen e1N.
Ein zwelıter nterschied Kr Detiteltfe sSeıin Werk

„Von ant His H“ und zerlegt 0S ıIn Ter arstellungen der vier
großen Systeme eines Kant, Fichte, Schelling und ege Was
aber 1im 1eisien bezweckte, Wäar eine Einführung iın das egel-
sche Sysiem; die übrigen ollten UUr Stufen dessen Verständ-
NIS hbılden Auch ZeIg den Weg „Von ant DIS b aber
Stialt Nebenordnung hat Qr Unterordnung der Gliederung gewählt
und dadurch 1m Vergleich Kr viel stralieren Auibau des
Yanzen Werkes aul hın erreicht. Im 21 (1—126) zeichnet
StT. die Entfaltung des Grundproblems H.s aut dem intergrund
der Zeitphilosophie: die romantisch-idealistische ewegung, die
einerseits VO ant die stärksten nirıeDe erhielt, anderseits in der
romantischen Deutung des 1eUu erweckten 5Spinoza inre eigenen ADb-
sichten ertfüllt sah  E in der lebendigen, allumfassenden und alle

1ese beidenBesonderheit einigenden Jotalıtät °S elenden.
Siröme des zeitgenössischen Denkens reifen sichtbarsten 1n
Schellings Irüher Philosophie ant vermittelt durch
Fichte, Spinoza VOT em Urc Goethes Art der Naturbetrachtung,
eine Synthesis, die Von Schelling auf den jungen einwirken
WIr

1 des Werkes St.s VOTr Kr. besteht
daß ST die Von Ho{ffmeister nach den Handschriiften erstmalig
herausgegebene enenser Realphilosophie val | 1934 | 126)
und damit das iur die Entwicklung Hıs überaus wichtige „erstie
Sysiem“ als (GGJanzes dem Teile SCINCS Werkes zugrunde legenkonnte Dadurch allein schon hat S5{ das Kronersche Weoerk 2nT-
scheidend uUDerno

Im Untertitel Se1inNes Werkes verspricht St. eine „Darstellung
und Wurdigung“. Der vorliegende Band VOrTr em „Darstel-
lung  “ Diese Darstellung SC  1e SIC der igenar des HegelschenDenkens sireng und scheut daher auch N1IC| eingehende Ana-
lysen der olit dunklen Hegelschen Formulierungen. Mit Erfolg De-
müht sich Si., NIC ın e1ne von oft verpönte Reiflexion
verfallen, die, STa aus dem Gegenstand heraus denken, über
ihn „räsonniert‘

Die ’  urdı C4  ung WITr  d Vor em miıt der rage nach der
grundsätzlichen Möglichkeit sich beschäftigen, ob das Hegelsche
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System leisteti, Wäas 0S verspricht und beansprucht: dem esonm-
deren gerade der menschlichen Existenz, inrer jeweiligen Einzigkeit
und Einmaligkeit in der geschichtlichen Zeit, ihnrer Entscheidungs-
reihnel und der personalen Korrelation VOIN ott und Mensch g-
reCc werden. on der vorliegende and deutet der ent-
scheidenden Stielle des Hegelschen Jugenddenkens die Richtung d
in der die Antwort gesucht werden mub (Mit Recht wendet. S{.
sich anderseıts dagegen, einem die eugnNunNg des logischen
Satzes VO Widerspruch zuzuschreiben 1371 ber ersi noch
ausstehende wiıll die »>  ahrheit“ des Hegelschen Systiems
im Hinblick aul egels Grundproblem dus dem Systemganzen her-
dus untersuchen. Aus diesem Grunde wird auch eieren SeIn ah-
schlieBendes Urteil S ZU) Erscheinen des Schlußbandes in der
cChweDbe lassen mussen, anderseits aber den ULOr Z dem Lr-
reichten Schon jetiz begluckwünschen und das baldige Erscheinen
des Abschlusses wuünschen, da 21n Werk, wI1e WIT auTt run
des vorliegenden Bandes mit Recht erwarien durfen, IUr die christ-
1C. Philosophie eiIne brennende Gegenwartsauifgabe ist

OM r 1C

Bra @i Fr Elements o I sychology &Ü (AAV
4921 5.) Milwaukee 1931 ; Bruce. geb Doll 2:50.
Die Absicht des Buches ist eine leicht verständliche Vereinigung

der scholastischen mit der empirischen Psychologie; 0S will den
Siudierenden Walien die ungläubige Wissenschait in die
Hand geben Dem WeCgeentspricht die Darstellung ; nach jedem
AKapnıtfel wird weitere lesenswerte Literatur angegeben und e1ine
gröbhere ahl Übungsaufgaben +  ber das ema des apitels bei-
ge1uügt. 1ınen Überblick über den eichen Inhalt vermittelt die
olgende Reihenfolge der Kapitel, wWwoDel zugleic 1m nieresse einer
späteren erbesserung wichtigere Ungenauigkeiten angemerkt WeTl -

esen der Psychologie und ihre Methode Die heute herr-
schenden Systeme werden besonders eachtie esen und
Teilung der geistigen Fähilgkeiten. Die inne werden unier-
schleden: der außere Innn erkenne direkt die materiellen uben-
inge; der innere Sinn HUr die bewußten Vertreter 1m Geiste selbst.
Das würde Treilich beim Gıemeinsinn nicht stimmen. Was die
Sinnesqualitäten angeht, spricht sich Verft. N1IC klar dQUS;
S1e allerdings danach dQUS, daß S1C als ormale Abbildung der
Objektqualitäten betrachtet. Die außeren inne, Empfindun-WIe Wahrnehmungen. Im einzelnen ist en: Sul$ ist
nicht selbst die ust des Geschmacks, sondern erweckt unier
Umständen den andersartigen Zustand der ust. Der Schmerz
ist nach der herrschenden Lehre Urchaus als Qualität eines @e1-

Sinnes fassen. Das Schwarz esteht NIC iın der ADb-
wesenheit der anderen Farben, ondern wird Del dieser Abw.  sen-
heit als Neue Farbe VoOonNn der Seele bewirkt. Die Wahrnehmung
Volmn ro und Entfernung ist NIC nofwendig A die Verbindung
VOIN Gesicht und Tastsinn gebunden, WIe die Blindgeborenen Dewel-

HierSC  S Die Phantasie 1m Gegensatz Zu Gemeinsinn.
wird das Sehen des Vorstellungsinhaltes 1mMm Außenraum als eIiWwas.
Abnormes hingestellt, indem die Phantasie die Tendenz habe,
„„den Geist verlassen und sich externalisieren (!), wäh:-.-
rend die Geistesfähigkeiten S1C durch Erkenntnis ihrer Absurdität
verbannen sollen In Wirklichkeit liegt nichts Abnormes VOT, WIC
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die Vorstellungspsychologie Das sinnliche Gedächt-n1S, Gesetze der Assoziation, Gedächtnisgesetze un Gedächtnis-Laäuschungen. Der Instinkt betr ler und Mensch:;: Tür leiz-
eren wird die qgufie Teilung nach ames gegeben DIie Lehre
VOIN den Irieben und Begierden. Diese IUr das menschliche Han-
adeln grundlegenden 1lIde werden in der experimentellen DBsy-chologie iast gahz VernaChlässigt, hier dagegen schr eingehend be-handelt. uch die seit Teu: populär ewordenen Verteidigungs-reaktionen der Kompensatiıon und Sublimation, auft Tun derLehre Moores Die Reflextätigkeit und das Nervensystem.Nunmehr Tolgt die scholastische Psychologie aut eiwa 100Seiten, also schr Summarisch. Q
Leben des Denkens, Wollens,

enthalten das höhere geistigeder Gemütsbewegungen, der Ge-wohnheiften, des Charakters:;: 10 17 die Grundeigenschaften dermenschlichen Seele Die Lehre VonNn der Verstandeserkenntnis (9}ist recht qgut gegeben Als verbesserungsbedürftig bemerke ichdie Darstellung des Denkobijektes, die einer AuitfassungOILGgT, daß nämlich der Verstand I1UTr Dstraktes erkenne Es istrecCc wohl möglich, daß eine höhere Fähigkeit neben eigentum-liıchen höheren Objekten auch die Objekte der nNıederen Fähigkeitmıtumfaßt So umtaßt der Gemeinsinn auch die Objekte der au-Beren Sinne; der strebt N1IıC {1UE nach Geistigem, ondernauch nach sinnlicher ust. Daß der ersian: auch Sinnliches C1-kennt, zeig schon das hier angeführte Urteil Der Orrıdor istdunkel. Übrigens 1St die Verstandeserkenntnis auch S11  licher FEin-zeldinge Allgemeinlehre der Scholastiker:;: die einNZ1Ige StreitirageIN eine andere, ob das nämlich schon ersien Akt ges  eneoder erst In einem Tolgenden. Daß WIr IeFrier die aliur des Ver-standes, uUNseTre ExIistenz IUr ın den en m 1  erkennen, ist rich-Ug; das heißt aber N1IC dal WIr 0S daraus erschließen mussen ;sondern WIr erkennen 0S intuitiv W1e die übrigen Objekte, und dasN1IC DloB Urc den Verstand, ondern schon durch den SENSUSINELMUS., 10 Die Untersuchung des illens behandelt das tire-ben 1m allgemeinen, den rationalen Willen und besonders dieWillensfreiheit. uch hier wird wlieder 1m NSCHIU. al erclerdas Objekt des illens CNg1 als das abstrakte Gut ;während sich doch Del der Wahl gewöhnlich konkrete Dingehandelt. Bei der weitläufig behanden Willenserziehung werdenzunächst als das Entscheidende di “& erie hingestellt, die denWillen bestimmen, besonders Wenn S1Ce miıt starkem Gefühl De-en SsSind Indessen wird achher die gewöhnliche Lehre NIC
vergesSen, das challen vVon Willensgewohnheiten, das Oftere 1I1undessen, Wäas einem schwer äa die
benen Dingen, Abtötung 1n NIC vorgeschrie-der energische Wille, nach ames. 11 Bei denGemütsbewegungen, die nach Maher gut beschrieben werden, ist.das Wesen nicht richtig gefaßt. ust aduUus dem Erfolg ist NICeine Eigenschaft der zweckmäßigen Änstrengung, sondernein eigenartiger psychischer Zustand der auch geirenn VOCtKOMMIT,WIC in der objektlosen Freude. 12 bearbeitet in vorzuüglicherWeise die Gewohnheit und ihre Bildung. Die physiologischen Ur--sachen sSind hier Uübrigens nebensächlich, WIC eiwa das Bahnen derWege in den Nerven: die Assozlation ist wesentlic aCcC derDa  Seele, WIC die Scholastik immer  < urteilt (Dubray Die Bildungquier Gewohnheiten erscheint mit eCc. als eine aupfsache 1sıttlichen Leben Weder die Motive allein noch di C  AJ  J Gewöhnungallein sind es; Wenn die Motive zusammenbrech wurde die
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Gewöhnung nicht viel «  nutzen, W1e man immer wulhte Aber

dUS.
ang S1C bestehen bleiben, mac die Gewöhnung ungeheuer viel

Die besten Regeln g1bf schon ames intensiver Beginn,
Vermeiliden jeder Ausnahme, Auisuchen Von Gelegenheiten han-
deln, Freude der Ansirengung, der ange ampT, den die
Überwindung schlechter Gewohnheiten verlangt, DIS die enigegen-
geseizien Gewohnheiten erworben sind und die Freiheit wieder OTr-

rungen ist eım Charakter verden esen, Teilungen, Tem:-
peramente, Charakterbildung besprochen. annn ZUr atur der
eele 14 Die eele als einfache geistige uDSLanNz 15 Der
rSprung der eele eine eingehende Besprechung der Evolutions-
heorie, die tür den menschlichen eib als unbewiesen, für die
eele als unmöglich erkannt wird. 16 DIeE gewohnten vier Be-
weilise für die Unsterblichkeit. Die Vereinigung VOnN eib
und eeije 1n Ei1ner einheitlichen uDSLanz Hier ird der Begri{fit
OIl aterie und Orm allerdings als bewiesen vorausgesetzi.
zurück. DIie Geisteskrankheiten und inre Behandlung. FEin

Die eizten Kapitel kehren wieder ZUr positiven Wissenschait

gute Kapıtel über das Unterbewußtsein, die KAomplexe, die abh-
NOormen Zustände, Telepathie uUSW. i1ne 12  ore Erklärung wird
nicht versucht Die Annahme einer in vollem ınn intellektueilen
unbewubten Tätigkeit m1t Schlüssen USW. waäare schärier zuruück-  a
zuwelsen. Der geistige Einfluß aul körperliche Leistungen,
der besonders in der Psychoitherapte hervortritt. 21 Die Psycho-
ogie des Lernens sucht Regeln für die Lebensarbeit, insbeson-
dere tür das Studieren Den Schluß macC| e1ne Übersicht
uber die angewandte Psychologie, W1e die Beruiswahl, die Lel-
Stungssteigerung.

ach em hat seine Absicht verständlichen Darstel-
1ung der Gesamtpsychologie Qqui erreicht. Es ist eln vorbildliches
ehrbDuc für Anstalten, auft enen christliche Philosophie Z
erstenmal vorgeiragen werden soll ESs wird nicht die Vollständig-
keit un Selbständigkeit der Universitä ersire sondern die
sentlichsten RPunkte der philosophischen Lehre und eine recCc
reichhaltige Darbietung des empirischen Materials, hbesonders des
1ür das Menschenverständnts praktisch Wichtigen.

Fröbes

HONM diK.e:; L } l1he Fundamentals o I Learn!ıng.
80 (XVIII U, 638 N2Ww York 1932, olumbıa University.

Vorliegende monumentale Arbeit über die Grundgesetze der
Assoziationsbildun beruht auf jJahrelangen Experimentalunftersu-hunderten von ausgeführt. Die groBßen rol-chungen, OIt mit

wurden nN1ıC. Urc das eine oder andere Versuchsverfah-
ren, ondern durch viele möglichst verschiedenartige mit Berück-
sichtigung und experimenteller Wider  g der bedeutenderen Ein
de geprüit ine ersie groBße Untersuchungsreihe stellt fest,
dalß N1IC jede Art Vo Wiederholungen Assozlationen schafit
Wenn Dr häufig eiıne gegebene Strecke In schäafizen ist
der immer wieder eine Strecke VON gez0gen werden soll,
gilt N1ıC efiwa, daß die vrv7am6 Anfang häufigste Antwort s auch
später @1, Die Wiederholung erzielt hier eıne festen Assoziatio*
Nen. Wird agegen eine Verbindung zweier bestimmter Glieder
oft wiederhalt in Gesamtreihe, die viele verschiedene aare
durcheinander gemisc enthält, chafit die C  \} _1%e

( ] Z eine immer stärker werdende Assoziation.
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die Versuche beweisend gestalten, wurde die Wirkung der
Wiederholung möglichst von em anderen solıert DIie verschle-
enen Woripaare wurden iın immer mgebung, ın  } schneller
Oolge vorgelesen, WwoDel die Aufmerksamkeit ganz chwach SC1MN
so!fe, ohne die Absicht, sich eLiwas einzuprägen. Es ergab sich,
daß die reine zeitliche olge der ZWel Glieder jedes Daares nichts
nufzt, sondern eine —" d rı O  (} der beiden Gillie-
er esienen muß freilich kann der Grad dieser Zugehörigkeit
sehr gering sein; ist eine Katze in einen ällg eingesperrTt, und
wIrd dieser jedesmal geöffnet, WEl S1C sich zufällig kratzt, Wa
anfangs kaum zusammengehört, bildet sich doch schlieBßlich eine
AÄAssozlation. S1C in diesen Versuchen 21n experimentum CFUCLS
gegenuüber der Theorie, nach der die Wiedernolung als solche 211e
Wirkung hat rTreilic; geht das Lernen auft diesem Wege außerst
Jangsam; Tür schnelleres Lernen muß die Einstellung ZU] Lernen
und enalien azukommen, die Befiriedigung über den Erfolg uUSW.

uch gröbere Eindringlichkeit de Stoillies (gröBßere Reizstärke,
Reizdauer, AÄAufmerksamkeit) steigert die Assoziationsstärke; be-
sonders WEeNlNl das Crsie 1e eindringlicher ist. Die Wiır-
XUNG der Verfeilung der Wiederholungen gegenüber inrer Häufung
Wäar N1ıC eindeutig. Bel wenigen Wiederholungen fand die
Mäufung günstiger, Del mehr Wiederholungen die Verfeilung.
Die Bildung einer richtigen Gewohnheit Del den Tierversu-
chen wurde oft erklärt, daßb dus der anfangs regellosen olge
verschiedener ewegungen die Zwischenalieder immer menr S5-
fallen und SChlie  ich der 17 die richtige Schlußhandlung
sofort auslöse. Demgegenüber wird hier gezeigt, dals vonl einem
allgemeinen Gesetz des Auslassens der Mittelglieder kel ede
sein kann. enbar wird der qguie Erifolg der richtigen andlung
bemerkt und 1eSe olge allmählich eingeprägt

1n2 der großen Fragen des Buches ist das S0q Wirku  S -
gesetliz, daß nämlich, wenn eine bestimmte Antworti aut einen
©IiZz eıinen beifriedigenden Erfolg nach sich zieht, dann zwischen
EiZz un Äntwort die Assoziation gestär. wıird ine einfache De-
iriedigende olge ist schon vorhanden, wenn Del Prüfun
die AÄAntiwort für richtig erklärt WwIird. Diese Tatsache wird durc
schr viele ersuche er rien bewlesen. 1lle anderen ge-
rachtfen Erklärungsmöglichkeiten wurden durch geeignete ersuche
ausgeschaltfet und daraus geschlossen, dal die befriedigende Nach-
wirkung die betreifende Assozlation direkt stärkt. Daß dagegen
bei Unbefriedigtheit wenn die LÖösung als falsch erklärt WIr
eiıne irekte Schwächung der Assoziation erfolge, War Del den Vor-
suchen N1IC sicher ewelsen. DIie alschen Verbindungen neh-
men LUr elatıv ab, weiıl sS1I'Ce Urc die richtigen allmählich Vel -
drängt werden In der tiefer dringenden rage, OD die reiın
chanisch verstandenen S d m1T ihrer Versiärkung
durch Wiederholung oder Beiriedigung alle geistiigen T A
t1 1 A  ( a aV  \} oder ob das höhere intellektuelle ählg-keiten verlange, hält urchaus die AssoziationserklärungIur genügend. eın Beweis ist für sSe1n mechanistisch-sensistisches
Sustem kennzeichnend. Er benutzt die Versuche der S500. ‚Ireien
AÄssoziationen‘“‘: der Vp werden einzelne Wöorter zugerufen, auf die
S1C mit dem nächsten ihr darauftf einfallenden Wort antwortien soll
Er ITindet da einige logische Verbindungen W1e die des Gegensatzes,aber weit überwiegend die Gewohnheiten der Sprache Man stelle
sich dann Fragen WIe: Was ist das genannte 1Ing Wovon ist
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21n Teil? Zomit SONS hat 0N ELWAS tun? USW,. Die ersie AsSso-
ziation Ee1INEeSs gehörten Wortes gehe auft SC1INE Bedeutung; diese.
wieder hesticht In den Vorstellungen der 1inge, m1T enen das.
Wort in Assozlation STe. ode 1 den De{iinitionen, die INa dazır
gehört hnat 1ese Erklärung vergibt, daß die Bedeutfung des.
Wortes „Uhr N1IC die aufilt.:  auchende Uhrvorstellung iST; CS muß
vielmehr bewußt werden, dab das Wort das übliche Zeichen für
diesen Gegenstiand ist, Was über eine Vorstellungsverbindung hin-
ausgeht. Ebenso ist der grundlegende Gedanke des Versuches, „1cCH
sol1l eiwas anderes HNeNnNen, da MIr ZUMn gehörten Wort grade
einfällt‘“, eın Urteil, das Abstraktionen enthält, eren eın ler
N1C Lalg ist. Natürlich Sind die TIreien Assoziationen auch keoine
guien Beispiele Iur wirkliches Denken, IUr das osen Von Dro-
Dlemen, WI1Ie das bei unNns die Denkpsychologie wieder Z allge-
meiınen Bewußtsein gebracht hat

kın werivolles eues ist die Vergleichung des bedingien
N  CeCXes der russischen Schule mıt der Assoziation. Die 5  -
jaltiıge ntersuchung ze1gt, daß zwischen beiden LUr 1ine Aaußer-
lıche Ähnlichkeit besteht, die in manchen Eigenschafiffen versagt.
Beim bedingten Reilex sind die Zusammengehörigkeit und die
befriedigende Nachwirkung NIC klar vorhanden; dagegen ist MUur
bel ihm die reine zeitliche olge schr wirksam. In eigenen Ver-
suchen gelang die Bildung bedigter Reilexe beim enschen NUL
selten; die rscheinung äBt sich da eher aut unbewußtes Lernen
zurückiführen. Der Schluß des Werkes SCeIZ sich mit schr V1ICe-
ien gegnerischen Behauptungen auseinander. Ich erwähne Aur die
VONMN Lewin und van der auf TUn schr gutfer Versuche
aufgesteilte ehnre, daß die reine Wiederholung zueinander gehö
riger Glieder tur das Lernen überhaupt nichts bedeute. In Wirk-
1C  el O1lg dUus den Versuchen IUTr, daß eine andersarfige Sub-
jektive Einstellung gegenüber e1iner noch starken Assoz1l1ation uUDer-
wliegen kannn ber das Vorhandensein starker ÄAssozlationen Ef-
weist sich sofort wieder, Wenn die Einstellung verändert wird. Zu-
sammentassend äBt sich en  + Das gewaltige Werk ist 21n
Markstein ın der Erforschung des Wesens der Assozlationen.

FrOöbes
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1 Aligemeines Geschichte der Philosophie.
Hommage l1e Profl. Maurice De W ult (Nu-

MOeTrO special de la RevNeoscolPh ome 36) Gr 8 (5406
Fr Zu demowen 1934, Inst. Sup de Philosophie.

Doppeljubiläum der 40jährigen Lehrtätigkeit De W.sS und des
ebenso langen Bestehens der Vonl ihm se1it Beginn (Dis 1911 als
Schriftleiter, SeITt 1911 DIS Jeiz als Direktor) geleiteien Zeitschrift
ıuüberreichen hier unier dem Patronate Kardinal Ehrles dem AIlt-
meister der mittelalterlichen Philosophiegeschichte Se1Ne Schuüler
und Freunde diese estgabe. Die klangvollstien amen 12Ses
Fachgebietes: rabmann, Gilson, Mandonnet, de Ghellinck, ery,
Longpre, Birkenmajer, Lottin, Hocedez, Van Steenberghen U, dr
tinden sich unier den wertvollen Beiträgen. Hier Se1 NUur aut
die beiden einleitenden uIisätze, die sich mit der Derson des
GefTfeierten selbst beschäifigen, hingewiesen. Sein engsier 1tarDel-
ter, der Nachfolger Me als DPräsident des LOwener nstitu-
LeSs, ir No6I1, zeichne ın Teiner Einfühlung „L’o2uvre de
M De W“ (11—38) den außeren Lebensweg und nneren Werde-
Gäalld dieses groBßen chulers und Mitkämpf{ers Merciers Tur die

leiter un Schrittsteller.
Erneuerung der Scholastik, seinen Eintfluß als Lehrer, Schriit-

Besonders Urc das Standardwerk, die
1STO1Lre de la Philosophie 5  medievale, eren Auflage unier der
Presse sıich elIindet, ist ET vielen Tausenden eın zuverlässiger Füh-
Fer geworden. In glüucklicher kErgänzung gibt Amtsgenosse

Harmignie In dem statistisch-bibliographischen Belirag „La
Car scientifique de De wu (39—66) Rechenschatt über

Lehrtätigkeit In den einzelnen ahren und sSe1n gesamies
Schri  um und schlieBßt eine kurze Geschichte der Zeitschrift

An den spanischen Universitäten des 16 Jahrhunderts hatten
die Proifessoren schon nach 20jähriger Lehrtätigkeit das verbriefte
eCcC autf die „ Jubilaciöon”, Beireiung von en Dozenten-
pflichten er Beibehaltung er Einkünfite und ren roizdem
1Iso De W » mi1t dem MaDBstabe des i1glo de Oro gemesSse, 21n
doppeltes Recht auft die uhe der „ Jubilaciön“ el WUNSC  ara  hen WITr
ıhm, der rüsiig un ungebrochen weiıliter chafft, den vollen Drei-
ang der „ Jubilacion” eInes Vitorla. Der VOINl inm geleitfeien eit-
chri{ft wünscht die üUungere, amensverwandte Schwester, die 1m
kommenden an das Prsie rzehn sich runden sicht, noch
1el Menschenalter gemeinsamen Schaifiens ZU gleichen Ziegle
untier dem Wahlspruch der RevNe6oscolPh „Nova ei Vetera!““

Hentrich.
Hirschberger, Johannes, Die Phronesis in der

Philosophie Platons VOT dem Staate (Philologus, Supplementibd
XÄXV, 80 (VI 200 Leipzig 1932, Dieterich. 12.80;
geb 14.50 TOLzZdem die Arbeit mit namhaitem Druckzu-
schuß der Philos. Sekt der Universitä üunchen 1
„Philologus“ erscheint, wiıll S1C in erstier keine philologische,
sondern eine philosophisch-ideengeschichtliche SC1NH. Die Phronesis

1NS1C| lugheit, Verstand) ist nach 1n Begriit, dem
sich mehr als jedem andern die Eigenar und die Entwicklung
der Philosophie ıs zeigen asse unäachıs eın Bestandstück des
volkstümlichen sittlichen Denkens, wird S12 VonNn OKraties ın den
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Mittelpunkt seiner Lebensphilosophie geste und erweckt VOIN hier
dus die Auimerksamkeit P.sS, der diesem Begriff mit den
Grundfragen Wert und Wissen ringt, ihn herausnimmt aus.
sSeinem ursprünglichen Zusammenhang miıt der empirischen Welt
des erdens und einens und ihn hineinstellt 1ın die Welt der
übersinnlichen Wesenheiten, erie und intelligiblen Denkeinheiten
in enen die ahrher und Wissenschafft 1eqg Über den ach-
ausdruck Bhr. hinaus zicht auch die verwandten Ausdrücke TUr
den Begri{ff des I1ssens, ja letztlich das Wertproblem 1n
den AKreis Seiner Untersuchung und kommt dem rgebnis: Yon
em AnTfang a also auch schon in den Jugendschriften der
kratischen Periode, verhält sich skeptisch ZUur Dhr. der Tech  y  *  12.
»  n inr ist nichts Sittliches Überhaupt vermag CT die GleichungTugend Wissen NC Nzunehmen. Niıemals gab 0S TUr 1nnn

ethischen Intellektualismus.““ Als Ergänzung Z11 der 1924
erschienenen AÄrbeit VonNn Br ne ‚„Die Ausdrücke IUr den Beagrittdes 1SSCeHs iın der vorplaftonischen Philosophie“, die rein DN110-Jogisch-ierminologisch eingeste ist, wird 1eS@ gründliche 1deen-
geschichtliche Ärbeit des Geyser-Schülers auft viele anregendwirken, auch wenn S1C WwIe eieren 0S Von sich gestehen muß

die ScChlußfolgerungen der Studie nıcht gla unterschreiben
möchten, vielmehr mift der überwiegenden Mehrheit der DPlation-
ausleger einer „sokratischen“‘ Jugendperiode der Platonischen
Philosophie Testhalten in  5} dem inne, daß in em Wesentlichen
auft seiten seines Meisters gestanden hat und dalß 1Nm der SOKTrTAa-
tische Satz VO Tugendwissen icher WwI1e dem ronike S0-
krates selbst gewesen ISt. Der erftT. verspricht, In abseh-
barer Zeit E1InNeEe tTortführende Arbeit über die Enfwicklungsge-schichte der Phr. VO ‚Staate“ bis den Altersschritften Q11-
schlieBßlich verö{ifentlichen. Auf jeden all bleibt aber das Aus-
einanderreißen der unbedingt zusammengehörenden Dialoge, des
‚„Gastmahles“ und des Phaidon einerselits un des ‚„S5taates“derseiis, Cin störender Schönheitsfehler Der erT. dürfte das
selbst empfunden en und vielleicht LUr UrcCc reıin außbere Um-
stände dieser ZerreiBung YyeZWUuNgell worden sein.

186 T 1LSLOTeLes. De ÄAnıma 1Dr1 Lres: graeCcCe e1 latine ; od
1Wwe ( Textus eT1 documenta, Ser1es phil 5—10) 30 (88

U, 128 144 Rom 1933, Univ. Gregoriana. 6_) 7_1 Tr
FrucC Texigestaltung, textkritische und sinnerklärende NmerKun-
Ggen dieser biılligen Ausgabe der aristotelischen Schritt De
anıma SInd ausgezeichnet. Besonderes Lob verdien die musfergül-Lige LCUC lateinische Übersetzung, die Dei er Freue den
Urtext doch die manchma SO rätselhaft anmutende Kuüurze der
en Übersetzungen vermeidet und wirklich verständlich und
angenehm lesbar ist. de ries,

IS eyer, eier Abaelard  S  &Z philosophische SchrititenIT Die LO 1ica „Nostrorum petitioni SOCIOrUum. ;  e Untersuc  NUun
(BeitrGPhMA 24 4) 80 505—648) unstier 1933,Aschendorif. M 6.80. In diesem SchluBßheft Sseines Werkes VOTI -
Oifentlicht dus einer Handschrift der Stadtbibliothek Von un
ZU erstienmal die Glossen Porphyrius, die adus e1ınem zweiten
Logikwerk Abaelards (nach den Anfangsworten LOogica ‚Nostfro-
E peftitioni CIOorum  <i genann allein erhalten Sein scheinen.
In den lıterarhistorischen Untersuchungen über das Schriit-
Lum Abaelards verden S1C auf _- datiert Gegenüber soiner
ersien Darstellung der Logik (Logica „Ingredientibus") Fruc A.
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hiler auch 1Im USdrucC deutlich VOIN oscelın ab Das Universale
ist NIC VOX, ondern SEFIMO, nicht das Wort als Laut, SOll-
dern das Wort seiner SIENLFECALLO nach 10SC SieNLfICALLO ist aber
in einem SIAaLuSs des Dinges selbst erfullt, WIe sSschon ın der
11 Auflage des Ueberweg 216—218) dargelegt hat So klärt.

sich immer mehr, daß keineswegs 1m Inn des Konzep{t{ualis-
INUuSs Ockhams verstanden werden kann, ondern daß „den wahr.-
ren ınn der aristotelischen Lehre TOTLZ der Beschränktheit selner
enntnis der arıstotelischen Schriften m1t überraschender Ge-
nauigkeit geiunden 6530) So ist auch die NeU ogl des

JA nicht ELWas aDsolut eues, und Pranils Konstruktion einer
Abhängigkeit dieser LOgik VOIlL der byzantinischen, besoanders VO:  S
iıchae Psellus, erwelst sich immer mehr als unhaltbar. de Vr

1858 Simon, aul, Voraussetzung und esen der mıtLielalter-
ichen Universität. UT, 80 Stuttgart 1933, Kohlhammer.

1.35 In lesselnder else werden die geisiigen Bewegungenvorgeführt, die ZUr Entstehung der miıttelalterlichen Universität
üUuhrten Betfont wIird namenilich die revolutionierende Wirkung des.
Bekanntwerdens mift den Aristotelischen Schriften und arabischen
Kommentaren, wodurch der Aristotielische 1issens- und WIissen-
schafitsbegriif, der LHCUE Wissenschaftstyp einer rationalen etaphy-cik sich durchsetzte. Für das uniıversalistische und erkenninisopti-mistische Wissenschafitsideal der eit wurden die en Kloster-
und Domschulen CIHQ; 0S drängte einer uniıversalistischen
Korporativen Institution der Wissenschaftsvermittlung. Vgl die
Rektoratsrede des erl. VO  3 Vorjahre (Schol | 1933 | 119 8

189
ange

W., De Sebastiano Basso OCccasionaliısmo prae-udente (1621) Greg e Im sien 21l
aus den Quellen der aupitschrift „Philosophiae naturalıs adver-

SUS Aristotelem Librı (1621) den Beweis, daß asso den (Ge-
schöpfen alle Tätigkeit un aktiven Kräite abspricht, ihnen LIUTL eine:
pnotentia HASSLIVA zuerkennt: Im zweiten geht auf die Schwie-
rigkeiten ein, die dieser Grundthese daus verschiedenen Einzelstellen
und scheinbar das Geaenteil lehrenden Redewendungen erwachsen;im dritten beleuchtet OT das Verhältnis de Okkasionalismus Bassos

den klassischen Vertretern dieser Theorie, Geulincx un
Malebranche Der ideengeschichtliche Wert der Sorgfiältigen Nier-
SUCHUNG 1eG einmal darin, daß neben ordemoy, de La Oorgeund uberg eın weiteres, bislang VOLLLG unbeachte  Ies Glied iın
der Ausbildung einer hıstorisch bDedeutsamen metfaphysischen The-
orile, wWwIie S12 der Okkasionalismus des 17 1sT, aktenmäßignachgewiesen 1rd. Bassos Eintiluß muß zudem, WI1e Laßbwitz
in seıner „Geschichte der Atomistik“ (1890) 467 bemerkt,in den Pariser Kreisen groß gewesel SCIN. Zweitens aber, und das
ero  iInet noch weit bedeutsamere ideengeschichtliche Perspektiven
VoOn Descartes
und leiere, umtfassendere Zusammenhänge, NiIC Dbloß das

aufgeworfene psychologische Einzelproblem des
unhaltbaren Verhältnisses von e1ib und eele, WIC die hergebrach-ien Lehrbücher meinen, der Transponierung dieser psycholo-gischen Erklärung 1NS Metaphysische, iın die allgemeinere Proble-
mMail. der götflichen I ranszendenz—Immanenz iın der Welt;:ist vielmehr die VON Descartes begründete Theorie des sirengen,ausschlieBßlichen Mechanismus, die nichts auber asse und Ver-
schiebung der vVon ott uranfänglich mitgeteilten ewegung ZUr.
Erklärung des kosmischen Geschehens kennt und eren wesentliche
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Kernpunkte (1emeingut der folgenden Naturphilosophie und afliur-
wissenschait werden ollten, die m! der logiscnen Dynamik, Ww12
sS1e philosophischen eorien innewohnt, und der historischen StoBß
ra W12 S1e ausgedachten Einseitigkeiten eignet, dem metia-
physischen atz sich ausweiten und vertieien sollfe, daß folgerich-
L1g diesem Mechanismus den Geschöpien überhaupt <eiın i1gen-
Liun omme, dal s1e 1Ur die gesetzmäßigen Anlässe für das
irken der Ersten Ursache seıin ollten Jansen.

190 S O nl d! La Philosophie ReligieUSe de ant
Traduit o1 adapte de 1’Allemand par Dierre Chalrllet 1
d’Histoire de la Philosophie). Gr 809 179 S D 1934, r1n.
Fr ist schr erireulich, daß das bedeutende Werk über
die Religionsphilosophie Kants, dessen grobe Verdienste dem deut-
schen Leserkreis darzusiellen überilüssig ISt, Nun auch ın IranzOsı-
scher Übersetfizung zugänglich ist DIe arner der Sprache des
Originals hat +n der Übersetzun nicht gelitfen. In den Anmerkun-
en wird neben der deutschen Literatiur dUu«C die französische reich-

Brunner.lıch herangezogen.
191 ege n el centenarlıo sua mortfe. Pubblica-

zıone CUra Facoltä dı Filosoflia dell’Universita cattolica
del aCcro uore (Suppl speclale al vol RivFilNeo-
scol) Gr 8 (XV U, Z06 Miılano 1932, ita DPensiero.
e Z 100jährigen Todestag H.ıs g1bt der bekannte Erneuerer der
Scholastik, der Mailänder Universitätsrektor Gemelli, eine

eren ınn und Berechtigung In der Ein-Hegelfestschriift heraus,
Auf SeinNe Einladung schildern O-iührung eingehend darlegt.
1edenen atıonen die Gegenwarislageliısche Philosophen der

d“des Hegelianısmus un die geistige Auseinandersetzung der
tholischen Philosophie miıt ihm in ihren Heimatländern, Maz-
zantinı IUr alıen; Foresti, Universitätsdozent in Doit  rS, für
Frankreich; Ryan, der Rektor der kathol Universitä Wa-
shingion, für Amerika:;: Gancikoi{if Tür Rußland Es schlieben
sich die uIisatize des Regensburger Phil.-Proiessors Engerti
uber die Grundprobleme des philosophischen Denkens und H > VOI]
Gonella über den Dualismus 1n H.s efhisch-juridischen Lehren
und von La W 14 über die Selbstkritik des Ildealismus DIe Stel-
lungnahme des Philosophiedozenten der Universität Ox{ford,
Leslıe alker Ir in seinem Beltrag „Hegelianism in
rea Britain  «6 weiıcht ın eiwa VonNn derjenigen der andern 1iar-
beiter aD wıll im Hegelianismus noch eine gewisse Ver-
wandtschaft ZUu katholisch-scholastischen Spiritualismus iinden und
schätzt in i1N1m besonders seinen Gegensatz ZU  z Naturalismus. Die
unterschiedliche Auffassung wird verständlicher, WwWenn iman beach-
Lel, daß nicht die deutsche, sondern die spezifisch englische
Ausprägung des Hegelianismus ın seiner geschichtlichen eriun
VOTLr Au d Am tieisten geht 111 der geistvolle Beitrag
des Philosophen der analogla entis, 1: ] d a! Der
Hegelianısmus In Deutschland. Urc das Ineinandergreifen dreier
omente siecht die geistige ellung H.s bestimmt seine
Stellung ın der Problemgeschichte der neuzeitlichen Philosophie
hauptsächlich Von ant her; SC1INEe ellung Im Ganzen der Ro-
mantik (deren Au{fstand den rechen Rationalismus. der
Aufklärung ZU) Auifbruch E1inNes gefährlichen Irrationalismus WIr
rıLLienNs sSCcine ellung in der Problematik des Protestantismus.
Die stärkste religı1öse und theologische Erneuerung des deutschen
DProtestantismus in der „dialektischen Theologie“ gerä in den
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HMegelschen Absturz und Dricht in ZWeI! teindliche Richtungen d uUus-
eginander: LU Gnostizismus und „D50zlalismus als eligion". Das
isti abDer ııchts andres als egel, auseinandergebrochen ınäaußersten inneren Gegensätze. Hentrich.

192 Verhandlungen des drıtten Hegelkongres-
s © VOTIN 19 bis Aprıl  F 933 In Rom Im Intiernat,.
HMegelbundes hrsqg VO  = Wigersma. 80 (278 übingen1934, Mobhr. 14.50 (T Mitgl Hegelbundes LogosabonnentenM 11.—) Die beiden ersien Kongresse m Haag und 1n Berlin
wurden Schol (1933) 124 gewuürdigt. Der Kongreß Dringtals achtrag dem Thema des erstien Abhandlungen über den
Einiluß H.ıs In uba e seine Beziehung ZUEmpirismus er) un Alerkegaard 1) Im ubri-  Sa
Yeill enthält 1ın Weiterführung der Verhandlungen des Kon-
YressSes Vorfräge ZUrT Hegelschen Geschichtsphilosophie o n1,F @ S Sag Telders), Erkenntnistheorie (Zoltowski, Re-danö) und Kechitsphilosophie (Barillari, Binder). Be-
sondere Beachtung verdienen die orträge des HerausgebersDer den dialektischen Zusammenhang der physikalischen Geseize,des Vorsitzenden Kroner ZUr Dialektik der eit und des
Hegelphilologen Glockner über das Problem 21Nes OX1KONS
der Hegelschen Philosophie un SeCe1INE LÖösSung.193 Dempf, 0O1S, Görres spricht UNSEeTeTr el n  Der
Denker un SCc1N Werk 89 (XI11 U, 2924 5.) reiburg 1933, Her-
der 4,— ; LW 5.20. Die etzten Jahrzehnte haben sich
eingehend mit beschäifitigt, WI1Ie neben den vielen Einzelstudien
VOT em die groBe Gesamtausgabe seliner er eweist, die
W Schellberg mi1t eE1ıner Reihe Von Frachgelehrten im Auitrageder Görresgesellschaft seit 1926 herausgibt. Jedoch nach einer wirk-
ich beiriedigenden Wüuürdigung des Denkers Reierent

un mit iıhım gewl viele andere seit langem vergeblichausgeschaut. Um ireudiger begrüßt er das vorliegende Werk,
on dem selbst tarken NATruC. empfangen hat unddas OT deshalb aufrichtig empfifehlen kann. hat Von sich dasor geprägt, or habe sechs oder sieben Metamorphosen UrCcn-
gemacht un ebenso viele NeUeE en angefangen Um eın ecntesund Yyanzes ild des Denkers zeichnen, dari INnan also NIC
ILUFE einzelne Abschnitte SeInes Lebens herausgreifen (sonst wuürdenJa SCCHS DIS sieben verschiedene Görresbilder entstehen), sondernmuß die innere Entwicklung SC1INEeS Denkens UrCc| 1ese Meta-morphosen hindurch auidecken: das Zusammenhängende im Ge
gensätzlichen. Diese Auigabe, die der Kulturphilosoph sıchgeste hatte, ist ihm, aufTis Ganze gesehen, Qqut gelungen (Einzel-heiten werden immer ungelös eıden zeIigt, w1e ebenadurch, dal die Irrgänge der Auiklärung und OMmMantı. ganznde ist un S1e innerlich überwunden hat, auchweiterhin ebenso folgerichtig iın die christliche Philosophie hinein-gewachsen ist Somit erg!bt sıch der durchsichtige Auibau desBuches: 1La utopica Romantische Gegensatzlehre. Diemanf{iische Universalphilosophie. Geschichtsphilosophie. Il ıtaactiva: Politische Gegensatzlehre. Das staatsphilosophische SY-SIem. Politische Hisiorle. III 1ta contemplativa: ReligiöseGegensatzlehre. Das universalhistorisch System. S5Symbolischeetaphysik. Hierarchische Anthropologie. Mystische (1emein:L scha{ftslehre. Geschichtstheologie. anz ungewollt klingt daserk D.s dus ın die Erkenntnis, da das höchste existenzielle

Scholastik.
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Dasein, WIC DeL auch In den Wirren der Gegenwart 1Ur sSC11
kann: das des eiligen, des Gestelltseins auf Golt, als
21n en dem Glauben und aus der Idee für das Volk,
also e1in en in der Kirche.

194 pl h! e11X Ravalsson. La Formation Br  de sa
Pensee d’apres des OCcCuments nedits Gr (VII U, 203 LOu-
aın 1933, NSILIU Superieur de Philosophie. Belgas e iie
Arbeit bedeutet wichtigen Beitrag ZUT Geschichte der Dhi-

Schritt fürosophie der rsten älite des Jahrhunderts.Schritt folgt der geistigen Entwicklung R.s, DIS dieser ZULC vol-
ligen Selbständigkeit des philosophischen Schaifens gelangt 1st.
He Einflüusse, unier denen stan alle een, die auf Ihn e1n-
wirkten, werden festgestellt. uınächs hat Cousin den aupt-
anteil seiner Bildung, dann eın Lehrer oret, der ihm Zweliel

der Richtigkeit der Co  chen Philosophie erweckt. Cousin
vermittelt ihm Hegelsches un Schellingsches idealistisches Ge-
dankengut. Mıit der eit wird aber die Abwendung VOnN ege und
der Einfluß VvVon Schelling immer tärker. ucn die Wendung ZUr
positiven Philosophie mac mit, zieht aber 21 weitlgehend
edanken VOI Maine de Biran eran So wIird sSso1ne Ontologie,
die immer sSschon Theologie Wär, schlieBßlich ZUr Theosophie,
einem Dynamismus des es durchdringenden Strebens, das immer
deutlicher als 1e aufgefabt wird. Da OUfFrOouX, Lachelier und
Bergson den Schülern Von gehören, ist 1ese Entwicklung
N1IC ohne Bedeutiung. uch ZUr Geschichte der idealistischen
Aristoteles-Interpretation lefert das Werk einen wichtigen Beitrag
Im Anhange werden eine Bibliographie der Werke RS un einige
bis Jeiz ungedruckte Fragmente veröffentlicht. Brunner.

195 M0 n! A! iılheilm Dilthey Philosoaphical
Review 251—380 Das eigentliche 1e] eSs Arbeitens.
VOIN Dilthey, aber auch die unbehobenen Widersprüche un Un-
klarheiten In seinem Philosophieren werden hier übersichtlich dar-
gestellt. SO erscheint als der groBe Bahnbrecher, der Wege
eröfinet, die ersti andere nde gehen werden. Die Darstellung
glieder sich ın die eıle der Mensch und SCINEC Zeit; die Geistes-
wissenschaiften: der Historismus. Br

196 Scheler, M axXx, Schriften aus dem Nachlaßb. L,
Zur und Erkenntnislehre. 80 Ul. 468 Berlin 1933,
Der Neue-Geist-Verlag. 1 geb 6.50 Die hier VeTl-
Ofifentlichten Auifsätze Tammen aQus der eit der Abfassung von
„Der Formalismus In der Ethik und die materiale Wertethik““ und
„Vom Ewigen 1m Menschen  ““ Wäas auch der Inhalt mel uUunNZWel-
deutfig erkennen g1bt Die einzelnen Auisätze sind natürlich, W1e
das erwarien ist, NC der gleichen e1SC durchgearbeifet;einige bringen viel Neues, andere führen edanken aus, die ıMa  z
ın den Irüher verölifentlichten Werken Knapper un klarer Gge-sprochen iindet Das uch ist e1InN ecchter Scheler, voll glänzenderecen un nalysen, aber die geschichtliche Bedingthel mancher
Einsichten vOllig übersehend Wie schon iIruher sind die geschicht-lichen Urteile und Verallgemeinerungen unzuverlässig un zuweilen
ungerecht. Zu den Desten gehören die ersien Au{fsätze. „10d
und Fortleben untersucht die verschiedene Art, m1T der die heutigeeit gegenüber Irüheren den Tod erlebt oder vielmenr nicht mehr
erlebt. Das Wesentliche der Todeserfahrung wird mit Recht in der
Erfahrung der Abnahme der eigenen Möglichkeiten gesehen; 21
WIrd aber wohl die Rolle der Wahrnehmung Iiremden es etwas.
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unferschätzt, besonders Tüur die Deutung des grundlegenden rie
N1ISSCS. In dem Überschwingen des Geistigen über das Vitale wird
der Ansatz einer Möglichkeit des Fortlebens gesehen, Wäas mi
den scholastischen Beweisen manchen Berührungspunkt hat aber
mMaC sich aber iın der Kritik der Unsterblichkeitsbeweise das Milß-
verständnis  n des Substanzbegriffes geltend, den Sch dem kartesia-
nisch farren Begriffe gleichsetzt. 1ele Anklänge HeideggerLinden sich hier. „UÜber am und Schamgefühl“ bringt aduSs-
Iiührliche un glänzende Analysen dieser Phänomene „Vorbilderund Führer  k erarbeitet schöne Beschreibungen VON Personentypendes religiösen, genialen, politischen und Okonomischen Führers un
ihnrer wesentlichen Rangordnung; ebenso VvVon einer el abgelei1-er Personentypen. Weniger ergilebig, me1lst edanken aQUs
dem „Formalismus‘“‘ bringend, ist der folgende Aufsatz „Ordo amo-
n  r1s  : eiıne Theorie des Wertvorziehens. Die beiden etzien Ar-
beiten „Phänomenologie und Erkenntnistheorie‘  «4& und 3  e  re VOINN
den drei Tatsachen“ sind Beiträge ZUrLr rage Philosophie und WiIs-
senschait Sie leiden einer gewissen Unklarheit und der
Überspannung der Möglichkeiten phänomenologischer Weosensschau
SCeCMH einfach erschauen H  könne, die iINan ohne Zirkel nıcht definieren
Prinzipiell ist die Grenze gut iestgelegt, daß inan LIUFr solche We-

kann, die also UUr einer umschreibenden, uneigentlichen Deflinition
“hg Sind. Der 10SC Grenze 1st in der Wirklichkeit NIC| immer
eachte worden. Das ema und auch schon manche Gedanken
ern die späteren soziologischen Schriften ch2lers Br.

197 espaloff, R., re SUr Heidegger Daniel Ha-Jevy RevPhFrEtr 116 1933 I1) 321—339 erklärt einige der
Hauptbegriffe der Heideggerschen Philosophie und Liindet Anklängemehrere Stellen in Goethes aus In der Uus|l SIC sS$1C 21n
Hauptmittel der ErschlieBung der Befindlichkeit des Daseins. Der
Angst stellt S1C als gleichwertig die Ekstase gegenüber. Der Über-
Ggandgd in die Entschlossenheit 1eqg nach ihr NIC| 1m Wollen, SONIMN-
dern Seiz ein Können VOTaUS, das VOoO  z Glauben 1Im Sinne eimer
Bejahung der Existenz geschenkt wIrd. B

198 echerches philosophiques publiees parKoyre, H.-C He Spaier. and M 932—1933.
89 (VI U, 624 BParis 1933, Boivin. Fr Der zweite
and dieses Jährlich erscheinenden philosophischen ahrbuc bie
tiet einen uten Überblick über die Probleme und Richtungen der
heutigen Iranzösischen Philosophie, WIe S1C besonders der Uni-ve  it vertireten wird. Es ist NIC möglıch, die zahlreichen Aufi-sätze einzeln besprechen. Der ersie e1l enthält unlier dem Ge-samittitel „SYymMposium SUrT les Lranscendances“ folgende Abhandlun-
gen ane  » La finalite mathematiques o1 DhySique;:Jordan, ndeterminisme V1Ta el le dynamisme des SIFrUC-ures Causales: Verlaine, L’instinct n  est rien; Spaier,Mouvements sSimples ef Lranscendances Diologiques; Souriau,La matiere ei le oncreli: Becker, La franscendance de laVIe ei l’irruption de l’existence: Ruy CI La MOTrT et l’existence
ei IA  äame.
absolue; d S’ L’existence, la substaniialite

Es iolgen, als zweiter und dritter Teil, Vier rxbDelienüber linquistische Philosophie, Psychologie un Pädagogik undZwWweIl Artikel über LOgik und Philosophie der issenschaften. Vonden 1m vierten e1] er dem 1 ıtel „Documents el eiu Cr1{1-ques  e enthaltenen Au{fsätzen bieten 21in besonderes Interesse fürReligionsphilosophie: Baruzi, Le point de rencontre de Berg-
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SoN el de la mystique; W ah]l, Heidegger oT Kierkegaard. Der
Tunite e1l g1bt Überblick über die philosophische Forschung
in England, Belgien, olen und Kumänien.  n Das leizte Viertel
des Bandes ist der Besprechung philosophischer Neuerscheinungengewldmet. Girausem.

199 c  (> - S’ © d, Französische Philosophie der egen-wart Philos Forschungsberichte 16) 8! (VII 05
Berlin 1933, er W Dünnhaupt. A Mıiıt qguter Sach
kenntnis und bibliographischen Angaben werden olgende Gruppenbehandelt Bergson, Wissenschaitskritik und Logik, Kritizismus und
Metaphuyusik, Mensch und Gesellschaft, COChristliche elıgion und
Philosophie. Die Besonderheit Iranzösischen Forschens und Fra-
Yens omm Qgut Zu Ausdruck: 1m Vordergrunde stehen sozlale,
gesellschaiftfliche und ethische Fragen, dazu die Neigung Positi-
V1ISMUS und Rationalismus:;: reine Metaphysik Ir dagegen zurück

Das Werk VOIl Rousselot und besonders das VoON Marechal AL
o1n de Depart de la Metaphysique“ (5 Bde Owen-Paris:;: auch
iın der Bibliographie nNIC. aufgeführt) hätte mehr verdien als
e1ine Erwähnung mit dem vieldeutigen und arum niıchts-

enden Prädikate .„liberal‘“ Daß auf dem Vatikanischen KOon-
zil die thomistische Philosophie gemein ist wohl die scholastische)
ZUr gültigen Grundlage der Theologie gemacht worden sel, dürite
21n Irrtum SC1N. Vielleicht denkt die Enzyklika eOSs 111
„Aeterni‘ Patrıs“ 1879 Brunner.

200 Rast, M,., Der Gottesbegriff 1n der Religionsphiloso-phie VO Edouard Le ROoy ZKathTh (1934) 40—82 Le ROYhat den Versuch gemacht, den Dynamismus Bergsons mit dem
katholischen Gottesbegriff vereinen.  al Mit umfassender Benützungder Quellen WIr dieser Versuch hier dargestellt und gezeIigt, dalß

TOLIZ des aufrichtigen Wiıllens des Autors scheitern mußte Die
pantheistisch-idealistische Tendenz ist dem Systeme wesentlich
uch hier wird das menschliche Geistesleben, Von Le ROy Pensee
genannt, verabsolutiert und Gott gleichgesetzt. Die Darstellung1st klar, die Kritik SaCAlıc und ruhig

201 Talıiıenische Kulturberichte rSg.V.W.V.W;i'b
bDurg un Fr alsecchi anrgang, eit ({7 Leip-Z1g 1934 Selbstverlag des Romanischen Seminars. Die LICUE
Vierteljahresschrift unternimmt C .„die Strömungen modernen 1ta-
lienischen Geisteslebens schildern  «  r Der Jahrgang kostet 9_1die Literarische Beilage inbegriffen i A Für den Philosophenbietet Interesse der Ersie Au{ifsatz Calogero, Grundzuüge der
ital. Philosophie der Gegenwart (1—10 wonach roCce und Gen-
tile es Sind, die neuscholastische und überhaupt die katholische
Philosophie keine Erwähnung verdıen einigermaßben auch der
vierte Au{isatz 1arelli, Die Neugestaltung des Korpora-Lionswesens in Italien (65—77) ange

Literargeschichte der Scholastik.
202 F > L’enseignement scolastfique l’abbaye de Rol-

duc Alle siecle: RevNeoscolPh 36 b E unier-
nımm cS, Hand des das Jahr 230 geschriebenen atalogsder Abtei Rolduc ın Sudlimburg, dessen Ausgabe @ET vorbereifet,die wissenschaiftlichen Bestrebungen dieses OSIiers der Regular-kanoniker herauszuarbeiten. Es ist gew!l' 00 N1IC ganz ungefähr-licher Versuch, besonders da der Katalog nach seinen eigenen
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orien NnNIC vollständig ist 1205 man doch mehreren Stellen
et alıı /ibri 80) mmerhnın 1äDt die grohe ahl VO 250 Buüchern,
die der Katfalog auizählt, 1n ge  es vorsichtiges Urteil Da-
nach ist die nnere Klosterschule stark konservatıv eingestellt mit
mustisch-allegorischem Einschlag, da die eigentliche dialektische
ontroversliteratur, WwIie Pa aelar USW., dagegen die

mystisch-allegorischen Werke der eit stark vorfireien Sind Die
Außere Klosterbibliothek cheint siar humanistisch geweseill
sein, daß VON einem Zentrum des Humanismus In den Nie-
derlanden glaubt soprechen können. Jedenfalls sind die Buc  nNer
dieser klassıschen Ichtung BeC zahireich » daß mman
der groBßen Li die zeichnet, wohl wıird zustimmen können,
selbst 3000| man einige SchluBfolgerungen, soweit S1Ce sich aus dem
en bestimmter Bucher ergeben, vorsichtiger ulnehmen WITd.

Man kann dem Katalog mi1t grobem Interesse entgegensehen,
wWenNnlnl auch alle Buüucher verschollen sein scheıiınen. Weisweliler.

Ruf, P aul, ine Ingolstädter Bücherschenkung VO a  re
1502 Mıit einem hbeschreibenden Verzeichnis der erhaltenen Hand-
schriiten und Drucke (Sitzungsber. der Bayer. kad WISSsS
Philos.-hist Abt. 1933, Heit S 80 (87 S.) Muünchen 1933, eck

5.50 Zu den mannigfiachen bisher schon genauer bekannten
mittelalterlichen Schenkungen der Bibliotheken VO  —_ Hochschulpro-
Tessoren ihre Lehrstätte macht 1175 auf eine weilere bedeut-
Same näher auimerksam: die Schenkung an Klugkheimers
die Ingolstädter Hochschule dus dem re 1502 Die Ekıinleitung
gıbt e1n kurzes Lebensbild des Schenkers Dann 1rd der ext
der Schenkung veröffentlicht, der auch die Bücher kurz enina
die geschenkt wurden. Es aren Rechtsbucher, 61 theologische
Werke un ‚„Darv lıbri““ verschiedenen nhalts Von den 123
konnte noch an in der Munchener Universitätsbibl. test-
telilen, und ZWär ZUr älfte Hss, ZUr anderen Inkunabeln. Da
eın gedrucktfes Handschriftenverzeichnis der Münchener Universi1i-
äts noch N1IC| besteht, begrüßt man 0S außerordentlich dank-
bar, daß eine genaue Beschreibung der Hss der Schenkung Dei-
Iu S1e gehören ausnmahmslos dem 15 Jahrhundert Für die
Geschichte der Scholastik SIN interessant D die Hss der Werke
von Nikolaus VO  , Dinkelsbühl, Johann Gerson, Henricus de assla,
Detrus omestor, DPetrus Berchorius, He de Frimaria, 1C0-
aus de Hanapis, Thomas de Clivis, Thomas de ibernia, Hono-
1US AugustodunensI1s. Or1euxX könnte SeInNnem Repertoire noch eine
weilitere Hs des Oculus aQuUreus des Petrus VonN Limoges aus Cod A0

tol WDE Ruf 50) beifugen. So wird auch die scholastische
Wissenschait die vorzügliche Arbeit egrüßen

204 Schmitz,; Lettre neditfe de Bernard Ulger,
eveque d’Angers: RevBened 251—353 In der Treu
Staatsbibl Cod lat. 118 findet SIC tol Ziv eine: epistola epreE-
CAatorıia benedicti abbatis elarevallensis neugelardo. Reverendo
Paltri dei gratia andegavenst ePLSCOPO et dilectis In Christo
dominis decano et Capıtulo ecclestie heat!i Manyritit Frater Bernar-
dus (‚ laraevallıs VoCatus abbas Audivimıus et SAtISs Adoliimus

Mit eC erklärt Sch. als ressa den Bischof ger(1125—11 den ja auch andere Briefe Bernhards erhaltien
sSind Das mystier1öse neugelardo wird Qgut m1t DFrO engelardo

Es ist 1n Fürbittbrier für diesen Unbekannten Sch.aufgelöst.
Dringt dankenswerterweise den T1e Zu Abdruck S52

205 ilmart, A Opuscules choisis de Hugues de Saint-
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Victor RevBened Aus Cod Vat Reg 167
maCc aut pine kleine ammlung Von alifiern aufimerksam,
die Stücke aus Uugos Werken enthält Incipit Iibellus diversorum
ftractatuum mag istri HTugonis. ES sind 15 küurzere  a oder längere
Exzerpte, die dankenswerterweise mit Incipit und Explicit WI12 der
Fundstelle VonNn angegeben sind. Interessanter aber ist 0S noch,
Welnn teststellen konnte, dalß 065 noch e1ine Reihe ahnlicher
Sammlungen mit den gleichen oder doch äahnlichen Stücken gibf
Er nennt: aon 173 ; Vat. BDal 300 ; Oxfiord, Mertfon College, 1
Wir scheinen also hier eine elebie Auswahl VOonN ugosentenzen
VOT uns aben, die aber immer wieder Neu bearbeitet und mit

Ich möchte e1 aulanderen Stücken zusammengesetizt Wwurde.
ünchen, Staatsbibl., C1Im 2575 aus dem Jahrhundert, der
iIruher in Alderspach WAär, aufimerksam machen. Er enthält, W12
sSscChon die Inhaltsangabe, die aUus dem 12 Jahrhundert stammt,
richtig sagt Sermones sententie magistri [Tugonits. Si1ie beginnen
mıift De quinque SeEptENIS : Septem SANANL VICLA principalia. 1ne1in:.-
gearbeiftet sind Stücke dUus Augustin DZW. Ps.-Augustin. Den AÄAD-
schluß bildet fol 5v— 84v De archa Noe Es Tfolgen dann noch
er Bernhards VoO fol 85—139V, dem Schluß der Hs arunier
da die pologie iılhelm von. Thierry Venerabili patrı

ir. ratrum, qul clarevalle sunft, inutilis SCOTVUS valete
(PL 182, 98—928)

206 ilmart, A » Le I ractatus theologicus atirıDue O-
bDert RevBened Auft Grund einer Untersuchung
des Cod der 1DI1 von EvreuXx, der sich iIrüher In Lyre befand
und dus dem die Zuteilung der umma sontentiarum Hildebert
entstanden ist, zeigt WY daß tatsächlich ın dieser Hs kein Tun
vorhanden ist, die umma Hıldebert zuzuerteilen. Es handelt sich

eine Hs des 12 r ın der aNOoNym die umma autl ©-
berts en der arıa von Ägypten O1g AnschlieBend an die
umma, die sich 1n der Gestalt findet, wiıie S1C Heli i1gne 171,
067—1150 gedruckt ist, stehen verschiedene Predigtien Von. olt-
Irie Babion, Hefrus Omesior d Keine VOINl ihnen gehört 1ılde-
Dert amı ist. auch handschritftlich jede Hypothese, die
Hıldebert als den Verfasser der umma sententiarum denkt, auUus-
geschlossen., Wenn das auch schon eine allgemein aNnlgenNnOoMMeNE
ache WÄär, ist 05 doch dankbar egrüben, daß 0S unNs
auch handschriftlich Delegt hat Über tto Vomn 1u1cca als den

Artikel
wirklichen Verfasser der umma sententiarum vgl jetz meınen

La ‚Ssumma sententiarum SOUT CO de DPierre Lombard:
RechThAÄAncMed (1934) 143— 183

207 de hellinck, I D L’histoire de ‚persona'‘ ot
d’,hypostasis‘ dans T porretalin du X I1le siecle RevNöeoscolPh

107 Auftf e1n intferessanies Werk des orre-
tanısmus ın den etzten Zeiten des 12 Jahrhunderfs macht de
hier aufmerksam : eine Verteidigung Gilberts aut TUunNn: Von Au-
torıtätsstellen der griech. Vät Es ist der dNOMNYME Liber de di-
versitate nature et DEFSONE, der amı neben den Liber de era DhL-
[osophia des Mag T1 Er befindet sich in der Universitäts-
bibliothek Cambridge fol 129 —1706V G‘h greift VvVoll
den verschiedenen Problemen die Darstellung des Begriiffes Von
Person und Hypostase heraus. Sechr angenehm empflindet man e5,
daß zunächst den ganzen orilau dieser rage vorlegt
ist man imstande, die welleren Ausführungen selber kontrollieren

können, eine Methode, die eute leider viel viel auber ung
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ekommen ist. Denn gerade bei handschriftlichen Untersuchungen

ist durch die bloBe Angabe des Fundortes NOC nıC viel g -
schehen und jedenfalls in den meisien Fällen, Wenn man sich NC
eigens eine Photographie kommen JäDt, eine Weiterführung
mO  A iıch So möchte man WUuNSC  aShen, daß 1ese irüher selbst-
verständliche Art des Vorlegens des Textes als Grundlage der Un-
tersuchung auch in der jüngeren Forschergeneration wieder mehr

Auf diesem soliden Fundament kannAnhänger finden möchte.
sowonl die mehr juristische w1ede überzeugend zeigen, daß
ung des Personenbegriffsauch die grammatikalische Entwic

LUr unvollkommen ausgebildei.Auch die historische Entwicklung 15
auf der anderen e1fe2 in dem Liber eineAber 05 sind doch

Reihe griech. Fragment adus Basılius, Sophronius, Theodoret und
regor Vonmn Nazlanz ZUr erte1dIgung erts angeführt, die DIS
ın dem Abendland unbekannt GewWesen sein scheinen. Ho{f{i:-
fentlich schenkt uns der Verfasser auch ch eine ausführlichere
rbeıit ı1Der das schr interessante Werk der VIEleicht auch ıT  eine
Edition? Das wäre  p besonders begrüßenswert.

ilmarfdf, Al Grands poemes nediis de Bernard le C1lu-
nısien : RevBened 749— 254 Dem Dichter Von De
contemptu mundi, dem Kluniazenser 1lhard, schreibt 1er vier

Z die OTr Cod Vat. Reqg 134längere poetische Abhandlungen
Eın Liher de Trinitate: I rıne sed UNE

deus mit über 1400 Versen
101 29—61 SaecC. 13) fand

Liber rastitate servanda: PEFLIUS
Fals mit über 200 Distichen; 7 iO0r!est immundicie plerosque astı

NS et AiLLCc fuit HelcanaM metrificati Iim VIr }ul
endlich eın Liber de octo kaln  VIELLS, der(über Distichen),

nach dem Incipıt uge I1l (1145—1153) gewidmet ist Eugento
DADE DAatris IFas }letere matre Christi DECCALOF Bernardus DAaCLS
amator. De VICLLS Octo librum de iud! OcCftioO mit eiwa 1200 Ver-
sSOel1. Von theologischer Bedeutung cheint VOTr em der Liber de
T’rinitate selin, dem w1e€e auch dem Liber de CSfitate servanda
21n kurzer Prolog in TOS. voraufgeht: Omnt ecturo SOIectum de
InıLate opusculum HLONLAM SIHNE Fide GUE DET Adilectionem
operatur In SDE glorie. Vielleicht schenkt uns der erT. über ihn
£1ine inhaltliche Darlegung. Dann wird man auch noch sicherer
sehen, oD er auch von Bernhard stamm(u, was ja galz wahrschein-
ich ist

209 Muckle, T ’ saacCc Israeli’'s Definition of Truth Aene  Arch-
HistDoctrLitiMA S stellt iest, daß die Ssc1%t

ad untier dem amen des Isaak‘1 homas d.,
Definition der anrhei Veritas est adaequartiosraell gehende

rel el intellectus, sich nirgendwo in den Hss von De definitionibus
des Isaak iindet Albert zitiert S1C unte MefTtT. D CI Dringt
ere Defiinitionen der ahrheıt, die wirklich saa eninomme
s1ind. Ich Iuge inzu, daß auch ©ine von Thomas als Igenium
Isaaks angeführte Definıtion der sententia sich in Cod Val. lat.
21386 miıt den Deflinttionen Isaaks nicht foststelle ließ Vgl
QOuaestiones de natura el Grabmann-Pelster, Opuscula eT textius,
Tasc. 5! 28.) Pelster..

210 tl p » Guillaume de oerbxbekKe, traducteur des
Economiques (1267) ArchHistDoctrLittMA 8 9—-29 Aus
dieser Arbeit sind VOTr lem Dinge festzuhalten Die viel zitierfe
Unterschri{it ZUr Ökonomieübersetizung, die vVon einem Erzbischot
und Bischof duUu>s Griechenland und VvVon m Durand von

uvergne als Übersetzer redet, besagt keineswegs notwendig, daß
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die Übersetzung ersti 1295 entstanden ist (vgl darüber SCHhoan
ThRev 16 [ 1917 ] 263) Zweitens, iın Cod lat der Dariser
Nationalbibl (s 14 hat einer Ökonomikerklärung die inte  -  »
essante Unterschriftf enidec to! 621 Explicit scripium Yconomice
Composiium magıistro Durando de Hispania Collbrensi | Conim-Dricens]! | epPISCODO. zeigt, daß eın Durandus 1267 Bischof VOIColimbra dl Wenn die eIwas späte Zuteilung (14 Jahrh.) N1ICaut einer Verwechslung beruht, dann gab VOT 12567 eine Über-
sefIzung der Ökonomik. Das stimmt Qgut der atisaCNne, daß]bert ın der olıtıl das Werk kennt es Ubrige: die Ver-wandlung der Zzwel Bischöfe In ei  nl des Durandus de vernıiain Durandus de Hispanıia, des Übersetzers In einen ärer, Sindgeistvolle Kombinationen 1m eilc des Möglichen, die sich in derPhantasie In GewiBßBheiten verwandelt en eWl. scheint IMreinstweilen das Gegenteil der These MS ilhelm VOIl Moerbekeist N1IC Übersetzer der uns erhaltenen Ökonomik: die bekannteninneren Kriterien sprechen durchaus iIhn

211 Mandonnet, p > Albert le Grand el les e  Economiques
29—36 Das 1Cd’Aristiote: ArchHistDoctrLittMA

Lgste in diesem Artikel ist die Fulbnote el nach DrKitzinger olmar mift, daß ın dem rief des OrdensgeneralsJohannes VON ercellı Albert die ‚lector qui'dam', ıUDerderen Erklärung viel diskutiert wurde, nach der einzigen Hs, BerlinStaatsbibl Cod Theol lat. 8 109, esen ist lecior conditio. [)a-mit ist en iIrüheren Erklärungsversuchen der Boden entzogen. M’der TOLZ er enigegenstehenden Beweise unentwegt seıiner An-SIC lesthält, daß nämlich die Aristotelesparaphrase 1245 ernoch irüher) DIs 1256 entstanden e1, gerä Urc SeINe NCeUC My-potfhese iın Schwierigkeit ; denn Albert kennt in der dieÖkonomik. Die Lösung ist ebenso esolut W1Ce einfach. Die OL-ı1altene Ethik gehört nicht ZUr Paraphrase; SI'C ist Der modum COM-ment.1. Die Paraphrase ist verloren. Mit dieser ethode kann Nales beweisen. Nur schade, daß die erhaltene Ethik NIC Der
in der erhaltenen 11D. 10 tr.
modum Commenti, ‚ondern Der modum Scr1pfti 1st und daß zweitens
Werke Alberts De motibus anımalı

(“ (Borgnet 7’ 612) aul die
und die Physik in der ge-wohnten else verwiesen ist. Albert S1C also diese Ethik alsintegrierenden eil Seiıner Paraphrase d WI1IC auch iın derMetaphysik auf die vorliegende verweist, Pr Meft. 1iıbir. aut Eth lib. tr. ( Die Theorien naben sich denJ atsachen beugen un N1IC| die Tatsachen den Hypothesen. Dieneugefundene oNom1ı die das letzte Werk Alberts sein soll, 1stunterdessen bereits als Schrift Alberts VON Sachsen erwlilesen (vglPhJb [ 1933 ] 455

212 Pelster,des GroBen: hil
5 Beiträge ZUr Aristotelesbenutzung  dr Alhoris

den Zitaten der a]
450—463 ; (1934) 55—64 geht

nach Betreffs des
testen E der onomik, De problematfibus

daß nach Albert
Übersetzers VONMN De Causls WeIs er darauf hıin,nd ebenso nach en Hss N1IC| Gerhard VonCremona, sondern Johannes Hispanus der Übersetzer a ICL1g ist die NeUC Feststellung, daß Albert in der Dolitik wenigstenseEiINeEe Teilübersetzung kennt, 1e Von jener des Moerbeke verschie-den 1St, und daß dieselbe mit der VonN Lacombe 1n Cod DParis  e natlat. 6458 entdeckten Übersetzu identisch Ist.213 VaCccari, Al Alberto Magno l’esegesi S  medievale:Biblica (1932) 257—2792 369— 384 Diese Arbeit ist vVon
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Desonderem Interesse, da in INr ein erfiahrener Exeget Albert als.
1yp des scholastischen Schritterklärers zeichnet. Nach haite
die scholastische Exegese Wäar ihre zeitbedingtien Mängel die
zZUuU große Gebundenheit Einzelheiten der Tradition, orliebe Tur
N1IC iın der acC begründete moralısche und mystische Ausdei-
LUNG, mangelnde enntiInıiıs der alten Ynrachen und der Urltexte;
aber S1C hat TroOLzdem stark In die Entwicklung der Wissenschafift
eingegrifien zeig Beispiel Alberis, WIC grundsätzlich der
Literalsinn als ersier Steile maßgebend gefaßt und der mMO
ische SIN AaUus ihm entwickelt wurde. uch suchte mMan mit den

Gebote stehenden iıtteln den ext Testzustellen ; Albert biletet
eiıne grobe Zahl von Varianien, die adus den verschiedensten Hss
geschöpiIt SINd. Ihm SInd die Gesetze de BParallelismus und der
lıterarischen Genera NıIC verborgen geblieben; iuhrt unier
derem die Exegese VOI LC S, uch mıt der Chronologıe
des Lebens Jesu hat Albert sich eingehend beschäiftigt. rbeıten
WI1IC die noch besprechende VOIlI OSTE und 1ese VOIl edeuten
eiınen wirklichen Fortschritt. Die Behauptung noch Peirus
Comestor re 1Ur den dreifachen Sinn, Ist UNGEeENAU., Um den . Ver-
gleich der ScChrifterklärung mi1ıt dem Haus durchzuführen, konnte
Petrus 1Ur drei Schrittsinne gebrauchen. Gleich nachher aber
(PL 198, Dringt die drei DSinne: ;  Jlegor1a, JI ropologia
und AÄnagoge, die OT in einen gewissen egensatz ZUr Histforia,
dem Literalsinn, stellt Angefügt Sel, daß hniıer eire[lis des.
Ursprunges des Wortes Dom, der ın etzter eit mehriach disku-
ler wurde, die vielleicht esie Erklärung g1bt JIropologlia„„‚doma  6 ulminı superposiftum.

214 Ohlmeyer, A! Der gedruckte Sentenzenkommentar Al-
eris des Großen Wie verhält sich das vierte Buch den drei
ersten uchern ” RechThAÄAncMed LE D Schon
Pangerl 36 | 1912 ] in den Stiudien über Albert
den GroBßen ZUrTr LÖösSung Von Schwierigkeiten die Hypothese aul-
gestellt, 0S gebe bei verschiedenen Werken Alberts mehrere -
tionen. nımmt dieselbe Iur den Sentenzenkommentar wieder
auft und SUC S1Ce für das vierte uch ausführlich begründen.on VOTLr Jahren (Kritische Studien 1920, 15—126) konnte ich
die von Panger]l angeführten Grunde als NLC. stichhaltig bezeich-
NeN; für das vierte uch autefe das rgebnis: Es IsE zweiıilellos
zuletzt geschrieben. Nach ist dies Ergebnis unhaltbar. Das
vierte Buch des gedruckten Oommentars äng mit den übrigenBüchern des Druckes NIC en. Es SPeIZ vielmehr drerl
andere uns bisher unbekannte Bücher e1Ines ommentars VOTaUS;denn unier 115 Verweisen aut die ersien drei' Buücher finden sich
19 N1C 1Im gedruckten Text, 15 assen SIC N1IC mit Sicherheit
teststellen. Die undankbar: und muühevolle Arbeit der Nach:
prüfung endete leider mi1t einer Enttäuschung. Ich kann hier NUr
einige Gesichtspunkte andeuten. Wenn AÄlbert nde des drit-
ien und zweıiten Buches nach dem Wortlaut des Druckes Je einmal
den Anfang des vierten Buches V  aussetTzt, 1äDBt sich daraus bei
dem Zustand der Drucke einstweilen nı viel schließen Den
Beweis, daß ın den Drucken wIiederholt Vergangenheit und Zu-
kunft einfach miıteinander vertauscht wurden, x . Kritische Studien132—136; der Baseler TucC| VonNn dem alle anderen abhängenmahnt der Vorrede noch besonderer OFSIC Zudemfinden sich Stellen, eren Fassung einNe wesentliche Verderbnis
ausschlieBt, die klar das Gegenteil gen. Und selbst Wenn die
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heiden Siellen unverderbt sind, s() ergi'bt sich NUur, daß Albert die
Ausarbeitung des vierten Buches Dereits VOT SC der vorher-
gehenden uchOT begonnen Be1l Ausweriung der Rückver-
welse hat nicht genügend berücksichtigt, daßb 0N sich Tast
immer nicht Zitate handelt, sondern die senr allgemeine
den Buche eroriert. Man hat den Eindruck, daß auch hier In denBemerkung, 105 oder jene aterie werde in einem voraufgehen-
allermeisten Fällen die Verweise dQUus dem Gedächtnis gegeben
werden. uch ist beachten, Wäas nach den Worien Al-
ertis in dem hbetreifenden uch iinden ist, OD NUr die aCcC
der der orilau Indem dies übersah, hat er SICH den Weg
verbaut on DIS Jeiz konnte ich die weitaus gröBßfe ahl der
angeblich fehlenden Stellen in durchaus enügender eIse De-
stimmen. Nur einige Beispiele: 45) Albert handelt b

17 d. 10 und lib d 11 über die Vermehrung der 12
hat übersehen, daß die Frage nach Vermehrung der sakramen-

alen Gnade und der Liebe spekulatıv identisch sind 46)
Hier geht der Verwels nicht auf den ommentar, ondern auf die
Sentenzen 1ıb Die Angabe des Druckes, 11'D. 1l ist
evident falsch, da 1050 rage STIEeTISs m zweiıten. uch behandelt
wird. 47) soll e1n Irrium Alberts vÖöllig ausgeschlossen Se1nN.
Das ist richt1g; aber e1Ine sachlich vollständig entsprechende NStieile
iindet sich 1D d, sehr dl dem Wort COTIL-

gruentia. 48 ) Die Einteilung der iıchen Sunde in
Klassen soll sich ın 11D. nicht inden. S1e SLie tast wörtlich
1ıD Der Hinweis 1n lib H 11 aut
1ib sol1l kein Objekt en Es steht 11D. ad

48) Lib die entsprechende zweite Untersche1dung,
habıtu praecedente (!) eT natiura, finden WIr, w1ıe selbst

SsagtT, 11b 61 S12 ist keineswegs mıit der ersien Unterschel-
dung, voluntate natiuralı e1 deliberativa, identisch Daß die
dern Lehrer (1 der Stelle erwähnt werden mussen, o1q NIC
aQuSs dem orilau des Verweises. 50) Der Verweils hat
sSe1ine Entsprechung Ln 1D 1 ? ın den Fragen De iustificatione.
Ich könnte fortfahren Die eiztien Verweise, die nach keine
unbedingt ichere Deutung zulassen, gehen, wWwIe schon der Wort-
Jlaut klar erkennen 1äDt, auf die umma De bono et de ViIriutiDuS.
Man wird 0S er wohl berechtigt finden, wenn ich die Hypo-
ese, solange eine Beweise vorgelegt werden, als unbegrün-
det blehne. auch S gachien mussen.  al aa Der gedruckte
ommentar ZUuU zweiten uch muß 1246 entstanden sein, jener
ZU vierten uch 12409 Und da soll der letz  ie elıner gäanz VOTI-

Alberschiedenen Sentenzenerklärung angehören! OD man bel
überhaupt VOI verschiedenen Redaktionen reden kann, darüber g1b%
vielleicht besten Auischluß e1n Vergleich des Druckes mit dem
<AUus der eit 1250 tammenden Kommentar 1ib 1.—35
ın Cod. 825 Troyes.

215 1, Th., Die Thomas-Handschriften der Biblioteca
Vallicelliana in Rom: ArchFrPraed zZ34U8—363 Ders.,
Die Thomas-Handschriften der BT  101eca Casanatense in RKRom
2bd. 264—381 Die Herausgeber der Leonina stoßen bel! den
Vorarbeiten ZUr Äusgabe auf manche Hss, die S1C selbst vielleicht
nNnıic unmıttelbar enutizen können, deren Kenntnis aber iur die
wissenschaftliche Welt bisweilen Von grobem Wert Se1nN kann Es
1st er sechr egruüußen, dalßl hier die Thomas-Hss zweler
römischen Bibliotheken beschreibt, die noch keinen gedruckten
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MKatalog besitzen. AÄAus der Vallicelliana SC neben manchen Opus-
VONN ent Urc! den Oxiorder Dominikaner Robert Von Oriord hbe-cula, zuma in Cod 30, die Kritik der Quodlibeta Heinrichs

In Codsonders hervorgehoben, die iın der gleichen Hs steht
1387 11 16) der C asanatense ist vermerken, daß Contra 1M-
pugnanies religionem nach 1250 nı 1256 verlegt 1St. Cod 19

19) onthält die Abkürzung der umma des ilhelm VvVon
Auxerre durch Herbert VOIN AÄAuxerre. Es wäare nützlich, nn auf
Cdiesem Wege allmählich eın Catalogus Thomae 1n Varlıs
bibliothecis asservatorum entstände, annlıc dem Catalogus
dı hagiographicorum der Bollandisten. in die Ausgabe selbst
nehmen die Herausgeber dus gutien Gründen eiıne eingehende Be-
schreibung der Hss auf.

des hl Tho-216 app e11, Th., Zerstreute Autographblätier
11Nds VO  — quin ArchFrPraed 20 gıbt die
GeHaAaUE Beschreibung zweier Autographblätier des nl Thomas Das
ersie, eın aus dem Autographen der umma Conira gentiles ent-
wendetes das jetiz 1ın der Biblioteca Casanatense RKom 1ST}
das zweite, e1in AUsSs dem vierien Sentenzenbuch, das 1m Oon-
vent Almagro auibewahrt ird. Dies letzte IS VvVon besonderem
WerfTl, da 0S der einzige est des noch Anfang des vorigen
Jahrhunderts 1m Konvent Barcelona vorhandenen un uUurcC V1-
anueV. laje Literarıo las Iglesias de Espana l » 199— 200
NaCl K.) hbeschriebenen Autographs der Erklärung des vierten
Buches ist g1ıbt egine schr dankenswerie Abschri{it des eXIiCe5
der zugleich verölfentlichten Photographien; ohne. eine solche sind
Photographien der Thomas-Autographe ohne wissenschaftlichen
Wert

217 Käppeli, Handschriitliche Mitteilungen uber Werke
VOIN Dominikanerschriftstellern 1n der Biblioteca Nazionale in Nea-
pel Div  om  r) 11 445—456 kann ıber wichtige
un von Hss meist Dominikanerlehrer berichten. Der
lıterarisc Nachlaß Von Guerricus, Fishacre, Sterngassen, Guilel-
INUS efr1, ohannes VON eapel erfährt wesentliche Bereicherung.
Besonders WeriLIvo ist die Fesitstellung eines zweiten Exemplars
der Quodlibefta des Johannes VON eapel, wodurch die VonNn March
iın loriosa gefundenen Quodlibeta in ihrer el bestätigt und
noch wesentlich ergänzt werden. uberdem erhält man
Aufschluß über die ursprüngliche Reihenfolge. Aus späterer eit
stammt der ommentar De anıma e1ines Dominicus de Stielleo-
pardis. Zu untersuchen Dleibt noch, obD der Zuteilung des Buches
der Erklärung des Lombarden in Cod VII (Ssonst Johann
Von Sterngassen zugeschrieben) Thomas Anglicus irgendwelche
Bedeutfung ukommt Für Guerricus kann ich eiIine kleine DIS-
her unbekannte Ergänzung anfiügen. Cod (Dominikaner)
der Universitätsbibl. Basel enina tol 2951 — 21n ragment;
Fr (iuerricus. Credo quod dam ante peccatum priusquam g -
stasset lignum vite morereiur penaliter, NOn amen morfie naiu.-
rali, sed violenta.

218 d  DD 1 1 Tractatus De luce ir. Bartholomael de
Bononila Antonianum (1932) 201—238- 465— 1494 Der
wıissenschaitliche Nachlaß des Von Bologna, DParıser ran-
zıiıskanerlehrers aus dem Kreise Bonavenfuras, ist dank den Ar-
beiten VONN LONgpre, Glorieux, Deneffie wieder bekannt geworden.
Deneffe hat auch Zwel Quaestiones de assumptione 1n den
Aschendortfischen SCUu e1 Textus veröffentlich bringt Nun
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eine schr dankensw  ertie ZusammenfTassung der bisherigen ı1terar-
geschichtlichen orschung und außerdem veröffentlicht CI nach
einer Florentiner und odieıjan Hs eınen Traktat De uce Dieser
bildet eine merkwürdige Verbindung von mittelalterlicher atur-
wissenschait und Theologıie. Die re VO 1C wird ZULr Sym-
bolisierung der ellung Christ! 1n der Heilsökonomie, seiner Fin-
wirkung auft die oeie und der Antwort der eele Glaube und
emMu verwendet Das (janze omm uNs reichlich iremd VOTI ; S

ist aber VOonNn Bedeutung ZUr E1nführung ın das Verständnis des
mittelalterlichen Symbolismus. Hoffentlich äDt der ert hald
die versprochene Analyse und ideengeschichtliche Würdigung Iolgen
Erfahrungsgemäßb werden exie unbekannter Autoren ohne 1ne
solche Anailys und Würdigung 1Ur wenlg beachtet Zu den (Uuae-
t1i0ones ist bemerken, daß die beiden Fragen ıber die Unbe-
leckte Empfängnis wohl sicher unecht sind und die etizien 11
Fragen der Florentinerhs noch schr der Bestätigung bedürien.
Es hier die Berücksichtigung der innern Kriterien.

219 Doucefi, V ‚9 DTrODO> du Cod lat. Monacensı 8717
ArchFrancHist 246 In einem Aufifsatz der Franz-
Stud (1930) —s ich die Annahme als qgut begründet
bezeichnet, daß der Schreiber die QOuästionen zZU —8 [ des Verzeich-
N1SSCeSs in (CIm 8717 als Eigentum des SCOtus betrachte;: denn
Beginn der Fragen ST SCOtfus und untier den Fragen befindet sich
e1ine gute Anzahl, die sicher SCotus gehören. Diese Folgerung De-
zeichnet mf Recht als hinfällig; denn ıunier den aNONYMCLL
Quästionen S1nNd uCH  1 Fragen des Karmelrters Gerhard VON BoO
logna. Unrichtig dagegen ist C wenn SagtT, meine Behaupfung,
daß Fr 83—87 die Fortisefizung der noch erhaltenen Quaeskiones
de Cognitfione Dei ISst, sSe1 unwahrscheinliche Hypothese. S0o-
hbald man die orm der Fragestellung beachtet, sicht man die Be-
rechtigung der Behauptung: da beständig wiederholte Utrum DOS-
SI habere und COgnit10 Intultiva, die Parallelität von Fr. und
Als wichtfigstes ErgebniS de Artikels ist buchen, daBb TUr Prt

Dea =—=87 (De Cognitione intultiva eT abstractiva, Del Waddın
cognitione Dei) wieder jedes aubere Zeugnis fechlt, daß ihr
Veriasser Urc innere Anzeichen ermittelt werden muß. Meine
VonNn bekämpite Annahme, die Fragen 41—45 und 51 seıen niıcht
völlig identisch mi1t den entsprechenden Fragen des Oxon1ense,
sondern vielleicht Disputationen de SCo{us, tutzie sich auft den
EeLWAS verschiedenen orilau der Fragen und aıuf dem Oxo9-
n]ıense kaum entsprechenden aum, den S1Ce einnahmen. Vielleicht

aber auch Abkürzungen des Oxoniense
220 n, Der Prozeß die ostiille Olivis ZUr Apo-

kalypse: RechThAncMed 202—315 SOIZ seine
mustergültigen Studien über die ensuren, die Sschon viel Licht auf
dieses eiwas verna«cChlässigte Gebiet geworien haben, In1t einer Un:-
tersuchung über die Verurteilung der Apokalypse Olivis tort Die-
SCS uch Wäar durch die Spirıiualen, die Fraticellen und spätfer
Urc die nhänger UdWIgS des Bayern in den Vordergrund
gestellt. schildert den Hergang Zuerst Untersuchung und ExX-
zerpilerung Urc eine ardına und den agister sacri palatil,
dann Überweisung dieser Xzerpie und Guachten eine Kom-
m1ss1ion VONN magisirı 1m Jahre 1319, dann weiteres Einholen Von

rteilen, DIS schlieBßlich 1323 zunächst der atz über die völlige
Besitzlosigkeit Christi und der Apostel als häretisch orklärt wurde.
ann werden Neue Fragen über Kırche, Pseudomystik und

—.
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ere Übertreibungen mehreren Gielehrten vorgelegt, HIS en  1C der
aps Februar 1326 die osiLlNe selbst verwarti. Interessant
isT, daß hier, ahnlich wIıe später bei ckehart, die einen mehr den
VO Veriasser gemeinten ınn hervorhoben, die andern den SCIISUS
abvius. Vom Standpunkt des kirchlichen Lehramies, das VOTLT em
aut die Reinerhaltung des aubens bedacht S21n muß, scheint das
eiziere den Vorzug verdienen.

DD 1: och, Der Prozeli den Mag1Sier ohannes de
01113aCO und seline Vorgeschichte (1312—1321) RechThAncMe2d

2391—4292 DIie Streitigkeiten über die Beichtprivilegien
Gezänk zwıischen Welt- und Ordensklerus hninaus; sS1Ie üuhren
der Mendikanten gehen iın ihrer Bedeutung weiıt über eın bloBßes

Grundiragen der kirchlichen Organisation. In uUNseTenm all handelt
£Ss sich letztlich arum, oD das arram eine Institution göittlichen
Rechtes ist on Valois in SeINner Abhandiung üuber
onannes de Polliaco His Litter. de la France 54 1914 ] 22{
HIıs 281) einen wertivollen Beitrag ZU Prozeß des ohannes g -
jleiert nımmt die Untersuchung wieder auf; mit welteren
Materials un einer SCHr eindringenden Interpretation der exXie
kann CT 1n vielen Dunkten korrigieren und ergänzen und eine
vollständige Darlegung des verwickelten TOZEesSSsSes Von den ersten
nTängen, die in dem NStTireit über die Auslegung VoO  b Omniıs utfr1ıus-
que des Lateranense, des uper cathedram Bonitfaz 111l und
Dudum Clemens agen, DIS ZUT Verurteilung des Johannes und
seiniem 1lderru HMauptankläger sSind die Franziskaner, der wich-
tigsfe Gutachter Detfrus de Balude AMıift zumal der VOlL-
schiedenen Quodlibeta konnte die einzelnen Dhasen einane
estilos auifklären; er begründet auch das verschiedene Verhalten
ohannes A iın diesem Proze) und In em uüber die OSILLUIE
CD Apokalypse Olivis Die Theologen werden ankbar Sein iur
die wertvolle Studie, die manche PRPunkte des Zensurlerungsver-
ahrens beleuchtet wel oder drei Bemerkungen VoNll unfierge-
ordneter Bedeutung. 2U'7 wird gesagtT, in dem Ausdruck „n p Ca
C11S communibus“ habe das Wort pecla seine ursprüngliche edeu-
LUNG verloren und den ınn VOIN cr1ptum erhalten. Das ist Nnıc
erfiorderlich Ich moöchte übersetzen: in den allgemeın zugänglichen
eiten W arum dies notwendig die Wiedergabe Von mundlichen
ÄuBßerungen, NC einer Schrift, sel, kann ich einstweilen N1IC
verstehen. 400 Anm. 37 wurde ich TOLZ dem DPariser Schulwiiz
„legeren sententias  «t als richtiige Lesung vorziehen. Ob Dofrus de
Palude LIUF e1in oder mehrere Quodlibeta verfaßt hat, bleibt noch

untiersucnen. In dem auch von genanntien Cod /44 Toulouse
siehen unmittelbar VOT dem QOuodlibet und dem Iractatus de p-
estafe pape des Detrus tol 6r._.. und tol 68 —74Vv zwel Quod-lıbeta, die leicht VO  = selhben Verfasser seın können 1e1 wichtiger1st eın Supplement De pofestfate pape tol 142v—155', rum

sit Criımen ecclesiasticum, mit der vorleizien rage Tum
de nNeCce  ıtate alutis SI Subesse pape 1n temporalibus ın
spirıtualibus, In der 1n er Schärie die directa potfestas in empo-ralıa des Papstes abgelehnt wird un ebenso die Abhängigkeitdes KÖönigs von Frankreich VOIN römischen Kaiser. Ob dieser eil
zugleic| mit De potfestiate gedruc ist, kann ich ZUrFr eit
nicht teststellen. Fol ist einer Bemerkung des Verfassers
gesagt: „Ddentencia Deifr1 0C ohl Detri de Palude | de ista
questione.“ Es wird aber gut sein, die Urheberschaft noch
unfersuchen
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DD Longpre, E ? Fr Bernard de Deo, M., (1318) e1.
’Immaculee Conception: ArchFrancHist U7 —249
1CS Zeugnis des spanischen Franziskaners für die Unbefleckte
Empfängnis ist noch AQuUus einem anderen Grunde von Interesse.
Meines Erachtfens 1st nicht de qUOTUM NuUumMmeTrO ost magister

t 1, o) magister UugOo esen, ondern Mad-
gister Jo > Scoti' arro. Das verlangt der Genetiv und
die UUr zweimalige Setzung des magister. Dann aber hättien WwIr
unfier der Vorausseizung, daß die angegebene Jahreszahl 1318 De-
gründet ist, Was ich nicht nachprüfen kann, 1n FreC| eSs ZeUg-
nN1S afur, daß Ware Lehrer des SCOLus gewesen 1st

Laurenf, M.-H., Le 1 estament e1 la Succession du Car-
rchFrDPraedına dominıcain Guillaume de Dierre ın

(1932) 84 —231 vorzügliche Studie über eın Bücherver-
mäaC  a  hfnis des Lektors Guilllelmus Defrı Godinmni, über das Testament
des Kardinals, eın Kodizill und e1ine Anzahl anderer Dokumente,
die die Ausiührung des Testamentes betreffen, zeichnet sich Urc
vollkommene Beherrschung der QWuellen und umfangreichste Litera-
turangaben AUS, Ihr Wert ieg ın ersier 1nıe auft dem Gebiete
der Kirchen- und Kulturgeschichte ZUrLE eit der Avignoneser Päpste.
odin, der als Ordensmann wohl den armeren Kardinälen g -
hörte, ist 21n eispiel aluür, welchen Umfang die Anhäufung VvVon
Benefizien In AÄvignon angeNomMmmMenN Allerdings hat e » W12-
das JTestiament zeigt, einen qgute eDrauc Von seinen Reichtüuümern
gemacht, WwWenn auch italienische, spanische und burgundische Stif-
tier s kaum germ gesehen aDen, dal ihre Einkünfte TUr sildiran-
zösische Dominikanerklöster und die amiliaren des Kardinals VOT -
wan wurden. Das Testament zugunsten einzelner Ordensmit-
glieder zeigt auch, WIe ıIn die TML DereIits e1ne Bresche geschla-
cn WAar. Für die Geschichte der Scholastik Sind wichtig die L.l-
sammenstellung der Lebensdaten des Jjungen Dominikaners, die
reiche Bibliographie und die Bücherschenkung des Lektors UN-
sten SC1INCS Heimatkonvents. Letztere, VON 1304, nthält bereits
eine Opuscula-Hs des nl 0mMas Im JT estament, das Bücher-
verzeichnissen auffallend dl  3 Ist, tinden WwIr eine Abkürzung der
Isaiaserklärung und den Danielkommentar Alberts

DE Beltiraäan de Heredia, Vicente, D,, La Fa  itad
de JT eologia O1 la Universidad de Ssuna CiencTom 4Q 1)
145— 173 Bel seinen archivalischen Forschungen uüber die (12-
schichte der Theologie in Spanien hat de auch viel wert-
volles Material eiıner Geschichte der spanischen theologischen
Universitätsfakultäten gesammelt. Schol (1931) berichteien
WIr über SCc1Ine Au{ifsätze uDer die theologische Fakultät iın San
L1Lag0 1C glanzvall Ist die Geschichte der Universität Von
suna.,. In der ersien älite des ahrh herrschte nach

de in Spanien e1Ine wahre „Manie“, Universitäten gründen,
daß 0S nde des Jahrhunderts mit über (} Universitäien

übersättigt War. Im sudlichen Andalusien War neben der UniversIi1:-
tät und dem Kolleg ZU hl Thomas mit selbständigem Gradua-
Lionsrecht) ın Sevilla und der 1N Granada eigentlich von vornherein
ke  ın Lebensraum für die dritte Universität, die der Graf Von Urena
1548 in dem Landstädtchen Osuna gründete und reich ausstatfeie..
Nach kurzer Glanzzeit (besonders der theologischen Fakultät) iın
der ersien Generation verfiel S1C 1m und Jahrhundert rasch
infol der „uniruchtbaren Routinerie, die sich in uUunsern Univers1l-
aten Kristallisierte‘, und des Mangels OoOrern und bedeutendern
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Proifessoren:;: erlosch S1C tast unmerklich nnerer Aus-
zehrung. de zeichne nach archivalischen Quellen bes aus
dem Archivo Histörico aclonal, da das Universitätsarchiv sich
zersireut hat) das akademische eben, die verschiedenen eologıti-
schen Lehrstühle de Biblia (Augustiner), de 1T1Ima (Dominikaner),
de Buenaventura (Franziskaner-Observanten), de Durando (Au
gustiner), de eologıa mora (d eines „kleinen Theologiekursus”
Tur den auf die ra verzichtenden Landklerus, den unbeschuhten
Karmeliten anvertraut), de Eg1dio0 Romano sel Anfang des 18
r  ’ Augustiner), die Listen der Professoren mi1t Lehbensdaten
USW.,. Im Anhange veröffentlicht er eın Breve auls 111 VON 15  0S
Deir der Errichtung der theologischen Lehrstühle und die Annahme

Hentrich.des Breves durch den Dominikanergeneral.
225 Getino, LulS, D,, ıda doctrina del Procurador de

las Comunidades castfellanas, Fr. de Ledoön: lenc19am
I1) 471—713:; (1933

1933 I1) 289—302 G ’ bekannt als Vorgänger Beltran de He-
redias iın der Vitoriaforschung UrCc sein Werk »97 Fr. de
Vitoria  €t (Madrid 1914, ufl schon 1922 in einer
kurzen Skizze der lenc1i1om „Descubrimiento histörico Un
INUuNeTro intelectual“ die überraschende Entdeckung veröffentlicht,
daß der Vorgänger 1L0r13aSs aut dem Dariser Lehrstuhl, aul VO  —_
eon p’ einer der Führer 1m uIistan der kastilischen Städte

arl WÄäar.,. Die amalige Skizze ohne Quellenbelege Ist
Jetz e1iner über an SICH erstreckenden Aufsatziolge erwel-
tert worden. N1e Dietet nach ungedruckten Quellen aut dem iInter-
grund der stürmischen Zeitgeschichte e1ın farbenreiches ild der
wechselnden Schicksale dieses Theologen: 1491 Proftfel In ste-
ban S5alamanca, 1505 Proifessor iın Paris, 1506 In Burgos
(wahrscheinlich Lehrer Viforlas), später, als T10r VoOoll LeÖn, HPro-
kurator dieser 1im Auistande Von 1520—21, als Rädelsiuhrer
zu ode verurteilt, Urc den Ordensgeneral, der ihn ZUr Ein-
kerkerung 1im Kloster verurteilt, VO  = ode erretierl, endlich eifriger
Volksmissionär un Gründer des Konventes VO Oviedo, er, fast
als Heiliger verehrt, 1530 oder 1531 sStirbt WiIe nofwendig e1n
solch quellenbelegtes ild ist, zeigt eın 1C ın urter, omen-
clator GE 13062), der ihn mit DPetrus. VOoN eon der &_ der
Vorgänger Vitorias auft der Catedra de Tima in Salamanca war)}
zusammenwir

226 Beltraän de Heredia, Vicente, p E —  Domingo de
S5010, D.,, Juan 2r Y Miguel de Medina, CiencTom

1933 11) 21—67 Ein Uusieres 1ld S den agen des lan-
Z0585 der spanischen Theologie TL hier Vor uNS, das raurige
Lebensschicksal des groBen Franziskanertheologen de Medina
(1489—1578; Exegeseprofessor ın Alcala, rıenier Konzilstheologe
USW.). Als Soto 1554 in den „Annotationes  <e Sätze aQUus dem
jJohanneskommentar des berühmten aınzer Kanzelredners und
Vorkämpiers des Katholizismus Joh Wiıld Ferus)(1495—1554) Oifentlich als lutheranisierend zensuriert, verteidigtihn 1558 in der „Apologıa erı  6“ und g1bt (Iim Einverneh-
INeN mit dem GroBinquisitor Valdes) e1ine purgierte Ausgabe die-
sCs ommentars heraus. Dieses Eintreten füur den angegriffenenMitbruder Wwurde ihm Zu Verhängnis fürs en Als nach
Überwindung jahrelanger Schwierigkeiten 1572 als Generaldefinitor
Se1NCS Ordens, mit ren bedeckt, ahnungslos nach Spanienrückkehrt, wird der 85Jährige reIlis VvVon der Inquisition eingeker-
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kert, fünifeinhalb re (währen sein RProze) unentschieden Ssich
hinschleppt) iın sirenger Kerkerhait gehalten und sterbend: (nicht
fIreigesprochen) prı 1578 ZU Empfang der Sakramente
in S21n Kloster geiragen, WO übernächsten JTage StIrbDt

de bietet hier Aaus unveröffentlichten ProzeBakten der Nqul-
sition (Ärchivo Histör1co acional, Inquisic1on) 21n erschütterndes
ild der Vo  e und eC| NCUC bisher ınbekannte usammen-
änge A, ewl spielt auch das uch OI0S eINe belastende

in den ProzeBakten:; aber weder CI noch andere Dominikaner,
vieimenr M.sS Mitbruder TO de ascales, Lektor der Theoiogie
iın Toledo, Wadr der nkläger. Als der Franziskanergeneral daraut-
hın den ascales verleumderischer nklagen straifversetzft,
erzwingi die Inquisition die Zurücknahme Was ascales VOTr
dem geheimen T1DuUunNa vorbringt, ISst gröhtfenteils kleinlicher
AKlatsch über unüberlegte ÄeuBßerungen MS 1m Familienkreise SO1-

Mitbrüder. Die Arbeift, e1n Kapitel dQUuUs dem werdenden
Lebensbilde des Dom de S ist mit ruhiger Sac  1C  eIT, zugleich
d us Warmen Mitgefühl geschrieben. Der spanische —  Dominikaner,
der ais Geschichtsiorscher dus dem Staube der Inquisitionsakten
dieses Lebensschicksa des »>  oldenen Jahrhunderts” ersienen sieht,
schlieb)t die Studie erschuttert „Bedenkt Malll, daß 0S SIcH 1n
SCTIM einen hochgebildeien, ungemein tfeinfühlenden G
handelt, kann mMan auch eutfe noch, nach vier Jahrhunderten,
N1ıC seine Lage denken, ohne die Fieberschauer des Entsetizen

iuhnlen, jenes Entsetzens, das gerade Valdes o in 12SC nst1i-
iution eingeführt

29  - Beliran de Heredia, Vıcente, p > elchor ano
la Universidad de Salamanca lenc1o0m 11) —_
Alle, 1ın den eizten 60 Jahren übeo2r geschrieben haben auc.

rlie in seinen „Katholik”-Aufsätzen), tüutzen sich aut die Angaben
Caballeros In seiner „Vida del Ilmo C“ (Madrıd als

aul endgültige Feststiellungen. de konnte 1Un dus den hinter-
assenen Maierialsammlungen Caballeros und Urc Vergleich mit
den Originalurkunden dessen ungemein Ilüchtige AÄrbeitsweise Test-
stellen Daher enötigt Caballeros Werk N1IC Nur leise Uberma-
lungen, SONdern tiefgreifende Änderungen. Am weni_gsten weib
O! über ( Aufenthalt in Alcala und S5alamanca, weil sich hier-
über Hauptquelle, ellecer, ausschweigt. UÜber Alcala

de bereits 1916 1n der lenc1om die unmöglichen Angaben
Caballeros (die leider auch der Neuauflage der Ehrle-Auisätze
1930 en geblieben sın berichtigt: O1g NC als In-
Qr der Catedra de Prima auf Tudela:; vielmehr ist die Reihen-
Iolge: Tudela 1539—40, TO de Castro ano 1543—46
Über (e:s Tätigkeit in Salamanca g1bi die vorliegende Stiudie eın
autl Grund Quellen bes. 1v.-Archiv Salamanca) berichtigtes
ild
und urc QOuellenbelege (1im ext und 1Im Anhang bereichertes

Im AÄnhang druckt OT die Anfangsabschnitte Vn 1e7r
Nachschriften (.S Vorlesungen ıIn Salamanca ab (ähnlic w1e
Irüher bel Vitoria), Urc den Vergleich der Forschung e1n
Urteil über el un Wert dieser Handschrifiten Z ermöglichen.

228 Belträn de Heredia, Vicenfe, p » Las Relecc10-
15 Y eciuras de TrancısCo de 1ltor]a discipulo AMartın de
Ledesma, CiencTom 4929 iıne hochinter-
essantfe Studie, die uns einen Einblick ın die Art des wissenschaft-
liıchen Arbeitens innerhalb der Vitoria-Schule gewährt. de
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vergleicht hier (kolumnenförmig nebeneinander gedruckt) den ZwWeIl-
ändigen Sentenzenkommentar (von 555 und des de i

Proifeß in Salamanca, VOoIl DIs einem ode
1574 Theologieprofessor in olmbra), jenes beruhmten Vitoria-
Schülers, der die Salamancaer Refiform nach Coimbra übertfrug, mi1t
dem Schrifttum des Das Ergebnis ist mehr als überraschend.:
ler der Relectiones V.S hat L ? ohne amen
wähnen, einfach in seinen Kommentar eingereiht, un ZWal
seifenlang worftiwortlich, andern Stellen Aur mit unbedeutenden
stilistischen Änderungen. Die Vorlesungen V.S des AUTSUS
—36, w1e S1Ce ın der Von de jüungst veröffentlichten Hs

SC1NCeSs orers T100 mifgeschrieben sind, können sich ZWaFr NıIC
wörtlich Del inden, weil die Vorlesungen V.sSs in dessen OI -
sTiem Kursus 1526—29 mitgeschrieben und Dekanntlich
seine Vorlesungen jedesmal Neu überarbeitete; dagegen wird jeneÜbereinstimmung, die INan unier solchen Umständen erwarien
könnte, tatsächlic VOIl de nachgewiesen; die gleichen Be-

die gleichen Autoritäten, der wesentlich gleiche Auifbau; LUr
die ÄNnNordnung der inwurie Ist verschieden. Gewıib War
im und r nach Ansicht de HS ein olches orgehenNn1ıcC selten WIe heute: auch konnte L, der jahrelang diese
Vorlesungsdiktate V.S auft der Lehrkanzel VvVon Coimbra auswendigvorgeiragen el sich als legitimen en SC1INCS Lehrers De-
rachtien JIrotzdem mu man, auch nach den Rechtsanschau-

der damaligen Zeit, den als „verdadero plagıario ” Tand-
marken. Immerhin hält de eine interpretatio benignior IUr
mögliıch vielleicht hatte L! als er den Wortlaut der Relectiones
und Vorlesungen V.S seinen eigenen Vorlesungsheftfen einverleibte,
Ggar N1IC die Absicht, S1C veröMHientlichen Als er dann 15—20

hre später aut Drängen sSseiner Schüler S1C herausgab oiner
eit, da der Bau des Kollegs ihn Qganz in Anspruch nahm,iand vielleicht nicht genügen MuDBe, den TUC übDer-  a<

wachen (wie die vielen Ungenauigkeiten und Druckiehler auchn
beweisen). uch Reierent hält diese Erklärung geschichtlich und
psychologisch Iur zulässig. AÄnderseits haben WIT IIUN, nacnı  dem

d einmal diesen Sachverhalt Testgestellt hat, in den g -druckten Kommentaren IS gewissermaßen eine NeUe unabhängige„Nachschri{it“ der Vorlesungen V.S dus dessen Frühzeit, Wäas TUr
die Quellengeschichte seiner Werke VO  — Wert sSe1ın kann. Als
Einleitung dieser Studie hat de a  es, Wäds CT 1n den Uni-
versitätsakten Coimbras über Iand, abgedruckt.

229 Beltran de Heredia, Vicente, p,, E1 ma2siro
Domingo anez. Famıilia pairıa, juventud eSTIUd10S? 1encC-
‘Tom H'] 1933 26—309; ı88 Profifesorado dentro de la en eb  Q
162—179 de H, der Edition der unveröffentlichten
Kommentare ZUrTF Prima 2cundae schon se1it Jahren druckfertigTür die Biblioteca de Teöologos Espanoles (vgal oben 410 11.) voll-
en hat, arbeıte seit längerem einer Darstellung des Lebens
und der Bedeutung des groBßen Salmantiner Theologen auTt Grund
archivalischer Quellen. eit 1929 veröffentlichte OT mehrere Ab-
schnitte dieses werdenden erkes In der jeiz VOIN ihm geleitetenCiencTom, über Tätigkeit der Universität Salamanca,seine Beziehungen Philipp I seine Verwicklungen mit der In-quisition und über den „valor doctrinal de las Lecturas del B.“vgl | 1929 ] 613 i.) Dem ersien dieser Au{fsätzehatte schon 1922 kurze, aber werftfvolle Dlographische Noitizen

Scholagstik.
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vorausgeschickt. Au{i Tun! der Ergebnisse seiner weiliteren dL-
chivalischen Forschungen während des eizten Jahrzehntes hieiet
CT hier die reich erweiterte Darstellung des ersien Halbjahrhun-
eris des Lebens B 7 also die beiden Einleitungskapitel des kom-
menden Werkes Eingehend verfolg er die Geschiec der Ahnen

bis iın die des Jahrhunderts. ine esonder? enug-
uUunNg ist Ooiflenbar Tür den Basken de H 9 das echt Daskische
Jut der aufifzuweisen. Die und für sich alleın Derechtigtie
Schreibweise de amens ist NLIC die Jeiz gebräuchliche Aastı-
lische Oorm Bänez, sondern die baskische ornı Banües (SO unfier-
chrieb OT sich selbst). Als Geburtsort weist CT Jetz a-
dolid nach nahm Medina an) on 029

de auft Tun arcnivalischer Quellen die Zeitangabe der
„Katholik““-Auifsätze Ehrles über Tätigkeit OÖOrdensstudium
in Valladoalid USW. als Irrg nachgewilesen. Mit eC Ladelt e

de 11 vorliegenden Aufsatz 170%) den Herausgeber der
spanischen Neuauflage, daßb 1ese Fehler nıcht verbessert habe.

Da 1eSe Neuauflage In uUuCHIOrm nach der Ankuüundigung des
Herausgebers gerade equemen Handapparat IUr den EF-
torscher der eublute der Scholastik 1m 16 Jahrhundert hbilden
Ssoll, wird 0S iur die Benutzer wertvoll se1in, die RPunkte der
Chronologie aufzuzählen, 1in enen dieser Abschnitt verbessert WOTI -
den muß 29 Febr 1528 in Valladolid:;: Oktober 1542 Be-
gınn der philos. Stiudien ıIn alamanca; rühjahr 1546 INErL 1NS
Novizlat  \  b VON ksteban; Maı 1547 dort Gelübdeablegung ; chul-
jJahr 1547/48 dort Wiederholung der Philosophie;: erbst 1548 DIis
Sommer 1552 Theologiestudium dort: September 1552 DIS erbst
1555 Lehrer der Philosophie Ordensstudium Von Esteban:
sodann DIS Herbst 561 dort Lehrer der Theologie; Aprıl 1561
„FPraesentatius  : (bestätigt Mal VOIN erbst 1561 (wahr-
scheinlich) DIS nde des Schuljahres 15066/67 11 vila: Schuljahr
15067/68 (und höchstwahrscheinlich auch Schuljahr in Al-
Calä; Schuljahr 1569/70 Kegente de 10m 17 Avila;: erb.
1570 DIS Sommer 1573 iın Salamanca;: dann S Drı 1577 in a-
dolid, „Der el legentis eT regentis Oo1ificio iungens
(allerdings das letzte Schuljahr mit grohben Unterbrechungen W:
gen Krankheit In Avila und Medina)

230 Algaılida, Samuel d‚ Cap., Ocumentis Der
la Histöria de la Filosoiia Catalana riterion (1933) 59— 68
821=—334. —— Der soeben verstorbene erl. verölifentlich hier in Ver-
zeichnis VON Hss SC Philosophen des 6.—18 Jn (Franziskaner,
Je  ifen, Kapuziner i a auft die 1n den verschiedenen B1iDlio-
iheken un Archiven Mallorcas bel einen Nachforschungen nach
den Werken amon Tauchs (vgl Criterion | 1930 ] 05—311)
gestoßen ist 1ele dieser amen selbst dem Verfiasser der
„DBiblioteca de Escritores Baleares  “ over, unbekannt. 10e0SC
bibliographischen Notizen tellen eine nutzliche Handreichun tur
die Erforscher der katalanischen Philosophie dar.

231 an m, Cap., Der sel äriyrer Apo1-
1lnaris ore Von 0Sa und die Teierliche Disputation SC1INCS theo-
logischen Kurses (Sonderdruck dus Collectanea Franciscana, Tom.
I1 asCcC. 1—4) 8 123 Assist!1 1932, Collegium Laurentil
Fr Cap G Im Rahmen des wissenschaftlichen Betrie-
Des iın Freiburg 1. und ın der schweizerischen Kapuzinerprovinzwährend des Jahrhunderts schildert Professor in ans,
eine OÖffentliche theologische Disputation und Juli 1780,.
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ihre Veranlassun ( Wetteifer mıiıt dem Jesuitenlyzeum Von Mi-ae Stellungnahme des mehr eklektisch 21ngestellten Kapuziner-lektors [* 1739; 1774—80 Lektor; 1792 al ärtiyrer 1n Parıis:1926 selig gesprochen | ZUrTr skotistischen ranziskanerschule, die 1n
ihren Verlauf un ihren rTI0o
reiburg neben dem Jesuiten] Öffentlichkeitsrechte besaß),Die Darstellung geht schr 1Ns
muß man
inzelne, wird stellenweise vielleicht UnNnNOÖT1Lg Dreit: aut jeden allfür diesen Beitrag ZUr Geschichte der Scholastikkurz VOT ilrem Verlöschen ın der Iranzösischen Revolution dankbarse1in, VOT allem auch iür den Abdruck der Dissertation M.S uüberdas Verhältnis der Bhilosophie ZUr Theologie, die CT Einleitungder DispufLatllon Vorirug. Sie War DIS aut e1in 1m Kapuzinerarchiverhaltene UC: vollig verlorengegangen.

Erkenntnislehre. Metaphysik. Kulturphilosophie.
Brunstäd, f Logik (Handbuch Philos., HrsBaeumler H: Schröter. L1eIg.; Abt. Beitr. CX.,-i (99unchen 1933, Oldenbourg. 4.30 Mit dieser 0gl und derÄsthetik VonNn Baeumle (37. D 41 1e1ig 104 4.30)1eg jefz auch der TSie Band des Handbuchs („Die Grunddiszi-plinen‘‘) fertig VOI ; durch das VOIL e1 ri bearbeitete duUuS-iührliche Namen:-

koeit
und Sachregister gewinnt CT schr Brauchbar-

„Mensch und Charakter“
Da der zweite und dritte and (nNfitlll'‚ Geist, Olt-

schon seit einiger eIit abgeschlossenSind, geht das eindrucksvolle Werk seiner Vollendung enigegen. Esill i1ne zusammenfassende arstellung des philosophischen Be-muhens  &7 des AÄbendlandes biete Das iel ist eln systematischesDa aber befürchten WAär, bei der groben Zahl der Mitarbeiterverschiedenster philosophischer Rıchtung möchte E1nNe fein ystiema-tische Darstellung eiInNe Zu Verwirrende Buntheit der Auitfassun-yen ergeben, lieB mMan Del
bieten die

einzelnen philosophischen Teilge-
Jung der Problemgeschichte herauswachsen.

ystematischen Lösungen möglichst dus einer Darstel-
„Die Verschiedenheit

iNen FruC damit in
und Mannigfaltigkeit der möglichen philosophischen Stellungnah-geseizmäbig begründeien und überschau-baren Zusammenhang“‘ ( Vorwort VI) Entsprechend dieser Ge-samteinstellung des Werkes SUC runstäd eine Weiterführungder Lranszendentalen Logik Kants als die durch die geschichtlicheEntwicklung geforderte: Logik hinzusten rst ant habe den„realistisch-ontologischen Ansatz““
verschuldet habe, aufgegeben Die

der es MiBgeschick der LogikGültigkeit der Wissenschaft undschlieBßlich alle Wirklichkeit mUÜüssepflichtenden Werten begründet W e
aus absolut gelfenden und VOI -

„unlıversalen Logik“, dıe das
rden So WIrd die 0gl ZULF

WITrd.
Wertsystem darzulegen hat undZUL Philosophie überhaup Bei: diesem Ergebuis wirdYanz offenbar, Wäas INan schon den ersien Seiten Tmufel:Für die bescheideneren, aber immerhin berechtigten und NOL-wendigen uifgaben der Ogik Im eigentlichen Sinn des WortesIchlt dem eri eLIwas das Verständnis. Sonst Wäre unbegreif-lich, WIe die „Tormale ogik“ (entgegen der Auffassung anftsselbst) iın einen Gegensatz ADr

werden kann Das Wenige, Was über die scholastische Bhiloso-
Liranszendentalen 0og! gebracht

phie Sagt, beruht e aut argwußte S1C besser, als an
MiBverständnissen. Jedenfallsnt, zwischen realer und logischer„Form“, realem und logischem „Ordo  «4 un: damit zwischen Onto-
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ogie und Ogl scheiden und beiden den innen zukommenden
atz anzuwe21l1sen. de Vries.

e1bB, RY 0gl des Widerspruchs. 8 (VII U, 130
Berlin 1932, de Gruyter 5.40; geb 6.75 anie Spricht
einmal VonNn der mMensC|  iıchen egele als ‚un  alma sola, che 1ve 0  (
SCHNie 0  ( SC in se eb  rigira (Purg Z LJ)S die Seele als geist1ges
Prinzip wird hier geradezu Urc das Zu-sich-selbst-Zurückkehren
definiert; der Gedanke der „Selbstbezogenheit“ des Denkens War
also der scholastischen Philosophie keineswegs iremd geht 1Un
den verschiedensten Fällen des Selbstibezuges, Z der Anwendung
Von Begriffen, Definitionen, rieilen auft sich selbst, nach und
SUC zeigen, daß die Selbstanwendung eniweder einer Jau-
Lologie („positive Selbstanwendung‘) oder einem Widerspruch(„negative führt. 1CeSC logischen Formen sejlen Von der DI1IS-
herigen Ogl vernachlässigt vorden. Die Selbstanwendung SC1
aber unvermeidlich: SONS MUuSSe  wn man alle Logik, Denkpsychologie,Erkenntnistheorie aufgeben. Folglic MUSSe  e auch dem 1der-
spruch eine DOS1ILLIVEe Bedeutfung Tur die Erkenntnis zugesprochenwerden, im Gegensatz dem „Vorurteil“ der uüberlieferten ogiWissenschat Ssel HUr VOII widerspruchsireien Gebilden möglich.Die Unfifersuchungen beiriedigen NIC| reC weil wichtige Begriffe
Zu unschar bleiben Was hier es „Selbstanwenduang“
genannt wird, cheint doch VON recht verschiedener Art SC1IN.
ucC da ZU ecchten Widerspruch e1n Bejahen und Verneinen
desselben derselben Rucksich gehört, SCHEeIiINT
N1iC immer beachtet Soweit aber wirklich dus einer De-
rechtigten Selbstanwendung (z der eSsSCcC des Skeptizismus) C1N
echter Widerspruch iolgt, cheint uns das nach Ww1e VOT eın Bo-
WeIls für die logische Unhaltbarkeit (z dieser SC in inrer
uneingeschränkien orm SC1N. Es ist uns Nıc klar geworden,
WOr1in denn die positive Bedeutung des Widerspruchs bestehen soll

(  @ Vr.
230 2e1g, p ? Einführung In die onfologische un erkenntnis-

iheoretische Problematik UL die eleatische Philosophie: 110-
sophie und Schule 62—78 Ze1lg in schr anregendere1se Beispiel e1iner Einführung in die Dhilosophie Urc Be-
sprechung der eleatilschen Philosophie mit ihren er Erfahrunghohnsprechenden Ergebnissen und doch nicht leicht uUurc
schauenden methodischen ehlern, WIe gerade die Behandlung Q11Nes
1eien und schwierigen metaphysischen TODIiems 1m philosophischenAnfangsunterricht das notwendige Interesse wecken kanı iur die
Fragen der Methodenlehre un Erkenntnistheorie, die SONS
leicht als trocken empfunden werden de Vr

235 Rickert, H ? Wissenschaitliche Philosophie un Weimit-
anschauung: 0gOS Ol —5 F1 in SeINer beach
Lenswerten Studie jenen Zeitströmungen enigegen, die der RPhiloso
phie den Charakter eiıner Wissenscha absprechen wollen Philo-
sophie und Weltanschauung sind klar Sscheiden DIie Philosophiesucht die Welt als Ganzheit inrer e1ıle rein theoretisch erfassen,
während die Weltanschauung Lebensauffassung) aus jenenÜberzeugungen besteht, die sich auf das Ganze (  ©& Welt beziehen,
1n der der einzelne lebt und wirkt. Solche Weltanschauungen las-
SI sich N1IC in jeder Hinsich wissenschaiftlich egrunden, weil
S12 auft dem Gesamtsein des Menschen aufbauen, der nicht Aur 10-
gisch denkt, ondern auch alogisc und will, künstlerisch
schaut und religiös glaubt. Will INan solche Weltanschauung Phi-
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osophie NeMMNeN, muß man zwischen wissenschattlicher un
außerwissenschaftlicher Philosophie unterscheiden. Der theoretische
Mensch kann sich Urc Nachdenken über Se1ıne Welt, die doch
immer NUr 1n e1l der ganzen Welt ist, zZu Weltiganzen erheben,
Was dem Weltanschauungsphilosophen versagt 1st Philosophie
omm LIULE dann 1n Gang, wWwWenn dem Philosophen gelingt, VO  S
Einsatz der „eigenen Existenz“ abzusehen (gegen Heidegger).
Rickerts charfe rennung VOTIl Philosophie und Weltanschauung
gruüundet letztlich darin, daß er mi1t ant annımmft, das esen der
Welt und das Verhältnis der enschen ZU Weltgrund Se1 der
reın theoretischen Erkenntnis entzogen. Nur WenNnn das esen der
Welt selbst als „iIntelligibel“ gedacht wird, kann 05 Aufgabe der
wissenschaftlichen Philosophie sein, das Gesamtleben des enschen

regeln und ihm Weltanschauung geben egen Rıs Ausiuh-
ruNgen üuüber die Beziehungen VonNn eligiıon und Philosophie 1LäDt
sich nicht viel einwenden, wenn Religion LIUTr e1ine subjektiv
geregelfe Frömmigkeit versie Ist jedoch eligion aut e1ne en-
barung gegründet, eren ınn Urc eine göttlich beglaubigte und
als solche theoretisch erkennbare ehrautorität eindeutig und Vel -
pflichtend gemacht werden kann, dann T1 diese eligion Wäar
N1IC| die Ntelle der wissenschaitlichen Philosophie, hildet aber
eine negafiıve Orm für 1©.  ! Brugger.

236 La Phenomenologie ( Journees eIiudes de la So-
ciete OMISTIE 1) Gr O 116 aın (Belgien) 1933, L aul-
choir. Fr on allein die atsache, daß die Societe
Thomiste inren ersten „Studientag“ (am Sept. 1932 in JuviSy)
der rage der Phänomenologie gewidme hat, beweist ihre Au
geschlossenheit für die Gegenwartsauifgaben scholastischer 110-
sophie. och mehr erireut den eser der weifherzige eIST, mit
dem die Deiden Hauptredner Feuling und Kre-
INMer un die Teilnehmer der Aussprache das Gute
und ZUuU 21l auch für unNs Vorbildliche der phänomenologischen
Methode vorurteilslos anerkennen, namentlich die dem e1ls
der arıstotelisch-scholastischen Philosophie urchaus entsprechendeForderung des Ausgehens VO ursprünglich Gegebenen und der
Herausarbeitung der TOoODleme aus den Phänomenen; die Ver-
nachlässigung dieser Forderung bringe die Gefahr des „Verbalı  us  e
mit (91) Bei der „Wesensschau  : glaubt man auch mehr den g-
meinsamen Gegensatz den empiristischen Abstraktionstheorien
ZU Platonismus
betonen müssen als usSserls NC abzuleugnende Hinneigung

Der Idealismus Husserls cheint den meistien
Sprechern N1IC nofwendig dus sSeiner ethode iolgen, auch
nicht Adus der iranszendentalen Reduktion ährend sich i die
Aussprache über das Verhältnis der Phänomenologie ZU Thomis-
INUS der Kurze der eit entsprechend auTt die Grundgedanken der
Husserlschen Phänomenologie beschränkt, Feuling in SC1-
Ner historischen Einführung auch die phänomenologische Existenz-
philosophie Heideggers berührt und dabei Zzwel schr interessanie
muündliche AÄußerungen Heideggers selbst mitfgeteilt: Die vesent-
lıche Endlichkeit des e11nNs sSe1l UNUur VOoO Begrif{fi{i des e1ns und
VOonN jedem eienden, das Zu Seinsverständnis S egriffs De-
dürfe, verstehen, nicht aber VOoO  3 e1n als olchen selbst 39)Das „1n-der-Welt-Sein““ SCe1 nichts anderes als das, Wäas man ın
scholastischer Ausdrucksweise die tiranszendentale Beziehung des
erstandes aut das eın (39 51 eine Erklärung,Söhngen begreiflicherweise verwunderlich 1indet (49
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Die wertfvollen und lehrreichen Bemerkungen Ohngens und
anderer deutscher Teilnehmer (Ed ein, V. infelen,

Mager) sind In dankenswerter eIse auch 1n deutscher Sprache
de T1eS,beigegeben.

231 a!  C ] Il , G » Beiträge Zu Kausalproblem:
Ph Jb 26 (1933) L  ja 145—159 2713—9290 417—U44() RS bespricht
ın inrem ersien Auisatz Das Kausalproblem in der modernen
Physik) die Erwägungen, die manche Physiker nicht alle;
Planck Z nalt unbedingt Kausalgedanken Test AD Aui-
gabe des allgemeinen Kausalgesetzes veranlabtien Es nandelt sich
VOT em den statistischen Charakter der Naiurgeseitze und
die atsaCche, daß 0S bisher unmöglıch WAär, den Zeriall der radio-
aktıven Substanzen und sprunghafien Änderungen der Eleix-
ironenbewegung ursächlich erklaren. Mıit ec SIC die Ver-
fasserin in diesen Sachverhalien keinen Tun für die Ungültigkeit
des Kausalgeseizes, ondern Hlals ein ersagen der derzeitigen Un-
tersuchungsmethoden. 107 SO1 eine rage gestaitet. Weist die
Unmöglichkeit, das Verhalten des Elektrons Innerhalb des OMS
nach den gewöÖhnlichen Gesetzen eines „UMNUM Der accıdens  e« De:
stiımmen, N1IC darau{i hin, daß vielleicht 1m fom kein ‚UU Der
accıdens  e“ onmndern eEine Ööhere, substantielle Einheit vorliegt ” Die
mechanische Kausalerklärung wurde  a dann mit Recht hinfällig,und die teleologische Verhaltungsweise des Elektrons, vermöge des-
SC gegenwärtige Lage ScChon VonNn der zukunftigen abhängtanc muüßte ihre Erklärung in m substantiellen Finalitäits-
DrINZIP des oams Liinden Der zweite Au{fsatz (Physikalische
Kausalität und Wahrscheinlichkeit) ar einige grundlegende Be-
riliie und zeigt dann in einer scharifsinnigen Zergliederung, dab

der Zufall, soweift @! 1m statiistischen Sachverhalt eE1ine spielt,
nıcht 1m der ın rage kommenden Glieder,
kommt.
Ssondern in eren zeitlichem O 1' ZUr GeltungZufall 1m inne der Wahrscheinlichkeitsrechnung und
physikalische Kausalıtät Geseizmäbigkeit 1m Nacheinander des
Geschehens beireifen verschiedene Sachverhalte, widersprechnensıich also NLC Im dritten Au  satz (Physikalische und metfa-
physische Mausalıtä erklärt die Veriasserin die Verschiedenheit
des Kausalbegrififs iın der Philosophie und der Physik dus ogren
verschiedenen Erkenntniszielen. Die Naturforschung beschrän sich
auti die Beantwortung der Wieirage, während die Pailosophieinrer atiur nach auch die Warumirage tellen mußbß M au-
salıtätsprinz1p 1m inne der absoluten Gesetzmäßigkeit ist eiIne
Voraussetfzung der Physik überhaupt Wiıe jede Voraussetizungkann S12 1m Einzelnen verifiziert, aber LUr Urc. negafıve In-
sSsianzen vernichtet werden Als solche IST aber nicht das Nicht-
sehen des Vorhandenseins der Kausalıtät zuläss1'g, ondern LUr das
Sehen ihres Nichtvorhandenseins. Der Vilerte Auisatz (Bei-iräge ZUTC Behandlung des mefaphysischen Kausalproblems) bringteine Kritik der verschiedenen Wege, aul enen iINan die Gelfiungdes Kausalprinzips darzutun sucht K.- stellt sich 21 aut den
Standpunkt Geysers, aber dessen Nneuesien Aufweisversuch
vgl Das Gesetz der Ursache, 1933) ab Der Vorwurt egenFueischer, daß er 1n sSeinem Au{fweis ‚oifensichtliche Fehler‘‘ De-
gehe, ist durchaus unberechtigt. Die erhobenen Schwierigkeitenwerden Von Fuetscher selbst gelöst (S Die ersien Se1ns- und
Denrnkprinzipien 175 ff 182 i vgl auch ZKathTh 57
A—42' Brugger
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McClure, T 7 The Tre2 Conception of ature ihe
Philosophical Review (1934) 109 —124 Fur den rıechen ist
aliur eben, lJebendige Krait, Beseeltheit. Vor em ISst S1C göff
lich arum 1st S12 auch qgut und 1nr Iun immer sinnvoall. Der
Mensch TT noch NIC AdUuSs der aliur heraus, ondern bildet m1f

Selbst dieinr ei1ine von gleichen Kräiten durchwaltetfe Einheit.
otter S1inNd jünger als clie Ar und erheben sich au>s ihr. Der

b1€lbt, besonders hei Arisfo{feles, völlig 1m Hintergrund;
existiert kein Worft, das dem lateinischen „voluntas” entspräche.

Wille und Persönlichkeit treien erst 1m omer  mM und VOT em
1m Christentum die innen gebührende Stelle Brunner.

239 aecker, Was ISst der Mensch ” 8! 191 Leip-
Z1g 1933, egner. 3.80; geb 5.50 Ein Buch, das den
enschnen der Gegenwart viel hat. Gegenüber dem
a0os UNSeTerTr eit ın Religion, Philosophie, Literatur, Politik un
W  scha mahnt mit tieiem siitlichen TNs eindringlich =
Besinnung auf die rechte OÖrdnung der Inge, aut die wahren
Fundamente des Abendlandes, die zugleich die Fundamente
der Menschheit un amı auch ma man 05 eufe wahr
en wollen oder nN1ıC die Fundamente der Voölker S1nNd.
1eSC sind aber nicht suchen 1ın m Humanismus, ‚„der 21n
paar Jahrhunderte in Europa geherrscht, mit einem schlechten
Gewissen, aber eE1ner zuweilen gefälligen, doch N1LC großen uns
die Abgründe des e1ns verdeckt hat“ ondern 11IULr 1m
Christentum Das Christentum g1bi auft die zenirale R  e nach
dem Wesen d2s Menschen d1e uralte NiIiwor Creavıt eus hoOo-
minem ad imaginem dill,. Das 1ST e1ne wahrhaitige, mufige, le-
bendige, al Antworft, die esitiehen kann, „sobald Im Ernsie g -
aC WIr  E Im üUbrigen können WIr aut den Reichtum
regenden edanken auch über Einzeliragen, Da über das esen
des DBolitischen (70—706) 1Ur hinweisen. de T1eS5,

L4() gl e! -Kech eın Gotteshbewels 80 (44
reiburg 1933, erder. 0.80 Das Ich, die DPerson des AMen-
schen 1n iınrer Geistigkeit, wird als OCHNSTLeSs und arsies Abbild
Gottes al en hingestellt. Es handelt sich also nıcht um eginen
philosophischen Gottesbeweils 11 strengen inne Durch edle
Sprache, qguie Formulierungen und e1ine me, die tiefe reli-
giöse Ergriifenheit verrät, ubt das ucnleın e1ine lebendige Wir-
kung dus. Brunner.

241 Gierens, M J I Controversia de aeiernıftlale mMund!.
L exius antıquorum e scholasticorum ( Textus ei documenta, SOeT.
phil 80 103 Rom 1933, V, GregoriJana. 6.= Eine
nuüutzliche Zusammenstellung VOIl Texten d us ato, r1STOtLe@1eS,
1lo, Plotin, Augustinus, Al Kindi, Avicenna, Algazel und ver-
T0eS, Avicebrol, OSCS Maimonides, Bonaventura, Albert dem (Giro-

DieBen, Thomas, Herväus Natalıs, Durandus, Vazquez, Suarez.
Tatsache, daB die Weit NIC eW1Ig ,  1St, steht AaUSs der Oiffenbarung
test. Die rage, ob eine ewige Welt möglich gewesell wäre, ist
ein höchst schwieriges philosophisches Problem ute emerKun-
ygen dazu finden sich auch in de untier den aufgeführten Büchern
N1C| genannien Theodicaea (Freiburg VON ont-
heim I Denefie.
9 ohanns, p 9 ers le Christ par le edantia 11

ul de 1’Anglaıs par 1.-M authier) GT,
(IX 9 Louvaın 1933, AMuseum Lessianum. Fr E
Dieser zweite and (vgl Schol 460) behandelt den drit-
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ien groben Systematiker der Vedantaphilosophie, Vomintellektualistischen Monismus Sankaras und dem modifiziertenMonismus Ramänujas untiferscheidet S1C Seine Philosophie UrcVersuch, ın der bakhıi, der 11ebenden Hingabe, eine Synthesedes absoluten ONiISmMUuUS mit der Realität des Endlichen Lin-den. In eEiner AÄArt iranszendent
das Krishna gleichgesetzt wir: Atffribute, ohne selbst eine

Spiels entfaltet das ADbsolute,
Änderung erleıden Die endlichen Seelen und Dinge entstehendadurch, daß IIUL Je O1 Attribut sichtbar wird, während diedern verborgen bleiben. Durch die 1e erfolgt die Ruückkehr undmystische Einigung der Einzelseele mit ott ohne Auihebung ihrerRealität Das MN SYsiem ist Von einem starken und edlen TO-l1g1ösen Stireben un mpfinden gefragen. In einem zweiten e11WwIrd dieses System mit der Scholastik verglichen. Der dritteTeil iührt die Linie Von Sankard  O über  ae Ramänuja und
ZUm Katholizismus weiter.
atllonen sSind auch 1

Die kühnen und SChwierigen Speku-
verständlich gemacht

diesem Bande miıt durchsichtiger Klarheit
dringung des gewaltig Stoiffes

Überall spuürt man die meisterhaifte Durch-
Brunner.243 Clemen, Can Einfluß des Christentums aufdere Religionen (Veröffentl. Forschungsinstituts verg]l. Reli-glonswissenschaft der Un Leipzig I1 12) 80 (128 5.)Leipzig 1933, Deichert. 480 Nacheinander werden behandelt die primitiven Religionen, Gnostizismus, griechisch-römische,germanische, slawische Religion, Islam, Hinduismus, Buddhismus,national-japanische un

der Einfluß aut primitive
-Chinesische Sekten. Es ergibt sich, daß

beschränkt ist AÄm stärksReligionen selten und auft Unwesentliches
ten iindet sich, WI1IC rwarten, Einflußauftf den Gnostizismus, den Islam und auf einiIge NeuUueTre indische

verarbeitet
un jJapanische Religionsstiftungen. Es ist sechr viel EinzelmaterialDabei IS aber mehr der all der UÜbernahme voOKRiten, Ausdrücken u berücksichtigt. nıcht auch Fälle einerJangsamen innern mgestaltung de Gehaltes olcher außerer Ele-nie vorliegen, wird NIC unfersucht. Br244 Götz, Bernd
kern (Sociologus, eiheit 3) 89

- Die Bedeutung des Opfers bei den Völ-
ield Um e1iner Defin

(82 Lei'pzig 1933, Hirsch-
tion des Opfers gelangen,geht VOoO  3 heutigen Sprachgebrauc IN Da 1n uUNserm Kultur-kreise das unmittelbare Verständnis für den Inn des Opfers längstabhanden gekommen ist und das Wort Opfer Aur mehr 1m er wel-terten un uneigentlichen Sinne gebraucht wird, ergibt sich tol-gende Begriffsbestimmung, die mMan ungefähr auft alle mensch-liıchen Tätigkeiten anwende kann: „Von einem Opfer sprechenWir, sobald eine Persönlichkeit oder Gemeinschafft durch T21S-gabe eines Wertes sich eines ihr

schmerzlich Verlust selbst bei
oOher geltenden Zieles willen

ın der Gewaltsamkei bringt“ (2) ıne besonders
Methode ermöglicht

der Deutung der Psychoanalyse verwandte
1Ug1g machen.

eS, auch die widerstrebendsten Tatsachen g -Es ist IUr folgerichtig daß das Aufhängen vonAmuletten, der Kindermord des HerodeS, Hinrichtungen, derRitus des Sündenbocks, rituelle Waschungen als eC pferangesprochen werden. Jeder Unterschie zwischen Zauberhand-jungen und echten Opfern verschwindet. Die ) }kosmoplastischen“Riten, die ebenTalls den Opfern rechne6 SIN zauberischeFruchtbarkeitsriten, deren Wirschen Geschehens liegt; die Kung In der Nachahmung kosmogoni-Bauopfer und sonstigen Tötungen Ju-
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gendlicher sollen die Jugendkraft ZUr Abwehr teindlicher Mächte-oder Steigerung des Wachstums nutzbar machen, sind also eben-falls keine echten Opfer Die Opferriten der Nkula-Pygmäen Op-fern einer en und eine schlechten Erstlingsnuß, Herabklettern
VO'  S Baume mi1t dem KoOpfe nach unten) lassen sich wohl un  -ZWUNGECENE dus mondmythologischen oOtiven erklären Hell- undDunkelmond, Umkehr de Br245 Drelevsky, J Mondgestalt beim eumon
RevPhFrEitr 116 1933 IICosmogonie el philosophie de ]’histoire:

_ Die GeschichtsphilosophieSC  12! sich In der Darstellung der geschichtlichen EntwicklungJgern die Schemata der KosmogoNie Als solche werdenaufigezählt die verschiedenen Arten zyuklischer Wiederkehr, des OI'-ganischen Aut- und Abstieg 9 des geradlinigen oder schrauben-Ormigen Fortschritts ber alle 1ese Schemata, urteilt mitecC Sind auf die Geschichte nıcht anwendbar, iın der sich nichits.nach Gesetzen vorausberechnen 1aDBt außer mehr oder weniger Yro-Ben Ähnlichkeiten. Sebst für das kosmische Geschehen äDt sSichdie Richtigkeit all dieser Entwicklungsschemata NIC nachweisen,weil erın edes groBßen Schwierigkeiten leidet. Als GrundTür die letzte atsach S  C» dürifte wohl In rage kommen, daß dieFragestellung nach de Ganzen des Universums über  — die KOm-peienz der Natfurwissenschaft hinausgeht, die immer I11UT Von e1inem
enten un Konstellationen all-
gegebenen Moment un seiner AKonstellation dus weiteren Mo-
absolut anfangen oder auihören kan

oder zurückschreifet, nNie aber
246 Philosophische Hefite rg (1933) Heft ri/2(94 5.) Berlin-Wannsee, Beck (Ans

s
chrift jetzt Praha-Dejvice,1681, Böhmen). Beck, Versuch einer Kultur-genealogie (1—60 iIne Kultur ist NIC| natürliche AuswirkungVoNl Jut un Rasse, sondern wird Vomn einer reltgiösen Kulturideegefragen. Wenn diesC  ( Idee auiklärerisch eiz wird, verlierenalle Aultiurgebiete ihr Fundament, und die Kultur geht zugrunde.Die kulturschaffende Heilsidee ist IX  al NIC: 1assen, SONN-Gdern wird zuerst 1n einem ekstatischen 1T aumel einzelnen als„Offenbarung“ der Gottheit zuteil Die Anwendung dieser heo-rie aut einige Kulturen 1Im besonder entbehrt NIC der illkür-liıchkeiten. SO Z B L Wenn die TSIeHeilsidee“‘) Im Geschlechtlichen auifd

Kulturidee die „Orgiastische
doch cher Iutfherische aämmern sSoll ; oder WeiNn die
lichkeit des Geschöpifes Abf{fall

uffassung, daß alle natürliche Eigengesetz-
lıchen Wiıllen sel, dem katholisc

nd Empörung den götf-
geschrieben wird. Die Freude

hen Mittelalter als Leitidee
dem vielen Wahren und Anun-m-enden, das der Aufsatz bietekeiten und tl erleide durch' ahnliche iıllkür-TEl  lic viele Übertreibungen manche Einbußendre, Über die edeutung der Ganzheitsbetirachtung iınder heutigen Biologie (61—17/5) Arm Muüller, Das objektive.Kangordnungsprinzip In der Bioloqgie 6—85 de Yri247 Rev  eSz, Geza, Das Schönferisch-Persönliche und dasKollektive In ihre kulturhistorischen ZusamTübingen 1933, Mohr. 2.40 1C te, ondern Werke

menhang. 89 (58
ISt der Anteil des ersonlichen un des Kollektivenden Als Methode hierfür ist weder

niferschei-
noch die werkobjektive, die das Werk

die erlebnispsychologische
ischen Einflüssen 1n seinem von len gene-
die S 1m Gesamtwerke des

osgelösten Werte erfabt, noch die persoanale,Schöpfers beirachtet, geeignet, onderneinzig die historische Betrachtungsweise, die das Werk iın
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Weit und die Zusammenhänge, dUus denen QS hervorging, hinein-
stellt 21 omm dem ede Einseitigkeit vermeldenden
Ergebnis, das verschiedenen Beispielen veranschaulicht wird,
dali ohne die grobe Persönlichkeit geschichtliches Geschehen NC
entfesselt werden könn  +  @, daß aber das Kollektive, die alltfägliche
Produktivi  ät, das W I:  ken de groben Dersönlic  el bedingt; TOLZ-:-
dem Dleibt diese iIimmer ELWaSs Einmaliges und Unableitbares

Brunner.
2E8 e1ig, p 7 Die Problematik des Beginnes uUNSOTer 1SSe11-

schait Neue JD 6—538 sicht den Schritt VO
Mythus ZUTLT Wissenschait arin, daß die Geschehnisse NIC mehr
HRO dämonische Krälfte, die hinter den Dingen stehen, sondern
durch e1n 1ın ihnen liegendes Prinzip VOIL der gleichen Art W1e die
inge erklar werden. Weil aber die Grundlage der WissenschaIit,
dal es aduUus einem Prinzip erklärt werden könne, nNnıe ZUL rage
geste worden sei, aber der Unmöglichkeit der bBeharrung
der Sı bstanz iragwürdig ist, ist das wissenschaitliche enken
e1Ne Äu1ifassungsweise der Welt, die nebDbDen dem inm gleic  -
rechtigten myihischen Denken steoht. Der Artikel leidet einmal

ogıiner mechanistischen Auffassung der ubstanz, dann auch
e1ner Unklarheit über das Verhältnis VON Philosophie und WIS-

senschafit. Levy-Bruhls Theorie VO alogischen Denken des Dr1-
mitiven, der die [Aythen chalit, aäDt SICH Urc keinerlei 'Tat-
sachen elegen und wird Tast VOIN en Ethnologen abgelehnt.
Trotzdem ist e1n Hauptpunkt des Unterschiedes richtig gesehen.
Der Hauotunterschied zwischen dem Denken des Drimitiven und
dem der Wissenschait besteht, WI1Ie WIr nachzuwelsen hoifen, arın,
daß Ger Primitiive alle Seinsbereiche m1t biologischen Kategorien
erklärt, die Wissenschait jedoch INn1T den jeder S21nssiuie an  -

Methoden AÄber daraus O1G nicht, daß 21 Denk-
arien völlig heierogen neber  inander stehen: ın diesem LieDe
sich ja Mythaus VO uNns überhaupt nichts verstehen Br

Naturphilosophie. Psychologie.
249 dingtion, S > Das der Physik und e1n

Versuch seiner philosophischen Deutung Aus dem Englischen über-
SELZE VOoO AMariıe TeliIrau Rausch W Traubenberg und Dissel-
ors Ul. 259 Braunschweig 1931, Vieweg. Geb

Das uch ist hervorgegangen AauUus einer 21 von
Vorirägen, die der erl. 1927 inburg gehalten hat Es
soll in gemeinverständlicher Weise die philosophischen Auswirkun-
gen der ocroBben Veränderungen behandeln, enen NaiurwıS-
senschaitliches Denken infolge der tiefgehenden euerungen aul
physikalischem Gebilet unterworifen werden Mu. 1ne ungeheuer
schwere Auigabe, doppelt chwer e1ıner Zeit, immer wieder

esagt werden muDß, daß die Entwicklung noch 1 vollen Fluß
egriffen ist, da WITr sicher die endgüuültfige Auffassung noch NC

Yyewonnen L  n  aben, dab die Jeiz 1Lm Vordergrund stehende Behand-
lung HLG mathematische Symbole sich ZWär als dallz erstaunlich
JeistungsTähilg erwıiesen haf, jedoch siıcher (1UT eine e1iLe der Wirk-
lichkeit ertassen kann. her INa  Z kann 05 keinem denkenden Men-
schen zumufen, dals sich der Einordnung dieser Ergebnisse ın

Gedankenwelt ange enthält, DIis diese grobe Ent-
Darum werden alle, diewicklung Zu Abschluß gekommen ist

sich mit olchen Fragen beschäftigen, den Versuch des orf dank-
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bar egruben, menr, als CT sich dieser Auigabe Ggäahnz
hervorragend efählgt erweist. hat uDer ein gründliches ach-
studium das Verständnis für den allgemein philosophisch 11-
eien Offenbar nicht verloren, un Ist iur die gewä  e Ver-
mitt  errolle hnervorragend geeignet. Vollständige Vermeidung er
mathematischen Formeln, eDrauc. VonNn Fachausdrücken HUr ın
Gänsefüßhchen, zutreifende Vergleiche dUls dem gewöhnlichen LO
Den, Jaunige Ausdrücke und Aussprüche, Jebendiger Verke  Ar m1
dem Leser sSind die Haupfteigenschaften der Darsiellung. Aber
unfier esem Dunt schillernden Gewand verbirgt 1C7 die Weil
der tieisten Gedanken und Trobleme, die je den Naiurphilosophen
beschäftigt en Der ert. IsSt keineswegs der AeINunNG, daß
d  H  [2N2 Probleme gelöst hnabe; er bomuht sich VOT em, die Not-
wendigkei der Auifassungen achzuweisen und die Schwie-
rigkeiten aus den hergebrachten Ansichten darzulegen. iIm erstien
Aapıfel wird gezeigt, wWwI1e m1 der Entdeckung der ZUSamMMeEeENYC+
eiztien atur de oms einerseits un der Unmöglichkeit des
Nachweises eines Ätherwindes anderseits SiICH atisachen eE1iINSL211-
ien, die mit uNs  er bisherigen Auifassung, der Auiffassung der
klassischen Physik, NIC mehr 1n inklang bringen Waren. Ka-
pıte Z behandeln dann die Frragen der Rolativitätsiheorie und

amı zusammenhängt, eit und aum, Weligeschehen, Gra-
vitation, die ellung des enschen 17 eltall In apıtel
und wird die (uanteniheorie behandelt, während in den
jolgenden Abschnitten 1115 die Folgerungen duSs dem vereinten
Eintfluß der Relativıtätstheorie und der QOuantfentheorie ZULE Sprache
Tommen. DIie Überseizung ist Gallz ausgezeichnet. Wenn nıc
die kleinen englischen Kinderverse 05 verrlıeien, würde Ta  —_ dus
der arstellung überhaupt N1cH merken, daßb mMan einNe Uberset-
Nd VOT sıich hat. WulfTt.

250 e4Ss- en  erg, Schrödinger, DIi-
ra Die moderne Atomtheorie Die bei der Entigegennahme d2s
Nobelnreises 1933 ın Stockholm gehaltenen oriräge. 8! (45 Sr

Figuren). Leipzig 1934, Hirzel. 2.50 Die drei Jüngsten
Nobelpreisträger Tür Physik 1ıaben In den Vorfrägen be1i Empfang-
nahnme des DPreises ihre wissenschaftlichen Leistungen VOLT einem
gröberen Zuhörerkreis angedeutel. un Sch entwickeln tfast
ohne Änwendung einer mathematischen Formel VOT a  om das
begrifilic u der Fortschritte. sich bemüuüht, mit
einigen Sätzen den Sinn un die Bedeutung solner mathematischen
Formeln darzulegen, wuürden  w< auch SeinNe Ausiführungen unsireltig

leiere E1nNS1IC  nt 1n die Gedankengänge vermitteln. Daß
hier die Grundgedanken der Galzen Entwicklung der Physik
VOoN berufener Seite vorgelegt werden, ist gewiß egrüben.

251 Muüller, W, Totengräber der Kultur Ein uch über  ..
den Materialismus. J Weimar 1933, Böhlau M 2.5{)

ist e1in kenntnisreicher und gewandter BuBprediger, der in der
Kritik viel Wahres ackend Versie un nach der p -sitiven eIiie hin das Heil in der Pilege der weltlichen 11L
guüter erbDilıic In dreizehn Kapiteln behandelt in ialogiorm(Gespräche des zeitlosen Weltgeistes miıt arX, Engels un
dern „Zeitgenossen“‘‘) den sozlalen Leidensweg Europas un
Deuwutschlands seit 150 Jahren DIS ZUr Auflösung der kanitalistischenrdnung. Vom dritte2n Reiche spricht NIC und das Mittelalter
Ist 1ım die eit der Unfreiheit S und Dummuheit, = dem die
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Menschheit Urc anner WwIie oltalire erloöst wurde. Schmitfz
252 Bavınk, B 9 DIe Naturwissenschafit auf dem Wege ZUur

Religion. en un eele, ott und Willensfreiheit 1m Lichte
der eutfigen Naturwissenschaft. ufl Ur 89 (79 Frankfurt
d 1934, Diesterweg. 2.90. Im ersten e1l des Buches
(Abschnitt 1—1V) wird nach kurzer Schilderung der Enisiehungdes mechanistischen Weltbildes 1m Jahrhundert zeigenverSuc dal In se!'nem Gefolge nofwendig zuersti De1ismus, dann
Atheismus und Materlalismus auitreten mußten. Wie 10SE phi-Josophischen Richtungen mift der klassischen Physik enistanden
sind und aut eren Grundanschauungen auIibauen, mussen  x S12
auch mit ihr verschwinden. In der neuesien Physik ist Von
terjeller uDstianz un ihren Akzidenzien nichts mehr Ubrig Ye-pblieben, 0S gibt 1Ur noch Wirkungsquanten, Wellenpakeie, deren
Träger keine Substanz Im hergebrachten Inne mehr 1st. Auch
die mechanische Kausalıtät iSTt gegenstandslos geworden, da das
den statistischen Gesetzen zugrunde Jegende elementare Geschehen
ebensogut zufällig WIe dynamisch gedacht werden £ann. Aui den
1m Untertite]l angegebenen, Im zweiıten Hauptfeil des Buches De-
handelten philosophischen Gebieten ergeben sich dus der NeUCN
Physik einschneidende, bisher viel W rolgerungen.1les weist auTt e1ne spiritualistische LÖSUNGg des Problems der Ma
erı1e nın. Welche Perspektiven sıch VO  — da dUus eroiinen Tür die
Fragen nacn dem Wesen des Lebens, de Willensifreiheit un dem
CONCLFSILS divinus, wird INan mit höchstem Interesse bei nach-
esen. Man wird dann auch sehen, Wäas hier nicht weıter gezeigtwerden kann, iın welcher Weise den verschiedenen Vorwürien
(z des Aktualismus, Idealismus, Platonismus) entgeht; auch
21n reiner Okkasionalist ist er nı  ht, TOLZ einer verfänglichenStelle WI1C „Phuysik reiben heißb  4,  5 1m Grunde nichts andere
als oft SCIiINE elementaren Wirkungsakte nachzählen  e Sicher 1st
Bıs uch e1n schr beachtenswerter Ansatz elner theo-
zentirıschen Naturphilosophie, m17 röBßter Sachkenntnis, Umsicht
und Beoscheidenheit dargelegt. chm.

253 Rüfifner, V! Die Natur und der Mensch in 1hr. Die

(82 onn 1934, Hanstein. 2.60. Mıit diesem Bande O1I-
Philosophie, ihre Geschichte und ihre Systematik. Abt. Ä) CX
cheint eine eigentliche un voliständige Naturphilosophie. Sie ist
in die drei Abschnitte gegliedert: Die anorganische Natur 8—Ö0)die Lebewelt 1—53), die Seinsstufen des Lebens (54—82) Im
ersien Teile werden die Grundbegriffe: Substanz, ra 4asse,Kausalität, Raum, eit eroörtert;: der Ion lıegt auf dem Nachweils,daß S1C inren Wert Tür die philosophische Natfurbetrachtung nicht
verlieren, Wenn auch die physikalische Methodik der „Verzahlungder Welt‘“, die 0S QOualitative eliminiert, S1C überfIlussigchen scheint. Im zweiten Abschnitt bekennt sich entschieden
Z Neovitalismus, indem CT das esie VO  Z Gedankengut seiner
Vertreter (Driesch, Becher, V Uexküll, Andre, WoaolIl-
tereck, Müuüller, Burkamp, Dürken, Behm Ul. a.) geschickt VOTr-
arbeite anz vorzüglich ist der dritte Abschnitt Von den e1NS-
s{tuien des Lebens. In Dezug aut die Abstammung des Menschen
SIC den Daqueschen ecen TIreundlich gegenüber. 1052
Neue Philosophie der Natur scheint uns eine durchaus dankens-und empfehlenswerte Leistung sein. chm.

254 Rıtter, Jo A chim, Über den Sinn und die Grenzen der
re VO  3 Menschen. 8 (30 5.) Potsdam 1933, Protte IM 0.90.
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hält PinNe philosophische Anthropologie 1Ur unmögilch und auch
nıicht für nofwendig. Er geht zunächst der Enitistehung der
anthropologischen Fragestellung nach (9 H Die Resuliaie der
anfhropologischen Einzelwissenschaiten betreifen eigentlıich 418
.den Menschen als olchen, sondern immer Konkretes. terner:
Weil die Einzelwissenschaiten scheinbar immer E1ine verschwiegene
Anthropologie gleichsam als ihre eigene weltanschauliche Basıs
vorausseizen, deshalb cheint eine Auigabe der iIhnen übergeord-
neien Philosophie sein, dalß S1C feststelle, Was der Mensch e1-

CNt:  lich Sel. ber alle bisherigen Versuche dazı, IUr weiche
cheler und Heidegger von als typisch betrachtet werden, hal-

ten VOT der Kritik NC Sian 3—28); s1Ce verlieren den Zusam-
menhang mit der Wissenschait und verlassen den en objektiver
Gedankenführung. metaphysisch werden, SO die 110-
sophie T1LLISC bleiben Schm.

255 öhle r, W 0 1g., Psychologische Probleme CX.-|
] L f 252 Berlin 1933, Springer. Ta Das schr wertvolle
uch will IUr Anfänger die Grundlagen der Gestalttheorie mÖGg-
lichst anschaulich darstellen Die Einiührung 1st 1n are 1lder-
legung des Behavilorismus ;: SeinNe Forderung der reın physikalischen
Methoden eachte NIC| daß in der jungen Psychologie die Girund-
Jagen für Messungen meilisiens noch TIehlen Die Gestaltiheorie wl
adikal die Forderungen des psychophysischen Parallelismus auft
alle Eigenschafften der psychischen Erlebnisse ausdehnen; doch
wird zugegeben, dal die Hypothese UUr mit Vorsicht empfohlen
werden kannn mmer wieder wendet sich die ehre, dalß
dIie Wahrnehmungen die anfänglichen „reinen Empflindungen”
Urc Erfahrungszutaten umbilde Die Ordnung könne auca onne
isolierte Leitungen Urc dynamische Wirkung physiologisch
stande kommen: Treilich sSel die Theorie N1LC 1NSs einzelne dUSYeAT -
Deitet Die Gestalten oder Einheiten entstehen überwiegend AauUus
ormalen Gründen des Sehfifeldinhaltes; die Netzhautbilder Sind
noch keine Gestalten; S1e entstehen erst 1 nervosen Systemeiner dynamischen Selbstverteilung. Der Einwand ieg nahe
Wenn das Netzhautbild noch eıne Einheiten enthält, ist N1C
schen, WIe das rein körperliche Bild 1m Gehirn menr eninhnalte;
dagegen ist wohl verständlich, da dus dem Netzhautbild zunächst
21n rohes Erkenntnisbild entsteht, das auch m1t Hilfe der Gedächt-
nisspuren den AuBenobjekten mehr angeglichen wird. Denn
m1 eC wIird betont, daß nicht alle Formen aut Gedächtnis
NIs des remden Seelenlebens
zurückgehen können. Eigenartig ist die Theorie der TrKennt-

Das Hauptmittel dafür 3l die
Ähnlichkeit der Ausdrucksbewegungen mit den Gefühlen, WIe Ruhe,Spannung, Entschlossenheit, Freude Daß darin S enthalien
sel, WäasSs inan 1Im täglichen en VOIN anderen weißB, düurfte doch
se1lbst tür die behandelten Ge{fiuhle Nic zutreiien Freude ist
mehr als die Körperhaltung noch weniger Tur Destimmte Ent:
schlu oder Gedankengänge. Besonders Wertvolles bringtdie Behandlung der AÄAssoziation und Reproduktion: 0S werden N1C
unverändert bleibende Glieder Urc ein thnen  ® außerliches Assoz1a-
tionsband verbunden, ondern das Lernen (Einprägen) verwandelt
die Glieder in  ! eine Einheit: fur die Reproduktion wird dus e1nem
Teil der Spur das Ganze entwickelt. DIie mechanistischen a-
rTuNgen werden mit Becher gut widerlegt. Gegen den Einwand,daß das auch seine eigene physiologische Theorie treffe, weist
aut eine Anziehungskraft zwıschen ähnlichen Spuren hin. Das bDe
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iriedigt wenidg, ebensowen1g die Zurückiührun der Iriebe auf
physiologische Spannungen. An vielen Erlebnissen wird Ge-
ZEe1 t! daß WIr häufig e1n rieDnIıs als „Wirkung“” anderen
aufitassen und ZWar „unmittelbar“ und als „nafürliche  €e Wirkung ;
WIr sprechen da VOINl Einsicht, VOIN Verstehen Hiermit ist viel
Richtiges gesagt. Daß eLWaSsS als Objekt eines Erlebnisses erscheint,.
ist ın manchen Fällen einleuchtend, 1ın Erkenntnis, in Streben;
auch daß WIr den kausalen Zusammenhang unmıttelbar bemerken,
is! 1m gewöhnlichen Sinn des Wortes zutreffend, SC  1e aber NIC
die Vermittiung durch die Gleichzeitigkeilt uUSW. dUusS, Wäas C1N?2
urlıche Induktion ist Daß der Zusammenhang e1n natürlicher ist,
iST zweifellos, wWwas die Grundthese der verstehenden Psychologie
bestätilgt. Die Art Ireilich, wIe das rein physiologisch erklärt wird,
ist mMIr dunkel geblieben; da Uurden  «‘ seelische i1sposifionen We-
SCHTLC verständlicher sSCe1nN. Das Werk IST SCHTr lesenswert,.

Fröbes
256 Becker, S  () tl Die Instinkttheorie Wiıll McC-

ougalls. GT 89 Reichenberg 1933, Stiepel e
Beli McDougali ist der Instinkt der er seelischen Abläuie,
da eın wesentilicher Bestandteil;, d1i2 Emotion, konstant Iist, während
die einleitende Erkenntnis und die re (Handlung) sich stark
umbilden können. DIie re wird hier vorgeführt: d1ie pr1-
mären Instinkte, die Veranlagungen, die N1LC speziflischen Triebe,
die komplexen Emotionen, die Gesinnungen USW.,. Fuür die M.odi-
i1kationsgesetze, die die Umbildung des Instinktes beherrschen,
ist die gevväl_1nl_i‘che Erklärung, dal gleichzeitige andere TKennt-

sich mit der einleitenden Erkenntnis assozllieren können und
dann später allein genügen, Emotion und rebung des Instinktes
nach sich ziehen McD verwirit das; aber OT we1ß dann LUr
> da das Neue Objekt die  elbe Fähigkeit erwIirbi, ohne
erklären, WwWI1ıe das möglich ist. ährend lerner nach der all-

gemeinen Ansıcht aus der Wahrnehmung des gefährlichen (OD-
jektes instinktiv ZunächAs die Furcht iolgt und vermittelst dieses
Geiuhls die Flucht, ergıbt sich nach McD direkt duUus der Ar-
nehmung die rebung; die Gefiühle nupfen sich LIUT die Art
des Ablaufes dieser andlung d WenNn leicht, Lust, WeNlll g -
emmt, Unlust bespricht eingehend die Analyse der Beispiele,
auftf die CT aber weniger Wert legt, und gibt annn allgemeine theo-
retische Erwägungen, mit denen er die Notwendigkeit e1nNes AO-
{LVS oder eiunles ableitet. Ich möchte meinen, daß leizteres ener
Enfgegnungen zuläbt, dagegen Durchführung naheliegender Be1i-
spiele besonders schlagend werden xönnte. SO meisterhaft die Fin
zelbeschreibungen bei McD sind, Wen1'g altbar erwelisen sichdie theoretischen Grundlagen SC1INCS Systems

257 de Blas, Än e 1, p » Naturaleza de la afectividad:
Unitas (Manıila) 12 155 1n historischer Überblick
über die Auiffassung des Gefühls oder Strebens (die hier mM-
mengeTaßt werden), eiwa von alo bis an Die Absicht des
ertf 1St NIC  ’ die Geiühlslehre dieser Autoren eingehend darzı!-
egen, ondern darüber klar werden, oD geistige und sinnliche
Strebefähigkeit VONnN ihnen unterschieden werden; b eine VOTmMM Er-
kenninisvermögen recal distinkte Fähigkeit ng:  ommen wird; ob
die leiche reale Verschiedenheit zwischen appetitus ConcCcupiscibilis
und LFAaSCLhilis adngenommen wird, w1e 1m homiısmus Im en-
satz manchen anderen scholastischen Schulen; wohin die SINN-
lichen Gefühlstätigkeiten verleat werden, 1NS Herz oder 1MS Gehirn.
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Die Frage, OD Sich Geiuhl und +r  UE  eben wesentiich unftferscheiden,WIrd nicht erwähnt

130 (1933) Hat iINan nacheinander eın Gewicht von
258 () p! L' ber die Materialtäuschung. ZPsych

E1isen und eines Von Holz hneben, beide von gleichem Volumen,
: weiß IMäalh, daß das ersiere schwerer SCIN mul un g1bt iıhmesha unbewußt einen stärkeren Impuls. War MUun der HolzkörperUrc eingegossenes lei auft gleiche Schwere mit dem Eisen OTLI-höht worden, steigt beim en das Holz viel Jangsamer indie Höhe und WIird deshalb al schwerer Deurteilt. Das 1ST dieMaterialtäuschun gehobener Gewichte Wesentliche Vorbedingung1ST, daß iInan beim Heben die Gewichte anblickt und die Ver-schiedenheit des /AMaterials erkennt. Hier wird in erstenVergleichsreihe Eisen mi1t Messing verglichen, Wäas das normaleUrteil über ihr Verhältnis jefert. Dann O1g die Einstellungs-reihe mit einem Elisengewicht und 2111©  3 gleich groß aussehenden,aber viel schwerer gemachten Messinggewicht, die Näufig abwech-SeIn gehoben werden, wodurch das Messing Nun 1n höheres -z.1i1sSches Gewicht annımmt. O1g dann als Hauptreihe wvieder diıeTSIie Reihe mit ormalem Eisen un Messing, g1Dt Nan dem
wicht, deshalb der Hand eln
Messing der erworbenen Einstellung ein viel grobes Ge-

stärkeren Impuls, weshalb das (10e-WIC schneller In die Höh ste1gt und eichtier erscheint. 1252JTäuschung infolge der rworbene SeNsSOrISCHeENn Einstellung wIirdaber beli Olterem Heben bald VOerDessert. Jele weiliftere ersucCchs-reihen schlieBen alle anderen Erklärungen dUus,. Die Täuschungjn selbst ein, WeNNn In der Einstellungsreihe dı Gewichte NurQuTt die unende and aufigesetzt werden: denn auch abei CnT-STie| das Wissen über die Schwere, das dann die Täuschungbewirkt. Fr.

gedächtnis der Ämeisen und Termi
259 11 s r‚ W ? Untersuchungen über das Zeit-

Physiologie (1933)
ien: Zeitschr. vergleichendeEs War bekannt, daß INan Bienen

Kann, daß S1C nach
durch Fütterung alle un auft diesen Rhythmus dressieren

ıcher Zwischenzeit die Heue Fütiferung ©1° -warien. hat dieses Ergebnis aut viele Ämeisenarten übertragenKönnen, und ZWar S  » da rec verschiede  1' Rhythmen (nach 5!2 » 48 unden Urc Da oder Ömalige Fütferung in diesemAbstand eingeprägt werden die Ämeisen ZUr richtigen Zeit.sich ZUr nächsten Fütterung 1nsiellen Es handelt SIC NICeine gewOhnliche Gedächtnisleistung ; denn Wenn mMan mehrereStunden der Zwischenzeit Urc Betäubung psychisch unwirksamnachte, erscheinen die meınsen trotzd wieder ZULC richtigen eitder Fütterungsstelle. Der wahre 1tz dieses Zeitsinnes cheintder Stoffwechsel der Zellen. Beschleunigte mMan nämlich diesenStoiiwechsel durch bestimmte chemische Stoffe, stellien sichdie Ämeisen Stunden Iruh ein, S1C SOZUSäagen Irüherhungrig Verlangsamte mMan Urc andere Stoife den Stoffwechsel,StTellien S1C sich 1/ Stunden Sspät 1, In ähnlicher W eisevirkte eine grobe T1emperaturerhöhung beschleunigend, E1INeEe Tem-peraiurerniedrigung verlangsamend auf den eingeübten Rhythmus.Die Ergebnisse geben eine unerwariefe LÖSUNg Tfuür eine oit CI-wähnte rätselhaIte Erscheinung, die auch beim Menschen NIC.fe It.
260 Mierke, K) Über die Objektionsfähigkeit und ihre D  Be-deutung für die ypenlehre ArchGsmtPsych 89 33 1=-1
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Das miBßverständliche Wort Objektion bedeutet In der Achschen
Schule das erleg! von eIu (emotionale Ob).) oder Strebe
tätigkeiıten (voluntionale Ob]).) ın den Gegenstand, also dal;

elım erscheint oder auftf eiıne gewiIisse Tätigkeit angelegt.
1äBt Knaben gradlinige Figuren m1L arbigen Stäbchen nachkon-
struktion regelmäßbig vorzeitig abgebrochen wird. Nun erschei-
denen) Stäbchen Dann werden 19S@ allmählich dadurch unan-

ht, dalß bei inrer Benutzung die Vollendung der Kon-genehm IM
struktion rege1Imäßig vorzeitig abgebrochen wird. Nun ersche!i-
nmen die irüher hmähten ungefärbten abchen als choner und
werden bDei Ireier Wahl vorgezogell; ISstE e1ine emotionale jek-
tiıon eingeireien, eine Gefühlsverschiebung 1m Gegenstand. 1eSse
Umstellung hleibt auch nach onaten noch gallz oder teilweise
hestehen Aber S1C kann durch eine unangenehme Tätigkeit später
wieder umgekehrt werden. Die quantitativen Verschiedenheiten bei
diesem Lernen und mlernen liegen einer typischen ersCcNhie-
denheit Der eiıne el der Knaben gehört nämlich Zu ypus der
Extiravertierien, der Beweglichen, Gewandten, m1T größerer ObD-
jektionsfähigkeit ; der andere den Introvertierien, Starren, Land-
IMMeN, mit gröBerer Derseveration. Der egensatz
mit dem Kretschmers der Zyklothymiker un Schizothymiker.
1ine weitere Versuchsreihe untersucht das erlegen VOn Strebe-
tätigkeiten in die Objekte (was mMan wohl verständlicher inren
Strebecharakter nennen könnte) Wird beim Nachkonstruileren von

Figuren die rofie ar vorgeschrieben, SCIZ sich diese immer
mehr durch, auch e1ine Ireie Wahl mit anderen Farben ©1 -
au ISE ESs wird dann gezeIigt, daß 1ese rwerbung des
Strebecharakters der Stäbchen VOIL der Stärke des ollens aD
hä  E uch hier bestätigte sich der vorige Gegensatz der hbeiden

Iypen
261 Strohal, R > Untersuchungen ZULr deskriptiven Psycholo-

glie der Einstellung: ZPsych 130 1 —T Wenn eın AMu:
siker VOINl einem Schlüssel einem anderen überge andert sich
seine Einstellung IUr die kommenden oten, die L1UIN einen anderen
ınn erhalten DIie rage ist, ob und 1n welcher Arti die grade
herrschende Einstellung 1m Bewußtsein gegeben Ist. Dem Ethiker
iSst die rage in der orm bekannt, Wäas die „intentio virtualis“

Hier ird in vielen Versuchen dus den ussagen dereigentlich sel
Versuchspersonen estgestellt, daß die kEinstellung ın der 'Tat be-
wußtseinsmäßlg gegeben 1!SL, aber WI1e e cheint, im Hintergrund
des ewußBtseins, nicht beachtet, und vermutlich als  unan-
schauliches Wissen Vorstellungen sInd N1C wesentlich, aber
immer ist man sich eiıner mitlaufenden Bewußtseinsschicht bewußbft.

Das Ergebnis erscheint schr überzeugend. DIie rage 1eg
nahe, ob der Beiund auch fur längere e1t gult, auch dann, wenn
die kEinsiellung NIC Wie ın der Musik durch die beständige An-
wendung betont wird. Vielleicht daß hier der erg ZUr IN-tentio habitualis““ Testgestellt werden könnte

262 U LO fl W 1 G, Über die Wirkung VOIL Bereichs-
bildungen im Spurenfeld: PsychForsch 299—342
O0MmMm in e1iner Reihe verschiedenartiges Materılial VOT Silben,
Zahlen, Figuren uUSW.), wird dasjenige beim Lernen bDesser 21N-
geprägt, das NUur ın em 1e vertreien (isoliert) ist; mMm
mehrere Zahlen VOr, schädigen S1C sich gegenseitlg. Un:-

eitsverlaut eın Sprung VOT -terschied 1eg darin, ob 1m Ähnlichk
tene Materialart) oder diekommt (durch die UUr einmal verire
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€1 monotfion ist, deren Glieder 1n einem „Bereich“‘ untergehen.uch die ruückwirkende Hemmung kann aut diese Geseize zurück-geiuhrt werden. ine eriernie Reihe wird geschädigt, wenn kurzachher eine Nachreihe
chere Schädigung, gelernt wird. Hierin 1eqg eine SCAHWAÄa-
HMauptreihe lernen wäre.

als wenn die Nachreihe unmıttelbar nach de
Neu wird bewiesen, daß die Schä-digung mıit der größeren Verwandtschaft des Materiales zunimmt.Bisher nahm INan d daß Tür das Wiedererkennen eine ruck-wirkende Hemmun besteht, weshalb INnNan wohl tür das Wie-dererkennen einen Mechanismus verlangte, verschieden Vodem iur die Reproduktion Nach den gegenwärtigen Ergebnissenkannn INnNan Gen, daß hierbei die ruückwirkende Hemmung nochNIC Dewiesen 1:t! Wds sich d uls der Eigenart des Wiedererkennensgut verstehen 1äD Fr

263 Gemelli, A) und Pastori, G » Untersuchungen überdie Gestaltung der Wörter und Parase1 Psyc  OFrSC (1933)191—217 Auft TUN: der Neueren lektroakustik werden nacheiner eigenen osziIllographischen ethode einige gesprochene WOr-ter und Sätze ge  Ssiens zergliedert und die Tonbewe-S  a  ung in der wirklichen Sprache veranschaulicht. Man eriährt die
Genaue Zeitdauer jedes Lautes (gewöhnlich SINd die Vokale De-deutend Jänger), die Tonhöhen darin und Obertöne: daß der Vo-kal gewöÖhnlich 1Ur auTt eine kurze Zeitstrecke sSeine Eigennaturbesitzt, der er erkannt wird, Im übrigen Verlauf Obertönenärmer ist, wWwI1Ie eın YyeSungener oder geiflüsterter okal; die 101edes Wortes un Satzes; WIie die Worte des Satzes ohne nier-rechung sıich Tolgen. GrößBere Gesetze werden N1IC eniwickelt;daflfür entisie 1in lebeNSVOlles Bild des gesprochenen Satzes. Fr

264 G elb, A > Remarques generales SUTr I’utilisation des donr-NeCes pathologiques POUuUr la psychologie eT la philosophie du lan-
gage Journ, de psychol normale et patholog. ( 1933) 03—49elb und Goldstein wiesen
len Fällen von

hon VOT Jahren nach, daßb 1n V1?2-
dern eine verwick

phasie keine reine Sprachstörung vorliegt, SOMN-elte Störung des Bewußtseins: 1st einer
Farben
Tahlg, eIiwas sprechen, wenn N1ıC gefragt WIrd. Bei dermenamnesie konnten die Farben NIC mehr 1n gewohn-ier Weise benannt werden. Tun bedeutfetfe NUur noch eine spezielleGrüngqualität, 0S fIehlt nach die kategoriale, begriffliche E1n-stellung den grünen Farben El solcher Kranker kann einegehörte Geschichte nicht wiedererzählen, außer wenn S1e ihm alseigene Erfahrun erzählt WITrd., Hier 1st mit eC| gesehen, dabdie Erklärun durch ausfallende
Aber 0S bleibt unklar, WIe die prachvorstellungen NIC genügt
da Rätsel löst ;

Tehlende begriffliche Einstellun
renden Geschichte

das Wiedererzählen einer persönlich interessie-ist wohl ohne Begriffe NIC denkbar DieStreitirage WUurde ın den Untersuchungen von Weilg]l und V.KAuenburg weiter verfolgt. Am klarsien Zeig den Gegensatz dieNeUuere Gegenkritik von Weigl ZeiSCHr. Neurologie undPsychiatfrie 44) ach Weigl Sind Dei diesen Kranken die LauteniICHT mehr Zeichen Tuür Begriffe; das leugnet V, Auenburg miıtec und WeIs auft das Ordnen der Farbwollen oder auch SONSLTI-Ger Gegenstände nach Klasse mit Angahin aCcCNlıc kann be der Teilungsprinzipien
auf das Verhalten de

wohl » aß In dem Hinweis G.S
WeIls mit eC aut

Kranken eın YroBer Fortschritt liegt. Erallgemeinere Bewubtseinseigenschaften hin.ber die spezielle Form der Erklärung in der mangelnden kate-
Scholastik.

30
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gorialen Einstellung, dem Fehlen des Sprachbegriffes 1st Veli-

ständlich gegenüber den Tatsachen von Ordnung VOIT Farben und
Gegenständen, verbunden mit richtigen Benennungen. W as im
inne haft, g1b vielleicht die Darstiellung VOIl Baumann und Tun-
baum hesten WIeder, nach enen Aphasıe die Unfähigke: ist,.
einzelne emente der komplexen Situation 1m Geiste ehalten

Frund gleichzeit1ig die emente iım Geist handhaben
265 au DBa ul, Der euge und sSe1ine Aussage 1m Strai-

prozeb. UT 80 2314 Leipzig 1931, Thieme
geb Das uch behandelt die Zeugenaussage uUbDer-
wiegend VO  = Standpunkt der kriminalistischen Erfahrung dus, die
dem erl. 1n eichem MaßDße Gebote steht. Das Psychologische
wird kürzer  a< abgemacht: die emente der Zeugenaussage, der g‚
bildefe, befangene, geltungssüchtige euge ährend die Psycho-
logen öfliter die Aussagefähigkeit des 1Indes leugneien, wird S1C
Urc die gerichtliche DPraxIis durchaus efordert; freilich iSE danı
die Glaubwürdigkeit erst tfestzustellen Den Psychologen werden

meisien die Kapifel über die Vernehmung und die Bestimmung
als besonders wWwerivo
der Glaubwürdigkeit interessieren. DiIie allerersie Treie Aussage qgılt

Die Vorvernehmung Urc den Rolizei-
beamten hat erhebliche Fehlerquellen; abgesehen VOIN seiner Ne1i-
gun den vermeintlichen Schuldigen überiuhren, besonders
auch, daß das Protokall di rele Aussage VON den Fragen und
Schlüssen nicht genügend ondert Fuür die entscheidende auptf-
verhandlung wird eine worigefreue Wiedergabe VOMN rage und
Aniwort gewünscht und aul die Fehlerquelle der Presseberichte
hingewiesen. Suggestive Fragen se]len nicht ahbsolut verwerftfen,
ondern ZUT Prüfung der Glaubwürdigkeit nützlich Bei Jugend-
lichen SO die Vernehmung möglichst abgekürzi werden.
In der rage der Glaubwürdigkeit wird außer dem nicht näher DO-
schriebenen persönlichen FEindruck auft die ErTforschung der SON-

stigen Glaubwürdigkei und des sonstigen Lebens hingewlesen;
„Tatbestandsdiagnostik”“ SCHON Vo  — dendagegen wird die S1020 1 uch 1in Geständnis muß erstPsychologen nicht hoch gewertel.

auft SCINC Glaubwürdigkeit geprüft werden; 05 WIrd ja bisweilen
später widerrufen: da mussen VOT m dUus den sonstigen Bo-
ziehungen des Zeugen die wahrscheinlichen Motifive erschlossen
wverden; das Geständnis ist vielleicht E1ne Lüge, 1in drohendes
Unheil abzuwenden. Die Aufgabe des psychologischen Sachver-
ständigen ist ec5sS untier anderem, das, Was für oder die
Glaubwürdigkeit der ussagen spricht, würdigen und dem
Gericht Material ZUr eurteilung bieten, da das Gericht allein

enNISsCHEeiden hat I

266 He m an S, i Einfuhrung ın die spezielle Psychologie..
Gr 80 (VI U, 344 5.) Leipzig 1932, ar geb

ema des Buches, das sich alen richtet, ist eine
AÄArt Charakterlehre, eren Material erT. 1n ruheren erken
schr viel beigeiragen hat ber 100 Seiten behandeln die psychische
Fähigkeiten, deren Gruppierung die spätere Hauptaufgabe sein
wird. Wichtig ist der Gegensatz VOI Primär- und Sekundäriunk-
tion, konkret eiwa des impulsiven Menschen, der sofort ZUu Han-
deln übergeht, und des Be  chtigen, der sich erst genügend ilDer-
Jleat. Aus dem Riesenmaterial der Enqueien und Biographien
wird festgestellt, welche psychischen Eigenschaiften O1 EVOTF-

Das esen der Sekundärfunktion muüßte wohl noch klarer
herausgearbeitet werden; 0S scheint sich eine Vorsicht 1m Ent-
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sSscheiden handeln, eine praktische Klugheit. Im intellektuel-
len Prozeß Lindet die Kenntnisse, das Interesse der Auf-gabe, die Phantasie und die Sekundärfunktion wichtig, was cher

Hypothese, daß die Kenntnisse auch außerhalb des Bewußtseins
Bedingung der Verstandesleistung ist, N1IC inr Wesen Die kühne
e1nNe Überzeugung begründen können, ist NIC. wahrscheinlich. Schr
Qgut wird das Genie mit den anderen Stufen der Verstandesfähig-keit verglichen. Für die Emotionalität und Aktivität werden dieKorrelationen den anderen (efwa 90) psychischen Eigenschaffenjestgehaltfen. eım Wollen, üuüber das viel Gutes beigebracht wird,verirı den üblichen Determinismus. Allein entscheidend sSe1das Stärkeverhältnis der zZu Bewußtsein kommenden Neigungen.Daß iInan sich gewöÖhnlich Irei und veraniwortlich Iühlt, Wenn alleeinschlägigen Motive ml1ftwirken, ist NIC falsch: aber NIC wei1lldas stärkere Motiv sich dann durchsetzt, ondern weiıl INa Sichbewußt ist, auch anders handeln können. Wer innerlicheinem genötigt ISst, 1ST NIC Irei und veraniwortlich. Bei denKorrelationen der Aktivität 1ST interessant, daß S1C ausnahnmslosgunstig Sind, eine Bestätigung des en Spruches: Müßigkeit 1ster Laster Änfang. Das ange Dl Kapitel g1bt die Lehreder Temperamente nach dem Girad vlie oder wenig) der kti-Vifät, der Emotionalität und der Sekundärfunktion. Aus den Grund-eigenschaften werden die beobachteten psychischen Eigenschafienabgeleitet ; zugleic wird aut die psychischen Slörungen hingewie-Sceh, ın die 21n Übermaß des Temperamentes übergehen kann,WIe die Hysterie und Melancholie Unter den natürlichen Grup-pen Kapitel) Ist besonders eingehend die Psychologie derrau behandelt, ihre allgemeine Emotionalität ihre Bevorzugungder Intuition Deim Denken uUSW., Im Lebensablauf zeigen dieGrundeigenschaften e1ine charakteristische Enfwicklung. Bel densozlalen Gruppen (5 Kapitel) werden die Eigenschaiffen derKunstler, Gelehrten, Verbrecher besprochen und abgeleitet. Dasleizte Kapitel über die Bildung des Charakters beweist besondersdie der Vererbung. Die Zusammenfassung des Matfertials,das 1n Irüheren Werken Hıs schon vorlag, ist schr WerLvo Fr.

267 Miles, R ’ Abilities O1 er iINeN: The BersonnelJournal 11 352—357 Ders., Age an human ability:Psychol. Review (1933) —_- In einer Irüheren Arbeitgeiunden, daß die 1n der gewöhn!ichen Weise YgemesSsecneIntelligenz In der Jugend ihren Hoöchstwer ZeIg und Von daabfällt, anfangs langsam, später ascher. Dagegen wurde einge-wendeti, daß die yemessene Intelligenz eine Mischung daus nNl1e-deren und höheren Leistungen Ist, dus der die wahre Intelligenz 1Imspäteren en N1IC beurteilt werden kann Infolgedessen hat
1Un auft Dreitester Grundlage (an 2000 EISONEN er Le-bensalter) die verschiedensten psychischen Fähigkeiten in inremEntwicklungsgang verfolgt und eren Bedeutung für die Intelligenzeriforscht. So hat die sicher nıedere sinnliche Fähigkeit der Sch-schärife ihren Höchstwert miıt Jahren, sinkt dann bis A{() LiUF

schon anders.
ganz Wwenlg, VON da schnell Bel den Bewegungen SIiCDie Drehbewegung der and bewahrt ihren Höchtwert zwischen und ziemlich unverändert und SIN erst nach60 tärker.  n Daß das Gedächtnis 1m AIt zurückgehrt, ist Ja sprich-wörftlich, WIrd aber gewöÖöhnlich gewaltig übertrieben. Nach derMessung lag der höchste Wert zwischen 30) und 50 und War ZW1-schen und 70 1 Mittel noch über dem Durchschnittswert der

\1



Auisätfze und Bücher455

Jugendlichen vVonNn 10—17, Was inan ohl nicht vermutfet @,
Vielleicht spieilt hier schon der erstian Stiar. mIt. NNcHe Er-
gebnisse en nämlich auch die Urteile über Raumrelationen,
Torner die eigentlichen Intelligenziests, besonders wWwWenn INa die
für das er ungunstige Forderung möglichster Schnelligkeit tallen
1äDt. Mit Recht wıird weıllter bemerkt, daß die gefundenen Durch-
schnittswerte einer Altersgruppe nichts über die einzelnen Indivi-
duen Sagel. In der Tat iinden sich erhebliche Trozenie der Al-
tersklasse 50 Dis 70, die dem Mittelwert der durchschnititlich
höchsten DPeriode VvVon DIS 5() überlegen sind Weiıter werden
einzelne Leistungen, die später nachlassen, dann durch andere
Leistiungen auigewogen; ja manche intellektiuelle Leistungen hleiben
DIS unl Schluß unverändert. Allgemein kann man dab,
Welnn nach der Schnelligkeit emessen wird, das spätere or
zweiliijellos zuruücktritt. Anders Ist Ce5S, wenn Nun nach der Leistungs-
höhe geiragt wird, die Abnahme wesentlich schwächer 1St.
Sicher hat die Untersuchung Wissen die geistige Ent-
wicklung des Lebens wesentlich weiter gebracht.

eumann, o n., nNgs und Krankheit VOT dem LExamen
8! U, 112 Gütersloh 1933, Bertelsmann M 200}

N., ein eriahrener und erfolgreicher Psychotherapeut AduUus der Ad-
lerschule, geht hier auft eine Einzelart psychischer Schwäche ein,
die CUuULiEe NUur verbreitet ist unachıYs bringt duSs der Draxis
o1ne große ahl VO  en Fällen, enen mMan die Lebenswirklichkeit
solort anmerkt, und dann, als rgebnis VonNn eren Giliederung,
Neun charakterologische ypen der Au{ifgeregte, der Deprimierte, der
AÄggressive USW.,. A  — geht er dem Wichtigsten über, dem
kausalen und inalen Verständnis der Examensneurose. Als Wirk-
ursachen nenn Cr VOT a  em, neben den Organminderwertigkeiten,
die alsche, SC 0S sirenge, sel verwöhnende Erziehung.
Es 1st der Axiome der Individualpsychologie, das die
Erfahrung recC häufig, Wenn auch nicht immer, bestätigt, daß
ın Kindheitserlebnissen die leizie Wurzel iur die Neurose ZUu uchen
ist. Als Zweckursache ergibt sich : Ausweichen, Schutz und bei-
kompensationssuchen tur die infolge der kindlichen Leitlinie über-
wertetie Lebenswirklichkeit Besonders werivo iIst nach der Äna-
lyse der positive Aufbau, den bietet. Schrittweise muß der Da-
j1en VOIN der Sklaverei der Leitlinie beireit werden, SICH S{a
dessen Von den Aniorderungen des realen Lebens und der Men-
schengemeinschaft leiten lassen. An Stelle Von Minderwerf[1g-
keitsgeiühlen und überbetontem Geltungsstreben muß Selbst- und
Menschenvertrauen treten ecCc Qut bemerkt ZUu Schlub N »
daß die Neurose in gallz entsprechender e1sS@ auch aul das
Verhältnis ott übergrei{ft un: 80| derselben Weise heilen 1st,
indem  a nämlich Stelle der nNgs Liebe und Verirauen irıtt

V, Frentz
269 ac W » Elementares ehrDuc der Sozlalpsycho-

ogle Gr 80 U, 165 Berlin 1933, Springer. geb.
Da bisher In den Lehrbuchern der Psychologie die SOo-

zialpsychologie NUur schr neDenher behandelt, da terner. das allge-
meine Wissen darüber stark mit apriorischen Au{fstellungen bela-
siet Wär, kommt das Neue eNrDucC einem Bedürfnis unserer
z1ial eingestellten Zeit enigegen. hält sich streng seinen
itel, indem er UUr die ementTe, die Grun:  ınlen, bietet mit-
seelische Wirkungswege, Wirkkräfte, Gebilde, die daraus erwach-
senden gemeinseelischen und einzelseelischen Verhaltungsweisen.
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AMit großer Zurückhaltung Spricht VOMNMN dem direktien, telepa-
hischen Weg; tür den Ausdrucksweg ubt eine gesunde Kritik

der re Von de unmittelbaren Einfühlung. Hier wI1e bel
den beiden Iolgenden egen der Mitterlung und der Handlung

er eine beträchtliche Zahl VON Frormen, Wirkungen und Ge-
seizen auf. Sehr reichhaltig ist die Beschreibung der ialen
und antisozilalen Aräfte mit ihrer Entwicklung und Verlagerung.
Als Gebilde werden Sozlalorganismus, -aggregat, -organisation
terschieden, als Ausdruck der Kollektivpsychologıe verschiedene
Gesetze, WI1IC das der Nivellterung, Primitivierung USW., auigestelll.
Der leizte Abschnitt rel owochl die Yallz öder teilweise sozlal-
psyChologisch erklärenden Individualtypen de Schöp({ers, Füh-
rerS, lierers uUSW, auf als auch eren Entstehung Urc! Schu:-
Jung, Nachahmung, Aniormung. In knapper Sprache birgt das
Weork einen reichen Inhalt. ES bietet die Grundlage Iur erwel-
ternde Arbeiten, die noch mehr die einzelnen Kräite (wie die
instinktiven, nach dem Vorbild VOIl McDougall und Shand), die
einzelnen Gruppen amilie Völker), die einzelnen gemeinscha{it-
bildenden akioren (Rasse, Berurf, eligion USW.) behandeln und

zugleich konkreteres aterl1la bieten können. V,
Dr a  a () O  O I, H.. DIie Entwicklung des sittlic Bo-

wußtseins beim Kinde 80 Ul. 197 Freiburg In Br. 1933,
erder. 4"—'| cD 480 Nach e1iner schr ausführlichen
Einleitung über Standort und Arbeitsweise des erl. schildert der
Hauptteil des Buches die Entwicklung des Kindes ZUr einsichlig-
S1  IC sich bestimmenden und sich Tormenden Persönlichkeit.
ine erstie eigentlich sittlichen Verhaltens tindet der
erl dort, WO das ind beginnt, Del einmal a  bernommenen
„Aufgabe“ willentlic  E  il und auch Im Gegensatz ablenkenden Ein-
Jlüssen hbeharren Der Beginn einer zweiten orphase mMacC sich
bemerkbar 1n eiıiner größeren Feinfuhligkeit für die „persoanalen
Werte“, Z AB der Eltern, verbunden mi1t 1e und Dankbark2it.
Die dritte Phase der Entwicklung Dringt das eigentliche ‚Unfter-
scheidungsalter‘. Die „sachgerichtete Normiertheit““ wird e1n-
sichtig erfaßt und beginnt, die innere Einsfellung bestimmen.
Zweckentsprechende Belehrung und sitiliche Hochwertigkeit des
Erziehers werden 1Un immer wichtiger. Nach der vierten ase,
der eit der „1dealbildung“ und „Idealwahl‘‘ bel absolutem Primat
der sittlichen SCcChätizung über die reın kulturellen Wertmaßstäbe,
Tuhrt endlich die iünfte Phase welterer Formung und Ver-
Teinerung des Gewissens, ZUr Loslösung VO  3 Erzieher und ZUE
Verselbständigung der Selbsterziehung. Ins Metaphysische hinüber-
eiıtende Fragen nach der „weltanschaulichen Ergriffenheit des
Kindes““ und nach der sittlichen „Norm als Urphänomen‘ schlie-
Ben das uch ab Der erl. hat uNns eine reichhaltige, edank-
iıch selbständige un allenthalben sich mit anderweifigem Schriftt-
Lum auseinandersetzende Schriftft geboten ine Neuauflage wird
vielleicht Urc mehr Gliederung des Textes das Eriassen des
Gedankenfortiganges erleiıchtern. Willwall

21 Wunderle, G., Glaube und Glaubenszweifiel iInoderner
Jugend Das Ja und eın katholischer Schüler und Schülerinnen
z  —_ Glaubensdarbietung. ine religionspsychol. Untersuchung,durchgeiührt 1ın den Oberklassen höherer Lehranstalten 80 (184Düsseldorf 1932, Pädagog. Verlag. 1.50. Der ertT. wandte
sich Schüler verschiedenster Schulgattungen mit Umiragen über
deren besondere orlıebe oder besondere Schwierigkeiten hin-
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sichtlich bestimmter Gläubenslehren und über den besoindetren
Lebenswert, den eiwa 1605 Oder jene Glaubenswahrheit innen g -
oOien hnabe Es kam ihm 21 Zunäachs darauf das Echo aut
die Art des Religionsunterrichtes möglichst erftfassen.
Weoift uüber dieses 1e] hinausgehend, psychologische Fein-
Iühligkeit bel der Analyse des erhaltenen Materials wertivollen
strukturpsychologischen Ergebnissen., 50 köonnen dre die sycholo-glie des Glaubensaktes und Seiner Verankerung iIm Gesamtseo-
ischen, die Psychologie der Glaubensschwierigkeit, inrer urzeln
und Formen, die Lehre VOIN den typischen rellgionspsychologischenUnterschieden zwischen mäannlichen und weiıiblichen Jugendlichen
duUus$s dem UuC viel Gewinn und nNregung erlangen. Daß 055 IUr
den Religionspädagogen e1INe VON Winken Diefet, bedarf kaum
der esonde  en Erwähnung. Vor allem zZe1g schön, daß der
Unterricht In der Glaubenslehre nicht DbloBße Belehrung e1n dari,
en inden muß
sondern VOIIN den Mysterien des Christentum: her den Weg zZu

DE WO Alex., j Glaubensglück und Glaulv)'e.ns—
nemmung (Psychologische Erwägung): Schweiz. Rundschau
( 1933) 111— 184 Von den ZWeIl Fragen, der theologis chen
nach dem Verhältnis VOIl Glaubenswilligkeit und Glaubensgnadeund der 10 - D  ( nach dem Tun der seelischen
Abtfönung 1n der persönlichen Glaubenshaltung (ob ATrON oder
„gedämpft und gehemmt‘), wird 1Ur die zweite behandelt
geht den psychologischen Gegebenheiten Im Seelenleben WIe in der
seelischen Veranlagung nach, deren Auswirken aut die lau-
benshaltung verständlich machen. Theoretisch wIe prak-tisch sSind die Darlegungen lehrreich : e1ines wird INan allerdingsimmer Tfesthalten mussen, Was auch ausspricht: Die Glaubens-
haltung ist 21n Ganzes, in dem Gnadenelement und psycholo-gisches Element real miteinander verbunden SINd und sich, unbe-
chadet ihres  > Sonderbestandes, iast ebensowenig rennen lassen
WwWI1e Seele und Leib beim lebendigen Menschen. rst in ihrer
Vereinigung SIN S1C voll Wirklichkeit, und 1Ur in inrer Vereini:;-
Gung und als vereinigt können S1C voll verstanden werden, auch ın
ihrer igen- und Sonderart. ur

Ethik Rechtsphilosophie. Päadagosgik.
273 usier, B., De Eudaimonia S1VO De Bea-

titudine. Textus philosophis antiıquis CU:  = introductionibus e
NMOLIS (Textus el documenta, Serles 1 { (55 5.) Rom 1933,NLV. Gregoriana.Tür eine lehrreiche 1'

Die Textzusammenstellung Dietet

übungen Qui ausgewä
deengeschichtliche Untersuchung in Seminar-
hlte quellenmäßbige Unterlagen. An and d12-

SCeTr exXie kann Beispiel des Beati!t[udo-Begriiffs Qqut veranschau-1C werden, WIe In der scholastisch Philosophie die UÜberlieie-
rungen des Altertums weitergebildet werden. Zugleich trıtt 21die Überlegenheit des eatıtudo-Begritis eiwa gegenüber demGlückseligkeits-Begrifif Kants klar zufage. de Vries.

214 oyer, Charles, s Saint ugustin Les MoralistesChretiens | Textes et Commen«taires | 80 320 DParis 1932,Gabalda Fr 20a DIi Einleitung g1bt e1n Tüchtiges Lebens-bild, den Werdegang des „Inneren Menschen  €i Augustinus, lerner
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21nN1ige Notizen über se1ne Lehrer und Sseine itten-) ehre, SOW12
üuüber Iur die Ethik des eiligen VOT em in eiraCc kom:-
menden Schriften; endlich werden AaUuUSs dem Schriftium die be:
deutendsten Veröffentlichungen uüber die oder ethische Dro-
eme Augustins namhait gemacht Die Darstellung selbst 01g
der in der Moraltheologie gebräuchlichen Einteilung allge-
meinen und einer speziellen ora Die allgemeine ora De-
handelt die VO OcChHhsSien Gut als dem iel („Le souveralmn
bien"‘), von der lex aeierna, Vo  z menschlichen Handeln, insDesoan-
dere vVonl der menschlichen Freiheit. Die spezielle ora fal
nächst ınter verschiedener Rücksicht die Zweiheit ‚„Gott und das

1NS Auge (Pflicht der ‚Liebe der üubrigen göttlichen, der
moralischen Tugenden, soweit S1'C die Zweiheit berühren:;: die
Pflicht der Reinigung und Beireiung VOIN ungeordneiem Begehren).
AnschlieBßBend wird die Liebe ZUuU Nächsten behandelt, aher in
der weiten Fassung, daß alle anderen sich aut das der
Nächstenliebe zurückführen lassen S50 wird 05 verständliıch, daß
ler auch VOTN Eigentumsrecht die ede DIie eiztiten Abschnitte
efiassen sich mı11 dem enschen als der Gemeinschait (Fa
milie, aaf, 1v1Tas Dei) Die Darstellung ist schr übersicht-
lıch ; den einzelnen Abschnitten 15 eine Übersicht uber die Tolgen-
den Ausiührungen vorausgeschickt. Die re selbst wird vielfach mi
den Worten des eiligen gegeben Rolemik Lst grundsätzlich aAauUus-

geschlossen; der erTt. g1ıbt Se1INe Auffassung un ilhberläDt dem
eser das Urteil üuber dessen Berechtigung. DIie Lektüre des
Buches ist empfehlenswert, namentliıch Tur solche, denen Maus-
D:a Cch, Ethik des hl AÄugustinus, bekannt 1st. Die Abweichun-
ycn un Übereinstimmungen der Auffassungen sind SCHTr lehrreich

Huüurth.
215 ZECW-1LeT, 1LLeon Olle-Laprune Les Moralistes 1re-

Textes E1 Commentaires |). 8} 320 Parıs 1932, Gabalda
Fr A0 Ein Buch, das in einer Eigenar und Selbständigkeit
eine wirkliche Bereicherung der ethischen 1l1ferafiur darstellt. Vor
bemerkungen üuüber das Leben von eon Olle-Laprune, SeINeEe Philoso-
phie 1m allgemeinen, seiıne Moralphilosophie 1im besondern, über
seine Werke und über das Schrifttum, das SIC| mit ihm un seinen
oen be  a&  aBt, machen mit dem anne hinreichend bekannt, dessen
sittliche Leitgedanken und ethisches Sysiem Inhalt des vorliegen-
den Buches sind Als kennzeichnenden Zug dieser hat ina  —
genannt: Sittenlehre eines christlichen umanısmus.
Wahre christliche Weisheit iın inrer Voraussetzung VOI 1eDe, Hin-
gabDe, Verwirklichung und Auswirkung der el 1st Aus-
gangspunkt und ern des Systems Iar jel ist die Vollendung der
menschlichen RPersönlichkei 1n der Vollendung der christlichen Deor-
SONII1C  eıt nach iIinnen und aubßen, 1ın ammlung und Aktivismus,
in besonnenem Maßhalten und heroischer Selbsthingabe, in orge
UM den einzelnen, im Dienste der Gemeinschafit. Das Berechtigie,
aber auch das Ungenügende der aristotelischen Sitten-, 1NSDesoan-
dere Weisheitslehre wird eingehender behandelt ; ebenso ausiühr-
licher die ideen und Überspannungen VvVon Malebranche. ine gufe
Zusammenfassung bietet das SchluBßkapitel „La morale de 1 huma-
nisme Chreilen; 1  erie el Ssaınieie und hier wieder der ersie ADb-
schnitt ‚L’homme eT1 le chretien“. Eın Deutscher wurde einzelnes
sprachlich und gedanklich anders iassen, aber der Inhalt ist wert-
voll und ocht

216 ehn, S Das Ethos der Gegenwart. Luützeler, HD
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Einführung in die Philosophie der uns Die Philosophie, ilre
Geschichte und ihre Systematik; hrsqg. V, N 1l ©  © l! Ab!t.
12 14) Lex.-8° (1V 7 7 VI 05 ONn 1934, ansiein

2.50 DZW. 3.— Diese beiden ersien Lieferungen sSind ein
verheißungsvoller Anfang des Sammelwerkes, das Lreu den
gröBßten Traditionen abendländischen Denkens und doch
wartsnah die groben philosophischen Fragen geschichtlich und
systematisch mit wissenschaitlichem rns(t, aber ohne allzugroße
fachliche Belastung darstellen will Besonders der Belitrag VON

chn entsprich vorzüglich dieser Zielsetzung. will nicht
E1INEC Ethik geben, ondern zunächst UUr 01} Beschreibung des
0S der Gegenwarft, de tatsächlic vorwiegenden sıtltlichen
Auifassungen, dann ersti e1ine Desonnene Kritik dieses 0S VOomM
Standpunkt einer absoluten Der in der Gegenwart Devor-
zugie Wert ist der „Edelwert“, der zunachs dem Bereich des
Vitalen angehört. Die tatsächlichen sittlichen Beurfeilungen des

0S eruhen aber auf den vitalen Werten, insoiliern S1C
innerhalb der politischen Ordnung betrachtet werden. Darin liegt
der Gegensatz Nietizsche und e1InNe AÄnnäherung DPlatan.
Mit feinem Verständnis verifolgt die ÄuBßerungen des „voraeh-
men  «4 Ethos auftf den VersC  densten ebleien. Der TOLZ des GrO-
Ben Wohlwollens, mit dem OT den Absichten gerade der besten
Verireter dieses Ethos nachspürt, mul CT SCHAILE  IC doch dıie ADb-
solutsetzung des Edelwertes ablehnen Nur der Wert des eiligenkann eizter MaDstab senmın. ‚Nicht der heidnische Held, oandern
der christliche Ritter des Kreuzes 1StE die Vorbildgestalt, der eine

will“
Jugend emporschauen kann, die inren wahren Wert entdecken

59) Im einzelnen bringt die Kritik Deachtenswerte Ge-
danken da den Fragen der Eugenik 59) und der „VOTQaUS-
seizungslosen Wissenschafit“ (72 de rTr1es

27 Hildebran V Sittliche Grundhaltungen. k1 8
(75 Mainz 1933, Grünewaldverlag. LW 2 .50) Feinsinnig ZeICH-
net der erl. die eSs sittliche eın durchziehenden Schichten
der Ehrfurcht, reue, Verantworfiungsbewußtheit, Wahrhaftigkeit,üte Grundhaltungen, die sich noch klarer herausheben beim
Vergleich mit ihren Gegensätzen: Frechheit, stump{ier Gier, Leicht-
sinn, Selbstbetrug und Unechtheit, kühler Gleichgültigkeit und
boshaiter Härte Ein wertfvoller Beiltrag ZUrL Phänomenbeschrei-

H1  chmann.Dung sittlicher Werthaltungen.
2718 SCHLLLENG; Oüfito, Christliche Soz1lal- un Rechtsphilo-sophie 8! (VIII 260 unchen 1933, ueber.

geb 8.70 Nach einer kurzen Übersicht über die Haupisirö-
mMUunNgen der Sozial- und Rechtsphilosophie der Gegenwart ent-
wickelt Sch iın bekannter Klarheit systematisch die Prinzipien der
Gesellschaftswissenschaft, wendet diese auf die Sozialgebilde, Zmal aa und ec  9 und aibt abschlieBßend eiIne kurze Kritik
gegnerischer Grundanschauungen. Das Werk, das die aupi-sächlichsten Ergebnisse scholastischer Sozlalphilosophie didaktisch
geordnet darbietet, wendet sich In erstier Linie die akademische
Jugend, der es, zuma e1in eiche Literaturverzeichnis ZUTC Weiter-
arbeit anregt, wertfvolle Dienste tun wird Die Behandlung geQ-nerischer Systeme scheint uns allerdings bisweilen EIW Gargafiv, auch NIC immer (z beim Idealismus) in der Dar-
stellung zuverlässig. Bei Neuauflage dürifite sich empfeh-len, das Verhältnis VON Staat und Kirche ELWAS eingehender be-
handeln eiwa mit Rücksicht auf Spanns Auffassung). eira-



Rechtsphiloséphi‘e. Pädagogik 473

cheks „System der Rechtsphilosophie” lag dem ert. ohl noch
NiC VOFT.

279 Schilling, O., Die sozıiale Gerechtigkeit: SC 114
269— 217 „Man kann die Ozlale Gerechtigkei£ als die

Tugend defiinieren, die 1G mac die ınmittelbar mit Rück-
SIC auft das Gemeinwohl gegebenen naturrechtlichen Normen

eachten, die den angemeSSeNen Güuter- und Interessenausgleich
innerhalb des gesellschaiftlichen OÖrganismus und tur jeden an

Schutzes ezwecken.“
und jedes 1e die Sicherung des innen gebührenden Anteils und

um{ifaßt die ozlale Gerechtigkeit einen
Die 12©eil der naturrechtlichen Ormen der MSLTLLLA egalis

geht noch über die sozilale Gerechtigkeit hinaus, nicht DIloB, Wa
die innere Gesinmnnung, ondern auch, Wäas die außern Pflichten

cht. Andere, Ww1e d un  ac (Staatslexikon 1V°
verstehen freilich unier dem Ausdruck „sozlale Gerechtigkeit”
e1ine viel umfassendere sitftliche Haltung; vielleicht wurde ma  -
nassend eine sozlale Gerechtigkeit ım weiferen und 1m engerehn
ınn unterscheiden nr WIe MeBner im Staatslexikon 1VS
1666 de Vries.

280 Renard, G 9 OMISmMe ei TroL_ soclal: RevScPhTh
(1934) 40—81 Georges Gurvifch, russischer Proiessor

in Prag, chrieb uüber das SOU. sozlale eC in Seinem uch:
1L’idee du rOol1l soCcI1al. otjion ei systeme du TOL soclal 1STO1re

\\
doctrinale depuls le siecle jusqu ’a 1a 1in du X]XÄ® s1ecle.
Nach ihm g1bt 0S VOTFr der Renaissance 21ne Idee des sozlalen
Rechts rst Del UugO G‘irofius und Leibniz bilden sich Ansäize
heraus. Die thomistische Konzeption VONTI eC und aa wird
schr schar{f abgelehnt. Dagegen wendet sich Zuerst werden
mehr terminologische Schwierigkeiten eröriert, sodann sfellt
offenkundig geschichtliche rTriumer über den Zusammenhang Vo  Z

Gro({tius, Leibntz und die Scholastik ricCHhilg. Die ziemlich persönlich
gehaltenen Ausiführungen des dritten C118 wollen hei em ren-
nenden zwischen Thomismus un Gurvitch doch auch die VOTl -
bindenden Fäden aufiweisen. Die Fragen des SOC normaliıven
Faktums, das sich die Konzeption Kelsens anschlieBt, der dif-
ferenzierte RPluraliısmus der Rechtsgemeinschaffen, der Unterschied
zwischen sozialem und individualem ec endlich die Überein-
siimmungen zwischen der thom re VO hbhonum ıund
dem droit SOCial von Gurvitch bilden den Gegenstand der nNnier-
suchungen. Zum Schluß meint Der wahre und entscheidende
Unterschied zwischen beiden ltegt 1n der tieferen Voraussetzung
außerjuridischer Art. Gurvitch kann nicht dQu> der Mentalität des
orthodoxen Russen heraus, der Rom und den römischen Einneits-
gedanken NIC würdigen vermäag. CAusSier.

281 Fal dherb e7 A.- *Y Le droit de la justice distribuiive
RevScPhTh (1933) Yl 76 Der erl. SCIZ sich ZU) Ziel, bei
einer 21 namhatiter Thomisten alterer un NeUeTer Zeit 1in Wel1-
chen VvVon der re des Aquinaten über die iustitia distributfiva
und ihren sireng juridischen ar nachzuweisen, und zugleich
die Daoktrin des Ihomas verferdigen. ach 1esem hat die
iustitra distributiva nicht UUr e1n debitum morale, sondern auch
ein Jegale. S1e ist iustitia 1ım vollen 1inn. Besondere Schwieri1g-
keit macht der Textf D 61 d ad „Alıo modo debetur alicut
1d, quod ost COMMUNE, et alio modo, quod ost proprium. ” Im egen-
satz Cajetan und ‚Oto hat oh. av oma eine Fe  eutung
gegeben Die Haupithesen der scharfsinnıgen Untersuchung S1MN'
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Fundament der Verpilichtung dieser Oorm der Gerechtigkeit ist
die exigentia bon! COMMUNIS distributi Dieses ecC iSE 1n 1US
ad rem, das dem nhaber eine aCli1lo personalıs verielr Die all-
gemein m11 dem nl Thomas Ng  ene Restitutionspflicht Del
Verleizung der 1USILIL1a distributiva darftf man NIC erklären,
daß S1C LU in ra der 1ustitia COMMUIALLVa geschuldet Se1.
nLa distributive LNDOSE la resTLiul1l0nN, la WOmmutatıve Pexecute‘ (!)

ch
282 DP1Cg, C > p 7 Note de Lexicographie A E  Philosophique

Medieva Ofestias procurandı el dispensandi Tlıomas,
11;, 11, 66, Z RevScPhTh (1934) 82—93 Die Un-

terscheidung der Doppeliunktion des EIgeniums 1m Zustand des
Erwerbs und der Verteilung beim hl Thomas ist ekannt. DIie
lexikographische Studie SUC AQus dem römischen ec dus den
Kirchenvätern und anderen Ouellen die Bedeutfung Von
PFOCUFAFE und dispensare tiestzustellen Procurare Dehält auch im
elaltier die Nuance der Delegation und Stellvertreiung. Sp
wıll also in der notestas procurandi e1ne Anspielung das GgÖit-
1C Dominium Liinden DIispensatio edeuie in e1iner xlaren und
schari umrıssenen Iradition der aier einen Akt der politischen
und ökonomischen Verwaltfung. Manche Schwierigkeiten
das Privateigentum aus Texten VO ÄmbDbrosius und asılıus, die
ehemals von Lujo rTrentiano über die en auigebauscht und
gründlich milbverstanden wurden, iinden e1inNe FrecCc probable Deu
LUNGg. Sch

1 © e! ZI Philosophie der Arbeit CX.-! (328
1932, arhold 11.90; geb 13.40 Der Un-

tersuchung die für eine Philosophie unentbehrliche Einheit
und Stirenge der Systematik. 1CS geht schon duls der DbloDen
Frormulierung der vier Hauptgesichtspunkte hervor: 1ssenschaits-
re der Arbeit, Ästhetik der Arbeit, Ethik und (S1C!) Arbeit,
Metaphysik der Arbeit Daher gl das uch lediglich e1ine aller-
dings SCNr umfangreiche Häufung vVon edanken und Literatur In
e1nem mehr oder weniger gerechtfertigten Zusammenhang m1L
dem ema ‚Arbeit“ ist Iiur begrifflich ‚ein epochales Dhä

das e1iner zweckhaft gerichteten Tätigkeit aul Deruifsbe-
dingte Kulturziele durca Individuum und (1emeinschatt ent-
spricht, aut dem en biologischer WI1e technologischer ner-
getik erwächst, aber teleologischen Leitlinien Tolgt” (24) Diese
Deflinition ist weder einfach noch klar und wırd gallz unmöglich,
WelNln INan e1iner Bemerkung aut entnimmt, daß der Ausdruck
„ Individuum“ deshalb gewählt wurde, aucn die „t1ierische Ar-
beit“‘ einzubeziehen! Verwirrung wird durch folgende Defiini-
tion VOIL „ArDbeitswissenschaft“‘ vollendet ‚„„die wissenschafiliche
Lehre VO dynamischen Bezugssystem er Faktoren, welche sich
aut beruisbedingte Kulturziele ezienen und deren vernunfigemäbeGestaltung im Auge haben Ihr Zeniralbegriff Ist die emgemädefinierte Arbel: 26) Demgegenüber moöchte mMan 0S aber
mi1t Lipmann halten, der „Arbeitswissenschaft“ deliliniert als „die
lıchen Arbei
Wissenschafft VONN den Bedingungen und Wirkungen der mensch-

Erstaunlicherweise hält diese Definition für
‚NIC elegant“” uch die späteren Abschnitte, besonders über die

Beziehungen zwischen Keligion, Ethik und AÄrbeit, enthalten e1ne
enge von Fenlurteilen, die teilweise durch eine schr unkritische
und oberflächenhafte Heranziehung der Fachliteratur verschuldet
sSind Man kann nNIC Sagen, daß auch NUur entiernt einem
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ema gerecht wurde, das allerdings anéesichts der heutigen
AMuythisierung der 21 unbedingt der Behandlung hbedarfl.

Gundlach.
284 Eschmann, p ? De societate in genete. Quaestio

philosophica scholastica Angeliıcum 11 1934) 55— 1{1 DÜ Z
1ine reıin philosophische Untersuchung über den Begriif der
„„‚Gemeinschait 1m NSCAIU die thomistisch-scholastische (je-
dankenwelt Der ersie e1l handelt 1n Abschnitten De deii-
nıtione societatis 1 genere. De- divisione generIs societatßfis
Im weıten Te beschäfttigt sich zunächst miıt dem Weosen der
societas pnerfecta, dann SC1INEe ese vVon dem Vernälfnıs der
Fecelesia un der CLVIEAS A osen und ZUr Tatsächlichkeit e1iner
SOCIeIiaASs perifectia darzulegen. D)Die thomistische Auifassung der
SOoCIle{ias periecta weist die charakteristischen Zuge aul all0
perfectionis societatis OMN1NO mensuratiur d atione rifecti
ultımı 11 Non ost N1SL un us ullimus 11NIS. DIie O:
des er lautet „Admissa notione thomistica communitatis Der-
iectae 191216 Ecclesia NOocC quace ‚cCivitas‘ dicifur, socletas, SCOTSUM
Cons1ıderatae e1 exsistentes, communiıftfas perifectia tempore posi
< hrıstum nafum secundum Sn Thomam dicendae SUunt; spod COM-
munitas neriecta HNUulus temp OTr1S osT CIVITAS, in
unıtate Ord1iniıs coadunatae‘“ IDie SONS euiL2 H21 den kath
Ethikern gebräuchliche Auifassung VOIN zwei „SoClefaies perfectae‘‘,
Stiaa un Kirche, 1st falsch; S1C hat weder Aristotfeles noch Tho-
inas verstanden. „„De fiction1ıbus aufifem, vel de absiractioniıbus,

S: 1 11 A  eb m, vel de supernaturalı ordine UL-
CUMOUE conglutinato CUu naturalı Va  o y loquantur, quibus placet”“

wird der erl der gebräuchlichen Auffassung NıC g -
recht Daß der 1inıs WE iur jeden Menschen und jede
Menschengemelnschait die beatitudo perifecta supernaiuralıs oder
die Tultio divi ın V1IS10Ne beatilica IST, wird kein katl utior
jeugnen. ber arum andelt 05 sich iın der rage die , 50=s
Cleias perfecta”“, aa un Kirchnhe als societates periectae
bDezeichnet und Is solche einander gegenübergestellt werden, Gar
nıcht. Bez dieses i1NISs ultiımus sind 21 Mittel ZU Zweck und
bilden in dieser Zieleinheit un Zielbestimmung miteinander eine
Einheift, nicht wıe wel miteinander gänzlich unzusammenhän-
gende Faktoren, aber wIie zwel Faktoren, von denen der e1ine weder

TtOf0O noch parte der andere 1ST, die beide iIhre E1igenar!| und
re}:}3afilıve Selbständigkeit esi1izen, OIl enen 1m Konfliktsfall
der eine, entsprechend der Rangordnung ihrer
Zwecke, VOT dem andern zurücktreten muß Die re 205 II1
scheint mMIr mehr m1 der gebräuchlichen Auffassung der kath
AÄAutforen als mit der esondern des erl zusammenzustimımen :
Z7WeEel CX{ solen angeführt: „Quemadmodum eniım duae SUNT ın
tierr1s socletates maxımae, altera Civilis, CU1US DroXx1Iimus 111N1S
oSst humano generı oNnum COM Parartıe€ temporale
el mundanum; altera rel1gi0sa CUIUS est homines ad
am felicıtatem perducere ad quam T caele  SICcmM d

sempilfernam ; ita gemina potfestas est  i („Nobilissima Gallorum
ee,  gen Febr. 1884) ast noch klarer lautet der hbekannte ext
aVXs „Immortfale Dei“ (1 NOov. 1885) ‚„„Deus humanı generiSs Pro-
eurationem inter duas potestates partıfus est, scilicet ecclesiasticam
ot 1vilem, alteram quidem divinis, alteram humanıiıs FreDUus pra  D-  k
positam. Utraque csi 1n SUu genNerc maxıma habet
uiraque Cerios, Qqu1iDus contineatfur, termi1inos, eOSqUe Sua e  que
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naiura S d u  D C\} Q deflinitos; unde allquis velu arbi  S  Z
Circumscribifur, 1n qQUO SUa CUIUSqUE aCcilo 1Ure Droprio0 verseiu  K i  i
TOLZ des oben genannien, beiden „sSociefafes mMmaximae  « DCL-jectae) gemeinsamen 1inıs ultı!ımus SEeIzZ LeoO XILL Wegen des
verschiedenen 1inıs DroOoXImUuSs oifenbar e1ne Zweiheit VON SOCIO-
ates perfectae als e1ine al meın anerkannte Selbstverständlichkeit
VOTaUS.,. 2  G Ihomas Na Bei Leo XII ist das kaum dUZU-
nehmen ur

A g’ d l) Individuum und emeinscha{f:
SNSCHAWEIZ Rundschau (1933) 805—311 Im NSCHIU. das
Buch Von KUurz, „Individuum un Gemeinscha beim
V, Aq 0« (s 1934 ] 10—112), wird die 10701 Uurz V  i
refifene Überspannung des Bezogen- und Gebundenseins des Indc1-
viduums, In dem atz g1pfelt, daß das Individuum (innerhalb-derselben Güferordnung) iür den aa (Gemeinscha{t) da sel,rückgewiesen. Veri. weist auch daraurf, daß eine solche reia-1Ve Verabsolutierung der Gemeinschaft wiederholte rund-sätzliche ÄuBßerungen der höchsten kirchl. Stelle VersiO

Breitenstein,Desid,, M., Im Ringen um die
Ganzheit: IThGI (1933) 618—627 Der einzelne wird aus S@1-
Ner Zentralstelilung verdrängt; Seine Stelle RI das Ganze, dem
der einzelne angegliedert ist und dem dienstbar sein muD,
Dieser Wandlungsprozeß vollzieht sich aut den verschiedensten
Gebieten Br. erorier i1nn hier Iür das (‚ebiet und die Neuord-
1Un der LT 1.S-C H8a1 1, WO die standısche Auffassung und Neu-
gestaltiung die Lösung bringen soll

287 Brauer, h y Grundlagen der Sozlalpolitik: SCHWEIZ,.
Rundschau 1933 528—539 119—735 8533—8145 1el ISs£,den Begarlıit ‚Gesellschaff“ erklären und schärier Tassen,dann das Verhältnis VOIN aa un Gesellschafit In seinen Weseni-
lichsten Linien zeichnen. Gesellschaft wird umschrieben als
„die Zusammenfassung der Menschen auTt der Grundlage ihlter
natürlichen Gliederung. Unter naturlicher Gliederung ist jene An-
Siuiung der einzelnen un Gruppen verstehen, die dus der Tat
sache enispringt, da die enschen aut Grund natürlicher Ver-
anlagung verschieden sind.““ Als gesellschaftliches Urbedürinis CLr -
gibt sich eine naturliche Gliederung ; Gliederung in sich selber und
Gliederung mit- und zueinander. S50zialpolitik als Ozlale Dolitik
umiabt (wenigstens 1m Prinzip) beides. Si1e mul davon a1s5-
gehen, da aut Grund der aftfurgegebenheiten im Menschen
un untier den Menschen eine den groben Grundlinien nach ob -
jektive Gesellschaftsordnung g1bt, die S1'C
bunden ist. Weil S0zlalnolitik WI1e alle Bolitik aul die Handhabungder öffentiichen Angelegenheiten abzielt, kommt als inr voarnehm-
ster, N1IC als ihr alleintger Iräger der aa 1n Beitiracht 50
erwächst die entscheidende Frage des Verhältnisses VOonN aa
und Gesellschaft. Leider Tcehlt I11UN in den weiteren AwusSs-
Iührungen WwWo mit Absicht) eine klare Begrifisbestimmung des
Staates Dem Staat wird die Auigabe der Sicherung des (i9-
meinwohls zugewlesen, NIC als machtlosem Diener oüder uber-
mächtigem Vertreter Vo  — Sonder- und bloBen Partelinteressen,
Träger der Hoheitsrechte.
dern als souveränem, LUr dem Gemeinwohl dienendem, starkem

Den verschiedenen Zerrbildern C1INEeS
falschen „Lofalen Staates““ “enüber  AAA deutet der erf das ild
eines cchten „lotfalitätsstaates Die anzustirebende LÖöSungder Sozial 1itik 1eg nach dem ert. ın dem berufsständischen
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Aufbau und Ausbau Von 1Irts und Ge:  ellschaift, in dem dann
Ccdie sozlalen Funktionen in derer, aber wesentlich 25sere und
dem organischen Bau der Gesellschait angepabterer Form ihre
Verwirklichung iinden

Larenz, Karl, Die Rechts- und Staatsphilosophie des
deutschen Idealısmus und ihre Gegenwarisbedeutung (Handbuch

Philosophie, NrSg. W aeumler und Chroier, Abt 1 e1Iir Dl
1e Ggr. 80 93—188), München-Berlin 1933, Oldenbourg.

M Ü In Verbindung problemgeschichtlicher m1 systematisch-
philosophischer ethode und immanenter Kritik g1bt die Lieferung
e1inNe hbei er Knappheit gediegene Darstellung der idealistischen
Rechis- und Staatsphilosophie. Gut herausgearbeitet Ist VOT em
die Dynamik des Freiheitsbegriffes. )ie Stellungnahme der olge-
zeıt 1S Materl1alısmus, ammler, Neuhegelianismus) wird kurz
s}  izzlert 1IN1g mi1t dem Veriasser in der Überzeugun Vonmn der

schenGegenwartsbedeufung Hegelscher Sozialphilosophie,
die Wirklichkeiten von Offenbarung und Über-WIT In ihr doch

nafiur, NUur das Wesentliche nennen, radikal verkannt, da-
mit das esen der Kirche unbegriffen, als daß S1C Grundlage
UNSeTes Philosophierens verden könnte Womit N1IC gesagt isT,
daßb WITr Schlegels Syntheseversuch als glückt bezeichnen wWwWo
tien Deutinger, Pilgram, VOT em Möhler glücklicher da-
hei. Hirschmann.

289 Friedrich, 5 » Martın Luthers Glaube und der
aa 0V (64 .} Frankiurt a 1933, Societätsdruckerei. z

In den schwierigen kirchenpolitischen Auseinanderseizungen 1M-
nerhalb des Protestantismus weist die Schriit zurück aul Luthers
Auifassung VO Verhälfnis der Kirche ZU) taal Di  e) weniger
klar in soinen Streitschriiten erkennen, wird entwickelt AUuUs

seiner re Vo der Gewissensireiheit, der ıunsichtbaren Kirche,
VON dem aa als gottigesetzier Zwangsinstitution ın der sündigen
Welt. Die Hauptgesichtspunkte sind qut zusammengesteilt. Die
katholische Tre wird allerdings Unrecht identifiziert m1L den

mittelalterliche Gelehrte und PäpsieAuffassungen, die eiInNIg
N1C alle, nıe mit dem Anspruch auft Unfehlbarkeit über die
papale Macht{ülle vorfrugen.

290 Schmilfit, Ca T N ufer der Verfassung na  (Beiträge
ZU öffentlichen Recht der Gegenwart 1) 8 (VI U, 159 Tübin-
gen 1931, Mohr. 9,20; geb IM Subskr M 8.20; geb
M 10.—) Man Weli NIC soll Man eutfe die 1931 erschie-
He Schrift das „Buch einer ve  Cmu e1it nennen oder, Von

damals dQu> gesehen, EinNe Art Vorhersagung, daß das BIisherige sSe1n
nde erreicht habe und e1n Anderes werden musse.  a In SeInem
Vorwort hbetont ScCh., daß eutfe wohl in den meisien Staaten der Erde

1a das aktuellstedie Verfassung e1nem Problem geworden, DeutschlaudThema der Gegenwart Sel. Was speziell das damalı
nenn CT 0S als das Kennzeichnende sSeiner Verfassungs-angeht,

Jage die gleichzeitige Verbindung und reuzung {öderalistischer
Organisatiıon mit anderen Prinzipien staatlicher Willensbildung,
die als „pluralistischen Parteienstaat“ und „Polykratie“ De-
zeichnet und dus enen er das Problem der „innerpolitischen Neu-
rTraita des Staates“‘ sich ergeben sah In diesen schwierigen Ver-
wicklungen un Unsicherheiten die Frage nach dem Schutz
und ulter der ‚Verfassun  ee e1nen besondern Re1z. Die Darstel-
Jung enthält die dre: Hauptabschnitte: Die Justiz als uler der
Verfassung  A „Die konkrete Verfassungslage der Gegenwart"“, „Der

(n_——_—— r
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Reichspräsident als utier der VerTassung”. Seinem Haupitinhalte
nach gehört das Buch, soweift konkrete politische Verhälfinisse
und Strömungen behandelt, WI1Ie angedeutet, der Vergangenhei und
der Geschichfe d  > und olern eine Besprechung eutie
und 1NS  besondere iın dieser Zeitschri eine Berechtigung mehr.
ber 117 weıten Abschnitt des Buches (71 TE kommen O11
eihe Begriiffe un Grundsätze ZULC Darlegung, die nicht NUur pO-
sitiv-staatisrechtlicher, sondern 1n entscheidender Weise auch S1Ei-
licher aliur sSind un arum In der christlichen Staatslehre
(sowohl in der christlichen Philosophie als auch in der Theologie)
immer Beachtung und eingehende Untersuchung gefunden aben.
DIie kath ı1Lienlehre wird ocDen NIC darauft verzichten können
un verzichten, die Grundideen und Grundprinziplen,
aut enen das bewubte un und Lassen der enschen 1ın aa
und Gesellschaft ruht, nach ihrer S /} 0O 211
als ihr ureigenstes Gebiet betrachten und das Tofalıtätsgesetlz
der Sittenordnung, das 1n der atiur der Dinge begründet Ist, ın
se1iner ganzen Ausdennung klarzustellen em Philosophen WIe
dem Theologen werden unier dieser Rücksicht begriffliche Fas-
SUuNgden und staatsrechtliche Überlegungen, die Schm vornımm(t,
willkommen Sc1n und (sel 1m pDositiven oder negativen 1
Unterschie VOIl aa und esellsc über innn und
mancherlei nregung geben S50 die Erörferung über den

Zweck des Staates und der StaatsIiunktionen: der Begrit und
die Ausdehnung des fotale Staates, der Totalıtätsanspruch der
politischen artielen und dessen Auswirkung, der pluralisfische
Parteienstaa und der Einparteienstaat; esen und Auswirkung
der Tatiıe aul dem Gebiete der Oöffentlichen Wirtschaift

chm geht allerdings bei Darlegung dieser aterie kaum Je
aut die ethische e1ITLe ein; aber dem theologisch eingesiell-
ien eser wIird bald klar, dal hier leiztie othische Grundsätze
beruhrt werden, die igengut der Sittenordnung sind und darum
das Interesse un die Auimerksamkeit der Moraltheologie ordern.

ur
291 Messineo, A! *>} AÄutonomia 8  © autolimitazione ne

illosofia ato CivCatt 84 11) 118— 132 Das Ver-
hältnis des Staates ZUL Einzelpersönlichkeit und Familie, weit mehr
aber das andern Staaten und Zur Gesamtordnung wird Al der
Hand des Naturrechtes untersucht und die absolute Gelfung
und aDsolutilie Totalıtät des Staafes, als eizien MaßDBßBstabes und
eizter Quelle en Rechtes, abgelehnt, weil der Wahrheit wider-
sprechend.
2992 BTruccuıulerl, A ? 11 caraltere EI1CO ar  ell’economia
politica: (ivCatt IV) 151—163 462—475). 1ine AÄus-
einandersetfzung mit Anschauungen und neuesier Zeit, wie
S1e VOT allem Von italienischen Wissenschaitlern und Politikern
vertireten worden Sind, über die vollständige rennung der pOolili-
schen Ökonomie, VOT em 1n hrer praktischen Handhabung VOIl
en absoluten, insbesondere ethischen Normen. Gezeigt wird,
die Quellen dieser Irrtuümer sSııchen SINd und S1© in sich
haltlos und widersprechend genannt werden müssen.

293 Lm I, h > Geschichte der Erziehungswissen-
schaft 1m AuirıBß Gr 8! Berlin 1933, Junker il
Dunnhaupt. 3.50 Bei er Beschränkung des Stofifes ein
doch reichhaltiger un das Wesentliche herausstellender Führer
durch die neuzeitliche Pädagogik. Schade, daß bei der Behand-
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Jung der modernen Richtungen das katholische Schritttum eLWas
kurz kommt (etwa Willmann!). Zu begrüßen ist der 1m

(janzen durchklingende un Schluß ausdrucklich ausgesprocheneWunsch nach Wiedereinbau der pädagogischen Theorie in die T0-
alıtät menschlichen 1Issens und Lebens Wiır tfürchten jedoch,daß die persönliche Auffassung des erT. die erie des 00SSoNr irrationalen Gefährdungen auSsSsSetTztT. Nur welnn der 0G0SLogos bleibt, wird eT auch dem 1055 waäahrhaft dienen.

Hirschmann.
294 Schröteler, Der arıstotelische Satz „Das Ganze ist

VOTr dem e11“ 1ın seiner Bedeutung für das Erziehungssystem des
Stagiriten: Bildung un Erziehung (1934) 13° In sSorgfTäl-Liger Prüfung der Einzeltexte und Desonnenem Abwägen der VOeTr-
sch!edenen Lehrstücke gegeneinander umschre1il Sch den Sinn des
bekannten arıstotelischen Satzes, aut den iINan sich eufe für denrn
Totalanspruch des Staates aut die Erziehung beruft. Die Priorifät,

die 0S sich handelt, ist die DPrioritäat dem Seoin (der Natur)nach, die darın besteht, daß das ein dos „Früheren  e6 das des
„Späteren“ erst ermöglicht.seine Vollkommenheit als eil

SO erhält der (integrierende) e1l
seın Gliedsein) VO Ganzen;

Pa die and bekommt ihre Sinnhaiftigkei a  s Hand erst VO
Qanzen enschen her Ähnlich erhaltien die a  Nzeinen ensch.
ihre Vollkommenheit als Staatsglieder orst VO (Janzen her Da-
durch 1ST aber die Frage noch NIC entschieden, ob der Mensch
als Mensch erst Urc den Staat ermöglicht WITrd. Dann n die
Beziehung aul den aa wesenskonstitutiv TUr das Menschsein.
Das entsprich . aber NC der arıstofelischen AuiTassung. Das
Menschsein gallz allgemein ist vielmehr VOT dem aa er
decken sich auch nicht Tugend des Bürgers und Tugend des Men-
schen Besonders die „dianoetischen“ ugenden, aber auch 21n
bedeutsamer e1l der ethischen ugenden Sind NIC VON der Be-
ziıehung Zu aa her bestimmen Daher kann auch die Er-
ziehung weder in der Erziehung ZUuU Staatsbürger aufigehen noch
dem aa vollständig uüberantwortet werden. Wenn trotzdent:
NIC. einem vollen Ausgleich kommt, deshalb NIC weil
die Hinordnung VOINI In  1Vv1duum und (ıemeinscha aut ott VOI-
nachlässigt. T1ıes

2095 ETa ZS: h, Bernard Bolzano. Der pädago-gische Gehalt seiner re Zugleich e1n Beitrag ZUTF eisfesge-
8 4Qschichte des ostmitfteleuropäischen Raumes.

üunster 1. 1933, Aschendorif. 8.50; geb 0.75 Be-
onders ın den etzien Jahren Ist durch zahlreiche rberiten Vonmn

Wınlter (Prag) und seinen Schülern en un Ideenwelt des
bedeutenden sıudetendeutschen Mathematikers und Oglikers 5
Bolzano aufgehellt worden Seine ellung innerhalb der uiklä-
rungsperliode, als eren ochtes ind angesehen werden muß,
wIird nNu  S Ganz deutlich Der Begriff der positiven eligion, den

verirı ist Urc drei erkmale gekennzeichnet : durch das
starke Fehlen eines tieferen übernatürlichen enaltes, Urc e1nNne
weitgehende Ethisierung der Religion Ww1e or Wertgebiefe und
durch den „heuristischen Fiktionalismus‘“‘, der 1m (irunde die ah-
solute Geltung der Dogmen ZerSiIiOr Eın pädagogisches Sysfiem,das auft dieser Weltanschauung auibaute, hat NUun nicht
geschaffen, wohl aber ist seine gesamte Lebensauigabe durchaus
pädagogisch gesehen, als Ärbeit der Erzielung möglıchstgroben Glückseligkeit durch die Auiklärung der ecen Dazu bringt.

k
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an elen Siellen seiner Werke pädagogische Überlegungen, die
sich owochl die Klärung der psychologisch-anthropologischenGrundlage der Erziehung, wWw1e der Gesellschait als des Irägersund jektes der Bildungsarbeit mühen, VOIl hier QUSs Ein-
zelprobleme der Unterrichts- und Erziehungslehre Z Dehandeln.

Franzis, pin Schuüler Inters, hat 1n seinem Qut geschriebenenuch nicht NUur die Arbeiten sSe1ınes Lehrers treitlich verweriet,sondern darüber hinaus das gesamite gedruckte und ungedruckteSchrifttum B.s durchiforscht und dus den Quellen sSe13s 21n
klares und anschauliches 1ld des Pädagogen ersiehen lassen.
C und chatitien werden gerecht vertielr die Abhängigkeit dus
Clem sudetendeutschen aum und N dem Zeitgeschehen Cuilic
herausgearbeitet. Mıiıt Nachdruck verden jene Fragen hervorge-noben, die neute besonders bedeutsame inge, W12 Familie, aat,Volk, Airche und Menschheit, behandeln, denen oit uUDer-
raschende Beiträge leiert uch bei Linden WIT eine Erschei-
HNUNG, die S1ICH 1' der Geschichte der Pädagogik wiederholt, da
ın der praktischen Anwendung die theoretisch geradlinig Urch-
gebautfen Prinzipien eine Urc die Lebensnotwendigkeiten g -Torderte ÄDDiegung eriahren. Bel hat dazu die 1nm immer-
hin noch jebendige katholische Iradition manch Auiklärungsan-

Schroötelersicht gemildert.,



Der ewegungssatz (omne, quod moveiur, ab
lio movetur) ach dem Weltbild des hl.Thomas

un dem der Gegenwart (Schluß).
Von TOoL. Dr. ] r C © r! Bressanone Brixen

Sinn und Begründung des ewegungssatzes.
Der 1nnn des Bewegungssaitzes. ‚„„Alles, Was

ewegung ist, wird Von einem andern bewegt®.“ Wenn
mMan sich bloß den Oorilau hält, ist der Subjektsbeyrnitf
des Satzes NIC| hne weiteres eindeutig. Es könnte ersiens
zweifelhait erscheinen, oD IThomas uınier Bewegtisein das
Aristotelische, eigentliche und physikalische Bewegtisein meint
der auch das Platonische, uneigentliche ewegtisein des
1 ätıgseiıns ınd Bewegens. Allein eT meint das erstere®4, I1 ho=-
mas meint zweiıtens 21n Subjekt, das als Ganzes Dewegt ist
NIC| hloß teilbewegt® 2280| Subjekt deutet rıtiens ent-
weder 2in Subjekt, das formal ewegt ist, der negativ-Kau-
cal e1in Subjekt, das formal Dewegt ist und zugleic: kausal
NIC VOI sıch, dem ewegten Subjekt, bewegt wird. Vom
ersten Subjekt können WIT das Tradıka („von einem —.
deren bewegt werden‘) NiC nne weiıteres » VoO

Thomas ist 1U der AÄn-zweiıten vielleicht hnne weıiteres
SIC  ) daß jedes Subjekt, das formal bewegt ist (wıe eben
ach ihm Körper formal bewegt Sın Weg wird und ZW äar
NIC] VON sicCh, dem ewegten, sondern Den deshalb VOIl
einem anderen Subjekt.

Was Z1un das Tadıka des Satzes Detriift, ist auch das
nıcC hne weiıteres eindeutig. Man könnte erstens die Dis-
Jun  J0n erwariten: Ein Subjekt, das tormal beweg! ist, wird
entweder VOImN sich der VON einem andern Subjekt Weg
Thomas machte diese Unterscheidung NIC Die älle, W12
S1© ihm formal vorschweblen, tatsächlic S daß S12
e1n anderes Subjekt eriorderien Als zweıte Disjunktion
nnte mMan erwarten Wenn eın Subjekt SCHON Von einem
andern Dewegt wird, ann wird entweder restlos Von die-
SC  z andern Dewegt der NIC Im etzten Fall würde

Das T1lVon sich uınd dem andern mıtsammen Weg
Nun aKTiIsScC. He allen Thomasischen Fällen Eın Örper,
der chemisch Von eiınem andern anders gemacht wird, wird
NIC Von diesem andern eın anders, spndem auch VO  =

1’ q 7 Mmotus Anm 69 it. MOtus

Scholastik, 4_ 31
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Eın Örper, der waäarmersıch. S10 reagleren miteinander.
wWird, wird NIC VonNn einem andern allein anders gemacht,
sondern auch Von sich, CT ist mitbewegend. FEin Hiımmels-
körper, der orisbewegt IST, wird VON einem andern bewegt,
allerdings NIC restlos, sondern mitbeweart. Denn OT S
ist Aı Bewegen mitbeteiligt. Thomas hat Treilich VOIN seiner
Physik AUS angenOomMmMen, daß in en seinen Fällen das, Was
VON einem andern bewegt wird, Wenn schon, denn SCHON
estlos VOmIN anderen bewegt werde.

ennn UUn das Subjekt VOIll oinem andern bewegt WIrd,
mMan TıtLens vermutfen können, daß dieses vielleicht

selbst bewegt SC1I Man wenigstens die weilitere DIis-
UNKUON erwartet Was VO  —_ einem andern Dewegt wird, wird
ntweder VON einem ewegten der VOnNn einem unbewegtien
Subjekt bewegt. Thomas onnn diese Disjunktion, niımmt
aber schlieBßlic (von Instrumenten abgesehen) Tolgerichtig
immer das eiziere eSs Bewegisein 21InNes Subjektes 1s}
nauptursächlich VON einem unbewegien (wie das Warmwer-
den VO adIimen Körper) und uletzt VON einem —_

beweglichen Subjekt (Z der qualitativ unbeweglichen Sonne
und den physikalisch unbeweglichen Himmelsgeistern) VOül-
ursachtes. Und doch ist phusikalisch NıIC. SO, WeNn

die Aörperweilt O1n geschlossenes Energiesystem ist
Fs könnte viertens zweifelhaft erscheinen, oD das eigentlich
ewegte Subjekt das einzige sel, das VON einem andern

DasDewegt werde. Allein der Satz ist nicht exklusiv®7.
Tadıka gılt auch VON manchen andern Subjekten,
VON gewiıssen Bewegern.

besagt der Satz also folgendes: es Subjekt, das als
Ganzes tormal bewegt Ist, WIrd <causal NC Von sich wegtl,
Ssondern estlos VON einem andern, und ZW är sich VON
einem ınbewegten Subjekt. Wir aber mUüssen, WI1Ie scheint,

Ein Subjekt, das Dewegt ist, ist physikalisch entweder
ostlos VOonNn sıch bewegt (das ist der Thomas unbekannie.
Fall des geschlossenen Energiesystems, Nl e1Ines Einzel-
körpers der eINes Körpersystems), oder 0S ist sowohl Von
sich als EINeEeMmM andern Subjekt bewegt (das siınd die. älle,
die Ihomas 1M Auge hat) ber NIe ist 05 estlos Von einem
andern Subjekt bewegt un Nıe VON einem unbewegten der
Jar unbeweglichen Subjekt Die Begründung DBe-
hauptungen wurde in den vorhergehenden Ausführungen VO! —-

MOLLS 5!
11 ( ad 1l DM ;: Phys 57 4, moOoverl. ccIidıt movenf1;

67 IHOTUS
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SUuC uch 1homas hat seinen Satz begründen gesucht
Bevor WITr uns aber die Begründung ansehen, sejen einige
Fragen VOorTrWedgdgenOmMmMen.

Ist der ewegungssatz physikalisch oder
tologisch” I1homas hat den Bewegungssatz hne
Zweiltel WIC Aristoteles als physikalischen Satz betrachtet
Denn erstens ist der Subjektsgegenstand des Satzes, das Q1-
gentliche Bewegtsein (MOTUS proprie), ach ihm (natürlicher-
weise)6® Aaut die Körperwelt beschränkt®?, VOT em aut die
anorganische. Durchaus tolgerichtig. Man en L1UF
die 1er Spezies dieser eigentlichen CWEGQUNG. eWeGguUNG
der Psuchen und Mımmelsgeister ist Tätigkeit und also
eigentliche eWEegUNGg (MOLUS improprie)7®. Infolgedessen hat
CT zweitens auch den Satz ausdrücklich aul die Körperweit
angewendet?!, gerade aQort, OT inn entscheidend VOrWwWoOTl1-
det Er meıint TıLLeNs auch in der Körperweilt LIUTI das eigent-
1E Bewegtisein, NiCc das Tätigsein, SC1 e ewegen oder
mitteilend 1eder Ganz rolgerichtig. Denn sSeın BeWwegungs-
Salz ist allgemein. Nur VON Subjekten, die eigentlich Dbewegt
Sind, äBt sıch ach Ihomas allgemein dUSSaUYCI, daß S1C DC-
Wegt werden. Von Subjekten, die ätlg und in diesem nl
eigentlichen Sinne bewegt sind, ÄäBt 0S sıch 1Ur In bestimm-
ien Fällen aussagen‘, Er hat viertens den Satz auch für die
Körperwelt NIC als elbstverständlich betrachtet, sondern
sich W1e Aristoteles bemührt, SCINE Geltung dortselbst auch
NAUKTIIV begründen, WIC WIr SOTO sehen werden??3. Er
hat fünftens die Induktion auch UUr Tür die Körperwelt
durchgeführt. Und auch dort, er sechstens den Satz do-
duktiv begründet, geht WIC Aristoteles Von Voraussetzun-
gen dUuS, die Nur die Körperwesen betreifen, Von der
Teilbarkei des bewegten Subjektes, die LIUT AKörpern eigen
ist, VON dem Aristotelischen ewegtsein, das RT ausdrücklich
1Ur der MAörperwelt zuschreıbt und VON Beispielen, die der
Körperwelt eninommen sind Er SCHNE: uneigentliches Be-
wegisemmn mıit klaren Worten us

Er W är r NIC. der Ansicht SCINCS Kommentators, der
VO Bewegungssatz SCHrei ‚„ deine anrhel und Geltung

63 17, 2I ad o verqg MOS
Oben AÄnm Ö Cg 1! Ö Phys 6) 5! 19
11 56’ ad J: 1! 59, ad D 1'l 5 » ad Ebenso ist ihre

Untätigkeit uneigentliche uhe 1m Gegensatz ZUur eigentlichen uhe
(quies proprie) der Körper. 1) TZ (:

(: 57 Ver 11, Comp (270] 1l 5! MOS
Anm AÄnm

{d Anm 92:; Cg 1l MOtus 5l oben Anm
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gründen NIC in der tatsächlichen Weltordnung, sondern 11
dem evidenten Seinsunterschled VOImN Akt ınd DPotenz und
sind darum unabhängı1g VOTl Qinem allgemeinen Erfahrungs-
nachweils in der atiur Der Satz gilt vielmehr mıit metaphy-
siıscher Notwendigkeit TUr alle Gattungen des Seins?5.“ Diese
Behaupiung geht NIC| DIOß Der den Ihoma Nınaus,
WwW1e WIr eben zeigien, sondern auch ÜUD2T den IS des
I homas Denn auch ach I1homas sind seibst metaphysische
aize LUr dort gültig, der Subjektsbegriff olcher aize
realisiert ist und dies aber der Fall IST, das
Nıc der Satz, sondern die Untersuchung der hetreffenden
Gegenstände. Das eigentliche ewegtsein (das Subjekt des
Satzes) betraf ach Thomas Vier VONn den zenn Aristotelischen
attungen des Seins, und diese in der Körperwelt. Daber
hleibt sicher wahr, daß I homas das Prädikat d1eses aLizes
(Bewegtwerden) nNıCc. aul dieses Subjekt (eigentliches Be-
wegtisein) beschränkt, sondern in andern Sätzen auch aut
gewisse ewegende Subjekte ausgedehnt ber daraus,
daß der Prädikatsbegriff auch Von andern Subjekten als
denen des Bewegungssatzes gilt, O19 NIC daß auch der
Bewegungssatz VOIl ihnen gelte, sondern das gerade Gegen-
teil Ein Satz gılt VON jenen ubjekten, denen Se1In Sub-
jektsbegrili erfüllt ist ESs bleibt wahr, daß das Subjekt des
0S und amı das radıka de. Satze grundsätzlich ber

Nur darf in sichdie Körperwelt hinaus ausdehnbar 1st77
dann NICcC. davon dispensieren zeigen, daß die egen-
tände WITrKIIC: seien, W1© der Subjektsbegriff S1:C defiiniert

Nichtsdestoweniger hat der Kommentator vollständig rec
WOIN OT SCNrel SS ist 21n sicherer, notwendiger, meia-
physischer Satz“, und OT gründet 11 dem evidenten SO11NS-
ınterschied VOonNn Akt und Rotenz‘“‘. Er gründet allerdings
nächst in dem Thomasıschen Örper- und Bewegungsbegrifi,
und dieser gründet In einem bestimmten Seinsunterschied
VON DPotenz und Akt Von eiınem ubjekte also, dem diese
egriife realisiert Sind, wird auch der Satz mıit metaphysischer
Notwendigkeit gelten. Deshalb hat der h1 Ihomas, wieder-

ganz folgerichtig, die anrner des Satzoes auch oeduktiv.
und analytisch e  en metaphysisch begründen gesucht.

Allein eiwas anderes ist die innere ahrneli S ideal-
wissenschatftlichen Satzes und eiwas anderes SCe1INEC Geltung in
der Wirklichkeit Zwei mal ZWe] ist. Vvier, das ist innerlich
wahr, hat aber doch LUr Geltung TÜr Zzwel mal Zzweil und

s  3 COTPUS 145 Phus C Z
an 17, Z S
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NIC tTür TC1 mal fünt EIn mathematisches Pendelgesetz ist
wahr, aber gılt TIUTr dort, und Sowelt in einem realen
Dondel der Begrıili des mathematischen Dendels realisiert ist

gılt auch jeder metaphysische Satz 1Ur dort, seın
Subjektsbegrili, ier alsg der Thomasische Körper- und BO-
wegungsbegrilfi, realisıert ist enn also die Gültigkeit des
Satzes „auch VON scholastischer C1LC (Suarez hostritten
wurde, da OT NIC In der gäanzell aliur urc rfahrung
nachweisbar Ssel  L braucht darın 1n „„MiBßBverständnis des
Prinzips?8” estehen, SOWEeNIG als es el anderen Schola-
tikern eStieNen braucht, die den NSatz aut ‚„alle
attungen des Seins??“ ausdehnen wollen oder wenigstens
auf gewisse übernatürliche WI1Ce Thomas Wachsen der

Das Mißverständnis bestünde vielmehr dann,itesliebe)8®.
Man meınte, e1n innerlich wahrer metaphysischer Satz

SOI hne weılteres VON Gegenständen der atiur qgültig.
Der eWEQUNGgSSaALTZ ist also 21n metaphysischer Satz und

ist a1ıl SP1INEe innere anrhe1 mefaphysisch, idealwissenschait-
ıch prüfen. Er ist zugleic 1n physikalischer Satz und
ist aul SOINC Gültigkeit in der Körperwelt realwissenschafitlich

prüfen. Es ist sehen, 08 der Körper- und eWEGgUNGS-
begrilf, der zugleic der Subjektsbegrifi dieses Satzes IsT,
an den Körpern unserer Welt vollzogen SC1

Ist der ewegungsSsatz das Gesetz der Kau-
Salıta Man schreibt, der Grundsatz SCI .„das Ge-
pf 7 der Kausalıtät In der Prägung des Aristoteles®1“. uch
da ist nicht zutreifend Es qg1opt ach AÄristoteles, wenn WITr
ihn ach I1 homas verstehen, e1ine 21 VonN ewegungs-
theoretischen Sätzen, die alle irgendwie metaphysisch und
xausal sind, inne daß einer den Änspruch a  @, das Kau-
salitätsgesetz In der Prägung des TISTOTeles sSe1n. Der
Bewegungssatz ist dem Umiang ach höchstens 21n Spe-
z1alia dieses Gesetzes, nämlich der Fall des eigenltlich D2-
vegien Subjektes. Eın anderer Spezialfall und Q1nNe andere
Prägung ist der Bewegersalz: „Eıin Subjekt, das tormal
bewegend, O1 aber kausal LUr bewegfTählg ist (wie ein
Instrument), wird VON einem andern bewegt®2.“ Ja gibt
ach Thomas auch Aristotelische Kausalsätze, Del deren
jekt weder ein Bewegtseıin och e1n ewegen vorliegt, e

‚„ Was durchsichtig ist, ist infolge Durchleuchtung durchsich-
tig  ca Durchsichtigkeit ist ach TIThomas kein Bewegtsein und

{ 1! 4535 — Ebd 17, 2, ad
&1 L 453

Phus 5! 2’ 6; 8) 97 5l Metaph 1 > tin
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Durchleuchtetsein eın Bewegtwerden. Toizdem ist das C1ine
VoO andern verursachts:. @1 Sind die Hımmelshohlkugeln
Von wigkel Ewigkeit sonnendurchleuchtet und er
durchsichtig, e1in eW1geS, bewegundgsloses Verursachtsein. We-
nigstens VoO  - Ihomas wird Aristotele versianden.

och weniger ist der Satz ach Thomas identisch miıt em
(Gesetz der AKausalıtät Denn IThomas enn och viele Spe-zialfälle dieses Gesetzes, ‚, Was |zwar NIC anders
wWird, a  er wird, ist verursacht?s*“ Ja selbst ‚„ Wasventiue ungeworden Ist, aber innerlich UUr seinsfähig ist,NIC seinsnotwendig, ist verursachts>.“‘

Ebensowenig ist der Bewegungssatz Del näherer etrach-
LUNg inhaltlich das Kausaliıtätsprinzip. Ein Mausalıtätsprinzipmu unNs Das Subjekt eInNes Bewegtseins der das
Bewegtsein e1nNes Subjektes ist Verursacht Das Wesen des
Bewegungssatzes leg aber NIC ın der Behauptung, daß
Bewegtsein Verursacht SCI (das Waäare 0S auch, Wenn CS Vom
Subjekt selbst verursacht Wäre), sondern 1n der Behauptung,daß das Bewegtisein eiInes Subjektes VON einem andern
Subjekt Verursacht SOI ber Ware 0S selbst das Kausalıtäts-
prInNZID, WUrde das 0OCNH NIC edeuften, daß 0S In der
Körperwelt gültig waäre Was geworden ist, ist ach
Ihomas Verursacht Der Satz hat aber Tür Ungewordenes
Gar keine Gültigkeit. GenNau SO kann eDen der Thomasische
Bewegungssatz VON Körpern NIC gelien, die NIC [ho-
masısch bewegt sSind.

Nehmen WIr aber den Satz als physikalischen Satz, dann
gıbt 2TS DC och viele solche Kausalsätze auch nNach
Aristoteles Mausalsätze 1M Gegensatz ZUuU Kausal-
PIInNZIp eiwas über Destimmte Subjekte, Ursachen, Wirkun-
gen und Weisen der Verursachung hier ber eigentlich De-
wegte ubjekte und andere Ursachen) dl  N Eın Olcher
Kausalsatz 1sT der Bewegungssatz. Er ist zunächst aut
Tun: der damaligen Weltbetrachtung empirisch-induktiv Cunden, nachträglich iheoretisch-ontologisch dus gewIissen AÄAn-
nahmen abgeleitet worden e1n auch CUuL2 in der PhysikUDUIcCHes Verfahren. SO wird die empirisch gelundene Ga  Da
gleichung nachträglich dus der AÄAnnahme der kinetischen
Gastheorie auch theoretisch adgeleitet. Der Unterschie: VON

aqua qu: aliquid huius
AÄnim 2 Manifestum est enim, quod der Neque

minatum. Doster 2‚
odi est actu {ranspvarens Nisi tuerit illu-

JE 46, ad
habere Causam.

mne quod 9{8}  — Semper Iuit, maniıtestum est
Ebd U. 1! 46! 2l oben AÄAnm
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damals ınd 2uU ist hauptsächlich der, daß die empirisch-
uUuKLVvVe Untersuchung gründlicher ist, daß als ideale Hılis-
wissenschait Tür solche theoretische Ableitungen di2 athe-
mMatı heute vorherrscht, damals die Ontologie, und daß solche
theoretische Ableitungen CEUTEC tort und tort der rian-
TuNG nachkontrolliert werden, da die Gegenstände uns NIC
immer den eliallen iun, sein, jene egriffe und
Sätze SICH realisieren, die WIr UNsS VOoOnN innen gebildet
bzw. abgeleitet haben

Die nduktive egrün  ung des ewegungSs-
Satzes I homas hat den NSatz nduktiv begründen
GeSUC und ZWäarTlr mehrmals. ınma tTaßt OT sich Kurz SO SS

VO  b„ Wir beobachten, daß alle inge, die bewegt sind,
andern ewegt werden, und ZW äl die unteren VO  — den oDeren,

die Grundsto{ffe der Erde (Elemente) Urc. die Himmels-
körper Bel den Grundstoffen bewegt wieder der stärkere
(der eben zugleic der oDere iS{) den schwächeren, ınd auch
Del den Himmelskörpern werden die unteren UrC. die oberen
getrieben. Nun schen WI1r eu ZW äal die gleichen Himmels-
und Erdkörper WI1IC TIThomas und die gleichen Bewegungen;
aner die heutige Physik deutet S12 wesentlich anders als die
amalige. Wandel des physikalischen Weltbildes! DIie rage
ist, W el S12 richtiger deutet, und da hat ennn die moderne
Physık gegenüber der Aristotelischen doch eine starke Ver-
mMmufung tür sich

AÄn anderer SUC Ihomas die induktive Begründung
VOTI em tür die wicnligste, nämlich die Ortsbewegung,
geben Er geht Von der Aristotelischen Systematik der TOr-
malen Ortsbewegung dul  N ach der ist ersiens 21n Örper
entweder mitbewegt der selbstbewegt. Es ist ıhm eviden?,
daß der mitbewegte Körper, der uhende Fahrgast aut
dem bewegten Schiff, LUr Von einem andern bewegti werde,
nämlıch VOo bewegten Schiff. Und TOIizdem ist das DAyYS!-
kalısch unzutreiten Denn SOGÄäT in der Fahrtrichtung ist
der ahrgas selbstbewegt und hat Bewegungsgrö und
Bewegungsenergie MV

Ist NUun e1n Mörper selbstbewegt, ist OT entweder g-
waltsam bewegt! der naturbewegt. OT gewaltsam Dewegt,
WIC 211 schwerer Körper, der gehoben wird, S{ iindet

JIhomas evident, daß OT MUuTr VON einem andern Subjekt
bewegt wird. Trotzdem ist physikalisch NIC uch
CT ist beim eben in der Hubrichtung mitbewegend uUrcC
SC1INC Trägmasse, mit der OT der Bewegungszustandsänderung

SC Comp 20 1’ Cg i 1 Phys 8I
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äuc ach unten Widerstand enigegensetzt. Ist in
AÖörper natiurbewegt, ist T entweder dus siıch (eX Se) DO-
Wwegt der NIC AdUS sich (non se) Der dus sich eWEeKörper, P der menschliche, ist VON einem unkörperlichenandern Subjekt ewe  ) das aber diesmal in ınm ist, nämlich
Von SCINer ocele uch das ist in dem gemeinten hysika-Iıschen Sinne unzutreitend Der Körper wIird bewegt uUrc
die chemischen und sonstligen Energien, die In ıhm vorhanden
und In Bewegungsenergien umgeselzt werden. Was die eceieeistet, ist eiwas anderes, nämlich S1C vermäag iın den Verlauf
OS Energieumsatzes regulierend einzugreifen, daß N ın
einer Weise erfolgt, die VO rein physikalischen Standpunkt
aus unendlich unwahrscheinlich und unmöglıch ist

Ist aber e1in naturbewegter Mörper NIC dus SICH bewegt,WIC der allende schwere Körper weıl eT keine eegile
hat), VON SCINemM Wesensartgeber (generans) Dewegt.Wir werden auf diesen ür Thomas schwierigsten Fall sofort
zurückkommen.

Die jer gebotene Systematik der eWECOgUNGg ist also DAY-sikalisch unzulänglich und unvollständig. Sie ist VOT aliem
dadurch unübersichtlich, daß S1C den Fall des rtein physika-ischen und geschlossenen Energiesystems NIC unterscheidet
Von den rällen, in denen entweder die Energie eines Energie-Systems vermenrt der vermindert wird der In denen der
physikalische Ablauf des Geschehens UrcC nichtphysikalischeFaktoren (Psychen) reguliert wird. Das sind 1UUN aber die
einzigen älle, In denen auch ein Energiesystem VOonNn 2inem
andern Subjekt „Dewegt” WwIrd. Infolgedessen eweist d1252
Induktion nıichts YEeGgEN die restlichen alle Sie ist unvolli-
ständig. Wir wollen uUNs das klassischen Beispielen des

Thomas veranschaulichen.
Das Warmwerden und d ıe ilirreversiblen V OT =

änge Es gibt hne Zweifel älle, das ubjekt,reines W asser Von bestimmter Temperatur, VON sich
aus nNIC wärmer werden annn Ihomas hat aber hier NC
das Änderswerden gesehen und er auch NIC das

Subjekt dieses Anderswerdens (z das System duSs
einem armen und Wasser) erkannts8. Dieses
System wird ormell anders, die TemperaturdifferenzmMacC einem Temperaturausgleich aliz Keıin usiker wird
heute ’ daß NIC dieses Subjekt, dieses Körper-system selbst, sondern e1in anderes sSel, VON dem dieser
Temperaturausgleich verursacht werde Es 1eqg also ';ohl

Oben Jlexte zwischen AÄnm und
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eın tormales Bewegtisein VOT, abe NıIC 1n dem negativ-kau-
salen Sinn, daß das Subjekt dieses Bewegtitseins PassIVv emp-
UnNge und NIC verursachte. Es ist NIC DIoB befählgt, das

verursachen, ist dazu genötigt Was 0S in diesem
1SC. VOolmN selbst nicht kann, ist sSeinen firüheren Zustand
enalten

Das ist Nun aber hbei allen irreversiblen Vorgängen eines
geschlossenen Energiesystems SU, bel Reibung, Wärme-
eitung, Diffusion, Elekirizıtätsleltung, Emission Von icht- und
ärmestrahlen innerhalb eines geschlossenen Systems

Im Prinzip hbesteht auch zwischen der eWEgUNg eINCeS AKAÖr-
Ders bestimmter Wesensarft, Warmwerden des Radiums,
und der eWegung eines Körpersystems, WIC des beschrie-
Denen, kein groBber Unterschie ©1 SInd ENnNergiesy-
Sieme Innerhalb beider VOllzZiIe sıch mıt Naturnotwendigkeit
dieser Übergang VO  - iIrüheren unwahrscheinlichen em
wahrscheinlichen Zustand VOnNn Später. Man nehme das Sy-
sSTem alkera? und kaltes W asser, und WITr aDen 1in Sub-
jekt, das als (Janzes Wäarm Wird, VOI dem niıemand Dehaup-
ien wird, daß dieses Warmwerden NIC. VON ihm selbst als
Ganzem, SONdern VON einem andern komme.

Der irelile Fall und die reversiblen Drozesse.
Es gıbt Beispiele afür, daß en Körper ortsanders wird,

ohne daß CT selbst diese Ortsveränderung vollziıehen könnte,
CIn O1n wird VonNn mIır VO Boden auige-

hoben®? Allein dieses eispie: ist schon NIC mehr rein
physikalisch. Nehmen WITr artur zunächst d.  ’ der 21in
Talleso on der Thomas hat Tür das den We-
sensiormerzeuger (generans)*! und Somit die Wesensform, die
Wesensart und eInNe spezifische Eigenschaft, nämlich die
Schwere (gravitas), des Körpers verantwortli gemacht, 1N-
olge deren der Stein NIC bloß befähigt, sondern SOgal g.-
rıeben und genötigt IST, seinen natürlichen Ort Weg

werden, nämlich erdwärts, ach unten Allein auch das
Ist unzutrefifend Denn erstiens ist NC die Wesensart
der eine spezifische Eigenschaft, sondern geradezu der
und SCINE Schwermasse, e1InNne generische Eigenschaft aller
Himmels- und Erdkörper ganz den hl IThomas), 1N-
olge deren der .1n ach unien uch ist 0S zweıitens
keineswegs S  , daß der Körper VOINmN sich AauUuSs 1eber ıımien als
ben ist Der natüurhchne Ort eINes Körpers ist der,
dem CT auft rIun er physikalischen Umstä ist und

S} Phys S, { Ca i 1"! Phys 3, 7’ und 87
O1 EDbd.* a 1/6.
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SCn muß ES ist auch dritten  S  & nicht S!  > daß das Fallen eın
natürlicher und das Steigen e1n gewaltsamer Droze} Wwäare AÄn
sıch ist das SOGar eın reversibler Prozeß, WIC WITr ıhn
1n jedem ungedämpiten physischen Dendel VOT UNS haben
Viertens ist auch hier das VO Subjekt de Bewegens NIC
erTaBt Denn ZU rallen gehör ebenso nofwendigErde WIe der alliende Gegenstand Gegenstand und brde in
bestimmter Entiernung tellen mitsammen 21n Energiesystem
VOImN bestimmter Lageenergie dar, die naturnotwendig in Be-
wegungsenerclie übergen und Del enisprechender Anordnungwlieder In Lageenergie zurückkehrt rünfitens Ist 05 Ja De-
kanntlich physikalisch S:  5 daß Wirkung und Gegenwirkunggleich IST, mıiıt anderen Worten, daß die Erde ebenso
den fallenden Körper wWwI1Ie der allegnde AÖörper die
Erde bewegt ISt, WwWoDbel TeUNC die Annäherungsgeschwindig-keit den Massen umgekehrt proportional ist Allein das an-
dert nichts der atsache, daß auch hier das VO Subjektdes Bewegtiseins und Bewegens NIC 21n Einzelkörper, SOT1-
ern C1In AKörpersystem ist Die hneutige Physik aber wird
NıIC mehr Sayenll, dieses Bewegtisein SCI N1ICc VOnNn sSeiınem
Subjekt verursacht, sondern VOnNn einem andern.

WIC hier verhält sich Nun aber bei en reversiblen
Prozessen, De1 der Planetenbewegung, £ImM ungedämpften
Pendel, Del der Schwingung der Licht- und Schallwellen, De1
ungedämpiten eglektrischen Schwingungen, bei Fortpflanzungund Reilex der Lichtwellen zwischen vollkommenen Spie-
geln, el der Schwingung der Elektronen 1mM tom uSW
Kein hysiker wird menr SaGel, daß das Anderswerden der
betreffenden ubjekte (Systeme nich  gun VON den betreifenden
Subjekten selbst verursacht werde, sondern VOnNn andem..
Thomas TEeIINC konnte und Mu das Erd- und
Himmelskörper nach ihm keine Energlesysteme.
kannte weoeder ihnre J rägmasse noch hre Schwermassg2.,
So konnte @T folgerichtig auch den Umlauf der Gestirne nicht
ihnen der einem Energiesystem dUus ihnen zuschreiben.

Die eduktive bleitung des ewegungSs-
saizes Ich Dringe L1UN zunächst die Ihomasische Ab-
jeitung des Bewegungssatzes in der vortreiflichen und schö-

Übersetzung der Neuen deutschen J homasausgabe”?gleich mıt dem VOTI Thomas verwendeten eispie des War LL
werdens, wobel VON mIr in Klammern die moderne Auffas-
SUNG dieses Warmwerdens beigefügt ist Diese Gegenüber-stellung hat ZWeIl Schattenseiten, tür die ich mich gleich onNi-

1s ZD Cq 1l 1 11
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schuldigen ıll Erstens mMac S1C einen SIar bolemischeniNAruc Der ist natürlich gänzlic unbeabsichtigt und gıli
VOIr em NIC der erhabenen und gelehrten Persönlic  eit
des J1homas Er ist aDer unvermeidlich und wird uUrc
die Anschaulichkeit, die In der Gegenübersiellung legt, äauf-
gewogen. Zweitens ist diese Widerlegung der deduktiven
Gedankengänge (a NOn DOSSEC ad Nan esse) NIC| deduktiv,
SsSondern gleichsam ad absurdum, indem anschaulich gezeigtwird, daB TOIZzZdem das Gegenteil tatsächlic und er miıch un denkbar ist (aD VSSO ad pOosSe) Die BegriffsanalyseWwurde Ja schon Irüher gegeben.

H eSs aber, W dS eWEegunNg ist, wird
VON einem andern hbewegt.‘ (Ein geschlossenes Energiesystem,das bewegt ist, wird NıIC VOTN einem anderen bewegt.)Bewels: „Denn ın eWEgUNg SCIN kann eiwas HUT, SO —
tern unterwegs ist zu 1ele der Bewegun  L (z 211
temperaturdifferentes System VON W armen und kaltem KÖr-
DerT Ziel des Temperaturausgleiches). „Bewegen annn
EFwas NUTrT, solern 0S schon 1ele teht“‘ (Tolgerichtig Vo
Standpunkt des Morphodynamismus, aber Nic mehr CuULe
Muß der Temperaturausgleich schon vollzogen sein,
amı ın das System herbeiführen Kann ?). „Bewegen |Imweitesten ınn £21 nämlich nichts anderes als Ein Ding
AUuSs seinen Möglichkeiten üDeriühren ın die enisprechenden
Wirklic  e1ten (das ist 1n LUSeTeM Fall VOon der MöglichkeitC(es Temperaturausgleiches ZU. wirklichen Temperaturaus-
gleich). „„Das annn aber ILUT geschehen UrcC 21n Sein, das
bereits in der entsprechenden Wırklichkeit steht“‘ (Iolgerich-1ger Morphodynamismus! Hier aber geschieht das durch 21n
System, das N1IC temperaturausgeglichen, sondern och 1m
usian der Temperaturdifferenz ist) HSO QWIT. Z
eiWwas tatsächlich Glühendes®), WI12 das Feuer, daß 1in
deres, das Holz, dessen Möglichkeiten CS gehöft,glühend werden, Nun in der Tat glühend wird“ (undHbewi  kt CIn System d Uus armem und kaltem Örper,dessen Möglichkeiten N gehört, 1m TemperaturausgleichSein, diesen JT'emperaturausgleich). „„Das Feuer also bewegtdas olz und verändert dadurch.“ (Dieses uUNser Örper-
System weg sıch selbst und verändert siıch adurcn. S
st. zher NIC möglich, daß eın und asselbe Ding 1n bezug auftf

„Glühend“ ist Dei Thomas Lenitum und Dezeichnet die Feuer:-torm remden ist daher NIC die rich!ig2 Übersefzung
ubersetzt ist, heiß
für calidum. Das bedeutet die Qualität Warm odzr, wWw12 später
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dieselbe Seinsvollkommenheit schon ist und zugleic noch nıcht
IST, Was SCIN könnte.“‘ (Das braucht auch NIC Se1In. Fs
braucht 1Ur SeIn, daß 0S UrCcC. dieses S0osein,
Temperaturdifferenz, innerlich eTählgt, Ja genötigt ist, das
Sosein, das üch nICHT nat, den TYemperaturausgleich,
herbeizuführen.) „Möglıch ist das 1Ur in ZUG auf verschie-
CNC Seinstormen der Seinsvollkommenheiten Was
in Wirklichkeit neiß ist, das annn NIC zugleic dem ‚OoBen.
Vermögen ach heıß SeIn, sondern ist dem Vermögen nNach
kalt.“ (GewißB. uch 21n System, das In irklichkeit empe-
raturdifferen ist, kann NIC dem Vermögen ach tempera-
iurdifferen semn, Ssondern ist dem Vermögen ach emperatiur-
ausgeglichen.) „„Ebenso ist 0S unmöglıch, daß Cein un das-
sSce Ding In eZUGg aul asselibe Sein In einer und derselben
ewegung zugleic bewegend uınd bewegt SC1  d (gewi kannn
Dn Sustem, das temperaturdifierent Ist, NIC temperaturdif-
terent werden, sondern 1Ur temperaturausgeglichen) „oder
Vas asselbe ist, ist unmöglich, daß eIWAas ın diesem STreN-

Sinne siıch selbst ewegt  <d (Es ist doch möglıch, daß C1n:
System sich VO Zustand der Temperaturdilferenz dem
des Temperatiurausgleiches Dewegt.) ‚„„Also muß alles, Was
In ewegung Ist, VON einem anderen bewegt sein.“ (Nicnt
alles, W man S1@ Eın Örper, der Wäarmı wird, muß me1st
VON einem anderen Wäarmı gemacht werden, aber e1n System
Von armenm und kaltem Körper, das temperaturausgeglichen
wird, wird NIC VOonNn einem anderen ausgeglichen, sondern
VON sich selbst.)

Es äBt SI also einem Thomasıischen Beispiele zeigen,
daß tatsächlic körperliche ubjekte qg1bt, die als
bewegt Sind und 01 VON sich selbst als gangzen DeWwegt
werden. Was aber VonNn diesem eispie gilt, qguit VON aln
reversiblen und irreversiblen orgängen Q1Nes geschlossenen
Energiesystems. Wer also Toilzdem den Bewegungssatz 1IE
Seiner Allgemeinheit aufre:  hterhalten und auch VON diesen
Oorgängen wahr en will, der mMuß SCHON die Last des Be-
WEISCS übernehmen und muß den inneren lderspruch dieser
physıkalischen Auiffassung jener Vorgänge auUiWEeISEeN. Dabet
darf N aber NC mıit den deduktiven Argumenten kommen,
die Thomas anwendet. Denn diese rgumen seizen als
Prämissen einen Mörper- und Bewegungsbegriif, eine Aufia  S
SUNG VO Subjekt uınd Wesen des Bewegtiseins VOTAaUS, die
ehen ach d: heutigen Physik NIC oder UUr tejlweise g;
geben SiNd.

Die Quellen der ITIhomasıschen Deduktion
Sechen WITr uns Nun ach er eitung 1Im Kommentar
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ur Aristotelischen usi die Quellen dieser Thomasischen
Ableitung d Iiinden WITr olgende 1Ve edanken-

die ich Irel wiedergebe „„Erstens qgiDt Subjekte, die
schon empirisch den Tun des Bewegtseins in einem anderen
Subjekt en Da ist Nun selbstverständlich, daß S1C vVon
diesem anderen bewegti sind.“ CUTC ist 0S cht mehr VOeTi-

ständlich, daß S1C ganz VOüO anderen bewegt sind. Die Physik
besteht darau({, daß der bewegtie Örper mitbewegend Sel1, und
Wäal sich.
S gıbt zweıtens solche Mörper, die den Beweger NIC

außer sich aben, sondern 1n sıch, und ZW är In Orm eInNeT
Seele  L Da ist dem I homas wieder evident, daß die
Körper VOoN ihrer eele, also VON einem anderen Subjekt, De-
Wegt! sind. uch das ist in diesem INnnNe physikalisch e
zutreifend Bewegt werden 1205 Körper physikalisch urc
die Energien, die in ıihnnen aufgespeichert sind und durch
die Nahrung ergänzt werden Was die Soeele eistei, 1st ein?
Regulierung dieser Bewegung in einer Weilse, die VO physı-
kalıschen Standpunkt uınendlich ınwahrscheinlich und in die-
SC  3 Sinne unmöglic ist ber das Beispiel ist NIC rein
physikalisch®.

, Wenn 1un rıttens e1in rein körperliches Subjekt selbst-
Dewegt ist, aber SO, daß 0S VON einem SeINer 211e Dewegt ist,
annn 120 auch noch cht vaolle Selbsibewegung VO  zn Denn
ann wird eben das Ganze N1IcC Von sich (dem Ganzen),
sondern VOIN einem anderen (dem el bewegt. ” uch das
ist physıkalisc unzutreiffend gesehen das Gesetz VOImN

Wirkung und Gegenwirkung gilt auch 1er Es ist zugleic
‚2IN Gesetz VON Wirkung und Mitwirkung. Die tatsächliıche
Endwirkung ist VON beiden gewirkt

Daß aber eın Ganzes als Ganzes zugleic ewegen und
bewegi Sel, das ist ach Aristoteles-1homas das Unmögliche.
Aber ist das ach Aristoteles-Thomas unmöglich ?
LEs sınd immer dieselben Gründe®®. Wenn eın Ding selbst-
ewegend, selbstwarmmachend, wäre, müß
Warmn sein (Morphodynamismus). Allein WIr sehen, WeNn
2n Sysiem temperaturausgleichen soll, Draucht NIC
temperaturausgeglichen Se1IN. IThomas kommentiert WO1-
ter? „Sich SC bewegen ist soviel WIC Ursache des eigenen
Bewegungsaktes SCIN. ber W ds für sich Ursache VvVon EIWAaS
1st, muß das schon haben, W das ist  c4 (Morphodynamismus).

Wır en gesehen, daß das NIC sein muß

Phys A Qa O3 MOLUuS
96 1’ 2! 5‚ Cg 1Y 13; Phys 71 1l 97 Phys 7I 1’
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Die deduktive Ableitung 1ST durchaus folgerichtig VO {[11NO=
masıischen to1i-, FOorm-, KÖrper-, 5alt- ınd Bewegungs-
begrıif aQUuUSs Wenn aber der Begrift den Körpern NıIC
realisıert Ist, uUuLZ alle Folgerichtigkeit LUr für die innN21e
ahrhneı des Satzes, nichts aber tür die Gültigkeit 1n dotT
Körperwelt. 1 homas SCi ersiens VOTEaUS, Körpersubjekte
sejen LUr in gewIissen Rukezuständen IOorm- und tattert1g,
NIiCcC aber ın Bewegungszuständen. Allein S1C sind S auch
1n ewegungszuständen. Er sofizt zweıtens VOTAaUS, daß auch
IOrm- und tatteriige Subjekte nicht eine U OfIm SICH
herbeiiühren können, sondern 1Ur andern. Allein das.
können SIC auch Sich. Er TıLLeNSsS VOTAaUs, daß S1C
gerade UrcCc ihre jeweilige OIm N1ıCcC DeTählgt seien, die
nächste herbeizuiühren Alilein gerade das ist der Fall e
die Formen, die SI aben, Ssind S1C eTählgt, weitere erbel-
zuiühren. Er viertens VOTAaUS, daß Tormiertige UÄ€ 2
NıcC innerlich geneilgt und genöfigt sejıen, die alte rm auyf-
zugeben und die OYC einzuführen. ber gerade das ist og{it
der Fall Er iınitens all das gahlz und gar folgerichtig
VOTaUS, weil einen gänzlich anderen tO1f-, OrIm- und

ErKörperbegrili hat ber diese ‚egriffe sind uberno
lolgert sechstens ricChtig, daß SOo1INe Körpersubjekte Del diesen
Vorausseizungen VO  — aliur dus nicht tatsäc  1C Dewegt
(aciu motum), sondern UUr bewegtseinsTählg selen moDile,
potentia motum). Allein S1C sind VOIN atur dus tatsächlic
ewegt, naturbewegt, innerlich- und eiıgenbewegt. er tol-
gert siehtens Gganz riChlg, daß SCINEC Körpersubjekte VON
jemand anderm bewegt werden mMussen Allein uUNSeTrTeE KÖör-
persubjekte brauchen das NIC immer. Was Sal einem Sı  D-
jekt, das Urc SeINeEN jeweiligen Zustand innerlich efahlgt,
geneilgt, genötigt ist, diesen Zustand mıt dem nächsten
vertauschen, och tehlen, e1in innerlich- und selbstbewegtes
Subjekt SCcIN ” Thomas SI1C er chtens mıt C in
dem formalen Seinkönnen und eın SeINer ubjekte 21n
gatıv-kausales DBotenz— Akt-Verhältnis ES ist aber o 211
positiv-kausales Akt—Akt-Verhältnis

TeINC. Wenn Man hıer umlernen will, dann wird Man
ohl einerseits Aristoteles und Thomas als auch anderseits
die moderne Physik studieren, und ZWär vergleichend. Man
darf sıch dann NIC auf einzelne Autoritäten berufen, da
Autoritäten In der Wissenschaft wenig edeuten, sondern
muß SICH, WIC Thomas Lal, in die Argumente selbst VOoriie-
fen und dann £S und Schritt Tür hrıtt
TIUSC gegenüberstellen. Man wird ann 1M re 1953
Worten VON Du Bois-Reymon dus dem re 1882 wenig
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Bedeutung beimessen können. Denn inzwıschen hat sich 11
der Phusik einiges geändert. Da aher anderseits experimen-

und theoretische Phusik auf das engste zusammenhän-
gen, die theoretische Physik der en abDer ontologisch
(metaphysisch WAaäl, wiıird Man ehenso zusehen muüssen, aD
die alte theoretische Deutung den Tatsachen über-
aup och gerecht werden kann, mehr zusehen, als
ja die Wahrscheinlichkeit alur Von vornherein NIC schr
groß ist Man dürite dann schwerlich olgende inge schrel-
o1N198: „Aber auch hiler [ın der Molekular-Atombewegung |
mussen WIT 7 daß 1m ansoluten Sinne“ (es handelt
sich darum, oD 1 Thomasıschen Sinne) „‚keine Selbstbewe-
QUuMNG der OleKUul2 uınd ome gibt” also keine innere
Selbstbewegung derselben ”), .„„weil S1C ceben NIC gebde
annn  : (und warum ?). ‚Jedes OM uınd Tro  D Jer
osteht ein gewisser Unterschie Oom ist e1in System VON
Protonen uınd Elektronen; e1n ekiron ist das NIC sondern
eın Teil davon} „mübte mit e1iner unendlichen Energlie geladen
sein“‘ (nein, ILUF mf einem bestimmten Beirag VON neZ2rgie),
‚33 sich VON SIcChH AuUS$s in eWEguNGg seizen WO
Braucht NIC Lun Was man behaupitel, ist NUTr, daß

VON sich dus bewegt S@1, WI1IC {iwa Sonn?2 nacı den
en VON sich Aus icht- und leuchttätig ist, NIC. daß
sich dieses Bewegtisein SC gegeben habe Ein AÄAtom ist
eın VON atiur dUus ewegtes System, WIC eiwa nach 1 homas
e1in Himmelskörper VON atiur dus beiormt st.) „Mit anderen
orten ESs mMUu Gott SPIN.““ Thomas hat profanwissen-
schaiftlich Tür unwiderleglich gehalten, daß die Sonne
on wigkei wigkeı ist und ätig ist, hne e1IWä.
verlieren?®??®. 1e CT SIC deshalb tür Nein. Trotzdem
und obwohl L1 der Sonne eIiwas zugemutet wurde, W as
keine heutige Physik einem Örper mehr zumutert, obwohl
mMan darin mit Re schon 21ne Tätigkeitsweise erblickte, die
der Welt der reinen Geister eniliehn ist, roizadem Wäal die
Sonne ach Ihomas VOnN Gott geschaffen. Konnte Nun Gott,
WIe eiInNe innerlich £ETIOrmte und tätige Sonne, NIC ebenso
gut eine innerlich bewegtie Körperwelt SchafTten, und ZWäar

S daß SIe, wenn physikalisch da, auch notwendig physika--
1SC Dewegt ist ” Wo 1eg der iderspruch irgends.
Es ist R1iNe Tatsachenifrage.)

„Aber könnte ihr |der aterie doch die eWwegunNg
VON wigkel her zukommen“ seit der Öpfung genügt)
„SIe könnte ihrem Wesen gehören, wı mMan hOol der tom--

1 S31{ 1! 46, 2! caelum 2) sol
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bewegung nzunehnmen geneigt sSeın könnte.“ (Warum nicht ”}
„Dann mu die Energle eines oms unendlich groß Seın
(Warum denn ?) „Aber auch darüber NINAHUSsS bliebe 1n
Rätsel, WIC die Veränderung innerhalb der Atombewegung,
eIiw? das Überspringen C1Nes Elektrons VOI der einen In
CeiINe andere Bahn, rklärt werden soll, hne äaußeren AÄAn-
stoß” (nımm niemand ist ach der Physik geradezu
möglıch, hnlıch WI1e das Warmwerden kalten W assers).
»  a  ISC ist nachgewilesen, daß dazu immer eiINer Ner-
glezuiuhr DZW einer VOoN auben CWITF. Energieauinahme
bedarf“‘ (selbstverständlich, hnich WI1e beim Warmwerden
des W assers). ‚50 bleibt also der Satz des Ihomas auch
Tür die moderne Physik gewahrt” (Im etzten Fall, aber auch
da LUr halb, Wenn man den Teilvorgang, Gal NIC Wl
man wieder das System nımmt).

Umfifang des Bewegungssatzes. Wenn 1eSs©
Darlegungen Nur einigermaßen richtig sınd, kommen Wr

dem Ergebnis, daß der Bewegungssatz des hl Thomas
NIC. mehr in seinem vollen Umfang gültig iıst Wır ussen
S  Un näher präzisieren, WI12 sich mıit ihm verhält Subjekt
der Bewegung ist entweder ein geschlossenes Energiesystem
oder eın Teil £1NCS solchen Es cheint 1Un Se1InN:

Manches Subjekt, das als ganzes bewegt ist, wird 1C
Von eiInem anderen bewegt, und dieses Subjekt ist das rein
physiıkalische geschlossene Energiesystem. 1 bleibt
immer och O  en, b ein olches geschlossenes Energie-
s innerhalb der Welt gıbt der ob CS 1Ur eine Ab-
siraktion ist Jedenfalls cheıint diese Abstra  101 richtiger
als die, wodurch J1 homas Teilsubjekte Vo vollen Subjekt
des Bewegtiseins trennt100. 1derspruchsvol ist der Gedanke
NIC und WIr mussen amı rechnen, daß vielleicht die
Körperwelt selbst e1in SOIC| gescChlossenes Energilesystem sSel
Widerlegen äBt sich das UTE NIC wenig als sich
.damals widerlegen. lieBß, daß die Sonne VOI wigkei
wigkeit sel, SOI und euchte, hne deshalb 1Im geringsten
anders werden, Ja hne deshalb 1mM geringstien ewegt

se1in. Weltbildwandel!
Manches Subjekt, das bewegt ist, wird Von einem

anderen Subjekt bewegtl, aber NIC restlos, sondern NUr
mitbewegt. Das ist der Fall, WenNnn sich einen Teil
iNes geschlossenen Energiesystems handelt, das
Warmwerden kalten W assers, das Bewegtisein eines Pla-

neten, die Schwingung eines Elektrons 1mM tom USW. Es

100 Änm.
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sınd das also Grunde ZW 21 niweder en VWIr

überhaupt kein Energiesystem beschriebenen Sinne mr
ern O1MN einzelnes eKIroan (Energiepaket) der WIT
haben CIn Olfenes Energiesystem wobel Energlie abgegeben
der aufgenommen wırd Wäas NIC hne Miıtbewegiseıin und
Mitbewegen anderen physikalischen Subjektes statlt-
indet

Eın driıtter Fall ist der daß der tatsächliche Verlauf
physikalischen eWEQUNg Energlesystem

endlich unwahrscheinlich 1ST daß CT LUr aut den regulie-
renden Einiluß überkörperlichen Subjektes
Psyche zurückgeführt werden annn W eiwa Wärme
der Dampimaschine Bewegungsenergie verwandelt wird
und nutzbare Arbeit elistet .n ber die Konimente

beifördern Solche Beispiele (wıe VO Menschen 1in
Stock bewegt Vo Schreiner CINEe TU der C1INe Beoeti-
sia gemacht der ensch VonNn sıch selbst bewegt WIr
schwebten Thomas VIeliaC VOT und en die physikalische
Befirachtung der Orgänge schr schwert{101

Physikalisch gilt also der Satz VO geschlossenen Energile-
sustem überhaupt NIC: Von Teilen esselben LUr teilweise
Wenn Nun aber alle ewegien HAylonen Körper und Systeme
als C1Ile geschlossener Systeme auigefaßt werden mM
(und das uUusSsen S1@ WIC scheıint WEn das VO Subjekt

eWeguNgSVOrganNges eri1aßt werden soll) und Wenn
mindestens die Körperwelt selbst ein geschlossenes Energle-
sysiem isT, dann gilt der Satz rTeıiın physikalisch u  rhaup
nNIC Die Körperwelt WäaT und bleibt innerlich Dewegtl, WI
nach Thomas innerlich eformt

Die Bedeutung des Bewegungssatzes
Del Bewegungssatz ades Thomas nımm.! SCINEeIN

System geradezu zentrale ellung C1IN Wir werden
diese Bedeutung ach drei Rücksichten schildern suchen

eZUGg auTt die Physik die Metaphysik und das dus beiden
sich ergebende des I1homas

Formphysik und Energiephysi Der SOo11NS-
ınterschied VOIN Potenz und Akt ist RUTC evident WI1C
damals ber diese Evıdenz Nutiz ;olange WIT NIC
aucn vident 1S5Sen Wer die ubjekte sind denen
welches die kte und Potenzen sind, Urc die dieser nter-
schied realisiert ist. Das Subjekt, das damals GING,
Wär das Körperindividuum, eute 1st das Energlesystem.

101 Comp theol
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Der Akt, den SICH damals drehie, W ar die MÖörper-
101rm, Cu ist die Energie Es ist also kein Dloß sprach-
lıcher Zusammenhang, Wenn Akt die ersetzung des Ggne-
chischen energela und Energıie geradezu asselbe Wort ist
Energie ist eu der runda den sıch in der Piy-
SIK re W1C damals die OfIm Wa  — UrCcC die Energie
ist und WIr das Energiesystem, W das 0S ist und wirkt1o  2 W12
damals der Körper Urc. die Oorm Wäal und wirkfte, W ds
Wrl und wırkte

ormerhaltung und nergieerhaltung. Von
der Energie gılt REUTE der Energieerhaltungssatz, die
Energiesumme eINes Systems ann sich (Solange andere
Energiesysteme unbeteiligt eiben NIC verändert werden.
(jeradeso galt damals der Formerhaltungssatz. Die Orm eIN2s
MÖrpers bleibt sich wenn andere Körper ausgeschaltet
SIN unverändert; bel Himmelskörpern ist S1C überhaupt
veränderlich. Aus dem Formerhaltungssatz ergıbt sich 'Olge-
ichtig der Bewegungssatz: er MÖrper, der bewegt ist

formanders WIr wird VO  s einem anderen bewegtl, und
geradeso ergibt sich CUute dus dem Energieerhaltungssatz
als modernes Seitenstüc des Bewegungssatzes der Satz
Was energiegröBenanders wird und diesem Sinne beweat
ist, wird VO  am} eıinem anderen bewegt. Wie er die Boe-
wegiseinspotenz eINeS Aörpers damals darın bestand, daß
der Körper einer anderen Oorm ählg Wr und ihr Nur
verändert werden konnte, ist die entsprechende Dotenz
eines Energiesystems UT die, daß e1n Energiesystem eute
e1INe andere EnergiegröBe erhalten kKann, und WIC zweiıtens
jene RPotenz vollständig PassıVv WAÄTl, auch euftfe, da ein
AKÖörper damals SCINE OTM und Qn Energlesystem RUTCe
seine Energiegröße NıCcC äandern kann, sondern diese Än-
'erung VonN anderer Seıite vollzogen werden muß O] Auf-
Iassungen beruhen also aut dem evidenten Seinsunters  ied
VON Oienz und Akt Wer aber Subjekt dieses Unterschiedes
und Wds 1m physikalischen Sinne die rundpotenz und der
Grundakt ist, das äBt sich Von vornherein NIC bestimmen.
Ist Subjekt das Körperindividuum, Akt die Form, reine Do-
tienz der o gilt VO  — ihnen das Formerhaltungsgeseiz,

gilt auch folgerichtig der Thomasische eWEegunNgsSalZ, ınd
die Anwendung des modernen ewegungssatzes waäare SINN-
l0s, Ja widersinnig. Ist aber Subjekt das Energilesystem und
Akt die Energie, qgılt das Energieerhaltungsgesetz, dann
gilt folgerichtig auch der entsprechende moderne eWEegUNGS-
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satz und die allgemeine Aufrechterhaltung des Ihomasiıischen
Bewegungssatzes scheint Sinnlos, Ja geradezu widersinnig.

ist die Thomasische Physik eine Formphysik, die
derne eine Energiephysik. Der Bewegungssatz ist also einer-
seIitfs der Hauptsatz der Thomasischen Formphysik, WwIe der
Energieerhaltungssatz der Haupisatz der modernen Energie-
physik ist Anderseits tellen 1 NIC. der Form, aber
der acC ach konträre Gegensätze dar, WIC eben FOorm-
und Energiephysik S1C darstellen Denn Erhaltung der rm
des Körpers heiBt damals SovIıel WIC Erhaltung der nbe-
wegthei des KÖörpers; Erhaltung der Energie ©1 CUTEC
unter anderm SOVI@] WI1e Erhaltung der Bewegtheit des Ener-
glesystems. Nun kann aber erstens der Körper als
C1in geschlossenes Energiesystem betrachtet werden:; also
bleibt SCINC Energie und amı auch innere Bewegtheit CI -
halten Ebenso können Systeme VOIN Körperindividuen selbsi
als Energiesysteme betrachtet werden; also bleibt ihre Ener-
gie und amı ınier anderem auch Bewegtheit ernalien
Umgekehrt sind s 1 Formen, armsein
VO  — bestimmter JTemperatur, eute Energıie. Infolgedessenwerden S1C und amı die Bewegtheit, des Körpers,
der Wäarm ist, erhalten, und ZWAar, WenNnn abgeschlossen, in
derselben FOorm, WeNn S1C aber in Verbindung mıt anderen
Körpern und Formen 1n System bılden, NIC in derselben
orm Energie uınd amı Bewegtheit ist also der Ener-
gliesysteme und bleibt erhalten Das ©1 aber
viel als 1C alles, W as bewegt ist, wird VonNn einem anderen
bewegt. Niemand tormulierte damals Was Tormhältig Ist,
wırd Von einem anderen jormerhalten; und niemand heute
Was energiehältig ist, wırd VON einem anderen energieerhal-ten Energiehältig Sein Q1 aber unter anderm ewegtisein.Somit cheint die damals sinnvolle Annahme, Wenn etwas
als Yyanzes Dewegt sel, MUSSe 0S immer VON einem anderen
Dewegt werden, keinen Innn mehr haben

Modernes nergiesystem und Thomasische
Sonn e. Sehen WIr UNS 21n Energiesystem näher
Energie C1INes Systems ist Fähigkeit, AÄrbeit Jeisten, aber
NIC bloß Fähigkeit, sondern Antrieb ınd Ötigung, dies
ınter gegebener Voraussetzung auch tun CIn und JTätig-sSein des Energiesystems verhält sıch also eiwa WI1C OrmM-
fertig- und Formtätigsein bei den 1homasischen KörpernEs Wär 21n Potenz—Akt-Verhältnis, sondern eın Verhält-
NIS VOoO  3 ersten Akt a  us Pprimus) zu  = zweiten (actuscundus). verhält sıch auch be1 der Energie. Energie-hältig und energietätig Seiın ist NıIC WIC jener Seinsunter-
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schied VON Potenz—Akt, der dem DEeWEQUNGgSSALZ zugrunde
legl, sondern W12 das Verhältnıs Akt—Akt, das dem JIun
der Sonne zugrunde 1eg Nur MUTLEe die moderne Physik
dem Energiesystem weiıt weniger als die alte Physik dem
Körper. SIn AÖrper, die S5o0NNe, konnte ach auben
Tormtätlg, lichtmachend, SeIN, ohne deshalb 1Im g-
ringstien Orm verlieren. ber 1n euliges Energle-
Ssystem kannn ach außen Nıc energietätig sein, ohne oNi-
sprechend viel] Energıe einzububen.

aiur aber gesieht zweiıtens die moderne Physik dem KÖTr-
pDer eIWas A  J Wäds die alte NIC zugestehen konnte, nämlich
daß der physikalische KÖörper auch innentällg Soe1N könne
und MUSSe Das Wäal damals unmöglich, da der Örper Aals
innerlich ungeteilt und besonders beı Himmelskörpern als
vollkommen Sstiarr betrachtei wurde. Allein tatsächlıc ist das
Energiesystem durch SE1INE Energıie ‚efählgt, innentällg
seln, und diese Innentätigkeit, das innerliche Bewegtisein,
ist daher eine naturnoitwendige Folgebeschafienhelt (pDer
accıdens) der Energie, analog W1C eiWwa das Lichtsein der
Sonne e1ine2 solche der SonnenNIorm Wäar Das Wäar aber wieder
NIC 21n Verhältnis VO  —_ Dotenz und Akt, W1e TIThomas
beiım Bewegisein nımm(t, sondern 2in Olches VOoN Akt und
Akt, VON denen der erstie, da Sonnesein, den zweiten, das
Lichtsein, naturnotwendig ZUr Oolge SO hnlich VOT-
hält sich auch die Energlie e1Nes DSystems ZUu  - Bewegisein
des Sysiems.

Ist Nun die Energie 1n dieser Weilse innentätllg, besteht
TILLeNS diese Innentätigkeil, weiıl S1C 21n Bewegtsein ist, notl-
wendig in Aktiolgen. Die Energiegröbe der Energiesumme

gleich, während dıe Energiefiorm WwWecCcCnNsSe Es sind
das aber NIC DbloBß Tormale, sondern kausale Aktiolgen,
die jeweilige Orm verursacht (wir sechen hier VO Determina-
tionsproblem 1m kleinsten ab) die 'Oolgende und diese die driıtte
USW Wir en nier wieder NIC das RPotenz—Akt-Verhält-
nNIs 1M1 IThomasıschen Sinn, sondern C1n Akt—Akt-Verhältnis
Wie die Sonne ach Thomas Urc ihr Lichtsein ‚eTänlgt
und genötigt IST, ach auben euchten, und W12 21n Ener-
glesystem HrC SCeINeEe Energlie efählgt und genöfigt IST,
innentätig SeIN, ist 12 gerade Urc die jeweillige Ner-
gieiorm eIäahlg und genötigt, die nächstfolgende orm Ner-
beizuiühren Und W1C die ONNe ach eutiger Auffassung
ach aubßen NıC euCNTEN kann, hne Sov1iel Energie
verlieren, als S1C leuchtend ach außen abgıbt, ann 1 -
nerhalb des geschlossenen Systems der zweite 'ormelle Ener-
glezustand NIC mehr und NıIC weniger Energie entihalten
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als der erste. Mıiıt anderen Worten, jede olgende Energieform,
eder Energiezustand des geschlossenen Energiesystems, enti-
1a die anze VO und gleiche Energiesumme W1C die
vorhergehende. Feilic ist daraus wieder ersehen, daß
amı auch der NSatz der jormgleichen Wirkung omne S
agıf simiıle S1D1), der VO Morphodynamismus uınd der -Orm-
physik AUuUSs folgerichtig IST, In der eutigen Physik eDenso

Die Formen wechselnUnfällig wird W1IC in der Biologle1®,
noiwendig, aber der echsel] wird Urc Energie und VOI -

hergehende OTm (DIS einem gewissen ra wenigstens}
2summ

ber g1D% och e1n Akt—Akt-Verhältnis, Ihomas
Se1InN Potenz— Akt-Verhäl  ıNMIS annahm. Wesenssto{if verhählt
sich ZUr Wesensiorm W1e reiıne Potenz zZu Akt, während:
Hylonen mıe inren Grundeigenschaiften zu Energlesystem
sich WIC Akt Akt verhalten104,

Fassen WIr also ZUSaminen, on eErstiens Hylonen
(und i1Hre Eigenschaiten) 1m aum Energlesysteme ZUrr Oolge,
deren Akt die Energie ISL, Energie hat zweltens notwendig
Bewegtisem (Energieiormwechsel, also Aktiolgen) ZUrf olge
Innerhalb dieser hat TıLieNSsS der 1nNe Akt des geschlossenen
Systems den anderen ZUr olge (un Erhaltung der Energie-
größe), und viertens hat Energie ach auBßen (ungeschlossen)
Energietätigkeit (u  r nderung der Energiesumme) ZUrT

olge Ein viertiaches Akt-—Akt-Verhältnis Was soll da
der atz Was bewegt Ist, wird immer VonN e1inem anderen
bewegt” Bel 1 homas hat ZW äar die Wesensfiorm das icht-
SeIN und das Lichtsein die Leuchttätigkeit der Sonne ZUF

Folge, NIC aher der Wesenssioi{ii die Wesensiorm, NOoCcCH die
Wesensiorm Bewegtsein (Formwechsel), alsoa auch NIC e1nNe
Oorm die andere. 127r 1eg das Thomasische Potenz—Akt-
Verhälinis VOT, und R! ist der Satz folgerichtig: Was he-
WEeG ist, wird VON einem anderen ewegt

Potienz, Akt und Zeıit Die olge kannn
auch als einziger Akt auigefabt werden, LUr hat dann dieser
Akt C1INe CL Dimension, nämlich die Zeit Hiıer 1eq 1Unl
oh! eEiIner 1eisten Unterschiede zwiıischen damaliger und

108 515. Dazu DivThom(Fr) 12 (1934) Z Anm Matthias
1el, der das letzte bezweiftelt, me1nT, die heutige Unhaltbarkeit
128S0S atzes ;olge nicht aUs den dort angeführten Tatsachen. Er
glaubt, e @5 scneint, S1C olge nach mir überhaupt bloBß du>s DIO-
logischen Tatsachen Si1e folgt aber dQUusSs Tatsachen er Gebiete der
Erfahrungswissenschaft un O1g VOT om daraus, daß der Satz
a dem Morphodynamismus beruht.
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eutiger Physik VO  — Dıie Zeit ist iür Ihomas koein notwendiges
inneres MaßB, keine Dimension der Aörper der der Örper-
welt, WIC eiwa die QOuantität ach ıhm ist anz Tolgerich-
Ug Die e1t ist ıhm eine Zahl VON Bewegungsakten und
wird Rr mittels des Bewegungsbegriffes definiert10©5. Be-
wegtseıin ist aber eiwas durchaus äußerliches Örper
und an der Körperwelt, infolgedessen auch die Zeit Die
Erdkörper en überhaupt keine innere Zeıt, weil überhaupt
R1n innerliches, innenverursachtes Bewegtsein; die Hımmels-
körper gehören schon Jetz der Zeitewigkeit aevum) d  ’
da S1C Ja der Beschafienheift, dem o der Wesensiorm,
Wesensart, Sinnesquantität und -qualitä ach unbeweglich
und 1Ur der Ortsbefindlichkeit ach veränderlich Sind. Erst
reC wird das der Fall SeIN, Wenn Himmel und Erde völlig
sSTiillestehn

Für die heutige Physik ist Zeıt o1InNe Grundgröße WI1 Zahl,
Ausdehnung und Masse Sie ist E1INe naturnotwendige inne2re
Beschaffenheit RT Körper und Folgebeschaffenheit iıhres
Stoffes, W1C \ nach 1homas eiwa die Ausdehnung WEr S12
ist, WI1C ach 1I1homas die Ouantität, CIn inneres MaßB, IN
Dimension der Körperwelt. Was 1 das? Das @1 KÖr-
persto und -Substanz Ssind keine Ruhedinge, ihre Formen,
QOuantitäten und ustande keine uNneaKie, WIe Ihomas C
nahm, sondern sind VonNn atiur dus bewegte, also zeitläu-
Nge inge und Akte, W1C S1C ach Thomas ausgedehnte, SO -

ZUSageN weitläufige inge und kte Körper und
MAörperweilt ist 1n diesem Sinne vierdimensional. Dann ist
die Energie eiInes geschlossenen Energiesystems 1in Akt,
der einerseits der ro ach unveränderlich und unveräußer-
lich, anderseits der Orm ach e1InNe gesetzmäblg abläufige
und zeitläufige olge ist Wir haben also wieder NIC
jenes Ihomasische BPotenz—Akt-Verhältnis, sondern einen
Akt des Energiesystems, aber NıCcC e1inen Ruheakt, sondern
einen Akt, der WI1e eine Kaumverteilung auch eiInNe Zeıit-
verteilung nat, NIC der To nach, aber der OrIm nach
Der IuUuNda der en Formphysik, die Form, ist sich
innerlich wechsel-, sukzessions-, also zeitlos, überzeitlich,
eWIlg, WI1IC die egriffe. Der Tunda der modernen Energie-
physik ist seiner atlur ach innerlich, wechselvo suk-
ZEeSSIV, zeitbemessen. Ein AÖrper, der als Akt e1InNe sich
zeitlose Form sich halt, ist sich unbewedgt, und muß
folgerichtig, Wenn bewegt, VON einem andern bewegt werden.
Ein Energiesystem, das als Akt die Energie mıiıt ihren
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sich zeitbemessenen Energieformfolgen siıch nat, 1ST Von
atur AaUuUus innerlich Dewegt und braucht aher, De-
wegt SeIN, nNnıc VO  — einem andern bewegt werden.

Syn  2SC VO Ihomasıscher und moderner
Die Thomasısche und moderne

Bewegungsphysik sind meines Erachtens beide für sich inner-
ich widerspruchslos, miıt den Begrittfen und Gesetzen des
Seins, also mıiıt der Metaphyusik, in keinem inneren ider-
spruch. AMir cheint wenigstens unmöglich, einen solchen
nneren Widerspruch evident nachzuweisen. Zueinander Irei-
ich stehen S1C 1ın einem, W1© cheint, unvereinbaren Ge-
gensatz Davon ur sich der Leser doch ‚;ohl überzeugt
CN Die rage ist 2r Welche Physik wird den Tat-
sachen mehr gerecht : Ich glaube NIC daß jemand ernst-
iıch behaupten Wagt, SOI das die Aristotelische Physik.
ber Mag einer auch bel der Aristotelischen Physik bleiben,
das scheint immer och Hesser sein, als WONnNn €l,, WIe OS
versucht WIrd, einerseits die experimentellen Ergebnisse der
modernen Physik entinımmt uınd anderseıts die theoretischen
Deutungen der .n Aristotelischen Bel olchem oriahren
omMmm nämlich als rgebnis notwendig eine Chimäre heraus,
die NıC bloß den physikalischen Tatsachen widersprechen,
sondern auch innerlich, metaphysisc widerspruchsvoll WOoTl -
den muß

jede PhySsiık ist einersegits experimente und beschreli-
bend, sofern S1C sıch auf einen gewissen Tatsachenbefund
S  ZL, der UrCcC Beobachtung, Versuch, Messung USW. ge—
WONNCN, anderseıts theoreftisch, sofern diese Tatsachen durch
Ggewisse Annahmen, egriffe, STIulalte, Grundsätze, [heo-
rıen formal und kausal verständli werden sollen Zu jeder
experimentellen gehört iıhre theoretische und jeder {heo-
retischen Physik ihre experimentelle. Es ist doch klar, daß
Tatsachenbefunde und ihre formal-kausale Deutung in eMNG-
stem Zusammenhang stehen, ständig aneinander kontrolliert
werden mMUusSS2N, daß e1Ine theoretische Auffassung, die dem
einen Tatsachenbefund gegenüber vortrefflich ist, gegenüber
einem anderen geradezu sinnlos werden annn Wiır 1aben
das gesehen. Wäre die Soanne tatsächlich efiunden,
WI1IC S1C Thomas sich vorstellte, 21n innerlich ungeteilter star-
rer Körper, der TUr beweglich, SONS aber gänzlic
ınmveränderlich Ist, der 1C ist und Urc dieses 1CNISCH
alke übrigen Himmelskörper und Erdkörper 1C und urch-
sichtig mac hne ©1 1m geringsten einzubüßen, da waäare

wahrna Sinnlos, auf diesen Mörper Begriffe, Theorien und
Sätze der modernen tom- und Energiephysik anzuwenden,
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W1C Atom, Energiesystem, Radioaktivität, elektromagnetische
Strahlung, kinetische Iheorıe der Wärme, Energie- und En-
Lropjesätze uUuSW Ist aber die Sonne S  ” WIC S1C CLE CTUN-
den wird, der allgemeinen Gravitation unierworien, duls dem
gleichen WIE die Erde Dbestehend USW., wird die
Arıstotelisch- 1 homasısche Sonnentheorie (Ouintessenz, SonN-
nenwesensiorm, physikalisches iIch als Sinnesqualität und
als Folgebeschaffenheit RINer Wesensiorm, Lichtmachen al
zeitloser Akt dieses Lichtseins notwendig SiNnlos.

anz asselbe gilt VON der eWEegunNg. Wären MÖrper,
Körperwelt, Beweger und Bewegtitsemn S  7 W mMan S10 da-
mals aufiaßte, dann WwWäre die tiheoretische Deutung dieses
Tatsachenbildes UrcC moderne Bewegungsbegriffe (Trägheilt,
Bewegungsgröße, nergie), Bewegungssätze (Ernhaltung der
Energie USW.) und Annahmen (kinetische JI heorie der Wärme)
geradezu SINNIOS. aber Aörperwelt und eWEegUNG SO,
WI1C die heutige Physik S1C indet, cheint ebenso Sinn-
I0S und aussichtslos, S1C mit der en egriffe (negativ-
kausaler Bewegungsbegriff), undAatize (Bewegungssatz
1 heoren (Formen, Formkräite, Psychen und reine Geister als
die physıkalischen Urkräfte) deuten waollen

BPhysik und Ontologie als 714 wIsSsensSchafi-
ten Wir kommen nunNmehr zu Verhälinis VOüO  — Phusik
und Metaphysıik. Sol1] die DIOB beschreibende, experimenteile
Phusik ZUTr theoretischen Physik werden, bedar S1C dazı
dealer Hilfiswissenschaften WI1C OGgik, Mathematik, Ontologie.
Die moderne Physik AarxDeıte vorherrschend mıt der atho-
MatL die alte vorherrschend mıt der Ontologie der ailge-
meinen Metaphysik. Phusik und Metaphysik können dabe]l
einander wesentlich Tördern, aber dürfen auch 1Nre remn-
ZeNN NIC übersehen werden.

Die Ontologie verfügt erstens über eEINeEe VON Begrifien,
WI1e o FOorm, Potenz, Akt, Kategorie und unterkategoriale
Bestimmung, Bewegtisein und Bewegen uUuSW S10 kann HT
unthese dieser egriffe AÄxiome gewinnen, dus diesen WE1-
Tor alize ableiten, e1INe innerlich widerspruchslose ontolo-
gische Weelt konstruieren. ber eiwas kann S1C nicht! 10
annn VON vornherein NIC » ob und WIC diese 2griife,aize und Konstruktionen den Gegenständen der Wiıirk-
1C  el eriüllt Sind. Da muß iNan sich In erster Linie die Ge-
genstände selbst gründliıch ansehen. Wenn dann gefundenWIrd, daß der NIC reın passive Potenz, der KörperNIC eillos und innerlich ungeteilt, das Bewegtsein NIC
immer IN Potenz—Akt-, sondern e1n t—Akt-Vorgang,die Wärme nicht Orm und Formkraft Ist, bleiben aHe
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d1ese egrilfe ach WIC VOT innerlich widerspruclhıslos, aber
die Inge SINd NIC und lassen sich mittels dieser ‚egr1ife
NIC mehr theoretisc deuten, beschreiben Ind orklären.
Dann werden aber auch metaphysische ätze, die dus diesen
widerspruchslosen Begrtriiten Tolgerichtig abgeleitet sSind, Von
den Gegenständen NıC mehr WIE rüuüher gelten.

Es gibt ontologische Begriffe, die einander irgendwie ent-
gegengesetzt SINd, negatıv-kausaler und posiliVv-Kau-
saler Bewegungsbegriff, Potenz—Akt- oOder Akt—Akt-Vor-
YJanG, endläufiger oder endloser Vorgang, nachkategoriale
der kKategorlale Seinsweise, Befähigung uınd ÖTL1gunNg uUSW.

Ul das Bewegisem der Körper die einen der die Ca
ern dieser enigegengeseizien Begriffe sich realisiert hat,
das kann N1C die Ontologıie entscheiden, sondern das muß
VOTI em die Erfahrung Es annn sich SOGar heraus-
stellen, daß der Bewegung, der man irüher auf Iun
damaliger Beobachtung die eiınen Begriffe realisiert glaubite,
sich He genauerer Untersuchung NIC 1ese, sondern die
Gegenbegriffe als realisiert herausstellen Wo ist A die
Ouintessenz, die Sonnenform, dıe Starrheit, Ungeteiltheit,
innere Unveränderlichkeit der Sonne *” Ihre Sinnesqualität
F  htsein als Form und Formkraft? Waren und sind das
nıcht [ 2 ontologische innerlich widerspruchslose Begrimie ”

Die Seinswissen-ber kann och mehr passıeren.
SC Deziceht Ja ıhre egriffe etztlich auch dUus der Er-
iahrung. DIie Aristotelischen Kategorien (praedicamenta sind
Nnun AaUuUSs der Erfahrung abgeleitet, daß die Se1InsS-
weıisen mMO essendi) VonNn den Aussageweisen MO
1Candı abgeleıtet werden. ber die Aussageweise ıchteft sıch
bekanntlic zunächst nach der vorwissenschalftlichen Wahr-
nehmungs- und Denkweise, diese aber NIC ohne welteres
ach der SCeiNnSWeZIsEe der inge siıch. kann sıch Nun
herausstellen, daßB bel genauerer wissenschaitlicher Untersu-
chung der Gegenstände Tatsachen oNtideC werden, Tür die
In der Ontologie entweder gäatr keine der HUr unzulängliche
egriffe und atlze vorhanden sind konnte Nal die
physıkalısche Wärme ınbedenklich unier  + die Kategorie Qua-
11a bringen, solange die Sinnesqualität Wärme als die
physikalische WÄäÄärme betrachtete eute, physikalische-
Wärme als Energie der Molekularbewegung erkannt wurde,
ist das euten schwieriger. Umgekehrt konnte mMan 101-
males Bewegtsein ruhilg als nachprädikamentale Seinsweise
betrachten und außerhalb der Mategorien stellen, solange
eben 21n echsel VOI Formen uınd Akzidentien bestimmter
AKategorie Wäar Wenn abe Hun diese Formen und Akziden-
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Tıen selbst 11 Bewegiseıun sind wird mMan ohl dem Bewegt-
SCIN e1inNnen Sitz der Kategorientafel EINTaUMenN usSssen ber

O” Das ist nNun ben Es g!bt zahlreiche eue e
sachen Tür die der ontologischen Kategorientatel VOImMN
127/4 SCHr schwer atlz inden Ist Die Sinnesqualität
WÄärme ist Wenn der kritische Sinnesrealismus FreC De-
hält 1n Seiendes das VONN Körpern aussagbar Ist abDer NIC.

ihnen haitet Ist aberalur S10 der Psyche
Von ın NIC aussagbar Wo ist Nun den zehn Mategorien
atlz Tür O1 olches Wesen”

Was aDer VOMN grifnen gilt qgult folgerichtig Von Sätzen
Der allgemeine Thomasısche Bewegungssatz IST 1in OnNtOo-
logischer Satz der VonNn dier Begriffswelt der en OrmM.-
physık 111 ontologischer Notwendigkeit und durchaus olge-
richtig abgeleitet wurde Aus der imnerlich ehbenso wider-
‚spruchslosen BegrilNiswelt der Energiephysi äBt el sich nNIC
ableıten Wenn a1lso den Körpern jene Begriffswelt LTCed-
lısıert Ist, wird der Satz VOonNn ihnen gelten, wenn NıC wird
EAN NIC gelten. Ihomas hat ihn ausdrückli aut gewI1Sse Be-

eingeschränkt, eben weil ach ihm 1Ur diesen
RTr Subjektsbegriff des Satzes, das eigentliche Bewegisein,
r fullt WäarTr Stellt 25 sıch NUNM heraus daß 0S auch da nNIC
erfüllt 1ST 1st durchaus Inne des Thomas uch

innen den BeWEeguUNgSSaTZ NıC rfüllt sehen Und
derswao 1sT 0S Wenn die Begrififswelt der innerlich
widerspruchslosen Euklidischen (e0metrl1e HNSCTÜT KÖTr-
perwelt NIC estlos realisiert 1ST können die atze dieser
(jeometrie dort NIC estlos gelten

ber W asSs O1g daraus” Daß cht DIoß Ontologie 1Ne
Hiliswissenschaift der Physik sondern umgekehrt auch diese

RINE ilfiswissenschait der ologie ist, und daß erireulicher-
die Ontologie NIC 1in keines weiltern Fortschrittes

mehr Täahlge Idealwissenschait Ist, sondern Ooch viel, vie]
lernen kann. Ist ihrer dealen westier, der Mathema-
tık n1C gleich ergangen ”

ysikalische und metaphysische Mörper-
egri  e IC Ist diesem Zusammenhang mehr g—
»21gnet das eben Gesagte anschaulich machen als RN
Untersuchung des en theoretischen Systems der Örper
ach dem TIhomas gehört der physikalische AÖörper
das Körperwesen (COrpus naiurale ZUrTr metaphysischen (ON-
tologischen Aristotelischen) Kategorie der Selbstwesen (Sub-
tantia) und ist dort egensatz den Geistwesen (SubD-
-stantıa immater1alis) C1INE besondere ontologische Klasse, Nam-
1CcCH Stolifwesen
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Allein innerhalb dieser ontologischen Klasse genus l0gl-
CUm, metaphysicum) gab C© ach Ihomas ıimındestens zwei
physiıkalische Gattiungen (genus physicum), die sıch ME De-
sondere gattungsbildende Diiferenzen voneinander unterschie-
den, und diese Differenzen enisprangen wıieder der physika-
ischen Verschiedenheit ihres Urstoffes (maieria prıima) ine
dieser Gatftungen sSiellien die Erdkörper dar; denn S12 De-
standen dus demselben Ursto{fft 1ne weitere Gatiung tellten
die acht DIS zehn Himmelskörper (Aımmelshohlkugeln) dar,
VOnNn der untersien, der Mondhohlkugel, HIS ZuUurr obersten, dem
Empyreum.

Wiıe alle Himmelskörper eine eigene physikalische Gattung
der physikalischen Besonderheit ihres Ur-

toffes, tellte jeder VOnn ihnen 21Ne eigene Wesensart
(Species dar wegen der physikalisch einzigen Beschatffen-
721 seiner Wesensiorm und der dus INr entspringenden
spezilschen Eigenschaften. eNSO gehörten die Erdkörper

einer physikalischen Gattung (weil duUus gleli-
herlel physikalischem Ursto{f), aber der zanlreichen
verschiedenen Wesensiormen, die dieser (Im Gegen-
Satlz dem der Hiımmelskörper) annehmen konnte, gab
eben zahlreiche artbildende Dıifferenzen und Wesensarten
(Sspecies) der Erdkörper. Uns interessleren hier die
Wwel physikalischen MAörpergaitiungen.

Erstens gehören die Körper UNSeTer Körperwelt ach der
heutigen Physik alle ZuC gleichen physikalischen Gattung,
und das Yallz 1mM Inn des hl Thomas Denn WIEe sıch
plrisch herausgestellt hat, estehen S1@ dus demselben physi-
kalıschen Urstoff und en dieselben generischen Wesens-
beschaffenheiten, besonders dieselbe Art von Potentialität,
Was der hl Ihomas och NIC wIissen konnte, worauf 0S
1Nm aber ankam.

Nun erhebt sich aber zweitens die rage: Zu welcher der
ZWeEI1 theoretisch-phuysikalischen Gattungen des Ihomas
gehört 1Un diese einzZIge empirische Körpergattung Von
heute r Die Antwort annn Zur auten keiner, und ZW äal

Jamlz 1mM Sinne des Ihomas Denn SI besteht atsäch-
ıch AUS einem physikalisch gänzlic anderen Urstoftf VOM
gänzlic anderer Potentialıtät, als Ihomas ıhn e1iner seiner
ZzW-e] Gattungen theoretisch zuschrieb. Darüber Drauche ich
wohl 11 Wort NIC mehr verlieren.

Dritte rage Gehört 1Un aber diese physikalische Gattung
V OIl Körpern mıt den ZWeIl physikalischen Gatiun-
gen des Thomas unter die metaphysische Klasse der
Körper der Stolfwesen Wenn INaN, W12 auch Thomas
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Iut, bei der metaphysischen Klasse de Stofiwesen VON der
besonderen physikalischen Boschaffenheit d Urstoites a-
sS1e nicht” Es sind Stoiiwesen, NıC Geistwesen.

ber immerhin erfäanrt hıer die alte Metaphysik VonNn der
Physik reC interessante Inge, die ıhren esICHTIS-

Kre1s wesentlich erweitern können. Erstens, daß außer den
Z7We] Thomasıschen Gattungen dieser metaphysıschen ASSC
noch andere Gattungen enkDar sind (Z die theoretische
Gattung VoOonN heute), allerdings aber deshaib NIC Exisiieren
mussen Zweitens, daß gerade jene ZWC1 theoretischen Gat-
Lungen in uUNSCTET Körperwelt gar NIC realisiert sind, daß
alur umgekehrt e1ine theoretische Gattung oxistieren kann,
Ja existiert, die man damals NIC dachte, ehben die U

Gattung der eutigen Physik. ritiens, dab man sich IM
mMÜSSe, die physiıkalıschen Eigenschaften, die 21n Urstoi{ii Na-
ben könne und MÜSSe, voreilig aprliorisch bestimmen und
einzuschränken, und daß man @] wenigstens VOIN der
Phusik reC brauchbare 11 erhalien könne Vieriens,
daß insbesondere N1IC angehe meıinen, jeder Urstoi{if
der ontologischen Klasse Körper mMUu 21n gänzlıc bestim-
mungsloses un daher inaktives was SCc1N und unter en
denkbaren Gaftungen dieser Klasse könne sıich keine ein-
den, die eine andere Urstoffbeschaffenheit habe ind nfolge-
dessen selbstbewegt SCe1 Und solche Überlegungen
waren ıniHens methodisch Ganz 1mM inne des hl TIThomas
Denn auch O nat seinen theoretisch-metaphysischen KOÖTFr-
perbegrili VO damalıgen physikalischen Körperbegriff ge;
nommen, an ım kontfrollhert, ın umgekenri.

Hier Z@10 sich wieder eviden(, daß experimentelle und
theoretische Physıik and In Hand gehen mussen, daß ZUT
1 homasıischen Körperempirie NMUur die Thomasische Körper-
heorie und ZUL modernen 1Ur die moderne daß Mofa-
physiık und Physik 1mM Deschriebenen theoretischen Örper-
system kontinutrerlich ineinander übergehen, Ja ineinander
sind ennn Wenn sich die metaphysische Kategorie Substanz
über die metaphysische Klasse Mörper 11 Körpergaltiun  gen
und KÖörperarien auiglıedert, nNört da die Metaphysik auf
und WO äng die Physik an?

Es ergıbt sıch annn hne welteres, daß dıe Systematik der
KÖörper NiC oben System ausschlieblic metaphysisc
und theoretisch, unien ausschlieBßlich physikalisch und
pirısch Sein könne, Ondern ben uınd unien beides SQ1, Die
physikalischen Gattiungsbegrifie des hl Thomas sind t{heore-
1SC und ZW äal ontologisch, m1t metaphysischer egriffe
gebildet, und umgekehrt ist der mnmeitaphysische Klassenbegrifi
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phusikalisch; denn OT mac Aussagen ber das allgemeinste
Weesen er physikalischen Körper Iso ergibt SICH, dab das
theoretische System der Körperbegriffe, W© 085 NıIC inner-
ich widerspruchsvoll SCc1InN Ssoll, NIC Den Thomasisch (z
mıt em OXKIUSIV passıvem Stoffbegrifi) und ınten modern
MI AaussSCHlLe5lic aktıyem Stoffbegrifi) seıin onne, der
umgekehrt. Es ergibt sich weiter, daß der alte theoretisch-
"Thomasısche Körperbegriif inhaltlıch verbessern und
änglıc erweıtern und daß dieser metaphysischen KOo-
VisSion und Erweiterung die Physik die wichtigste Hiliswissen-
schait der Metaphysı] NeNNenN ist

Gehört Bewegisein ZU esen der Körper”
ES Z1C sich Urc die ganze Arbeit die Behauptung,

gehöre ZUMI Wesen. der MÖörper, Deweg! SPIN. Der Leser
wird das vielleicht als CIM gewisse Unstimmigkeilt empiun-
den und sich gefragt en Ist enn e1in unbewegter KÖrFr-
per em Körper ” Auft diese rage kann ich 1Nun e1inNne Ant-
wort geben Denn die äng Janz VOIN der Wesensbesum-
HUNG des Begriffes „Körper“ ab

Wienn ich nämlıiıch ıınier KÖörper die metaphysische Klasse
„ Stoffwese:  4 verstehe, ist NıC einzusehen,
zZzuü Wesen dieser Klasse gehören solle, Dewegt sein,
un C1N unbewegtier Körper NIC. dieser Klasse

me ich E1INE der Zzwel physikalischengehören könne.
Gattungen des Ihomas, ist wieder NIC einzusehen,
W arum diese MAörper wesentlich (d auf Tun ihrer gal-
tungsbildenden Dilferenz und ihres besonderen Urstoffes) De-
Wegt Seın sollen Das mpyreum WälT überhaupt NıIC be-
WwegtT, Fixsternhimmel und aneien LUr OTITS-, Nıc form-
bewegtl, Erdkörper aul vielerlei We1l1se beweglich. Ile aber
tanden Ende der Weelt Sil Eın nnerer Widerspruch
1eg darın NIC und niemand wird vernünftigerweise ?
daß SOIC unbewegtie Mörper NıC KÖörper 1Im Innn der ntio-
ogischen Klasse und der physikalischen Gaiftungen selen, die
‘"Thomas theoretisc kennt
me ich ILUM aber die physikalisch-theoretische MÖörper-

gatiung (d den Körperbegriff), der ach heutiger Physiık
die Körper uUuNnNsSeTer Körperwelt 1SC. gehören, und als de-
en Species die eutigen emente und Elementate, annn
werde ich allerdings müssen, Bewegtheit gehöre f
Wesen dieser phusikalischen Gatiung und 1n KÖrper, der
VOnNn aiur d us ın keiner 1NSIC Wweg ist, gehöre nicht
dieser ohysikalischen Gattung Darüber brauche ich ohl
eıne Orte mehr verlieren. roizdem will ich diese
Behauptung och präzisieren.
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Erstens SINd alle AöÖörperarie dieser Gattiung, alle omenie
und Elementate VO Wasserstoiiatom HIs ZUTr hochmolekuilaren
Verbindung mIL 100 OO0 men tatsächlic und unab-
lässıg, innerlich und außerlich Dewegt. Es g1ıbt infolgedessen
keinen AÖrper, der in jeder 1NSIC (Simplicıter), in
eZUug aul jedes der zahllosen (einander gleichberechtigten}
Bezugssysteme und In eZUg auftf ede Art VON ewegung,
auberer und innerer (Z Inneratomarer, Wärmebewegung

dgl.), ZEIUCc in eZUug aul ede Zeıt unbewegt Ware
Sie Sind das aDer zweıtens sıch (per Se), NIC

ständehalber (per accidens), WIe Thomasische Körper Dewegt.
Denn die Körperwelt ist VON aiur AUuUSs sich

Se), eben niolge ihres Stoffes, DeWegt, und die Einzelkörper
SINnd sich, eben infolge ihrer Stoffeinheit mıiıt der übrigen
Mörperwelt, VON atiur AdUS (per Se) genötigt, mıt en übrigen
Aörpern auch eine ewegungseinheit bilden Dadurch OT —
cheint ZWärTr VON aiur dUus CIn Unbewegtsein In gewisser
1NSIC (Secundum qul in 1NS1IC auf 11 gewIlsses
Bezugssystem der e1ine gewIlsse Bewegungsart der Bewe-
gungszeit NIC ausgeschlossen, ;ohl aber e1n nbewegtsein
In jeder 1NSIC (Simpliciter).

T1ıLLeENS Wesentlic IUr eINe Gatiung als solche ist die
galtungsbildende Differenz, und diese ist ach Thomas De-
gründet In der Eigenar besoanders der DPotentialität des
betreffenden Urstoffes. Wır en aber gesehen, dieser Ur-
STO hat Ceute Eigenschaiften, UrcC die OT 1V Ist, NOLi-
wendig jene Energiesysteme bildet, die WITr als AKÖörperarten
VOT UuNs aben, ist Urc die Energie dieser Systeme e  107,
Ja genötigt, Bewegungsarbei leisten, SOI 0S nach innen,
Nl nach außen, er STIeIs irgendwie Dewegt IsT, Ja San
muß DIie Aörperindividuen und Körperarten sind also Hy-
onenschwärme VON verschiedener Hylonenzahl, die Deständig
schwärmen. ©1 habe ich mich och immer mıit der Be-
wiegtheit des Hylonensystems begnüdgt, also dessen, W ädas
gefähr dem Thomasischen Körper entspricht, und 1a imıich
in Begrififen der klassischen Physik ausgedrückt. Wa aber
ersi, Wenn die Urstoffteilchen, die Hylonen, Materiewellen,
die DPartikeln Wellikeln Sind? Bewegtheit cheint also schon
gattiungsbildende Differenz unNserer physikalischen Körpegrarten

seın WIC Systemsein und Energiehältigsein.
Viertens: ach IThomas gehörte ZULT physikalischen We-

enheit des Körpers als eine generische Körperbeschafienheit,die allerdings 1C HUr eiıner bestimmten Stoffgattung, SOTM1-
dern der Stofflichkeit überhaupt entsprang, die Ausdehnung.Sie WäarTr TEeNC NIC rund-, sondern Folgebeschaffenheit,
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NIC klassenbildende Differenz, aber notwendige Olge:
davon, schr, daß LIUT e1in unde es Ouantıtät VOon
Körpersubstanz rennen konnte Änalog ist OS CUTE Zu MInN-
desten eine generische Folgebeschaffenheit der gattungsbil-
denden Differenz de Körper HNSETET physikaliıschen Gattung,
daß S1C Dewegt SINd. Wie also damals DeI jenen ZWeIl phy-
SiKalıschen Gaitungen under rauchte, un Ouantıtäat VO  -

MAÖörpersubstianz Lrennen, raucht C 21n Wunder,
die Bewegtheit VOnNn dieser UNSCETCEI Gatiung irennen,

urnd Gott allein WeIib, OD Nıc einer inneren Zerstörung
des Wesens dieser physikalischen Gattung gleichkäme. Denn
WenNnn Bewegisein VOHN Energie, Energie VO  —_ Energiesystem
(Körpersubstanz) ın seinem NIC adäquat rennen
IST, W en erst och umgekehrt die Sto{ffteilchen Materi1e-
wellen sind, dann ist 1n In jeder 1NSIC (Simpliciter) ıunDe-
wegtier Körper dieser Gatfiung NIC bloß physikalisch
möglich, sondern auch metaphysısch schr schwer denkbar,
mindestens schwer, als damals Ausdehnung VO  —- MÖrper-
substanz der euCchNnten VO Lichtsein und Lichtseirn
VO Sonnesein und Sonnesein VO Somnnenstofisein WEeCUYZU-—
denken Wa  —

Fünitens Thomas konnte SOiNE physıkalischen MÖörpergat-
tungen ach inrer Beweglichkeit und Unbeweagalichkeit untier-
scheiden. Die Himmelskörper OrtS-, aber NIC form-
beweglich, die Erdkörper Orts- und Tormbeweglich. Das m-
rTen ach 1hm wesentiliche Diiferenzen, WeNn NIC rund-
beschaffenheiten, doch wesentiliche Folgebeschalienheitem
der generischen Grundbeschaffenheiten ber Bewegtheit ist
annn uUunNserer Körpergattung mindestens wesentlich, als
damals Formbeweglichkeit den Erdkörpern, Formunbeweglich--
keil dem Fixstern- und Planetenhimmel

Fassen WITr 1InNe Körperart der 21n Körper, der
VON atur dus o  ne Wunder) in jeder 1NSIC. (simplicıter)
unbewegt ISt, Mag ZUr metaphysischen Klasse der AÖörper
(  o  esen), irgend eiıner theoretischen Gattung dieser
asse gehören; aber OT gehört NIC ZUr physikalischen Gat-
LunNg der Körper, die uUuNSerer CeKannien Körperwelt angehören..
Da 1un diese theoretische Körpergattung XRULC die eINZIGE ist,
die empirisch, uUNSeTes Wissens, In der alur realıisiert ist,.

annn mMan en.: Eine Körperarft, 21n Körperindividuum,
das VOIN atiur AuUuSs und in jeder 1NSIC! unbewegt ist, ist

we
kein Mörper, nämlıich koin Mörper der uns eKannten MAÖrper-

Physik und ealwissenschaftliche Metaphy-
sık Die Metaphysık ist entweder idealwissenschaftlich
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als Ontologıe der realwissenschaftlic als Naturphilosophie,
spekulative Psychologie und 20A1722 21 stehen ZUi

Bewegungsphys! 171 Beziehung. Wenn 1Un die Physik
sich verändert hat, W dsSs ist mıt der Metaphysık ” Es ist
klar, daß die Metaphysik VON diesem Wande!l NIC UunDeru
hleiben kannn KIreiIis der Ontologie habe ich das soeDben

zeigen versucht, OLIreiIis der Realmetaphusik werde IcH
1mM einzelnen Aa CAIUSSEC zeigen. Im allgemeinen ist CS

doch selbstver  S  &  tändlıch, daß ersiens C1IN Naturphilosophie
und eine naturphllosophische 20A1702 das überholte ]Jat-
sachenbild rüherer Zeıten verlassen ınd SICH, WIC Ihomas
Lal, fost aul den on des zeltgenössischen wissenschait-
1C We  ©S stollen muß und daß S1C dann zweitens
manche ihrer  a Aufstellungen wird revidieren mussen

abel glaube ich TıTenNs SdyYCH Können, daß nirgends
C1in prinzipieller Gegensatz zwischen Physik uınd Metanhysık
besteht, Wenn mMan als prinzinIelle Fragen die versie die
TUr Christentum ınd CANSÜNCHE Philosophie SO1IC sind. Im
Gegenteil, die moderne und modernste Physik heftfert 1iNe

VON Tatsachen, die als Basıs iür christliche. alur-,
Soolen- und Gottesphilosonphie mindestens ehenso qut ge-
eignet sind als die der en Phusik. eilich muß annn Phy-
sık und Metaphysık folgerichtig verbunden werden. 5&
scheint ahner viertens, noch einmal » metia-
physisch unmöglich, daß mMan die experimenielle Physik
VON eu und Üte theorelische Physik VONN damals unter
o1inen Hut bringen könne

Wer muß iunfitens die Führung aben, Physik der Meta-
physik ” Die prinNzIpIelle Führung Del aller issenschattlichen
Forschung muß der Gegenstand en acı inm, dem Se1in,
hat sich die Physik und Metaphysik richten. Und da
1Un einmal die Gegenstände sich NIC diktieren lassen,
WI1e S1@ Sind, werden Physik und Metaphysik ihre ‚@gr1{fe,
ätze, Systeme Je ach der Dbesseren rkenntnis der egen-
stände ständig verbessern mMUÜSSeNn, WenNn S1C NC NVOI-
besserlich rückständig bleiben wollen Das ist prINZIpPIE
Welche Wissenschaft aber tatsächlic die Führung en
wird, das ist aum schwer egrraten. Jene, die tatsächlic
mehr eistet, ihre Gegenstände gewissenhaiter und erfolg-
reicher erforschft, NIC leichtiertig Behauptungen aufstehlt
der harinäckig aufrechterhält, die sich NıIC vident O1T-
weıisen lassen, in echt Thomasischer ahrheitsliebe STEeISs
bereit Ist, VOIN den Gegenständen lernen und umzulernen
und VonNn den Wissenschaften, die S1C eriorschen, sich auch
O1INECeSs Desseren elehnren lassen.
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also die Bewegungsphysik Thomasısch der modern
ist, das cheint keine prinzipielle rage uUNsSeres risten-
Tums, uUuNnNserer christlichen Metaphysik sein, wenn der
lon auft christlich Hegt ES ist eine Tatsachenirage. man
aber mit Erfahrungsphysi des Thomas theoretische Phy-
sik VON eute, der experimentelle Physik Von eute mıt
theoretischer Bewegungsphysi Von TIThomas vereinigen könne,
das cheint nNıC DloB ine JTatsachenirage SeIn; 0S ist
auch eine prinzipielle rage, wenn sich Philosophie als
Philosophie handelt Die Antwort daraut cheimmnt mır jedoch
UUr eine SeIN: 1ne solche ynthese ist VON vornhereıin
unwahrscheinlich und tatsächlic unmöglich, unmöglich,
daß selbst Gott S!} eIWAas NIC. realisieren kann, weil
widersinnig Se1InN scheint. Ich weifle NIC daß Gott eine
innerlich unbewegte Welt sSschalien onnte, WI1IC 1homas S12
sich vorstellt Ich bezweiıtle aber auch nNIC daBß OT eEINe
innerlich bewegte Schalien konnte, WI1C die heulge Physik
SIC sich vorstellt ber ich weiflle ernstlich, daBß Gott D1INEe
Welt erschaifen konnte, die experimentell Thomasısch, INecO-
1SC| aber modern, der experimentell modern uınd theo-
etisch Ihomasıisch WAare Formphusik und Energiephysik,
Formerhaltungs- und Energieerhaltungssatz, Innerlichkeit des
Bewegiseins und Bewegungssatz scheinen unvereinbare Ge-
gensätze SC1IN Und eine ynthese muß doch ohl VOI
allem daraut sehen, daß S1IC NıICc innerlich widerspruchsvoll
bleibe Philosophie, VOT em Soweılt S1C Ontologie ist, hat,
WIC überhaupt eSs Denken, ersit reC als wissenschaitt-
liches und seinswissenschaitliches Denken sich ach dem
CIn ichten, wenigstens weıt, daß S1C NIC mıt Seins-
widersprüchen ist Wır kommen 1Nun zu Welt-
bild des Thomas

ysıikalisches ıuınd kınetischer Be-
WeIs des Geozentrismus. Physik ist ach Ihomas
Bewegungslehre der Körper106, Ihr Hauptsatz ist der eWO-
gungssaitz. Auf ihm und seinen Voraussetzungen beruht das
astrologische e  1  } das ich schon anderswo schilderte107
Der Bewegungssatz STCe also NIC. allein Mıit i1hm STC und

CIn physikalisches 11NS g1ng 0S Geozen-
TISMUS der Heliozentrismus. chon damals W älr das NIC
der 1eiste Kern Es G1InNg viel mehr ach dem Ihoma-
sischen Morphodynamismus Ist eIiwas weniger 1V
je STO  i1cher Ist, wenigsten der sSce  SE ist

aktiver, Je unstoiflicher Ist, aktıvsten die sStaii-

106 rın D: 10' I: 500/502 549

Scholastik. 4,
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losen Formen108, SO eNTISIE eine Reıihe VON Weltisubstanzen,
die folgendermaben angeordnet sind: Die emen VO  3

tofflichsten (dem Erdelemen his ZU ınstoifflichsten (dem
Feuerelement), VOm den formnijederen Erdkörpern den TIOrmM-
erhabenen Himmelskörpern, VonNn der Mondhohlkuge DIS zu  Z

Fixsternhimmel, dem obersten körperlichen Beweger*°®, Das
physikalische WäarTr astrologisch, chrieb den
Himmelskörpern höhere Wesensstoffe, Wesensiormen, Wesens-
arten und spezilische Eigenschaiten als den Erdkörpern,
während ihnen KUTC LiIUT eEiINe Überlegenheit roDbe,
Sto1f- und Energiemenge zuerkannt wird.

Da Formen zugleic räfite, und folgerichtig höhere For-
mMen nöhere Kräfte sind (Morphodynamismus), Wäal das
astrologische astrodynamisch. Die Gestirne W aren

die überirdischen Erleuchter ınd Beweger alles Irdischen
Während also die Erde und besonders ihr das phy-
sikaliısche Zentrum des passıven Bewegtseins WAärl,
die Himmelskörper, besonders der Fixsternhimmel, obwohl
peripher gelegen, die Kraftzentrale alles physikalischen DBe-
wegens**?,

Die geozentrische CSE, daß die Erde ruhe, Wäl also
NIC 1Ur empirisch 1M ugenschein begründet, sondern
ıhre theoretische Begründung in der damaligen eWEgUNgS-
physık. Der Streit Geozentrismus der Heliozentrismus
Wär er 1n Stireit Z7Wel grundverschiedene physikalische
Weltbilder ährend WIr uıns an jenen empirischen ild-
wechse! schon gewöhnt aben, cheıint manchem ofremd-
lıch, Wenn OT VOT die theoretische Entscheidung ‚Orpho-
der Hylodynamismus, Formphysik der Energiephysik g—
stellt und die allgemeine physikalische Geltung des CWO—
gungssatzes bezweifelt wird. Und TOizdem ist das die kOon-
sequente Fortbildung des damals begonnenen Physikwechsels.
Wenn damals das physikalische Bewegen VO Himmel ZUr

Erde GINGg, WäTl wegen der en hylomorphistischen
und morphodynamischen Bewertung der Himmelsformen.
Wenn S1C RCUuTtEe VO den ysteme AUS Stoi{f,
deren Formen und Formfolgen geht, ist die hylodyna-
mische Bewertung des Stoffes

Nichts charakterisiert den Umsturz schr als der Um-
sStan daß die Körperwelt Cute als physikalisch selbstbeweg-
tes und geschlossenes Energiesystem aufgefaßt werden kann.

108 Cg D 69 an ınd Cg d 8 > Phys 5’ 27
109 Cg 5‚ 82; 5! Cl MOFLuS 444 /46 ; Anm
110 raelum 158
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Dazu ehlten bei JIhomas och alle Voraussetzungen. Denn
dieser Aufriß der Welt S  Zl OXITCONSIV gesehen, die E1in-
heit des Stoffes, die Einheitlichkeit der Formen, er die
prinzIıpLelle Gleichheit aller AKörper des Hımmels und der Erde
und er physikalischen Eigenschaiten VOTaus

Der innerliche Aufriß dieses Weltbildes SCeIZ VOTaUus
den Atomismus VON Körpersto{f, -substanz und Energıle, die
Aktualität und Aktivität VON und AÖrper, den physiıka-
iıschen Charakter des Raumes (der NIC bloß der Tummelplatz
sondern als AKraitield auch Faktor der Feldkräfte und Oien-
1ale 1st), NIC Beweglichkeit, SoNdern Bewegtheit der
Körper, die Auffassung der AKörper ınd KÖörpersysteme als
Energiesysteme, der Wesens- ınd Nebentformen NIC bloß
als eines Seins, sondern auch als e1INes Bewegiseins ihres
Stoffes, amı die Aufhebung des prinzıpiellen Unterschiedes
VON Körperindividuum und Körpersystem in dem allgemeine-
ren Begriff des Energlesystems, die gegenseitige Bezogenheit
er mıt allen Körpern UrC| physikalische Kräfte, die aum-
bezogenhei dieser Kräftte und die ZusammenTassung VOINl
rait und aum 1M Begrifi der Energıie, Somıiıt die Zusammen-
TasSung er Körper einer einziıgen Seins-(Stoif-, Orm-)
gemeinschaift.

Der eiıtliche Aufriß sSeizt VOTAaUuUS die Aufhebung des
wesentlichen Unterschiedes VOII Ruheseimn und Bewegtisein,die Innerlichkeit des Bewegtiseins und der Aktfolgen 1m Welt-
all (mit Ruhe als Grenzfall), er die Innerlichkeit (nichtDIoB AÄußerlichkeit) der Zeit, die kausale Bedeutung der Akt-
Jolgen, den Bewegungscharakter aller Körpertätigkeit, die
gleichwertige kausale Bedeutung der sukzessiven Beweger-
reihen neben der VON Thomas überbetonten simultanen!!!, die
Erhaltung der Energie, den echsel der Energieformen ach
dem (Gjesetz der gröBeren Wahrscheinlichkeit, lauter Voraus-
Seizungen, die der Physik des Ihomas fehlten, Ja SC1-

Voraussetzungen 1m geraden Gegensatz stehen, und die
sich och rTeICHLlC vermehren lieBen.

Gottesbild und kınetischer Gottesbeweis
Da 1Nun auch die überirdischen Beweger, die Himmelskörper,
oeben kKörperlich und sto{fflich mußten auch S1e,
Wen S10 bewegt 5 aut run des Bewegungssatzes
VOonNn anderen Subjekten WEg werden und ZWäl VON —
körperlichen Subjekten, den Himmelsgeistern und uletzt von
Gott11 Wie Goftesbegriffe überhaupt VOnN der Welt dus g-

werden, bestimmte Gottesbegriffe VON einem De-

111 1, 46, ad d E 113
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stimmten AUS, Der Aristotelische unbewegte Be-
(movens immobile), der als teiıner Akt (actus DUrus)

und als stofflose rm (1orma separata) zu formlosen Sto{ftf
(materia nNudaj, der reinen Potenz (potfentia pura), in polarem
Gegensatz STe ist diesem eninommen11>

und ymbolum schildern uns Gott als Erzeuger (IaC-
tor) der Welt ach dem Aristotelisch-Thomasıschen Weli-
hild 1st RT SOZUSAagEN gleiche Teilen Erzeuger uınd De-

Tactor, motor), Wnnn WITr 21n und Bewegisein der
Welt W12 TIThomas als trennbare Inge he  rachten Man S1C
ohne weiteres, daß diese beiden Attribute (G(ottes gleichsam
eın Produkt bilden, das OnNnsian Hleiben mußD3: (Tactor
motor) OonNnstan Je mehr Gott Factor ist, CSTO weniger
braucht CT OTOTFr seIn, und Je mehr OT Otor Isl, CSTO
weniger Wäar CT Or Hat Gott Ce1InNe innerlich unbewegie
und bloß DasSsSıV bewegliche Körperwelt erschaiftfen, ist QT
natürlich außerdem der OTOF 1Nres physikalischen Bewegti-
SC1NS. Er bewegt die siıch unbewegite Welt und C1-
Nält CT aber eine innerlich bewegtle Welt, SÜ raucht T s1e
NIC außerdem und eigens bewegen

Thomas hat diese Unbewegtheiıt, die Beweglichkeit
und passıve Bewegiheıit Tür die Körperwe behaupter, und
äaußerlich LIUT iür vier DZW drei Gattungen des Se1InNs. SDe-
Z1C| d1e Gattung Tätigkeit W är hier, weil sich kein BeWwegi-
sein, NIC hne weiteres einbegriffen, weder iın der Körper-
och in der Geisterwe Stufler hat aliur zahlreiche Belege
erDracCc Man nat aber dann den eWwegunNgsSaiz dUSGeE-
ennn aut Bewegen und Bewegiseln, „„aul alle Gatfiungen

Indes Seins115” auf Körperwelt und Welt der Psychen
einem solchen ist Gott dann in einem och viel
Tangreicheren Maße Motor der Welt Es ist leicht einzusehen,
daßBß das aul Kosten des Factors geht16, Wie we1llt aber (G(9tt
die Wesen innerlich bewegt erschatfien hat, das äBti SICH,
WIC die Geschichte der Physik ze1gl, NiCc apriorisch
dartun, sondern 1Ur UrCcC ntersuchung der Gegenstände.

113 materida 11
114 Stufifler, John,., „De Deo operante“ Oeniponti 1923
115 1l H53
116 ott bleibt noch immer MOLOF der physikalischen Körper-

welft, N1IC bloB als. Schöpfer und Erhalter inrer atiur und or
ihrer Energie und Bewegtheit, ondern auch S daß (wunder-
barerweise Energie schaiffen uınd vernichten oder den Energie-
Tormwechsel in Weise regulieren kann, der VOoO physika-
ischen Standpunkt dUuS unwahrscheinlich ist, und ZW är in en
Graden DIS ZUr höchsten Unwahrscheinlichkeit.
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Die Ergebnisse dieser ntersucCchung liegen aber NIC In der
ichtung, Gott in och weıiterem Umfang als OTOTr aufztı-
Tassen, als IThomas 08 hat, sondern In der enigegen-
ge  Z ichtung.

Ich möchte aber niemand nrecht tun Bel Goit Sind be-
kanntlich alle Attribute real idenüsch. ber in der
Könnte 0S NIC sein, daß Gott jede. einzelne ylon 1m
Raume bewegt, daß ZW äal tormal gerade das entistie
WIr als Selbstbewegung festzustellen glauben, hne daß aber
kausa die Hylonen sich gegenseIllig und die Energlesysteme
sich selbst bewegen r amı wÜürde allerdings den Körpern
un!: ihren etzten Jeıilen jede Ursächlic  21l abgesprochen.
Einen olchen Standpunkt der 1 homas ab117 und
lehnen auch die modernen Physiker ab, sotfern S1C NIC p;-
sitivistisch eingestellt Sind und der Physik LIUT tormal De-
schreibende, NIC aDer kausal erklärende uigaben ZzuWwelisen.
der könnte NIcC SCiIN, daß jenes Produkt FxM der
Ausdruck Tür e1nNe prinzipIelle (ırenze UMNSCTOT metaphysischen
bErkenntnis 1ST, W1e die Physik eute solche prinzipielle ren-
zen ihrer physikalischen Erkenntnis Zug1ibt ” Dann würden
sich die Standpunkte „Mehr Facto der „‚Mehr OTOFr  <d als
ZWw.el verschiedene Aufifassungen, die Sich gleich erech-

Wenn INall bedenkt, daß Iromme undtigt sind, erwelisen.
gelehrte Männer sıich So1[ Jahrhunderten vergebens bemühen,

einer Enischeidung kommen, cheımint diese Aufias-
SUMNG O1t rec naheliegend.

FSs waäre dann höchstens die rage, welche opporiuner und
zeitgemäßer IST, und das cheint ach Thomas d1e Se1In,
die dem zeitgenössischen besten entfspricht118,
Jedenfalls ist das dann der Fall, Wln INa amı WISSeN-
schaitlich argumentieren will, WIC beim ersien Ihoması-
schen Gottesbeweis der Fali Ist, der auf dem Bewegungssatz
beruht Wenn mMan VO  — physikalischen Vorausseizungen AdulsS-

geht, W1@ dieser Gotiesbewels; annn cheıint esS auber rage,
daß Man NIC ein überhaöoltes physikalisches
Grunde egen ürfe, sondern 1Ur das zeitgenössische. ONS
hat 21n olcher Bewels N1IC LIUTr den NSPruUC aut WiIiSs-
senscha  ichkeit verwirkt, RT hat auch praktıisch keine Wir-
Kung mehr, jemand überzeugen, sondern jene andere
Wirkung, VOT der der hl Ihomas schr warnt{1!?9. och
darauf ich nächstens zurückzukommen.

117 1’ 115, 118 E 29, c‚ Cg 11
119 Ebd Den gleichen Standpunkt ich hereits in

Artikel „Gottesbeweise und moderne Naturwissenschaift“‘ 1m Neuen
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Menschen  ıld und kinetischer Seelenbewels.
Auf en uımmeln sich selbstbewegte Aörper erum, die

Organismen, besonders der ensch Auft Iun: des OWO-
gungssatzes können S1C ach TIhomas LUr VON einem anderen
Subjekt bewegt SeIn, natürlich NIC wieder Von einem
Körper, infolgedessen VON einer 210 (Psychodynamismus).
Selbstbewegtsein WTr 21n genügender Bewels Tür Psychen.
Es iST, WI1C WITFr ben sahen, NıC infach Nur dann, WeNn
der MAÖörper iın einer Weilse bewegt Ist, die VO Standpunkt
der physikalischen Gesetzlichkeit unendlich unwahrscheinlich
IsT, dann mMag auf einen höheren Faktor als Ursache dieser
Neu- und Eigengesetzlichkeit geschlossen werden.

Und das Leib—Seele-Verhältnis? Wenn die Aörper tom-
und Energiesysteme sind, wird ann die ‚KEIC in dem Sinne
Orm der Körperlic  eit (Iorma cCorporeıitatis) sSein Können,
WIC JIhomas © meinte? Wenn S1C selbstbewegt sSind, wird
S1C In SCINem Innn physikalischer OTOT ihres eigenen KÖTFr-
pers se1in ”

Und die eele elbst? Wenn der DPartner physikalisch
schr verändert und 1V geworden 1st, wird das Erkenntnis-
hıld der CO 10 davon unDeru bleiben ? Wenn die Sinnes-
beschatfienheiten (Sinnesquantität und Sinnesqualität) als solche
nıc physıkalische Eigenschaften der Körper, sondern Rea-
ıtäten der Psychen sind, hat das keine Folgen tür das Wesen
der sychen? Wenn schon die körperlichen Energiesysteme
innerlich selbstbewegt sind, wird das aut die Selbstbewegtheit
der Psychen kein 1C werifen ? Wird man einen Satz
WIC den Bewegungssatz Thomas auf die eele ausdeh-
IM dürfen, WeNnNn A schon VO AöÖörper NIC mehr allge-
meın qgl Wird mMan NIC vielmehr das Tadıka „VoNn
einem anderen bewegt werden“ och vorsichtiger el der
Seele und peziell Del ihren geistigen en anwenden MUS-
SCNM, Wenn INan OFTSIC bei der Körperwelt gelernt hat”

Weltbilder sind geschlossene Ganze, das Thomasische,
das heutige. Der ergang VO  3 einen Zu  = andern ist,

WUrde VonNn arl u S S in Artikelserie der „SCcChweizerischen
Reich ( 1932) 605 (30 April) veriretien. Gegen lesen Artikel
Kirchen-Zeitung“ 102 Nr. 1.2:19 (22 März— 10 Maı
97— und VON Viktor 3 rns in m Nachwort tellung
. Das ist ihr gutes eC Doch sche ich keine Berech-
t1gung, mMIr jene Neigungen (98) scheinbaren AndeutungenSympathien und jene skeptische Einstellung 1mM-
putieren, wom1 der Versuch gemacht wird, den kirchlich kor-
rekten Standpunkt e1ines unbequemen wissenschaftlichen Ge 1ers

verdächtigen, sich dann (im Nachwort) über ihn entrüsten.
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WIC mMIr scheinft, einem irreversiblen Proze ähnlich, der sich
mıIT nnerer Gewalft, mit einer estimmten Geschwindigkeit,
aber unautfhaltsam vollzieht und gegen den keine adiaba-
tischen an: gıibt Bın ich optimistisch, WeNnNn ich meine,
g SC] dies der Prozeß des fortschreitenden Ausgleiches adae-
quatio) der pannung zwischen atiur und Naturerkenntnis,
jenes Ausgleiches VONn CIn und Denken, den der hl Ihomas
anrhne1i nennt”? Ich ill och optimistischer Se1n und Me1-
MNeN, daß UNsSere Gotteserkenntnis VOIN der Oortschreitenden
Erkenntnis der Schöpfung und allgemeın UNSeTC Metaphysik
VON dem Fortschri der Physik N1Ur gewinnen annn



Die Polemik Platon
1 Aufbau der arıstotelischen Metaphysik.

Von Dr. re V Ivanka

Das Grundmotiv der NeueTen Aristotelesiorschung, WI S1C
VOT em uUurc Jaegers „Entstehungsgeschichte der Meo-
taphysı des tistotelegs  c 1912) und durch seinen ı}  NMNSTOLEeILCS  €4

angeregt worden Ist}, bildet das Bestreben, die Ent-
wicklung der arıstotelischen Philosophie dus der platonischen
genefisch eriassen. Ein gesichertes und endgülliges Er-
gebnis dieser Forschungen ist das Verständnis der ST
arıstotelischer Dialoge, die Nan bisher, ehen weil S1C der pla-
toniıschen llosophie näherste  nen als die übrigen erhaltenen
Schriften des Aristoteles, entweder als unecht orklarie (V
O0Se der gewalisam 1mM Sinne der späteren Lehrschriften
umdeutete (Bernays), während S10 jetz als OSTIDare Zeug-
NISSEC TUr die Entwicklung des 11STOTeles und TUr SIN tort-
schreitendes Selbständigwerden VOIIN Dlaton anerkannt WOT -
den SINd Was ingegen die Lehrschriften Detrilit, ist CeS,
iruchtbar sich der Grundgedanke der Entwicklung der
arıstotelischen AUS der platonischen Philosophie SCIN mu  @,
och NIC gelungen, R1NC überzeugende Entwicklungsreihe
auf jedem einzelnen Gebiet aufzustellen und die verschiedenen
C11e der Je 21n Olches (Gebiet behandelnden Schriftsamm-
lungen enn das, N1C Bücher 1mM eutigen Inn SsSind
die einzelnen ‚„ Werke“ des Aristoteles, WIC Physik, Metaphy-
SIK, Polıtik USW.) in diese ©1 einzuordnen. Im Gegenteil,
C1II1s widersprechen einander SOIC Versuche diametral, 0D-
WO SIC 1mM wesentlichen VOnN demselben Grundgedankenausgehen, WIE die Analyse der PBolıtık In Jaegers T1STOTE1IECS  4
und die In AÄrnims - Zui Entstehungsgeschichte der arl-
stotelischen Politik“ Wien ‚2118 zwingen Sa urch-
geführt, einer gewaltsamen und AQuSs inneren Gründen —
annehmbaren Umdeutung und irrigen Interpretierung einzelner
Stücke, W12 ich 0S in dem cho]l 1932) 120 erschienenen
Aufsatze „„Die Behandlung der Metaphysik in Jaegers ‚Ari-

Ich Sddge „angeregt“, weil der Gedanke der Entwicklung der
arıstotelischen Philosophie der platfonischen auch Vor Jaegerin NeUueTen Aristotelesforschung eine gespiel 1at (dieBelege dafür sind In Mansions Aufsatz „La genese de l ’ uvre
d’Aristote d’apres les iravaux recents  Cr RevPhNeoscoal | 1927 ]318 zusammengestellt), aber erst durch Jaegers er. Gegen-stand der allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion geworden ISt
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totele2s gezeıigt en glaube Der Iun aiur 1ST g.—
Wwı1ß NIC der daß der Grundaedanke dieser genelischen Er-
klärung talsch WäTre (ausgenommen Iiwa die Jaegersche UÜber-
reibung des Entwicklungsgedankens wonach die Linie der
Entwicklung Von BPlaton WEeO och über die uNnNs „„authentisch  D
scheinende OIm des Aristotelismu hinaus völligen
Empirismus geführt en sollte R1INE Auffassung, die, WIC
ich dem erwähnten UTISaize gezeigt habe, NıIC o1nmal

der VO  — Jaeger selbst auifgestellten Reihenfolge der Schrif-
ten und der VOIN 1nm vorausgesetzien Entwicklung begründet
Ist E d 27)) Daß OT richtig SCIHN muß hat sich der
Interpretation der Dialogiragmente glänzen ewährt Wenn
CT Nun doch zunächst De1N der Änwendung auf die Lehrschrif-
ien versagt muß dies darın begründe SCIN daß An-
wendung aut diese Schritten übereilt IsT uUDereli dem
Inne daß ihre Interpretation och NIC weit TorfgeschrıL-
ten 1ST daß INa chronologisc und geneiüsch beweiskräitige
Eigenschaften innen (Unstimmigkeiten verschiedene Argu-
mentationen Dubletten und ähnliches) mıt Sicherheit VON
solchen unterscheiden vermöchte die duSs anderen Grün-
den als dus dem Fortschritte der Entwicklung erklären
sind und daß Man er den Fehler veria derlei nter-
chiıede der charakteristische Eigenschaften TUr e In Zeichen
der Entwicklung halten und 1n alsches Bild VO  - der
Entwicklungsreihe auizustellen einzelne Stücke Olchen Sta-
dien der Entwicklung ZUZUWEISECN die S1C NIC gehören
Was dann dazu nöliIgt die 211e ihnen die dieser ZuwelSsung
widersprechen gewaltsam wegzumnfterpretieren

Die Hauptquelle d UulSs der solche Unterschiede entspringen
können die Zeugen veränderten Auffassung ınd Be-
urteilung des TODIeEeMS selbst SIN scheinen hne
ahrher SCIMN ist die veränderte mMeiNOdische ellung

Abschnitts ESs mac gewl groben Unterschie
oD IMN Abschnitt Anfange der ganzen Darlegung stehen
eSUmMmM 1St och nichts VON den Ergebnissen die sıch ihr
herausstellen werden Vorausseizt und die gegnerische AÄn-
SIC och als uınwiderlegt beirachtet oder oD er als Än-
hang, aut die Darlegung der e1ıyenen Auffassung tolgen soll
und alle ihre Argumentationen und inre Ergebnisse schon
voraussetzen und sich aufTt S1C berufen kann Unterschie

erstender leicht der ImMyen Meinung tiühren ann
SCI die betreitende e1yene Ansicht die orst folgen ol

och ar NIC vorhanden gewesen ıınd dieser Abschnitt SI
er IN rühere Zeit verlegen als der entsprechende:
1N1 zweıten der Ende der Ganzell Dar-
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legung stehen es1iimm Wär. Erst Wenn alle Abschnitte
der einzelnen EerKEe des MSTOTEeIEeSs darauthin geprüft sein
werden, welche meihodische Stelle ihnen im Zusammenhange
Ces Ganzen zugedacht Wärlr (wobeil WIr immer den Von Jae-
geIl iın der „Entwicklungsgeschichte . herausgearbeiteten
Begrıili der »97  ethodoi  e“ 1mM Gegensatze der bisher uDliıchen
Auffassung der RT als „Bücher“ berücksichtigen mÜSSenN;
eben dieses NCEUGEWONNCIHEC Verständnis VO  — der aiur die-
SCT Schriiften mac Ja auch die erneute mMeiNnNOodische Prü-
Iung nöt1g), und WEeNnNn auf diesem Wege festgestellt Se1n
wird, Wäas WITr VON ihnen erwarten aDen, welchen (Ge-
danken WIr 1n ihnen Vvorausseizen, welche Argumentation
WIr als rst in einem späteren 111e Tolgend betrachten mMuS-
senmn und WIr alle dus der method:schen ellung siıch
ergebenden Unterschiede der Behandlung ausgesondert ha-
ben ersi annn können WIF duls der Nichterwähnung eiNes
Gedankens, dem WITr in diesem Zusammenhang begegnen
gewohnt sind, d Uus der BPolemik eine Änsıcht, die VO

Standpunkte des Aristoteles AduUusSs SscChon überwunden Sein mu  @,
chronologische und entwicklungsgeschichtliche CHIUSSE Z1C-
hen CeNSO ermöglicht uns die methodologische Betrachtung
ın den meisten Fällen festzustellen, OD 211 Dbestimmter Ab-
schnıitt, dus dem sich eiwa chronologische CHNIUSSEC ziehen
lassen, dort, CUTEe Stie SeiIner ursprünglichen
Stelle ist der ob OT NC (eine Möglichkeit, mıit der WIr Del
dem ständigen achtums- und UmwandlungsprozeßB, in dem
sich die aristotelischen 7  ethodoi  €< eiIuNden aben muüssen,
immer rechnen a Adus einem irüheren Entwuri ın SC1-
NCN jetzigen Zusammenhang hineingearbeitet worden ist Das
entscheidet dann darüber, oD WIT die chronologischen CANIUSSE
Aauftf den Yanzen Zusammenhang ausdehnen können, in dem
sich dieser AÄAbschnitt efindet, der OD WITr S1Ce aut ihn, und
ZWäarTr aut ihn ın SeInNer ursprünglichen FOrm, beschränken
MmMUuSsSenN. 1e] beweisender als alle Erwägungen ber den Ein-
SC überleitender atize sind TUr solche Fragen die dus dem
methodischen Aufbau der Abschnitte selbst gewonNnnenen Ar-
gumente

Jedem Versuch, dus den CArırten des Aristoteles selbst die
Entwicklungsreihe dieser T erschlieBen, muß also
INe meihodologische Analyse dieser Schriften vorausgehen.
W1C S10 1m folgenden für die Platon polemisierenden
C110 der Metaphysik gegeben werden soll und WI1C ich S1C
in dem UIsSatze ‚„Die Behandlung der Metaphysik 1n Jaegers
NSTOLEeles 109=22 iür das Buch der Metaphysik,
AMOT1N auch Nur in rohen Umrissen, geben versucht habe
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Daß CT eine SOIC Analyse vorzunehmen vernachlässigt hat?,
ist der Hauptgrund alür, daß Jaegers entwicklungsgeschicht-
iche Interpretation der einzelnen n  N, TOLZ der RIChUg-
keit des Grundgedankens, 1M einzelnen Fehlinterpretationen
ge hat InNne SOIC methodologische Interpretation räagt
aber auch, mehr och als die Erforschung der Ent-
wicklungslinie, die VOIN Platon Aristoteles ührft, ZUuU Ver-
ständnis dessen bel, W dads der arısto  ischen Philosophie,
unabhängig VOIIl zeit- und entwicklungsgeschichtlicher Be-
ingtheit, eibende Bedeutung hat und Wäas zugleic den

ich möchnhte künstlerischen Wert SCINeTr philaso-
phischen QT)| als methodisch wohlauigebautes edankKen-
gebäude ausmachrt, die Systeme ogisch volldurchdachter und
notwendig verbundener edanken und NIC: mehr gefühls-
mäbiger Kombinationen VOIl NıcC JallZ iın iıhren Zusammen-
hang verschmolzenen der Nıc Ggallz ihrer Bildlichkeit onNT-
kleideten Gedankenmotiven Sind WI1@ die meiıisten philosophi-
schen erke, solhst die Platons NıcC Yalz dusgenOMMen,
Vor ihnm Und vielleicht ann auch die meihodische AÄAna-
use dieses oder jenes Stückes, selbst hne den MWeg üUDer
die Aufstellung einer chronologischen Reihenfolge, bloB Urc
die Untersuchung dessen, W ds Tür Gedanken CIn bestimmtes
ucC voraussetzt und aut W as ür Cn Ziel hinarbeitet,
UNMS eın Stadium der arıstotelischen Philosophie enthüllen, das
WIr NIC anders Cnnn als Übergangsstufe VO Platonismus
ZUu reiten Aristotelismus verstehen können und das uns annn
ZUr Grundlage tür weitere, chronologische und genetische
Untersuchungen 1en

Die 211e der Metaphysıik, mıiıt denen sich die gegenwärtige
Untersuchung beiassen soll, die aton polemisierenden,
sınd begreiflicherweise bisher meisten dazu verwendet
worden, Hinweise auft die Entwicklung des T1STOTEIPES Von
Blaton her duls ihnen gewinnen. Muit eC denn der Je-
weils erreichte Abstand von Platon, die eweils egrreichte
ule der Entwicklung muß sich deutlichsten iın der
der Polemik aton ausdrücken. Aber gerade 1er muß
mMan sich besonders davor üten, einerseıts das TÜr 21n AÄn-
zeichen einer besonderen Stellung aton halten, W as
NuUur dus methodischen Gründen Jer anders ist als in anderen

Auch die „Entstehungsgeschichte ist menr E1INe nNnier-
suchung der gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Bücher der
Metaphysik und ine Analyse der Anlage des Ganzen als eine
innere methodologische Analyse der einzelnen eıle, deren Ver:-
hältnis Ganzen Ja doch HUr auf 1esem Wege klargestellt
werden kann.
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äahnlichen Abschnitten, anderseıts die AUS TICHÜg beobach-
chronologischen Änzeichen gewonnenen Schlüsse 11

Abschnitte auszudehnen, die mıt den Stücken, ın denen diese
Anzeichen vorkommen, keine der keine ursprüngliche
thodische Einheit bilden Einen gu eleg Iür diese zweiıite
Möglıichkei Dietet der Fall der Ideenkritik iın Jaeger hat
dQUus dem darın herrschenden .„Wirstil” gefolgert, daß 1er
Aristoteles sich noch als itglie der ademi1le u und daß
olglic Mefi a12 QTSLC Auseinandersetzung miıt der pla-
tonischen Ideenlehre ist und noch Platons Lebzeiten a
gefabt worden SC1InN muß Daraus wiederum, dab Met die
T VON den GLTLOL SCHON verwendet, die in der Phuysik
sichtlic als [24D[ 2 TC vorgelegt wird, folgert OT weiter,
daBß .auch die Physik SCHON Del Dlatons Lebzeiten geschrieben
worden ist (Die Physik ist „noch auf dem en der Aka-
demie entstanden‘“‘ T1STOTEeles 162; „noch unier BPlatons Äu-
gen erwachsen“ e  Q 312.) AÄrnim ingegen, der E

kannte, daß dieser Abschnitt NIC hierhergehören könne,
Wenn Met wirklich, W1C Jaeger Dehauptert, dem AUS
DB E bestehenden Metaphysikentwurf gehöre, melnte (Zu

Jaegers Grundlegung der Entwicklungsgesch. T1sS
23), dieser Abschnitt könne ersi später 1er eingeiügt S21N,
und suchte SCINE Meinung adurc begründen, daß OT den
ON iberleitenden Satz als späteren iNSCHi.
erwIlies, der SPINE Une  NS  htheit och jetz Urc SC  1  n Anako-
IlIuthiıe verrate (ebd 23) hber Wware Ja möglich, daß Ger
Überleitungssatz eingeschoben 1st und die beiden Stücke
1—7 ınd A 8S— denn 1st e1ine VON
innerlich doch zusammengehören. Nur eINe Analyse der in
beiden eilen beifolgien Methode kann hier die letzte EnNi-
scheidung bringen.

Meft
Das Buch S91l die Einleitung Z Metaphysık,

e  re VON den oDersien Ursachen und Gründen“
sSCcIn. wiıird die Metaphysik gleich in den ersten Kapiteln
haben arüber SCHON hinreichend 111 den Büchern über die
definiert. Vielerlei SsOolcher Ursachen (OLTLOLL) gibt 0S „„WIT
atiur gesprochen“ (der wichtige Rückverweis auf die Phusik),

I1SfOTeles TOTIT, .„dennoch aber wollen WIr auch die
Meıinungen derer, die VOT unNns ber das Q1N nachgedacht
haben, mMI1 in 2IracC zıchen. Denn auch S1C torschen acn

sachen
den Ursachen und Gründen des e1Ns uınd geben solche Ur-

S1e der 01 ach durchzunehmen, ist 21Ne
qgute Vorbereitung TUr uUNSeTE Untersuchung. Denn ontweder
werden WIT imden, daBß 0S och e1ne andere Art VOMN Ursachen
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g1bt, der WIr werden uUuNSs fester die 2rwähnten:
|vier ] Ursachen halten a 23—983D O) Dem entsprich
deutlich die Feststellung des Kapitels: „ Wır en Nun a

sammenfassend und in den Hauptpunkten der 21 ach die
bisherigen Ansichten über die letzten Ursachen geprüit;
10l ist sicher, daß niemand 1nNe Seinsursache? aufgeste nat,
die NIC einer der VOIl uns aufgestellten Klassen gehört  D
(  a 18—22). Dies wird UrC! die Unterordnung der VOIHl
ir  heren Denkern auigestellten Seinsursachen untier die arl-
stotelischen Klassen erhärfe(, und dann wird nochmals g—
sagt „Dab WIFr die Klassen der Seinsursachen, inrer Anzahl
und ihrem Begrifi nach, richtig aufgestellt aben, alur ZeU-

gen uns diese [die Irüheren Philosophen], die auch keine m
Esdere Art VON Ursachen gefiunden aben  &d ö— 1

wäre garl NIC nÖTLG, auf die Anakolu  1e des Jetz folgen-
den Satzes verweisen, zeigen, daß auf diesen Ab-
schnitt keine Bolemik en die Ideenlehre folgen annn Denn
NIC d1ıe chwaächen der äalteren Seinslehren kKrill-
siıeren, Ssind diese hier rwähnt worden; daß S10 solche Schwä-
ch aben, das wird VON vornherein als zugestanden und
Hhekannt Vorausgesetzi; 310 haben die Seinsursachen LUr 37
deutlich“ a 23) erkannt, Sagı Aristoteles, und W1IC „stam-
melnd“‘ 985a darüber gesprochen ınd sind auft die richtigen
Seinsursachen LIUT verfallen, „WIe d1e 1mM ampte Ungeüb-
ten T die auch OiIt, 1n herumschlagend, kunstgerechte
Schläge LUNn, aber 1Ur zufälligerweise‘ 13) Ihr Bel-
spiel sollte UUr beweilisen, dab 12 VOonN Aristoteles aufgestellie
Reihe der 1er Ursachen 1CAUG Sein mMUÜSSe, weil S1C selbsi,
WwWeln.: auch in ungenügender uınd undeutflicher Weilse, doch
VOImN eben eNSelben vVier Ursachen gesprochen en Das
Sagı auch 11STOLEeIEeS mıit klaren 2n „Darum prütfen WITr
[diese Lehren] der Reihe nach, sehen, welche rten
VON Ursachen S1C |die lteren Philosophen] aufgesteill abDen
und Ww1e diese mit den VON uUuNnNs auigestellien INeIl-
fallen 9863 13) Die logische Forisetzung dieses schnit-
tes ann also 1Ur eine metaphysische Untersuchung seln,
die sich der bestätigien re VON den VIier Ursachen DO-
ıent, NIC: aber eine Bolemik diese Iteren Lehren
och jel weniger eiIne solche Polemik, die den Grundge-
danken des Irüheren Abschnittes verleugnet (nämlic den,

wenn auch ınklar auf C1Ne der mehrere2 der VON
daß jeder der irüheren Philosophen mıiıt SoINeN Seinsursachen

Aristoteles aufgestellten Seinsursachen hingewlesen hat) Das
ist aber der Fall, NIC bloB in dem Abschnitte, der mıt den
Worten beginnt: „Da die Weisheitslehre die Ursache der
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sichtbaren inge erforscht a24), Aristoteles auch
1 „ Wirstil” „„dies Nun versäumen WIr, enn WIr Sagen
nichts uber die Ursache der Veränderung $ a 29]1)
jeststellt, daß die Ideeniehre keine der 1er arıstotelischen Ur-
sachen erfaßt habe3, SoNndern auch 1M Haupftteil des A Q
pitels, 21 »77  ber die inge sind VON den on auft
ke1ine der gewöhnlich namhaft gemachten Weisen IU1T —
sacht  6 (991 19) Das widersprich dem Grundgedanken
des vorigen AÄAbschnittes, gerade VON Platon hieß
„„Aus dem esagten ist sehen, daß OT UU ZWEI P1NS-
ursachen ennt, die Tormale (das W as-sein und die mMate-
rielle“ a DIie Ideenkriti des Kapitels bildet also
mıt den apıteln 1a7 des Buches keine Einheit

asselDe gılt VO Kapiıtel Denn Wenn ristoteles, all-
schlieBend die Übersicht in 1—-7, e1InNe Kritik der dort
vorgeiührten Iteren Philosophen geben wollen wenndies auch dem Grundgedanken VO  — 1 —7 widerspricht), S!

el doch zumindest die dort gegebene Disposition auch

Das würde deshalb noch nicht viel beweisen, weil dieser Ab-
schnitt LIUFr e1Ne Parallelfassung ZU Hauptfeil des KapitelsE ist. Die Parallelität zeig Tolgende Übersicht:

Die behaupten, daB een Wir glauben, ihr esen De-
gebe, en die Seinsursachen der zeichnen, Wenn WIr andere esen
sichtbaren inge eriassen g;-« neben ihnen annenmen 26).sucht, und en gemeint, dies
iun, indem S1IC gleichviel andere
Wesen neben ihnen annahmen
(990b

Der Unterschied ist hier bloBß der, daß iın dem Abschnitfie
0092a 24—992D 18 dies auft alle vier Seinsursachen angewendet wird,
ın 990b —. HUr auf den Ormalen Ddeinsgrund, das „We-
sen  <e (Subsfanz)

Sie [die Ideen] sind ihnen (den Was aber die Bewegung DO-
Sinnesdingen] auch nicht Grund der
Bewegung und der Veränderung

trifft woner stammt S1C
{)?a 11)

Und wäas das Leichteste seıin
m  e' der Nachweis der Einheit
des Alls, gelingt nicht (992bWenn die een Zahlen SIn  dl Die aus den Zahlen abgeleitetenWIEC können S1C Seinsursachen eın Seinsarten, Strecken und Flächen

(991 9)? So muß Man eine andere und Körper, sind auch nicht olge-
VOnN Zahlen erdenken 991b 21) richtig gedacht (992b 13)
ber daß überhaupt hier solche Dubletten vorkommen, zeigt, daß.

WIr damit rechnen müssen, daß auch andere hier vorkommende
Abschnitte ersti später in diesem uch vereinigt worden Sind. Dar-
auf We1Is Ja auch, daß 993a I{=)7 eine Dublette zu. Kapitelist, WI1e Jaeger in der „Entstehungsgeschichte € Testgestellt hat.
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1ImM kritischen Teil beibehalten Dann OT aber NIC 1
ersten Teil Empedokles und in gewissem ra! auch DPar-
menides denen gerechnet, die schon ZWeI Ursachen OT-
annn aben, die bewegende und die materielle, und S1C 1

Kapitel wieder AUS der Zahl dieser Philosophen ausgeschlos--
SCeMN Und LUr Anaxagoras ihnen gerechnet. uch der Über-
gahlld den Pyihagoreern ist in beiden Tejlen verschieden.
ach dem Kapiftel S1C die ersien, die die otwendig-
koit erkannfen, nichtmaterielle Seinsursachen anzunehmen; da
S1C aber keine anderen nichtsinnlichen Wesenheiten kann-
ien als die Zahlen, uchten S1C In ihnen die gtzten SCe1Ins-
ursachen ach dem Kapıtel hingegen ruhrte S1C die Br
kenntnis VON der Bedeutung der Gestalt, des tormalen
ements, neben und über der Materie, ihrer Zahlenlehre,
da die Zahlenverhältnisse in ihrer geometrischen Anwendung:
die typischsten Vertireter des Gestaltelements Sind. uch der
Passus, Aristoteles teststellt, daß der Hauptunterschied.
zwischen Platon und den Pythagoreern darın Desieht, daß
diese die mefaphysischen Wesenheiten VON den sinnlichen
„NicCht rennen“‘ a 1—5) ware überflüss1ıg, WTn
azu £KSTILMM wäre, AT f Tolgen, da 10S dort
schon a 16—19 uınd 087D 28) auseinandergeseizt
den ist

Aus Nledem TO1lgt, daß Ba eorst später miıt ı VOI-
bunden worden ist und der Anlage, dem Ziel ınd der 1SDO -
sition ach NIC dazıı gehö

Meft
Was aber das Problem des apıtels des Buches och

interessanter macC ist der Umstand, daßP sich SCcInN aupt-
teil (der übrigens ach dem Zeugnis Alexanders Von phro-
disias 21n Äuszug dus einer Schrift NEOL LÖSCOV sein soll,
Urc kompendiöse Ausdrücke WIC ‚„die Argumente VON der Er-
kenntnis“ 12] tür Argumente, die die Notwendigkeit.
der Annahme der occCn dus der Notwendigkeit der deen ür
die Erkenntnis beweisen wollen Ausdrücke, die NUur als
resümierende ZusammenftTassungen in e1Inem Auszuge VOT —
ständlich SsSind VÖllig estäti WIr fast wörtlich, bloBß

das Ist wichtig mit Beseitigung des ‚„ Wirstils“, 1mM Buch
wiederfindet Ist vielleicht 10S$ SeINEe ursprüngliche Stelle

Denn daß NIC ] =—= gehört, cheint erwıiesen
sein WiIieso ist aber annn in das Buch gelangt ” Das
sind Fragen, die sich NUur Urc die meihNOodische Analyse
des Buches M klären lassen, und die wiederum äBt sich
ur durchführen, daß das Buch VO meihodischen
Standpunkte mıiıt SeINem Pendant, dem Buch N, vergleicht..
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Jaeger hat (Aristoteles 197) AUSs der verschliedenen QUr-
teilung des Speusippos und des Xenokrates in den beiden Bü-
chern daraut geschlossen, daß das altere SL, und ZUr De-
stätlgung SeINer Ansetzung auf die Berührungen ZWI1-
schen und hingewiesen (232—2536). DIe Beobachtung
ist richtig; ist aber Jaeger enigangen, daß zwischen uınd

CINe och weit ber die DBerührung iın der Stilisierung ein-
zelner Stellen hinausgehende Gemeinsamkeit be  teht S10 nNa-
hben 1mM Gegensalz ZU BucH M denselben Au{fbau, den-
selben Gedankengang und Tolglich auch 125e@e1D2 meinOdıiısche
ellung 1mM Ganzen der Metaphysık. Nachdem 11STOTel2s
SCINEC eigene monarchische Weltanschauung dargelegt hal, ach
der die Ordnung des KOsSmaos darin besteht, daß ‚„alles
Einem hingeordnet ist  e  64 (  a 18), geht OT daran, S1C da-
durch bekräitigen, daß zelgt, WI1C In inr alle die Dro-
eme eine LÖösSung inden, die Iur die rühere Philosophie
ınlösbar weil S1C alle 1ın den Fehler des Dualismus
verfielen ‚„„Alle leiten das All dUus Gegensätzlichem ab“
(1075a 28) eNSO beginnt N „Alle lassen die etizien Seins-
ırsachen einander entgegengesetzi Sein  66 (108 7a 29) und der
Gedankengang geht iın £1denNn Büchern paralle weiter: Ent-
weder en die ı1den gegensätzlichen Seinsursachen 01N-
ander koordiniert SCIN,

aber Entgegengeseiztes kannn nicht aber au kEnftgegengesetztem kann
£21NS auf das andere wirken. Nach
ıunsererLehre Öst sich d1ese chwie-

LUr CEIW. entstehen, wenn e1n
uDSIra vorhanden ist (1087a 36)

rigkeit dadurch, daß 08 21n Drittes
gibt (die aterie (1075a

der aber soll die Materie cselhst das Eine der ZWe1 ont-
gegengeseizien Prinzipien sein *7 Hier beschäftigt sich e11N-
gehend mit den Schwierigkeiten, die sich Adus dem platonischen
üAn-Begriti (weyo %CL WLXQOV, QOQLOTOG ÖV!  CC,; OVLOOV uS emgegen-
ber das und das A  LOOV das ormale FEFlement verireien sollen)
ergeben, während einfach teststellt „Die allem gemeinsame
Materie ist keinem Ding entgegengesetzt” (1075a 34) Die IU-
pischste Eigenschait der platonischen DAn  5A Ist, daß nıcht MNUur die
körperli  en inge d Uus ihr estehen, sondern auch die een,
die das „Eine‘ ebenso dus ihr „zeugt” (988a WI1e die een
wiederum die körperlichen inge. („Das Wesen [zU IV eLvaLı]
verleihen den Einzeldingen die een, den een das Eine  >
sagt 1T1ST01eles Meft 988b ! Dagegen richtet Sich in
folgende Bemerkung, die inhaltlıch auch in STICe

Überhaupt muß man untersuchen,
Und au die |Wesen- ob 0S möglich ist, da Ewiges
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heiten] vergänglich sind, die einen
AaUs$s Elementen besteht und noch
Elementen bestehe (1088D 14) Was

ren.,. enn S1Ce leiten alle Wesen
unvergänglich, kann keiner erklä-

aUus denselben NSeinsursachen aD
dazu S denselben, OTaus auch
die körperlichen Dinge esiehen

(1075b 13) muß vergänglich semn.
Hier OIlg Nun in eine ängere Untersuchung über die

Ableitung der een und der ealzanlen dus gemeinsamen
Urelementen Der AÄusgangspunkt dieser Untersuchung ist aber
auch 1er nicht die Ideenlehre sich, sondern 1C Ideenlehre
als Versuch der metaphysischen Ableitung und Erklärung der
sichtharen Welt, WI1C Ja auch die den Abschnitt einleitenden
Worte beweisen:

Aus verschiedenen Gründen NUun
hat INa  — zZu solchen Seinsursachen
Zuflucht 089a {

und das, Wäas Aristoteles darin nachweisen will;, ist nıcht irgend
21in innerer Widerspruch in der Ideenlehre, sondern daß S1e
ZUur Erklärung der Entstehung des Weltganzen ungeeignet
sSe1 Nur der arıstotelische vAn-Begriff wird der Wirklıi  (1
gerecht.

Man muß also jedem Ding als
Substrat das, Wa der Möglichkeitnadh, potentiell, dieses Ding Ist, EIS
Materie] zuweisen 16)

Das ist wieder die arıstotelische UhnN;  LA die die for-
malen Unterschiede indiifferent, „keinem Ding entgegengesetzt”(1075a 34) ist, 1mM Gegensatz ZUur platonischen, die der egen-
pol des formalen ements Ssein soll Und dieselben Einwände,
die 1er die plafonische Zahlenlehre vorgebracht WT -
den, kommen auch in VOT:

Wie kann dUus Unausgedehntem danach, daßBß S1C die körperlichenAusdehnung und ein Continuum Dinge aus Zahlen ableiten, Dinge,entstehen (1075b 28) die Gewicht haben, aus Gewicht-
losem, sollte man glauben, dab S1e  > u
Von anderen als den sinnlich wahr-
ehmbaren Körpern sprechen
(1090a 32)

Die aber zunächst die mathema-
tischeahl annehmen und dann derAristoteles’ Polemik gegen Platon  529  heiten] vergänglich sind, die einen  aus Elementen besteht — und noch  Elementen bestehe (1088b 14). Was  ren. Denn sie leiten alle Wesen  unvergänglich, kann keiner erklä-  aus denselben Seinsursachen ab  dazu aus denselben, woraus audı  die körperlichen Dinge bestehen —  (1075b 13).  muBß vergänglich sein.  Hier folgt nun in N eine längere Untersuchung über die  Ableitung der Ideen und der Idealzahlen aus gemeinsamen  Urelementen. Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist aber  auch hier nicht die Ideenlehre an sich, sondern die Ideenlehre  als Versuch der metaphysischen Ableitung und Erklärung der  sichtbaren Welt, wie ja auch die den Abschnitt einleitenden  Worte beweisen:  Aus verschiedenen Gründen nun  hat man zu solchen Seinsursachen  Zuflucht genommen (1089a 7),  und das, was Aristoteles darin nachweisen will, ist nicht irgend  ein innerer Widerspruch in der Ideenlehre, sondern daB sie  zur Erklärung der Entstehung des Weltganzen ungeeignet  sei. Nur der aristotelische öm-Begriff wird der Wirklichkeit  gerecht.  Man muB also jedem Ding als  Substrat das, was der Möglichkeit  nach, potentiell, dieses Ding ist, [als  Materie] zuweisen (1089b 16).  Das ist wieder die aristotelische A, die gegen die for-  malen Unterschiede indifferent, „keinem Ding entgegengesetzt“  (1075a 34) ist, im Gegensatz zur platonischen, die der Gegen-  pol des formalen Elements sein soll. Und dieselben Einwände,  die hier gegen die platonische Zahlenlehre vorgebracht wer-.  den, kommen auch in A Vvor:  Wie kann.aus Unausgedehntem  danach, daB sie die körperlichen  Ausdehnung und ein Continuum  Dinge aus Zahlen ableiten, Dinge,  entstehen (1075b 28)?  die Gewicht haben, aus Gewicht-  losem, sollte man glauben, daß sie  von anderen als den sinnlich wahr-  nehmbaren  Körpern  sprechen  (1090a 32).  Die aber zunächst die mathema-  tische Zahl annehmen und dann der  ... daB von den Zahlen und den  Eine Schwierigkeit ist auch die,  Reihe nach andere Wesenheiten  übrigen mathematischen Wesen-  und für jede [Klasse von ihnen]  heiten [Länge, Flächenhaftigkeit  eigene Seinsursachen, lassen das  usw.], die der Reihe nach früheren  All episodisch zerfallen (1075b 37—  zu den folgenden keine Beziehung  1076a 2).  haben,  .. Der Augenschein lehrt  aber schon, daßB das All nicht epi-  sodisch zusammengesetzt ist wie  eine schlechte Tragödie (vgl. Poetik  1451b 35) (1090b 14—20).  Der einzige Unterschied ist, daß dies alles erst in einem  Scholastik. IX. 4.  34daBß Vo  —$ den Zahlen und den

ine Schwierigkeit ist auch die,
Reihe nach andere Wesenheiten übrigen mathematischen esen-
und Tür jede [Klasse Von ihnen] heiten ILänge, Flächenhaftigkeiteig en Seinsursachen, lassen das USW.], die der el. nach Irüheren
Al episodisch zerifallen (1075b d an den Tolgenden eine BeziehungZ en Der Augenschein lehrt

aber schon, daß das All nicht epi-sodisch zusammengesetzt ist wie
ine chlechte Tragödie (vgl Poetik

35) 1090b —
Der einzige Unterschied ist, daß 128 es erst in einem

Scholastik.
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>afieren schn!ı VON vorkommt. geht VON der UÜhn
direkt ZUM Begrili des AyaTOV über ; ocen ergang hildet der
Gedanke Wenn die uAhn Cine der gegensätzliıchen Se1ins-
ursachen IST,

Ebenso
en auber dem ‚Einen‘; denn„ wird es en tejl-

„Daß das ‚Eine‘ das ute selbst
das Schlechte 1ST selbst eines der SCcin sollte °J ist unmöglich“

Seinselemente ZY denn wäre „das inmgegensätzlichen entgegengesetzte Seinselement, SC1a das Viele oder das Ungleiche
Oder das GroB-Kleine, das Schlechte
selbst“ 31).

ingegen geht ZUF Untersuchung des iyadov-Begrifis erst
nach der Widerlegung der Ableitung der Zahlen und der een
AUS letzten Seinselementen übDer. ber auch dernl iüDer
das AyOGOV befolgt in hbeiden Büchern denselben Gedanken-
Gand Hier Ww1e dort wird festgestellt, daß
„In em zumeist das ute Seins- O ” behaupiten, daß CS eine soiche
ursache ist“ (1075a 31); Seinsursache gibt, wahr und De-

rechtigt 1St“ 19),
daß aber den bisherigen Philosophen nich: gelungen IST,
die atiur und dieser Seinsursacne 1 AIl zeigen.

S bleibt aber unklar, WwIe sichAndere behaupten richtig, daBß
die Seinsursachen ZUu uten undSeinsursache ist, aber wıe 0S
Schönen verhalten“ 1091a Ö1)das ist, können sS1e nicht sagen“

(1075a 38)
Zum SC weist och einmal auf den Grundiehler

des Platonismus, die Ableitung au der transzendenten,
taphysischen Wesenheiten AUS etzien, dualistisc aufgefabten
Seinselementen, zurück, W as einerselts unvorstellbar 1sST und
anderseıits, SC W 08 Vorstiellbar wäre, ihrer wigkei und
Unveränderlichkeit widersprich hingegen betont, daß

aufgefahte Seinsursachen die Einheit des Ils aufheben,
und SCHUHE. mit den berühmten Worten „Das All ll aber
NIC SCHLEeC| regiert werden. ‚Niemals frommt Vielherrschait
1mM Volk; UUr einer SC1 Herrscher‘ “ [Ilıas I1 204] (1076a 5

Wenn WIr also auch hıer die uance feststellen können, die
zwischen den hbeiden Stücken und eine gewIisse Ty-
pusverschiedenheit begründet — daß nämlich mehr die ah-
sıurden Konsequenzen des Dualiısmus betont, mehr die SCHWIEC-
rigkeiten, die in der Ableitung der INge, der Zahlen und der
en dus etizten gemeinsamen Seinselementen liegen,
en WIr doch 1er 1mM Grunde mit demselben Gedanken-
gäandgd, KNSEeIen Argumentationen und demselben methodi-
schen Ziel tun können WIT auch die methodische
Stellung des ucC! N bestimmen: Es WäT eSTMMT, aul e1Ine
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Darlegung der eigenen Metaphysik des Aristoteles tal-
qg € I1 (eine arlegung, die WITr CUTC vielleicht NIC mehr
besitzen) und zeigen, daß diese Metaphysik, die Tre
VON der TOOTN OVOLC, dem NO COTOV XLVOUV, der OUVUOLA NC N OQOUVUOLG. EVEOYELC,
die richtige Metaphyusik sel, weil in ihr alle die Trobleme ıne
Lösung imden, die Tür die bisherige dualistische Metaphuyusik,
eben inres dualistischen Grundgedankens, unlösbar

Ziel der Polemik gegen Platon ist also hıer der ach-
WeIS, daß die platonısche Bestimmung der eizten Seinsur-
sachen falsch ist und die gemeinsame Aufgabe, die existierende
Welt AUS eizten metaphysischen Seinsgründen abzuleiten,
VOlNN Dlaton nen WegcCcn SCeINer dualistischen Vorausseizungen
NIC gelöst werden konnte

Meft M ı
(GJanz anders verhält sich mit dem Buch „‚Über die

sinnliche uDstianz ist gesagt worden, W Aas S1C 1S  tll‚ beginnt
terie und annn über die ktuell existierende Substanz  6 Die-(  ä „In der Untersuchung der Physik lDer die Ma-

SOT Verweis Z1C auft die ersten ZWC1 Bücher der US
Aristoteles 1mM ersien seinen Begriff Von der UuAn als dem NnOL-
wendigen uDSsSIira jedes erdens und jeder Veränderung
auseinandersetzt, 1m zweiıiten die Orm als das die in der vAn
enihaltenen Möglichkeiten aktuellem 21n erweckende Prin-
ZIp behandelt 10eSCIDE Zweiteilung wiıird auch dort
wendet, TISTOTEeles sagt ‚Da aber die ‚Natur‘ 21Nes Din-
ges (qüocı) zweierlel ist, SCINE Form und SeInN 194a
12) M ist also die direkte Fortsetzung der Physik. „„Da aber

untersuchen IST, ob außer den sinnlich wahrnehmbaren
Substanzen unveränderliche und ewlge g1ıbt, ınd WONNn
SIC gibt, Was für welche SIC sind i (1076a 11) der
Telıl, den schon voraussetzt und fortseizt, soll also 1er
erst folgen: die Darstellung der eigenen Metaphysıik des Ari-
toteles ,, S0 soll zunächst betrachtet werden, Was
ere darüber gesagt aben, amlıt, Wl S1C eIiWas Falsches
gesagt aben, WIr NıIC in denselben Fehler verfallen‘“‘‘“ (  8
12) Das Ziel der DPolemik ist also Jer die Widerlegung der
alschen metaphysischen Lehren, auTt diese Weise den
Weg tür die wahre Te iIreizumachen; unier metaphysischer
Te aber ist J1er NIC die Zurückführung der sichtbaren
Welt auf metaphysische Seinsgründe verstanden, sondern
die re vVon ewigen, unkörperlichen, übersinnlichen We-
senheiten.

„Zwei Änsichten gıbt darüber die mathematischen [We-
senheiten]| sollen |solche Substanzen Sein, einige, W1C
Zahlen, recken und verwandte inge, anderseits auch die
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cen  £6 (  a 16—19 Dies ergıbt die Disposition des Bul-
ches. unacCcıs O11 das selbständige, Von den Sinnendingen
unabhängige 1in der mathematischen Wesenheiten unier-
SUC werden (2 und apıitel), annn das der ocen (4 und

apıtel), und zuletzt so1l VON der Te gehandelt WT -
den, wonach Zahlen und egen MNUur verschiedene Erschel-
nungsiormen 21n und derselben metaphysischen 2alıta sind
(6.—9 apıtel Dem in der Einleitung geseizien 1e12 CNi-
sprechend wird auch WITrKIIC Del der Behandlung der
thematischen Wesenheiten MUr der SOZUSAGCNHN .„‚transzendente”
Gesichtspunkt berücksichtigt, sehr, daß selbst dorft,
die Möglichkei erwogen wird, diese Wesenheiten könnten
ın den Sinnendingen existieren, UUr das Problem rörtert
wird, WI1C die ınendliche Teilbarkei der Sinnendinge mıit der
Unteilbarkeit der mathematischen Wesenheiten (die innen als
ewigen, ınveränderlichen Substanzen zukommen müßte)
vereinbaren IST, NIC aber die mathematischen Wesenheiten
als Elemente der konkreten Körperlichkeit iın eiracC q
Ggen werden, obwohl dies l1er ahe genuGg läge Und eDCNSO
wird 1M O0.—=0 Kapitel soweilt dieses letzte hierher gehört)
LIUT Von den Schwierigkeiten und Widersprüchen gehandelt,
die in der gemeinsamen Ableitung der ecen und Zahlen AUus
etzten Grundelementen liıegen VOT Cem die, daß die
abgeleiteten Zahlen keine einheitliche, kontinuierliche Zah-
lenreihe bilden, AOULWBANTOL sind und daraus wird geTolgert:
S ZEeIG sıch, daß die Zahlen NIC beschaftfien SPIN kön-
HCN, WIC die ’ die S10 als geirennte Wesenheiten DO-
handeln  €t ( 21), ohne daß irgendwie aul die der
C711 und der Zahlen als mefaphysischer Seinsgründe der
sichtbaren Wirklichkeit eZUg GeNOMMEN würde. emgegen-
über hat selbst dort, VON der Ableitung der deen
und der Zahlen dus gemeinsamen Urelementen handelt, in
den etzten apıteln, die er 101 11C  O1 mıt den ont-
sprechenden apiteln VOIN en immer betont, daß
solche metfaphysische Wesenheiten, Wenn INa ihr
esStehen annähme, NıIC geeignet SInd, die ONKreie Wiıirk-

DCeUr-lichkeit in 1inrem 1n meftaphysisch erklären.
©1 also die ecen- und Zahlenlehre danach, inwieweit SIC
die Rückführung der bestehenden Wirklichkeit auf ihre letz-
ien Seinsgründe ermöglichen, danach, b die AÄAnnahme
der Zahlen und een als transzendenter, ewiger Wahrheiten
Widersprüche enthält der NIC Bis hierher hat also
en 1M Anfange vorgezeichneten Weg der Untersuchung be-
olg Das eINZIGE uC 1n dem ihn verläßt, ist eb
der mit gleichlautende Abschnitt Hier wird fortwährend
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amı die oen argumentiert, daß S1C NIC die gesuch-
ien Seinsgründe Sc1n können, weil‘ S1C weder das Zustande-
kommen des Seins der inge och das der eWEgUNGg och
das der Erkenntnis genügend erklären. Daraus können WIFr
schlieBen, daß dieses uC auch 1er NIC seiner uUr-

sprünglichen Stelle ist ber WITr können och mehr duls M
uber dieses UC! erfahren  S  * Dorft, Aristoteles diesen Ab-
chnitt In USSIC stellt, in der Einleitung des Buches M,
sagt OT „Danach wird gesonder VonNn den Ideen Z handeln
Se1, ZUr infach und SOWeIt O der Ordnung des (jJanzen

(VOLLOU XO W) nÖTIg 1ST Denn darüber Ist ausführlich
schon den veröffentlichten Schriften gesprochen WOT -

den  i (  a 271) unaCcıs aben WIr 1er den Hinweils auf
die Schriit, AUSs der dieser Abschnitt, laut Alexander phro-
disiensIis, exzerpiert IST; aber wir finden ler auch die rklä-
TuNG alür, H 1' 1er 1n Exzerpt AUS einer älteren Schrift
eingeschaltet wurde, das NIC einmal gallz in den Plan unm:!
die Anlage des ganzen Buches pa Darum, weil NUur

VOLLOU YXOOUWV, der OÖrdnung des (Janzen) die on
polemisiert werden @, weil zweckmäbig schien,
nächst das Problem teilen, und orst annn die Ver-
eIN1GUNG VOIN Zahlen und ecen polemisieren. ‚eute, die
Dbloß die Zahlen als metaphysische esenheiten annahmen,
gab (Speusippos), und auch solche, die ocn und Zahlen
gleichseizten (Xenokrates); aber Leute, die die ursprüngliche
platonische Ideenlehre, unabhängıg VON der Zahlenlehre, sıch

eigen machten, gab 0S damals NIC mehr Darum mMu
sich der Hauptteil der Polemik gegen die ereinigung der
deen- mit der Zahlenlehre ichten („schlieBlich muß
jene Auffassung der grö Teil der Widerlegung gerichtet
werden (1 in der Einleitung a 291) wäh-
rend VON den cen tür sich 1Ur der Ordnung des Ganzen

handeln WAär. alur eichte auch e1n Auszug dus

einer lteren Schrift hin, auch WOeNN OT NIC Ganz in den
Plan d1eses Buches pa Daß aber eine Polemik die
Ildeenlehre, wenn S10 NIC ausgesprochen die in der Ein-
leitung VOIN geseizien 1e1C verfolg (nämlich die een und
Zahlen 11 als eWI19ge, getrennte, übersinnliche metaphysische
Wesenheiten behandeln), und insbesondere, WOONNn S1C dus
rüherer Zeıl (vor der völligen Ausbildung der Zahlenlehre)
stammt, VOT em ihre Argumente daraus nehmen ge-
neigt seın wird, daß die ecen NIC die richtige Lösung des
roxblems der etizten Seinsgründe sind, ist einleuchtend,

mehr, wenn man bedenkt, daß Aristoteles sich dar-
über klar Ist, daß der letzte ITun: der Aufstellung der 2C11-
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TC das Besfreben WäÄäTrT, eine Erklärung tür das Bleibende
1mM 12200 und TÜr das Allgemeingültige in der Erkenntnis
iinden: .„„Die Te VON den CN ist entstanden‘, Sagl

In den en, die den soeben behandelten SCAaNL
einleiten, ‚„‚daß die, die siıch ihnen Dekennen, den Lehren
era Glauben schenkten, daß alles sinnlich Erkennbare
In ständigem FlieBen Degrifien SOI und daßB, Wenn VON
irgend etiwas sichere Erkenntnis gäbe, dies NıC die SInN-
iıch wahrnehmbaren, sondern irgendwelche andere, ewilge
Wesenheiten SC1IN müßte (1078D 12) Also Ze1g auch die
Untersuchung des Buches My daß der entsprechende
Abschnitt eiINe ältere, selbständige Untersuchung und WI1-
derlegung der Ideenlehre ist

Q und
An M SCHUe sich 21n Abschnitt d VOI dem Jaeger O1

kannt hat, daß T NIC die Fortsetzung des Hauptteils die-
SCS Buches ist, sondern die Einleitung einer selbständigenIdeenkritik bildet; 1Ur irrt Jaeger, Wenn OT darıin den Prolog
zu Buch S1C (ÄAristoteles 195) Er SLILMM darın ZW äar
miıt diesem IC} übereıin, daß ©1 die een NIC VO
Standpunkte des X®OQLOWOG , ihrer geirennten metaphysischen
Wesenheit, sondern als letzte Seinselemente behandeln „„Was
über die erstien Ursachen und die letzten Seinsgründe und
Seinselemente die ’ die DloBß VON den sinnlichen Sub-
stanzen handeln, ist ın der Physik behandelt worden; W as aber
die » die neDen den sinnlichen Substanzen andere
nehmen, soll jeiz ıntersucht werden‘‘ (  a 21) ber die
Disposition ist 1eselDe WIe In M, UUr in umgekehrter Reihen-
olge „„Die IUr Zahlen, und ZWäar die mathematischen (dnNIC Idealzahlen), annehmen, sollen später behandelt WOT -
den; VON denen aber, dıe een annehmen, soll sowohl De-
rachie werden, W 1 S1IC Liun (d wahrscheinlich, D
S1C UUr een annehmen der S1C mıit den Zahlen gleich-seizen), und die daraus sich ergebenden Schwierigkeiten“
(1086a 29) Es wird Im folgenden erstien £1I1e auch NC
VOnNn dem Grund{fehler des Dualismus dUSGgEGAaNGgEN, WI1Ie ın
N> sondern WI1C in Von der Schwierigkeit, die darın legt,daB ach Platon die Ideen zugleic Einzelwesen und All-
gemeimbegriffe SCe1N en „Nach ihrer re sollen die een
zugleic Allgemeinbegriffe und das Wesen [der einzeinen
Dinge] Ssein und auch getirenn als Einzelwesen existieren“
(1086a 32) Aus der Art, W12 dieser Teil durchgeführ wird,
ergıbt sich auch, daß Aristoteles seine eigene Lehre hier Ooch
NIC vorgeiragen halt, daß also diese Ideenkritik, ebenso WIe
die in 1 — als Einleitung ZUur eigenen Metaphysik
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Was Jaeger irregeführt nal, 15  t!des Aristoteies gedacht 1ST
der die Zahlenlehr behandeirmndaß der angekündigte Teil,

soll, hier @ während N., weil die gemeinsame Ablei-
tung der en mathematischen Adus den deal-
zahlen behandelt, ausführlich darüber spricht; aber De-
handelt Keineswegs au sS chlieBlich die Zahlen als OD

1C Abschnitt schon In M 10der auf die o21N ezZuU:
vorauigegangen Wäre, und 912370lgt auch ine Ganz andere

Disposition, als die ISL, die in geben wird. Und VOTI

em STC nach, M 010 SOWIE — VOT der eigenen
Metaphysik des Aristoteles Soviel ist aDer der vVvon Jaegelt

Verbindung Von Q=Z 70 und ichtig, daßbehaup NIC der methodischen e  ung,0—10, WenNnn du«C
doch der 1else SspeinOT DRolemik nach, dem Buch
näher STC als dem Buch 1_'_'‚ 0S auch anderseIts
der Disposition ach ganz ZzZu Buch gehört.

und Q9— 10 Anfange derDie ellung VonNn M 1 —
de Kritik der Ideenlehre wirdMetaphysik als vorbereiten Nachdemdurch ine merkwürdige Stelle in bestätigt

Aristoteles dort das 7igl der Untersuchun festgestelli hat

„die Ursachen und Gründe der Subsianzen sollen gesucht
(was auch 1mM folgenden geschieht,werden‘ (1069a 18

Der die materielle, die formale, die bewegende und die
7Zweckursache Z OC Gut und vVvOollstie 211 als ZU  =

eigentlichen Gegensiande der Metaphysik emporgestiegen
wird), gıbt eI eine eıneitende Übersicht ber die verschiedenen

Und die Erwähnung der unbDeweg-rien Von Substanzen
ichen ewigen sSia (dÜx vn tOS); die derY  chenmn, unveränder]

veränderlichen, ‚dET2N Fxistenz alle zugeben“ (1069a 51), Gge-
Von der behaupiengenüberstellt, nüp OT1 die Bemerkung: ) }

einige, S1C existiere getrennt, und ZW äal ehm S1C R115
zweierlel che Subsianzen d. eus fassen S1C S1C als eine
Wesenheit die deen nämliıch und die Zahlen,

33), W as tastQ11S nehmen S1C hloB die Zahlen < SE „Dawörtlich in den Einleitungsworten Von wiederkehrt:
die einen diese [Ideen und Zahlen] als Zzwel rten VON Woe-
senheiten auffassen, deen nämlich und die mathematischen
Zahlen, andere beiden 1esS2 Wesenheit zuschreiben
und wieder andere NUur den mathematischen Wesenheiten

Exisienz zuschreiben535  Aristoteles’ Polemik gegen Platon  Was Jaeger irregeführt hat, ist,  des Aristoteles gedacht ist.  der die Zahlenlehre behandeir  daß der angekündigte Teil,  soll, hier fehlt, während N,  weil es die gemeinsame Ablei-  tung der Ideen un  d mathematischen Zahle  n aus den Ideal-  zahlen behandelt,  ausführlich darüber spricht;  aber N be-  handelt keineswegs auss  chlieBlich die Zahlen, als ob  liche Abschnitt schon in M 10  der :auf die Ideen bezüg  voraufgegangen wäre, und befo  Igt auch eine ganz andere  Disposition, als die ist, die in M 9 ge  geben wird. Und vor  allem steht N_ nach, M 9—10 sowie M 1—  9 vor der eigenen  Metaphysik des Aristoteles. Soviel ist aber an der von Ja  eger  teten Verbindung von M 9—10 und N richtig,  daß  behaup  h nicht der methodischen Stellung, SO  M 9—10, wenn auc  doch der Zielsetzung sein  er Polemik nach, dem Buch N  näher steht als dem Buch M 1—9, wenn es auch anderseits  der Disposition nach ganz zum Buch M gehört.  I ED  9 und M 9—10 am Anfange der  Die Stellung von M 1—  de Kritik der Ideenlehre wird  Metaphysik als vorbereiten  Nachdem  durct eine merkwürdige Stelle in A bestätigt.  Aristoteles dort das Ziel der Untersuchung festgestellt hat —  „die Ursachen und  Gründe der Substanzen sollen gesucht  ) — (was auch im folgenden geschieht,  werden“‘“ (1069a 18  wo über die materie  lle, die formale, die bewegende und die  Zweckursache zum höchsten Gut und vollsten Sein als zum  eigentlichen Gegenst  ande der Metaphysik emporgestiegen  wird), gibt er eine ein  leitende Übersicht über die verschiedenen  Und an die Erwähnung der unbeweg-  Arten von Substanzen.  ichen ewigen Substanz (dxivntoo),  die er der  lichen, unveränder!]  veränderlichen, „d  eren Existenz alle zugeben‘“ (1069a 31), ge-  Von der behaupten  genüberstellt, knüpft er die Bemerkung: „  einige,  sie existiere getrennt, und zwar nehm  en sie teils  zweierlei so  Iche Substanzen an, teils fassen sie sie als eine  Wesenheit zusammen, die I  deen nämlich und die Zahlen,  1069a 33), was fast  teils nehmen sie bloß die Zahlen an“ (  „Da  wörtlich in den. Einleitungsworten von M wiederkehrt:  die einen diese [Ideen  und Zahlen] als zwei Arten von We-  senheiten auffassen, I  deen nämlich und die mathematischen  Zahlen,  andere beiden dieselbe Wesenheit zuschreiben  und wieder andere nur  den mathematischen Wesenheiten  Existenz zuschreiben .  .“ (1076a  [getrennte metaphysische]  19).  Es ist die Dispositio  n, die im ganzen Buch M befolgt  wird. Man erwa  rtet, irgendwo im Buch A eine Widerlegung  dieser von der aristotelischen abweichenden metaphysischen  Lehren zu finden, aber die Widerlegung, die dann im 10. Ka-(1076a[getrennte metaphysische|
19) Es 1st die Disposition' die 1m ganzen Buch befolgt
wird. Man 1TWariei, irgendwo 1m Buch A e1ine Widerlegun
dieser von der aristotelischen abweichenden metaphysischen
Lehren iinden, aber die Widerlegung, die annn 1mM Ka-
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pite: eben wird ınd die, WIC WITr gesehen aben, dem
Buch entspricht, Tolgt eine Ganz andere Disposition und
ichtel sich auch NIC schr die deen und
als geirennte metaphysische Wesenheiten, WI1E 0S ach
der zıitierten Stoelle CrWa sollte und WIC auch ın der
Fall ist, sondern die ocen und Zahlen als Seinselemente
und die Ableitung dUus Och einfacheren Urelementen
Das ist cht die Ideenkritik, die WIr ach diesen en
erwarien Hier muß also entweder ursprünglich die 1der-
legung der Ideenlehre gestanden en (und ZW äal e1ne der
In Buch gegebenen ahnliche) und dann Urc die 1mM
Kapıtel 10 vorhandene (dem Buch enitsprechende rseizt
worden Sein (nic 1mM jetzigen Buch Ay SOoNdern In eInNnem ihm
enitsprechenden, Irüheren Aufrisse der Metaphuyusik) der
aber 0S ist dieser Dassus 21in Hiınweis darauf, daß die uUrsprüng-ich CNIUSSEC siehende Widerlegung der CCN- und /ah-
enlehre hierher verlegt werden sollen Das onNTi-
scheiden, ist acC der chronologischen Untersuchung. Me-
OdISC eweist dieser Bassus auf jeden Fall das eine, daß
die Ideenkriti Vo YpPus T und Q22 10 An-
1ang, die VO Ypus und

stehen esiimm Wa  —
nde der Metaphusik

Wir en also miıt rel ypen der Ideenkritik iun:
Der e1InNe (vertreten Urc| 1—9, angedeutet In
dd—36 ist Tür den Anfang der Metaphysik esiimm: und
polemisiert ach dem Schema ecen Zahlen Zahlen-
occn die Zahlen und on als Lranszendente
meftfaphysische Wesenheiten Der andere (vertreten uUurcC
und 10) STC Ende der Metaphysik, polemisier g-«die der Z ahlen und en als Seinselemente und
gen ihre Ableitung dUus gemeinsamen letzten Urelementen
und hebt als Grund{fehler des Platonismus den Dualismus
hervor. Er behandelt Schritt tfür Zahlen und deen
paralle Der dritte (von dem 21in AÄuszug und ın
und erhalten 1st) gehö auch den Anfang der Meta-
physik WI1Ie 1—9, polemisier aber die een NIC
in ihrem Lranszendenten Sein, sSsondern ihre alsSeinselemente, Vor allem auft Tun: des Gedankens, daß £1INe
Essenz auBßBer dem Ding, dessen Essenz S1C sein soll, und
21n Allgemeines, das zugleich in Einzelding SCeInN soll,denkbar Sind. 1INe Kombination dieses yYPpus mit dem OT -
sten 1eg in dem (unvollständigen) Entwurf einer een-
kritik VOT, dessen ersten Teil Qın TI darstellt Wie VOT-
halten sich diese rel ypen zueinander ? Ein und demselben
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Entwurt der Metaphysik (methodologisch gesprochen, NIC
hıterarhistorisch, daß verschiedene, zeitlich aufeinander-
olgende, aber ach demselben Plan abgefabhte Darstellungen:
och als 21n Entwurf zählen hätten) können S1C NIC -
gehören; zumindest der ersSte und der zweite sSschlieben C1N--
ander dUS, und der zweite MAaC den dritten, Welnn N ınm
auch NIC gerade ausschlieBi, doch wenigstens überflüssig.
Iso muß ihre gegenseiltige Aufeinanderfolge 2sS11MmM WOT —
den, und ZW äal S' daß ihnre Beziehung zu den übrigen 101
len der Metaphysik ıuntersucht wird. Als DOostes Kriterium
bietet sich da zunächst ihr Verhältnis Buch B, dem Dro-
emDuc d das, Wenn auch NIC in rm einer ecen-
kritik, SonNdern UUr einer Auseinandersetzung der meta-
physischen robleme, doch vielen Stellen dieselben (Ge-
genstände behandelt WI1C S1C

Jaeger hat die zanilreiıchen Stellen gesammelt, denen
das Buch ıtiert (Aristoteles 175) Als Ergänzung azu

Ssoll UT daraut hıngewiesen werden, daß das Verhältnis des
apıtels des Buches zu Kapitel des Buches D -

weilst, daß das NIC später eingefügte Verweise sein kÖöN--
NeN, da überall das vorausseizt und toeils übergeht, teıls
NUur andeutet, W as in schon gesagt worden ist Es ISst
auch bekannt, daß das Hauptproblem VON (und der Da-
rallelfassung 1—2) das IsT, das Buch ausgehnt:

mMan NUur die sinnlich wahr- die in rage siehende 15SeN-—
ehmbaren Substanzen als be- scha über die sinnlich wahrnehm-
tehend anzunehmen habe oder aren Substanzen handelt oderüber
auBer ihnen auch andere 997a 34) irgendwelche andere (105%a 39)
Was ann noch einmal Tormuliert

Die Aufgabe ist, untersuchen,
OD 0S gesonde estehen-
des, nicht den sinnlich wahrnehm-
baren Substanzen Zukommendes.
gibt (1 060a 10)

Es ist aber noch nıicht genügen hbemerkt worden, daß das
Problem des Auszuges AUS dem Buch NEOL LÖS!  (((a (der in
und und vorliegt) 1im Buch schon eine erledigte Sache
ist
Es ist unlogisch, Wesenheiten neben Daß 0S die een nicht gıbt, ist
und auyßer den 1m sichtbaren Kos- klar (1059b
mMOS CX1S  tierenden anzunehmen,
und dann doch wieder anzunehmen,
Ss1e seien den sinnlich wahrnehm-
aren gleich d
Ja 1M Buch wird ausdrücklich auf eine rühere chri
wahrscheinlich eben das Buch NEQL LÖEOV,; verwiesen:
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Wie WwI1r nNun VOoOnNn den egen De-
haupten, S1C sojen Seinsursachen
und für sich bestehende Substanzen
zugleich, ist in einer iIrüheren Schrift
über S1C auseinandergesetzt WOT-
den 3)
Und omm auch darın als EIWAaAS längst Bekanntes das
Hauptargumen VOT, mıit dem in und M und die
een als „Formen‘ der nach ihnen hezeli!  neien inge ODC-
riert wird:
Wenn die Seinselementé eIWwWwas Es macht aber auch Schwierigkeit
Allgemeines sind, können S1C daß die uDSIanz nichts All-
nicht Substanzen e1in. ennn kein ge  S eın kann, sondern e1n
All emeinbegriff bezeichnet e1in „Was“ und eın TÜr sich Bestehen-

3:, ondern 21n „Wie-Beschaf- des 19)
fenes“, die uUuDSIanz aDer ist ein
„Was“ S)
Die „Probleme“* des uches hbetrefien auch groBßenteils
neben dem Hauptproblem, der rage nach der aiur der
transzendenten W esenheiten die FÜr die sinnlich wahr-
nehmbaren inge, ihr Dasein und ihre Erkennbarkeit AUS dem
ufgeben der Ideenlehre sich ergebenden Schwierigkeiten:
Wenn aber nichts auDer den Frerner: OD mmMa  — etiwas auBßer den
Einzeldingen gibt, Einzeldingen annehmen soll oder

nicht, daß die gesuchte Wissen-
scha sich NUur auf S1Ce bezöge. ber

die Einzeldinge aber „unendliche“ die Einzeldinge sind unendli!' [d.h
sowohl in unendlicher ahl VOT-sind es  a eben hat Dlaton die
handen als begrifflich nicht C1N-ecen angenommen], wWwI1Ie kannn mMan

da VOIN ihnen ine Erkenntnis g;-« deutig bestimmbar; beides ieg 1mM
winnen ber wenn dies doch griechischen ÜNELQO.
möglicqh sein mußB, ınd daher] Was 0S auber den Einzeldingen
EIW: neben den Einzeldingen gibt, Sin HUr die rten und Gat-
geben muß, müßten die rien {ungen. Auf S1C sich also
und Gattungen gesondert Von den die gesuchte Wissenschaft eziehNnen.
Einzeldingen existieren. Daß Daß dies aber unmöglich ist [weil
dies aber unmöglich ist, 1st gezeigt S1e Lehre Vo eienden ist, die
worden 26) „Formen aber nicht existieren

Ö)] ist gesagt worden
060a J)

Daß also die een Nn1ıcC die etzten Ursachen und Se1ins-
elemente sind das Problem VOo  —_ und Z 5 wird
hier schon als ausgemachte aC betrachtet und als Axiom
Tür weiıtere Argumentationen verwendet. Was für ranszen-
entie Wesenheiten aber geben soll, Wenn die cen NIC:
existieren und Was die Seinsursachen und etztien Se1nNS-
elemente der sichtbaren irklichkeit Sein sollen, WEeNnNn OS

die Ideen nNıc sind, das ist hier och ganz unentschieden
und bildet ben den Inhalt der .„Probleme“ dieses Buches Daß
.Aristoteles Von seiner eigenen Metaphysik hier noch gar NIC
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gesprochen hat und daßB, VON transzendenten osen die
Rede Iist, immer die platonische deen- und Zahlenmetaphysik
gedacht werden muß, S1@ man daraus, daß Aristoteles die
Aufhebung der Idealzahlen mıit dem uigeben der metaphy-
sischen Wesenheiten überhaupt gleichsetz!: D ES rag sich *9

ob die Zahlen Substanzen sind der NIC Denn S12
NıcC sind, können WITr NIC ’ wWas das Seiende ist

und W das dıe Wesenhel der inge sind“ (1001D 26) „Wenn
S1C NIC. Substanzen sind, dann gibt überhaupt Keine SubD-
stanzen und 21n Seiendes” (  a 12) Das ©1 natürlich
NIC. daß Aristoteles hHıer och WITKIUIC Anhänger der pla-
tonischen Zahlenlehre gewesSen SCIN muß; aDer das bewelst
e ’ daß OT SEe1INEe eigene Metaphysik hıer och 11C VOTYC-
iragen a daß S1C eine och gäanz unbekannte, QUC Lehre
Wäl, deren Darlegung erst Tolgen sollte, uınd daß Ql, als Q T1

das Buch konzipierte, die platonisc 0211- und Zahlen-
ehre, soweit S1C die 21 und die Zahlen als metaphysisc
Wesenheiten behandelt, als die eiNZIG ekanntie Metaphuysik und
als schr ohl diskutabel betrachtet, während d1e Auffas-
Sumn der CN und Zahlen als Seinselemente e1ine abge
acC ist Das stimmt Yallz dem INATUuC dien WITr AuSs

dem Buch erhalien egen die Ideenlehre 1777 en Innn
wird 1U ‚„der OÖrdnung des (Janzen wegen“ mit ExXxzerpien
AUS e1iner lteren Schrift darüber polemisıiert, gegen die eal-
zahlen „richtet sıich der Haunptteil der Widerlegung‘‘. Ebenso?

Q-—— 1.() Urz: „„die nehmen die een zugleic als
Wesenheiten [der Einzeldinge und auch als geirennte Einzel-

d  ? daß 1eSs unmöglich isT, haben WIr dargetan“
(1086a 32), billiıgt aber die AÄnnahme transzendenter Wesen-
heıiten überhaupt und anerkennt in diesem Sinne die deen-
ehre, tadelt dagegen die zwischen den ecen und den Einzel-
dingen behaupteie Beziehung als Vorbild und Nachbild ‚, dI2
nahmen ZW äar icChtig an, daß, Wenn O} außer den sinnlichen
und veränderlichen Dingen andere Substanzen gebe, diese 1ür
sich getrenn existieren mübften, da S12 aber keine anderen
[derartigen Substanzen Tlanden, schrieben S12 den Allgemein-
begrıklfen gesonderies 21n ZUu.  66 (1086D 3

olgerungen
Abgesehen VON der methodologischen Bestimmung der Ge-

geh Platon polemisierenden Abschnitte und der Feststellung
der auf 536 umschriebenen drel ypen der Polemik, haben
WIr nunmehr auch eine Angabe über die Entwicklung des
TISLOTEeIes Es hat einen Zeitpunkt in ihr gegeben,
WOo Aristoteles die oen als „Seinsgründe” und .„„Vorbilder“



540 re V, vanka

schon auigegeben alfe, diıe deen und Zahlen als iran-
szendente Wesenheiten aber Och gelten 1e Die BPolemik

die ocen als Seinsgründe und die gegen die ocen und
Zahlen® als transzendente Wesenheiten sind ZWeI aufeinander-
olgende, voneinander geirennte CNNMLLC seiner Entwicklung.
Auf dem Schneidepunkt dieser ZWEI Epochen STC Die
Aufgabe der cen als Seinsgründe ist schon geschehen, die
DBolemik die occen als transzendente Wesen wıird ST
vorbereifet, e1InNe andere Metaphyusik als die der deen und
Zahlen gıbt och NIC Diese BPolemik ‘1g in M, y das den
en Iür die Gen e Metaphysik des 11STOTEeles VOrDereıtel.
In S1C wird der Vollständigkeit halber die ältere Polemik

die ecen als .„Vorbilder“ hineingearbeitet.
Einem Yanz anderen Plan gehört und Nachdem

Aristoteles SCINEC eigene Metaphysik Vvorgeiragen hat 1es
mMussen WIr IUr vorausseizen, WIC ben bewlesen wurde®),
polemisier CT zusammentfassend sowohl gegell die „„Vor-
bilder“rolle als die transzendente Existenz der en
Er ist siıch darüber klar, daß die Te VonNn den een und
Zahlen als transzendenten Wesenheiten STCe und mıt
der TCe VonN den Ideen als Vorbildern, und daB, wenn ein-
mal die occen als Seinselemente auigegeben worden sind,

x{  x{ azu stimmt, daß die Irüheren Bücher der Phuysik (1—5) schon
Jängst mit den Begriffen des mmanenten eLÖOC und der arıstoLe-
ischen v  An  An operieren, die S1C Anfange (1 und UuC enT-wickelt haben, und doch noch mit eiıner Mehrheit metfaphysischerWesenheiten echnen, SO W1C auch das auft diesen eil der Physikaufgebaute uch VOMN NEOL 0UQOVOU das S1C reilic schon NIC
mehr Ideen, ondern MNUur TOXEL NenNNT, Wäas begreiflich wird, Wenn
INan bedenkt, daß der Ausdruck ELÖN  S nicht mehr zutreifend 1Sf,
sobald die der een als. „Vorbilder der sinnlichen Dingeaufgegeben wır un ersi 1 uch der Phusik, einer, W1e die
Einleitung zeigt, VOIN den übrigen Büchern selbständigen Schrift,die aristotelische Lehre VO  z unbewegten Beweger sichtlich ZU
ersien Male als ELWAaS eues entwickelt wird vgl AÄrnim,Eudemische Ethik und Metaphysik 49)5 Es ist begreiflich, daß innerhalb der platonischen MetanhysikTur Aristoteles die „Zahlen in den Vordergrund trefen, sobald die
Ralle der Ideen als Vorbilder der sinnlichen Dinge aufhört und
LUr hre tIranszendente Wesenheit 1n Betracht kommt, die 1m CWI1-
gen, unsinnlichen Dasein mathematischer Verhältnisse besser ZU)
Ausdruck kommt als 1m Be riff von „Bildern'‘ (gLÖN), die nach
sinnlichen Dingen benannt sind.

108 ird bestätigt UrC\ die Wichtigkeit, die Aristfoteles der
Tatsache beimißBt, daß RPlaton nicht erklären konnte, W 1 das ute
Seinsgrund ist. Die Bedeutung dieses Abschnittes ird klar, wenn
man bedenkt, daß er auf die Lehre VO  3 höchsten Guten das alsiel die Welt bewegt (XıveL 0IC i  f  M  EQWOWEVOV folgt.
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eın rIun mehr besieht, een und als transzenden.té
gsenNhNeıten anzunehmen. In dem Abschnitft, der „die Gründe
untersucht, S1C olchen Seinsursachen uC

en  i (  a Sagl TISLTOTLEeles „ Wer en
annımm(d, Del dem en Zahlen och C1ine gewIlsse Berech-
LgunNg als Seinsgründe, insolern jede Zahl e1ine Idee ist ınd
die een auf irgendwelche Weise Seinsgrund der Einzeldinge
sSind Wer aber die aCcC NiIC auffaßt der
Schwierigkeiten, die mıt den CCn haft, und also NIC
ihreiwegen Zahlen [als metaphysische Wesenheiten]|
nımmt und doch Zahlen annımmft, W as kann der
für einen TIun 1Ur ihr Existieren angeben ?“ (  a Z

reiterenSoll mMan annehmen, daß diese 1NSIC einen
Standpunkt verirı  » einen gröBberen zeitlichen und inner-
lıchen Abstand VON der Te Platons verrat als eine
Polemik, die zunächst NUrT, VOoN der Hauptschwierigkeit AUS-

gehend, die en als Vorbilder angrei{fft, S1C aber (inkonse-
quenterweise) als transzendente Wesenheiten esiehen äBt
und annn ersi, in neuerlichem Anlaufe, diesen zweiten Schritt
hinzufügt ” ESs ware verführerisch, dies Lun’, aber hbewelisen
äBt O' sich NIC Ebenso möglich ist der andere Fall, daß
Aristoteles zunächst, ach der ersten Bolemik die deen
(A 9, 4—5) Von den 1er Ursachen der Physik AUSs SPeINE
Metaphysık dargelegt, anschliebend daran die platonische
Ideenlehre kritisiert hat und ersit Del einer Neubearbeitung

für zweckmäßiger 1e die Kritik der platonischen 0211-
Te auch ach ihrer transzendenten R1TC seiner eigenen
Metaphysık voranzusetzen. Eines ist sicher: Der Standpunkt,
daBß die oCnN NIC Vorbilder und Seinsgründe 1mM platonischen
1nnn Sein können, W äal schon NECN, bevor Aristoteles
och die platonischen een und Zahlen als Tanszen-
ente Wesenheiten auigeireien Ist, und die Trennung der Do-
emiken die ZWeI Standpunkte 12 sich auch 1m
zweiıten dadurch erklären, daß die Polemik die

Daß nach Jaegers Beobachtungen e1ner späteren eit
angehör als NI wäre kein rgument, das diese Auffassung
spricht. Denn braucht keineSswegs die CTSTL schritftliche Fi-
xierung dieses UYpus der Ideenkritik sein, sondern 0S ist mÖg-
lich, daß Arıstoteles später noch aut diesen yYpPus zurückgegriffen
hat (etwa Del der Rückkehr nach Athen?), Wl sSe1ne Meta-
physik VOr T Zuhörerschafift entwickeln wollte, die die Vorbilder-
ro der een schon auigegeben e’ den een und beson-
ers den Zahlen als metaphysischen Wesenheiten aber Tfesthielt.
(Würde das nicht gerade ZUr philosophischen Lage 1n en ZUrE
Zeit der uUuCKKeNr des Aristoteles stimmen ?)
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occn als Vorbilder eben schon anerkannt und ekannt und
LUr och die die ftranszendente Existenz noiwendiqg

WAÄl. TEeINC muß INa zugeben, daß diese der rklärung
dem in testgestellten Tatbestande Wenl
die erstie Annahme.

ger gerecht wi;d als

Die rage, welcher dieser beiden Metaphysikentwürfe zeit-
ich Irüher anzuseizen Ist, äBt sıch methodologisch kaum
mehr enischeiden; azu ist eine lıterarhistorische Untersu-
chung noLiwendig. Wohl aber äBt sich e1ine iıterarhistorische
rage auft TunNn: uUuNnNserer meihodologischen Analyse onf{-
scheiden, eben die rage, VON der WIr dUSgegangen sind, die
nämlich nach dem ursprünglichen rte des Abschnitts
und Im Buch M 1St NIC SeINnem Ursprüng-ichen Platze; das ist bewiesen worden. Und auch NIC 1mMm
uchn A das hat der Zusammenhang gezeilgt, und 108 wiırd
UrcC die rWägung stätigt, daß 17 nachweisen soll
mMan habe reC den etzten Seinsgrund auTt dem Wege über
die 1er Ursachen der Phusik suchen, also e1InNe Meta-
physık VonNn ähnlicher Anlage WIC einleitet, ın der die KrI1-
tık der Ideenlehre erst Ende der Darstellung der eigenenTCe Iolgen soll Der Abschnitt gehört also keine der
beiden Stellen, sondern ist eINe ursprünglich selbständige.Schrifi O  er vielmehr der USZUGg dUus einer solchen), die in

UUr leicht überarbeite eingeschoben worden ist Diese
Schrift wird aber, das CN WIr gesehen, In schon VOT-
ausgeseizt. Die Redaktoren der CrKOe des Aristoteles, wahr-
scheinlich Ändronikos VON Rhodos selbst, mußten also, als
SIC diese ursprünglich selbständige Schrift In das Corpus der
Metaphysik einordneten (sie muß also auch damals Och
neben der In vorhandenen, leicht überarbeiteten Fas-
SUNG als selbständige Schrift vorhanden Ggewesen sein), S1Ce
VOT tellen un ach 1— da sich dies als Einleitung ZUrTr
Yanzen Metaphysik darstellt Dies lag näher, als S1e
1Im großen und ganzen auch die 1mMm gescChichtlichen T1
ın 5—606 efolgte Disposition verwendet (eine Disposition,die übrigens auch In anderen ännlichen historischen Über-
blicken über die Vo  er wiederkehrt), wenngleich In Gganzanderer Absicht Daß die een als transzendente Wesen-
heiten ZUu Problem mMac die ecen als Vorbilder edochschon als widerlegt betrachtet, en also die Redaktoren
des eutigen Corpus der Metaphysik schon erkannt, und
CIn Beweis alur ist eben der atz, den eutie einnimm(t,
e SCIN

iIm Widerspruch dem, Was die logische Fortsetzung VON



Tradıtion und ma bei Leo dem Großen.
Von ugust Deneifie S, J.

LO hat weder ıber  Sn die Tradition noch üuüber das ogma eine
eigene Abhandlung geschrieben. ber SCec1INEe Predigien und Briefe-
enthalten hbesonders Uuber die Tradıflon beachtenswertfe Gedanken,
während 0S menr von terminologischem nieresse. isT, dem Orie
dogma bei ihm nachzugehen Der Briel 129 VO  3 10. März 54
Bischo{f Proterius VOII Alexandrien (PL 5 y 1075—1078) enthält
viel über die Tradition, daß theoretischen Abhandlung
daruüuber nahekommt.

Die ohne weitere Angaben gesetzien Zahlen bezeichnen die Spal-
Le Del i1gne, Patrologiae CUTSUS completus, Ser1es prima, to-

Die Zählung der Briefe ist der Migneausgabe eninommen.
Tr1ie ea (mit einigen AÄusnahmen) sind iM re 1932 mit
anderer Zählung 1NCU herausgegeben worden Von SCHWaTTtZ:
cia Conciliorum Qecumen1corum, OMUS IL, Volumen H. Con-
cilium Universale Chalcedonense, apae Epistularum Col-
lectiones, Berolini ei Lipslae 1932 DIie Bezeichnung 11 hbedeutet.
1ese Ausgabe VO chwartz, 10om 11, Vol. q! 0S tolgt dann Seiten-
und Zeilenzahl. Der ext der Brieife ist nach ChWAartiz zitiert,
soweit dort vorhanden IST. Über rühere Neuausgaben einiger
Brieie e0OS siche Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen 1
eratur (1924) 621 ach Empfang der Korrekturbogen sche
ich die VOII d  ar 5  av veranstalteie Neuausgabe
einer Reihe Leoninischer Briefe: Leonis agnı Epistiulae conira
Eutychis haeresim. ars (Pontif. Univ. Gregoriana. VTextus et
documenta. Ser. CO 15.) omae 1934 In der Introductio
XVI außert der Herausgeber Bedenken die el VonmNn 21
dem nl LeoO zugeschriebenen Brieifen. Er stützt seine Zweifel,
viel ich sehe, hauptsächlich oder einNzZig auf innere Kriterien. We!I-
iere Untersuchungen sind abzuwarten. Von den in unserer rbeit
zıitierten Briefen fallen Brief 154 157 161 untifer die VoNn
Silva-Tarouca iın ihrer Echtheit angezweifelten.

Tradition.
Leo lehrt die Unveränderlichkeit des Glaubens

Zum Glaubensschatz kann nichts hinzugefügt werden, nichts dart
von ihnm WeggenOmMMe! werden. Die Unversehrtheit des Glau-
Dens ist bewahren. Der 1nnn der Glaubenssätze kann UrcC!
gäallz kleine Zusätze, Auslassungen oder Änderungen entstellt und
rÄH  = Verderben verkehrt werden. Zu allen Zeiten und an en
Orten 1st der Glaube derselbe.

In dem die Kaiserin PRPulcheria gerichteten Brief 95 VOoO

Juli 451, worin T die in Ephesus gehaltene monophysitische Syn-
ode VoO  3 August H4Q eine Räubersunode, latrocinıunm 943
I1 4, 51, nennT, betont Leo die Unveränderlichkeit des lau-
bens „Hanc inter discordes SCHNSUS e1 carnales aemulationes mode-
rationem voluı custodirIi, ut integritat! quidem fidei nihil avelli, nihit
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Jiceret apponi, ad unitatem VerQO redeuntibus remedium
venılae praestaretur“ (Ep 95, 2‚ I1 4! 50, J3) Die eizten
OFrie sSind 1in Zeugnis Tfüur die oft währte Milde und apostolische
Hirfensorge Le0o0s, Den Gedanken VOoMN der Unveränderlichkeit des
Glaubens drückt iın der vierten Weihnachtspredigt AUS:! „/Ma-
JI UM praesidium est es integra, }ides VErd, In GUC NEC augeri aD
ullo UAaM NEet MLALLL pnotest , qulia NIS1 unNna estT, fides NN esT,
dicente apostfolo Unus Dominus, una iides, uUuNnumMm baptisma, uUNus
Deus eTt alier omn1um, qul1 SUDer eT Der omnı1a ET in OmMnl1-
bus NODIS Eph 41 Huic unitatl, dilectissimi, 1NCONCUSSIS INeN-
tibus inhaerete, ef ın hac sSsectamıini sanciıLaiem 12,
14)“ ermo 2 » 6) 207

Daher bleibt der Glaube en Zeiten derselbe, wenn
WIr auch verschiedenen Zeiten verschiedene Geheimnisse Teiern:
„ CUM Fides, qua ViVimus, nulla }uerit aetate diversa‘* (DSermo Z O
In Nat S T 2092 Leo selbst predigt keinen Glauben,
sondern den Glauben der Vorfahren: „Non >200000| praedicatio-
n1ISs ost epistula megd, qua relationem Ssanciae memoriae Clavilanı
Conira Eutychen de Domini nostri lesu Christi incarnatione L O-
Spondi, In nullo discedens ab ZUS }idei regula, QUAE evidenter
HOSIEFLS VeESLFiISGUE est defensd MAaLOribus‘‘, schreibt unier dem

arz  s 4A54 den Bischof DProterius VvVon Alexandrien (Ep 129,
"2l 1076 1 il H. 85, 11) Proterius wurde 2457 ermordet.

Der Glaube ist auch en Orten derselbe. Ägypten
und Rom tiimmen 1mM Glauben überein: „Oportebat enim, ut aD
_Alexandrinae ecclesiae praesule talıa Scripta ad sedem apostfolicam
wmifterentur, quae ostenderent magister10 Deatissimi eirı apos({oll
OC ab INLLLO Der beatum Marcum E1US discipulum didicisse Aegyp-
LLOS, quod COnstat Credidisse Romanos‘‘, heißt in demselben
Brief Proterius (Ep. 129, 1l 1075 A} I1 . S4, 28) Leo lehrt
das, WwWas die heiligen Vät auft dem ganzen Erdkreis gepredigt
haben nUt autfem piefas iua | Kaiser Leo UU venerabilium
patrım praedicationibus NOS concordare COgNnOosCali, aliquantas
sentfentias huic cCredidi subiciendas eSSC SCermoOn1, quibus Ss1 digna-beris, recensitis nNON aliud nNOSs praedicare repperies, GUAM quod
‚Sancti patres HOSErLi tOto orbe docuerunt, ab illis
N1S1 SO10S 1mMp10Ss haereticos discrepare‘“ (Ep 165, 10 VO Aug458 ; 1171 B’ I1 ql 118, 29) Brieile gallischer un iıtalischer
Bischöfe sandte Le0O einen andern eil der Kirche, damit.
dort die Übereinstimmung des Glaubens dieser Bischöie mit Rom
erkennen könne: „Exemplaria quOoque epistularum, quae Galli ad 11085
‚aLque Itali episcopi CONCordi credulitate miserunt, pariter direximus,UT QUAM etiam illorum nobiscum SZ£ }ides UTL, nLON lateat‘ (Ep 15  Ö,den Presbyter Aetius VOMmM Sept. 457 ; 1123 Cl I1 47 99,J{ ) In einem Schreiben VoO  3 11 Julı 457 bat der Papst den OST-
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rumischen Kaiser Leo, möchte Urc| die katholischen Priester
der bedrängien alexandrinischen Kirche einen Oberhirten be-
stimmen assen, amı überall die gleiche Glaubenspredigt ewahrt
bleibe „Sanctae primitus Alexandrinae ecclesiae reparatione
Consulıtfe ef per catholicos sacerdotes alem provideri iubete ponti-
ficem, iın qUO eti in actuum probifaie el in fidei perfecLiione nihi]
possi reprehensibile repperirl, ut Omnibus rife Com  1t eadem
ubique serveltur praedicatio veritatis‘‘ (Ep 145, D 1114 8' 4!
96, 14)

Die Vorsteher der Kirche ( „ecclesiarum rectores“‘ 1075
12° 4! 8 ‚D 37) mussen darüber wachen, daß den Glaubens-
sätzen keine Veränderung vorgenommMen wird, da die edeutung
der Aaize selbst durch einen qgäallz urzen Zusatz oder Urc. eine
kleine nderung in den Irrium verkehrt werden kann: „dum VIS
sententiarum brevissima adiectione aut commutatione cCorrumpitur
el Con{iessi1i0, quae operabatur salufem, subtili NNUumMquUuUam transitu
vergil in mortem. Hoc igitur, frater Carıssıme, DTIro sollicıtu-
cdine €1 IMMUunN1S admoneo, ut, qula NUım1C1 CTrUCIS Christi OmMn1-
bus oT verbis nostris insidiantur eT syllabis, nullam 15 vel tenuem
OCCasıonem demus, quäa Nestoriano NOSs SCNSU1L CONGTUüeETE mentian-
tur  €4 (Ep 129, ef X  — Proterius; 1075 1076 9l 1 4’ 85!

ot 18) Die letzien Or{Te, angefangen von 1N1m1C1 ecrucis““ Z1-

1er der hl. Thomas, 2! 11 d ad
egen den en apostolischen Glauben darti

sich kein eıs und kein Wort erheben „siquidem
1psa catholici Symboli Drevis ef perifecia Confessio, quae duodecim
apostolorum totidem esT signata sententis, tam nstiructa sit Mun1-
10Ne caelesti, ut haereticorum opiniones solo 1PS1US DOSSInNT
gladio detruncarIı. Cuius Symbaoli plenitudinem l Eutyches DUro ei
simplicı voluisset COrde concipere, 1in Nu decretis sacratissimtı
Nicaeni ncilii QVIlare eTt HOC sanctis patrıbus intellegeret COIN-

stifufum, ul cContra apostolicam idem, GUAE O  - ALSL LA est, nullum
IngeniLUM, nullum elevaret eloguium‘“ (Ep 31, die Kaiserin

Pulcheria VO Juni 449 > 794 2‚ I1 4‚ 14, 30)
Von der apostolischen Tradition auch Nur in einem kleinen

Stücke abweichen, gilt als Sakrileg: Sl QquiS adversariorum machi-
nationibus CoONıven  dum ess crediderit, ipse COMMUN1ONE
tholicae ecclesiae separabit, Cu  3 secundum inspirationem Del el iın
Lide incarnationis Domini ei ın CUSLOd1a Calchedonensis Synodiı unl-
Ver‘  1ı ecclesiae sit una sententia ei praecipue in nosirıs partibus
Tiam Lirmiter evangelica doctrina eneatur, ul INMAQNWUM sacrilegium
putetur, er (L fraditione apostolica vel In EXIZUO aligı.0 Adevietur‘®
(Ep 157, Bischof Anatolius von Konstantinopel VO  = Dez
4575 1133 C! I1 4! 109, 39) Eutyches hätte nicht Von der katho-
ischen Iradition abweichen sollen „GUEM fraditione catholica

Scholastik. 35
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decuerat deVIarE, secd in eadem, quae enetiur aD OMNiDUS, CIO-

ulıtlale persistere“ (Ep anl Flavıan VOTITI 21 Aal 4O ; 152 D
IL ‘, 9!

leıtetiDieser e1ıne unveränderliche Glaube
sich her VO Evan-gelium 0100 3 O0 w } und VO der Hro@-

gl C  ( Er ist evangelisch und apostolisch. Bis-
weilen (Ep 162, und 93, wird auch auf die Propheten als
Quelle verwiesen}?.

In dem kurz vorher genanntien Brief 145 alser Leo0 Vo

11 Juli UA57 bat der aps den Kaiser auch Schutz der Deftfini-
tionen des Konzils Von Chalcedon die Umtriebe der Mono-
phusifen: „Unde, Qquod negandum 15 [ haereticis ] sponie Vvidis{iis,
glor10sum vobIis osT universalı ecclesiae supplicanfe concedere
ei incommutabiliter perpeiueque praestare, 1L secundum PYVAalL-

gelium CHhrist: et praedicationis apostolicae veritatem OMNIDIULS retro
SAaEeCulis ILTLA }ide intellegentia roborata Sunt, Nı ulterius
possint actione convelli“ (Ep 145, 2) 1114 I1 4} 995, Die
Deflinition des Konzils Von Chalcedon, die ın em den evangeli-
schen und apostolischen Lehren entspricht, ist unverletzlich: „Neque
iiceat qu1cquam de illa definitione convellı, quam inspiratione
divina 1900)8! dubium est PEr OMMLA evangelicis atgue apostolicts O>

SONGATE doctrinis‘® (Ep 147, Bischof an und den Presbyter
Aetius VO  3 11 Juli 457 ; 1116 B 11 4‚ 97, 21) Von seinem dog-
matischen Brief Flavıan (dieser ist gemeint, SOVIC ich se Sagtı
Leo, daß sSein Inhalt aus der evangelischen und apostolischen
re geschöpft sSe1 „Quidquid Iunc NODIS S  tum esT, (  -
tolica et evangelica nrobatur sumptum AAA doctrina‘‘ (Ep 152
Bischof Julian VO September 457 ; 1123 AI 4’ 99, 21) Br
lobt die ägyptischen 1SCHOTe, daß S1C ıIn der evangelischen und
apostolischen Lehre unüberwindlich Teststanden „„Confortante VO>S.
Domino Nostro lesu Christo in evangelica apostolicaque doctrina
insuperabiles nerstitistis‘“ (Ep 154 VOIIN 11 sLOoODer 457 : 1124 B
I1 4) 101, 14) Ebenso lobt CT (21 März 458) den Klerus VOTnL

Konstantinopel: „Laetificatus valde SU:  z ot plurımum delecta  £US,
quod miıhi] ©1 vesirae es[T, de qua in Domino glorior, manıfestata
constantia, et intellego VosSs PEr OmNILa devotissımos doctrinae EVAaN--

Über die Propheten als Quelle oder Norm der christlichen.
Glaubensverkündigung in den ersten Jahrhunderten Linden sich 1an-
Gere Ausführungen Del Va den nde M., Les Nor-
INCeSs de l’Enseignement Chretien dans la lıtterature patristique des
Trog1s premiers iecles (Gembloux U. Daris 1933) IL, 21 f Auf

ird VvVon Papst Klemens gesagt l inaugure a1nsı la
methode d’argumentation irıpartife, Dar les propheftes, le Seig-

e1 les Apötres, qui deviendra classique partir d’Irenee.“
ber die el Propheten, Christus, Apostel bei Irenäus vgl
auch Deneffe, Der Traditionsbegriff (Munster 2
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gelicae PSSEC discıpulos, atque apostolicts praedicationidus, quäae
eodem oOnie manarun(i, nihil DFOFSUS SCeHLLIFeE diversum, qula Cainao-
liıca 1ides, quae verxa el una es{T, NL patifur diversitate vioları“

Wır dürfen nicht den Uur-(Ep 161, 1l 1142 B! 4’ 108, 15)
eilten Häretikern zulıeb den Schein erwecken, als OD WIr eıner
äac. zweifelten, die ganz klar mit den prophetischen und CV.:

gelischen und apostolischen Zeugnissen übereinstimmt  g >3°

ad arbitrium damnatorum 1psi1 de nNis videamur ambigere,
manitfestum est per omn1ı1a nropheticis et evangelicis atgue apOoSLO-
S aunuctoritatibus FONSONAFeE** (Ep 162, Ka  1ser Leo VO 21
März 4 1144 Gss 11 4’ 106, Die Entscheidungen VOIN Nizäa
und Chalcedon lieben AaUS der evangelischen und apostolischen
Quelle: CUl  3 ULrorumque. sSsancta decreita evangelico et (QDO-
StOlicOo manifestum GF onte prodire o1 quidquid LO estT de Irr1ga-
tione Christi, poculı ESSC viperei” ebd c D 1145 B: 11 4‚ 106, 31)
Die Kirche ist m1 Christi re durchdringen, die VOI}3

ul MNL-den posieln aufigenommen und gepredigt wurde: >7°

ecclesia, Christi imbuenda doctrinis, hO0c sSzbi AONn dubitaret
credendum, quod apostoli susceperant praedicandım“‘ (Ep 165,

Kaiser Leo 17 August 458 ; 1165 Bl 11 4Y 116, 25) Leo
Wäar sich WU. daßb Qr in seinem dogmatischen T1e) Flavıan
auf TUn der Zeugnisse des Evangeliums und der orie der
Propheten SOWI1e der Lehre der Apostel den cchten Glauben
das Geheimnis der Menschwerdung dargelegt e: „Reiecta De-
nifius audacia disputfandı conira fidem divinitus inspiratam vana

errantium infidelitas Conquiescat NeC liceat defendi, quod NO 1C©')
credi, secundum evangelicas auctoritlates, secundum prophe-
LiCas apostolicamque doctrinam plenissime el Ilucidissime per
itteras, quäas ad beatae memorlae Flavianum episcopum misimus,
fuerit declaratum, quae Sit de sacramento incarnationis Domin1
Ostrı lesu Christi pla et ıncera confessio““ (Ep 93, „Leo Sa
iaC SyNOodo apud Nicaeam constitutae“‘ vom 26 Juni 451 : 037 B;
11 4' 5 » 14)

Leo lehrt nichts anderes, als Wäas der Apostelfürst Petrus, dessen
Stelle er vertritt, gelehrt hat „Cum erqgo cohortationes nosiras
auribus vesirae sanctitatis adhibemus, LPSUM vobiSs, CILLULS VICE Fun-
QOLMUF , OquUL credite, qula ei illius VOS ffectu IMONCMMUS ei nO  S

aliud vobis, GUA. quod docuit, praedicamııs‘ (Sermo 5’ H. ge-
halten einem Jahrestag seliner rhebung ZU)| apsl; 147 AB)
Es iST asselbe Kapitel 4, in dem Anfang die erühmten orie
stehen „CUIUS dignitas e211am 1n indigno herede NOn deficit““

Bei der „praedicatio apostolica“ (z 145 161) ist wohl
nächst die muüundliche Predigt der Apostel denken. Die „doc-
trina apostolica“ annn die mündliche Predigt edeuten, kann aber
auch die in den Apostelbriefen vorgeiragene Lehre bezeichnen, WwWIe
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C  O  25 der all 1ST ermo 69, 376 B) in dem Satz »97° ut UuNn-

dum apostolicam doctrinam ‚1dipsum dicamus ef S1IMUS DeT-
fecti in eodem el in eadem scientia‘ (1 Cor 1!

Die leizte Ouelle der atholischen Glaubens-
T isfi ott Wir glauben und lehren das, Wäas „divinit
traditum“ iISt „Ad ratrem nNOosirum Flavianum sufficientia Dro (JUd-
liıtate Causae scripia direx]1, Qquibus T vesira 1lectilo o ecclesia
rsa COgnosca de antıqua el singuları Lide, quam indoctus 1M-
pugnaitor ncessit, quid divinitus fraditum ENEAMLS el quid 1N1COM-
mutabiliter praedicemus“” (Ep 34, —  en Bischo{f Julian VO  S Juni
H49 802 11 4’ 1 7 34) Die katholische Glaubenslehre ist die
re Christi, uUNSeres Gottes „Universa eccl Christi imbuenda
doctrinis‘“ (Ep 165, A 1165 B, 4’ 116, 25) Von T1SIUS wird
auch das „tradere“ ausgesagt; hat das Vaterunser überlie-
fert erito erqgo WOMLNLS In oratione, GUA, ftradidit, noluit NO
ad eum dicere fiat voluntas nostra, sed: tiat voluntias tua‘  <d
(Sermo 9 > 11 456 Vgl Cyrill Von erusalem, Catechesis mysta-
gogica D 11 (PG 55’ 117 A), VOmMmM des errn gesagt
wird: NV On Zwtne NAQEÖWKE.

Die re der Apostel ist H ermi  ung
der eiligen Väter au{f un gekommen. Was S1C von
ihren Voriahren empfingen, das en S1C den Nachfolgern ÜDer-
liefert. Und auch Leo d Was die Vät gelehrt haben

In dem schon dreimal zitierten Brief 129 VOoO  S 10 März 2A54
Bischo{i Prol: von Alexandrien werden diese Gedanken über
die Tradition vorgeiragen. Wie das Schreiben des Bischo{s Von
Alexandrien dem aps seiıner Freude beweist, haben die Ägyp-
ter Urc das Lehramt des nl Detrus = dem un Se1Nes SCHU-
lers Markus VOI AnfTang dasselbe gelernt, Wäas die Omer g -
glaubi en Der exf wurde schon 544 angeführt (Ep 129, 1)
LO selbst ist in sSeinem rıe Flavian 1n keinem Punkte Von
der Glaubensregel abgewichen, die offensichtlich VOI seinen Vor-
gängern und VonMNn den Irüheren Alexandrinischen Bischöifen VOT -

terdigt worden ist 544 Ep. 129, 2 Das Volk (1Jottes soll WI1S-
SCHy, daß ihm heute dieselbe Lehre verkündet wird, die die Vät:
Von ihren Vorfahren überkamen und die S1e ihren Nachfahren über-
Lieferten ‚BPlebem utem ef clerum OMNEIMAUE Iraternitatem ita de-
bet diligentia tua ad profectum 21 cCohortari, ut nihil A OVIILHNT
docere demonstres, sed omniıum IHSINUAFE pectoribus, GUAE NE-
randae MeEMOrLiae patres CONSONA praedicatione docuerunt, CUl qul-
Dus in Omnibus nosira CoOnNCorda epistula. Hoc aufifem NO SO 1um
fuls verbis, sed et 1psa praecedentium: exXxpositionum rec1ıtalione
monstrandum esi, ul pnlebs Dei nNOverit zD praesent. doctrina
INSINUAFL GUUE natres et acceperunt praecedentibus SZLLS et p -
SLeriSs tradiderunt‘“ (Ep 129, 2) 1076 B! I1 4, 85) 21)
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Dieselben Gedanken en sich in anderen Brieifen Den atho-
lischen Glauben haben WIr UrC| die eiligen ater Von den Apo-
siein her gelernt und lehren ihn weiter: „catholica }ides, G ULAETTE 1N-
SIruenNTEe NOos Spirifu Dei DEF SanCLOS patres beaftıis apostolis Ldi-
CLMUS ef docemus‘‘ (Ep. 89 Kaiser arclıan Vo  3 Juni 451 ;
930 14; 11 4l 4 ? 28) Zwei Tage später schrieb Leo den-
selben Kaiser  . „Obtestor eti obsecro clementiam vesiram, ut in
praesenti SynOodo Fidem, GQIULIMN beatı patres HOSErL ab apostolis SzZDZ
Iiraditam praedicarunt, NON patiamini quasi dubiam retractari“ (Ep
90, 2, B’ I1 4, 48, 24) Die Konzilsväter wIisSssen wohl, WwWas WIr
AaU$S der en Überlieferung glauben „Non potestis lgnorare, quid

antiqua traditione Credamıus‘‘ (Ep. 93, Vo 26 Juni 451 ; 037
B; I1 A, Z 13) ann wird die Einheit leicht gewahrt, Wenn
aller Herzen sich in dem Glauben zusammenfinden, den WIr VvVon
den evangelischen und apostolischen Verkündigungen her UrC.

heiligen ailier empfangen en ‚Facile Tirmabitur PrOo-
an COnCcordia, S1 in CI }idem, QUAM evangelicis et apostolicis
praedicationibus declaratam PET SAMCLOS natres HNOSLros accepImuSs
et LENEMUS, omn1um corda concurrant“ (Ep O4 Kalser Marcian
VO  3 Juli 451 ; o41 B; I1 4, 50, {

Wenigstens in einem Briefe ne uNls LeoO auch im einzelnen
mehrere äter, mit eren Lehre SC1INC CNre übereinstimmt. Er
schreibt Kailser Leo 929 autem DLIELAS {ua CH.: venerabilium Pa-
IFrum praedicationibus NOS CONCOrdare COZNOSCAL, aliıquantas
sSentfentias AuiCc credidı subiciendas SS5C SermonLTradition u. Dogma bei Leo d. Gr.  549  Dieselben Gedanken finden sich in anderen Briefen. Den katho-  lischen Glauben haben wir durch die heiligen Väter von den Apo-  steln her gelernt und lehren ihn weiter: „catholica fides, quam in-  struente nos Spiritu Dei per sanctos patres a beatis apostolis didi-  cimus et docemus‘“ (Ep. 89 an Kaiser Marcian vom 24%. Juni 451;  930 B 14; II 4, 47, 28).  Zwei Tage später schrieb Leo an den-  selben Kaiser: „Obtestor et obsecro clementiam vestram, ut in  praesenti synodo /idem, quam beati patres nostri ab apostolis Sibi  traditam praedicarunt, non patiamini quasi dubiam retractari“ (Ep.  90, 2; 933 B; II 4, 48, 24). Die Konzilsväter wissen wohl, was wir  aus der alten Überlieferung glauben: „Non potestis ignorare, quid  ex antiqgua traditione credamus‘“ (Ep. 93, 1 vom 26. Juni 451; 937  B; II 4, 52, 13).  Dann wird die Einheit leicht gewahrt, wenn  aller Herzen sich in dem Glauben zusammenfinden, den wir von  den evangelischen und apostolischen Verkündigungen her durch  unsere heiligen Väter empfangen haben: „Facile firmabitur pro-  banda concordia, si in eam fidem, quam evangelicis et apostolicis  praedicationibus declaratam per sanctos patres nostros accepimus  et tenemus, omnium corda concurrant“ (Ep. 94 an Kaiser Marcian  vom 20. Juli 451; 941 B; II 4, 50, 7).  Wenigstens in einem Briefe nennt uns Leo auch im einzelnen  mehrere Väter, mit deren Lehre seine Lehre übereinstimmt.  Er  schreibt an Kaiser Leo: „Ut autem pietas tua cum venerabilium pa-  frum praedicationibus nos concordare cognoscat, aliquantas eorum  sententias huic credidi subiciendas esse sermoni  .“ (Ep. 165, 10  oben S. 544). Im einzelnen führt dann Leo in der nun folgenden  Sammlung von Väterstellen auf: Hilarius, Athanasius, Ambrosius,  Gregor von Nazianz, Basilius, Johannes Chrysostomus, Theophilus  von Alexandrien, Augustinus, Cyrill von Alexandrien. In Brief 31, 4  (oben S. 545) scheint er unter den „sancti patres“ die Väter des  Konzils von Nizäa zu verstehen.  Beachtenswert ist die Erwähnung der „intellegentia christiana“,  über deren Reinheit zu wachen ist: „Magna Sancti Spiritus erudi-  tione nitendum est, ut diabolicis falsitatibus nequeat infellegentia  christiana violari‘“ (Ep. 129, 1 an Proterius; 1075 B; II 4, 84, 35).  Derselbe Ausdruck kehrt wieder im Brief 145, 2 an Kaiser Leo:  „quae secundum evangelium Christi et praedicationis, apostolicae  veritatem omnibus retro saeculis uma fide unaque intellegentia ro-  borata sunt‘““ (1114 B 3; II 4, 96, 11). Auch das verdient Beachtung,  daBß vom katholischen Glauben das „tradere‘“ ausgesagt wird: „Hoc  catholica fides tradit, hoc exigit, ut in Redemptorem nostrum duas  noverimus convenisse naturas‘“ (Sermo 5%, 1, de passione Domini  3; 319 B 2).  6. AuBer der Überlieferung der Glaubenslehre kennt Leo auch  eine Überlieferung von Gebräuchen.(Ep 165, 10
oben 544) Im einzelnen Tührt dann Leo 1ın der Nun folgenden
Sammlung von Väterstellen auf Hilarıius, Athanasius, AÄmbrosius,
Gregor von Nazlanz, Basilius, Johannes Chrysostomus, Theophilus
VON Alexandrien, AÄugustinus, Cyrill von Alexandrien. In Brief S:
oben 545) scheint untier den „sanctı patres““ die Vät: des
Konzils VOonNn Nizäa verstehen.

Beachtenswert ist die Erwähnung der „intellegentia christiana‘‘,
über eren Reinheit wachen ist 79  agna Sancti pirifus erudi-

nıtendum esT, ut diabolicis falsitatibus nequeat intellegentia
christiana violari““ (Ep 129, Proterius: 1075 B; I1 4l 8 J 39)
Derselbe Ausdruck wieder 1m Brief 145, Kaiser Leo
„quae secundum evangelium Christi e praedicationis apostolicae
verilatem Omnibus reiro saeculis und Fide UNAGLE intellegentia
borata sunt“‘ S I1 4l 956, 11) Auch das verdien Beachtung,
daß katholischen Glauben das „tradere“ ausgesagt wird: „H0C
catholica fides fradit, hNOocC eX1gı1t, ul ın Kedemptorem nostirum duas
NOverimus Convenı1Sse Natiuras (Sermo 5 ‚J 1 de pa  ne Dominiı
Ö: 319 2

Außer der Überlieferung der Glaubenslehre kennt Leo auch
eINe erlieferung VO ebräuchen
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Über den Sonntag als, Weihetag chrieb L20 Bischof{f Dioskorus
von Alexandrien: ‚Cum enim beatissimus Detrus aposfolicum d Do-
MNO acceperit principatum el Romana ecclesia in eIus permaneat
institutis, nefas ost credere, quod ancius discipulus C1IUS Marcus,
qui Alexandrinam primus ecclesiam gubernavit, alıls regulis Lra-
ditionum SUarum decreta iormaverit ; SinNne dubio de e2odem ionte
gratiae uUuNus Sspiritus et discipuli fuerit el magıisiri, NecC allu Ordi-
Natius Tradere potuerift, quam quod aD Ordinatore Suscepif. Non
erqgo patımur, ut, Cu  z UNIuUSsS NOs ESSEC Corporis el fidei Tateamur,in ali1quo discrepemus eT alia doctoris, alıa discipuli instituta vide-
aniur. (uod EFQZO0 natribus nNOSEFIS PropPpENSLOFE Ura HMOVLALLS S50
SErValıım, vobis YUOGUE Volumus custodiri, ut NOn passim diebus
omnibus sacerdotal  1S5 vel levitica ordinatio celebretur, sed post diem
abbati e1us noctis, quae 1n prima abbati uCeSCIT, exordia deligan-tur, 1ın Qquibus 1S, qul COoONsecrandi SUNT, Q1UN1S ei leiunantibus
Denedictio coniferatur“ (Ep. 9l 625 A! NLC. bei CAWAartiz 11
In demselben Brief ma er, hohen Festtagen mehrere Messen

Teiern, damit alle Gelegenheit ZUr Beiwohnung des pfersnätten, und dann Iügt er hinzu: „Studiose CeIrgo dilectionem iuam
ei familiariter admonemus, ut quod nNOSErae Consuetiudini Fformapaternae fraditionis Insedit, iua quOoque Cura HON negligat‘“ (Ep 9!2! 627

In der zweiıiten Predigt über das Piingstfasten TIuhrt die irch-liıchen Gewohnheiten aut apostolische Tradition zurück.,   Sabe „Dubitan-dum NOn ost observantiam christianam eruditionis ESSC di-V.  e, ei quidquid ab ecclesia IM consuetudinem est devotionis -
ceptum, de fraditione apostolica et Sanctı Spiritus prodire doc-
trina‘® ermo 79, i 418 B) tiwas Ähnliches gilt VO  S Ddeptember-iasten: „Quod enım dudum ei fraditio decrevit eft Consuetundo tirMAaVil, NeC erudit: 1gnorat NeC pietas praeifermittit“ (Sermo 9l, I458

Um der Einheit willen nahm Leo für das Jahr 455 dierömische Liste, wonach Ostern aut den 17. April fallen sollte, dieagyptische Berechnung d die den April bestimmte: 110 qulahoc ratio manifesta docuerit, sed qula unitatis, qUuUam maxime CU-StOdimus, Cura persuaserit“ (Ep 137, i 1101 Al 4I 90D, I2 vglEp. 88’ 4l 929 B; I1 4) 47, 11) Er hält also NIC| immer Siarreiner disziplinären AÄnordnung Test. Die orge iur die einheit-liche Feier des Osterfestes gehört dDer ZU) Apostolischen„MHoc divina institutio et paferna traditio ad nostram sollicitudinemvoluit pertinere“ (Ep. 96 Bischof Ravennius von Arles über denOstertermin des Jahres 492 arz 945 A! nicht bei Schwartz4
Die Manichäer en Geheimtraditionen: 9 omni1a, quaefam in Scripturis, quam IM OCCultis traditionibus ILIS habent profana
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vel rpla, ul 270Ssefi Dopulus, quid effugeref autf vitareft, CS
christianae plebis certia manifestatione probayimus“ (ED 7l 1l 621
AI nicht De1 Schwartz 5

11 O;  ma
Sehr Oit gebraucht Le0 das Wort ‚0gma, WO sich NMä-

retische Lehren handelt äuilg verbindet OT 25 m11 dem
Namen der Irrlehrer.

Apollinaris: „Eutyches ertium Apollinaris dogma delegit”
(Ep 165, Kalser Leo Vo  3 Äug 458 ; 1157 B; I1 4) 3, 27)
er und arclon: „Sequenies dogmata Cerdonis atque Marcio-

nıs‘ (Ep 1 E Bischoi Turribius VoN Asturien VO  3 21 Juli AL /
über die Irrlehren der Priszillianistgn ; 682 B; nicht D21 Schwart  Z
I1 4

utyches „Ded CU: [ Eutyches ] anathematizando IMDLO dogmati
noluisset praebere CONSECNUNSUM, intellexit Q  3 Iraternitas vestira in
SUa anere perfidia” (Ep 2 > Fr lavıan VOIHN Juni H4Q 779

77 Schwartz, ctia ONC. Oec., tom 1L, vol. 2’ Dars
ö2 15) ‚Nıhil Eutychiant Ogmatis praefermitiat LICUS DIeCS

yter tuus |, quod nNon manifestatione SUa?2 professionis christia  M7  i  Q
populo audienie condemnet“ (ED 157, Bischof Anatolius VoOoN

Konstantinopel VO Dez 457 ; 1 I1 4, 110. 14) „Unde
Cu  3 sancia Synodus Calchedonensis, quae aD UN1Versls Romanı 9rDL.  Q  S
DrOVINCUIS CM  3 fotius mundı osT celebrata el sacratissim.ı
ncilii Nicaeni est indivisa ecretis, Eutychiant dogmatis
impietatem Corpore catholicae COMMUN1ONIS absciderit, QuomO0dO
erit Culquam lapsorum ad ecclesiasticam r  , N1SIı DeI -
ectia fuerit satisiactione purgatus ?“ (Ep 164, Kaiser Leo vom

August 458 ; 1150 Bl I1 4‚ aı 24.)
Manichäer Qui | SC Manichaei | CUMmM de yerversitate dogmatis

SII el de festivitatum SUarum consuetiudine mu reserassent
(Sermo 16, 4: 178 4 „Vae ıllorıum dogmati, apud qUOS ot1aım
1e1unan  do peccafur. Damnant enım creaturarum naturas iın CTE Y-
tor1s —  m  A (Sermo 4 » 4> 278

Nestorius: „Nos enim, venerabilis imperator, S1ICH Nestorii dogma
DEFrVEFSUM mMer1ıfo anathemavıiımus [sicJ, ita 1ustie ol1am horum IM-
pietatem, qui veritatem Carnıs nNOsStirae negant OmM1nN0 lesu CH=
sto susceptam e5se, damnamus“‘ (EDp Kaiser Theodosius S

Dezember 449 > AI I1 4! 11, 21) „Prio lLaque SYyNOduLsS
phesena Nestorium Uum dogmate S5710 merito LUSTEeqU2 damnavit““
(Ep 9 > Kaiser arcıan VO  3 26 Juni 451 ; Al 11 4, S,
19} „Andream ei Euphratam, S1 professionibus plenis-
S1MC ScCr1ipfis nNOoON M1NUuSs Eutychianam haeresim quam Nestorianum
exsecrabile dogma condemnant, quoniam venıa o5ft praestanda COT-

rectis, presbyteros consecrabis“ (Ep 138,; dL Bischof natoliu:
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von Konstantinopel VO:  3 29 Mai 454 ; 1097 BI 11 4’ 8 » „Agat
ergo dilectio tua, Irater Car1ıssime, vel Nestoriani dogmatis vel
Eutychiani erroriıs um in Dei populo. possit vestigium reperiri”
(Ep : Bischof Timotheus von Alexandrien VOomM August
460: 215 C’ nicht bei Schwartz 4 >; OQCSEL 25 d | ed Gün-
er 121,

Novatian: „Libellum fidei SUae ad NOS meminerit dirigendum,
QUuUO el Novatiani dogmaltis damnet errorem el plenissime confitea-
Iur catholicam veritatem“‘ (Ep. 1 9 die afrikanischen 1SCHNOTe
der BProvinz Mauritania Caesariensis VO  3 10. Aug 653 A:
nıcht Dei Schwartz I1

Priszillian: „Hoc prodidit iusta querimonia, quod Dictinii trac-
atus, QqUOS SecCcuNdum Priscilliani dogma Conscripsit, multis CUu:  3
veneratione legerentur““ (Ep 1 9 16 Bischof Turribius VO  3 21
Juli 447 ; B) nicht bei Schwartz 11 X

AuBberdem finden sich bei „dogma  «C verschiedene Beiwörter, die
ZUr Kennzeichnung einer verwerilichen Lehre dienen: „damnato olim
dogmalti laudabiliter Confrairet potius, quam CONsortium Eutychianaeimpietatis eligeret“ (Ep 129, Bischof Proterius VO  3 10. März
454 ; 1076 6® II 4, 85, 17; handelt sich umm das „Dogma”“des Eutyches). „Atticum VeTrO e[ Andream, quOos A vesira
laudabili 11de dissentire COgNOVI afque Eutychianorum apertissimeNivere perfidiae, N1SsS1 hostilia dogmata propria VOC®e Sub-
Scriptione damnaverint ordinis SUu1 honore priventur“ (Ep 161,die Presbyter, Diakone und Kleriker VOoON Konstantinopel VvVom2 arz 458 ; 1143 A’ I1 4l 39) ‚„Monemus, 1n
receptione nejarii dogmatis ul cord  1S immisceas‘“‘ (Ep4 J Bischof AÄnastasius Von Thessalonich VO  3 Oktober 449 +839 (& I1 4’ 2 » 21) „Cum ef per Aegyptum, Deo Vos
iın Oomnibus adiuvante, Celerius credamus OomMNes DFraVi dogmatisexstinguendas ESSC reliquias“ (Ep. 136, Kailser arclan VoMai 454: 099 B; 4) 9 7 208 inter  - COMPUZNANLLA dog-mala Jalsitatis veräa catholicae i11dei PaCe gauderent“ (Ep 817Bischof Anatolius VO  3 Juni 451 ; 926 A I1 4’ 4 > 27)Leo der TO redet auch VO  3 „do h eeIn dem Aufsatz „Dogma, Wort und Begri{ff“ (Schol | 1931 ] 313)hatte ich geschrieben: „Ämbrosius, Augustinus, Leo Gr., GregorGr. gebrauchen, viel mir bekannt ist, niemals das Wortdogma ZUr Bezeichnung der katholischen Lehre.“ Ähnlich eb  QUnterdessen habe ich aber das Wort In dieser Bedeutung bei Leogefunden. An drei Stellen Seiz ausdrücklich das Beiwaort -tholicum dazi: Über den Bischof Proterius Von Alexandrien schreiLeo untfer dem 10. März 454 Kaiser Marcian: „Quam SINCEerussit Catholicı dogmaltis pPraedicator, 1PSius profession clarescit“ (Ep130, I® 1078 9! II 4, 83, 22) Das catholicum dogma, das Pro-
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terius verkündet, Ist, W1e sich aus dem TJolgenden ergıbt, nsbeson-
dere die Lehre VO  =! menschgewordenen Wort otfes, die LeoO 1n
SeiINem dogmatischen Brief Flavıan dargelegt hat „Nam CU:  3

amplecti epistulam Meam, quU am ad beatae MmMem: Flavianum
COnira Eutychen implium M1SL, LOLO corde profifetur, quid aliud
quUam apostolorum OSiendıL ESSC discipulum 7“ Cl II 4’
&, 26.)

In einem andern Brie{i Kaiser arcıan VoO  3 29 Mal 454 empP-
Lichlt @T dem Kaiser den päpstlichen Verirefifer Julian VOIN K10S, den.

mi1t dem Schutz des katholischen Dogmas in Konstantinopel He-
Tau habe „SUggestiones autem iIratris eL Coepiscopi nel 1uliani,
quem pietfatı vesirae mmendo, ut benignius, sicut TaCcilis,.
audiatis. Hoc eilam Iratri INeO Anatolio proderit, S1 CUM, qUECIMN DFO
catholico dogmate 1C 085 vol dignanter habeatis“ (Ep 1306, ÖS
1100 VE 81 4’ 91, 15) Auch hier düurifite besonders das Dogma
VONN der Menschwerdung und die rechte re über Christus CH--
über der eufychianischen rriehre gemeint se1in.

In rıe VoO  3 Juni 460 Bischof Gennadius von Kon-
stanfinopel Ssagt! Leo VOIN dem Eindringling Timotheus Ailurus, der
sich widerrechtlich die Bischoiswürde in Alexandrien angema
e1 CTr dürfe, WE er sich auch wieder, vielleicht widerwillig,
dem katholischen Dogma zuwende, doch nicht ZUr alexandrinischen.
Kirche zurückkehren: „1INMVILUS saltem a catholicum dogma
vertat“ (Ep 170; 1214 B; NIC| Dei Schwartz I1

ine vierte Stelle ist e1in 1ia AaUuUs dem sogenannten dogmatl-
schen Tr1e des Cyrill. Das Zitat Degımt mit den orten :
„Ailt igltur sancia el SYynNOdus  “  * Gemeint ist die Synode

Nizäa VO  = Jahre Der oxt findet sich griechisch dr
B! Dei1 Schwartz, Acta i 1, 2 > 2 ? lateinisch {1,

B! bei Schwartz, Acta D: 338, 2 > ierner bei Isidor Von Se-
villa, Graecorum Concilia, Concilium Ephesinum, 84 159 MC
SOWI1C Deil Pseudo-Isidor 130, 201 Vgl Schol

210 212 1ne andere alte lateinische Übersetzung rührt Vo  z
Marius Mercator her. Der VonNn LeO zitierte Satz, der uns angeht,,
lautfet „Haec NOS SCqul verba debemus, Ais nNOSs cConvenılt obtempe-
UFE dogmatibus, considerantes, quid sit incarnatum 08550 ef NO-
mınem tactum Dei Verbum.““ Das lateinische Wort ‚dogma  .6 ist
dabei die Wiedergabe des gleichen griechischen Ories Die
Übersetzung des Marius ercafor nach 451) vermel1d: an die--
Ser Stelle das Wort „dogma“. Es heißt dort „Haec etiam NOs
SCILa rationes sequentes, quid significet incarnatum S a illud
Dei Verbum de Deo videamus“‘ chwar cta 5! 5 ? 13) In
der Migneausgabe (PL 48! lautfet der Satz „Haec etiam
NOSs scita hac atione sequentes Das Zitat ist bDei Leo das
Jeizte 1n der ammlung VOIl Väterstellen, die er dem Kaiser-
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Leo gerichteten, VO  = UguSs datiertien Brief 155 beigefügt
hat (Ep 155; 1187 AY 11 4’ 129, 10)

ine fünite Stelle findet sich in der Weihnachtspredigt
4> 224 AB) Der aps zaählt 1M vierten Abschnitt dieser Hre-

digt eine Reihe christologischer Irrlehren auft und erwähnt als letzte
„Posiremo 11  em dSseTeT& raesumpserun(f pariem quandam Ver  ‚3  DL

ın  8 Carnem Iuisse CONVErSAaM, ıf IN UNLUS dogmatis varietfate multi-
plicı NOn Carnıs anium anımae2que nafura, sed o11am 1pS1us er!
solvereiur essentia.  4 Das „UNUM ogma  D scheint eben die O-
lische re VOIl Christus se1in, W1e S12 L20 1m E1ingang des
Kapitels kurz zusammenfaßt: „duarum 1n Christo nafiurarum Ver1l-
atem sub UnN1us confessione‘“‘ (223 C) nNnier „UNIUS dog:
matıs tas multiplex” dann wohl die verschiedenen Ent-
‚stellungen des ogmas Urc die Häretiker verstehen. In der
Bibliothek der Kirchenväter (Münche 1927, 127) 1st die
Stelle Von Stieeger übersetzt: „Del der mannigfachen und
verschiedenen Auslegung dieses einen Glaubenssatzes“‘,.

Ich glaube sämtliche Stellen, denen Leo in seinen Predigfen
und Briefen das Wort dogma ZUr Bezeichnung der katholischen
re gebraucht, namhaft gemacht en. Es sind 1m ganzen
fünf; davon Tinden sich vier 1in den Brieien und NUur 1ne er
höchstens eine Lın den Predigten. In den Briefien wird das Wor  A  R
1ın  w dieser Bedeutfung N1IC VOT dem re 4A54 gebraucht. Dagegen
konnten Stellen angeführt werden, arunier wel dus den Dre-
gien, WO das Wort auf alsche Lehren angewandt wird. Die Al
testen datierten Briefe, 1n enen das Wort LM dieser Bedeutfung
vorkommt, sind aAUus dem re A46 Der USdruc. „dogmata d1-
vina““ SI L m rie des Kaisers Theodosius die AKalserin
CGalla aCcıdia (Ep 63! 877 4 ; chwartz, cia ONC. QOec., iom
d vol. 1! Dars 1 T, ö1)

Was Leo der Tro über die ITra dition lehrte, aäBt sich WO-

ens groben eil in einen atz zusammen(Tfassen, den
Tertullian als OIl in seinem uch De praescripfione hnae-
Teilcorum (37, niedergeschrieben hat „An regula ince  1mus,

ecclesia ab apostolis, apostoli d  O Christo, Christus Deo ira-
dıidit.“ Bezüglich des Traditionsbegriffes bei L20 kann mal, De-
ssonders nach den unier gemachten AÄngaben, en: faDßt
die Iradition als die unfehlbare kirchliche Glaubensverkündigung
-aufß. die mit den Aposteln begann und Vo  — den kirchlichen Lehrern
Iorigesetzt wird. Der katholische Gilaube 1ST der Glaube, den Leo
znit der (Ginade des Geistes Urc! die alier Von den
sieln gelernt hat und den er unverändert welier „catholica
fides, QUaM instruente NOS Spiritu Dei Der sanctios paires beati:
apostolis didicimus of docemus“‘ (Ep 89 Kaiser arcıan vVo  3

Juni 451 ; 930 14 ; I1 4l 417, 28)



Analyse der Hofifnung
Von Emmerich al V, Frentz S

sechsien ahrgan (1931) dieser Zeitschritit 1—41) hatte
ıch eine Analyse der 1e versucht. Schon dama  15 Destand die
Absicht, das Tugendsystem, w1e 05 VOT em der Thomas VOIL

quin iın glänzendem logischem A3ufbau gebotfen hat, mehr DSYChO-
logisch zerlegen sowohl wie auizubauen Denn WeNn der Aquli-
nate auch Eine wertvoallster psychologischer Einzelmomente
bringt, gehnt se1ine Einstellung iın de: Tugendlehre doch
schr aul das Logische, als dal die Psychologte Qäalfz ihrem
eC| käme Darum soJ1l1l hiıer eın weiterer Versuch gemacht WeTl-

den mit der zweiten göttlichen Tugend, der ofinung. Zw  r hat
nach Fertigstellung der Arbeit 0 e@1. Zimara C117 ganze>s Buch
uüber „Das esen der Hofinung 1n aiur und Übernatur“ geschrie-
ben (Paderborn 1933, Schöningh; Schol | 1935 | 572 i1.) Da

sich aber wesentlich die scholastischen Autoren hält, wird
vorliegende Behandlung NC überflüssig.

Die Hoffnung als allgemein menschliches Phänomen
Die nu 1 m Triıebh  ten, Animalischen.

Die rage, ob die oTIinung sich SCHON ın der 1eisien des
Seelenlebens inde, 1m Trie  en, Animalischen, ist sChonNn Öifter
auigeworien und, INan 0S wohl wenigsien vermutfen möchte,
iın der mittelalterlichen Philosophie mi Ja beaniwo  el worden. eın
Geringerer als 1homas VvVon Aquin stellt sich bei SE1INZT qausführlichen
Behandlung der menschlichen Triebe und A{fifekte i d ©
d1ese rage und begründet SCINe bejahende Nniwor nicht mi
£1INEeN abstrakten Prinzip, ondern einer Naturbeobachtung: Sicht
der Hund asen, der Habicht einen oge 1n weiter Ent-
iernung, stürzen S1C ihm nicht nach, W1e wenn S1e ohne o1f-
Nung wären, die eutfe erreichen: ist diese aber nahe, seizen
sS1C ihr nach, WIe voll Ho{ifnung, S1C erjJagen. Aus diesen äauberen  rr
Bewegungen lassen sich aber die eren rlıe erschlieben Sollfe
dem sein, wäre UUr Tolgerichtig und ähnlichen psycholo-
gischen Analogieschlüssen entsprechend, auch 1m Menschen die
Hoffnung 1ım Animalischen verwurzelt Se1IN lassen. Dagegen
spricht aber zuerst die Tatsache, daß das Tier, ennn e enttäuscht
wird, die pickende Henne, der die Tür kratzende Hund, die
Lasten tragende Ameise, ihre Bewegungen trotzdem Näufig nicht
auigeben, Ja, sich manchmal Tode arbeiten; ierner die Erwä-  n
Qung, daß die SOG Hofinung einfacher erklärt werden kann: als
triebhaites Verlangen, das erst UrC. Ce1InNn?2 bestimmte Art und
Stärke der Wahrnehmung ausgelöst wird; VOT m aber durch
die mehr abstrakte Erwägung, die der englische Psychologe Shand
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( The Toundations Of character, Aufl., London angestellthat on die Grundlage der Hoifnung, das Verlangen, ist beim
Menschen eiwas anderes als Irieb und Impuls beim Tier, weil
der Mensch dabei jel und Mittel einander gegenuüberstellt ; der
Ollende sfielit außerdem noch 1n seinem ekt 1e] und ra  nerreichen, gegenüber. ine solche Reflexion und Abstraktionist dem Jler NC} gegeben

Die Elemente der O  nung 1n den verschie-denen Deelenschichten. Der Tatsache, daß die Hoffnungals Aomplex sich NIC| 1mM Animalischen findet, widerstreitet
N1IC daß dies Von einzelnen ihrer Elemente gilt. Als ersies ist
das Verlangen bezeichnen, allerdings in dem oben erwähn-
ien weiteren Innn Es mit Shand als Abstraktion anzusehen,weil sich ın en primären Strebungen: der Furcht, dem Zorn,der Selbstbehauptung UuUSW. Iinde, geht NIC| d da 0S auch selb-ständig vorkommt. Chon das Verlangen ist 21n reC komplizier-Les seelisches Gebilde ein Kern, der Trieb Zum Ziel, ist ZU-rückführbar. Er N neben der einfachen Zielerkenntnis, die DeimInstinkt des Tieres N1IC| einmal noiwendig ist, e1nNe Mittelerkennt-NIS VOTAauUs,. Damit steht auf dem Grunde des Verlangens eineÜberzeugung, e1in Werturteil, das meist VOnI einem Wertgefühloder einem Wohlgefallen und Von Zweck—Mittel-Beziehungsurteilenbegleitet 1st. Diese etzten sind dadurch bedingt, daß das Ver-langen einen Verzug usseizt erreiCc inan das Erstrebtesofort, ist eın Verlangen überflüssig dieser Verzug bringtgleichzeitig CIn anderes Gefühl mıiıt sıch,Ungemütlichkeit.

nämlich eine gewisse
Dieses Unlustgefühl kommt schon direkt an das Kernerlebnis derÜT ] oder die Hoffnung 1m eNgern Inn heran. Das Verlan-

gen hat nämlich, WIe wieder an schr Qut bemerkt, eineReihe Von Emotionen ZUr Verfügung, die sSeine Wirkung rhöhen oderauch eindämmen. S1C bauen auf der Erkenntnis von der Erreichbar-keit des Zieles auf, bilden eine ischung VvVon ust- und Unlustge-iühlen und bewegen sich auf der Skala fast. reine Lust bis reineUnlust. Es sind die Emotionen: Zuversichtl Hoffnung, Bangigkeit,Verzagtheit, Enttäuschung, Verzweiflung. Die Hoffnung möchte
INan die normale ischung aQus ust und Unlust NeNnNnNen. Die ustverdankt ihren Ursprung der Möglichkeit, die Unlust der Unsicher-

Die ustheit der Zielverwirklichung. besteht 1m Voraus-kosten der Zielverwirklichung. Der Besitzfreude über hat S1edie Tendenz, die eingeschlagene Richtung, NIC den augenblick-lichen Zustand bewahren. Die Unsicherheit, oder besSer die EFr-kenntnis der Unsicherheit, bedarf näherer Erklärung. S12 istnächst nicht noiLwendigerweise objektiv begründet: die Multternoch autf die Heimkehr ihnres ohnes, der inzwischen schon 1NSs
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Haus eingeireien ist. Sie ist auch nicht notwendig VO  3 Hoffenden
selbst abhängig: man In der Lotterie einen Gewinn
chen. Dagegen genügt nicht die Zukünftigker S relg-
nN1sSSes, Von o1Ifnung reden können: man nicht. auf
£INe Sonnenfinsternis, eren heres Eintrefifen man kennt, sondern
JZIUT solange man über ihr Eintreifien oder ihre Sichtbarkei 1m
Zweifel ist Von offnung im Voallsinn spricht man endlich UUr

dann, wenn 1eSe Unsicherheit 1ın persönlich überwinden-
den Schwierigkeift dem „arduum‘“, WI1e 0S die scholastische Von

der griechischen Philosophie übernommen hat, begründet liegt
Das wird Anlaß für das Eintreten einer Emaotion ın den
Komplex der Hoffinung, nämlich des utfes. In nalogıe ZU)  = Tol-
genden dritten Hauptelement der Hoffnung 1mM weilern und voll-
ommenen ınn kann man diesen Mut, die „erectio animi  364 der

Danach wirdScholastiker, auch als Selbstvertrauen bezeichnen
Man zusammenfassend die o  nu selbst wohl bestimmen kön-
nen als die auf einer gutien Wahrscheinlichkeit des Eriolgs uhende
und 1m Vorauskosten dieses Eriolgs bestehende Freude.

s Z ©  0 &-  I gl ine eigentümliche Färbung
und eine Bereicherung ihrer ementie erhält die Hoffinung noch

SOzlalen Leben. Hier T1 das Moment des r D iın
S10 ein. Fuür die aCc 1st belanglos, oD S lieber umgekenrt
Säagel Ww1 die Hofinung wird Zzu Verirauen und geht in dieses
als Tei  esian ein. (Gjemeint ist jedenfalls das Gesamtphänomen.
Das Vertrauen besagt zunächst e1ine Verschiebung der Grundlage
der mutvallen Freude INa erwarie den ErTfolg nicht mehr, oder
wenigstfens nicht ausschlieBßlich VO eigenen Können, ondern
nigstens teilweise von der Güte und VOIMMN Können e1ines AMILE-
menschen. Dadurch omm 21n Abhängigkeitsgefühl ıIn die o{{f-
NUNG. Girgensohn hat in seinem bekannten Werk Der seelische
Auifibau des religıösen rleDens, m1T viel Geschick der Untersuchung
des religiösen Vertirauens die des sozialen vorausgeschickt. 1Ne
reC glückliche Analyse scheint die der SC1N 466)
58 1eg das ewußbtsein Auf diesen Menschen kann ich
mich vollkommen 1n en Stücken verlassen ESs ist e1n Ge{iühl
der Ruhe, der Sicherheit Es ist 1n Ireies und eicChties Ge-
Iühl, 05 1ST e1n selten beglückendes Gefühl

Aber die Vp zerlegen noch weifer und stellen eine doppelfe
Tatsachen- und Erkenntnisgrundlage dieses Gefuühls fest, eine voll-
ommenere und EiINe ınvollkommenere. 10SC ist das Wissen
den en Charakter, die Wahrhaftigkeit und reue, das Sichgleich-
hleiben des andern, S1e ist also wesentlich Achtung VOÖTr iNnm. Jene
ist das Wissen die Liebe des andern, eine Liebe, die keinen
Neid kennt und keinen bösen  SA Willen, S1©e ist auch selbst Liebe
(Siehe bes 12—116.)
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Mift diesen drei Hauptelementen: Verlangen, olinung iM Oi1-

Sinn, Verirauen, und ihren erkenntnismäßigen und em91190-
nalen Elementen, die vielleicht no weilter zerlegt, jedenfalls aber
noch ijeiner abgeschattet werden können, dürfte die Hoffnung als
allgemein menschliches Phänomen dargestellt Se1nN. Es bedarft
aum des Hinweises, daß alle 1052 emen(Te, WEl auch 1n recht
verschiedener Bewubtheit, In jedem Hoffinungserlebnis vorhanden
S1Nd. Daraus ergibt sich VO selbst, eın WwWI1Ie reiches und KOompIi-
jerfes Phänomen die ofinung ist

ıE Die Hoffnung als a“  relig;  10ses rIieDnNısS
1 rıie$ man rein VO psychologischen Standpunkt die reli-
e oIinung eran, wird Man annehmen, daß SIC wesentlich
das gleiche Erlebnis ist WI1e die ozlale offnung, NUur durch den
Gegensfiand des Verlangens und das OLLV des Verirauens, nämlich
Gof{it, unterschieden Die Tatsachen der Religionsgeschichte ent-
auschen dagegen einigermaben diese Erwarfung, wenigstens ın
dem Sinn, daß Mischung der Teilelemente der oliinung rocht
verschieden ist. Der Stoilker eLIwa hat prinzipiell überhaupt keine
OIinung, 11 sle, ebenso w1e die Furcht und ihre gemeinsame
Wurzel, das Verlangen, erioöten wıll Ist der Muselmann konse-
quenfer atalist, hat Hofiinung für ihn einen schr eingeschränk-
ien Sinn, weil die Erreichung des Endziels ausschlieBßlich Von Gott
abhängt un weder das Moment der Furcht noch das des ULCeS
in SecInNer Hoiffnung vorhanden SCIN mußb Das Moment des Ver-
rauens WIrd dagegen dem Pelagianer fast Ganz bgehen, weil ihm
die Gnade Goifites Gabe der atiur ist Der evangelische Christ äDt
den Glauben das gegenwärtige Heil in der offnung aufgehe
und kennt als Fundament der Hoffnung NUur das kindliche Liebes-
verhältnis, das jede Furcht aussCcC  1eßt Der Katholik irennt
Glaube, ofinung und 1© scharf und gibt der Furcht einen nicht
unbedeutenden aum iın Seiner offnung och deckt sich auch da
der theologische Begri{ff NIC vollkommen mit uUNSerm psycho-
logischen Komplex DIi Tatsache ist einmal 21n Bewels afür,
dal die offnung kein angeborenes Erbgut des enschen Ist, SONM-
dern autf erworbenen Überzeugungen ruht, dann aber auch,
der Anhänger einer eligion nıemals 1ese vollkommen auf der
Psychologie auibauen wird. Das hindert natürlich NIC daß die
psychologische Analyse für die Erforschung jeder Religion VOo
Wert ist und daß gerade S12 geeigne ist, die einigenden ementie
klarer ans 1C tellen.

Hier sollen die ofinung selbst, ihre Grundlagen und ihre Aus-
wirkungen beschrieben werden

Die Grundlagen der reliıgiösen Daß
die Religion VO  3 Verlange geiragen wird, zeigt eın IC auf
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die verschiedenen Religionen, eiwa die, die uUNs amn nächsten stehen;.
die jüdische und die christliche Seit der Verheibung ranam
Ich will dich einem großen Volk machen und in m deiner
Nachkommen werden alle Völker der rde gesegnet werden, ist
dıe Religion aGes en Bundes wesentlich eine eligion des Ver-
jangens un der OIinNung. Äniangs 1ST ihr Gegenstand vorwiegend
Qüas irdische Gelobte Land, das ruhige Wohnen de. Israeliten unfier-
seinem Weinstock un seinem Feigenbaum; später wird mehr
vergeistigt, bIis ZUF dealen Auffassung des Zacharlas VoO  3 messi-
anischen Reich, der Vergebung der Sünden, dem 1enst 11

Das Christentum ist in gewissemHeiligkeii un Gerechtigkeit.
Sinn weniger Hoifinungsreligion, weil 05 besitzt, W äas Israel OT=-

wvariel hat Das eiCc Gotfes 1st un euch! Aber ist auch
wl]leder mehr Hoffinungsreligion, weil das Endreich, VOINL dem das
jeizige Reich LLUF ild und Unterpfand IsT, noch ifern 1eg und durch
SCiNE klarere Zeichnung mn den neutestamentlichen Schrifiten grö-
es Verlangen weckt Besagt 0S doch nichts Geringeres als den
KResitz und das Schauen Got{fies, WI1Ie 8 Daß das Verlangen
des Christen daneben auch aut irdische ufier geht nNnser Läg--
liches Trot g1ıbD un heute! bedari N1ıC des Bewelses.
ın Element, das in der sozlalen olinun sich wenig bemerk-

Har macht, r1 Del der religıiösen stark in den Vordergrund: die:
e M reilen sagt eiler von der eligion der Primitiven.
(Das Gebet, Auffl., 42): Die Verbindung des Abhängigkeits+
geiühls mit dem Selbstbehauptungsstreben 1äßt die Hoifnung.
keimen das Wesen, das Herr ubDer meln Schicksal 1st, kann MLr
auch helfen und mich reiten Zahlreiche Psalmen, das Gleichnis.
VOIm Pharisäer un Zöllner sind ein Beleg für diese Auffassung.
Der Tun für die besondere Befonung dieser Grundlage ist, daß
der Mensch sich VO absoluten Sein gäan  L anders abhäng1g als
vom Mitmenschen.

Daß die 12 (Freundschaftsliebe) wenigstens häufig Grund-
Jage der olfnung ist, stcht außber Zweitel. „Auf die Freunde, also:
aut die, von denen mman geliebt wird und die mMan liebt, SEeIZ man

die meiste Hoffnung“ D 17 A, ö Bolley Dbringt
aiur in seinem Werk Gebeisstimmung und ebet, ehr+
reiche Protokalle. SO schreibt ein Schüler „Ich Dete das ater-
Wr ml dem erzen, als ob ich mi1t meınem atfer spräche“”

212) Ähnlich über eın Mariengebet: „Obwohl das Gebet
außerlich den Charakter e1iNes Bittgebetes rägt, habe ich doch
HUr einen edanken Bei einer gui2n Multter fühlt mman sich immer
wohl, man braucht keine Ngs und eiıne Furcht haben So
ist das eDel, wenn ich verrichte, für mich kein eigentliches
eien mehr, ondern bereits 21in Akt des Vertrauens“ ebd 187)
Daß die 1e nicht immer und nofwendig Grundlage der Ooff-
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NUNG 1sT, möchte man ohl apriorisch daraus ableıten, daß die
Überzeugung VONN der acC und uüte Gottes genügt, ohne

daß schon 21n 1ndes- oder Freundschaftsverhältnis vorliegt. Aber
uch die positiven ussagen scheinen darauf hinzudeuten, Wwenn Del
Bolley der Gedanke der Liebe gelegentlich Qgallz Del Girgen-

- Ssohn manche Versuchspersonen Achtung und Ehrfurcht VOT ot
wenigstens sehr 1n den Vordergrund stellen Die SOG. Bußpsalmen,
Ausdruck der Hofinung des noch unversöhnten Suünders, weisen
in die gleiche ichtung, daß nämlich neben der höchsten noch
ine weniger hohe, aber doch wahre Art der Hoffinung g1ibt

Notwendig gemeinsam ist diesen beiden rien der
die gäalz wesentliche und unersetzliche Grundlage des Glaubens
oder, allgemeiner ausgedrückt, der Überzeugung VOIN der uüte und
acC ottes und Von dem Wert der religlösen Güterwelt.

Von bloBer Überzeugung wird mMan für den, Wwenn auch hHloBß
imaginären all reden a  müssen, sich nicht eine en-
‚barungsreligion handelt. Daß die offinung tatsächlich auf dem
Glauben aufbaut, ist S der Hauptergebnisse VvVon Girgensohns
schon genanniem Werk Wenn auch eingebettet ıIn die verschie-
densten Vorstellungen und Gefühle, ist der ern des religiösen Er-
Jlebens immer 211 gedanklich sachlicher. Ja gerade die Ana-
lyse der ussagen er Vp., die die Bedeutfung des religiösen Ge-
«lankens herabsetzen oder leugnen, 1äDBt ihn als schlechthin ıunent-
eNrlıCc| erscheinen 453) dieses aubens, insofern
«der olinung zugrunde 1eg und in ihr ganz oder toilweise onthal-
ien 1st 1m Gegensatz eiwa Zu Glauben die e’ die man

nicht erho{i{ft, WI1Ie ugustin bemerkt (Enchiridion IS für
.den risien „das wunderbare Licht“, in das unNls ott erufen hat
‚d UuSs der Finsternis, also das Reich der na und (Glorie ın seiner
ganzen Ausdehnung. Subjektiv gesehen ist dieser aube kein
hloBßes objektives Wissen, sondern eiIne persönliche Stellungnahme,
„die Verwandlung des VO Ich losgelösten objektiven oder remden

Gjedankens iın eigenen“ (Girgensohn A Mit dem
Wachsen dieser „Ichfunktion‘, dem en iın der Glaubenswelt,
wächst notwendig auch die Hoffnung. Nicht weniger wichtig
als der Glaube die Heilsguüter ist der die Macht und uüte
und reue Gottes, der S1C schenken soll Wie die Glaubensschrift-
ien bieten die Leben der Glaubenshelden u  berreiches atferıa
“solcher seelischer Vorgänge. Die römischen Kanonisationsakten
und die Foliobände der Bollandisten Sind e1ine unerschöpfliche
TFundgrube Iiur die Untersuchung dieser und der meisten andern
religıösen Erlebnisse. Die Stärke dieses Glaubens, der oit DIS ZU  =

Wunderglauben und ZUr Wunderhoffnung wurde, ird eiwa von
Qiner Theresia gerühmt, die, obwohl eine Frau, dr  z und rank,
‚Ohne menschliche Mittel und unter gröBßten Hemmnissen 1m Glau-
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ben Golites die eiorm ihres Ordens ZUWege rachte
(Benedikt XIV., De Dei beatificatione et beatorum CaNno-
nizatione 11D. 17) Diese Überzeugung Von der
Gottes ist jedoch NUr ın selienen Fällen ein reiner Auftforitätsglaube;
meistens kommt das Moment persönlicher Erfahrung hinzıu. eiler
iindeti 0S SCHOnNn Del den Primitiven: „Von Anfang haben WIr 1Ur
durch Deine UnNs: gelebt, Lab UNs auch iın Zukunft davon teil-
haiffıg se1in !“ eien die Khonds Das 91) Davıd sagtı VOTr
SCINemM Kamop{f miıt Goliath Der Herr, der mich dem Rachen der
Löwen  . und Bären entrissen hat, WwIrd mich auch AaUuSs der Hand
dieses Philisters erretififen (1 KOn. 17, ö7) Girgensohns Vp kommen
Näufiig aut die persönliche ErTfahrung von der FÜührung Gottes
rück, WI1e sS1Ce eren Bedeutfung auch iür menschliches rtrauen
betonen SchlieBßlich wird der, der So1N Heil irgendwie auch
VOIL der eigenen Mitarbeit erwarterlt, eiınen gewissen Glauben
sich se1bst aben, mad OT Seine letfztie Stütze auch Glauben
(10tftes Krait Linden

Die Komponentifen der relıgiösen nung
Au{if dieser Dreiten asıs Daut sich die eigentliche HMofinung aul
Freude und Friede, Mut und Furcht. DPaulus druckt die Igenar
dieser Freude knapp dUus, Wenn OT Sagl: Tn EÄTMLÖL YOLQOVTEG
(Röm Z 12), und anderswo: Wenn WIr LIUTr für dieses Leben aut
COChristus hoffen, sind WITr armer aran als alle enschen
(1 Kor. 15, 19) S1C ist also wesentlich das Vorauskosten des jen-
seiligen Lebens Dessen Wert und nicht wenıger dessen Unverlier-
arkeit ist auch der MaDstab 1Ur ihre, wenigstens mögliche Inten-
S1tät In der christlichen Religion hat S1e noch e1nNe eigentümliche
Oualität durch die Überzeugung VO „Unterpfandscharakter“ des
diesseitigen 1m Verhältnis ZU) jenseitigen Zustand: Ihr sSe1d De-
siegelt mit dem H1 Geist, der das Unterpfand uNserer Erbschaft
ist Eph 1’ 14) Die psychische Wirkung eiıner solchen Überzeu-
YUILG ist kaum überschätzen.

Da sich aber 1n der religiösen Hofinung Freude des Veor-
rauens handelt, trıtt eın verwandtes Geiuhl nicht weniger hervor,
das des S) der Sicherheit, des Sichgeborgen-Fühlens.
Das Symbol des Ankers 6, 19) bringt es wohl besten
ZU Ausdruck; ahnlich die Bilder Vonl ott als dem Felsen, der
Burg, der auer, dem irten, dem Muttervogel, dem Bräutigam

Vorzüglich aut dem Frieden erhebt sich das anscheinend ent-
gegengeseizte, weil kämpferische Gefühl des Mutes Auch hier
hat DBaulus den besten Ausdruck geprägt Ich Vermag oS dem,
der mich stärkt 4l 13) Die physiologischen Begleiterschei-
HUNgen erwähnt der gleiche Apostel 1ın der Mahnung: Stärkt die
erschlafften ände, estigt die wankenden Knie! 12, 12.)

Scholastik.
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So wird die Hilfe und die ra Gottes nicht als außerlich GgeE>-
sondern als die eigene eele durchdringend und stählend,

verschmolzen mit dem eigenen KOnnen. Doch hat auch dieses 1n
der religiösen Hofinung seinen eigenen Mut, e1n wirkliches Selbst-
gefühl, das gleichfalls durch die Erfahrung wächst. Recht anschau-
ich wurde 08 ıIn einem Zeitungsbericht Korrespondenz VO

März dem Mut iın Hinsicht auft ott gegenübergestellt.
in Hongkong amen ın kurzem Abstand Junge are dus

Europa uUurc und alte Veteranen, die der geschwächten Gesund-
heit In die eimat Tahren mußtien. Jene hattfen neben dem
aul ott gegründeten Mut den wegeln ihrer guten Spezlalstudien,
der Missionsgruppen, ın enen S1'C gearbeifet, der Kongresse,
enen S1C teilgenommen hatfen;: 1ese etizten nach den Erfahrungen
der eizien Jahrzehnte auft Menschenkrait keine Hoffnung mehr,
aber eine SilLLlliere und estere aut ott

Ein noch größerer Gegensatz scheint 0S sein, daß sich miıt
diesen eiunlen das der cht und orge verbindet oder wenlg-
STIeNS verbinden kannn Wirket eUeTr Heil m1T Furcht und Zittern!

2, 12.) 1e0S0Ss Gefuhl Ist veranlaßt durch die Unsicherheit
eigenen Treue iın dem schwierigen Heilsgeschäif. Wer also

1eSC Überzeugung hat, wird no  endig 1n Seine Ho{ffnungsireude
diesen Wermutstropien mischen

Wenngleich der Hauptzweck meiner Arbeit eiIine Analyse ist,
sollen ihre emente doch NC SOZUSägeN tot nebeneinander l1egen,
sondern 0S soll wenigstens kurz daran eriınner werden, daß S12 in
ljebendiger eWwegung abwechseln eiler hat das gut uUSammelNn-

geTabt (Das 380) „Der drängende, ıuniusIivolle A{ffekt,
der el Wunsch, geht a  Der, ja springt über 1n die sanite, Iust-
Vo immung des Getrost- und GefaBitfseins, der oIinung und
Zuversicht: das Geifühl der Unsicherheit und Haltlosigkeit wird
abgelös Von dem beglückenden Bewußtsein des Behütet- und Ge-
borgenseins in der and e1iner schützenden höhern aCcC
bricht aus dem Zweiflfeln und Fragen die Gewißheit durch, aus der
ngs die Zuversicht, aus dem Bangen uınd agen der zukunftsirohe:
Muft, das Wollen und Wünschen ird ZU. innern en und Be-
sitzen.““ annn spricht Or noch VON der höchsten und einfachsten
Form, der vollkommenen rgebung, in die die Hofinung 1M Öl-
bergsgebet übergegangen ist ater, dein geschehe! Der
religiöse Mensch, der S1C sich eigen macht, gewinnt in ihr die
harmonische Verschmelzung VOIN Glauben, Hoffen und Lieben.

ine el VOnNn Fragen, die noch behandeln Sind, gehen d u$S--
schlieBßlich die Theologie Drn Welche der zahlreichen Ele-
mente gehören ZUr VIrtuS INFuUSa der Hoffnung ? Wenn alle oder
mehrere, welches ist das wesentliche?

Die Auswirkungen der rel1igiöse
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Hier so11 LUr einiges kurz angedeutet werden: diıe religionspädago-gischen Folgerungen bleiben Ganz unberücksichtigt. Wiegerade die lefzten Zeilen gezeilgt haben, ist die Hoffnung eineder wichtigsten Grundlagen des S ] C  0 S‚ also jenerBetätigung, die 1Im Zentrum des religiösen Erlebens SIie ESs istklar, WI1C mächtig S1C dieses beeinflussen und bis seinen höch-sien Höhen, der Ganz reinen und selbstlosen Gotivereinigung, hin-auiführen kann Um ungünstiger wirkt umgekehrt das Schwin-den der Oofinung aut das Beten e1n. Sowohl mittelbar durchdas Beten W1C unmittelbar ubt die Hoffinung einen weitreichendenEiniluß auTt das d N Z e O e NIie erfüllt S it Optimismus,Schwungkraft, Arbeitsfireude. „Alle Tätigkeit des Menschen S  &  eiztoffnung voraus““ Fröbes, ehNnrbuc CXD SUC) 11 313) DieReligion gewinnt durch S1'C die Helden der Tat und des ()pifers.Sie verirauen S‘ als Wenn Gott alles allein täte, und muühen  Sl Sıichab, als muüßten S1C selbst es allein tun (Ignatius von Loyola) Der

Vor allem aufs Iranszendente ehenden christlichen Hoffnung istdas Wort Bauli eigentümlich Ich verlange auigelöst und mitChristus Seın ( Phil ] 23) das aber dem christlichen Frommenebensowenig WwI1e dem Apostel die Arbeitsfreude rau WeitereAuswirkungen ergeben sich, Wenn die Hoffnung 1n die anderenoben genannien Gemütsstimmungen übergeht: Bangigkeit, Klein-muft, Enttäuschung, Verzweiflung. Nur das soll noch erwähntwerden, daß die schwindende offnung das Selbstvertrauen eben-sSsowohl mit sich ZUu Schwinden bringen WI1e steigern Vermäg.Das Verhältnis der Hoffnung ZU  3 aub ist zunächst derart,daß beide nicht nofwendig paralle gehen. Bei gleicher Glaubens-sicherheit mehrerer Menschen kann Hoffen, ebenso wI'e Lieben,verschieden groB5 sein, weil die Hoffnung zu Glauben eın emot10-nales Moment beifügt und weil S1e den Blick mehr oder wenigerstark auft die günstigen Aussichten, also die Hilfe Gottes, kon-zentirieren vermäg. Besonders deutlich wird das beim Wunder-lauben, der ebenso eine Wunderhoffnung ist. Der Verlust derOoffnung braucht ZWäar NIC den des Glaubens nach sich ziehen,wird aber iast noiwendig ihn ungünstig beeinflussen. enn er en.den Blick hin ZUr eigenen Schwäche und Wegd von Gottes Macht.glaubt iNan ZWAar prinzipiell Gottes Hilfe, aber NC ın die-
SC  3 konkreten Einzelfall. Daß das auf die Dauer für den Glaubenverhängnisvoll werden muD, beweisen längere Zeiten der Not W12Weltkrieg und Inflation. Ferner sinkt mit der Hoffnung die ihrinnewohnende Freude Vorauskosten der Seligkeit,; damit dasWohlgefallen den religiösen Werten, das den Glauben lebendigerhält. Alles das erweist bei der Verschiedenheit der Phänomeneeın Verflochtensein VON Glauben und Hof[ffen.



„Erlebnistheoiogie“ und Mystik
Von arl Richstaetter

Die grobe Verwirrung auft dem Gebiete der Mystik sich
se1lbst grundlegenden Fragen OnNiIirare Ansichten gegenüberzu-
stehen scheinen,; hat inre Gründe der schwankenden Term1ino-
Ogle, der verschiedenen Umgrenzung des Gebietes, das Man

der Muystik zuweist der verschiedenen Auifassung, welche T at-
sachen des geistlichen Lebens als „mystisch“” bezeichnen

der VersSC  nlıedenen ethode Sel der deduktiven die das
tische Leben AUS dogmatischen und auch philosophischen TUund-
lehrern ableıte oder der induktiven und deskriptiven, die die Ver-
verschiedenen mystischen Phänomene beschreibt Wird dies De-
rücksichtigt dürfte sich ergeben, daß der sachliche Gegensatz
längst N1iıC groß 1ST als 08 scheinen möchte Vor em aber
dürite der Gegensatz aus der cht Schwierigkeli OT -

wachsen das iNNeTe Erlebnis das hochbegnadigte Muystiker adUus.-

zudrücken sich bemühen, richtig aufzufassen, WEln man NC
dUus e1ıgenNner Eriahrung ennn Was Heinrich Deniile VOL

echzig Jahren chrieb dürite auch heute noch gelten „„Die
tische Theologie 1st unier en theologischen Disziplinen die
schwierigste Der Begri{f der Mystik der ungeklärtesie und flus-
S1gsfe der Theologie!

Die Muystik 1ST ZWAar einerseits eın Sondergebiet der Theologie,
zicht aber: zugleich Tatsachen 1n den Bereich ihrer Behandlung,
die der psycChologischen Beobachtung zugänglich Sind. pBel ÄNn-
wendung der induktiven, psychologischen ethode sind „die Aus-

des Mwystikers den Lehren des aubens untier Beruck-
SiChLiguNg SC11CT selbstgebildeten Ausdrucksweise prüfen?“
Denn „der Glaube selbst IST Tür alle übernatürlichen Erleuchiun-
gen hienieden sowohl das ijestigende Fundament W1@ das lenkende
Licht und die einiührende Piorte“ Im Anschluß diese Worte
des hl Bonaventura bemerkt ()  © „Ohne den Glauben
als Fundament und MaDBßstab der 1TC übernatürliche Erleuch-
ngen oder iNNeTre Gemütserfahrungen erworbenen Kenninisse Del-
zubehalten WUurde man V1S1011aTfenl oder sentimentalen Schwär-

verfallen und die Wüuürde der götftlichen Ofien  rung nicht
WEINGEer gefährden als durch die DPrätension VOoO  3 Glauben sich
emanziplerenden Wissenschaft Ja die pseudomystische (inosis 1ST
unier Umständen noch viel verderblicher als die pSseudowissen-
schaitliche Es soll jedoch hier nicht die Möglichkeit bestrittien
werden; daß wenigstiens bezüglich elner Geheimnislehren. durch

ch T, ust. Gebeisgnaden (Innsbruck 26SE  O  s=148  —_  - S&
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1n besonderes under der na e1Ne Art evidenter Kenntnis
schon in diesem en ermöglicht werden könne?.“

Sind also einerseits bei der Schilderung und Analyse der mM
siischen Erlebnisse die theologischen Prinzipien nicht auber acht

Jassen, 50 wird INan andererseits auch nicht d us der Gnaden-
re DFLOFL das mystische en ohne induktiv-empirische
Kenntnis der mystischen Vorgänge und Tatbestände deduzieren
können4“ Mit ecC betont hiermit d  Ö die PSyChHO-
Jogische Beobachtung der VonNn den Mystikern berichteten inneren
Erlebnisse. „Denn iın dem nnNeren Erlebnis des Mwystikers treien
psychologische omente auf, über die uns weder die Offenbarung
noch die dogmatische Spekulation Aufschluß geben Insofern
ist die Muystik auch ErTahrungswissenschaift, und die Vonl inr g -
siellifen entscheidenden Fragen können nicht apriorisfisch VO Nog-
matiker entschieden werden®S.““

Fuür den Dogmatiker aber, Weniln er nicht selbst Mystiker IST, ent-
stcht sofort die nicht geringe Schwierigkeit, das, Was der Mystiker
aus eigener Erfahrung berichten will, verstehen, und ZWar
versiehen, WI1Ie dieser 0S meint. Der hl I1 © g1bti die
allgemeine Änsicht der Mustiker wieder, Weln CT in dem Itinera-
FLUM mMmenftis IM Deum (C Detont, daß NIC| Wissenschaft und
Bucherstudium das Verständnis vermitteln könne, sondern LIUTF eige-
1Nes inneres Erlebnis urın spricht 0S aus eigener ErTahrung
wiederholt in seiıinen mystischen Schriiten dUusS, dab die „SpifzfTin-
digste theologische Wissenschaft“ dazu NIC ausreiche In en
Wissenschaiten berufe Man sich auft Fachleute, 1n der Mystik aber
halte sich jeder IUr Fachmann6. Den Grund für die genannte
Schwierigkeit gibt der hl Jo DE
Seele iLindet keine Art und We  1Se und keinen bildlichen Ausdruck,
die ihr genügten, 1n kostbares geistiges, eiNngegossenes rlie
N1ISsS auszudrücken?.“ 1ne deutsche Mystikerin schreibt in demselben
Sinne ihren Seelenfiführer „Obschon meine eele In diesem A
stande des mystischen Schauens ] Wunderbares in ott erkennt,
vermäg ich mich NIC| darüber auszusprechen. Mit vielen orten
würde ich nichts oder 1Ur schr wenig sagen8,“ Wer das Dunkel,
das die contemplatio INFUSA Umg1bL, nicht hinreichend würdigt, VOT-
SCHUl1e sich VOoN vornherein die Möglichkeit, S1C etiwa

3 Ebd 41
Wesen und Grundlagen der katholischen Mystik unchen
ilichstaetter-de Maumigny,49

Katih Muystik (Freiburg
Ebd Ebd

U} d  av C&  ( 1ne moderne deutsche Mystikerin(Freiburg®—" 95
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verstehen, wIie der Muyustiker S1e erlebt als COZNLLLO Dei experimen-
Lalis, INneE Formis et Imaginibus, 1n gelistiger Wei nach Art der
Engelerkenntnis, durch die inne des Geistes. 1le fiimmen darin
a  Derein, daß diese Beschauung ZUu  3 Gebiet der Mystik 1M engsien
S1 gehört. Nur die ErTahrung aber Sagt UIlS, daß S1e: wirk-
ch existiert. „Auf Tun dessen, Was Urc viele Jahrhunderie
1Nndurc Dei Mwystikern jeden Geschlechtes, jeden Standes, jeder
theologischen oder allgemeinen Bildung als psychologisches Trie  a
Nıs Testgestellt worden ist, kann die Mystik ihre sicheren esul-
Late gewinnen und diese dann der ogmati ZUr teren W1SSenN-
schaitlichen Bearbeitung vorlegen. Es Se1 LUr an die Verweriung
der en des Heiligen Geistes ZUr Erklärung des mystischen Er-
lebnisses nert. die höheren Gebetsgnaden des mystischen
Lebens VO  S Dogmatiker in der richtigen Weise dargestellt WOTI -
den, 1indet der Mystiker, der aQus Erfahrung redert, mit iniullivem
Blick sofiort heraus. eın Urteil 1st deshalb auch Tür den Dogmatiker
Von geradezu entscheidender Bedeutung. enn Wäas helien SCINE schar{i-
sinnigsten Konstruktionen, WwWenn der Mystiker achselzuckend die Dar-
stellung des mystischen Erlebnisses als der objektiven Wirklichkeit
nicht enfisprechend ablehnt? Hier 1eq e1nNe verhängnisvolle Fehler-
quelle, Wenn dies VO Dogmatiker nicht beachtet wird?.““ Wenn
die Schwierigkeit des Myuystikers, sein Erlebnis 1n Worten ZU-
drücken, LUr durch die ähnliche Schwierigkeit des Künstlers OT -
klärt wird oder wenn mMan in der mystischen Beschauung welftfer
nichts sicht als 21n gradmäßlig gesteigertes alftfektives ebeti, W1e

jedem innerlichen Menschen bekannt ist, lehnt der Mystiker,
der dus Erfahrung Sspricht, e1Ne solche Erklärung ab, weiıl S1C den
Tatsachen NC Rechnung räg So könnte mMan in einem De-
rechtiigten Sinne VomN „Erlebnistheologie“ in der Muystik
reden, weiıl die mystische Theologie eben Erlebnisse ZU  =) Gegen-
San ihrer Untersuchungen macht12 Wo Jos Kleutfgen 1n
seiner „Theologie der Vorzeit“ das Verhältnis der Scholastik ZUFr
Muystik behandelt, Tführt aus „Die Mystik bemüht sich, die Er-
Iahrungen, welche aut dem Wege der Beschauung YyewoNNernN WelIl-
den, erkl  aren  s und dadurch über Gott und die götflichen Dinge
höhere Auischlüsse geben  et (IV 51)

1ne andere AÄnsicht verirı eine eben erschienene Doktorarbeit
von Dr Franz Lieblang !!, der sich den ernsien Vorwurf

ath rn A  Mystik 49
d  eb C  (> r’ Salesia Schulten und ihre Psycho-logie der Mystik (Freiburg 41

{1 Grundfragen der mystischen Theologie nach Gregors desGroBßen oralia und Ezechielhomilien (Freib. Th. Studien, Helt 37)
UT, 80 XII 184 Freiburg Br. 1934, Herder. 4,50,
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eigen macht „Auf dem Wege, der ZUrr eit von der deutschen
DRPoulain-Schule eingeschlagen wird, kommen WIr irrigen
theologischen Erkenntnislehre, einer Übertragung der Erlebnis-
theologie in die katholische Literatur12.“ (Gıemeint ist wohl eine
unkirchliche, modernistische „Erlebnistheologie‘. Es wird dann
weiter dazu bemerkt: ‚Diese Auffassung ist bei m groben eil
der Theologen heute vorherrschend.““ amı wird 1n T Tsi-
lingsarbeit der Vorwuri aut die Mehrzahl der Theologen AdUuS-

gedehnt, die heute die Mystik zu Gegenstand wissenschafiftlicher
Behandlung machen. Wenn als Zweck der Arbeit angegeben wird,
„die Grundgedanken Gregors des GroBßen den schwebenden Fra-
gen der mystischen Theologie herauszuarbeiten‘‘, geschieht in
der ausgesprochenen Absicht, den genannten Vorwurt auch UrCc
die re des eiligen Papstes begründen.

Mit grobem el. sind Gregors oralıa und zechiel-
omiıhlıen durchforscht worden, und alle exie sind übersichtlich
zusammengestellt, die nach des Veriassers Ansicht CCUKILV als
Grundfiragen der Mystik 1n Betracht kommen Paradies und SUun-
denfall, „Gott in der eele des Gerechten‘“‘, die theologischen Tu-
genden und die ONa Spiritus Sancti SO befaBßt die Arbeit sich
ZUr. älitfe mit Fragen, die 1n dem Traktat de gratia behandelt und
Del induktiver, psychologischer Darstellung der Mystik Aaus der
Dogmatik vorausgesetzt, hier aber in Beziehung ZUr mystischen
Begnadigung gebracht werden. Die psychologische Seite gelangt
einigermaßen in den folgenden apiteln ZUr Darstellung: „Aufstieg
auTt den Berg der Beschauung“, „Au[f dem erge der höchsten LEr-
hebung“. Die Gottischauung, w1e S1e VOIN den Mystikern allgemein
behauptet wird, iLindet durch Gregors Orie nähere Erklärung,
SOWI1C „der e’ die OoIinung, Sicherheit und Freude in der Be-
schauung, ihr Verkosten der ewigen Seligkeit und ihre Dauer  .
Daran schlieben sich „Folgerungen“ und eın zusammen{fassender
„Rückblick“,

Nach Lieblangs Ansicht gibt 0S bei Gregor ke  inen wesentlichen
Unterschied ZWISC.  hen mystischer und „gewöhnlicher“ nade; ‚„„die
Mystik stellt den Weg der Vollkommenheit dar, VoIN dem nıeman:

und tür sich ausgeschlossen ist, weil jeder Gerechtiertigie In
radice die mystische na besitzt‘“:; „das leizte iel der Recht-
fertigungsgnade sind 1im irdischen en eigentlich das mystische
en und die Beschauung“‘‘; CS muß hervorgehoben werden, daß
jeder ZUrC Muyustik berufen ist und die Vereinigung mit ott in der
Beschauung anstreben so11“ Vorher bemerkt . „Christ-
lıche Vollkommenheit und Mystik werden VvVon Gregor gleichgesetzt,

En reDs, Mystik als theologische Wissenschaft: eV
(1928) 202
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we1l die Mystik nichts anderes 1ST als die Entfialtung des 1n der
heiligmachenden na in der eeie grundgelegten Gnadenschatzes“

Aus der Gregor zugeschriebenen Ansicht, daß „Jeder ZUur
ystik beruien sel““, hatte Dereits irüher Emil Dimmler, der
Von jeblang IUr Seine AÄnsicht eiuhrten (Gewährsmänner, den
SCcChluß GezZzOgel, Mystik MUuSSe  DE das Ziel der Seelsorge SCIN.

Schr erireulich 1st das Von dem Verfifasser Dekundete WISSCeN-
schaitliche Interesse Tüur das Sschwierigste und dunkelste (1eDiet
der Theologie. Auch die VOoI ihm angegriifenen ITheologen WT -
den ihm für die Zusammenstellung der Texte Dank WI1SSeN, beson-
ders auch, weil der Jafeinische Wortlaut 1n den Fußnoten beige-geben Ist. Manche Gedanken des groBben Papstes wirken in die-
SOr Zusammenstellung aszetisch anregend. Man kann 1Ur WUunN-  a
schen, daß der Veriasser auch späterhin Zweige der Theo-
ogie Lreu bleiben mÖöge, der leider iın Deutschland wissenschaftlich
wenig behandelt wurde und bei den Theologen wenig Beachtunggeiunden hat. Allerdings dürite dann gerade mi1t Rucksicht auf
die von i1hm bereits Jetzt zusammengestellten Texte Gregors SCINEC
Ansichten ın manchen Punkten ändern, Wenn or sich VorausseTzungs-10S Oder vorurftfeilslos mi den VON den Mystikern übereinstimmendDerichteten Tatsachen näher beschäftigt, SOWI1EC mit den Werkender groBßen Vertreter der mystischen Theologie, eren Kenntnis
leider iın seiner Arbeit N1C| hervortritt.

Es JäBt sich verstehen, Wenn mMan ın einer Doktorarbeit Iür die
Ansicht Seines Professors eintfritt, auch Wenn dieselbe, zuma ınihren praktischen Folgerungen W1C in ihren Beispielen mystischerBegnadigung, Von der samien Fachkritik abgelehnt wurde undauch vVon seiıfen der Pastoraltheologie ernsien Bedenken begegnete.Weniger verständlich aber könnte 0S sein, daß INan sich m1T rKichtung der mystischen Theologie, die mMan glaubt schwereedenken rheben mussen, wenig bekannt gemacht hat, WwWi1ie
dUus den erhobenen Einwendungen klar hervorgeht. uch Ist 0Snicht LreC verstiehen, daß man sich nicht mehr bemüht hat,

INan über Mystik schreibt, die lebendige Wirklichkeit mystischerGnaden kennenzulernen. Poulain Wäar nach der Mitteilung einenverfirauten Mitbruder selbst mit der übernatürlichen Gabe der Be-schauung begnadigt, Von de Maumigny Wäar allgemein ekannt.Beide schrieben N1IC bloß eigenes Erlebnis, ondern auch aus rel-cher Erfahrung, die S1C sich als Seelenführer mystisch hochbegna-digter Seelen viel Jahre hindurch angeeignet hatten. Die prak-Lische Brauchbarkeit ihrer Werke ist selbst Von Gegnern Niegezweifelt, vielmehr allgemein anerkannt worden.
Bezeichnend für die Arbeit Lieblangs ist e 7 daß die Benutfzungder Werke des hl Johannes VoO  Z Kreuz niırgendwo hervortritt, unddoch ist der Kirchenlehrer der Mystik. Die hl Theresia aber,
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VON IUS „dıe grobe Lehrmeisterin der Psychologie der Mystik“
genannt, wird in dem Verzeichnis der benutzten Literatur nicht eln-
mal angeführt, obwohl S1C  En unier dem besonderen Beistand der gOLL-
lichen na die mustische Beschauung in ihrem  { esen und inren
Graden iın klassischer Weise dargeste hat. dessen iinden
sich zahlreiche unbedeutende, kleine Schriften angegeben, die sich
bemühen, den Begriff der Mystik weit auszudennen, schon jedes
alfektive mystisch deuten und solche „Muystik“ 1n Ul
sunder e1Ise popular:  sieren. Der 1ınIlub dieses Schrifttiums.
scheint SICH menriac emerkbar machen.

Nach AÄArt dieser Literatur pricht die 1 von Muystik, ohne
VvVon vornherein In welcher Bedeutung IMan dieses viel}
mißbrauchte Wort verstanden wissen wıll. Gregor spricht nirgend-

1 Zusammenhang davon un Del ihm Linden WIr noch keine:
iestumschriebene Terminologie. Das Wort contemplatio Denutzt
Iiur besinnliche Lesung und Beirachfung, Iür afiekiives und
das der Einfachheit, Iür erworbene Beschauung und einge-
goSSeNe, wesentlich mystische Beschauung DIS den nöchsten Siu-
ien, auch Iur die VZISZO beatifica. are Begriffe zugrunde legen,.
mußte bei e1ner wissenschaftflichen Arbeit als selb  tverständlich:
gelien. Hier aber dari weniger avon Abstand
werden, weil nach den Worten des groBßen Dominikanermystikers
Vallgornera „die TO. und Erhabenheit der mystischen Theologie

hoch 1ST, daß INan mit ecC Türchten mußD, VO  3 Wege der
ahrhei abzuirren, weil S1e ÜUNSeTeEe Fähigkeit übersteigt‘“.

jeblang hat bei Behandlung der Gregorianischen Mystik die de-
duktive ethode gewählt, und das ist eın qgutes ec Die DPou-
lain-Schule wählt nach dem Vorgange des hl Johannes VO  3 Teuz
und der h1 Theresia die induktive, psychologische Methode, ohne
dabei selbstredend die Rücksicht auft die Dogmatik Aaus dem Augeverlieren. Man glaubie, auch besser der Praxis dienen
können.

Gleich iın der Einleitung der Doktorarbeit wird Nun der Vorwurft
unkirchlichen Erlebnistheologie NIC. 1Ur DPoulain und den

Veriretern der deduktiven ethode in Deutschland gemacht, dar-
unfer ager und dem Referenten, ondern dieser Vor-
wurf WIrd auch ausgedehnt auf Marechal Professor der
Philosophie in Owen, Bainvel chemals Professor der
Dogmatik in Paris, de Guibert J Professor der ogmati
und der Mystik der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom,
S| eren Zeitschrift Gregorianum und die angesehene Revue
d’Ascetique el de Mystique der Iranzösischen Jesuiten. Von esuli-
tien werden noch genannt die BPatres de La Taille, Harent, Poitier,
de Grandmaison, Picard, Zimmermann, V. Hertling. Von anderen:
bekannten Iheologen werden angeführt Farges, Tanquerey, Fonck,.
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Coulon, DPourrat und der hervorragende Bonaventuraiorscher 1gna-
Tius Jeiler Auch Bischof Lejeune hätft! noch genannt
werden können, und Bischo{f Wailfifelaert VOIL Brügge, der sich Sein
Leben lang mit Ruysbroich beschäfitig hat, ferner dus Deutschland
Ü, . der bahnbrechende Forscher in der deutschen Muyustik {JO-«
Nnı p » Grabmann, cheeben, eufgen eschler
Dorsch Pummerer

Wenn leblang damit die wenigen amen vergleicht, die er Iür
sSeine Ansicht glaubt anführen können, hätt ihn das allein
schon veranlassen können, 1n se1inem. Urteil zurückhaltender sein,
uch abgesehen avon, daß Man einige Se1inNner angeführten Schri{i-
ten in einer wissenschaitlichen Ärbeit NC UNgern vermißt e,
daß ewährsmänner 1n inren Ansichten keineswegs überein-
iimmen und manche durch Ausiührungen direkt widerle
werden.

i1ne überragende Vorarbeit iand der Veriasser ın den Untersu-
Chungen des gelehrien englischen Benediktiners Cuthbert But-
er der Beschauung un beschauliches en nach der Lehre
des nlL. Augustinus, Gregor und ernnar Dehandelte, allerdings
a anderen Ergebnissen gelangie, daß Cr VO  S Verfasser
als Gegner hätte angeführt werden können. Jedenfalls wäre C1N©
.Auseinandersetzung mit jener klassischen Arbeit erwünscht GeweSel.

Wiederholt Detont Gregor ın seinen Werken S: Abhängigkeit
Von Augustinus. So die Untersuchung Magers über die
Mystik des Augustinus, die der Vertiasser leider nicht berück-
sichtigt, manches 1C über mehrdeutige exXie Gregors verbreiten
und S1C VOT Mibdeutiungen schützen können. In dieser ntersuchung
kommt ager dem Ergebnis: Es JäBt sich ieststellen, daß
.Augustinus in inklang mit der Mystik er Jahrhunderte SLiEe
WenNnn er das esen der Mystik ın e1iner artbesonderen Erkenntnis-
WEelse Lindet14,“ Zu demselben Ergebnis kommt der hervorragende
Iranzösische Domin  1  kaner d e Il der vVom er[T. leider ebentalls
nicht genannt wird. Ausgehend von n sorgfältigen Analyse der

bei Augustinus als Iräger des übernatürlichen „ebens,
kommt er 1n seinem Strukturauifriß des mystischen Schauens untier
beständiger Berücksichtigung des nl Thomas und der Jebendigen
Erfahrung der Theresia dem Ergebnis, daß das esen der
mystischen Erfahrung iın e1iner ©&  (> A  O Wahrnehmung

estern Mysticism, The Teaching Ol Augustine, Gregoryand Bernard Contemplation and the Contemplative ile Lon-don 1926)
0O1S Mager B » Augustinus als Muystiker 1n 110-

/sgphia perennis, nrsgqg VoNn Fr \A Rintelen, Regensburg (1930)
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der Gegenwart ottes 1ın der eele besteht}©5. Nicht bloB L der
Tre VOIl den geistigen Sinnen, ondern ın seiner ganzen re
der Mens erweist sich Gregor Von Augustinus abhängi1ig. Wäre dies
achtet worden, würde die Darstellung sicher Klarheit GEe-
wWonNnnen haben, die Antwort auft die rage nach dem Wesen der
Mystik aber wohl anders gelauftet. Dankbar wird inNnan dem
Veriasser tfür die Zusammenstellung der exie über und die
geistligen inne gerade VON seiten der BPoulain-Schule se1in, die

dieser Lehre angegrifien worden ist, obwohl S12 sich Dereits
De]l Örigenes Lindet.

Was Gregor in den zusammengestellten Texten über die dir:  ktie
Wahrnehmung Gottes Dei der contemplattio IN}uUSA schreibt, ist
einiach, klar und deutlich, daß INa N1ıC bloß die Abhängigkeit Von
Augustinus erinner wird, sondern auch begnadigten Mystiker

hören glaubt, der eigenes TrlieDnN1s schildert In diesen lextien
spricht Gregor Von dem Zentralphänomen der Mystik, VON der
Gottschauung, W1e s1e die Mystiker alile Jahrhunderte 1INdUrc VOII
sich behauptet haben Aus seinen Worten ergibt sich, daß Ott in
der pa  n contemplatio Infusa Urc geisiige Bilder geschau
wird. Psychologisch betrachtet ist S1C also N1IC| bloß gradmäßig,
sondern vielmenr artmäßig VOINl der contemplatio ACGULSIiA versCcn1e-
den, W1e die Poulain-Schule, gestützt aut die übereinstimmende

JD mMan deshalbussagen der ysliker, immer behauptet hat.
auch auft eine artmäßig verschiedene na als Wirkursache schlie-
Ben mußB, WI1Ie jeblang selbst andeutet, SC1 Germn der Dogmatik in
ihlrem Traktat de Qratia überlassen, zuma 21 umsirıLiene Hro-
Dleme der Gnadenlehre in Frage kommen. An dieser Auiffassung
hindert nicht, wenn inan der Kürze halber VOI Gebeisgnaden
spricht, wobei sich aus dem ganzen Zusammenhang deutlich eEI-

gıbi, daß man eine psychologisch wahrnehmbare 2112 der Gnade
an

Da die Lehre der Kirche auch Iür die Behandlung der PSyChOo-
logischen Seite der Mystik Grundlage und Norm sein muß, ist iür
jeden Katholiken eine solche Selbstverständlichkeit, daß wohl tür
einen katholischen Theologen überflüssig erscheinen könnte, das
noch besonders betonen mussen.

Die grobe Bedeutfung Gregors für die Mystik der kommenden
Jahrhunderte, besonders auch Tür die Mystik des Mittelalters, ird
VO Verfasser mit Recht hervorgehoben, WOoDel er auch Tauler
nenntT, der nicht bloBß der größten Mwyustiker des Dominikaner-

Gardeil p > La siructure de 1!  ame ei l’experience
mystique (Paris 349 ; I1 21 IL 131 If. die mystische Er-
Tahrung nach der hl Theresia und dem nl Johannes VO TeuZz
ebd 265 Il
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ordens, ondern des i1ttelaliers IStE. Sein Mitbruder Hein-
rich Denitle charakterisiert zustimmend die Mystik Taulers: » 1aU-
ler Sspricht VOT em den Grundsatz aus Wir sind H1 alle
ZULC Beschauung berufen. Wir dürifen ohl bitten, daß Go0tt uNs
eine wahre Verleugnung uNnserer selbst schenke und daß WIr uNns
Gallz ihm wenden. Das Ist eine nüchterne Lehre, die NIC e11N-
mal alle spätieren Lehrer der Muystik in dem aBße gehabt 2n.
Tauler SagtT deshalb, die Beschauung SC1 NIC| E1NEe olge Naiur-
1C Eigenschafft, ondern der Überformung, die der Geist (jotffes
dem geschaifenen Geiste duUus Ireier Güte gegeben habe.“ „a jenes
höhere Leben“, Deniftle Iort, ‚„ VOIl d
lıchen na abhängt, hat 05 cben MI© jeder. Aber auch jene,
enen Gott diese Gnade gibt, en S1C nicht ununtferbrochen, SOI-
dern UUr Zeiten, und darum wechselt Tätigsein und Schauen.  :
Denifle verwelıs dann aut die „schöne Darlegung Dei Suarez  et De
relig 11 rac lib C: 1416

Was Denifle „mitf magistraler Gelehrsamkeit“ bereits bei den
Dominikanermystikern des Jahrhunderts nachweist, bezeichnet
jieblang als ‚HNeCUETE Theorie“, und will Dei Gregor das Gegen-
teil Tinden, Weliln OT bemerkt: „Gregors Doktrin steht 1m Gegensatfz

einer M e’ derzufolge e1n Sireben nach der
Kontemplation vermessen n  e 0S SC1 gefährlich, „daß INa die
Muyustik als eine auberordentliche nade, der eine auberordent-
1O Berufung Gottes nofwendig ist, Dezeichne‘“‘ Der groBbe
Papst dagegen äußert sich iın einem Briefe Marianus ungehal-
tien darüber, daß iNan se1ine oralia Ofifentlich vorgelesen habe,
e1il eben darin VOIN hoher, aubergewöhnlicher mystischer Be-
gnadigung Sspricht. FESs SC1 „eine rein erzieherische Maßnahme*‘,
meint Lieblang. Allerdings, aber andere werden darin zugleichdie Ansicht Taulers wiederfinden, der Gregor eingehend studiert
hat.

Gregor soll nach der Darstellung der Doktorarbeit „Vollkommen-
Meit“ und „Kontemplation“‘ ze e1ines setzen‘“. „Die moderne
AuseinanderreiBßung Von Kontemplation und Vollkommenheit“ soll
bei Gregor „Scharfe Widerlegung“ Linden Vor allem VOer-
mml mMan Dei dieser Behauptung, Wäas mit dem vieldeutigen Worte
Kontemplation gemeint ist. Wird mit diesem Worte ein gehobenesinneres bezeichnet oder ein aflfektives ıIn besonderer
Ergriffenheit oder das Gebet der Einfac  el oder die Confem.
Hlatio ACGWLISLLA, dürifite ecS schwer Se1N, auch I1UTEr einen einzigenNamen NeNnNenN, der das Streben nach e1iner solchen „Aontem-
pla’;ion“ als vermessen bezeichnen würde. Die Ignatianischen X@r-

16 uch V,
XXV geistl. Armut, hrsg. Von Denifle
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zitien weılisen direkt den Weg dazıl,. e1n man aber damit
die contemplatio INfUSA, die ebenso W1e 1sS10nNen und Offenbarungen
eın artverschiedenes präternafurales Erlebnis darsiellt, sSind
allerdings iın er WI1e eit nicht wenige der Ansicht, daß
diese 1in Ireies, außergewöhnliches eschen. Gottes sel, aut das
mman sich Desser vorbereitet, wenn mMan sich dessen IUr unwürdig
hält, als Weinlnl INa 05 ZU Gegenstand SCe1N2S aszetischen tre-
bens macht Zur Heiligkeit 1ST 0S nach der Ansicht der groben
Geisteslehrer N1C nofwendig. Deor Tanz VoNn ales rüuühmt ein
heldenmütiges, gofifgeweihtes en aut dem gewöhnlichen Gna-
denwege als „ekstatisches““ eben; „ VOIL vielen Blutzeugen und
Meiligen esen Wwir, daß otft ihnen 1m Gebet auber grober Än-
dacht und glühendem Eiiler keine besonderen Gnaden gewährt hat“.
ach dem nl Vinzenz von aul „besteht die Vollkommenhei NiC
In der Gebeisweise, ondern 1n der 1eDe, die größer und alüuhen-
der in einer ee1e SCc1N kann, eren nach der gewöhnlichen
Art in Erwägungen, AÄAnmutungen und Vorsätzen verläu{ft, als bel

anderen, die sich m1L dem edanken schmeichelt, 1n NÖO-
ere Gebetsart besitzen“‘. Der hlL. Alions gestaiiet das Ver-
angen nach der contemplatio InN}uSa LIUT solchen S5eelen, ‚„„die
schon mi ähnlichen Gunstbezeugungen begnadigt wurden 2e2nn
fuür andere ist 0 der sicherere Weg, 1Ur nach der aktiven Vor-
eINIGUNG verlangen und LIUTr d  1050 erbitten. Diese Destcht in
der Vereinigung uUNseres illens mit dem göttlichen!7,“

Für die eingehende Arbeit über den groben heiligen aps und
die geschickte Zusammenstellung der CeXie werden alle, die sich
m1 diesem Gebiete beschäftigen, dem eriasser aufrichtigem
Danke sich verpilichtet fühlen. Ungewolit aber 1St hier der Beoeweis
gebofen, WwW1e nofwendig E1nNe ricChtig aufgefabte „Erlebnisiheologie“
iST, Zu Verständnis des nneren TieDens hochbegnadigter
ustiker gelangen.

Uust. egbetsgn. 298 if.
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T78 1 Ferdinand, esus Christ Sa vie, docfirine,

SOM VTITO, Bde UT 80 VIL 595 U. artie; 594
Karfe) 1933, Beauchesne. Fr 80 —
Von der christuszentrischen Einstellung des heutigen Katholizis-

INUSs ZeEUYECN die vielen Jesusleben der eizien ahre, die fn
iın kurzer e1t mehrere uflagen erlebt enm. Ihnen rel siıch
neuerdings das zweibändige Werk VoNn p! dem erfiasser der
„1heologie de StT. Paul““, würdig Es ist als reife Frucht einer
langjährigen Arbeit herausgewachsen Adus YyeNaue, Urc
mehriachen Autfenthalt 1mM HI an gewoNNeNen Kenatnis VOIl

Der ert. Verseiz uns aut Schritt und TT in die irdische e1mat
Land und Leuten und einem gründlichen Studium der E vangeliıen.
un In die Zeitgeschichte Jesu und äBt dort 1n schlichter,
spruchsloser E1ISC VOTL em die Evangelien selbst 1n ihrer  z 1gen-
arl uns reden. el ubDerla er weitere Reiflexionen und An-:-
wendungen Qalız dem eser. Nichts VonNn rhetorischem Wortschwall,
hinter dem sich LUr leicht Unkenntnis verbirgt, ondern wohl-
tuende Klarheit und Sachlichkeit DIS zZuU Jeiztien, verbunden mit
einer verhaltenen W ärme und Be eisterung für den erhabenen (ie-
genstand. Vielleicht wird Treilic mancher eser gerade
der objekftiven Sachlichkeit und des tarken Zurücktretens des Deor-
sönlichen VON seliten des erl. die Darstellung etwas rocken fin-
den, bis er sich tiefer eingelesen hat

wiıll keinen vangelienkommentar schreiben und sicht arum
VONn der Erörferung mancher Einzelheiten ab, en auch kaum eine
Dedeutendere rage unerwähnt bleibt. Soweit ihm 21n 1läheres
ingehen auf bestimmte Fragen geboten schien, Tindet mMan S1e
iın den Exkursen ChAlIusse der beiden an De:  nNandelt Der
eser Tindet dort Ausführungen über das Heimatland Jesu; die
Chronologie des Lebens Jesu; das „Wort“ als 1C und eben;
die beiden Stammbäume Christi; die Schätzung des (Ouirinius; die
Dynastie des Herodes:;: die Weisen: die Diıldlichen Darstellungen
Christi; die Verwandtschafrt Jesu; die Bergpredigt; die Gleichnisse
des Evangeliums; die Wunder des Evangeliums ; den jüdischen
alender ea Christi; Tages- und Stundenzählung bei den uden;
Geldwesen 1 Palästina y A Christi; arıa Magdalena, Marla
vVon Bethanien und die üunderin: das Abendmahl, das Osteriest
un das Leiden; den Abendmahlssaal; den Kreuzweg; Kalvarıla;
das Grab und das Girab des Lazarus; das nde des udas;die Erscheinun des Auferstandenen; die Emmausirage und end-
ich über  4 die ezeichnung ‚Taufen 1m amen eINes anderen‘“‘.

Der erl. möchte die Geburt Christi 1ın das Jahr V, Chr VOeT-
egen, ohne aber das Jahr und selbst ganz auszuschlieben. Das

ahr des Tiberius sel wohl nach der Mitregentschait gezählt,aß der Beginn des OÖffentlichen Lebens Jesu in den AÄnfang des
ahres 27 falle un der Tod Christi Ostern Der Heiland
abe also ahre und einige Monate gewirkt. Bel' Joh 5' neigtdahin, EOQTN esen und darunter das 1m Kap erwähnte

Osterfest verstehen. Dabei hält für mindestens wahr-
scheinlich, daß Joh in der Überlieferung dus irgendeinemGrunde umgestellt worden Für das Jahr 29 käme als

(Osiern), der aut einen Sabbat Liel, NUur der 19 a ın
Betracht. ann mübßbte aber der Neumond schon März
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abends sichtbar gewesehn sein, Wäas astronomisch ausgeschlossen
cheint. azu kommt, daß S März 1in Palästina noch
kaum eine relie Gerstengarbe Q1bt, die nach den Dharisäern
Jage nach Ostern darzubringen WÄär. Darum ist schr wahrschein-
ıch iın jenem Jahre 21n Schaltmonat (secundus Adar) eingelegt.
und Ostern ersti 1m pr1 geieier worden, 05 aber nicht autf
einen Sabbat fallen konnte 1lle 1250 Schwierigkeiten bestehen.
IUr die re und NiIC Um die erıchtle der Syn und
des Joh über den Zeitpunkt des Abendmahles und des es
Christi In Einklang bringen, erkennt der erl. WwWwel LÖSUNGgS-
versuchen eEine größere Wahrscheinlichkeit onLiweder habe der
eiland in jenem re mnmit den Sadduzäern das Ostermahl auf
den Nisan vorverlegt, nicht 1san die Sabbatruhe

Drechen, da der 1san aut den Vorabend atfes g -
tallen wäre (Chwolson-Klausner), während die Dharisäer  n trotzdem.
Dbeim Nisan geblieben wären, oder es hätte In jenem re

Osterifeste gegeben, das der Pharisäer, mIit enen der Heiland
gefeiert e' und. das der adduzäer (Boetihosäer), die den

Neumond und damıit auch Ostern Tag später angesetzt hät-
ten (Sirack-Billerbeck). Der Tun wäre gewesell, die Pharisäer
dahin bringen, mit ihnen selben Jage Pfingsten feiern,
das Von beiden ariejien Wochen nach der Darbringung der
erstien Gerstengarbe gefeier wurde, die nach den Pharisäern immer

geschehen e, nach den Boethosäern aber erst
„Jle lendemain du Samedi qul Suivalt la Dä  6e (IL 517) ler WwWÄäre

aut einen Sabbat tiel
beizuiügen: vorausgeseizt, daß NIC der Nisan (OÖstern selbst

In diesem a  e‚ der 1im Todesjahre Jesu
nach der Zählung der Boethosäer eingetrefen wäre, hätten el
arifejıen die ar Nısan darbringen müssen. ber die
Pharisäer hnätten die Richtigkeit der Beobachtung des Neumondes
durch die Boethosäer bestritten und den 1san und amı olge-
richtig auch Ostern Tag Irüher angesetizt.

Wohltuend ist die bescheidene Stellungnahme des erl. bei
sirıttenen Fragen. Die Gründe für und werden kurz VOTI-
gelegt, dal der Leser sich e1n selbständiges Urteil bilden kann.
Bel den Liferaturangaben hat sich der erTl. mM1t Rücksicht aut die
Bestimmung des Buches 0S ist für weitere Kreise gedacht
absichtlich große Beschränkung auferlegt, aliur aber den Leser
auft die einschlägigen Werke verwlılesen. Vielleicht hätte aber doch
Za Del der Ma dalenenirage die umfassende und gründliche.
Arbeit Von Ketter, 1e Magdalenenirage (Pastor bonus [ 1929 ]
101—118 2053— 218 264—285) erwähnt werden können.

Die kleinen Ausstellungen, die 1m Laufe er Besprechung g -
mac wurden, können den Wert des Buches, das mMan als glück-

Es istlichen Wurf bezeichnen darf, nicht beeinträchtigen.
gehalten, daß jiedem gebildeten Laien leicht verständlich ist,
dabei aber auch Iiur jeden, der sich wissenschaftlich eingehender
mit dem S£tudium der Schri{ft beschäfftigt, manche AÄAn-
reQUuNd bieten wird; alle aber, die 05 aufmerksam esen, wird
tiefer einführen iın das Verständnis der Persönlichkeit Jesu, und
das ist schlieBßlich das einzige, Wäas der erf. bezweckt, und was
WIFr seinem er von erzen wünschen.  v

Brinkmann
rol1l1, J Ö 1.1 und (Studien der ibl Warburg, Heit
20) CX.-| (IX U, 569 5.) Leipzig 1932, Teubner.
on des ungewöhnlichen UmfTfanges 530 Seiten Text}
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wiıird die religionsgeschichtliche Untersuchung des Kölner Altphilo-ogen über die Gestalt des Motivs VOIN gewalisamen Einbruch eines
Helden in die Unterwelt innerhalb der verschiedensten Kulturen
aul lange Zeait das mabgebende Werk über den interessanten
hilden. Es hat mitilerweile SCHON vieliache anerkennende rdi-

YUuNd eriahren Wir heben VOIL kath Seite die Besprechung Von

TenNn näheren Eingehens verzichten WIFr nier aul eine ausiührliche
Nöitscher ın der eV hervor. nNnier Vorbehalt spätie-
Stellungnahme und beschränken unNns aufti einige grundsätzliche Be-
merkungen ZUr Einleitung Är.s. SOW ZUL Einordnung des Descen-
SS des Herrn in die Kategorie d2s Mythos.

Einige Bemerkungen den 1nl  ıLenden AÄusiuh-
Krolis Aus dem Ortie des Engels 16,0 und

Parallelen möchte Kr 21Ne urchristliche Änschauung herauslesen,derzufolge ‚N1IC 1Ur der Leichnam Jesu, ondern elbst 1m
Grabe geblieben sel DISs ZUTL Auiferstehung“ (1) Das widersorichtschon den Auifassungen des Judentums über das Schicksal der
Seele nach dem Tode, 1ın denen die Synoptiker, jedenfalls Mar-
kus, verwurzelt en. DIie eele e1Nes Verstorbenen Nımmt nach
der Änschauung der en ihren Aufifenthalt SOTI0ort ın der C  DO0O

Hingegen ist die Verschiedenheit der Gesichtspunkte, ıınier de-
unNen die des Herrn iM den neufestiamentlichen
Quellen beirachtet wird, ursprünglich 24, gebraucht der Herr
selbst da: aktive „Au{ferstehen“‘. Die Aufifnahme des LOg101Ss 11
das dritte Evangelium bietet NC UUr die Gewähr Iur die Ur-
sprüunglichkeit, sondern bezeugt auch die allgemeine VerbreifungCos Gedankens VOIl der Selbstmächtigkeit der Aufersiehung des
errn, da uUuns ja in dem paulinischen Evangelium erhalten ist.

ach oben sol11 sich 1 den Darstellungen der Höllenifahrt
ın den ersien Jahrhunderien als ‚or1ginalchristlicher Grundgedanke“der auswirken, „dab der Lebensiürst iın den Hades hinabge-stıegen  b ist, auch die dort weilenden Menschengeschlechterretiten Diese erkung kann richtig verstanden verden.,. Auftkeinen all i1ST jedoch der Glaube die Niedertiahrt des Herrn

.AUuSs diesem Grundgedanken Urc theologische Reilexion heraus-
yeSpoNnnen worden.

AÄus ofr Ö, 19 und 4! 1es Kr. die Hadespredigt des errnheraus: viele katholische Exegeten teiılen diese Ansicht Davon
terscheidet Kr die Vorstellung VO Fortnehmen der Gerechten
d UuS dem Totenreich. Diese bedinge nofwendig den Gedanken
£1nNer Brechung der aC| des Höllenfürsten, die dieser nicht ire1-
WLGg hinnehmen kann, WdsSs dann auft e1nNe Auseinanderseizung QSU
mit dem Herrn der Unterwelt iühre. In der anschlieBenden dr-
siellung der Form, die di Idee 1n der Vorstellung der Urchristen-heit angenommen hnabe, Tällt SOTOrt die ZU mindesten greile Wie-dergabe einer als Bild gemeinten Formulierung altkirchlicher eXieauft. SS hat e1nmal E1INe Anschauung gegeben, nach der esusnächst von der Unterwelt, die personifiziert als
neuer gedacht WAär, verschlungen worden ISt.

e1n riesiges Unge-
Wiederum einen

ann erst geschahdie Maniftfestation seiner Göttlichkeit“ (3)deren Typus der Höllenfahrtauffassung glaubt Kr aussondernkönnen. Bei ihm “NOTE die Menschlichkei | des Herrn| mit demAugenblick des Todes auf | eine gewiß unzutreiftfende Wiedergabechristlicher Gedanken In der Unterwelt erscheint esus als der1in Wahrheit N1IC| Tote, sondern als der Lebendige, als der ‚OTt.Mit Mac und Gewalt dringt 1n die Hölle ein, vernichtet
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ihre Herrschaft und vollzicht damıit die Erlösung” (4) Also das
OLLV des kriegerischen Einbruchs iın die Unterwelt in SsSeiner
vollen Ausgestaltung. ÄKr sicht ın ihm eiwas, Was mi Erlösung

sich nichts tun hat. Der Bruch des Gesetzes des es habe
viel teren Geltungsbereich, komme d auch im ärchen

VOT,. „Die Verquickung 1055 Motivs mit der Höllenfahrt OSLI
Ttührt also in die Welt des Mythos” Hier das Worft,
das 1M Tolgenden mehr und mehr betont und ın der Zusammen-
{aSsSUNGg der Untersuchungsergebnisse geflissentlich unterstrichen
WIrd.

Zur religionsgeschichtlichen Wertung des Ssf1egs des errn
als S Mythos. Im Sendschreiben des hl EITrUus 1St
unbestritten VOIL der Hadesfahrt des errn als e1iner Tatsache die
Rede: aber auimerksame Lesung des Tindet noch vielen
anderen Stellen Anklänge dieses Dogma So dürften die Worte
aulı Rom 1 7 „Wer wird ın den Abgrund hinabsteigen,nämlich Christus von den oien heraufzuführen die
Bekanntschait der eser des Briefes mIT der Tre VOI der Ge-
genwart Christi iın der Unterwelt vorausseizen. Von der oiIt VOT-
ecNOMMECNEN Beziehung der orie Christi Mft 1 ? Al aut das e11S-
geschichtliche Ereignis Vom CSUC! Jesu in der Unterwelt, die sich
schon bel renäus und Tertullian Tindet un aut den tarken Aus-
TUuC „der Menschensohn wIird drei Tage und drei Nächte 1m
Herzen der rde eın  e‘ stützen kann, können WIr hier ab-
sehen Als Ina  > 1mM Jahrhundert, veranlaßBt Urc polemischeRücksichten den Apollinarismus, der esus eine menschliche
Seele absprach, die aisache des stieges der eele Jesu 1n die
Unterwelt ausdrücklich dem Bekenntnis einifügte, wußte INadn sich
jedenfalls als TrbDe e1iner ehre, die VonNn den posieln in e1nemnm.
ziemlich reichlich iliebenden Tom VonNn Zeugnissen DIs aut die
damalige Gegenwart weiter geleitet Wäar. Von Anspielungen des
i1gnatius abgesehen, Lindet sich das Dogma in esiimmfier (1es  alt
schon bei Justin.

Somit ist die Kategorie „Mythos“ auft dieses Stück altchrist-
lichen Glaubens nicht anwendbar. Gewiß handelt sich e1n
Ereignis, das enseits irdischer rTahrung liegt ber diese Seine
igenar S N1LC seine Geschichtlichkeit. Diese ist
bejahen, WwWenn Kriterien vorliegen, die als geschichtliche Wirk-
lichkeit beglaubigen. lies Dricht dagegen, daß sich Dei diesem
Lehrstück ZuUunacCchs e1ine SChon VOIl den Zwölfen entweder voll-
ZOGeNE oder gutigeheibene theologische Folgerung aus all-
gemein anerkannten Prämissen handle eWl| War tür die AÄDoO-stel, das Prinzip VOIL der vollständigen Eingliederung des Herrn
iın die geschichtliche Lage des gefallenen Menschen, die VOr
der Übernahme der un haltmachte, einmal vorausgesetTzt, eın
naheliegender Gedanke, daß die eele des Herrn sich den all-
gemeinen Auftfenthalt der alttestamen  L  ichen Gerechten begebenabe, dort die eit DIs Z Wiedervereinigung M1T dem 21
zuzubringen. Der Herr War das aup der Menschheit ; War
die grobe Schnsucht der „ewigen Hgels; der DPatriarchen und (1e-
roechten des en Bundes Nachdem durch seinen Süunnetod  1 das
eiINZIgE Hindernis gefallen WAÄär, das den Eingang dieser Gerechten
ın die Seligkeit der Gottesschau hinderte, bestand kein Grund,ihrem Zustand länger den Charakter des Wartens, der Entbehrungdieser Seligkeit, belassen. Diese Gedanken en naheliegendund ührten mit olcher Zwangsläufigkeit aut die Ännahme eines

Scholastik.
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Besuches des errn 1mM arteort der Gerechten, und ZWär ZU|
ausgesprochenen Zwecke ihrer Beireiung S der unbefriedigenden
Lage der Entbehrung der Seligkeit, daß der wesentliche.
des Descensusdogmas auch aut diesem Wege theologischer Re-
lexion werden können.  HN Die Klarheit und Be-
stimmtheit jedoch, mit der die Tre Von Änfang 1M Gesamt-
gefiüge der apostolischen Christusaussagen auffritt, 1ält für eine
solche Auifassung der Entstehung der re psychologisch keinen
aum. Die Apostel haben ja keine Missionspredigt gehalten ohne
£1nNe Erwähnung der Auferstehung des Herrn. on die Art, wıe
Deirus 1ın der ersien Pfingstrede die Auferstehungsbotschaift VOT-»
rägt, äDBt 1Un aber darauft schlieBen, dal die Auferstehungstat-
sache, Oölfter weni1gstens, gahz onkret mi Ängabe e1inNes uSgangs-
punktes, des eTIrMINUS QqUO, Wl der Ausdruck erlaubt IST,
schrieben wurde. Nichts Wäar natürlicher, als daß mMan bDei LEr-
wähnung der Auferstehung des Herrn wenigstens andeutend den
Ort angab, dem sich der höhere e1l der menschlichen Natur
Jesu nämlich Seine menschliche eele, 1n den Stiunden zwischen
ihrer rennung VOIN 21 und der Wiedervereinigung mi inm
eiunden habe Wenn mMan mi1t vollem eC bemerkt hat, die
Evangelisten hätten keine Zeile geschrieben, ohne sich den Herrn
als den Auferstandenen und Erhöhten vorzustellen, kannn man
Tüglich noch eiınen kleinen Schritt weitergehen un Sageil: Die
IN Urgemeinde, erst reC jedes iNnrer judenchristlichen AI1T-
glieder, hat sich die Auierstehung des errn 1n Oncreio als den
Weggang seiner gele dUuS. der Scheol ZU Zwecke der Wieder-
vereinigung mit dem Leibe vorgestellf. Daß aber diese Anschauung
mit solcher Sicherheit und Bestimmtheit als 1n Girundbestandteil
der apostolischen Katechese, als Urbesitz der Muttergemeinde O1 -
scheinft, kann doch LIUT auft eine ausdrückliche Mitfeilung des
Herrn selber zurückgeführt werden. Der Verkehr des Aufiferstan-
enen mit seinen Jüngern und die Fülle VoNn Belehrungen, die
innen gab, sind aber als geschichtliche Tatsachen werfen. Auf
diesem UrcCchaus auTt dem en der Geschichte sich haltenden
Wege ist das Ereignis der Niederfifahrt des errn, das sich
gänzlic der Welt des Jenseits angehört, geschichtlich verankert.

Wer hier den Begri1{ff Mythos anwendef, SCIZ sich üuber UVOT-
lässige geschichtliche Bezeugung einer enre, die mnit den ern-
wahrheiten des Heilswerkes Jesu INNIG verwachsen ISst, hinweg.
Er verbaut sich, Was VO  3 Standpunkt des Historikers gesehen,
zunächst noch unverzeihlicher IStT, die Möglichkeit, die seelische
Haltun würdigen, die die Kirche dieser Aussa VOI der
Niederfahr{ des Herrn gegenüber STOTIS eingenommen 1al.

Die Kirche hat ihre Gläubigen dazu erzogell, den Inhalt ihrer
das Heilswerk Jesu bDetreifenden amtlichen Verkündi und als g -
schichtliche Tatsache rund bejahen; die damit J ordı2rie Ein-
stellung bedeutete den vollendeien. Gegensatz der flieBenden
inneren Haltung, die der antike Heide seinen Mythen gegenüber
einzunehmen gewohnt WAar. Die Substanz des Dogmas Wäar Somit
aut jeden all Urc die ganze Art der Glaubensvorl2gu1ng der
mythischen Sphäre entrückt Deswegen War aber Jlie Vorausseizungfür P1INEe eiwas später hinzutretende Vermengung des dogmatischen
Kernes m1L heidnischem Mythos nicht günstig; bestand eben
keinerlei seelische Aufgeschlossenheit für den EinlaBß mythischen
Fremdgulfes. Dogmatischer Glaube und mythische Haltung agenTür das Empfinden des schlichtesten Gläubigen der rkKkirche auf
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gänzlich verschiedenen Ebenen Die fast ausschlieBßliche Beschäf-LLgUNGg mit den Inhalten des antiken Mythos en Philologen leicht
vVon der erforderlichen Einschätzung dieses wesentlich der Sub-jektiven Ebene angehörigen Momentes ab Nur erklärt sic}die große Hemmundgslosigkeit, mit der S1C die kausalen Verbin-dungslinien VON heidnischem Mythos christlichem Glauben zıehen.

Prüumm

d  DD % e, nrsSg. 1m Auftfrag der Kirchenväter-Kom-m1ssion der Preuß Akad Wiss Band, e1l. rKun-den Z 0 Geschichte des arıanischen NStireites 218Dis 228 Von Hans=-Geor pi LIirg. H0 (40 5.) Berlin1934, de Gruyter. 6.50.
All die theologischen FraYell, die WIr unier dem Namen Kampf{fden AÄArl1anismus ZUSammenzufassen pflegen,Tiache philosophische Unterlagen, die Desser als HarnacC un auch

haben mannig-
als Gwatkin (Studies OT Arianism, Cambridge 1882) Dereits 1846
Vacherot (Histoire criti

OT NiIC aul gläubigem Standpunkt stehende Franzose Eiienne
5—1 besonders YUue de l’ecole d’Alexandrie 296—303, II
antikirchlichen Lehre bislan

i1.) dargelegt hat Die als Förderer der
stark 1n den Vordergrund geruück-ten Persönlichkeiten AÄAr1us, Asterius, Aetius und Eunomius, Z.UIN1eil auch der Kirchenhistoriker uSse verlieren viel VOIl: ihrerBedeutung. Anderseits Splege1t sich gerade 1ın ihrem Briefverkehr,in den Glaubensbekenntnisse und Urkunden, die S1C hinterlieBen,sowohl der Iür die SchreibOT zumeist unbewußt gebliebene philoso-phische Untergrund, als ch die persönliche Kamp{bereitschaft,die enigegengesetzte cehr nıederzuringen. Begreiflicherweise WUT-den Schriften und Darleg» die ZU arlanischen Walfenarsenalgehörten, Von den Siegreichen Vertretern des Nizänums nicht C1-gens erhalten und. vervielfältigt, einer späten, rein wissenschaft-lich orlentierten Nachwelt als (uellenmaterial dienen. Soweitdies überhaupt aut

hineingearbeitet.
s kam, ist ın nizänisch gerichtete Werke

Die vorliegende NCeUC Sammlung 1öst 1Un jedes einzelne Stückheraus, stellt neben den griechischen ext verschiedene Übersetzun-gen, SsoOweit S1e NUur vorliegen, und ordnet die Briefe, Glaubenssym-bole und TKunden chronologisch nebeneinander. Der Forscher istdadurch in den Stand eLtzt’ sich in die Entfaltung des Streitesunabhängig Von jeder spätere1 Darstellung selbst hineinzulesen, dieVon Ari Euseb uUSW.,. gebrauchten philosophischen Wendunin die uNs heute bekannten philosophischen Systeme hineinzustellenund dadurch ihre Auffassungund verstehen, als dies die
vielfach bestimmter Uumgrenzen

Hitze des Kampfes fertig Drachten.
meist orjientalischen Gegner in der

Mit mustergültiger Akribie hat pitfz Tür diese ersie Lieferungherausgegeben: Brief des Arius d Euseb Von Nikomedienriei des uUuSe! von Nikomedie AÄrius Brief desEuseh VoOonNn Cäsarea Euphration Von Balaneä Ha Alexan-der VonNn Alexandrien einen Klerus: SsSein r1e alle Bi-schöfe eges des ynodalschreibens der Synode ınBithynien Glaubensbekenntnis des AÄArius und seiner Ge-NOSSenN Alexander von Alexandrien Brief des EusebVon CÄäsarea Alexander Von Alexandrien Brief desEusehbh von Nikomedien DPaulin von Tyrus 320/1). Brief des
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Hauliıin VvVonl I yrus 320/1). 10 Regest des Synodalschreibens der
Synode 1n Dalästina (3 11 Briei des Athanasıus von Anäa-
zarbos Alexander Alexandrien Brieft des Tes-
byters Georgius eX.nder von Alexandrien Briei des
Presbyters eOrg1lus di Arıaner in Alexandrien Briel
Alexanders VOIl Alexandrien Alexander VOIN Thessalonich

Alexander Vo  Z Alexandrien avile Bischöfe (Fragmenie; 324),
von 16 Lateinische Nachricht

Vonmn
syr.-griech. Überfragung

Briete Alexanders von Alexandrien 11Vesie: von

17 Kalser Konstantin Alexander VOIl Alexan-Rom ( Dafum ® Schreiben der Synode VvVondrien und T1US Okt 324) Der Ap-Antiochien SUuech. Überfragun von CAWAartiz
para diesen Urkund macht HUr die Überlieferung des Textes
UNTtE: Vergleichung er Zeugen anschaulich. Mit Orthographica
1SE nicht belastet 1Ur der lat. exTt g1bt alle Varianten.

Bruders

Jun  ann, DIie lateinischen BuBßriten
I rer geS .fi'i chtlichen Entwicklung Forsch. ZUr.

Gesch des innerkirchl. Lebens 3/4) 8! XIL1 zın 238 5.) Inns-
TUC 1932, Rauch —

cehlte bisher der systematische Einbau derDer Bußgeschichte Das war bedauernswerter, als dieliturgischen Quellen. die nachpatristische und(Uuelle über die BuBgeschichte auch für
Auf der anderen e1ifevorscholastısche eit düriftig lieben.

daß Aur mist die Lage der liturgischen Quellen schwierig,
ellten Aufgabeliturgischen Fachman die: LÖösung der VOoImn GeS

gelingen konnte. Mit Freud kann iInall feststeilen, daß das 1m
vorliegenden Werke wirklich geschehen 1ST, Ssoweit De1
ersien Darstellung überhaupt gelingen konnte. hat möglichst alle

gedruckien liturgischen QOuellen tur 1gltersuchung heran-
gezogeh in die bisher bekannten Ergebnisse AduUSs de anderen
buBßgeschichtlichen Quellen eingebaur MIit Recht sind zunächst die
beiden großen liturgische Areise, der römische und der gallische,
behandelt worden. ESsS SChlieBt sich e1n Kapiftfel über die
Formen seil der Karolingerzeit DIS ZU  3 späten Mittelalter

Das Ergebni ist ın Abschnitien des Kapitels weit ausei1in-
Wesentlich dürite eiwa Folgendes sSc1nH Deutlichandergesetzt.

11 1m auft( der Jahrhunderte eine gewisse Verschiebung 1n der
des Sünders VonNn der Kirche e1N. Immer stärker werdenrennunN olk zusammengefabt. Während Irüher Litfurge1 er

und Volk usSsSammen. IUr den er Deiefen, spricht 1Un der Lifiurge
uüber er und Volk. S50 kommt der auffallenden Ent-
wicklung, daß Bußformulare, die früher 1Der den 2r alleiın
gesprochen wurden, NUun immer mehr Orationen „SUDeTr populum“
werden. Das ESTE eispiel dafür S1nd die Generalabsolutionen;
1n anderes bietet die Vonmn QUT begründofe oihese, daß die
Orationes POPRUlum uUunserer Fastenmessen rüher die Gebeife
über die der Oölientlichen Buße sich ınterziehenden Sinder 4
Ich sche 1n dieser Feststellung de Verschiebung der Stellung des
Volkes Von der ZUF anderen e1te e1n überaus wicht1ges br-
gebnis, das für die kommende Betfrachtung der Bußgeschichte
wertvollste Aufklärung geben wird. Wesentliche Aufklärung hat
auch über die Krankenbuße egeben, die ja für die Erkenntnis der
uBe der Frühzeit e1ne WI1C tige spielf. Nun sind WIr auch
über hre liturgische eitfe unterrichtert. Dadurch oerhält auch die
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rage der kirchlichen „PrivatbuBßen“ Licht Es egrscheint auch
hler 1ın der Lifurgie deutlich eın Unterschied zwischen der ‚öfenE-
lichen“ uße mit all inren kanonischen Folgen und e1iner anderen
leichteren Bubart konnte 21 ebenfalls Unterschied in
der 11 testistellen Von naenitentia 1ST meist UUr Del
der eigentlichen Kirchenbube die Rede, WwI1Ie 0S Ja auch noch 1n den
systematischen Werken der Frühscholastik oIt der all 1SE (val
meıine Bemerkung 1n | 1932 ] 105) Bemerkenswert iSt iur
den Unterschied der beiden Bußarten en die Oratio viatica SUDEer
infiirmum iLvenem 1im Liber Ordinum der altspanischen ifurgie

WO Stelle der eigentlichen olffizijellen Kirchenbuße: nı
inren kanonischen Folgen eine hbesondere Absolution beigegeben
IST, damıt INa S1e anwende, dem er „Weg des jugend-
liıchen Alters“ nicht die ast der otffliziellen Kirchenbube aut-
zuerlegen. Tuhrt noch mehrere äahnlıche VvVor dem KOom-
munionempfang Sie. bilden jedenfalls eine VON den feierliıchen
Wiederauinahmeriten sStiar‘ abiallende einfache Orm. Es wird
sich hier wohnl die Wiederauinahme solcher Bußer handeln,
VON enen A Elvira berichtet, daß S1C ohne die eigentliche
paenitentia Tur e1ine Zeitlang VOIl der Kommunion ausgeschlossen

Aan sicht a1SO recht deutlich den Weg einer szirchlichen
Rekonziliation ohne die mit der „paenitentia" verbundenen kirchen:
rechtlichen ScCchweren Folgen.

Für die amı angeschnitiene rage der kirchlichen Privatbuße
glaubt einen Mitielweg zwischen Poschmann un dam gehen

D  können, WeNll a  m; daß auch Tur die Fruüuhzeit die MÖOÖg-
lichkeit ZUr Annahme gegeben sel, habe einen kirchlichen Sun-
dennachlalb gegeben nach privater Beichte unfier öffentlicher Hand-
auflegung. Der Bischo{ti egte ja 1m auft der öffentlichen Bulß-
zeit öfter die Hand den Büßern auf. mein NUuN, daß man
nehmen Onne, der Beichtvater habe Privatbüßern e1ne bestimmte
dieser Handauflegungen für sS1e als Absolution angegeben Man
mußte also annehmen, daß die Gebete über die uüber, W1€C Ja
sicher in späterer eit der all WAär, nicht 1Ur über die eigent-
lichen Büber, ondern auch schon in gewisser e1se üUber das
übrige Volk, unier dem sich ja die Privatbuüber efanden, AUS-

gedehnt en. Ja cht weit Sägell: „Wir dürifen den
BüßBersegen 1m Gottesdienst für diejenigen, die eiıne Kapitalsünden
hatten, Suppositis sSupponendis als das gewöhnliche Bußmittel des
ausgehenden christlichen erIiums betrachten“ Sicher ist,
daß jedenfTalls in späterer eit solchen Büßersegen gab
o wird na  — die VeriTügung C0S des Groben über  Sl die uße der
rıstien, die 1n der Gefangenschaft ZWar heidnisch gelebt, nicht
aber ganz abgefallen verstehen en Sie sollen nicht
WI1e die Abgefallenen ZUr nudlica yaenitentia angehalten werden:
Von ihnen heib3t 1 Gegensatz dazu „DPOSSUNT 1e1uUN11S el
imposilione purgari” Es gab also e1ne Handauflegung, die
N1C die der öffentlichen uße als solcher Wäar. E1  T weiıteren
Untersuchung, die aber über den Rahmen der vorliegenden Arbeit
hinausgeht, hbedürfte 0S Treilich noch, das auch TUr die Irü-
here un O em tfür die patristische eit belegen ES scheint
mMIr aber schon jetzt aus den bisher vorliegenden WUuellen mehr,
als anzunehmen scheint, auch schon VOT dem Jahrhundert viel-
fach die Absolution unmittelbar 1m SC die Beichte g -
geben worden sein, WE keine Sünden, die der offiziellen Buße
unferlagen, vorgekommen en. Dabei wird aber ehen hlei-
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ben, daß auch die späteren Lossprechung bestandenhaben mMag Hier ist noch vieles in Dunkel gehüllt, da 0S sich1immer  l mehr zeigt, daß die Frage der Bußpraxis NIC: auftf die e1n:TIache Formel: Olfentliche BuBße—PrivatbuBße zurückgeführt werdenkannn Es gab zweilellos schr le Zwischenformen. Und viel-e1iCcC leg der Kamp{i die Frage der Privatbuße daran,daß Inan sich Siar. die beiden exXxiremen Formen hält. Auchhier kann INnNan für Se1INe Aufklärung der Zwischenformen NUrdankbar se1n, INa auch SCe1INe eigene Lösung in dieser AlIlI-gemeinheit tür kaum möglich hält.

d S Sind 1Ur ein1ı Punkte duls dem inhaltreichen uch EsWIrd IUr Jahrzehnte 21n unerlälbnlicher Begleiter jeder BuBbfiorschungbleiben. Vielleicht schenkt uns der erl. e1inNe Erweiterung d UuSs den
bedeutend rhöhen
handschriftlichen Quellen, Das würde den Wert des Werkes noch

‚ Weisweiler
Galtier, pl glise el la rem1ıssi1ion desches du

(D
FTemılıers siecles. 8 AIl U, 511 5.) Darıs1932, Beauchesne. Frs

In wel groben Abteilungen nimmt hier der bekannte Kennerder pafristischen Bußgeschichte den beiden wichtigsien FragenStellung: ZU Inhalt der kirchlichen Absolution und Zu Problemder Privatbuße. Beide löst QT in positivem Sinn, ‚W1e 0S Ja schonnach seinem Lehrbuch De paen1fentia vgl Scho | 1931 ] 628)erwarien Wäar. Hier kann er die Einzelfragengehender verTfolgen. Es wird sich Deli dem heu
genauer und ein-
igen Stand derBuBirage und besonders bei dem UUn einmal estehenden Zustarken Festhalten der Forscher ihrer eigenen AÄnsicht NIC|vermeiden assen, daß die Urteile über ein olches Gesamtwerkund auch über Einzelheiten schr verschieden austfallen. Ich moöchtedabei N1IC wliederholen, Was 1n Besprechung von dem völligTestgefahrenen Weg der moderneIl BuBßuntersuchung gesagt vorden1stT. Jedenfalls aber geben die bisher erschienenen Besprechungendes Werkes, selen S1C pOositiv, S1e negativ, nla ZUr Frage,OD nicht doch 2ine gewisse LOslösung VON der Vergangenheit nNOot-wendig ist, überhaupt das Problem weiterzuführen.So ist an 1n der rage der Privatbuße doch 1mM Laufe dereit soviel Erkenntnissen über die Verschiedenheit dereinzelnen ubiormen

Besprechung über Jun
gefiunden worden vgl die vorhergehendeann), daß mman Hun mit mancher enFragestellung nicht mm  hr auskommt. Das Problem muß vielweiter gefaDßt werden. Es kann heute NUur mehr wissenschafilicheFrage sein, Wer die C  ( C  O heute erkannten Formender uße ausgeuübt hat

dieser rien 1un
nd d S1e auigetreten Sind. einige„Privatbuße“‘ genannt werden und welche, 1STschlieBßlich e1ne Nebenfrage. Der Rezensent hat sich schon SeItJahren mi1t dahin entschieden, ZUr Oifentlichen Duße es das

fehlte.
nicht rechnen, wob21 die erweisung iın den Ordo paenitentiumDas ist jJedenfalls e1ine eindeutige Unterscheidung, damit der Einordnung ın die Büßerxlasse auch die starken Juristi-schen Folgen Yegeben INan aber a  es, Was N1IC„Öffentliche uße ist, Nun einfachhin unter dem Namen „Privat-Duße“‘ zusammentTasSen darf, ist eine Yalz andere rage Vielleichtwäre 0S 1ın der al besser, hier die einzelnen bekannten FormenYyenauer unferscheiden. annn würde die Einigung zweifellosleichter Se1n.
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Etiwas gahnz n1CcAes gilt Tür das ersie VoON behandelte DPro-
blem des Inhaltes der kirchlichen Absolution. Ist die un! oder
die Straie DZW. die äaußere Verbindung mit der Kirche ihr Inhalt?
Hier gehen die protestantische und die katholische Forschung
geirennte Wege, und 0S wäre schr VvVon Vorteil Yyewescll, venn
immer und immer wieder, wI1e OT manchen en gefian
hat, diese Unterscheidung klar und eindeutig nicht 1Ur gemacht,
sondern auch betont hätte. In der AKontroverse, die hier ührt,
steht der Rezensent sachlich auft seiner e1Te, ohne amı selbst-
verständlich jede einzelne eutung der Stellen (wie .. Gregors
des Gr.) unterschreiben wollen Vor em ist egruben,
daß N1IC 1Ur elne Stellen untersucht, ondern S12 ın den
Gesamtraum hineinstellt. So ge  nen S1e erst Yallz inren Lat-
sächlichen Inhalt, da 05 doch keinem Zweifel unterliegen kann,
daß manche Begriffe 1n der DPatristik noch viel volleren
ınn aben, als S1e iın der Scholastik UrC die Abstra  101 und
Gegenüberstellung ihn erhielten. Das macC die Durchforschung
natürlich schr dornenvoll und kann überspannten Forderungen
DZW. Fragestellungen iühren, die tatsächlich Tur diese eit gar
Nnıc möglich S1ind. uch hier gilt 0S also immer mehr aut Grund
uNserer heutigen Kenntnisse den veritfeinerten aßstab synthetischer
Untersuchung anzulegen und. den d ke herauszu-
schälen, adus dem INan dann IISCTC heutige Fragestellung erschlie-
Ben kannn Das wird Del der uße deshalb notwendiger
sein, als ler mehr als Del irgendeinem anderen Sakrament das
Priesterwirken und. das persönliche Abbüßen verbunden sind Wenn
selbst eute die Theologie hier noch NIC einem einheitlichen
Urteil über die Mitwirkung der <LC des DPoönitenten beim Sakra-
mentalen Wirken sın S12 materia oder I11UTE quasi-materia?) g -
kommen IsT, darf man weniger in der synthetischen Da-
tiristik klare Ösungen sıuchen über  4 den Grundgedanken hinaus, daß
die Absolution wirklich ursächliche Beziehung ZUu Siundennach-
lalß hat. Die gleiche aCcC wurde bald bald ausgedrückt.Ich für einen groben Vorteil des Buches, daß 05 das g '
rade deutlich zeigt, WI1e ich 0S gleichfalls als einen Vorteil des
Kampies dieses uch ansehe, WenNln. Woschmann 1n Se1INer Be-
sprechung noch e1inmal dasselbe als SC1Ne Ansicht wiederholt, WwWIe
er ja auch schon Irüher ausgeführt (vgl. jJetz RV

259 If.) Damit ist die Einheit der katholischen For-
schung iuür den Grundgedanken des nnaltes der Absolutionsgewaltdeutlichst gezeigt. Es kann er NuNn die weitere Aufigabe sSoe1n

zeigen, welche Idee oder Formulierung bei dem einen oder
deren Kirchenvater oder ın der e1nen oder anderen eit mehr her-
vorsticht. erg1ıbt sich auch hier eine Neue Fragestellung.

Weisweiler

Gl_or_i_eu;_:‚ p P Repertoire des maltres theologie
d  aD 5 d  D , Etudes de Philosophie medie-

vale XVIIL) 80 (517 5.) arls 1933, Vrin. Fr
Nachdem ich ın dieser Zeitschrift Schon VOT einiger eit den

ersien and dieses erkes anzeigen konnte (Schol H4920 Kist 0S eutfe SCHON möglich, auch den zweiten Band vorzulegen. Er
enthält die DPariser Magistriı der Franziskaner 301—351 der
Zisterzienser 0—37 der schwarzen Mönche 711—37 der
Schulbrüder VOI Val (380—385) der Regularkanoniker von alnt-
loi 0—39 der Augustinereremiten 00—41 der Karmeliten
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Daran schlieben sich die eingehenden Inhaltsverzeich-
nNnISSe : Verfasserverzeichnis; Auizählung der Werke nach 1Nrem
Haupfiinhalft; das schr wertivolle Incipitverzeichnis un O1nNe Aut-
zählung der genannten Manuskripte nach den Bibliotheksorten YC-
ordneft.

2eSs das ZeIgtT, e1ine WwIe grobe Arbeit und langwierige Mühe 1n
diesen beiden Bänden steckt, Weilnl man auch m1T niıcht geringem
edauern teststellen mub, daß eine el vVon gedruckten Katfalogen
dem erl. enigangen ist. er ist 0S schr begrübenswert, dal CTr
1m vorliegenden and Schon einen achtrag des Bandes bei:-
gefügt hat, der nıcht weniger als Seiten 07—51 umfaßt. Kr
wird 0S deshalb zweililfellos angenehm empiinden, Wln ich aıch
hiıer die Ergänzungen, die sSschon die oben angezeigte Rezension
begann und deren Angaben inan 1m Nachtrag Glorieux’ schon 1iMn-
den kann, fortsetze.

Wenn iInan die beiden an als Gesamtwerk überschaut,
uüberrascht auch den Fachmann. aut den ersien Blick die enge
des vorgelegten Materials Eine solche Zusammenstellung hat
also auch schon In sich einen über die reine Literargeschichte hin-
ausgehenden Wert Da aber bewußt 1Ur das Material der Hss
und Drucke vorlegen wollte, Dbringt gerade der überraschende Ein-
TUC des großen Materials die Sechnsucht nach einer Nun auch
sammenhängenden Darstellung der Theologie und der Theologen
des ahrh wieder näher. Man möchte er hoffen, daß
Prälat abmann doch bald vergönn sein möÖöge, seinen eizten
dritten and der Scholastischen etihode uns schenken Er
wuürde damıt der scholastischen Forschung allergröbhten Dienst
eisten Was auffallen muß wohl die Anordnung, die O«
rolffen hat, wenn in seinen Aufzählungen die Weltgeistlichen
erst weiter Stelle nennt. Ich glaube, daß das weder
rein zeitlich noch der Stellung der Universität entspre-

Wenn INan noch einen anderenchend begründet werden kann.
unsch Iür die Nachträge aussprechen soll, darf ich auch hier
wiıederholen, Was iın vielen Besprechungen des ersien Bandes
schon bemerkt wurde: Die Literaturangaben SIN doch CEIW. Ggat
düritig ausgefallen. Und doch sind auch S1Ie Tür 1n olches Werk
VOIN grundlegender Bedeutung, gäalız abgesehen davon, da s eine
Piflicht der Dankbarkeit ist, jene NenNnNen, die die nofwendigen
Vorarbeiten verölffentlicht haben Hier e1ine Ergänzung bringen,
wäre eın schr verdienstvolles Werk, das den Wert der beiden
Bände zweifellos eın Bedeutendes erhöhen würde.

och Nun einige Nachträge. Des Alexander VON ales Ispufa-
tio de miraculis c26) LTindet sich auch iın üunster, ibl1
Daulina, Cod 312, fol In die Summa De ma des oh. VOIL
Ochelle C) 1n rier, Stadtbibl Cod 162 In der gleichen Hs
stieht auch SC1LNC umma de VIELLS d) Bei der AÄngabe der
Hss dieses Werkes fehlt leider die Handschriiftennummer VoNn

art. Das Compendium pauperis des ohannes Rigaldus steht
ın Klosterneuburg 226 (zu 1.) Das Breviloquium des

ohannes VOIl Wales liest inNnan auch iın rier, Stadtbibl., Cod
(zu 115 Der Manipulus iilorum des Thomas von 1Dern1a
STe in unchen, Universitätsbibl. Cod 20 107 und ıM Prag, Uni-

Die Cantilena desversitätsbibl Cod obk 521 (zu 118 X)
Kaymundus Lullus findet sich gleichfalls 1ın der Lobkowitzsamm-
1ung Prag iın iranzösischer Übersetzung: CC obk 240 (zu181 Jy) ort steht auch 1n Cod obk 335 Se1in Codicillus und
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SP1Ne CNA1IMIa (zu 183 kq) Fuür Raymundus Lullus möchte 1cCH:
dann auch aut Cod der Zentralbibl. ın Zürich auimerksam
machen. Die genannie wichtige Prager Hs obk 249 enthält Von
ihlm auch die Practica de furnis (zu 190 np) Humbert VvVon rul-
Jus Conclusiones In 1'bros Sententiarum überlieiert II-
Hibl Cod 034 (zu 259 C) Des Aeg1idius VO Rom De regimine
principum SiC auch in art, LandesbiDIl., Cod O tO1..
171 und in üUunchen, Staafsbibl., CIm 207 q) ; sSeINe Con-
1NUail0o in Cantıca canticorum 1 Zurich, Zentralbibl Car.

203 aw) Aus dem Incipitkatalog selr aut zwel SiOrende
Druckfehler aufmerksam gemacht 281 muß 05 Angeli QEOTUNT
heiben 345 n2: 457 Veritatis theologice sublhimitas: 251V
Aus dem erstien and SCI Ierner noch aut olgende Zusätze inge-
wlesen Alberts des GroBßen Kommentar JohannesevangeliumSTIe auch in Klosterneuburg 269 (1) (zu m) des Arnold Vull
Luttich Alphabetum nNarraiLonum ın Klosterneuburg 419 (1) (zu

194 D) Der Sentenzenkommentar des Durandus Hindet sich
ebendort Cod (zu 2181 Die Interpretationes nNomiNumM
hebraicorum, die wohl nicht Stephan Langton zugehören, 125 man
auch ın unchen, Universitätsbibl., Cod DU 674, tol 87— 1577
258 as). Die umma de divinıs O1IficlUs des ılhelm VOIN AÄuxerre
hat mMan handschriftlich In Irier, Stadtbibl., Cod 532 294 C)
Den Tractatus de penifentia Tindet INMan dort iın (od

317 m) wel Trierer Hss überliefern den er de OCIrına
el preparatione Cordis des Gerhard Von 1C Cod 524 und
Cod 563 374 e) Ort stehen auch die Expositiones vocabu-
lorum Bibliae des 1  elim T1TO 1n Cod 541 V)

Weiswelil

DPelzer, Augustus, ilbliothecae Aposfolicae
1Canae Codices Manuscripik Codices Vatica
Latini Tomus I1 ars prior, Codices 79—1134 H0 (XXXIV

Simul Cu  3U, 115 In Bibliotheca Vaticana 1931 Ire D
Appendice Lire P Appendix (Index nominum el
rum, Inıtia operum) ad Tomi 81 pariem priorem, qua Codices
{9—1134 enarraverat. A0 Ul. 2506 S5.) Ebd 19  S Lire
ächst der DPariser Nationalbibliothek besitzt die Vaticana den

reichsten Schatz scholastischen Hss In den meisten Einzel-
abteilungen, A In der Borghesiana, die groBßenteils dUus Avignontammende Hss enthält, Iın der Ottoboniana miıt ihren englischen, ın
der alatiına m1t den Heidelberger Hss, in der 1g1-, der Urbinaten-
und der Rossianabibliothek, eren Bestände groBßenteils 1Laliıenı-
schen Ursprungs sind, Lindet der Historiker der Scholastik ul
schöpfliches Material ber der Hauptstock der scholastischen Hss
1st doch iın der eigentlichen atlıcana und War in dem jetz Vo  —_
Delzer beschriebenen Teile, der die eit Vo  3 Lombarden bis ZU
15 ahrh umiaßt. Rein philosophische Schriften und die zahlrei-
chen Aristotelesübersefzungen des Mittelalters Iolgen unfer höheren
Nummern. So ist dieser Katalog und Iur sich SCHoOonNn IUr die
Erforschung der Scholastik von er Bedeutung. Ich UUr
einige amen, die mit e1iner beträchtlichen Anzahl Hss VOeI-
Ireten sind Bonaventura, Albert, Ihomas, Agiıdius Von oOm, Hein-
rich VOINl Gent, Mediavilla, Scotus, Aureoli, Ockham Daneben Lin-
den WIr interessante Namen wIe Durandus, odeham, Johannes
Von Polliaco, Johannes VOIL Ripa Zu einem ganz hervorragendenHilifsmittel wissenschaitlicher Arbeit ist aber der Katalog durch
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Aie hingebende, mehr als 20jährige Tätigkeit des Verf. und dessen
außergewöhnliche enninls der scholastischen Literargeschichte g -
worden Es ist e1in Werk geschaffen, das sich enen der aurıner,
Bollandisten und Monumentisten würdig anreiht

Ich hebe 1Ur einzelne Punkte hervor. In den Hss sind NIC LUr
ie wichtigeren e11le beschrieben, sondern jedes elne selbstän-
dige uC ist mIT einem ZUrLr eindeutigen Bestimmung hinrei:  &.  hen-
den Incipit und Xplicıt verzeichnet. Bel den Quästionensammlun-
yelm ist jede Einzelirage angegeben Eintige der interessanfte-
ien Mischhss forderten wochenlange Arbeit und nehmen 1m Ver-
zeichn  1S einen aum VvVon und menr Seiliten e1n. Pıs uımifassende
Kenntnis auch anderer Hss und der scholastischen Literatur er-
nöglichten eS, zahlreiche Anonyma, das TeUZz für den Forscher,

bestimmen. Zu jeder Hs 1st die gesamte darüber vorhandene
Literatur angegeben, Del einer Weltbibliothek wI1ie der Vaticana
2in besonders schwieriges Unternehmen. In den Nachträgen aut

VE K SOWI1E ppendix VIL—VIII SIN! die erst 1m

NisSsSe und die neuesie Literatur enthalten
aulie der fortschreitenden Arbeit SIC ergebenden Erkennt-

eder, der weiB, Ww1C
schwieri1g 0S ist, die über eiIne Hs vorhandene Literatur IMmMmMenNn-
zusfellen, wird hierfür dem Verf besonders dankbar sSCc11N. Durch
sdie eingehende Beschreibung und das Verzeichnis er Stücke ist
O möglich geworden, zahlreiche Fragen aus dem Katalog allein

beantworten, für eren LÖSUNg ın andern Fällen kostspielige
und zeitraubende Reisen nofwendig Ssind. Nicht hoch e1N-
zusch  ätzen ist die ınm  < einem olchen all ebenso schwierige Ww1e
nützliche absolute Genauigker und Zuverlässigkeit, Tür welche die
ekannie 21  Welse des eri. jede Bürgschaift Dietert. Nicht IUr
das Manuskript, ondern auch die S  mte Druckbogen SIN m1%
Hilfe der Hss noch e1inmal korrigiert. Wenn TOLZ dieser kaum
übertreifenden Genauigkeit der erl. noch eine 21 VOIL Ver-
besserungen nachzutfragen hat, ist dies eine nützliche re iur
jene, die geneigt sind, den Wert einer Edition oder auch einer
dern auTt handschriftlichem Material beruhenden Arbeit nach £111-
JYell eSse- Oder Schrei:  ehlern, die einNe LLCUC Prüfung leicht auti-
Hndet, beurteilen Die Bemerkungen endlich über au  Dere
Eigentümlichkeiten, rsprung, Schreiber, Miniaturen und ähnliches
sSind eine Fundgrube iur rbeıten der verschiedensten AÄArt

i1nem Buch VvVon 17175 Seiten Iolgt 21n Indexband von 256 Seiten
Das ist jedenfalls eine einzigartige Erscheinung. S1C 1äDBt eLIWaSs
Besonderes vermutfen. In der Tat hat 1n diesem and der Vert.
sich selbst uberiroiien 1ne euerung gegenüber den andern
Bänden der Vaticanakataloge ist 0S schon, daß e1n einziger CX
0S umftfaßt Das mag der eEinNe oder andere Spezialist, der sich
LUr Iür Stemmata, Besitzvermerke und ähnliches interessiert,
;rsien Augenblick unangenehm empfinden. In Wirklichkeit ist 05
en bedeutender Fortschritt. UrcC. das Nebeneinander alles Wis-
senswerien wird iInNnan auft vieles aufmerksam, Wäas einem SONS ent-
gäangen wäre. Auft Grund seiner jahrzehntelangen Erfahrung, die
in mit Hunderten Vo  — Gelehrten un ihren verschiedenartigenBedürfinissen und Wünschen iın Berührung rachte, wollte der erl.
‚d1ie rage beantworten: Was könnte man es In den Hss uchen ”
Und danach hat den Index aufgebaut.Um mit dem Einfachsten beginnen: er wird 211n Autoren-
werzeichnis verlangen. Er Lindet selbstverständlich, aber NIC
MNUur das Auch sämtliche ın den Hss vorkommenden Schreibwei-
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DCH des Namens und Nachrichten über die Ders SIN angegeben,A DPetrus de Alliaco (de Aylhaco, de AilliaCI  » de altaco),
Cardinalis.
gister collegii Navarrae, epISCOopus AÄniciensis, posfiea Cameracensis,Scotus hat die Zunamen S, theologlae doctor, doctornoster, sollemnis, subtilis, subtilissimus, venerandusUnter den Orden sind alle erwähnten Klöster, Lehrer, Mitglieder,Besitzer von Hss aufgezählt. Noc wertfvoller und nützlicher Sinddie Mitteilungen über die verschledensten Sachverhältnisse. Hierist das Material IUr Dutzende VonHof{ffentlic! erinnern sich die ear

gelehrten Arbeiten bereitgestellt.
Hen eil ihres Erfolges erdanke

Deiter daran, WE  = S1C einen YTO-
Beispiele herausgreifen.

Il Ich kann NUur ein oder Zwel'
wlesen auTt Ännus do

Unter dem Stichwort Codices wird VOT=-r{ sind alle Hss zusammengestellt, fürderen AÄbfTassung ein bestimmtes Jahr oder eın Zeitraum OT =«-mittelt wurde; ierner d  avuT Saeculum hier SIN die Hss nachhrhunderten eordnet, Ur den Paläographen 21ne willkommeneJeilfe : aut andere SS, die der Beschreibung erwähnt werdenWwı1e dankbar Ist der Forscher Iür solche Hinweise aut gleiche oderähnliche Hss;: aut Autographa aut Schreiber, Korrektoren, Illumi-natoren, aul Petien, Wappen,der Hss und noch vieles ande
Wasserzeichen, angegebene Preise

NC NUur die ihm angehörigen Sch
Unter Detrus Lombardus sSind

rıiften verzeichnet, sondern auchExzerpte, Epitomen, Kommentare, QOuästionen den Sentenzen,Einleitungs- und SchluBßvorlesunge den Sentenzen un dieNamen sämtlicher Kommentatoren. Ähnlich reichhaltig sind dieStichworte Philosophica un Iheoloqg1ca. Im zweiten Teile desBandes TIolgen die Initia ODEeTUuMmM. Es ISt aber viel mehr Wir Lin-den die Initia der Prologe, der einzelNen Bücher, ja der selbstän-digen Fragen. Dieses Initienverzeichnis allein schon WIird derweiteren Forschung unschätzbare Dienste eistenhat e1n Werk geschaffen, das weit ubHandschriftenkataloJS hinausgeht. Sei
die Bedeutung e1InNes

NLC auft den Kre1s der Besucher
NC Wirksamkeit bleibt auch

beschränkt. Allen, die sich m1
er Vatikanischen Bibliothekder Erforschung scholastischer

reichster Belehrun
Theologie befassen, und vielen, vielen andern wird 05 eine QOuelleund Änregung Se1nN. Es ist erın Werk Iür dieJahrhunderte. De heranwachsenden Geschlecht Von (jelehrten undrorschern, das leider mehr als einmal stark aut den äußern1NArucCc und den Augenblickserfo1g eingesteilt ist, kann dieserAMatalog, hinter dessen schlichte AÄußern eine ungewöhnliche AÄAr-eit und Gelehrsamkeit SIC birgtl e1n Vorbild und e1ine Mahnunwerden: dauernder wissenschaftlicher Erifolg und Fortschritt istTast immer zeitraubende nd mühevollste Arbeit geknüpit.Pelster
GGuitton, Jean, Le Lem ei eLeTNite6 chez DPlotin

Boivin. Fr Hl)==
ei Saın Augustin. UT, 8 M 397 5.) ParisA 1933,
111 originelles und gründliches Werk Muit der Auffassuı1Q voneit und Ew1gkeit bei Plotin und Augustinus beschreibt Wirk-lichkeit ZWel Weltanschauungen, die sich gegenüberstehen. DasSchluBergebnis ist, daß NUur der ındes Christentums 0S der Seele er

tellektuelle und geistige Einflußmöglicht, ZUr Defriedigenden undvolikommenen Beschauung, ZUr jebe, weilche Tür die MenschheitLeben und Heiligkeit bedeutet, elangenIn der Einleitung rechtfertigt die Wahl der behandelten
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rage erklärti dıe ethode, die OT anwendert. Er Deiont die
nd ethische e1ie des Problems, die nofwendig die eeiegeistige

VOT Eine moralische Entscheidung stellt.
UDIie ersien drei Mapitel erläufern die enre OLIL1NS UuDer

Zeit, Ewigkeit und ihre gegenseitigen Beziehungen 1mM usammen-
nang m1T der gesam griechischen Philosophie. DIie Zeit, die CS
miD3t und beagrenzt, erscheint als e1ine Hemmung Iur die Vernunift,
21n Hindernis IUr das Streben der egele In inren Wellen schel«-
Hen sich alle uUunNsere Gedanken, Gefühle und Handlungen VOT-

lieren; eDen, uUNSeTre an eele geht in ihr unier.
Uum en und dauern, mMusSsen WITr eWl1g werden dies kKkönN-
NelnN WIT nach Dlotin LU dadurch, daß WIr durch die Bekehrung
der Weift entrinnen. Zurückkehren zZu. ewigen Prinzip, Goitt,
durch das Vergessen aile  5  < Zeitbedingten, durch die Unterdrückung
er bewußten und persönlichen, der eit unterworienen Tätigkelii;
auigenen 1n ott durch die mystische Beschauung: arın besteht
das Geheimnis der Bekehrung und des eiles. Die Philosophie
DPlotins verlangt mithin die Verneinung der Zeit, die Umwandlung
es zeitbedingten Lebens in e1N Leben der Beschauung, das unNns
zurückführt Zur unwandelbaren Ewigkeit des inen, des Seins,
Gottes.

anz anders 1ST die Lehre Augustfil1ns, die ın den SCCHS iOl-
genden Kapiteln behandelt ird. Der Kirchenlehrer geht aus Vo  z
der Schöpfung als grundlegender ahnrheı und wesentlicher
Grundlage selner Philosophie der Beziehungen Von eit und
Ewigkeift. Die Schöpfung oifenbart ofit 1n seiner Unabhängigkeit.
ıund mac S1e edeuie keineswegs e1ne Herabwürdigung,
sondern vielmehr Fortschritt, da S1C den esen des Uni-
VOrTrSUMS ermöglicht, in und durch die eit ihre eigene Vollkom-
menheit erreichen. Die eit Ist nach ugustin 1n Weg ZULF
Ewigkeift; S1C hat einen 1nn und e1ne Zielrichtung. Schöpiung,
eit und Bekehrung sind drei egri1iffe, die sich gegenselfig De-
dingen, vervollständigen un beleben in der Geschichte der Welt
und der Seelen

Die Astralzeit mit iNrer eintönigen auer ist NUur eine äußerliche,
eblose eıt. Die wahre, lebendige eit ist die der Seelen, die VOIL
ott kommen und ilm zurückkehren. Die Geschichte uUNSeres
Lebens ist NSeTrTe Zeit; in ihr bildet und ontwickelt sich UNSCeTe
Persönlichkeit, indem S1C die Vergangenheit auifgehen 5äBt
ın der Wirklichkeit der Gegenwart: WIr können und ollen uns der
eit bedienen, dauern und steigen Übrigens iIsSt 1eS@
eit des Lebens nicht ohne Schönheit un Einheit. Sie ist VonNn
ott gewollt und kommt von 1hm. Sich VOIN ihr ontifernen und sich
den echselfällen der reın außerlichen eit hingeben, 1st Sünde
In der Rückkehr ZUTC Einheit und Harm der von ott gewollten
Zeit, durch das Zusammenwirken der Gnade und der mensch-
lichen Freiheift, besteht die Bekehrung.

Diese Qganz Von der Erfahrung und dem religiösen Endziel des.
Menschen bestimmte Lehre entwickelt in reichhaltigen und
tiefen Analyusen, aut Grund der Werke Augustins, besonders der
Bekenntnisse. Im zennten Kapifel SCHAULEe auftf die Originalifät
und den eın christlichen Charakter der augustinischen Rhiloso-
phie über eit und Ewigkeit. anz verschieden vVon der re
der rıechen und esonders Plotins, äDt sich die Auffassung des
irchenlehrers eiwa W1e iolgt zusammen(ifassen: Die eit und die
Geschichte des einzelnen enschnen und der Menschheit Tällt
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schen durch Christus.
Sa'dmmmen m1T der e1it und der Geschichte der r1öSunNg er Men-

Das Christentum SIC 1ın  e der Zeit; 05 ist
eine Religion zeitlicher Ereignisse: Schöpfung, rbsunde, AMensch-
werdung, Kirche. Die eit uUuNSeres Lebens muß sich, die EWI1Gg-keit erreichen, 1n die Von ott Destimmte Zeitiolge eingliedern,bis die eit en und die zeitlichen esen ott zurückkehren,
nicht sich 1n ihm verlieren, sondern iın ihm ihre oll-
kommenheit iinden

Das Buch schlieBt m1T einem doppelten AÄnhang über das Leben
und die Werke der beiden enker OW1e mm alphabetischenIndex

1sSTt SIEeiSs bestrebt, die Lehren nicht 1Ur Von auben be-
schreiben, sondern 1n ihr nneres erständnıs einzuführen. DIie
Vielseitigkeit der behandelten TODIiIeme stellt e Auimerksam-
keit des Lesers grobe AnTorderungen. Sie lohnt sich reichlich:
das Werk Ist eın bedeutender Beitrag ZUr Geschichte und Kritik
der religiösen hilosophie. Pollinger
T IC Otitmar, eschichte der Ethik Die S5ystemeder ora VO Altertum DIS ZUr Gegenwart. Von der

Kirchenreformation bis zZu AÄusgang des Mittelalters Die
Reiormatoren und der lutherisch-kirchliche Protestaniismus. GrÜ XII I 570 Leipzig 1932, Meiner. geb S0 —
Mit der gleichen staunenerregenden Gründlichkei un Sachkennt-

N1Ss W1© in den bisher vorliegenden drei Bänden (vgl. Schol 3 | 1928 ]2714—2706) Tüuührt SC1INE gewaltige Geschichte der Ethik weiter
Iort. Der vierte Band an die moraltheologischen Lehren
der Reiormatoren (Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin) und des
lutherisch-kirchlichen Protestantismus 1m „protestantischen Mittel-
alter  . DIS eIiwa Zu nde des Jahrhunderts. Die QOuellen,und ZWäar viele schwer zugängliche QOuellen, werden in reichlichstem
Maße ausgeschöpi{ff; die Darstellung ist zume1lst e1n kunst-
volles Gewebe VOIL /Zitaten, hinter dem der Verfasser selbst fast
ganz zurücktritt. Die Ausnutzung dieser fast unerschöpflichenFundgrube wird schr erleichtert Urc. das Sorgfältig gearbeiteteausiührliche Sachregister 523—570), Zu bescheiden „Nach-schlagebehelf“ genannt. rTroLzdem, WenNn man bei der uüberwältigen-den des ge  enen Stoifes einen Wunsch empfindet, 1st
der nach e1iner 1ideengeschichtlichen Zusammenifassung der rgeb-nisse, der eiın ausgebreifetes Einzelwissen sicherlich das
eC gäbe

Wie Ethik, so1l sS1C NIC. der Grundlage enibehren, STeTISs aut
Metaphysik auibauen muD, gründet die (mit usnanme Von
Melanchthons „Philosophiae moralıis epltome‘‘) rein theologischeSittenlehre der SOG- Reformatoren auf eren theologisch-dogmati-schen Änschauungen. Daraus rechtiertigt sich die Darstellungihrer theologischen Lehren er Ott und den enschnen, Erlösungund Rechtfertigung, Glaube, Gnade und illensireiheit USW.;)>;
doch Trauchte S1C wohl NiC| T1 SE1N. Bei Luthers Lehre
VOIN der Alleinwirksamkeit Gottes drängt sich ireilich die Fra
auf, W12 dann überhaupt noch sSinnvoall VON eEiner Sittenlehre die
ede e1in kann Interessant isT da eine Stelle dus den Tischreden,die 51) anführt: „Die Gläubigen sind eine 1U Kreatur
darum ehören alle 1ese eden, 1m Gesetz gebräuchlich, nicht
hierher; als 1n Gläubiger so1l gufe Werke Iiun. Wie nicht recht
gesagt ird Die ‚Oonne soll scheinen enn die Sonne
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so11 nicht scheinen, ondern S1C tut’s ungeheiben von Natur
Daß also hie N1C! geredt wird, Was geschehen oder seıin soll,
ondern Wäas allbereit Jetz geschieht und 15 Natürlich kannn
di Auffassung, die alle sifitlichen Normen iın Natfurgesetze VOT-
kehren würde, auch VOIL Luther NC durchgeführt werden, sondern
05 erscheint schon Dei ihm und erst recht Dei den späterenLutfheranern e1Ne umfTfangreiche Pflichtenlehre, die VOIl adausSs-
iuhrlich dargestellt WIrd.

Die Leigehenden Gegensätze schon zwischen Luther und Me-
lanchthon, der die Wiıllensireiheit annımmt, dann noch mehr ZWI1-
schen Lutiher und Calvin, werden Qqui herausgearbeitet, DEr W1e
das Gesetz und die „Gesetzlichkeit“ Deli Calvin e1ine viel gröbereBedeutung hat als De1i Luther. ann die Verschiedenheiten 1nm.
der Auiffassung des christlichen Gemeinwesens, des Staates ınd
der Kirche und ihres gegenseililigen Verhältnisses on bei Luther
kommt e > wıe Zug1ıbt der aC nach aul das ‚landes-herrliche Kirchenregiment“ heraus, ersi reCc bei Melanc  on

Der zweite eil des erkes 7—46 behandelt ausführlich
die Sittenlehren der en Ilutherischen Kirche. Es 1Sst 211 gewal-iger und bisher wenig bekannter der hier zugänglich g -mMaCcC WIrd. Nachdem die Lehrstreitigkeiten hen den AÄAn-
hängern Melanchthons und den „Gnesiolutheranern“‘ Urc die
Konkordienformel VOIN 150 beigelegt sind, entwickelt sich eE1INe Art
lutherischer Orthodoxie, die 1 scholastischer ethode wissenschait-
lich dargelegt WIrd. Da g1bt ähnlich WI1e aul katholischer Seite,Darstellungen der philosophischen mit weitgehendem AÄAn-
schluß Aristoteles, besonders aber N1IC wenige Tel angelegDarstellungen der Moraltheologie. Ja die praktische Notwendig-keit der Gewissensberatung Iührt Od: kasuistischen Li-
eratur miL1t unverkennbaren katholisierenden Einschlägen. Noch
stärker 1st der Einiluß katholischer QOuellen aut die aszelischen
Schriften des Joh I werden Thomas Kempen, Tau-
SC1INEC Quellen genannt. Der leiztie Abschnitt behandelt die theo-
ler, Angela V, Foligno und der Jesuit DPetrus Michaelis als.

logische Ethik 1mM Rahmen der Irenik (  1X und der Heterodoxie
( Weigel, Böhme

Die katholischen Au{ifassun el die OTt ZU: Vergleich herbei-
Yyezogen werden, ist ehrlic bemüht, ruhig und Sachlıic arzu-
egen, sSsoweit er selbst spricht und nicht DloBß die Urteile der
en Protestanten. über S1C ZUr Darstellung bringt. Trotzdem.kommt 0S zuwellen irrigen oder doch schiefen Auffassungen ;dürite da die Rechtfertigungslehre Gabriel Biels NIC: als
die katholische hingestellt werden 22) Jedenfalls können WIr
mit Interesse dem kommenden uniten Band enfgegensehen, dernach dem außer-lutherischen Protestantismus die katholische
un Moraltheologie des 16 und Jahrhunderts darstellen soll.

de r1es
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206 Wissenschaft und Weishei Vierfel]) ahresschriftTUr systematische iIranziskanische Philosophie Theologie iın der

Soiron
Gegenwart. Hrsg. VON Marianus Müller Ul. Ihaddaeus
jen, M.Gladbach

M.Gladbach (Rhld.) Verlag und Druck Küh-Jedes Hef umftTa Bogen. Bezugspreis ähr-lich 6.50; Einzelhefte ) )Zur Einführung“‘ WwIird gesagt:„ DIEe vorliegende Zeitschri{ft will S1ch der Auigabe widmen, dieBedeutung der Iranziskanischen hilosophie und Theologie {ür die:Gegenwart herauszuarbeiten, und Ww1 die Anknüpfungspunkte aul-zeigen, die S1C m1T den leisien ernsiesien Anliegen des hNeu-igen Denkens verbinden  «< (1) 1C] historisch und ebensowenigpolemisch eingestellt, wıll S1C ‚„die Iranziskanische Philosophieund Theologie als Philosophie Theologie des S Irucht-bar machen“, S1.C Hin die Gegenwart hineinstellen“‘ 108eminent praktische iel wIird denn auch in den Abh
(2)
andlungender vorliegenden ersien ZWeI Hefite uneniwegt und erioIgreich. 1177

ken ın seiner Bedeutun
Äuge behalten W ust, Das augusiinisch-Iranziskanische Den-
Seine besondere Missio

ur  a die Philosophie uUNsSerer eit (3—7
bringen, das der

Ist, S  jenes Qanz Teine Moment der „UNC
Meßner

neuzeitlichen Philosophie geiehlt hat)
Sch

Das Individuationsprinzip ın skotistischer(8—27 Wie die allgemeine Natur durch die pezilische:Form, kommt das Individuum Urc. e1ine HNeUu hinzutreen DO-Sitive Entität, die Aaecceitas, zusftande; 0S hat also mehr Seins-gehalt als die allgemeine Natur). S5S0liron, VomGeist der Theologie Bonaventuras Ihm ist die Theolagie:Glaubens- und Heilswissenschafft, eren tieIster Ansporn und Be-Wweggrun die Liebe ist) I C r’ eologe und heo-ogie nach Johannes Dun Skotus 9—5 uch IUr ihn ist dasiel der Theologie NIC DloBe Wissensbereicherung, sondern dieSapientia und die BefähiguNg dazu)BPathos 1m Denken der Gegenwart (81—109:
SoOoiro n) LOGgOS und
Erkenntnis V1duale Betrachtung: Dem platonischen Geieiniges Dei modernen Denkern,
ST Bonaventuras 1SEt

Wünsch, verwandt; IL Erkenntnis Dilthey, Troeltsch, Scheler,
Bei Bonaventura und Skotus Sind Sozlologische Betrachtung :Ansätze ZUr Erkenntnissoziologieausgebildet WUurde S1C ın der Gegenwart Dilthey, die Schüler VOIlStefan Georges, Scheler,

Mar. Spann, andere Philosophen ıund Dro(f..Theologen). Müller, Die theolao sche Gesamtsyn-these des uUuns Skotus 110—140 Die Iranz  1S anische I1dee der:Liebe hat in ihm ihre herrlichste AÄusprägung gefunden). „Kleine-Beiträge“‘ berichten a  ber Deachtwerife Gedanken Von Rosen-möller, Werner Schultz und ehrung. Mar. Müuüller O1bDt das Re-ferat wieder, das LOongp re 1933 1n öln über den eNn-wärtigen an der Skotusforschung gehalten hat Die etztemnSeiten der Hefite sind Besprechun
gew1dme Wir wünschen der Zeitschrift, die sich

ygen einiger Neuerscheinungen
Ltreiflich einführt, den wohlverdienEntwicklung. ten Erfolg und eiINe glückliche

297 Le C1 nquıieme Cenfenaire de la Facul te d &-eologie d e 1’Universite d e Louvain —1932)..
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CX.-| (XI I; 208 5.) Brugge 1932, Beyaert Belgien: Fr
Ausland Belgas Z ast noch mehr als auft die Fünihundert-
jahrieler VON 1932 bezieceht sich der Inhalt der vorzüglich ausgestat-
eien Festschrift aut ein Jubiläum, das die owener theologische

in diesem re 1934 teiern x<ann, da S1C VOLT hundert Jah
renNn nach ängerer Unterbrechung auis 1NeUC erstand. er M
Belirag des Archivars der Universität, W ıls, uber die Verleli-
hung
an

des theologischen Doktorgrades 1n der en 211 nebst einem
ber die RProiessoren der VOIN 1432 bis 1797 biefiet

die Festschriit Überblicke er den Studienbetrieb und die V1SSCH-
schaitlichen Leistungen der in den eizien ıunder Jahren.
Über die Bibelwissenschait herichtet Coppens, uber Dogma-
tik Bittremi1euxXx, uüber ora Ja > S n‚ über Kirchen-
recht d  av e! uber Kirchengeschichte (> I,
uber orientalische prache Ry ckma Dabei wachsen sich
cdie Mitteilungen über  4 die bedeutenderen Professoren Z11 kleinen
Biographien dUus, UDer die xegeien Van Hoonacker und
aC- den Dogmatiker und Kirchengeschichtler Jungmann

daUus Munster 1. den Moralisten Va KOeY den jeizigen
Kardinal-Erzbischof VOIL Mecheln). In den Anhängen iinden sich
außer dem Bericht über die Jubiläumsfeierlichkeiten Vo  z Dez.
1932 Verzeichnisse der Proiessoren und der Doktorarbeiten se1ı

Es iST £1ine gewaltige Geistesarbeit, die von der thneol Fa-
kultät der Ima Matier Lovaniens1is 11 dem Jahrhundert geleistet
wurde. 1ine Desondere Hervorhebung verdient wohl die liebevolle
Pfiege, eren sich die orientalischen Sprachen dort STCIS erireufen.
Die Festschri{it 1St von dauerndem geschichtlichem Werftl.

208 Textius el Documentia. Series theologica 12=—15
DasRom 1934, Univers. Gregoriana (Pilazza Pilotta

Bändchen Lire 0.,=— Von dieser {Ur Seminarübungen schr
brauchbaren Sammlun aul die schon Oöiters empfehlend hinge-
w1esen wurde (S Schol | 1932 ] 579; | 1933 ! 476 5862; | 1934 ]
A3() 470) selen ner weilitlere Nummern der theologischen wYeiNe
gezeigt u Richter, De origıine 1 oavolutione inter-
1CT1 Scripfores, enpistolae, ConCc1l1a. IL Decretia HOM Dontidki-
CU.  z (SÜ0 U, 5.) oOCedez, QOuaestio de Uun1cCo oSSC
iın Christo doctoribus acculi 111 disputata 132 5.)
Si]lva-Tarouca Dı anr a; Leonis agnı 1STU-
lae Conira Eutuychis haeres1im. Epistulae quae Chalcedonensi
Concilio praemifttuniur (XXXIL 5.)

299 Ban @: W‚ Form-Einheit Von hilosophıe un Theoloäfe?
C atholica (1934) 10=—=—26 wendet sich die von
rzywara 1n seinem uch ’  nalo 1a ontis““ (vgl
H920 dargelegie 1dee einer 21 eitlichen Metaphysik, die, phi-
losophisch 1in ihrem Ausgangspunkt und ihrer ethode, doch
„Formprimat” des Theologischen 1n sich Lragen so1l Der kühne
Gedanke D.sS wÄäre 0S gewiß werTt, durch eine sachliche kErörferung
der ohne Zweiiel 1n ihnm steckenden Schwierigkeiten weiter g -
klärt verden. bDer Ansätze zZu Rationalismu: kannn wirklich
1Ur MiBbverständnis in ihm finden. Insbesondere entspricht D.s
Auifassung VOIN der Erkennbarkeit der Oiffenbarung HUr der allge-
meiınen Tre der Theologen, die sich aut die Entscheidungen der
Kirche stützen kann. uch von der Tatsache der enbarung
©1 N Quoad has quaesfiones ratilo Tidem praecedit enz
herauslesen WIilL, die Vernunit könne nicht die Tatsächlichkeit der

Wenn dQUuUSs einem anon des Vaticanums enz
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Offenbarung selbst, ondern NUr die Glaubwürdigkeit dieser Tat-
sache erwelsen, verwechselt OT oifenbar Tatsache und Inhalt
der Offenbarung. Wie soll denn auch die Tatsache der en-
barung Gegenstand des Glaubens selin, WENN, W1e selbst Zug1der Glaube als ratlionabıle obsequium die Gewißheit, daß Gott g -sprochen hat, voraussetzt”? de Vri
1ın U, uil neubearb. u. Nrs

300 S h’ J Grundzüge der katholischen Apologetik,
Wunderle 80

u. 196 unster 1934, Aschendorif. .00 ; geb M B
In dankenswerter W eise hat Wunderle die Neuherausgabe derGrundzüge der katholischen Apologetik VON ausbDacC Desorgt.Das Büchlein, ausgezeichnet durch Knappe, klare Darstellung, 1St

rec geeignet ZUr ersien Einführung in die katholische Apologetikun wird weiterhin manchem Studierenden 21n willkommener
Ter se1in. Schütt

201 K Her L: Institutiones Theologiae Dogmaticae.Vol De verxa religione. De Ecclesia Christi. De iraditione 21Scripiura. 80 U, 658 Oeniponte 1934, auc 5
Vol I1 DProle Ha De Deo uUnNnNO. De Deo De Deo creanie
.21 elevante. 80 U, 518 5.) EDd 1934 6.50 Das Ge-diegene, inhaltreiche und klare Lehrbuch der Theologie Von Ler-cher beginnt ın zweiter Auflage erscheinen. Bis Jeiz liegender und 11 and VOT. Größere Änderungen sind, viel ichsehe, NıIC emacht worden. Die zweli an wurden Schol(1926) 115 und (1928) 281 besprochen. 1ne willkommene äaußereÄnderung 1sT die Herabsetzung des Preises, die wohl dadurchermöglicht wurde, daß das Buch N1IC Neu geseizt werdenbrauchte. Der TSIC and kostet Jetz rm SIa 11.—-, derzweite Jetz 6.50 SLa Ö Deneifie.

2()2 Voste, 1.-M., De Daptismo lesu: Angelicum 11 (1934)187—213 35325—340 Ausgehend von den vier evangelischen Be-;richten, ihrem  < KMommentar un den apokryphen Ergänzungen, De-spricht die verschiedenen ratiıonalistischen Deutifungen, die ıner Tauiszene den Ursprung des messlanischen Bewußtseins esuılsehen, und weIlist ihre Willkurlichkeit 1m einzelnen nach So AIlDefaßt sich ebenso mit den Deutungsversuchen der religions-geschichtlichen Schule, schlieBlich DOS1TiV als Sinn der auitfe
iun.
den Beginn und die Bezeugung der messlanischen Sendung darzu-

Zum Schluß wird die Lehre des Ihomas (3 mıit
KöOöstersBeiziehung der dargelegt.

Poschmann, Br Ecclesia principalis. Ein kritischerBeitrag ZULC. Frage des Primats bei Cyprian. 80 ( 106 TeS-lau 1933, Franke (Borgmeyer). 24.,50 mmer noch umsir1t-
ten ist die Frage der Primatauffassung bei Cyprian D,, der De-reits 1908 1M sSeiner Schri{ft IC Sichtbarkeit der Kirche nach derLehre des Cyprian  <. diesem Problem Stellunghatte, greiit Jetz wieder auf, angeregt Urc e1ne 931 erschie-
nNnNene AÄrbeit VON Hugo och „Cathedra DPetri Neue Untersuchungenüber die Anfänge der Primatslehre.“ Da die Ergebnisse in NICunwesentlichen Punkten von seiner Irüheren Auffassung abweichen,sejien S1e hier kurz skizziert. Gegenüber Koch hält absolutdaran iest, daß nach (3S Lehre Detrus NIC HUL Symbol, Ssondernauch Realgrund der Einheit der Kirche ist, die Urc| ihn und Vonihm her innerlich begründet wird (17 30) Jedoch betrachtetnach D.s Auffassung das Fundamentsein des Petrus in der KircheNIC als eine aktive, sondern als eine rein passive Funktion:

Scholastik.
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NL Dofrus omm eıne aktıve Jurisdiktionsgewal über die
andern Aposiel 32) asselbe gılt natürlich VO FOMISC  hen
Bischo{f iın seiner Beziehung den andern Bischöfen. ınen ur1S-
diktionsprimat erkennt dem römischen Bischof nicht Z LIUT die
Ehrenpflicht, sich VOTL en andern ESONders Tür die Einheit der
Kirche useizen. war bezeichnet die FOMUSC.  ‚D  he Kirche als
die rkırche (ecclesia principalis), VOIL der 1n Deifrus die unitas
sacerdotalis au  ell ist 64) aber die Folgerung daraus zicht

nicht, daßb nämlich Rom das Zentrum der kirchlichen Einheit
SC1. Das blieb späteren Zeiten vorbehalten 65) Die höhere Au-
orität, die Stephanus 1 der des Bischoi{is Marclanus VoOoIl
TIeSs un der spanischen 1SCHOIe Basilides uınd Martialıs ohne
Zweiliel IUr sich 1n Änspruch nımmt un die auch VON an
annn wird, leitet d Uus dem Datriarchalverhältnis zwischen Rom
und den Kirchen Galliens und paniens her 87) eine as-
SUNGd, daß dem. römischen Bischot keinen Jurisdiktionsprimat
anerkennt, iindet Destfätigt ın dem Verhalien (: S 1m MKetizer-
tauifstreit (88) ın dem sich 1n seiner antirömischen Polemik
durch eine dogmatische Rücksicht aul die ellung SC1INS 1der-
paris gehemmt Tuhlt 89) Obschon also nicht als euge IUr
den T1ma angerufen werden kann, 1st er doch Tur die Entwick-
Jung der Primatslehre Von nicht geringer Bedeufung 94) Durch
die eNde Verbindung, in die die cathedra OoMSs m1L Deirus und
der Urkirche brachte, hat QT SOZUSageN die Prämissen formuliert,
dQus enen eine Gleichsetzung sich als Folgerung ergibt 95) Zum
Schluß Ze1Ig dann p 7 daß 1eSe ellung S NIC. mit dem klaren
katholischen Dogma in Widerspruch steht, dal der Primat
mittelbar VO Christus eingesetzt ist 98) Da 05 sich beim JuriS-
diktionsprimat 1n ogma implicite revelaium handelt, ist da-
mit die Möglichkeit e1iner Entwicklung sowohl 1 der Erkenntinis
als auch in der usubung der Gewalft gegeben „Dem Primats-
dogma Iut die Anerkennung dieser Entwicklung keinen Abbruch.
uch bleibt wahr, daß T1SIUS den Jurisdiktionsprimat
mittelbar eingesetzt hat und Deifrus sowohl W1C die Bischöife VO  -
Rom Von jeher 1m Besitz des Bri  ates gewesell Sind. enn eın
eC| kann krait göftlicher AÄnordnung schr wohl bestehen, ohne
daß VvVon AnfTang avon eDrauc. gemacht wird. uch
1eg kein Widerspruc die X1SIenNz Rechtes, wenn
seine nhaber und ihre 1twelt sich seiner zunächst nicht bewußt
sind““ 101 T Schütt

204 ugl1e, M 9 La primaute OoOmalıne d’apres les premiers
iheolo 1ens monophysites (Ve—VI®e siecles): chos d’Orient

1934 181— 189 beweist orgehen des Hioskur VOIIT
Alexandrien (+ 454), sodann dAUsSs den Theologen Philoxenus:. VoO  —
Hierapolis (T 523) und Philoponus ; 570) die zunächst über-
raschende atsache, daß der Monophysitismus (nicht der utychia-
nismus) zuerst weniger eine Häresie  a als 21n Schisma War die
Leugnung der Unfehlbarkeit des Papstes oder, mehr ın der Sprache
der eit ausgedrückt, der römischen Kirche, des Stuhles etri

Kösters.
205 Roth, Korbin  Han Die eele der FrC hGI

26 (1934) 297— 403 Daß der H1 Geist die eele der Kirche ist,
ergibf sich dus Augustinus, Thomas und oh 17, 182221 Der Hl
Geist ist die substantielle Liebe; also iST 12 Kirche inhrem tieistem
dogmatischen esen nach Liebe:  1rcCchNe Der Hl Geist cha{iit den:
mystischen Leib, indem das aup chal{it, die Me 11S chheit.



Allgemeines. Fundamentaltheologie 505

Christi und mittels dieser die Glieder. Sodann belebt und OT'  -nisiert der Geist diesen mystischen eib Vielleicht schen.
der erl. eine eingehendere theologische Begründung dem

dankenswerten Beitrag ZUL Beantwortung der schwierigen rrage(vgl Specht, Die re Va IT nach dem HL Augustinus,f Grabmann, Die T hl hom. VonNn der Kirche,
115 L MAäppeli, Zur Tre des hl hom. WG VOIN Corp Christi
mMUST., If.) Ferner waäare e1ine weiıitere Untersuchung erwünscht
über  SE das Verhältnis des irkens des H1 Geistes, das doch wonhn
als Approprilation Tassen ist, Z heiligsten Dreifaltigkeit und
ZUr zweiten götfflichen Person, die Urc hypostfatische nıon die
Menschheit Jesu eigen hat. oll die „erstie chöpTung dem
Hl Geist NIC dem Vaier) approprlier werden Ist der
Mensch esus aup der Kirche oder der Gotimensch * Wie VOeli-
hält sich das Wirken des Hauptes ZU Wirken der Neele * Wollte
der hl Thomas 1n uUlNseTer rage e1nNe abschliebende Antwort
geben”? er dem VO erT. erwähnten „gleichsam““ Schre1l

dem Geist als dem ‚Herzen  €t der Kirche den unsichtbaren,
dem aupte den sichtbaren Eintfluß

306 Reinhard, W) Der ale 1mM übernatürlichen Orgafiis—
INUS der Kirche (Beifräge ZUr. neuzeitlichen deelsorgshilfe. Hefit S80 S5.) reiburg Br. 1933, LFreie Vereinigung ur  A eel-
sorgehilfe. 0.50 Der erl. geht AaUlSs VOIlNl der Auifassungmancher Moderner VOII dem rein pneumatischen Charakter der
Urkirche. 10SC Theorie alsc S1C iIst in ihrer Einseitig-keit, besonders ın der eugnung des Rechtsiundamentes der Kirche
ın ihren hierarchischen Ämtern hat doch manches Richtige g -sehen, VOT a  em, daß die Kirche 21n übernatürlicher OrganismusisT, dessen Lebensprinzip das götfliche Pneuma, der eist, 1ST,der alle Glieder übernatürlich belebt und egnadet, Wenn auch
nicht alle 1ın demselben Mal und iın derselben Weise Also auch
1n den nicht-hierarchischen Gliedern WOo und wirkt er und ZWAr
nicht UUr AD E persönlichen Heiligung, ondern auch Zu Aufbau
des Lebens des Gesamtorganismus. Auftf dieses Charisma des Hl
Geistes (Charisma übernatürliche, NIC nofwendig Wundergabe)gründet sich die übernatürliche BeTfähilgung und göttliche erufungder Laien pOos  a iın der Kirche, allerdings nolwendig 1n
Unterordnung unier die Hierarchie, da das „Treie Charisma““
leicht Selbsttäuschungen unterworifen ist. Umgekehrt bedarif aber
auch das AÄAmt der individuellen Geistbegabung und Geisterweckung.1e1 werivolle Änregung bietet das Schriffchen, VOL em eine
tiefe biblisch-dogmatische Begründung des Apostolates der alen
1n der katholischen Aktion. Schutt.

307 Meizler, J Der norwegische Konvertit ohann Daniel
amuıs nach ungedruckten Quellen: ArchHistS (1934) 223
bis U7 Jeder zuverlässige Konversionsbericht, zuma über

hervorragenden, wissenschaftlich gebildeten Mann, ist sSTeis
ein wertivoller Beitrag ZUr. re Von der SCl Per 1Ppsa”( Vat. 5. * 5! Dz 1 diesem mehr, weileinerseits die skandinavische lteratiur diesen ihren andsmann
seit der Konversion Lofschweigt und anderseits SCe1INEe Konversion,die direkt aut theologischem Stiudium beruhte und m WI1S-
senschaiftlichen Apostolat und heiligmäßigen en der Eingang
WAär, Desonders lehrreich ist. Kösters.

308 Va Leeuwen, A L’Eglise re le de Foi dans les ecr1its
Guillaume d’Occam: EphThLov 11 (1 34) 9— 9288 Die tri-
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dentinische Te über die Glaubensregel ist nicht allein als C1nNe
eaktion Luther verstehen, sondern Ist bereits 1n den
bekannten Kontroversen des Jahrhunderts vorbereitet. egendes außerordentlichen Einflusses des „Venerabilis nceptor  e und

des persönlichen Lebensganges, der ihn dazu führte, über  S
die Grundlagen des Glaubens nachzudenken, sıch E1ne S0NMN-
derbeirachtung Occams. erl. gibt zunachs Überblick über
Occams Schriften und die ihrer wissenschaitlicher Erklärungnoiwendigen Grundsätze, welche VOÖOT allem die Veranlassung der
Schriften und Occams Entwicklung berücksichtigen haben Das
Ergebnis der dann Tolgenden gyenauen Untersuchung ist. dieses: In
en selnen Schriften S1C Occam die Glaubensregel ın „ScChriftund Lehre der Kirche“; aber die Erklärung blieb nicht
die gleiche. In den Irüheren Schriften haben die Offenbarungs-quellen UUr eine untergeordnete Bedeutung, während die Autorität
der Kirche ymbola, Definitionen, aktuelles ehram ersier
Stelle SIe In den späteren Schriften kennt HUr eine einzigeabsolut ichere Glaubensregel: den übereinstimmenden Glauben derGesamtkirche. Er leugnet au  üucklich die Uniehlbarkeit des Pap-STCS und schwankt bezüglich der Uniehlbarkeit des Konzils. DerGesamteindruck ist der, daß 0S gemä seinem gespannten Ver-hältnis ZUr kirchlichen Autorität mehr darum tiun ist, Schwie-

S,rigkeiten auifzuhäufen, als eren LÖSUNG suchen.
309 Sto1Z, A) B ? Neue Dogmen? BenedMschr 16

187 ==D01: nla dieser interessanten Studie die in
dden eizten hrzehnten hervorgetretenen Bemühungen rlan-

YunNng einer efinition der Himmelfahrt Marias und ihrer allge-meıliınen Gradenvermittlung. Die Zwel Hauptsätze, die ST. hier aul-
stellt, Sind, viel ich sehe, iolgende: 1nNe Konzilsentscheidungkommt „NMUr 1n rage‘‘,  “ „WENN sich das Glaubensgut der Kirche
ernstlich 1n Ge{iahr befindet‘‘ uch für uniehlbare päpst-liche Enfscheidungen ilt „Ihr eigentlicher nla ist eine denGlauben Dedrohende Ge 21 g1ibt aber Z  9 daß
auch ohne Änwesenheit e1ner olchen Gefahr eine Konzils- oder
Kathedralentscheidung eriolgen kannn egen diese Aut-
Tassung, daß eine Glaubensentscheidung tatsächlich LIUT be1i eginerden Glauben bedrohenden Geiahr erTolge, scheint sich aber d us

Dez. 1854 e1n Bedenken erheben. Be1l dieser Definition han-
der Dedliinition der Unbefleckten Empfängnis UrcCc 1US Vo

delte 0S sich nicht die Abwehr e1ner das Glaubensgut derKirche bedrohenden Gefahr, sondern die ErTiüllung e1nNes VOonNnvielen Verehrern Marias Jang gehegten Wunsches. Der ersie atzder NZY 1uUSs  vr VO  3 ebr. 1849 die Bischöfe der
Yyanzen Welt über die ın AÄussicht eNnlomMmmMeNe Deflinition lautet„Ubi Drimum nullis cCerie nostris meritis fotf1ius LEcclesiaegubernacula Lractanda SUSCePIMUS, IMI quidem CoOoNsolatijionealftfecti iulmus, venerabiles ratres, CUM nNnOoverimus, Qquomodo1n catholico orbe m1  l revixerit  vn  E desiderium, UL ab Apostolicaede tandem aliquando sollemni 1iudicio decerneretur H721 gen!i-trıcem omn1ıumque NOSiIirum amantissimam  Fn mairem, ImmaculatamVirginem Mariam, absque labe originalı Iuisse conceptam““ ( ROos-kovany, Maria 1n SUO Concepiu iıMmaculatia tom a-pestini 221) Und gerade autf der gegenuberliegendene1Le sfceht bei Roskovän die Bitte des Kapuzinerordens rlader Definition, Worin der atz vorkommt: „Cum solatıo Observa-Lur, quodsi Ecclesia uL p1u_rimum dogmaticis SU1S definitionibus ful-
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mina vibrat Conira 1ilios religioni catholicae rebelles, in hac haudpraeexisftentibus inimicis allu NOn faceret, qu am consolaretur Ti-deles eT1 produceret dulces ‚olatıri lacrımas““ 220) Ähnlichdürften die Verhältnisse bezüglich einer zukünftigen Definition derHimmelfahrt un der Gnadenvermittlun Marias 1legen. 2nnnST darauft hinweist, daß eine Glaubensentscheidung 211richterlicher Akt ist, da aber die Ausubun des Richteramtes 21nrgehen vorausseize, gılt das letzte doch wohl NUur iın der
35  d criminalis“; gıbi 1m bürgerlichen en auch Q1Ne „Caus:CLVLLIS  e in der ein Richterspruch gefällt werden kann, ohne daß 21nVergehen vorausgeseizi wird; und ELWAaSsS Ähnliches Gılt IUr dieKirche. Mit eC weist St. auftf den wichtigen Satz des Vatica-
HNUMS hin »  'Orro T1ide divina et catholica omnia credenda Sunt,
YyUuae EIC. (Denzinger 1792; C0od. VE Cal Can. 1323 1) Es kannaber kaum geleugnet werden, daß 0S 1ın einigen Fällen N1C leichtisl, Testzustellen, ob 1Un eine Destimmte re VO magistieriumordinarium el universale „Lamquam divinitus revelaia credendaproponitur“, und daß 0S wenigstens ın einigen Fällen eichter 1ST,die Zugehörigkeit einer Lehre Z geoffenbarten Glaubensschatz
dQUus e1ner Teierlichen Definition erkennen. Deneffe.

310 -  —_  a Le probleme aciuel de l’histoire des do
INCeS,. DTFrODOS de l’ouvre de Turmel
DIS 31 RevIhom (19534)Der Besitzer kann nicht ruhig sSeıin Haus unferminierenlassen: WIr dürfen N1C! die Dogmengeschichte den nicht- undunkatholischen Bearbeitern überlassen Turmel, der nge geheim,dann offen die Kirche dogmengeschichtlich ekämpfite, ist 21nlehrreiches Beispiel. Wort und Begri{f, Del den Protestanten,zuma in Deutschland (anfangs mehr sachlich Looi{s, Seeberg;dann konstruierend: Chr. Baur, Harnack) 1n Ansehen, Tand aufkatholischer Seite MiBtrauen und ersi nach unvollkommenen Ar-Deiten ee, chwane allmählich Anfänf wissenschaftlicher Be-handlung (Duchesne, Grandmaison, Batif ol, T ixeront). Aber Be-Ogriff und ethode sind noch NIC| gadn Klar Die „biblischerage  a kann iur das Verständnis der verschiedenen Bezeugungderselben unveränderlichen Wahrheit manchen Fingerzeig gebenMit „einem abgegriffenen Wort ZWAÄTF, aber immer NOC tref-iendsten“ bezeichnet iINan den echsel als „Entwicklung“‘. Wasder hl. Thomas über das Verhältnis des Zu SagtT, giltpositis ponendis auch über die theologische Entwicklung: „NoMquanium ad substantiam, sed quanium ad explicationem“‘, und dasandere „Oportuit quod ab imperfectis ad perfectum gpc_ederetcCo  1t fidei in hominibus“ d. Osters.  P,

211 Backes, II Der VäterbCeWeIlSs ın der Dogmatik: ThOschr114 >> Es werden drei Fragen beantwortet:ann eın Väterbewe15 uns Gewißheit geben, daß e1ne bestimmteLehre VoOonNn der Kirche als mit göttlichem Glauben Von en iest-zuhalten vorgelegt worden ist? Antwort: Ja a) Die Väter CONM-
nen uUNls en bezeugen, daß eine bestimmte re auf e1Nem all-gemeinen Konzil, eiwa Von Niz  äa, definiert WUurde., D) Sie können
uNns auch ei1ne Lehre als Lehre des „magisterium ordinarium efuniversale  €i erkennen lassen. ann der Väterbeweis uns Ge-wißheit darüber geben, daß eine bestimmte Lehre 1ne VOI ‚OTtgeoffenbarte Glaubenslehre ist? Man sollte meinen, das se1 Schoniın enthalten: Wenn feststeht, daß die Kirche eine Lehre als mitgöttlichem Glauben Von en unbeding% Testzuhalten vorlegt, dannSTIe damit zugleic fest, daß diese Lehre wirklich VON oftt Ge-
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Oifenbart 1StL. Tatsächlic hat der VerT. eLIWas anderes 1m. Auge
eine rage lautet cher Können WIr 1n gewissen Fällen AaUSs den
nl. Vätern eine Dogmenentwicklung herauslesen ? Ja; 1äDt
sich hisweilen nachweisen, daß e1n ogma in der Lenre der PE  ater
wenigsiens implicite onthalten Wäar. Insoiern uins Ubr1gens die
alier auch hier e1n Erkenntnismittel oder Kriterium TIür die Er-
mitfflung der re der Kirche sind, ISt amı zugleich gezelgt, dab
eben die Kirche di ogmen wenigstens implicite gelehrt hafı=—

Bei der spekulativen Behandlung der Dogmen bietet die re
der aier noch N1IC e1inen Beweis, wohl aber OIt eiINe große e‚
da manche aler hier GroDBßes geleistet en Der erT. meinft,
WEn die Vät eine theologische Schlubfolgerung YyezOogell nätten,

SC1 d UuSs ihrer Lehre noch kein Bewels Iür die Wahrheit der
SchluBßfolgerung entnehmen Es dürite unterscheiden
se1in: olan die theologische SchluBfolgerung 1Ur eine theolo-
gische Arbeift der hetreiifenden atler IST, 1ST ihre Tre noch kein
theologischer Beweis; Weln aber e1ne theologische Schlußfolge-
TUNG allgemein Von den Vätern vorgeiragen wird, daß man

muß : WIr en 0S hier mit VOIN der Kirche selbst g Da
billigien und vorgefiragenen Lehre Lun, dann IST auch hier die

Die Kirche selbst IST jaVätiterlehre R1n theologischer Beweis.
auch uniehlbar 1ın den mit dem Glauben zusammenhängenden
Wahrheiten, Daie 1n den theologischen SchluBßfolgerungen.

ON
212 a’ do z E1 argumento patfristico S Bessarion

Florencia: Greg I (1934) 2150271 ze1g hier einem
Beispiel dUus der Oratio dogmatica des Erzbischoi{is VON 1Caa und
späteren Kardinals Bessarion, die er als Konzilstheologe der T1e-
chen aul dem Unionskonzil Florenz 1e essen Auffassung
Von dem dogmatischen Beweis dus dem Zeugnis der äater. Nach
Bessarion sind 1n. dogmatischen Fragen wirkliche Meinungsver-
schiedenheiten hen den Vätern und den kirchlichen Lehrern
VOIL vornherein ausgeschlossen, we1il erselbe H1 215 Urc S1C
alle spreche. Anscheinende Widersprüche unier den Vätern selen
arum, W1e in der Schri{it, miteinander 1n Einklang z bringen
Aus dieser Voraussefizung ewels dann. gewissermaben d prior1,
dalb die morgenländischen alier 1n der re Von dem „Filioque“
1ın der Sache N1IC VO den abendländischen abweichen können,
WenNnn auch diese sich klarer ausdrückten. Bessarion cheint also
hier, wWw1e manche andere Theologen des Mittelalters, den einzelnen
Vätern e1inNe Art Inspiration zuzuschreiben, die ihre Schriften Tast
aul eine uie stellt m1T den Büchern der Schrift.

Brinkmann.
313 romp, Sı De Bellarmini indice haereticorum Treveris

reperto: Greg (1934) 1872a Frisch und launig erzählt T »
W1e 1n rier, Urc Kentenichs vorzügliches „Beschreiben-
des Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek irier  6«
(1920) aufmerksam gemacht, die „„OVIS deperdita” des bisher VOeI-
miBßten Index haereticorum Bellarmins ın zuverlässigen und
vollständigen Abschri{ft gefunden habe Der Codex wird zunächst
schulgerecht nach „groBer Garnitur‘‘, WI1e Krumbacher
pflegte, beschrieben, WOFTFraus sich ergibt, daß er 1 erhoi{f-
ten) Druck eiwa 150 Seiten 1m Format dieser Zeitschrift
Tassen wird. Die Echtheit ergibt sich aus der Aufschritt,
Hinweis Bellarmins, einem Vergleich mit den Praelectiones Lo-
vanıenses und den Controversiae. Seiner Eigenart nach Wäar iur



Allgemeines. Fundamentaltheologie 590

Bellarmin d Was WIr eute e1ine Kartothek NeNNeEeT ; versteht
sich, er ihn nıe zıitiert und NIC| herausgegeben hat ell-
armıns allbekannter el. und se1ine außerordentliche Erudition
werden aufs LU bestätigt, und ZWäAar schon TUr SC1INeEe Jugendzeit;
denn der Index mul dus den Jahren 1572/73 der Owener Zeit
stammen. Osters,

2314 L LO s Le developpement des Insti  1015 eccles1a-
st1 la in du second siecle el debut du tro1isiıeme  SN  S  * ech-

(1934) 129—164 Dhehandelt die re VO EIW.
180 DIS 250, die Kirche nach Überwindung der Urhäresien und
beim auen der Veriolgungen sich auftf sich selber esinnen
kann. Nacheinander untersucht er Wäas iın dieser eit Dezeugt 1ST
über Geheimdisziplin und Katechumenat, die Festlegung der 1UUr-
gischen CXTEC (besonders Del auTte und Eucharistie), den anon
des J die etfonung der apostolischen Sukzess10n, die Buß-
disziplin, die Verbindung der FEinzelkirchen untereinander, die DVro-
vinzialsynoden und die Autorität des römischen Papstes. Uberall
Ze1g sich asselbe ild STa ung und direkten Bekenntnisses
die Reiflexion, stTatt oOkaler oder regionaler Gewohnheit rechtliche
Ordnung und Formulierung ; aber es 1m Geiste der Sukzession,
1n der gestaltenden Ta des göttlichen 1Iiters bringt nicht
eigentlich NCUEC Gedanken; aber ihre einheitliche Zusammenord-
MUNG wirkt allerdings irappierend. Auf die RDeriode der n  Beren
Organisation der Kirche, die 150 abgeschlossen ist, O1g die
Deriode des nneren Erstarkens und Zusammenwachsens: nicht
Verlall und Krise, ‚ondern organische Entwicklung. KS

219 Van den ynde, D M » Les Orme2s de Ll’En-
seignement reijlen dans la liıtteratiure paftfristique des PIC-
mlers jecles ath ‚OVan. Dissert. ad gradum magistri in
Fac CO consequendum conscriptae. I1 25) D (XXVIII U.

OTembloux, Duculot; Paris, Gabalda 1933 Fr
HI eistT, der SLTEeTIS die Kirche leitet, hat auch daiür gesorgt, daß
die bestellten Verkünder der christlichen re VvVon Anfang
die Lehre aus den rechten Quellen schöpifiten und die echten
Lehrnormen befolgten. Da die Lehrnormen eher ZUrTE ethode als
ZUMM Gegenstand der christlichen Unterweisung gehören, iSt
nicht verwundern, wenn 1n den ersien christlichen Jahrhunder-
ten noch NIC viel über dieselben nachgedacht und geschrieben
WUurde. AÄAus den zersireuftien, aber doch Del einzelnen Schriftstel-
jern, Ww1e bel renäaus, ausführlichen Angaben hat der erl. 21n
ıld der Lehre der erstien atler über die Lehrnormen elN-

gestellt. Als einzelne ehrnormen Zzähnlt auft 1X) die gÖöTT-
1C} Offenbarung, die Hl Schrif{ft, die apostolische Tradition, das
Lehramt der Kirchen oder der Lehrer, die Glaubensbekenntnisse.
Linige Schriftsteller betonen oder überschätzen vielmehr die christ-
liche (1nOos1s als Quelle der re Ein wichtiger Schlußsatz lau-
tet „Die iundamentale und 1n ge  em inne einzige Orm ist
die Kirche soelbst“ (314; vgl 103) Ich 1N!' meine Auifassung
Von der „Tradition 1171 Hauptsinn“, WwW1e S1C 1n der Schrift „Der

EF-Traditionsbegriff“” uUunster dargelegt ist, bestätigt.
wünscht wäre  p Anfang oder SchluBß des Werkes eine eIiwas
nauere Einteilung und Erklärung der Normen. Die Offenbarung,
wenigstens 1mMm Sinne von geoffenbarter ell, ist eigentlich
keine Lehrnorm, sondern Gegenstand der enhnre, der nach
Norm als Gegenstand erkannt wird. S12 ist Norm nach der Art,
w1e das Objekt Norm der Erkenntnis ist. ine Jängere Bespre-
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277—279chung des Werkes habe ich in der (1934)
veröffentlicht. eneite

216 Wiıieflier, Fr Das Rıngen des Evangeliums die eele
Chinas Chrisius oder Konfuzius? (Allgemeıine Missions-Studien,

GT, 80 (XIl U, 1834 Gütersloh 1933, Bertelsmann.
5.50; geb Un Die vorliegende Untersuchung stellt sich

drei Jjele wilz will den Gegensatz zwischen Konfuzianismus und
C hrisie herausstellen, das Heimweh nach T1SLIUS bei eistier
Kung und se1iner Schule nachweiseS das Christentum als Erfüllung
des Koniuzianiısmus uıntersuchen. Daraus werden dann die prak-
ischen Folgerungen für die Missionierung Chinas herausgestell£.
Der Veriasser stceht auft gläubigem, protestantischem Standpunkt
(sola-fides-Lehre, Welt und Mensch Von aliur aQUus höse U. a.)
Seine Polemik christlich-konfuzianischen Synkretismus
hleibt innerhalb des protestantischen Lagers (vor em
@, ilhelm und die Jerusalemer Konferenz), wenn auch
im katholischen ager (Schmidlin gleichfalls weit gehende

DDie NeUEeAnpassungsfiorderungen feststellen können  V meint.
Wirklichkeit des aubens ird stark herausgestellt und in g.
sunder Reaktion den abendländischen Rationalismus die
Selbsigenuügsamkeit des Koniuzianers  E auf das Schäriste abgelehnnt.
1ne leizte, befriedigendO  ( arstellung des roblems ird jedoch
UUr von der der katholischen her geschehen

Lutterbeck.können
317 Hieromoine Pierre, OLCeSs d’ecclesiologie orthodoxe: Ire-

nikon 11 147—167 Im Verfolg der Darlegungen 1m
vorigen ahrgang (111—139 253—269 409—446) bespricht ert. die
kirchliche Neuordnung der Orthodoxie, EeSONders in den durch
den rieg neugebildeien Ländern die Lage der DRatriarchen von
Moskau und Konstantinopel, die Neuerrichtung des Datriarchats
in Serbien (durch „Wiederherstellung des en Datriarchats Vo  —_

Ypek“) die Ordnung der Diaspora von Nordamerika Urc. den
DRPatriarchen von Konstantinopel, desgleichen von Zentraleuropa
(Thyafıra, ]1en), die Übernahme T o1lles der in der Tschecho-
slowakei VvVon RKom abgefallenen Katholiken, die zwischen Belgrad

TOTLZ en Berufifens auft dieund Konstantinopel schwankten.
Canones von Chalcedon und die Übernahme der POMI1SC:  hen Rechte
nach dem Schisma zeig sich überall, meisten in Amerika,
„Je chaos resultant du Manque d’unitfe seın des Eglises Drtiho-

östers.doxes“‘.
218 Marquardf{i, Generosus M’ Das Wunderpro-

blem in der deutschen protestantischen Theologie der Gegenwarrt.
GT 80 U, 236 ünchen 1933, ueber. 6.25 ; geb

9,50 i1ne VOIL Anregungen füur die Fundamentaltheo-
ogle und zugleich guien Führer durch die moderne prote-
stantische Theologie bietet M.s Werk Der erTt. geht die e1inzel-
Nen NeuUeTenN Schulen durch die religionsgeschichtliche (Troelitsch,
Bousset), die Ritschlsche Schule (Ritschl, Harnack, Wendland),
die modern-positive ‚eologie eeberg, Gruetzmacher), die Lu-
eraner (Hunzinger, Pfenningsdorfi), die Biblizisten, ndlich die
Theologie der Krisis (Barth, Brunner, ‚ogarfien, Bultmann) und
untersucht ihre ellung ZU Wunderproblem. Die Behandlung
der einzelnen Schulen 1st übersichtlich und klar, Wiederholungen
werden nach Möglichkeit vermieden. Mit dem Wunderproblem
zusammenhängende Fragen, besonders erkenntnistheoretischer Na-
iur, werden, soweift S1C ZU Verständnis der einzelnen Systeme noTt-
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wendig Sind, herangezogen und verhelfen, indem sS1e die leizie
Begründung der dargelegien Auffassung aufweisen, Z e1ner kla-

und nutzbringenderen Auseinandersetzung. Verbindungslinien,
die immer wieder zwischen den Schulen und den Veriretern der
einzelnen Cnhulen gezogell werden, SOWI1@ die persönliche ellung-
nahme verratien groBße Vertrautheit m1T den Problemen und eın be-

Urteil. Utt.
2319 Christliche Welt (1934) Jahreshälffe. Fuür den

Fundamenfaltheologen sSCc1 notiert nl Die „Theo-
ogie der Krisis“ in apan (27—30) 111 aut rund VOIL persön-
lichen Besprechungen mit japanischen Theologen Ergänzungen
geben Keller, Weg der dialektischen Theologie durch die:
kirchliche Welft (1931) aumann, Eın Mediziner für
Freiheit des illens 34—38 bespricht RaDbl, Das Dro-
Dblem der Willensireiheit unier medizinischen und nıaturwissen-
schai{itlichen Gesichtspunkten, das niemand „„VOr einem Menschen-
alter für möglich gehalten hätte“ Wen  and, Die
euische Glaubensbewegung 122—128 62—166) „Die Oiffenba-
9 000| in Christus muß das Übergeordnetfe bleiben (an dem sich 0S.
andere Iromme Erleben klären hat)“, NIC aber ‚„das, Wäas der

aumann, Mo-Gegenwarismensch IUr ocht völkisch lt“
derne Naturirömmigkeit iın inrem Verhältinis ZUr kirchlichen TOM-
ıN1 keit dargeste. und Deurteilt 191—195 UU 249 2794 — 298 2141
bis 346 391—397) behandelt die allmähliche Loslösung der Na-
turirömmigkeit von der Kirchenirömmigkeit, die igenar der OT-
sieren edingt durch Erfolge ıund Grenzen der Naturwissenschait,
unklarer pantheistischer Religionsbegriiff), Urteile der Dro(t. heao-
Oogie über das gegenseitige Verhältnis, Möglic  el Verstän-
digung 1n gegenseitiger Ergänzung. Der Artikel enthält Lie1ib1ig g -
sammelte aterlal, dessen Beurfeilung freilich TOLIZ positfiver
Einstellung des erl. nicht immer geftfeilt werden xann. ESs WeTI-
den aber urzeln auigedeckt Von vielem, Was sich ın uUNSereN
agen ausgewachsen haft. Osters.

320 AllgEvLuthKZig 67 (1934) Jahreshälfte. ast der g -
sSsamie Inhalt besteht 1n Registrierung der d  Q ( e! die:
durch die politische Neuordnung entstanden, und in Stellungnahme

ihnen. Der kath ‚eologe Tindet ©1 N1IC seltfen eın SUYM-
pafhisches Sichkbesinnen auft das Erbgut dQUus dem Vaterhause und
e1ine erireulıiche Entschiedenheit 1n SsSeiner Verteidigung. Zugleich
zZei1g SiIch schr anschaulich der bekannte Mangel 21Nem bibli-
Sschen Fundament der Kirchenverfassung und, damit
hängend, T straifen Einheit. Das elne aufzuf  unren,  sr ISr nicht.
möglich. Speciminis gratia sSCe1 hingewiesen auf den Artike]l
Sub specie geternitatis 635—0638 Außerdem se1 erwähnt
W. nOpPpP, Die Religion der isländischen S5aga 255—2117 2956
2371—324 241 267—371 HY Q AI 436 462464 481 f
554— 556 579—581) Die. ın ihrer Veranlassung zeitbedingte, 11-
1C' aber dauerwertige, ausführliche Arbeit hietet einen dan-
kenswerten Beitrag ZUr Religionsgeschichte, weil WIr über die
vieliacC| anderen Einilüssen ausgeseilizie dda hinaus Zu äalteren
Religionsleben vorstoben und damıiıt leichter e1n ıld VOIN dem
Seelenleben gewinnen, W1e die christli  en Missionare vorfan-
den. e1 ist allerdings iestzuhalten, daß die „daga  «4 1Ur einen
ganz kleinen Ausschnitt bietet Lehrreich, 11 gäafnz 1 den Rah-
ımen dessen passend, WwWas Schmidt un Seine Mitarbeiter
derswo nachgewiesen aben, iSst die Feststellung, daßl die D5aga
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£ine „Zeit viel größeren religiösen CS1LZCEeSs voraussetzt, die damals
aber vorüber  S Wa :  . S

221 MessanuftT, J Les derniers manitiestations du modernisme
OT l’apologetique contemporaine O1SY el Laberthonniere KReVv-
hom (1934) 32—86 Der ersie gröBbere eil (32—712) uüber
‚O1SY sel, weil hier weniger 1n Betracht kommend, 11UTE notfiert.
Der zweiıitie üuüber Laberthonniere (Iim Anschlulß das Buch VoImn.
Therese Friedel, entwickeilt zunächst ein1ges Uuber das We-

sSelmMn der „Apologetik", das ın den atz ausmuüundet „l’apologetique
purement rationelle eSsT art s während der ame einer 1ssen-
schait der theologischen Apologetik reservleren Sel; wohl des-
halb, we1il ersiere 1Ur Wahrscheinlichkeit, eIiziere Sicherheit VOT-
mittle das ganz zutriiit? 1i1ne historisch-philosophische DBe-
weisiührung kann einer heren Erkenntnis der UrC| Wunder
bezeugien Offenbarungstatsache führen und muß wissenschaitlich
genannt werden. Es geht u doch N1C. mehr d Dloß e1ine
aprioristische Gedankenentwicklung wissenschaitlich NeNNeN. Im
üÜübrigen 1St der Disweilen ebhairt eführte Streit, OD die w1SSen-
scha  1C Fundamentaltheologie eine eigentlich iheologische DIS-
zıplın sel oder NLC. einem guien eil e1n Streit U: Wort. Ver-
stehli INa unier „Fundamentaltheologie“ die rationale Begründu4g
der Offenbarungstatsache, w1e schon nach den kirchlichen. Ent-
scheidungen unvermeidlich IST, und unier „Theologie“ die auDens-
wissenschai{ift, die Wissenschait AUuUs dem objektiven auben
mift des (die Vernunit erleuchtenden) subjektiven Glaubens,
dann ist die Fundamentaltheologie sicher nicht eine sireng iheo-
logische Disziplin. Wohl IST der Glaube Tür Ausgangspunkt, Me-
thodenwahl, Beweismittel und Zielpunkt der Fundamentaltheologie
VOIl solchem EiniluB, daß WIr Vo  —_ einer ZUL enNngerehn Theologie g -
Nörigen, ihr und untergeordnetfen Disziplin reden iMUusSSen. Dalß
die na nach molinistischer Auffassung „„UM Oornemen exterieur
plaque SUT elle [ 1a nature |” Ssel, entspricht sicher nicht den Tat-
sachen. Gie enüber der immanentphilosophischen Auffassung
Laberthonnieres entwickelt die scholastische (thomistische) Et-
kenntnistheorie Das ist gut! aber wohl N1C" aus  ichend. Der
.Apologet Iut doch wohl Qgut aran, der modernen Einstiellung,
weit sS1C N1IC Immanentismus und Modernismus 1ST, dadurch ech-

T1IUMNY iragen, daß ZUr orbereitung Oder Ergänzung der SYMN-
thetischen Methode, Ww1e o auch bei Garrigou-Lagrange g -
schieht, die analytische Beweisiührung, die Untersuchung der
rationalen Motive für die mit dem tatsächlichen Glauben gegebene
Überzeugung VomNn der Offenbarungstatsache beigezogen wIird. KSsS

2022 Brö CT, TNS ergmanns Deutsche Nationalkirche
ThGI (1934) 153—161 Der schr begrüßenswerte, weil not-
wendige Auisatz vermittelt zunächst den Inhalt des Buches S daß
Bergmanns religiöse Zukunftsentwürie, (ie mit seinen Worten
geführt sind, auft ihre Grundgedanken zurückgeführt verden. Von
Q1iner ausfiführlichen Widerlegung S1e erT. ab, m1 ecC
plentii sat Die Unkenntnis christlicher r und theologischer

EsWissenschafit paßt nicht Zuversicht der Darstellung.
1ist verständlich, daß ert. Von dem Buche „Erkennfnisgeist und
Muttergeist“ abgesehen hat die 1n derb-drastischer Sprache g -
hotene totale Zurückführung des Religıiösen auft das direkt Ge-
schlechtliche ist für das Empfinden auch reiifer Menschen ine
starke Belastung. Aber wird m doch die exirem naturalisti-
sche Einstellun Bergmanns ZULE Evidenz klar. ber Einzelfragen

disputieren ha da keinen Zweck 5.
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Heilige Schrift.
Cornely, Ka J.-Merk, A‚ Introductionis 1n

Scripturae libros Compendium Cursus Scriptiurae Sacrae V’ 1) 11
ufl Bde 80 (XI U, 1092 S® paläograph. Tafeln)1934, Lethielleux. Fr Al Wenn eın wissenschaitliches uch
iın uUNSeTN agen Seine d Au{l erlebt, Zeug das allein schon
Von seinem N1IC gewöhnlichen Wert. Die vorliegende NCeUEe uftl
gleicht 1mMm wesentlichen der 19927 erschienenen, VOIN stark Uum  -arbeiteten uil on die 1929 olgende 10 brachte auber
einer teilweisen Neubearbeitung der Abhandlung über die Schriitt-
inspiration in den Nr. 535() 553 556—559 21 veritritt 11UÜ1-
mehr die psychologische Verbalinspiration 1n ihrer gemäbigtenForm, die OT aber mit CC VOIl der bisher verireienen Kealinspi-railon nicht schr verschieden w1Iissen möchte Additamenta
und mehrere LLCUE paläographische Taieln 1n Lichtdruck. Die ddi:-
amenta wurden 1n der 11 uil noch um vermehrt. Im
Uübrigen hat sich der Herausgeber darau beschränkt, clie N1CeUeTEe
Literatur nachzutragen und einige Fehler dU!  e11. Ein glück-licher Gedanke Wäar CS5, : jeder e1ie die andınummern
hinzuzufügen. Brinkmann.

324 unke r! H! Das uch Deuteronomium üUbersetzt
klärt 1e H1 Schrift des T% IL, Abt. Z S80
H4 S5.) ONn 1933, Hanstein. 4,80; geb. 6.40 Der erl
g1lbt 1 vorliegenden OmMmMentar ZU Deuteronomium
nächst aut 21 Seiten £1inen klaren UÜberblick über den gegenwär-igen an der Forschung ZUL Entstehung des Buches ıund mac
den Leser mit den hauptsächlichsten Ösungen Dekannt, cdlie VOIlN
katholischer w1e nichtkatholischer Seite gegeben werden. Lr se1lbst
bekennt sich, enisprechend der Entscheidung der Bibelkommission
V Juni 1906, ZU mosaischen Ursprung des Deuteronomiums,
dem jedoch eine spätere Weiterentwicklung 1n der sprachlichenForm WwW1e in der sachlichen Ausgestaltung des Inhaltes N1ıC
widerspreche; denn auch das heutige römische  d Brevier werde noch
offiziell als V Tridentinischen Konzil wiederhergestellt und
VO 1US herausgegeben“ bezeichnet, obwohl 05 eitdem edeu-
tende Änderungen und rweiterungen eriahren habe Von der
genNaueN Feststellung der Entwickelung, die die deuteronomischen
Gesetze 1 Laufe der eit durchgemacht haben sollen, wird
begreiflicherweise abgesehen. In der Einzelerklärung 1äDBt der
VerfT., weit der aum 05 gestatiel, auch andere AÄAutoren Wort
kKkommen. el schlieBt sich ın vielen Dunkten der Auffassung
VOIL Fr. VvVon Hummelauer, ommentarius 1n Deuteronomium. (Cur-
SUuSs Scripiurae Sacrae) Daris 1901,

225 Conda  N, A Poemes de la 1Dle VOeC ne
Introduction SUr la Strophique hebraique. UT 80 VIL
Paris 1933, Beauchesne. Fr hietet, soll N1IC
21n eigentlicher Kommentar ausgewählter Gesänge der Bibel se1in,
sondern vielmehr e1ne rläuferung der Vonl ihm Schon ın den Kom-
mentiaren isalas und Jeremias verireienen StrophentheorieHand VOINI Beispielen, die den Propheten, den Weisheitsbüchern
und VOT em den Psalmen ninommen sind Von den 150 Psalmen
werden 1ın strophischer Gliederung mit jeweiliger Wurzer Ein-
Iührung wiedergegeben. Die Grundsätze für die ers- und Stiro-
pheneinteilung kommen iın der Einleitung austführlich ZUL Sprache.,
Als Haupteinteilungsnorm habe die Sinneinheit geltfen. azul
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amen  s als Hilfsnormen Darallelismus ınd Symmeirie, gelegentlich
auyuch ehrreiım, ‚selah“ und von den Masoreien überlieferte Lext-
gliederung. Aul Grund 1eser Normen ergäbe sich als gewöhnliches
Schema Tur die Gesänge der die Gliederung iın Strophe,
1eser Auibau lasse daraut schlieBben, daßb die Gesänge, jedenfallsGegenstrophe und Mittelstrophe Zenner „Wechselstfrophe‘).
ursprünglich, von zZwel Choören ım Wechselgesang vorgeiragen
worden seilen. In den späteren esängen Se1 e1n iIienbarer Nieder-
gand der nNeDbr. Poesie bezüglich des harmonischen u1ibaues und
der Reinheit des DRParallelismus festzustellen. Dafür habe man
sich mehr aut Worispielereien und „Akrostichen“ verlegt. In der
AÄnwendung seiner Strophentheorie muß der ert. Tre1ililc. zugeben,
dab sich nıch alle Gesänge der gla 1n irophen aulfteilen
lassen. LEr hat die schwierigeren Stücke 1mMm e1ile eigens De-
handelt Hier glaubt nicht selfen, auft rund des strophischen
ui1Daues und der Gedankenverbindung berechtigt seln, einen
oder mehrere erse umzustellen. SOo vermeidet OT 0S DIS auft
nige Ausnahmen, oerSe oder Versteile als Glossen d US:
scheiden. Wenn Bn TOV 9l Z 1Ur Talscher Stelle 211-
geseizlt ist, wird amı natürlich seine e1 noch nicht in rage
gestellt. In e1inem Anhang werden Z Vergleich e1in babylonischer
Gesang aUs dem V, Chr. und eın assyrischer AaUuUs$s dem
F, Wl Cr beigefügt. SO anregend CS Arbeit iSt, kannn

Man sich do  ch des Eindruckes NIC erwehren, daß die nwen-
dung der Strophentheorie noch iın vielen Fällen schr problematisch
1ST. Man ird kaum ZwWwe1 Autforen iinden, die sich in der erS-
und Stropheneinteilung einig sSind on eın hbloBer Vergleich
der vorliegenden Arbeit mit der VOr kurzem erschienenen Psalmen-
übersefizung VoNn Rembold (val [ 1933 ] 280 wird

davon überzeugen. amı soll aber der Wert der sorgf{fäl-
Br.Ligen und anregenden Arbeit nicht herabgesetzt werden

226 €, d) Le Psaume vingt-deuxieme iUu po1in
de VUC ecdotiaque, exegetique, de la TIorme alinsı qu’au DOo1LT de
messianique ei dans la i1turgle. Gr. 80 1444 S5.) 1933,
Geuthner Fr Q == Der vollständige 1Le Qg1Dt schon Auifischlußb
über den Inhalt ınd Q1e Einteilung der vorliegenden Arbeit. Der

eil sucht aıll der Grundlage des masoretischen Textes toxt-
kritisch den ursprüunglichen Orilau des s herauszuarbeiten,
der anschlieBbend hebräisch und 1n französischer ersetzung ab-
gedruckt WIrd. Daran schlieBt sich eine schematische Übersicht
über seinen strophischen Aufbau, der erfl. Z eigene Wege
geht Es O1g der eil m1T der eigentlichen sachlichen Erklä-
rung, die in en wesentlichen PRunkten 1m Sinne der überlieierten
katholischen Exegese gehalten 1ST. Der Teil 1DT 1 einzelnen
Auifischluß über den technischen Auifbau (Parallelismus, Allitera-
tionen, Meftrik, Strophenbau), die literarische Einheit, den davidi-
schen rsprung und damıiıt zusammenhängend über die Abfassungs-
Zzeit des Ps., während der ert. 1 e1le auft Grund der jüdi-
schen un christlichen Überlieferung der Frage nachgeht, ob und
inwieweit WIr 1m vorliegenden mit einem messianischen
S iun haben Eın kurzer Überblick über die iiturgische Ver-
wendung des DsS Dei den en und ın den verschiedenen christ-
lichen 1ı1ien schlieDBt als eil das Werk ab Der Wert der
Arbeit ist weniger 1n Forschungsergebnissen suchen, SOMN-
dern 1eg vielmehr darın, daß uns hier 211 gründlicher, allseitiger
Kommentar zZu 21.) Dps geboten wird. aran hindert nicht,
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dab mancher dem Vertl. in seiner Stropheneinteilung, SOWI1®E 1n der
Auifassung des oder anderen Verses nicht unbedingt zustiim-
INeN wird A
A Maries, L 7 Etudes preiiminaires l’edition de Diodore

de arse SUur- les Psaumes (Collection d’Etudes anciennes). 80
184 5.) arlıs 1933, Socliletie d’edition „Les Belles Lettres““‘.
Fr Gerade hat aa 1n seinem wertvollen Textband
„Pauluskommentare dAUs der griechischen Kirche Aus Katenenhand-
schriiten gesammelt“ unNns einen groBßen e1l des Oömerkommentars
des Diodor VvVon arsus wiedergeschenkt, da erscheint 1ese Vor-
arbeit iur die Veröifentlichung e1nNes Psalmenkommentars, der unNns
in Handschriiten Coislin Z Darıs. 168 ; 0S aura

Messan. 58‚ Vindob. erhalten ist. Drei weilitere Hand-
schriffen, Vat GT 627 | D M 1718; (4, onnen unberücksichtigt
bleiben, da S1C oifenbar HUr Abschriften von Messan. SIN
Coislin. und Vindob. geben den Kommentar als Mittelstück ein2r
Katene, die drei andern dagegen allein. Der Kommentar 1ST ın
en Handschriften, jedenfTalls WI1e S1e unNns vorliegen (0oD te1il-
We1se UUr gehn Unvollständigkeit, LäDBt sich N1IC menr Test-
stellen), aNONYM mit Ausnahme VO  — Coislin., OT den 1L räg

(LILO OOVYNS "AÄVOOTOOLOVU WNTOQONOALTOV N uıxaiac‘ Da sich aber g -rade hier vVon den aus der Katenenforschung bekannten Anasta-
sius-Fragmenten und VON den bel  annten Fragmenten des
Diodor VOoO Tarsus iinden, glaubt schlieBßen dürfen, daß
Anastasius 700 I1 Chr. einen ihm vorliegenden sal-
menkommentar des Diodor VON Tarsus jer habe, dem IMa
darum in m xemplar die Überschriftt gab ] CQLITO QOVYNSC
“"AÄVGOOTACOLONV BTN  D  6 während die anderen Abschriften als anonym
weitfergegeben wurden. iıne Untersuchung des nhaltes
bestärkt darin, dal einen Psalmenkommentar dus der
Antiochener Schule VOT sich habe, der ım einzelnen enNnge Ver-
wandtschaft mit dem Genesiskommentar des Diodor VonNn Tarsus
und den VOo aa veröiffentlichten Fragmenten se1ines Omer-
kommentars aufweise, die aut den gemeinsamen uUtior or drei
Kommentare schlieBben lasse,

kers Odo
2928 Fischer, Die hebräischen Bibelzitate des SCHÖTAStE

Ein bedeutsamer und Iur die Geschichte des hebräi-
schen Bibeliextes UT, 80 (47 Faksimile) Rom 1934, Ont.
Inst. 1bl (Sonderabdruck dus Biblica | 1934 ] Es
handelt sich das MS Nr. 317 14, JJ, 548) 1m Trinity Col-
lege Cambridge, das Landgraf auIigeiunden hat und demnächst
herausgeben wird. Der Veriasser des Ms nenn sich (Odo und muß
nach andgra „NIC später als nde des 1 höchstens aniangs
des Jahrhunderts geschrieben haben“ (4) Näheres Läßt sich
einstiweilen über ihn N1IC teststellen. Er hat seın gelehrtes Werk,
das nach 1n Ms LIUTr 1n Abschrift vorliegt, VT -
TaDi, die en bekehren, und darum N1IC weniger als

hebr Bibeltexte d uls den verschiedensten Buüchern des T >
die Umfang das Buch Joel übertreffen a  würden, 1n
den lateinischen ext eingestreut. Davon sind IUr die ersien
kalisiert, und WÄäar nach einem Punktationssystem, das nach
vermutlich eine Vorstuife des tiberischen darstellt. Auch 1n der
Orthographie ist 21n niersch1ie VO den meisten masoretischen
Bibeln festzustellen, sofiern die Matres lectionis viel äufiger g -
schrieben werden als gewöhnlich. ber VOT em weicht auch
der eigentliche Konsonantentext hier un da VO masoretischen
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ab, 21n Zeichen, daß OT VOIN der eizten masoretischen Unitformie-
ruNG verschont geblieben 1St. Das Ms iSt arum. be1i dem Mangel

vormasoretischen hebr. Bibeltexie TUr die Textgeschichte des.
zweiiellos VO groBßer Bedeutung.

etude chı1 A  No1u-2920 A  DD d e’ M.-J., p 7 Introduction
eau 1 estament, premiere partıe 1STO1Lre ne du (Canon du
Nouveau Testament (Efudes bibliques) OT, U 188 S.) Darıs 1933,.
Gabalda Fr S0 ach der protestantischen, VOIL Harnack,
Liefzmann, ONCeau und anderen verireienen Anschauung hat sich
die Kirche ihr 1mMm. wesentlichen zwischen. 170 1G 200 elbst
gescha{ffen, indem S1C dus der enge der christlichen Erbauungs-
bücher Ee1InNe beschränkte Anzahl auswählte. Demgegenuüber zZe1g

1ın der vorliegenden Arbeit Hand der altchristlichen ber-
lieferung, daß die Buücher des N1IC. letztlich Adeshalb ihre
überragende Bedeufung erhaltien aben, weil S1C Von der Kirche
SadmMmmMen mit den Buüchern des beim Gottesdienst vorgelesen
und schlieBblich in den anon auigenommen wurden, sondern daß
vielmehr ihre Autoritäat das Ursprüngliche 1ST, die letztlich unmit-
telbar oder doch mitLtelbar (Mk U, Lk) aut ihren apostolischen

Die meisten katholischen Theologen, dar-FrSPIFUuNg zurückgehrt.
untier Franzelin, Pesch, Bea hätten ZWäar die Apostolizitat
als Unterscheidungsmerkmal IUr die Inspiration und Kanonizität
abgelehnt, ohne jedoch EIW.: Positives dessen Stelle seizen..
Nach konnte Gott die Tatsache der Inspiration IUr alle
Bücher des unier einer allgemeinen Formel oifenbaren.
S1e se1l enthalten ın der Vollmacht un Sendung der Apostel durch
Christus ZUrF Verwirklichung der Gründung der Kirche. Wer wirk-
lich als Apostel 1 amen Gotfes und mit seiner Autorität rede,
bekenne, daß se1in Werkzeug se1 und unter seiner Inspiration
handle SO ergebe sich von selbst die Haltfung der Kirche Dezuüg-
lich dieser 7 Buüucher: UnterwerTung unier die Von esus Christus
auserwähltfen Diener sSec1Nes Wortes der apostolische Ur-
SDTUNG allein IUr die Auinahme der Bücher des 1n
den Kanon der H1 Schri{ft den Ausschlag gegeben hat, mag da-
hingestellt bleiben: jedenfTalls 1äht sich N1IC leugnen, daßb 1n
der en Kirche füur die Bewerfung der christlichen L1iteratiur eine
bedeutende spielf.

Fr. Das en RSL 1m Lande undıllam, M.,
Volke Israel. verb. ufl 8' (XIL U. 529 S arie
Bilder 1n Lic  FucC Freiburg Br 1934, Herder. 5.80; LW

17.50 Allein die Tatsache, daß innerhalb e1ines Jahres die
uil erscheinen konnfte, Zeug davon, W1e weit W.s en Jesu

dem Bedürfinis der eit entgegenkommt. Wer selbst dauUsSs eigener
Anschauung Palästina ennt, kannn sich autl jeder e1Le VOII der
Gediege  eil der Darstellung überzeugen. Nicht Phantasiebilder
zeichnet der Verft., WI1e Inan S1e in manchen anderen esu-Leben
Iindet, ‚Oondern das geschichtliche 1ild Jesu, W1e sich nach den
Berichten der Evangelien aul dem geschichtlichen und landschaff-
lichen Hintergrunde RPalästinas abhebt (vgl | 1933 | 597).
21 versteht OT 05 meisterhafft, ersonen und ihre Beziehungen
psychologisch einiühlend in Weise deuten, daß S1e dem
SCr bei er Sachlichkeit persönlich nahegebracht werden. Der
VertT. hat iın dankenswerter Weise die Gelegenheit der ufl
benutzt, einige unwesentliche Verbesserungen anzubringen und VOr
e 21n Seiften Janges ersonen- und Sachregister anzulügen.
Die eingesireuten Überblicke, die auch für solche eser, die nicht
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schon amı verirauwu sind, den Rahmen für das en jesu schai-
ien sollen, sind ZU) uCcC nicht, W1e gelegentlich 1n wohl-
meinender Absicht angeregt wurde, verkürzt worden.

221 al Z r1 C 7 Denkmäler Ralästinas ine —  Einführung:
iın die Archäologie des eiligen Landes eil Von den Än-
Tangen HIıs ZUu nde der israelitischen Königszeift. O II
U. 117 S $ arie Taieln mi1t Abbildungen ul. Abbil-
dung© 1m Text) Leipzig 1933, Hinrichs. HZ Die uSgra-
Dungen 1 H1 Lande en nach dem Weltkriege sowohl Um:-
Iang W1C ethode e1inen ungeahntfen Auischwung genNOoMMeN,
und amı sind auch die Grabungsberichtfe mi ihren ungezählter
Einzelheitfen ständig gewachsen. Aber Tchlte bisher ıoch
£1iner alle Ergebnisse Kurz zusammenfassenden Darstellung, die
erleichtert, die un!' für das Geschichtsbild des en Palästina
auszuwerten. 1eSe Arbeit hat LLIUIL in Angri1f genomMmmMeN, der
unier der LEeILUNG VOoOIl Wiegand zusammen mI1T achmann:
und Wulzinger während des Weltkrieges topographischen
und archäologischen Untersuchungeim 1n der usie sildl Vomnl Juda,.
1n eira, Jerusalem, Damaskus, DPalmyra ınd der phönizischen
uUsie eiılnahm ach einem kurzen Überblick üuber die Geschichte
der Ausgrabungen 1n Palästina behandelt der erl. 1mMm vorliegen-
den Teilbändchen iın Abschnitten die Truhnzeli (ältere, mM1Tt-
lere und jüngere eınzeit), die kananäische Epoche, gewöhnlich
als Bronzezeit bezeichnet‚ die eit der Wanderungen und Kämmpnfe,
die mil dem Beginn der Eisenzeit zusammenfTällt, und ondlich die
israelitische KÖönigszeiıil. Die jahrfausendelang 1 Boden Palästi-
11ds verborgenen UÜberreste erscheinen als ebenso viele unparteiliche
Zeugen sSeiner Geschichte und Kultur und ihrer Beziehung den
anderen uliuren des Ostens, vorab der ägyptischen, und werden
dem Leser in den zahlreichen Abbildungen, ZUMM gröbfen 211 117
Lichtdruck, anschaulich VOT ugen geführt Ein Teilbändchen
wird die folgende eıt bis Z usgange der Antike behandeln Br.

(POöl1zl, TrTanz u HNL Zze Theodor, Kommen-
tar UumMm Evangeliu des atthäus mit Ausschluß der Leidens-
geschichte (Kurzgefabter Kommentlar den l1er HL Ev. 1y

verb., völlig neubearb. ufl ar 80 (XX 451 Graz 1932,
Styria. 1 Dla Mit dieser Neuauflage des schon ScIT einigen

ahren vergriffenen t-Kommentars en WIFr eigentlich 21n ganz”“
Werk VOTL uUuNS; schr hat das Werk Dölzls VOomNn Se1INem Her-

ausgeber, dem gegenwärtigen Kardinal und Erzbischof VvVon Wien,
e1ne Umarbeitung erfahren. Vor em War 0S das Bestreben, dem
Kommentar zeitgemäbh gestalten, und arum haben die nNeueren

-BillerbeckArbeiftfen, besonders das Kommentarwerk VO Strack
Die Einleitung wurdeweitgehende Berücksichtigung gefunden.

mT Rücksicht auft den des Buches bedeutend gekürzt,
g1bt aber gu Überblick über die nNeueren Lösungsversuche:
der synoptischen rage auft katlı Seite Fuüur andere Einleitungs-
Iragen, W1e die Ursprache des Mt-Evangeliums, die orsten eser
und Zweck des EV4 Abfassungszeift, Einheit und Integritäft, WwIrd
aut die ufl oder aut die Einleitungswerke Von Gutjahr, Holz-
meister, Sickenberger, oge und einertz verwliesen.  üg Leider ist
dem Bestreben nach Kuüurze auch das Literaturverzeichnis ZU:

das hindert nicht, daß gerade 1ese Neu-pier gefallen. Abe
zZu besseren Verständnis des heiligen Got-bearbeitung sicher

teswortes“ bel den Theologiestudierenden Deitragen wird, Iur-die der Oommenitiar ja ın erster 1n1ıe estiimm 1SET.
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Schniewi1nd, Das Evangelium nach Markus iUber-
SeIiZz Uıl. erklärt; d  DD th Il, H > DIie Entstehung der Worft-
laut ( Text) des (Das Neue esiamen Deutsch, hrsg VOIL

Althaus Ü, Joh Behm, Teilbändchen) 89 200 GOöttin-
yell 1933, Vandenhoec Ruprecht. 17.20; Subskr. M 5.80
In dem vorliegenden Teilbändchen des Göttinger 1bel-
werkes (vgl ZU hbdch. 5—8| | 1934 ] 268
behandelt Str. auft KUurz die Entstehung un Textgeschichte
des VO liberalen Standpunkte aus. So 1ST 05 nicht Ver-

wunderlich, dalb in den Evangelien vielfache Widersprüche (2)
SOW1e zahlreiche unbeabsichtigtie und beabsichtigte nderungen

11) Diesen Standpunkt 21 auchglaubt feststellen mussen
le1l außbßere Bürgschait IUr den In-Schn. Für ihn g1bDt „Keiner

halt uUNSeTer Evangelien“ (38) Die Zweiquellentheorie scheint
Der Orm-ihm gesichert J0) erkläre aber alleiın nicht es

geschichte legt RT Tür die Entste  Aun der Evangelıen groBbe edenu-
Lung bei Daß Markus der erl sel, sche nach qguier Überlie-
ierung“ dQUus,. Bezüglich der Abfassungszeit schein die Zerstö-
TUNG Jerusalems N1Gends vorausgeseizt werden (40 der
Erklärung zeig de erl. durchweg MäBigung und Besonnenheift.
Die Taufvision Jordan 1St ihm eın bildhaftes Schauen des (Jel-
sies, das nicht psychologisch ergründen sel (45 iL.) Er

ab, die Orie Jesu über den Zweck seiner Gleichnisreden m17
ülicher als nachträgliche Deutung der MiBeriolge Jesu durch dieJIrgemeinde anzusprechen, sondern wiıll S12 von dem „Messi1as-

Geheimnis“‘ verstanden W1ssen, w1e unNs auch bel den undern
auferlege. DIieDegegne, Wenln esus den Geheilten Stillschweige

Gleichnisse seien sich klar un durchsichtig, 1Ur der jeiegre
messianische ınn bleibe den verborgen 92 Betre{fis
der Wunder el der erl. nicht den Standpunkt erer, die jedes
Wunder als „Durchbrechung der Naturgesetze“ VOI vornherein aD-
lehnen. 21 will freilich in den undern des Evangeliums
keinen Bewels der Gottessohnschaift Jesu sechen (80) br gibt ier-
Ner E dal die Botschait VOIN leeren rab auch eine Erklärung der
Osterbotscha{it ordere, die mit Vermutlungen Uüber Scheintod nicht
gegeben rde, aber S1C sSe1 doch nirgends 1 eIwas 1n sich
Wichtiges. 16, 0— 920 möchte als die altestie Evangelien-
harmo bezeichnen, die noch in apostolischer 21l dem Evan-  S
gelium angefügt worden SC1.

Dirksen, oOyYy H ’ S ’ The New S  Testament
Concepi O1 Metanoia. 80 (Al 256 5.) Washingfon, G3
1932, The atholiıc Universitfy OI America. In der vorliegenden
Doktorarbeit untersucht der erft. den Begriff der WETOVOLO und
des entsprechenden Zeitwortfes WETOLVOE LV in der Umwelilt des d z

daraus aul seine Bedeutung 1m selbst schlieben; denn
da die beiden Ortie 1mM ohne weitere Erklärung gebraucht
werden, muüssen S1C notwendig 1n der damals gebräuchlichen Be-
deufung verstanden werden. Der erl omm / dem Ergebnis,
daß S1C 1mM klassischen Griechisch zunächst C  \ ine Sinnesände-
rTung edeuten, daß S1e aber auch schon in Bedeutung einer
gefühlsbeionfen SinnesändeFUuNG vorkommen. Im Hellenistischen
T1 das Gefühlsmoment hr in den Vordergrund. Im ist
die Terminologie schwankend. Die ICN brauchen WETOLVOELV ab-
wechselnd m1T EMNLOTOQEOEW. In der späteren außerkanonischen JU-
dischen Literatur (SIbylliınen, Testament der Patriarchen, ilo,
Josephus) sind WETOVOLG und WETOVOELV ofifenbar gleichbedeutend mit
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dem rabbinischen „teSubah‘ und »  ‘  asah teSubah‘‘, S1C ezeich-
zien „BuBße“ und „Buße un Reue, Bekenntnis, Besserung
und Genugfiuung einschlieBt. In derselben edeutung finden WIr
die beiden Ortie in der christlichen Überlieferung, angefangen von
den apostolischen Vätern bis hinab 1NS 16 Jahrhundert. Das muß
also auch ihre Bedeutung 1mMm sein, und e1ine Nachprüfung
der ntl. exie bestätigt das Die lat Übersetzungen geben S1e da-
TU mit eC mit „poenitentia“ und „poenifentiam agere“”,  ‘ und
nN1ıC W1e  s dn Erasmus später wollte, mit „resipiscentia‘“ und
„resipiscere“ wlieder. Die Reiormatoren haben also den ntl Be-
gr1 der WETOVOLG eingeengtT, indem S1e darunter NUur eine S1innes-
änderung des Sünders, verbunden mi erirauen aut die verzei-
en Barmherzigkeit otftes, verstehen. Ein besonderer Vorzug
der Arbeit 1eg in der kurzen und klaren Zusammenfassung der

sichtlichkeit bedeutend erhöht.
Er ebhnisse CAIUSSE der einzelnen Abschniftte, die die Über-:

Br.
auck, PE Die katholischen Briefe übersetzt und CI-

ar (Das Neue Testament Deutsch, hrsg V, aul Althaus Joh
Behm 10 Teilbdch.) UT, 80 158 5.) Göttingen 1933, Vandenhoeck
U. Ruprecht. kart einzeln 5.60; 1m Gesamtbezug 470
Nachdem sSchon 19256 1n dem VoO ahn herausgegebenen O0MM.
y den Briei des Jakobus bearbeitet el legi OT nNun
Rahmen des ‚Neuen Göttinger Bibelwerkes“‘ (vgl | 1934 ]
268 e1ine kurze Erklärung der kathol Briefe VOT, WOr1in sich
redlich bemuht, das 1eie und Tur das christl en wertvolle Ge-
dankengut dieser Schriften des TUr welltere Kreise 21
Dabei O0OMmM gerade auch der JakobusbrierT, den Luther ine
Hesondere Abneigung zeigie, wieder ren Se1 efonung der

bDei
qguien er wird iın einem eigenen Exkurs üubDer ‚Glaube U, Werke

BPaulus““ als Ergänzung aulı Rechtfertigungslehre d Uus.
dem Glauben gewürdigt (20 uch Del RPaulus lössen die g -
ten er mit nnNerer Notwendigkeit d us der Erneuerung des Men-
schen Urc den Zusammenschluß mit Christus 1m Glauben. el
faßt die Rechtifertigung d us dem Glauben Naiurlıic. 1m profe-
stantischen S5inne, Wenn Sagrt, dieser altung des Glaubens
willen lasse Goit den Menschen gnadenweise Iur gerecht gelien.
Bezuüglich der Echtheit der kathol. Brieie ist der erl. leider der
Ansicht, daß wohl Deli en eine gewollte Verkleidung unier dem
amen Apostels statthabe, die Treilich in damaliger eit
nicht als unredlich gegoltfen habe Nur Del oefr streilfe S1C
bewußte Täuschung (2) und Joh seien sicher VO selben
Veriasser, der waäahrscheinlich auch das Evangelium und Joh
geschrieben habe, aber sSe1 schwerlich der Apostel Johannes g -

oh 21 21 soll aut 1n Iru  al  heres Schreiben hin-
weılisen 12 Joh aber das dürfte sich doch AUS dem Aor.
EYOOWO, schwerlich Tolgern lassen, der wohl ointfach als Aor. epl-
sto verstehen ST eir soll unbedingt Von Jud abhängig
und als jungsfe Schri{fit des nicht VoOr der ersien Hälite des

Jahrhunderis entstanden sein (79 T ak SCe1 wahrscheinlich
e1ne jüdische Grundschri mit christlicher Bearbeitung, die sich
TOLZ des Ausdruckes > die 12 aäamme in der Zerstreuung“
alle Christen wende (4 ud se1l Irüuhestens nde der
apostolischen eit in dem hellenistischen 21l der Kirche eschrie-
bDben Es macht sich auch 1n dem vorliegenden Kommentar
tTrotz mancher wertivollen Nregung wieder das Unsichere und Un:-
Deiriedigende Erklärung stark bemerkbar, die das unwandel-

Scholastik. 39



610 uTIsäize und Bücher

bare Fundament der Inspiration verlassen nat und höchstens noch
gelegentlich 21 persönliche Inspirafion des ert. 1mM. weiteren

Katholische Literaiur wird Nnır-iInne anzunehmen geneigt ist
gends erwähnt.

2336 Schüuütz, Roland, DIe Offenbarung des Johannes und
Kalser Domitian. Forsch Da Rel U, LAn T 9 NCeUO.:

olge, Heift) A (67/ 1 Tafeln) Göttingen 1933, Van-
denhoeck H Ruprecht. 450 Der Veriasser nımmt? in der
vorliegende Arbeit ellung sowohl die einseitige tradıt1ons-
geschiche Erklärung Gunkels W1e die ausschließlich
eschatologische Au{fiasSUNY meyers. ach ihm wird LU e1nNEe
gemäßigte zeitgeschic tliche Erklärung der Wahrheit gerecht Er
111 darum den VOIL Weizsäcker vorgeschlagenen Versuch machen,.
„die Grenzen besiimmen zwischen den historisch begründeien

und den AUSs der apokalyptischen Rhantasieoder gefärbien Bilder
stammenden“ Wenn INa den zeitgeschichtlichen inter-13)

Einzelheiten der Offenbarung aut ihn De-grun überschaue
w1e nahe liege, clie Bil-ziehe, mMUuSSe mMan notwendig erkennen,

der der Apokalypse VO Weltreich und seinem Beherrscher aut
Rom und das Kalserium deuten AMuit Hilie anderer Apokalypsen
komme mMan aul Domitian als den angegriffenen Weltherrscher.
Auft ihn eutfe auch die geheimnisvolle Zanl 6656 DZW. 616, die der
ertl. aUus T als ahl 1NS Lateinische hinübergelesenen Munz-
umschri{it adus dem Regierungsjahr des Domitian erklären
möchte. 1esSe Umschri{ft 1e griechisch AKL.c’ un latzinisch

(Domiftfianus Caesar XVI, oder als ahl gelesen 616)
Wenn bel dem Hinüberlesen 1NS Lateinische das griechische Jah
reszeichen fälschlich als mitgelesen aa  würde, hbekomme mMan
DCLXVI

Dogmatık und Dogmengeschichte.
esCH, CM Compendium Theologiae Dogmaticae.

10m. I1 De Deo uUNO. De Deo 1T1N0. De Deo reante ol elevante.
De Deo Line ultimo GrT. &0 Y Friburgı Bri1isSg.
1934, erder. 6_) eb 1.50. Das Compendium VOIL
Pesch Deginnt miıt diesem Band 1 Auflage erscheinen. Der
andewandte Manuldruck hat den doppelten Vorteil, daß der oxT
VOI osch ıunverändert geblieben ist und der Dreis des Bandes
verhältnismäßbig niedrig gehaten werden konnte Wie 1mM Vorwort
gesagi wird, sind UUr eın paa Orfie iın Nr geändert. Es sSe1
gestatiert, hier über  S di klein nderu Rechenschait abzulegen..
Vorher stand dort der atz: Quila Deus esT physice immutabilis,
eilam moraliıter immutabilis estT, UT 1n possit mutare decretfa Sua.  <
Es 1rd also die physische Unveränderlichkeit Gottes einfachhin
als Grund angeführt, OT seine Beschlüsse N1IC äandern kann.

nicht stichhaltig Se1nN. Denn1eSe Begründung cheint aber
‚OTt könnte ohne jedes Schöpfungsdekret sein, und 1ın diesem
wäre er physisch nicht anders, als Jetz ist. Er könnte auch,
Wenn er VOII Ewigkeit her GeWollt e’ 1n anderes chOöp-
Iungsdekret haben, al er jetz hat. Und docC waäare physisch
nicht anders, als er etzt ISt. er urde  n e1ine nderung eines
e1inmal gefaBbten Beschlusses auch ohne physische Veränderung 1n
;ott VOT sich gehen, und somit kann man nicht aAus der physischen
Unveränderlichkeit ohne weiteres aut die moralische Un-
veränderlichkeit schließen Die Grüunde für die tatsächlich VOTI -
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handene moralische Unveränderlichkeit Sind anderswo suchen,eiwa 1n dieser Richtung: Die Änderung e1ines Beschlusses wurdeeiInNe Unvollkommenheit in ott hineintragen, SCe1 eiıne Unvoll-kommenheit des Verstandes, der die Verhältnisse nicht VOIlL Ewikeit her vollkommen durchschaute, SC1 0S eine Unvollkommenheitdes Willens, der Dei gleichbleibendOT Erkenntnis 1ın einer gewIissenWankelmütigkeit Se1INe Beschlüsse aäanderte Daher ist die Begrün-dungspartikel „quia  6 in dem angeiührten atz ausgelassen undgesagi „Deus NOn solum physice, eiilam moraliter 1MMUu-tabilis est, ita ut NOoN DOSS1 mutare decreta SUa.  <t Es ist Lercherzuzusiimmen, der (Institutiones Iheol Dogm 112 | Oeniponte54 ] 106, alınea sagt SX C  > quod euSs physice immuta-hilis esT, HON immediate infer  < licet, moralıter iımmutabilemSSsSe.  C« Deneftfe3538 Diekamp, F 9 Theologiae Dogmaticae Manuale uxTaeditionem SCcXxiam Versionem atinam uravit Hö iimp, Vol IL De Deo eaiOore.

an
De redempfione Der JesumCOChristum. 80 454 S5.) Parisiis, Tornaci, Romae 1933, Descleeet SOC Belgas 7_) geb. DBelgas In rascher Folge erscheintschon der zweite and der atelnischen Übersetzung VON Die-kamps hochgeschätzter Dogmatik. Vgl Schol 608Im ex1 des Übersetzers Sind mir einige sprachliche AMleinigkeitenauigefallen. Das attınel sollte mit ad erbunden werden „quodalitfınet ad Corpus” „Lres 10 ante  e hieBe 08 besser„TriDus annıs ante  <€

stiehen (147, a
tatt „gauderetur“ sollte „gauderet‘“‘

339 TIG u‚ ! I > Unite numer1ique eT uniıt: de naiure nn  chezles Peres, a le L oncile de 1Cee  = Uureg 1934) 202 — MIm !l8 Brief des hl Basilius““ ( Rouö@t, Enchiridion , 911), dernach Melcher 21n Werk des Evagrius Ponticus iSt, SI dermerkwürdige atz „Denen, die die Dreigötterlehre vorwerien,Se1 esagtl, daß WIr einen ott bekennen, einen NIC der ahlnach, ondern der Natur nach.““ Es kommt darauf all;, Was mManunfier dem „der Zahl nach einen““
wird VO  - einem maierijellen Etw

versie Wenn 1Ur ausgesagt
das 1n anderes gleichartiges

Oder besser) VO  P e1inem iwas,
ott nicht der ahl nach e1ns,.

Etwas neben sich duldet, dann iSt
Vgl 11 d, ad ‚„Di-cendum, quod uNnum, quod est principium numer]l, 10171 praedica-tur de Deo, sed sSo1um de his, Yyuage habent eSSC ın mater1ia.““ Dienachnizänischen Väter betonen die Einheit der götftlichen Natur,ra welcher der Vater und der Sohn e1ns Sind. Die Einheit deraliur ist De1l ihnen „l’absolue Simplicite de l’essence“ 253) Manmoöchte hinzufügen: aber doch wohl mit dem edanken derNichtmultiplizierbarkeit, die sich eben d us dieser nöchsten Einfach-heit ergibt.

340 N0 I I r) I9 Schöpfung und all flfheologiéé:heAuslegung Von Genesis Gr &0 (87 S.) ünchen 1933, Aaliser.2.20. Diese 1m Wintersemeste 1932/33 der Berliner Uni-vers1itäa gehaltene Vorlesung hat nichts Vomn den üblichen rationali-stischen Deutungen der erstien Genesiskapitel sich. S1e ist aberauch 1n keiner E1ISEC e1ine Iraditionelle Exegese De Genesi adlıtteram. her Iühlt INa  } sich 12 allegorische Exegese derAlexandriner erinnert. Das Buch 111 eine „theologische Aus-legung  «4 bieten. „Theologisch“‘ ist S1C wenigstens iın dem S5inne,daß eine schr religiöse, goit-durc  ringt. ber „Auslegung““? Wer NIC| bereits 1mMm
und christusbezogene Auiffassung S1Ce
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Bannkreis dieser Art von Theologie steht, wird zweifellos der
Meinung se1n, hier werde N1iCht das Wort Gotftfes nach seinem
theologischen Gehalt ausgelegt” sondern vorgefaBte Ansichten des
erl. „hineingelegt”, und dı Ansichten, die theologischen W1C
die zugrunde liegenden philosophischen, sind ZU) guien Teil der-
art, daß S1C wiederum be1 olchen, die nicht auf diese theologische
Richtung eingeschworen SIın  d, LUr Kopfschüttfeln verursachen kön-
NelN. Was soll man Da dazu Sagell, daß ott War beständig

Geschöptf oder Werk genannt, aberSchöpier und die Welft seıin
„Schöpier und Geschöp{i können kel-gleichwohl behauptet wird

Ursache und Wirkung interpretiert WOTI -nestalls 1m Verhältnis VOoNl
dr dem Verl. der Begri{f rel WI1Tr-den‘  + 12) Ofifenb

kenden Ursache. theologisches Urprinzip B.SsS xönnte Ma
ange.Tast das ekannte „„Credo, quia absurdum“ bezeichnen.

241 Weipperi, G » Sündentall und Freiheit. 80 109 5.)
Hamburg 33 tische Verlagsanstalt. 3,.50; geb 480

will „eine estimmung des Menschen VO  3 Wort de Bibel
her  0e eben Der ebensowenig WI1e hbe1i Bonhoe{ffer (Ss VOT.,. Nr.)
handelt sich hier eine Eruierung de biblischen Wortsinns.
her könnte INa von eE1iner „„SYyIbolischen“‘ Auslegung reden. och
vermutlich 111 W‚ philosophisch und nicht theologisch eingestellt,
überhaupt nicht auslegen, ondern die Schriitworfe hloB Zu Aus-

lerlei mehr oder weniger philosophischegangspunkt nehmen,
Gedanken ohne weitEr Begründung vorzulegen. abe stöBt den

dal manche ihm heilige Ausdrücke, Dr Worft,gläubigen Christen,
Ebenbild, ard umgedeutet und miBßbrauchtHl eIST, ottes

werden. Die philosophischen Anschauungen des erl. sind in
manchen Stücken m1 dem Christenglauben unvereinbar. Gut christ-
lich 1ST freilich, daß © die Autonomie des Menschen und seiner
Vernunit bekämpit, den Stol als „Satanie“ brandmarkt und die
emu preist. Anregend sind manch Ausführungen über den Ge-

ensatz der „apollinischen“” und der ‚dionysischen” Einstellung
ZU biblischen Christentum.

2192 uhn, J4 rsprung und esen des oOsen und der Siine
nach der Lehre des Kirchenvalers Ambrosius (Ehrhard-Kirsch,
Forsch. LA Chr. Lit.- Dogmengesch. L 8! 154
Paderborn 1933, Schöningh. 8.40 Da Ambrosius eine ©1-

1tfe genannten Gegenstand hat,
mußte das aterlal aus dengele Abhandlung über den 1M

erschiedenen Werken des Kirchen-
mühsame Arbeift, die sichvatlers zusammengesucht werden e1

hat. hat e1n LTCeCht gut zusammenhängendesaber reich gelohnt
Gesamtbild der NSCauungen des mbr über 0SeS uınd Sünde

@1 wird vielfach gezeigt, WI1e schrbieten verstanden. aD-mbr VON den Griechen, besonders Basilius und Ori  nes,
hängt, und anderseits auch, W1e€e seinem. groben Schüler Augqgu-
sStinNus die Wege gebahnt hat. Die Hauptgedanken sind Weder
C1Nn DOSes Prinzip noch Gotft, ondern der geschöpfliche
Wiılle 1ST die Quelle des N  Bösen, das se1inem. esen nach kei
Substanz IS auch keine reın Negation, sondern 1iNe Privation
des utien, das dasein sollte DIie Sünde ist Übertrefung des gOLL-
lichen Gebotes, Ungechorsam Ott. Wenn mbr. S1e auch
mi1t den Stoikern als Abweichen VO  = Naturgemäßben definiert,
den OTr dabei 1mMm Gegensatz ZUr heidnischen hilosophie
die dQUus Gottes Schöpferhand hervorgegangen atur, versteht dem-
ach die Formel 1in durchaus reli sen Sinn (70—78)
Recht eingehend wird die Erbsünde behan e1t (98—-192) und da-
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De1 auch die Stellung ZUr Unbefileckten Empfängnis Mariens 109DIS 126) i1ne ausdrückliche Bezeugung des Privilegs der Gottes-
mutftier 1eg nach NIC VOT. AÄAmbr. 1ST da NIC| ZUr Klarheit g-ommen ; hat aber die Prämissen ausgesprochen, AaUSs enen sich
das Dogma ergibt. Wenn dann 1m etzien e1l 26—15 gezeigtwird, wI1e der Kirchenvater VO Wesen der rbsünde, ihrer OTrf-
pflanzung und ihren Folgen wesentlich die gleiche Lehre. vorfrägtWI1C die hneutige Theologie, wäre vielleicht auch hier Q1ne Be-
merkung DPlatze Jeweseln, daß sich da ebenfalls durchwegmehr rämıssen, Keim und Ansätze als eın <lar erkann-
ios System handelt.

343 ohn, L& Doctrina Nestorii de myster10 incarnationis.
80 (39 Leopoli (Lemberg) 1933, Bibljoteka Religijna.In Lemperamentvollen Ausiührungen verfeldigt die AÄnsicht, Ne-

STOr1iuUs sSCc1 wirklich Irrlehrer YeweSel. Es werden zunäachs die
Gründe dagegen vorgelegt. annn wird die Lehre der treukirch-
lichen äter, besonders Augustins und C0S p dargestellt. An
Hand der Nestoriustexte dus Loo{fs zeigt aut diesem Hinter-
grun den Unterschied der Lehren der Kirche ınd des Irrlehrers

Weisweiler.
544 mann, E ’ La doctrine christologique de Theodore de

Mo suesie.
(1934) 161—190 untersucht Hand der VON Min-

DTFrODOS une publication recente): eVvSCKEe

gana herausgegebenen Katechesen eOdOors dessen Stellung den
umstrittenen christologischen Fragen. Es kommen VOTr em die

und N  — Homilie 1n eiraC Dem Zweck der Katechesen,
den Taufkandidaten durch Erklärung des Symbolums eine Einlei-
Lung in die christliche Religion geben, entspricht der DOSiLiVdarlegende Inhalt der Katechesen Streitifragen werden nicht O1-
gentlich behandelt. Man sieht, WwWI1e Theodor darauftf ankommt, SeiINe
werdenden Christen ın das Wesensgeheimnis des Christentums tief
einzuführen.  << Daher werden sowohl die C Menschheit WIC die
wahre Gottheit Christi schar{fi herausgehoben; dabei wird aber auch

ohl der ihm gemachten Vorwuürie die Einheit beider
stark betont. Nur wenige Stellen geben nlaß eigentlichem

345 ıch ar d) M » Un i de Theodoret SUr l’unite du Christ
apres I’Incarnation: RevScRel (1934) z234— 61 Zu der bekann-
ten Streitirage, ob der Von Bongiovanni 1759 odierte Iraktat

I5{ P XCLL WETO. UNV EVAVÜO @IN OLV gic Cn  LOC On Kvoı06 (vgl 851 1433
DIis ein Werk Theodorets VOMN Cyrus ist, bringt einen
beachtenswerten Beitrag, ın dem sich W1e JUungst auch

Schwartz cia concıl  um I Tür die 21 ent-
scheidet Grundlage ist für Ep 16 Theodorets renäus VON
Tyrus, WOorıin er sich die beiden Oorwurie verteidigt, RT habe
L1UTE VoON der theotokos, nicht aber VonNn der anthropotokos GgeSDTrO-chen, und Diodor wW1e Theodor N1IC erwähnt. Die iIrüher z1em-.-
lich allgemeine Ansicht, daß hier Theodorets Eranistes die TUunNd-
lage ZUr age geboten hat, weist ab, da 21 Anklagen tfür
dieses Werk nicht zutreifen Dagegen SLiLMM. für gic Yl  OC die Än
gabe, daß die Klagen eiliner apologetischen Schri{ft enftstammen,
W1e auch der Inhalt und die Klagen selber. Es wird VvVon ferner
Brief 145, der die Mönche Von Konstantinopel gerichtet iST, und
Brieft 109 Eusebius VOIN Ancyra herangezogen. esonders der
eiziere erscheint für die rage der Authentizität schr wichtig, da
die Beschreibung der iın ihm genannien Schrift wiederum gut auf



614 Au{ifsätze und Bücher

EL LOC pabt Mit Recht N1ımMmm aber d daß die 1 Ep 130
1MO0IANeuUs Von Dolicheus genannte Schri{it nicht uUuNsSeTe Arbeit,

sondern vielleicht die Demonstrationes sind. Das eiziere erscheint
freilich noch schr hypothetisch. uch SONS wird wohl och STIÄär-
ker, als 0S VO  —_ geschieht, der Inhalt, die Wortbildung und ähn-
liches vergleichen se1in, DIS mMan e1iner Sicherheit omm

231446 K opf{, G 7 La 1berte de L’acte de charıte dans le Chrisf:
RevThom (1934) 253—369 Es wird das Problem der Te1-
heit Christi fur den Spezlalfall der vollkommenen 12 an
Die LÖösSung, die nichts eues Dringt, 1eg 1n der bekannten ntier-
sche1idung der 1' Gottes seıner selbst willen als höchsten
uTtes In sich und Gottes als Grund der Liebe den Geschöpien:
eUus in eus UL ratio Oormalis diligendi CreaTiuras,. Der
ersie Akt 1st notwendig, der andere Irel. DIie olge wäare selbst-

Liebe erlöst ätte
verständlich, daßb unNns T1SIUS nicht mT dem höchstien Akt 2r

Für den Artikel 1ST kennzeichnend Änm.
„Que ‚Ja conception moliniste rende plus Tacıle la conciliation
de la i1berte o1 du precepie chez le Christ‘ COMME l’ecrit R1-
viere (Le dogme de la Redemption 280) n  est DasSs cerfaln,
d’une parti, ei d’autre Dart DeuL rappeler UE superficlel e1
iacile SONnNtT ouvent etroite correlation.““ Da ist selbstverständ-
lich keine Grundlage TUr e1ne wissenschaitfliche Auseinanderset-
ZU1NG.

*97 Le dogme de la redemption chez Saın Au-547[ Riviere, ]
gustin. Iroisieme edition completement reiIiondue el considerable-
ment augmentee. S 111 HD Darıs 1933, Gabalda,

Aus der Auflage mit 1Ur 115 Seiten ist hier eın statt-
liches uch von 49292 Seiten geworden. on allein 12SCe
Zahlen zeigen, W1e richtig der erl. Von e1iner völligen Umarbei-
LUung e11nes Werkes spricht. Völlig NCeUu sind Zu gröhten e1l die
wertivollen Anhänge, die allein. den Irüheren Umfang usmachen.
Behandelt Sind s egne du demon S17 l humanite: Le ‚dro1f“
du demon: La 101 de ‚justice'; La rFanconNn  »  S L’abus de DOUVOILF ; Le
sacriflice du Christ 1 le demon. Die Anhänge onthalten Spezlal-
iragen WIe: LO ‚droit‘ du demon dans l’ancienne eglise; Tendicula
CrUuCIS ; Muscipula diabolli:;: Dossier scripiuraire de la Redemption;
Evolution de Augustin? Es erübrigt sich, noch eın Wort
über den Wert der Arbeit beizufügen. Das Ansehen, das der erl.
und die iIrüheren uTflagen esitzen, wird durch die vorliegende 1Ur
bestätigt und vermehrt. Cedauern. wird man 05 TeUlll daß auch
die Neubearbeitung stark in der Kontiroverse mi1t Gallerand-
Turmel uigeht, die doch schlieBlich schr zeitbedingt IsE alur
hätte die Auseinanderseftzung 1n den Zeitschriftenartikeln, in
denen das uch zuerst erschien, oder doch wenigstens die ersie
Auflage genügt Das ailerma des Buches 1st dadurch Tur die
Forschung als solche nicht ZUr vollen Wirkung gekommen So
bleibt immer 211 zeitgebundenes Werk, das Tüur spätere Zeiten
und auch heute schon für Länder außerhalb Frankreichs nier-
PESSC und auch systematischer Bewertfung und AuswerTung Ei1n-
hbuße erleidet. Vielleicht wird dem verdienten Veriasser mÖg-
lich, in einer Auflage sein Werk einem überzeitlichen

gestialten.
248 Riviere, .,/ Un premier jet du „Cur deus homo  s& Revéé-fiel

(1934) 229—369 In (1934) 132 hat der Rezensent
das Werk Vo Druwe, T1 5. Anselmi Cr deus homo‘ m
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Torma nedita (Rom 1933) schon angezeigt. die Zu-
teilung des Vonmn Druwe veröffentlichten Traktates Änselm von
Canferbury als ersier Vorlage C ur deus homo glaft ab Ic]
habe in der erwähnten Besprechung schon gezelgt, daßb tatsächlich
groBbe Schwierigkeiten vorliegen, einer Sicherheit kommen,

gerade Iın der Vor- und Frühscholastik solche Bearbeitungenschr häufig Sind und dann Tälschlich dem Veriasser des UrSprung-ichen Buches zugeschrieben wurden. Der inzwischen erschienene
Artikel über die Summa sententiarum und ihre fälschliche uel
NUNG Hugo Deweist das VO (RechThAncM6ed | 1934 |143—183) Wenn ich dennoch damals die Zuteilung nNse
IUr E1ine begründete Hypothese hielt, hat mich dazu Vor
em die Bemerkung 1ın Anselm: Cur deus hNomo bewogen, 1n der

selbst VON Irüheren Arbeit über den gleichen Gegenstandspricht. uch WÄäre die zweiftellos vorhandene Doppeltendenz ın
Cur deus homo über die Nofwendigkeit der Menschwerdung guterklärbar. Es 1ST damals schon gesagt worden, daß Sicherheit erst
VOINN dem VO  —_ Druwe versprochenen Werk, 1n dem er den nha
dogmengeschichtlich naher untersuchen wollie, erwarien Se1.
Dem hat UUn 1n sSseinem Artikel ScChon vorgegriffen, und 05
1äBt sich N1IC leugnen, daß UrC| Se1inNe Ausführungen die An:-
nahme Druwes Dedeutend erschüttert ist. Starken Eindruck en
21 aut mich die Darlegungen über die: liıterarische Form g -mac Die Sprache ist tatsächlich VO der ÄAnselms stark VOeT-
schieden, und Wr ın ganz charakteristischer e1se Die inhalt-
N1iıCcC
lichen Verschiedenheiten, aıuft die hinweist, überzeugen mich noch

Dagegen ISt wieder schr aufiiallend. die gleiche. Stelle
AUSs De Concordia, während die gleichen Ausdruücke und Sätze
dQUS De CoONcepiu virginaliı leicht aus ähnlichen Gedankengängenerklärt werden können, ohne daß man notwendig eine unmittelbare
Vorlage annehmen mMu. Es ist schade, daß SCe1Ne arlegun-hie un da ın scharfer orm vorgebracht nat. Denn die Ar-

e1t Druwes bleibt eine wirkliche eistung und Bereicherung der
Forschung. Es 1st ja immer leichter, nachher kritisch ein gedruck-tes Werk untersuchen. enn noch eSs 1111 Manuskript VOT -
1egt, überschaut iINnNadn manches, besonders ın Erstlingsarbeiten,NıcC Daher möchte ich Druwe die Bitte richten, der
Wissenschafit UUn bald seıin versprochenes Werk SCHEeENKEN, da-
mit INa  —_ noch klarer sehen kann. Bis dahin wird INan das Werk
nicht nselm zuschreiben können, ondern als e1ne wertvolle
Irühe Bearbeitung ansehen müssen,. Der Dank der Wissenschait
bleibt Druwe auft jeden all

3A49 Rucker, I 7 Florilegium Edessenum (Ss  eantie 562) (Sitzungsber. Ba i kad. Wiss Philos.-hist. Ab-
teilung 1933, eit ö 80 ıl. 8* S5.) unchen 1933, Beck

Sa 1ese LU Veröffentlichung des katholischen arrers,
dessen Studien ZU onNc1l1um Ephesinum irüher besprochen WUT-
den (s. | 1931 | 591 und | 1932 ] 277 1.) IST eine Blüten-
CS AUS Väterstellen VoO Ignatius VOIl AÄntiochien und PolykarpDis aul Chrysostomus und Cyrill Von Alexandrien. Der Ssyrischeext ist nach einer Handschrift des Britischen USCUMS heraus-
gegeben Die griechische orla . der einzelnen Stellen 1Sst vieliacC
mit abgedruckt, oder 0S ist die Fundstelle, v 1gne, VOT-
wiesen. Über den nhalt g1bDi der 1Le des, Florilegs Auskuntft
„„vIıiele Aussprüche der alier zeigen: daß die hl ungirauGo{ftfesgebärerin iSt; daß esus ristus wahrer Gott ISt ; daß
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der Sohn, der als AaUS Gott und AdUus dem ater in göttlicher Wei
[ hervorgehend ] bekannt wird und der als aus der eiligen Jung-
iIrau Fleisch annehmend iın den Genealogien beschrieben wird, e1in
und erselbe ist: daß der fleischlichen eburt des Orties LOl-
den und Tod OLlGT; Christus selbst das Wort Goites 15 (1)
Ich weiß N1IC mit welchem ecC VON lesen Sätzen Sagi:
„Der Iunifteilige 1Le umfaßt die esen, die zweiiellos cyrillisch,
aber ebensosehr, WeNlll nicht noch mehr apollinaristisch gehalten
SIn  d.“ (X) Die Behauptung, dal der Sohn Fleisch an  en
hat, enthält sich keine eUgNUNGg der eele, WI1Ie auch das „„Ver-
bum Caro factum ost“ hbei oh 1, 14 die eele N1IC| ver‘  1nt. Und
die Behauptung, daß ( hrıstus der Gotftflogos ist XI) schlieBt jJe-

Die g \dentalls sich eine eugnung der Menschheit 21N.
lehrte Einleifung wünschte man sich eIwas übersichtlicher und
durchsichtiger. Der ersSie atz der Einleitung: SIN wichtiger
Zeuge der altkirchlichen Lehrüberlieferung, zumal der frühmono-
physitischen Glaubensformulierung i1st das 1mM British Museum
Cod. SUr. 729 addit. vorliegende ‚OrDUuS dogmaticum” scheint
mI1r nicht glücklich Ttormuliert Se1in. nier altkirchlicher ehr-
überlieferung versteht man Tüur gewöhnlich LIUTr die rechtgläubige,
katfholische Überlieferung, und die ist NiIC monophysitisch, auch
nicht Irühmonophysitisch. eneiftie.

25() Maria, die unvergleichliche ungirau und hochheilige Gottes-
gebärerin VO hl Kirchenlehrer C  C . s AaUus der
Gesellschaift Jesu dauUus dem Lateinischen ZU erstenmal als Gan-
Ze8S in das Deutsche übersetzt (mit Weglassung nicht mehr zeit-
gemäber Kontroversen) VOIl Dr. arl Gr 8 779 5.)}
Warnsdori 1933, Opitz 9,50; geb 12.50 351 Detirus
Canisi1ius, Katholische Marienverehrung und autiferes Christen-
1um. Hrsg VonNn Jo ordans 80 (280 5.) er  rn
1934, Schöningh. 3.80; geb 480 ast gleichzeitig sind
Wel deutsche Übersetzungen des groBßen Werkes des nl Kirchen-
jehrers Hefrus Canisius, De arıa Virgine Incomparabili eTt De1l
Genitrice S5acrosancta, erschienen, Werkes, Von dem (Girab-
MaNnN, Die Geschichte der ka  — Theologie (Freiburg 1933, 150),
1m NSCHIU. cheeben sagt: „Letzteres Werk, o1ne vollstän-
dige Mariologie, ISst eine klassische Verteidigung der galzen ka-
tholischen re ı1xDer Maria.  €e Die beiden Übersetzer 217
schwerlich ELIWAaSs avon gewußt, daß S1C al derselben aCc d_r-
beiteten eiıne Übersetzung ist vollständ1g. Beide begnügen sich
mit Auswahl und nehmen Umstellungen VOrT. Die röbere
1ST die VOINlL mf 510 Seiten 1n GroB-Oktav, während die Über-
Seizung VvVon 249 Seiten 1 gewöhnlichem Oktaviorma umtfaßt.
Beide sind flieBend und qgut lesbar. Die Übersetzung von 1ST.
ganz deutsch hat hier un da einen lateinischen Ausdruck mit-
ien 1m euischen Text, ohne ihn übersetzen oder erkläaren,
Zr „die verecundia““ (133 oder „„aut aequaliter lilige aut
aequaliter i1gnora” (132, 11) Damit dürite doch dem olk nicht
gedient e1in. ine merkwürdige Verschiedenheit besteht bezüglich
der Art des Zitierens: ährend bel den Väterstellen den and
und die Spalte nach Migne und bei den eformatoren das Corpus
Reformatorum DZW. bei Luther die Wei  arer AÄusgabe Sorgfältig
zitiert, Degnügt sich 1 NsSCAIU SC1INEe Vorlage mIT der

abe des Werkes und eiwa noch des Kapitels. Es stand ilımAÄNng  woh ] keine solche Hilfe ZUr Verfügung, WIe sS1e zuteil wurde,
der an Schluß des Vorwortes 17) seinen Dank ausspricht „MNd-
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mentlich dem verehrten hochwürdigen Mitbruder, der die zahl-
eichen Zitate nachgeprüft hat, mehr, weil er nicht zugab,.daß eiın Name erwähnt würde. Er ist mittlerweile seinem
himmlischen ne berufen worden Inzwischen 1st auch ihm
dahin nachgefolgt. Ein welterer Unterschied 1eg darin, daßb svieliac die Worte der Reformatoren selbst anifuührt, während
mit diesen Zitaten schr SPDarsam IStT. Die Methode VOIL dürfte
den Vorteil haben, daß iINall manche Sätze des Canisius besser
versteht, weil INan S1e! worauft S1C Bezug nehmen. Andersgeits hat.

einige Sätze oder Ausdrücke, die mMan, WenNn 1UNn o1nma e1ine
Auswahl gefiroffen wird, nach uNnserem heutigen Empfinden lieber
übergangen sehen möchte. Doch 1äBt sich darüber ST  iten. hat.
21in Namen- und ein Sachverzeichnis: hat eınen vierfachen An-
hang und drei egister, arunter eın „Analytfisches Re-
gister  e  ? das eine fortlaufende Inhaltsangabe des ganzen Werkes,.soweit 05 übersetzt IstT, darstellt. Der Theologe wird, auch WeNln

sich schon viel mit Mariologie beschäiftigt hat, höchst wahr-
scheinlich noch manche Ergänzung seiner mari1ologischen (l
dus dem Werk des heiligen Canisius schöpfen können.

Mueller, S > L Die Unbefileckte Empfängnis der
heiligsten Jungirau 1m Bekenntnisse der koptischen und äthlo-pischen Kirche: Orientalia christiana oma 157—192
ES wird e1n eiches ater1a aus dem schismatischen Orient De1l-
gebracht. Die koptischen Theotokien, Lobgesänge auf arıa für
jeden Tag der oche, Nennen Maria die „allzeit Unbefleckte“ ;S1C reden Von ihrer Reinheit äahnlich WI1C Vl der Reinheit Christi:;:durch Maria WwWurde dam iın seinen Irüheren an zurückversetzt,in ihr erstand wieder die ursprüngliche Reinheit 163) Die
schismatische äthiopische Kirche nenn Maria die „ImmerwährendGoitesgebärerin“, den Engeln nlich Reinheit, zweilach:
Jungirau. ine merkwürdige Ddage läBt den e1ib Marias als erle
schon VOT der Erschaffung väas iın dam gebi  e uınd DIS auTt
Anna, die Multter Marlas, weitergeleitet werden. Selbst der Ko-
ran enthält einen Hinweis aut die einzigdastehende Reinheit Ma-
r13as und ihres Sohnes Auch Tindet sich in der mohammeda-
nischen Überlieferung Tolgender Satz, der als USSPFruC des Pro-
phetien bezeichnet wird: SS wird kein ind Adams geboren, ohneein Dämon 1m Au enblick der Geburt berührte ; Wen der-
Dämon S4 erührt, der sStö einen Schrei dUS; eine usnahme hat
0S UUr gegeben Iür Maria und ihren Sohn“‘“

16; Cn M., De Ordine inorum Lamquam duce:
D11 fidelium SCHSUS in quaestione de Immaculata ConceptioneMariae. Sermo academicus OCCas]lıone solem inaugurationis NOVI
Athenaei Antoniani de Urbe, die Decembris 1933, habitus
80 (57 Claras quas 1934, Collegium Bonaventurae.
Man findet hier eichen zusammengeftfragen über den her-
vorragenden und iührenden Anteil des Franziskanerordens der
Verfeidigung und Ausbreitung der Lehre vVon der Unbef{ileckten
Empfängnis Mariä. Die ede Schlie mit dem unsche, da
dem großen Verteidiger der Unbefleckten Empfängnis, Uuns SCO-
LuS, bald die hre der Altäre zuteil werden mÖge.
Lov 11 (1934) s Der verdienstvalle Artikel iSst eine

Bittremieux, Jr Ex doctrina arlana Dil XI hHTIh-

Weiftferführung des von demselben erl. geschriebenen Buches.
Doctrina arıana Leonis III (Brugis worin außer der
Lehre 0S XI auch Sätze VOIlI 1uUSs und Benedikt
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Tührt. Hier hat CT eEine Reihe VOIL Aussprüchen 1us XI ilber die
Mittlerschait M 1 geordneier olge zusammengestellt, iber
ınre allgemeine Mutterschait, inre Mitwirkung beim Erlösungs-
werk und ihr Amt als Ausspenderin er (inaden. Einige gute
Erklärungen sind eingeflochten.

Remar U SUur 1 histoire du mot2355 ubac, de,
„surnaturel‘ : NouvRevTih 61 (1934) 225— 9249 250—370 ährend
der Au{isatz Geschichte des Wortes „supernaturalis” 1n ath I3
46 (1922) 277 —3060 mehr wortgeschichtliche oder, wenn manl wIill,
wortstatistische Ziele verTolgt, sind die ZWwel Artikel de LALS mehr
ideengeschichtlich eingestellt. Der Aufsatz in der 7Z7ZKathTh geht
1ın der Hauptsache bis aul Thomas Von Qquin, der dem Wort
Zzusagen das Bürgerrecht in der Theologie verschafite. behan-

ahrhunderte, DIis aut uUuNSEeTC eit.elt auch eingehend die späteren
odanken napp und kKlar ]leraus-Es iSTt nicht gerade leicht, seine

zuschälen. Er unterscheidet e1Ne lateinische und eine griechische
Verwendung des Wortes oder gleichwertiger Ausdrücke. Die lat.
Gruppe S1C das Übernatürliche besonders 1n Tatsachen oder Ge-
schehnissen, die griechische 1 Substanzen verwirklicht Die
rage Naturstrebens nach der Anschauung Gotites wird reich-
lich herangezogen Oliters kommt das Übernatürliche, Ww1e 05 iın den
undern, un das Übernatürliche, W1e 0S 1n der Gottesschau und
ın der na verwirklicht ist, ZUT Sprache Dieses Übernatür-
liche ist „wunderbarer“‘ als das sinnfällige Wunder Der
erl. sicht auch 1ne Entwicklung des Wortes „übernatürlich‘“ und

7Zwischen dem ordosucht den Gründen derselben nachzugehen.
supernaturalis un dem statius supernaturalis wird unterschieden
3586) Gegen SchluBß redet VOIl E1inNe2r „reinvention de l’esprit

el de la finalite“ Interessan 1ST 21n Zitat Aaus dem nl
Bellarmin (De gratfia 1, 7 „Respondeo beatitudinem 1nem
NOom1n1s naiuralem ESSE quoad appetifum, HNOIL Qquoa cConseculi0-
nem (248, notLa), und dazu der Satz des S‘a r @Z (De gratia,
Prolegomena 4! 1l ‚disant qwu’il rePDUYlic ‚quod L1N1S, supernaftu-
ralıs quoad cConsecutionem, S1f nNaiuralls quoad appelkitionem, CUrL.  S

appetifus naturalıs NO ındetiur N1S1 ın naiuralı potestate  € e6 (S57,
nolia

d N M ’ L’origine des „Capitula“ d’Orange 5929
SE  RechThAncMe (1934) 1 907=E7 22 Das Ergebnis der scharisin-
nigen Untersuchung ist ile Capitfula sind in der vorliegenden
Oorm als e1ine Art Syllabus Adus Rom Caesar1ıus VOl rles g -
schickt worden. Cap L iinden sich (als Cap 3—10) in den

SOG apitula Augustint, die 1n HSS bekannt sind ( Trier,
uCCa, Namur). 10SC Capitula en eine gallz auffallende Ähn-
lichkeit mit den Deir Ausiührungen 1n zwel Schrifiten des Jo

55 des Führer: de bekannten skythischen
dem Briet die verbannien afrikanischen 1SCAHNOIie
Mönche, und ın dem 1D@e11us dei aps Hormisdas und

Das wird
durch Nebeneinanderstellung der exXxie in olumnen übersicht-
lich gezel glaubit, Iur die Übereinstimmung gebe keine
andere Er ärung als die, daß Max auch der Veriasser der Ca-
pltula Augustinı SC1. Verstärkt wird Annahme durch den
Vergleich des Lehrgehalts und der Ausdrucksweisen der apıtula
und der anerkannten Schriften des Max., VOor em. aber dadurch,
dab Max auch Capitula CONtra Nestorianos et Pelagzianos in
Form von Anathematismen veriabt hat, die dem Libellus iidei
aund dem Brief die Bischöfe ganz das gleiche Verhältnis haben
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Wwie die Capitula Augustini. Demnach durite Max. diese CapifulaeriaBt un als Anklage die Gnadenlehre des Faustus Von107 den Papst geschickt haben Nach dem Urteil 0OmMs enit-hielten S1Ce die wahre katholische Gnadenlehre. Als daher einigere später Caesarius aps Felix 1ne Meinungsäußerungiın der gallischen Kontroverse über die Gnade Dat, Schickie ihmdieser Cap 3—10 der Capitula Augustini des Maxentius, VOT-mehrt ausgewählte Sentenzen aUusSs rospers Liber sSententiarıum
operibus . Augustini delibatarım. Caesarius veröifentlichte die-

SCı Syllabus bDeli Gelegenheit der Kirchweihe 1n Orange, nachdem
RTr ihn mit e1iner Einleitung versehen, 21n GlaubensbekenntnisSchlu.Bß hinzugefügt und die Unterschriften der Teilnehmer
der Synode hatte Die Bestätigung durch Boniftfatius I1
bezieht sicCh: WI1e. ihr Wortlaut ergibt, NiCc schr auf die jaVOoOnN Rom Uübersandten apıtula, ondern aut die Von Caesariusbeigefügte Confessio. angeConrad-Martius, Hedwi1g, aliur und Gnade, nach
‚„des hl Ihomas VOIL AÄquino Untersuchungen über die Wahrheit“:
Catholica (1934) 49—82 In einem der re des ihomas
gewl1ldmeten Sonderhefit der Vierteljahrsschrift des Winfried  Dundes
(Bezugspreis Jährlich I.— ) legt eine „Philosophin evangelischenGlaubens“‘ auTt Tun der LUacest. disp de ver1ıitiatie nac derÜbersetfzung Von Edith eın zıtier die Te des Aquinaten über
aliur und Gnade VOT. Die Verfasserin hat sich erstaunlich Qut iın
das schwierige Lehrgebiet eingearbeitet und eingefühlt. Mit W ärme
und Begeisterung, mitunter ın leichter Polemik reiormato-
rische oder dialektische Theologie, trıtt S1C für die katholische
TC des nl Thomas ein, „„der N1IC HUr VOIL atiur überragendeVerstandeskräfte esa. ondern auch die übernatürliche Gnade und
Gabe e1Nes VOIl ott erleuchteten Herzens und Geistes“ (AnmWas über die natürliche Hinordnung der Natur aut die (Ginade
Ggesäagt wird (68 7 ist wohl mit der katholischen Lehre, daß die
Gnade 39 der Naturanlage dus göttflicher Freigebigkeithinzugefügt“ wIird (vgl Anm. 35), nicht leicht vereinbar: aber
hier bestehen für die Thomasdeutung ohne Zweiflel ungelösteSchwierigkeiten. Zu wäre bemerken, daß Thomas die
rage, ob der Mensch sich d us eigenen Kräften auf die reCi  er -
tigende Gnade vorbereiten könne, in verschiedenen Werken schr
verschieden beantwortet Hier hat 1nNe deutliche Entwicklungs-ın]ı1e durchlaufen (vgl mein ENrDUC De gratia . 219—224)

258 Vallaro, Sts De naiuralı desiderio videndi essentham
Dei et de C1US valore ad demonstrandam possibilitatem e1usdem
V1IS1  1S Deli quidditativae: Angelicum 11 1934) 135=— 170
gilt, den anl Thomas erklären, daß SEeINE Lehre VOIN natür-
lichen Verlangen, ott schauen, der absoluten Übernatürlich-
keit dieser au NIC in Widerspruch T1ı Thomas denke
e1n desiderium naiurale elicitum (nicht IHNALUM) , das aber rein
natürlich Nl un keine übernatürliche Erkenntnis Vorauxu  S27ze. In
ordine DAYSLCO et EXSECHLLONLS SC1 bedingt und unwirksam,
0S Sagtı nichts darüber, ob die Gottesschau 1n der tatsächlich De-
siehenden OÖrdnung wirklich erreichbar ist ; dagegen könne man

IM ordine metaphySico et iIntentionis absolut und wirksam Nen-
NeN; 05 beweist, daß die unmittelbare Gottesschau der Na-

In diesem 1NNe:; TühreIUr des Verstandes nicht widerspreche.Thomas dus dem Nafurverlangen des vernünftigen Geschöpfes 211
argumentum demonstrativum für die Möglichkeit der unmittelbaren
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Gottesschau. DIie Berechtigung solchen Beweises cheint
ILr in der Abhandlung N1IC erbracht SC1N. ber sollte ja
wohl LUr eine Deutung des HL Thomas geboten und N1IC. die
Schlüssigkeit der Beweisiührung, Ww1e S1C 14m zugeschrieben wird,
innerlich begründet werden.

259 Dumonf(d, D,, Le caractere divin de. la gräce d’apres
iheologie scolastfique RevScRel (1933) 517—552; (1934)
62—95 Wie kannn die heiligmachende na  e) e1ine endliche K1-
genschaft der eele, diese iın einem wahren inne vergöttLiichen ”
1.CS groBße, wohl unlösbare Geheimnis und einige mit inm CNg VOel-

knüpfte Fragen en den theologischen Schulen, zuma in dem
rhundert nach dem Tridentinum, viel Geistesarbeit gekostet.%)ahsfellt die verschiedenen Lehrmeinungen und die Iur und wider

vorgebrachten Gründe klar und T1LLISC abwägend dar, und ZWäarTr
ın Dezug aul folgende vier Probleme Die na als Ursache
der Sündentilgung (Kölner Schule, Skotisten, Thomisien, Suarez).

Die Gnade als Ursache der Gottesfreundschait und „.kindschait
(Skotisten, Thomisten, Suarez) Die Beziehungen der geschaf-
enen ZUrr ungeschaffenen Gnade esSS1LUs DIe Möglichkeit
eiıner übernatürlichen Substanz ( Ihomas, SCOLus, Skotisten, ho-
misien, Suarez, Vazquez, Molina und andere esulten DIS aul R1-
palda) befiont Öffers, daß alle 1ese Auffassungen (außer der
VOoO  3 Iridentinum zurückgewilesenen KOlner „doppeltfen Gerech-
tigkeit‘) theologisch zuläss1ig seien, die Möglichkeit eg1iner über-
naiurlichen uUDSTanz nicht ausgeNOMMeN, daß aber eiıne ganz De-
riedige und die aus der Schri{it oder dem Tridentinum versuchten
eWweise durchaus nicht durchschlagen. „Ziemlich erstaunlich“‘ O1l-
scheint ihm, daß dort, das Tridentinum die wesentlichen LE le-
imentie der Rechtiertigung aufzählt (s Cap d jegliche Anspie-
Jung auti die Einwohnung der göttlichen Personen in der eele
des GCjerechten In dem aut das Konzıil folgenden Jahrhun-
dert hätten die Iheologen offensichtlich die ungeschaffene Gnade
gegenüber der geschaffenen schr 1n den Hintergrund treien l1as-
sen (62 T DIie persönliche Meinung Dıs geht ahin, daß ına  ;
das eigentlich Göttliche der eingegossenen Gnadengaben in der VO
Less1ius gewilesenen Richtung suchen habe, n iın inNrer
löslichen Verbindung mit der besondern Gegenwart des (Geistes
92) Dabei asse iNan esien 1ese Gegenwart als der Naiur
nach der Eingiebung der geschaiffenen en vorausgehend und
S1C in e1iner der Gnadenordnung eigentümlichen, VON der Erschai-
IUnNg oder Hervorbringung endlicher esen verschiedenen Weise
verursachend Die geschaffene Gnade sSCc1 SOZUSEaQgeEN „Vl’irradiation
creee une unıon extraordinairement intime de la sSubstance divine
aVeC NOIire ame  «6 O4) oder „ COMIM' le rayonnement inevitable
de gloire iınfinie“ (92) So flüchte man sich ZWAÄT, einem
Geheimnis enigehen, in 1n anderes nicht minder dunkles; aber

scheine doch auf di Weise die dogmatisch gesicherfte enge
Verbindun zwischen der geschaffenen und der ungeschaffenen
na 1NS Licht gerückt und VO  = göttlichen Charakter der
eingegossenen Gerechtigkeit besser Rechenschait gegeben WeTl-
den Derartige Gedanken sind gewiß noch nıcht. DIS ZUr letz-
ien Vollendung ausgereift, verdienen aber vielleicht, daß die T.heo-
logie sich näher damıit beschäftigt.

260 S5Simonın, D ’ [ ProPpOS d’un exie eucharısti?;ue
de Irenee: RevScPhTh (1934) 281—292 untersucht
den schwierigen ext Adv. haer. ( 1 > duabıs rebus
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CONSLANS, terrena et Coelestt. Nachdem die verschiedenen DTIO-testantischen und katholischen Erklärungen kurz auseinandergesetzthat, weist ächst die Ansicht Massuet-Batiiffol ab, wonach das
irdische Element Christi eib ist, das himmlische das erDum di-
ViINum. Mit de La T aille betont mit ec daß eine solche
Terminologie 1n der Datristik unbekannt ist. chlieBßt sich also
der anderen katholischen Erklärung d w1e S1C VO Robert
Bellarmin, Von d’Al6es, de La Taille H. r verireien wurde Das
himmlische Element ist Christi verklärter Leib, das irdische sind
die eucharistischen Gestalten. Es cheint e1n glücklicher Gedanke

sein, auft die mehr dynamische als statische Ausdrucksweise des
Irenäus hinzuweisen und besser dartun können, w1e Ver-
gleich m11 andern Stellen 2' 9° 111 11, de 10, Tür IrenäusNC das Statische, Bleibende Mittelpunkt sian sondern das
Werdende, sich Verändernde Das ze1igt 7 BA Qgut die Darallele:
m1T dem ‚Werden“‘ des Weines aus dem Wasser oder das Hinein-
siellen der eucharistischen Verwandlung iın die grobe werdende
Wandlung, die ScChöpiung und Mensch DIS ZUr Vollendung der
Auferstehung durchmachen. Überall ist hier N1C| NUr 21n 101105
sftatisches Element hinzugetreten, ondern das Vorhandene 1st Urc
das olgende dynamisch innerlich geänder worden. ist Tat-
sächlich aus dem Grundgedanken des renäaus  s gezeigt, daß die Dro-testantische Auffassung VO bloBen Hinzutreten des 1NECUECMN Elemen-
Tes viel außerlich ist Weisweiler.

261 U S: Ein orientalisches ommuniaonlied IhGI
(1934) 200—205 Aus der äthiopischen Liturgie wird e1nNe

gute Übersetzung des von i1llmann nach Zwel Hss Oxford,odl und London, TIL. Museum) in der Chrestomathia aethiopica1pslae 131—136 1 Urtext gedrucktien Liedes gebotfenEs 1ST eın Beispiel der Lieder, die ın der ifurglie el Ausfeilungder Kommun  101 werden und nach den immer VOT -
nandenen gleichen ÄnTfangsworten Machbara ‘» Ge-
meinde gläubiger | Männer und Frauen ] heibßen Dringt ZUF
Übersetzung auch einen kurzen Kommentar. a  1ne362 Ho  » Die kirchliche uße ım IL JahrhunderUntersuchung der pafristischen BuBbzeugnisse VOINl Clemens 0OmMaAa-
1US DIS Clemens Alexandrinus (Breslauer Studien ZUrT hist °cO
22) Ur 80 138 S5.) Breslau 1932, Muüller Seilflfert. 7.50
Die ublehre des Jahrhunderts wird für den „i1talischen den
kleinasiatischen un den Dalästinensisch-alexandrinischen Kreis De-
handelt. i1ne sSsolche doch reC schematische Einteilung hat, wWwWenn
NIC. dauernd Hinweise aut den anderen Kreis vorhanden sind, den
groBßen Nachteil, daß INa jedesmal einen Qanzen Kreis durch e1in
Jahrhundert durchgehen mub, dann nächsten wieder en

beginnen. SO wird das Gesamtbild der Entwicklung STLar a Uu$S-
einandergezogen. Das ist gerade bei der schwachen Quellenlageder ußbe des Jahrhunderts doppelt empfindlich. Denn ist
die große Gefahr gegeben, 1n den en Fehler, d uls. dem WITr 1Un
glücklich durch die NeueTenNn großen BuBßuntersuchungen se1it d’Ales
herausgekommen Sind, wieder zurückzufallen und den einzelnen
Verfasser sechr 1 sich selbst betrachten Dem ist der erl.
leider nicht überall enftgangen. Dennoch bietet das uch den
Vorteil, daß Untersuchung gezeigt wurde, Wäas bei
der Beurteilung der einzelnen Quellenzeugnisse in sich herausge-stellt werden kann, wenn auch tatsäc  1C| die Zeugnisse, gallz iın
die Umwelt geste und iın voller LO Ta s c  (> Betrach-
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ungsar vorgelegt, e1l meh gell. Man vermibt sehr, daß der
ert die vorzüglichen rbeıten Galtier unberücksichtigt
ge  S hat und 1Ur auf der letzie 112 das oine Werk De DAC-
nitentia kKurz iın zwel Sätzen OTWahnt. Es wäre er WUun-  e
schen, dab CT die hier niedergelegien Einzelerkenntnissel mIT den
Forschungen anderer Verbunden, MNUIL auch 1n einer wirklich
sammenfassenden au blefifen mÖöge Dabei wird auch nNOL-
wendig se1ın, den Spezialcharakter OT einzelnen Zeugnisse als
Brie{fe, Apokalypsen, Gespräche USW. berücksichtigen, die inhrem.
Charakier entsprechend nicht gesamt Bubweg zeigen mussen.  s<
Als interessantes Einzelergebnis Buches möchte ich VOL em

I5 Bedeufung der hbrüderlichenaut die Darlegungen über die gro
Man S1Cht daraus erneut, W1e schr dieZurechtweisung hinweilsen.

en der Urkirche stand, RN S1C sichuße mitten 1m Gemeinde
ondern das hierarchisch-kirchlichearın auch nicht erschöpifte,

Element die Sündenvergebung Z0OG, Ww1e auyuch das Jahr-
lle und Tertullians De pudicitiahundert 1 Licht der Johannesste

deutlich zeig
363 El L&r ds G » Ordination AÄnointings in the esiern

Church hbeiore 1000 (Monographs ol the Moediaeval Aca-
demy ol America. No 1:# 80 XI 123 VI Tafeln.)
Cambridge, dS5S5dChusetts 1933, The Mediaeval Academy OI Äme-
r1Cca. Wır en ler eine aufschluBreiche Untersuchung uber
C1N eNy umgrenztTes, aber interessanfies Gebiet der Sakramenten-

erTt chandelt aul Grund der en SakrameniarıenJiturglie. Der
und Ritualıen einiger sonstigen Nachrichten die Frage, wann

und in der abendländischen Kirche die Salbung be1i der Weihe
aufifkam und WwWie und S1C sich his ZzZum re 1000 verbreitetie
In Rom findet sich bis ZU  3 ahr keine Spm Salbung
der an des Priesters oder Diakons Nikolaus oerklärt aut
eine Anirage, daßb . das iın Kom nicht gebe (60 Mansı I9 882)
Der oersie dem ert. bekannt Zeuge Tur die Salbung bei der 1T1e-
sterweihe ist das SOG. issale Francorum, 700—730 ESs enthält die
OoOrie „Consecrent isTae el sanctificentiur Der 1SLam uUunc-
tionem 20) Das Land, diese Salbung zuersti greiibar
erscheint, ist das Aquitanien der Wesigoten 28) uch da aup
des Bischoi{is wurde esalbt: Sacramenfary OI Gellone 1) und
der aumen 98) DIie Ansicht, daß die keltische Kirche hbereits
1m Jahrh eine Salbung der Hände gekannt habe, wird zurück-
gewilesen (9—1 Karl Gr. suchte den einfachen. römischen
1LUS ZUrF. Geltung Dbringen. Aber nach Se1inem ‘ ode re1iileie S1:
der Gebrauch der Salbung AUS. Ogar die Hände des 1akons WUTr -

uch 1n Rom wurde im 10 r die eiNne-den gesalbt 80) und gemäbh einem ‚„„‚Gesetz des Wefift-salbung eingeführt 98)
eifers‘“‘ 1aw ol emulatıon»

che FEinflüsse bDel Ausbreifung des Gebrauches98) reich ausgebildet. Der ert meinft,
daß auch politis Auf sollte 05 SIa De Uiribus Inluıut-ätlg Wäaren
tIribus heiben De 1r1S Inlustribus. Gut sind die ndices und die

Denefiie.Taflfeln mit den Photographien VOoON Handschriften.
364 StockumSs, W ’ el  1SCHO von Köln, Das Priesterium.

Gedanken und Erwägungen fur eologen und Priesie 8!
Y 2238 Freiburg 1934, Herder. 5_' geb Auch
die ogmati kann Tür dieses schöne uch über das Priestertum
ankbar Se1in. Es hbeschreibt treifend den Unterschied zwischen all-
gemeinem und besonderem riesierium, bringt gutLe Stellen über
die Erhabenheit und 1 Aufgaben des Priesteriums und entwickelt
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das Verhältnis des Priesteriums ZUrFE Kirche, zZzu Volk, ZUL Welt.
Der erl. wundert sich, dal der Catechismus Romanus Z 7’ 7
die Absolutfionsgewalt ZUr potestas ordinis rechnet. Er se1lbst rech-
nNel S1C ZUTLT pofestTas iurisdictionis 43) Beides 1st noftwendig <
sowohl Weihegewalft als auch Jurisdiktionsgewal Sind ZUr Aus-
übung der sakramentalen Lossprechung eriordert 1C Qallz De-
riedigt die Erklärung des Unterschiedes zwischen Weltpriester
und rdenspriester 113—115

2365 eußB, J 0s., Die theologische Tugend der 1© nach der
re des ohannes uns SCOTIusS ZKathTh (1934) 1—39 208
DIS 209 Moehr einleitend, behandelt der eil (2—1 Scotus
TC über die eingegossenen ugenden Im aligemeıinen; dann
stelli der e1il eingehend und gründlich all die vielen Fragen
über die Caritas dar, die SCOtus untersucht hat, wobei se1ine Lehre
auch STEISs mit der sSeiner bedeutenderen Vorgänger kritisch veralı-
chen WIr Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden.
Das Gesamtergebnis ist Jos. Klein, Die Charitaslehre des
SC unster 1926 ; . | 1927 | 624), un Die Überlegen-
heit der Charitaslehre des SC (FranzsStud | 1929 ] 141
DIS 155° %. | 1930 | (8) hat Unrecht SCOTus auti diesem
Gebiet 1ne „unleugbare Superiorität‘“ gegenüber Bonaventura und
Thomas zugesprochen. Der Doctor Sı  JERIS hat in vielen en
einiachhin die Lehranschauungen der iIrüheren Theologen ilber-
NOMMEN , und T aur den Ergebnissen se1iner orgänger wellfer-
Daut, edeuten SCeINC Sonderlehren keineswegs immer einen Ort-
schritt einr1ic. VON ent ist in den VOIL ihm behandelien Fragen
der C arıtasiehre e1n Vorläuier skotistischer Gedanken 1e1 wenl-
yer gilt das Von Richard VOIN Mediavilla un ılhelm VOIL Ware.

dange.
266 S © arr a P ? Algunas observaciones SODre 10Ss princıpales.

LexiOs escatolog1icos de uestro Senor, Mat. 16, ontiinuaclion:
SIU 2305— 32367 Der erT. verteidigt mit Geschick
als wahrscheinlich die Ansicht, daB 1ın den orten Christi: ‚Unter
den AÄAnwesenden sSind einige, die den Tod nicht kosfen, DIS S1e den
Menschensohn iın seinem Reiche kommen schen  .. dieses en
zunächst nichts anderes Se1 als das Schauen der SeCHSs Tage später
stattiindenden Verklärung. In ihr schauten eIrus, Jakobus und
ohannes weiterhin Ww1e ın e1nem Bilde die glorreiche zweite An-
unit Christi Der erT. kann sich für se1ine Erklärung auft viele

heilige SC und einige Exegeten Deruftfen. Den Einwand, daß
Christus doch auft eın Ternes Ereignis anspiele, Deli dessen Ein-
T1 manche der Änwesenden Schon den Tod gekostet haben wuür-
den, beselligt OT mIit der Bemerkung, daß 1eSe Auiffassung NIC
noiwendig sel 0S genüge, Wln iINan Christi Worten den ınn gibt
Einige der AÄnwesenden verden schon VOTL ihrem ode den Men-:-
schensohn 1n sSeinem Reiche kommen sechen 300 Dene{ife‘.

Moral, Pastoral und Kirchenrecht. Aszetik und
Mystik.

267 Decoudt; A! a-t-ıl conilit enire la morale rationnelle et
la morale evangelique ” Etudes 218 21713—295 4232 —1453
Muß man aufifhören Mensch sSeın, CS werden”?
Ist das sittliche ea der Evangelien Satliz ZUr Ethik, die
auft Vernunfterkenntnis aufbaut? Ist, die katholische Sittenlehre
infolgedessen NUur 21in schwächlicher Ausgleichsversuch zwischen
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Forderungen, die sich nicht ausgleichen lassen? Es gibt Men-
schen, die sich VON der Eth des Evangeliums wegwenden, weil
ıinnen 1ese Ethik das edie und heldische Menschentum iın inhnen

gefäen und vernichten oht Und gibt enschen, die
die Eth der Vernunfterkenntnis verächtlich beiseiteschieben wol
Jen, sich NUuUr VOIl der Gnade, dem Licht und, bewubt, auch vVonmn
er Torheit des Evangeliums leiten lassen. Ihr Grundsatz
könntfe se1in? Möglichst wenig denke INhr lieben und

ch rısten, die VvVonl den cheinbaren An-
tinomien auch
wollen Es gibt endli

der Sittenlehre des Evangeliums ent-
äuscht oder verwirrt sind, daß kein bewußbter Zielwille, kein
.heldischer Aktivismus nach en und auben menr in ihnen aufl-
kommt, ondern e1ine Art Resignation oder Oulefismus inr esen

beherrschen beginnt. 1eSe Gegebenheiten des Innenlebens
un: eil zeichnet erT o ın einfacher phänomenolo-
gischer Schauweilse ; er veranschaulicht S12 einer Reihe konkreter
Beispiele, dann rer Analyse, Kritik und LÖösSung UDerzu-
gehen Er vVerwırIit einen selbstgenügsamen un übertriebenen Ra-
tionaliısmus, der eine Spannungen kennen und keine robleme

aber ebenso Fatalismus, Skeptiz1smus,gelöst lassen WwIill;
der 1 liebsten Dunkel, Resignation, geduldiges Ge-Mystizismus, das Allheilmittel hinstellen möchte. g1bt gewissehenlassen als

Antinomien Z aber nicht ihre Unversöhnlichkeit; vollen Ausgleich
er Gegensätze giDt 1Ur 1mMm Unendlichen es ondliche Ver-
wirklichen der sittlichen Forderungen un ideale wird immer die
;21Ne e1te mehr ausbauen aut Kosten einer andern, aber ohne des-
halb mT ihr iın Gegensatz gerafen. Jeder T1sS wird die Blick-
weite Tur das VO I1deal sich wahren, ber auch die beschränkte
Verwirklichung, deren relaiiıve Einseitigkeit verstehen mussen.
Mensch und Christ sind e1ile e1Nes Ideals, des rısien ın der
Vollreife des Mannesaliers Christi urth

Ignorantıa iuris“ de (Gira-268 Lottin, OI Le probleme de ln —268tien saınt Thomas d’Aquin: RechThAncMed (1933) 2115
e 1 8ig Le tutiorisme du treiziem© siecle: ebd 792—301 Die

ienOrantia ist unier dreifachen Rücksicht in der sittlichen
Ordnung VON Bedeufung: rücksichtlich dessen, Wäds sich dUsSs

als „„‚Causa” ergibt ; rücksichtlich des ubjektes, das S1C hat;: ruück-  b
sichtlich des jektes, das S1C S1LC hezieht. Die vorliegende
Arbeit nımm(! die 1ignorantia ınier der Jetztgenannten Rücksicht:
Unkenntnis bestimmier Inhalie, insbesondere solcher des aLiur-

„„Naturrecht“ aber mehr geifabtrechtes („ignorantia 1 S
1mMm inne des aiur ©  ( S’ Ja, S1 der in jener eit-

der nofwendigstien OI--epoche gebräuchlichen Terminologie, dUucC

fenbarungswahrheiteI ESs handelt sich ine vorwiegend N1l-
Untersuchung, die allerd1Ngs Z guien eil auch

e1ine Erörftferung des Sachproblemes 1ST. Beschriebe wird die eit
der Dekretisten und, S1Ce anschlieBend, die eit. der Theologen
bis aut Thomas VOIL quin Die Arbeit stellt. weitgehenden
wenn auch bel manchen wieder gemilderten) Rigorismus fest,
der die „1gnorantia iuris“ (wie sS1C oben uımschrieben ist) dem
Menschen ZUr ast le t’ wWwel S1C praktisch ohne Seine (größer

nicht entsteht, noch fortbesteht. VOTI-der geringere) Schul
Ausführungen von Müller („Ethikweilst aut die einschlägigen Bei Mulleru. eC in der Te Von der Verantwortlichkeit‘‘).

Ww1e auch hier Del cheint m1r, dals der damalige „Rigorismus”
ınd damıit die Abweichung VOomn der heute vorherrschenden AufT-
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1aSSUNG Sac  ich ZU) gröBßten eil nicht esteht, sondern daß
die Dififerenz ın der Verschiedenheit der Fragestellung nd der
Tatsachenvoraussetzung jegt, nicht 1n der U ] N
Einstellung VoNn damals und eutie Soweit „1gnorantia” bewußt
und chuldbar gewollt ist, SOWEeILT wird S1C damals und eute
ZUr ast gelegt, 1n sich und 1n ren (salfem 1n CONIUSO) OTraus-
gesehenen Auswirkungen. Daß S1e bewußt und gewollt ist, 1äDBt
sich damals w1e EeUTte dus keinen aprioristischen Grundsätzen aD-
b}eiten Daß die angeführten Texte der ac nach mehr De-

wollen als e1nNe praesumptfio 1uris, sed NOn de 1ure, die also
den Wahrheitsbeweis des Gegenteils Urchaus zuläßt, scheint mM1r
nicht Dewiesen. ber V1 eich will auch die abschliebende
ZusammenfTassung des ertT. N1LC mehr besagen  * y du seul fait

UUucC l’on Deut valncre l’ignorance, cCen  > osT du meme 001510 devoir.
Sans oute, il NyY de devoir mora que SL, prealable, 11

advertance cCefitfe obligation. Maıs cCe advertance ost SUuD-
posee, qu  elle ost alisement realisege. Car 11 agit L’0ccCu-

des pre  S principes de la raıson nafiurelle, innes CO2UF
de l’homme ; ei sS1 S  \  agit des verites de la I0l, salt qu’une
NOotfe ulterieure pourrali illustrer que, selon les £heologiens du
emps, Dieu revele Ces verıites tout homme de onNne volontie
us donc qQue Ces verifes, naturelles surnaturelles, SONT O3
DOoiN accessibles OLTE intelligence, l’ignorance de verites
peut etre due qu’äa unNe negligence OM1SS10N coupable LLOUS
]Jo1gnons a1lnsı la heorie relativement austere du volontaire indirect,
concretisee dans le peche d’omission. On pOurra donc esumer la
Ocirine Dar Ce antithese: l’ignorantia act! n es coupable que Ss1
T’on doit vaincre Ce ignorance, mals l’ignOorantia IILFLS est CONU-

able des gu on Deut la valncre  € Der zweite Artikel be-
handelt die rage, Wäallll 0S erlaubt sel;, 1m des Zweifels, der
nicht gelöst werden kann, zugunstien der Freiheit, eine nicht
sichere Bindung UrC| das Gesetz entscheiden. Der ULLOF1S-
qnNus erklärt, daß erst dann zugunstien der Freiheit entschieden
werden kKann, Welln sicher IST, daß das 1ın rage siehnende esetz
nıicht bDesteht. AäDt der Zweiflel sich nicht Osen, ist zuguasien
des Gesetzes und die Freiheit entscheiden. behandelt
die rage nicht nach der spekulativen Seite, ondern g1ıDE in Kürze
die 1m Jh vorherrschende Auifassung wieder. Das Ergebnis
seiner Untersuchung iabt er ın die Worte „'’il esTt grandement 1M-
£XaC de Olr dans LE tutiorisme Cas isole age, 11
railt exagere d’en falre uUunNne OCIrınNe absolument ‘OINMU la jJeune
ecole dominicaine, dQVOeC Roland de Cremone, Albert le ran ef
Thomas d’Aquin, d Jargement contribue relächer l’£ireinte dıu
T1gorisme Qqui1 pesait SUr les solutions morales du temps“ 300 I

269 e, H.-D., La CONSCIENCE morale Sans l’etat de d  gräce:
La Vie spirifuelle Z8 135—145 Es handelt sich
die rage, ob und W1e der Zustand der ‚Tides mortua' aul das
<ittliche Urteil und en des ristien EinifluBß nehme. stellt
Tel ypen von enschen auft, be1i enen der Zustand der Un-
gnade mehr oder weniger Dauerzustand ist, und sucht nach der
psychologischen w1e nach der theologischen Seite zeigen, wıe
das Fehlen der na aut das Sittliche Ge  en und die
sittliche Haltung einwirkt und sittlichen Zuständen führt, die

bezeichnet als Ll’indifiference morale, la perversion morale,
l’oscillation enire le peche e l’etat de gräCce.

Scholastik. 4()
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270 Rolland, E » Scrupule - et psychasthenie: La Vie pir1-
tuelle 1933 IV) [147]—1[1062] 11—[21]. — In einer
eingehenden psychologischen charakterologischen Studie wird
der Versuch gemacht, die E1NZ  elnen psychische Bestandteile der
aut Nervenschwäche iuBßBenden, DZW. mIL ihr verflochtenen Skru-
pulosität Ze1IC  hnen. DIi Darstellung 1SE rein phänomeno-
logisch beschreibend, diagnostisch analysierend: IUr den
Psychologen W1e Tur den Erzieher und Seelsorger EiINEe wertvolle
Einführung,. Der Nerven (  © wird eine besondere Be-

die aufgezählten seelischen Einzelsympftome e1ige-deufung TUr all
nergie qul1 FTeIrOUV!legt 37  es 1»  al  L,  fiaiblissemen' de

de 1a procede la diffi-1a hase de toutfes Ces manifestations
Cu d’inhiber 1 idee LiXe, deprimante, l’impulsion; de la Vien
aussı le seniiment d’impulissance, d’inadaptation, de dualite: de 1a
esultfe "humeur antisoclale, L’isolement douloureux SOl1. 11 n y
avajt paS SOUS rapporti separer le scrupule de la DSychastihenie;
il appararı COMME UNe simple espece de malaise us general””

Der zweife, TUr den Seelsorger wichtigere, praktische,
ın auch wissenschaftlich weniger aufschluBreiche Artikel be-
pricht die Heilmethode und Heilmitftel, natürliche Ww1e übernatür-
liche

271 Bender, P Consulere mM1iNus malum : 11
(1934) 20{—— 4A5 1ne Fortiührung und Klarstellung der Streit-
rage, obD 0S erlaubt Sel, das einere (sitfliche bel anzuraien,

dadurch das größere verhüten.  AA ber den entscheidenden
Wa der Kontroverse wurde 1n dieser Zeitschrifit schon berichiet
(s Schol | 1934 ] 2311 Il. 159) macht jJetz darauf auimerk-
Sam, daß m1T demselben Ausdruck „cConsulere MiNus malum““ ZzZwel
g anz verschiedene Handlungsweisen bezeichne werden, die g -
trennt gehalten werden ea  üssen, wenn anders eine InN1guUnNg und

oicht werden soll.richtige Beantworiung des Streitpunktes CEIT
Nım comprehen-„Sub his verbis [ 1 @, „Consulere mMiNus malum“ |
mMpe: consulereduntiur de aCio duo modi agendi diversi,

mMiINUS malum iın proprio, et aCTUuSs, qui tantummoda aD  -
renier Ssunt consulere IM1NUS malum sed qui reVera SUNT ‚In O0-

am peCccatoris tale malum ESSC mM1NuUus el ame Su1fi-
Cl1ens SCODO SUO, PraevisiONE malum istud revera Der 1PpSum
Tactum irı Die ersie Handlungsweise ISL. nach dem erf
1immer unerlaubt, die zweite nicht.
2 C U ifesa ed eiica christiana: C1LV-

Ders., „Razzismo“att 85 574—587; 11 DI0U9)
eb  Q I1)christianesimo TIronte al malatı ereditarı  x  *

DIS 252 Der erl überprüft auft Grund. der feststehenden S1t£t-
lichen Grundsätze die rage nach Erlaubtheit der eugenischen
Sterilisation; er untersucht diesen Eingri{ff in sich und in Rücksicht
aul das Wohl der „Rasse“, dessen Wahrung und Förderung
als notwendiges Mitfel bezeichnet wird. Das bietet ihm Gelegen-
heit. überhaupt ZUr rage nach atz und Rang der „Rasse"
1n der Ordnung der erie ellung nehmen. Der leizte Ar-
tikel beifaßt sich mit der rage nach dem Rechte des Staafes,

Insoiern dies durch das Mittel der Sterilisation orreicht werdendie Zeugung von minderwertiger Nachkommenschaft verhüten..

sol1l, 1ST die Antwort bereits 1n den vorhergehendenrn Artikeln ge-
geben Hier wird die rage erörtert, ob die wirtschaftlichen
Folgen und Lasten oder andere OZ1ale Belange Tun ab-
geben, den Eheabschluß Erbkranker verhüten. Die ndergeb-
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NiSSEC der Untersuchung Sind die iın ,  as connubii““ Nr. und Nr.
6E83—71 ausgesprochenen. Es urite 1n diesem Zusammenhang
nicht ohne nNnieresse sein festzustellen, daß oiffenbar auch von theo-
}ogischer eıtfe der Versuch gemacht worden ist, die gesetzliche
Sterilisation und die inr zugrundeliegenden Gedankengänge
„antiindividualistischen Sozialethik“ mit der genannten Che-  Z

1ın inklang bringen  * denn iın der Form der offiziellen
Mitteilungen Dringt der Osservatore Romano 1n Nr. 157 Vo  z 0,-1  e
JulL 934 1: Spalte 4I en Iolgende OI1lZz I)E venuta NOSIr.
cognizione votlo di proifessore di eologıa in Germanla,
ne! quale, ira glı 1 errorl, S1 pretende di aliermare che la notia
egge di sterilizzazione DUO mMessa d’accordo cCo Enciclica
asilı connubii“‘. S1amo autorizzatı dichiarare che uNnld tale
aliermazlione del alsa ed infondata.““ LAES 1ST eın Gut-
achten Theologieproifessors iın Deutschland uUNSerer ennt:-
NS gekommen, ın dem, neben anderen a  Irrtumern, die Behaupfung
gewagt wird, das ekanntfe Sterilisationsgesetz onnn mıit der En-
zuklika asiı connubti in Einklang gebracht werden Wiır sind

der Erklärung ermächtigt, daßb e1ine solche Behaunfiung voll-
siändig talsch un unbegründet ist.“ ]

3513 h’ H > D,, umma iheologiae moralıs.
"TOom. I1l De Sacramentis. UT, 80 959 Darıs 1933, Desclee.,
Fr Hı — iıne ausiüuhrlichere Besprechung der Dbeiden ersien
Bände (S | 1933 ] 252 I1.) hat bereits die besondere E1igen-
art des ganzen Werkes nach der sachlichen W1 nach der Sprach-
ichen Seite hervorgehoben. Es se1 deshal  D hier 1Ur aul das da-
mals Gesagtie, das Von dem vorliegenden in gleicher Wei

i1t, verwıesen. Die Stoffeinteilung ist die gebräuchliche: VOT -

ausgeschickt 1St e1n Iraktiat über die Sakramente 1m allgemeinen ;
annn Tolat die Behandlung der einzelnen Sakramente. Sowelt es
Iur den Sonderzweck der Moraltheologie eriordert ist, sind e1le
der Dogmatik und des Kirchenrechtes eingeflochten, eren tieiere
und vollständigere Darlegung aber diesen Disziplinen uüberlassen
ist Die NeUCeT E Literatur über die akramentenmoral 1ST ausgi2big
angeführt und verwertel; desgleichen mangelt NC kon-
kreien Anwendungen IUr die Praxis, ohne daß indes  S} das mehr
spekulaftive Gepräge des (Janzen dadurch Deeinträchtigt würde.  l
Daß die re des Thomas eine ausgiebige Verwendung fin-
dei, se1l besonders hervorgehoben. Der Wissenschaftler W12 der
Praktiker werden dem Werke greiien un nicht ohne
nregung und großen Nutzen einsehen.
Al Zeil, NOom. Va Canı De a  integritate

contTession1s. 80 U 115 urın 1934, arıeiii Lire —
Das Büchlein gibt eine gute Übersicht uber Wesen und Pilicht der
integritas cConiessionis. Einleitend werden einige allgemeinere
Grundsätze über das Bußsakrament gegeben; dann iolgen die drei
Hauptteile: De infegritfate materlalı:;: 11 De integritafe Tormali :
11If De mediis infegritatem procurantibus. Ein Surzer Anhang
Dringt ein1ge ‚Casus  .6 ZUrLr Veranschaulichung. Der erft. SUC
eine vernünitige halten zwischen den verschiedenen AÄn-
ichten bez. mancher Streitiragen in dieser N1IC leichten Mar-
erie., Die Kontroversen sind nach Inhalt und Begründung urz
wiedergegeben, daß dem Leser die Möglichkeit einer selbstän-
igen Urteilsbildung gegeben ist Die Schrift wird VOT 2m
dem praktischen Seelsorger willkommen SCe1N.

315 ec FE XX De reparandis deiect1iDus in P  collatione
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ordinum OCcCcurrentibus PeriodMorCanLliit (1934) 73*  88 ö
doppelier Anordnung werden die amtlichen Entscheidungen der
römischen Kongregationen über Fehler Dei Erteilung der eihen
en zunächst in chronologischer Reihenifolge nach dem Tag

des rlasses, sodann in der olge der Erteilung der Weihen.
ist eine willkommene und wertvolle Zusammenstellung, die
inrer Vollständigkeit besondere Aufmerksamkeit verdient.

376 Alonso, S’ La reservaclion de pecados Cienc1om
1933 11) B3 ine moraltiheologische und zugleich
kanonistische Darlegung der heute gelfenden ormen über DeC-
cata reservata. Eingehende Würdigung Tinden VOL em die e1n-
schlägigen Canones des CIC, sodann die se1it dessen Erscheinen
VOIl den Moraltheologen verireienen Ansichten Gelegentlich
den auch ELW ausiuhrlichere geschichtliche Rückblicke egeben

S17 Wehr, M > Das Gewohnheitsrecht 1mM RKaume der E  Diözese
nach geltendem eC| Dastor ONUS (1934) 1D Nach

„Allgemeinen Übersicht“ über esen und Bedeufung des.
ArCc Gewohnheitsrechtes werden in drei Hauptabschnitten De-
handelt Die gewohnheitbildenden Gemeinschaften (Erforder-
NIS der passiven Gesetzfähigkeit; Namhaitmachung der 1m aum
der DiOzese 1n rage kommenden Gemeinsc  iten) ; I1 Die Kon-
sensquelle beli Gewohnheitsbildung (der . Konsens,.
der eg a l konsens); 111 Beendigung partikulärer Rechtsgewohn-
heiten (Aufhebung durch Gewohnheit, durch späteres | allgemeines,
par  uläres ] enftgegengeseiztes Gesetz). Die Darlegung g1ibt in
ihrer klaren un gründlichen Art einen schr gutien Überblick über
das geltfende kirchliche Gewohnheitsrecht überhaupt, wenngleich
die Absicht des ertT. in ersier Linie LUr aut Darstellung des Ge-
wohnheitsrechts 1M aume der 10zese gıng

La „Jglesia propla” Espana Ana-378 Bidagor, R »
ecia Gregoriana IV) XII 175 Rom 1933, ont UNniLvV..
Gregorlana. Das VOIIN kirchenrechtlichem Gesichtspunkt geschrie-
ene Buch bietet nach ausführlichen, wertvollen Übersicht
über den ganzen Fragenkomplex der Eigenkirche rsprung, We-
SCHI), kirchenrechtliche Stellung) die Entwicklung der besonderen
spanischen Eigenkirchenverhältnisse DIS Jh nach dem g -
druckt vorliegenden QOuellenmaterial. Diese Entwicklung iSst für
die rage nach der kirchenrechtlichen Stellung der Eigenkirche
Von besonderem Interesse, weil Spanien das kirchliche Leben VOI
der Gotenzeit ohne eigentlichen nneren TUC| ganz individuel)
ewanren und entwickeln konnte Hier War das kirchliche Leben
immer SIEar. hierarchisch betont, und zeigt Nun}_n, daß sich auch
das Eigenkirchentum iın starker Abhängigkeit VO  3 Episkopat ent-
wickelte. Die Bischöfe und Konzilien behielten maßgebenden Ein-
iluß iın Fragen der Jurisdiktion un Verwalfung der Eigen-
kirchen also über das jurisdiktionelle E lement der Eigenkirche),

auch das pafrimoniale Element, die Besitzrechte der Laien-
anerkannt wurde.besitzer, Die Eigenkirche ist nach in Spa-

nien nicht als eine NeUEC, rein privatrechtliche Institiution AaNZzUu-
sehen, die Vonmn den anderen kirchenrechtlichen Institutionen grund-
verschieden ist, neben dem Kirchenrecht sich als so1lb-
ständige aC entwickelt und später darüber dominiert, sondern
S1C 1eg bei em privatrechtlichen Einschlag doch in der Ent-
wicklung des Olfentlichen kirchlichen Rechts und Lebens Die
wertvollen Ergebnisse dieses Buches lassen sich Treilich auf das,
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Eigenkirchenwesen der anderen Von Germanen beeinflubßten Län-
der (Frankreich, talıen und VOr em Deutschland), die
jurisdiktionellen AÄnsprüche der Laienbesitzer stärker durchdrangen,
cht ohne weltieres übertragen. Man wird ın ähnlich gründlicher
Wei den Eigenkirchencharakter in diesen Ländern untersuchen
mMUSSeCeN. Sechr wünschen wäre, daß der eriasser noch das
reiche handschriftfliche Quellenmaterial Spaniens verarbeiten wurde,
wWenll sich auch wohl kein wesentlich anderes ild danach ergäbe.

Ueding.
279 W ıll, Jos., IS andDuc der Katholischen Aktion. 80

U, 5.) reiburg 1934, erder. 5'_7 LW. 2.80
Über des VerfT. rühere Schrift „Die Ka  — Aktion“ 5.

dem Priester und Laien immer wieder änden sein will,(1932) 620 Das jetz vorliegende Werk heißt „Handbuch“”, „weıl
die geistigen Vorbedingungen und Grundlagen, XUrZ den els

Am meisfien eaCch-der ath 101 erkennen lassen“‘ VI)
LUNG wird das vierte Kapitel „Der Weg ZUr atlı Aktion“ finden

83— 103 Aus den Verlautbarungen 1uUS XI werden die wich-
tigsten Abschnitte mifgefteilt. Manches 1m Rundschreiben VO

unı 1931 Gesagte 1st für die gegenwärtige Lage in Deutsch-
lan VonNn Bedeutung. Leider wird der'hohe Te1ls der wünschen-
den weitesten Verbreitfung Wege stehen. ange.

2380 Sfifonner, A ’ Die religiös-sittliche Führung Jugendlicher
durch den Driestier GT, 80 (X1 U. 82 5.) reiburg 1934, Herder.

5.40; geb. 6.80. St. hat seine Arbeit über „Das pädago-
gische Verstehen“ vorliegenden Werk fortgeführt un einem
üuüberaus praktischen ema, das eigentlich der asiora angehört,
ausgeweitet. Er handelt besonders VOIN den Gründen tfür geistliche
Führung, von den Eigenschaften des Führers, VvVon der Art und
eIise der Führung, VvVon der irkung sowohl der Führung als
des Mangels Führung aut die Jugendlichen. Was das Inhalt-
11icC angeht, mMOC man zunächst vielleicht meınen, ecS werde
wenlg geboten, WwWäas sich nicht schon bei den aszetischen Schri{it-
stiellern, besonders den großen geistliche Führern, WI1e
Tanz VoNh ales, findet. Der dem i1St entgegenzuhalten, daß doch
manches wirklich NeL ist, daß auch das Bekannte viel Desser
analysiert un ZUu e1l auch begründet wird, daß sich VOT
em nicht aut die Meinung der Führer stützt, ondern auf die
der CGeführten, eren 317 Bericht aus ihrer Jugend geben. Ein
Fehlgrifi 1St 05 NUur, daß S“ sich Schluß etwas auf die all-

emeine rage nach der Notwendigkeit der Seelenführung ein-
1äBt und S1C 1mM. Gegensatz den 1 der Einleifung zitierten Au-
ore negativ beantwortert. Mit St.s Methode kann man

weniger zuilrieden se1n. Sicher verlangt ma  ‚a} für diese geistigen
Oorgänge nicht die Exaktheit des psychophysiologischen Experi-
men(is, aber doch nliche Grundlagen, wWwI1e S1C Gruehn und Bolley
iın ihren Arbeiten jefern. Von all dem iindet sich Del SE. auber
dem umfangreichen Fragebogen UUr E1nNe ganz kurze Einteilung und
Charakterisierung der Beantworter. Für wissenschaitliche Genauig-
keit hätten der Fragen viel weniger seın müssen; auch VvVon Sug-
gestion halten S1C sich nicht genügend Trei. Ehnlich WwW1e bel der
Arbeit ber das Verstehen bedüriten die Lesefrüchte schär-
eren rennung. Da man aber im CGjanzen e1ine qguie Auswahl der
Versuchspersonen annehmen kann, 1st das esulia für die Praxis
eın Uberaus nützliches. V, Frentz

Z81 Humbertclaude, Piıerre, Marianıiste, La Doctri
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ascefique de aın Basile de Cesarege. 8! 3141
1932, Beauchesne Fr lieifert e1Ne schr nütfzliche,
TleiBßig durchgearbeitete Monographie ZUr historischen Fundierungder Aszetik. Allerdings dari man nicht mit der Erwariung das
uch gehen, man finde eIwas Yallz eueS, Im Gegenteil 1St INa
erstaunt, ieststellen können, W12 Vieles Von der AÄAszese des
Jahrhunderts, zuma VOIL der Ordensaszese, SCHON 1m vierftfen
Uung Wäar,. Mündliches ebet, Befrachtung der Schrift, Ge-
wissenseriforschung, Seelenführung, geordneies Vorangehen aut den
drei egen des geistlichen Lebens, werden VON Basilius Frec duS-Iührlich gelehrt ber gerade dieses Rationale ıund Methodische
1st ihm seinen Vorgängern gegenüber eigentüumlich und hat ihnm
seinen groben Einfluß verschalift. Doch zeig Basıilius neben der

in den außberen Dingen, eine fast unbeugsame Strenge in
der Durchführung der Prinzipien der Frömmigkeit. Besonders
dem gemeinschaftlichen Leben hat VvVon Seinen Härten, die
VOT dem e1insiedlerischen hat, nichts nehmen wollen igen 1ST
Basilius auch, W1ie wenig die Vollkommenheit der gewöhnlichenristen von der der Ordensleute trennt. Eın nicht Klaresild gewinnt man VOIL dem Verhältnis der Presbyteroi und der
Prohestotes. ecCc Qut hat sich mıit der einschlägigen, eson-

I:ders protesfiantischen Literatur auseinandergesetzt.
och, ug o, Quellen ZUE Geschichte der Askese und

des Monchtums in der en Kirche (Sammlung ausgewählter KIir-
chen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften. Neue olge,80 (XI 196 5.) übingen 1933, Mohr 17.80 Ob-
wohl das Enchiridion Asceticum VOIl Rou€gt-Dutilleul und die OCU-
menta ecclesiastica periectionis tiudium spectantia Von de Guibert
viel Ähnliches enthalten, behält OC Arbeit doch ihren Wert.
Auft g1nen kurzen Zeitraum beschränkt, der besonderes interesse
beansprucht, 1St S1C IUr diesen viel reichhaltiger. azuı bietet sS1C
nicht 1U Normen und Verurteilungen, sondern die igenardes tatsächlichen Asketen- und Mönchslebens. Schr nutzlich Sind
die einleitenden CXiIie der nichtchristlichen skese, die Sfirath-

Sowohlannn „Frrühchristliche Askese“‘ erseizen und ergänzen.iür das Asketen- W1e IUr das Mönchtum Sind die CXTIOC glücklichausgewänlt, daß inan VONn der ung und den otlliven der As-
kese 21n qguties ild bekommt G(Gerade dieses leizie hat dann, als
Ergänzung den drei genannten Werken, Viller schr sSschön
herausgearbeitet iın Se1iner „Spiritualite des’ premiers s1iecles'  .

\ R Pr
n! C  \} ] Das Tugendsystem des H1 ernnar

von Clairvaux. 80 XVI 08 S3 reiburg 1934, Herder
23.50 Aus den regellos durcheinander gewürfelten Bausteinen,die sich, vielfach mit remdem Material verbunden, in den Pre-

digtien und Schriften des doctor mellifluus iinden, 1ST in ewandterDarstellung unier ständiger Berücksichtigung der (Quellen, zZuma
des hl Augustinus und des hl Gregor des GroBßen, das Tugend-Ssysiem des Bernhard errichtet. Unacaıs kommen die psycho-Jogischen Grundlagen ZUr Darstellung, sodann die überlieferten
Tugendgruppen und danach, der Art des Heiligen entsprechend,psychologisch geordnet die Verstandes-, illens- un Aifekttugen-den Die mühsame Arbeit gewährt unier Tleibiger Benutzungder einschlägigen Literatur einen gutien Einblick in die Gedanken-
WE S Heiligen, er wI1e wenige Aszetik und Mystik der ach-
welt beeinilußt und befruchtet hat Richstaetter.
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Z Arnold Beeltsens efi Jean mmoOon1uUSs, Chronique
de la Chartreuse de la apelle Herinnes-lez-Enghien, publiee
e1 annotee pPar Lamalle (Bibliotheque de la RevHistEcel
S (XLVIII U, 252 S5.) Louvaın 1932, Bureaux de la RevHistkEcel.
Belgas W jeiert mıit seiner Textausgabe wertvollen
Beitrag ZULC Ordensgeschichte. ece  ens hat die Klosterchronik
VO' Anfang bis seiner eit gefiührt, VOIL 1314 DIS 1489; MmMmO-
N1ıuUSs SCIZ S1e, mehr iın Oorm e1Nes Menologiums, Iort und bringt
er mehr Einzelheiten üuüber das en der Mönche. hat das
es Urc zahlreiche Anmerkungen aus andern Quellen ergänzt
und beabsichtigt als zweiten and e1nNe Klostergeschichte von He-
1NnNes. Dadurch erweitert CT Wissen über den Karläuser-
orden, das sich bisher besonders auft das große Werk VOII Le COuU-
CUulxX stützte, un legt den Grundstein Iür eEi1INe Ordensgeschichte
der teutonischen Provinz. V, Frentiz

S  () di N 1 Epistolae, quas ad tLidem codicum
recognovit annotavıt edidi£t Mulder UT, 8 (XLVII
259 Antwerpilae 1933, Neerlandıa FI 5_1 geb F} (
Mıit dieser Ausgabe hat der Geschichte der Frömmigkeit, De-
Oonders der „„Devotio moderna“, eınen großen Dienst erw1iese2n. Sie
ze1g den groben Einilußbß des Stititers der Fraterherren, des be-
scheidenen Diakons erd Groote Alle Brieie Tammen aus dessen
eizien Lebensjahren 1374—84 Sie lassen reC deutlich die
raurige Lage der Kirche ın der eit des groben Schismas und
den ernsien und eifrigen 215 der Reformbewegung erkennen.
schreibt besonders r1esier und Ordensleute: mit den Kar-
täusern, die allein den iier bewahrt hätten, verbindet ihn beson-
dere 1e Die Stimmung der Briefe ist reliq1ös. eifert

Simonie und Konkubinat, sıcht Gefallene mit glühenden
Worten zurückzuliühren, hält die en des riesteriums und
das UuC des Ordenslebens VOLr ugen, vermittelt Ordensberufe,
spricht viel VO esen un Abschreiben dogmatischer und kirchen-
rechtlicher Werke Manche ausiührliche Briefe, WwW1e der über das
Schisma Oder ZU TOS und Z Ermutigung, sSind ceher Abhand-
Jungen nNeNnnen. Die Ausgabe ist nach den beiden Mss
Haag un in Lüuttich angefertigt, die allein alle Brieife ufbewahrt
en och sSind auch die anderen Mss berücksichtigt, Wenn auch
darin und ın der Genealogie mehr geboten werden können.
Schr qut sind die erklärenden Anmerkungen und die außerst müh-
Sa iestgestellte oder gemutmaßte atlerung der Briefe, die
Original alle der Jahreszahl entbehren

Daniels, L LeS rapporis enire Saint ran-
CO1S de ales el les Pays-Bas e0= 80 198 5.) ijmegen
1932, enirale Drukkerij. hat einen kleinen usschn1ı der
Geschichte der Frömmigkeit behandelt, der 15. noch wenig De-
annn ist Er Iut 05 mit groBßer Erudition, mMag er Nun Von dem
Einfluß der niederländischen Frömmigkeit aut den eiligen S  -
chen oder VOINl se1inem persönlichen Verhältnis niederländischen
Zeitgenossen oder auch Vo Nachwirken SCeINCS Geistes 1n die-
SC  3 and Gerade das Jeiztie, WI1e nämlich der „Humanısme devot“
niederländische Prägung erfährt, ISt fur die dortfige Religionsge-
schichte Von grobem nteresse, weil groBßenteils eues, WeN AUuCcC
noch NIC AbschlieBendes, geboten wird. Der Ausländer wird
dage mit besonderer Beifriedigung die ersien Kapifel esen. Sie
beric ien darüber, W1Ie der e1s der Devotio moderna und die 1ä-
mische Muystik sich 1n Philothea und Theotimus ausgewirkt hat.
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Besonders Qgut hat bDewlesen, daß die bisher wenig ekannte
die die Frömmigkeit erulles besonders

stark beeinflußt haft, AUC
„Mar arıla evangelica”, dem Bischo{f Von Gent nicht unbekannt

richt sich auch eraus zurückhaltend üDer  a“ Mystik dUu>,WAÄär., Sp
sSsoweil S1C die höhern pa  n handelt, weilist
sSein Theotfimus doch oifenkundige Anklänge die niederländische
Mystikerin dus der Schule Ruusbroecs aufl.

Das Seelenlel3éfi derGraber, O., T1SIUS lebt iın MIr.
muystisch begnadeien Ursuline atier Augustfin Mahlendori. 80
2) Mödling beli Wien 1934, Missionsdruckerei ST Gabriel

DU ar 7 hier hervor, W1e konsequente Charakterschu-
1ung aul Grundlage der Ignatianischen SZCSC mitten in üUber-
grober, verantwortungsvoller apostolischer Arbeit und Lehrtätig-
e1it passiver ystischer Beschauung Tuhrte Das Büchlein iSt
für die psychologiscnNe e1ıle der Aszetik und Mystik e1in wertvoller
Beitrag, 1n den er1ıchten üuber mystische Gottschauung (Z
157) £1ine theologische Problemstellung. Störend wirkt manches
1n der Korrespondenz mit dem ocelenführer. Richstaetiter

Heimbucher, M aX, DIe und Kongregationen
der katholischen Kirche neubearb. u{l GT, 80 831 829

C  O n e DieRaderborn 1933/34, erd Schöningh. LW.
1U Auflag des bekannten erkes verdient e1ine HesonNdere Er-
wähnung, weil S1C Sorgiältig durchgearbeitet 1ST und die Literatiur
der eizten Jahrzehnte Qqut verwertel hat Besonders Von den Ggro-
Ben Orden iindet inall bel eine austiührliche Geschichte und
Bibliographie. Als Nachschlagewerk 1St die lange orwarteie Neu-
auflage aher, TOLZ Lücken und Irrtuümern  al Einzelheiten, unent-
behrlich. A

Lem d  av I e! Sacerdoce, perifection eTi V
120 M, 104 5.) Paris 1933, Desclee Fr 5,— jel des Büchleins
1Sst die Weltpriestier ZUTr Übernahme der evangelischen äte
ZuSpOrNnen. Frankreich gibt 0S scho verschiedene solcher Welt-
priestervereinigung Zu diesem. WeC legt zuerst die Pilicht
des Drı  ters ZULT Vollkommenheit dar, dann den Woeort der CV.:

als Mittel dazu und endlich den utzen der Ver-gelische Räte
Priesterium und religiösem eben, unier Zurück-Z1INIGUNG VOIN

Die Zusammenstellung ist schr glücklich.Wweisung der Einwände
Nur ersien e1il scheint die Heiligkeit des Priesterstandes VOTr

dem Ordensstand 1mM NSCHIU Mercier, der aber selbst einen
solchen Weltpriesterbund mit Gelübden gestiffet hat nicht klar

dargelegi Se1N. Man cht 1n der Beantftworiung dieser
rage heute ist auft 2’ 184 zurück. ort VOTIT -

gleicht der hl TIhomas den Weltpriesterstand mit dem Ordens-
stand als solchem, a1SO Weltpriesier und Laienbrüder, und Sagt,
da der Dienst ar e1nNe größere Heiligkeit erfordere als die
Bindung durch die Gelübde. Gewöhnlich hat IMa aDCT bei 1esem
Vergleich nicht das 1O 1171 AÄuge, ondern die
ung, und die ist ınzweifelhafit höher Del dem, der die CVaIlL-

gelischen äte befolgt, als Del dem, der S1C nicht befolgt. Vor
em aber hat der He1l land selbst die Befolgung der älte als das
Vollkommenere bezeichnet, und darum verseizen 1ese den T1e-
sier nicht weniger als den alen 1n einen vollkommeneren Stand,
Wenn er bisher HUr die Gebote beobachtet

/
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