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Zweites Bueh. 

Die Quellen des I\:irchenrechts. 

§ 20. 

Begrift' und Eillteihmg. 

J. F. S e h u I t e, Das kath. KR Erster Teil: Die Lehl'c yon den Rsque11el1. 
1860. Ph. S c h n e ide r, Die Leh1'e von den KR.squellen 2, 1892. B. H ti b 1 e r, 
KRsquellen., 1902. B. L ij d sma n, Introdudio in jus canonicum, 1924 ff. 

Jedes Recht hat seinen Ursprung odeI' seine Quelle. Den innern 
Grund, auf welchem das bestehende Recht ruht, aus welchem ein 
Rechtssatz Rechtskraft erhalt, bezeichnet man als innere oder materielle 
Rechtsquelle (fontes juris essendi). Die Erscheinungen und Formen 
abeL unter welchen sich das objektive Recht darstellt, den W ortlaut 
des Gesetzes, die Urkunden und Anfzeichnungen des Rechts, die Rechts
sammlungen hei&t man au&ere odeI' forme11e Rechtsquellen (fontes juris 
cognoscendi) 1. 

lVIaterielle QueUe des Kirchenrechts KaT' EEoX~V, Urquelle desselben 
ist del' Wille Gottes, sofern sich derselbe durch die Natur (jus divinum 
naturale) odeI' durch die Offenbarung (j. divinul11 positivul11) kund
gegeben hat. n1aterielle Kirchenrechtsquelle ist sodann die Kirche, in
dem ih1' Christus tiber das unl11ittelbar von ihm stammende geoffenba1'te 
Recht hinaus die Befugnis gegeben liat, Gesetze zu erlassen (j. humanul1l 
oder j. mere ecclesiasticum). Die Kirche tibt diese Befugnis aus teils 
durch positive Gesetzgebung (j. scriptum), teils durch in genere ge
gebene Guthei&ung einer im christlichen Volke entstandenen Ubung 
odeI' Gewohnheit (j. non scriptum). Zum j. scriptum gehoren: die Heilige 

1 Nenestens meint A.]\II. Koenige1', daE doeh endJich die lediglieh auf schola
stischer Unterscheidung bernhende, innerlieh unberechtigte Tl'ennung in forme11e und 
materielle KRsqueUen aufgegehen werden soUte; denn erstere geh5rten in die Ge
schichte des KRs, letztere in jenen Teil, del' sich mit del' Darstellung del' Kirche 
«Is Rsanstalt zu hefassen, naherhin die Rsbildung inne1'halb derselben VOl' Augen 
zu fiih1'el1 hat (Bonner Z. ftir Th. u. Seelsorge II [1925] 262 f.). Es ist abel' kein 
Zweifel, daE hierin G I' a t ian in D. I-XX nach jeder Seite hin riehtigel' gesehen 
hat. Aneh del' CJC. sprieht nicht gegen Gratian. 
Sagmilller. Kirchenrecht. 4. Auf[. 1. 2. 11 
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Schrift und die Tradition, die Erlasse der Papste, del' Kardinalskon
gregationen und Kurialbeho1'den, die Beschlusse del' Synoden, die Ve1'
ordnungen del' Bischofe, die Statuten kil'chlichel' Ko1'po1'ationen. Ulltel' 
Umstallden kann auch durch i1'gelldwie geal'tete Anel'kenllung staat
licher Gesetze seitens del' Kirche fur sie Recht entstehen, namellt
lich abel' dadurch, daB Kirche und Staat ein Ubereinkoml1len mit
einander treffen: durch ein KOllkordat odeI' eine Konvention. ZUl11 j. non 
scriptum gehoren die Gewolmheit, del' Gerichtsgebrauch und die Doktrin. 
Schaffen die Rechtsquellen Recht fur die ganze Kirche, so sind sie 
Quellen des gemeinen Kirchenrechts. Tun sie das nur fur einen Teil, 
so sind sie Quellen des partikularen Kirchenrechts. N aturlich schaffen 
die Quellen des gemeinen Kirchenrechts auch partikulares Kil'chen
recht, nicht aher umgekehrt. Zu den matel'iellen Quellen desgemeinen 
Kirchenrechts gehol'en: das N aturrecht, die Heilige Schrift, die Tradi
tion, del' Papst, die Kardinalskongregationen und Kurialbehorden, die 
allgemeinen Synoden und die Gewohnheit; zu denen des partikularen: 
del' Bischof, die Partikularsynoden, die A.utonomie und das burger
liche Recht. 

Erster Abschnitt. 

Die materiellen Quellen des Kirchenrechts. 

Erstes Kapitel. 

Die materiellen Quellen {les gemeinen Kircllemecbts. 

§ 21. 

Das Naturrecht. me Heilige Schl'ift. Die Tra<litioll. 

Decr. Grat. D. I--XIV. Decr. Greg. IX., Lib. sext., Const. Clem. I, 1 de summa 
Trinit. Can. 6, 6 0 ; 27, § 1; 100, § 1; 102, § 1; 107; 108, § 3; 109 196 219 220; 
329, § 1; 727, § 1; 731, § 1; 948; 1012, § 1; 1038, § 1; 1060; 1068, § 1; 1110; 
1139; 1322, § 1; 1405, § 1; 1495, § 1; 1'199, § 1; 1509, 1 0

; 1513, § 1; 1529 
1926; 1935, § 2; 2198 2364. 

K. K. E. v. M 0 y, Naturrecht u. Gewohnheitsrecht als Quellen des KR.s (A. fill' 
kath. ItR. I [1857] 65 if.). H. F. J a cob son, Ubel' den gesetzl. Charakter des rom. 
Katholizismus u. die Auktorit1.lt der HI. Sehrift, besonders des A. T. in del' rom.-kath. 
K. (Z. fur KR. VII [1867] 193 if.). K. HoI z hey, Die Beurteilung des alttest. 
Ritualgesetzes in del' 1.lltesten christl. Liter. (Katholik 1897 II 251 if.). F. A. S i e ff e l' t, 
Das R. im N. T., 1900. E. Konig, Del' Christ u. das alttest. Gesetz (Neue kirchL 
Z. XVIII [1900] 895 if.). K. B 0 c ken hoff, Das apostol. Speisegesetz in den ersten 
funf Jhdten, 1903. De r s., Speisesatzungen mos. Art in mittelalterl. KR.sguellen, 
1907. G. Res c h, Das Aposteldekret nach seiner auflerkan. Textgestalt UlIters., 1905. 
A. See bel' g, Die heiden Wege u. das Aposteldekret, 1906. ]II[. Cop pie t e r s, Le 
decret des ap6tres (Rev. bihlique N. S. IV [1907] 34 if.). K. Six, Das Aposteldekret. 

§ 21. Das NatLllTecht. Die Heilige Schrift. Die 'l)adition. 163 

Seine Entstehung u. Geltung in clen ersten vier Jhdten, 1912. K. Be 11 z, Die Stellung 
J esU zum alttest. Gesetz, 1913. Stu t z, Del' Geist des CJC. (1918) 181 if. O. E g e r, 
R.sgeschichtliches zum N. T., 1919. H. S i 11 gel', Das Natul'recht im CJC. (A. fill' 
R.s- u. Wirtschaftsphilosophie XVI [1922/23] 206 if.). ::\1. F a I co, 111tl'oduzione aUo 
studio del .Codex Juris Canonici" (1925) 51 f. Weitere Liter. oben bei § 1. 

I. Materielle Rechtsquelle fur die Kirche ist das Naturrecht (jus 
divinum naturale). Auch die Kil'che mUB sich in ihrer Gesetzgehung 
an die in del' menschlichen N atur begrundeten Lebensbedingungen 
halten, z. B. bezuglich del' Ehe. Das Naturrecht deckt sich inhaltlich 
im wesentlichen mit den von Gott geoffenbarten Moralsatzen des De
kalogs. Daher, abel' auch nur so\veit, identifiziert Gr a tian das jus 
naturale und das "jus, quod in lege et evangelio continetur" 1. Wo 
das kirchliche Recht auf dem Naturrecht beruht, verpflichtet es ehen
falls alle und ist es auch indispensabe1 2

• 

II. Eine viel ergiebigere und sicherere Quelle des Kirchenrechts als 
im N aturrecht flieBt in del' gottlichen Offenbarung, die in del' Heiligen 
Schl'ift und in del' Tradition niedel'gelegt ist Gus divinum positivum) 3. 

Auslegerin del' Heiligen Schrift und del' Tradition ist die Kirche, so 
dafl das unfehlbare Lehramt del' Kirche die Hauptquelle des materiellen 
Kirchenrechts ist4. Die praecepta moralia des Alten Testaments, so wie 
sie im Dekalog stehen, haben, als dem natiirlichen Rechte angehorig, 
allgemeine und bleibende Geltung 5. Dagegen sind die praecepta 
caerimonialia et judicialia durch Ohristus aufgehoben worden 6. SoIl 
abel' eines dm: praecepta judicialia weiter bestehen, so mUB die Kirche 
dasselbe ausdrucklich als ihr Gesetz erkHiren, wie sie tatsachlich in 
ihrer Gesetzgebung mehrfach alttestamentliche Rechtsideen verwertet 
hat, so im Eherecht, im Vennogensrecht u. a. 7

• Das Neue Testament 
sodann ellthalt nicht etwa blOB allgemeine sittliche Wahrheiten und 
Ideen, sondern eine Reihe von wirklichen Rechtssatzen, die ullmittel
bar von Ohristus stammen. Die Kirche glaubt also an Chl'istus als 
Gesetzgeber. "S. q. d. Ohl'istum Jesum a Deo hominibus datum fuisse ut 
redemptorem, cui fidant, non etiam ut legislatorem, cui obediant, a. s." 8 

1 Dicta ad D. I V VI VIII. Thom. Ag., Summa theo!. 1, 2, g.94·, a.4 ad 1. 
~ Ofters, z. B. Can. 220 1110 1537 2198, abel' auch sonst redet del' CJC. von 

einer "Natur del' Sache". Dabei meint er wiederholt, wenn auch nicht immel" das 
naturliche Recht. F a I co, Introduzione etc. 51 f. 

3 C. 8, D. XI. C. 24, X de accus. V, 1. 
4 Trid. sess. IV decr. de can. scl'ipturis; decr. de ed. et usu sacrorum librorum. 

Vatic. sess. III De fide cath. C. 3, § Porro. Staatslexikon III4 213. 
5 Tho m. A q., Summa theol. 1, 2, g. 100, a. 1-3. 
G J oh. 4, 21. Gal. 3, 10. Eph. 2, 15. Kol. 2, 16 f. Hebr. 7, 11 if. Dict. G rat. 

ad D. V; D. VI i. f. Tho m. A g., Summa theol. 1, 2, g. 101-103. 
7 Trid. sess. XXIV de sacr. matI'. can. 3. Can. 1038, § 1. Tho m. A g., Summa 

theo!. 1, 2, g. 104 u. 105. S Tricl. sess. VI de justif. can. 21. 
11* 
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Unmittelbar gottlicher, im Neuen Testament enthaltener Anordnung 
und unabanderlich ist z. B. del' Primat, del' Episkopat, die Einheit und 
Unaufloslichkeit del' Ehe 1. 

III. .Auch als Rechtsquelle, nicht nur als Glaubensquelle tritt die 
Tradition erganzend zur Heiligen Schl'ift hinzu 2. In ihl' findet die 
Heilige Schrift VOl' aHem ihre Beglaubigung, sodann ihre Erklarung und 
Erganzung. Die Apostel haben keineswegs alles geschriebell, was 
sie von Christus gehort haben, wohl abel' alles gepredigt 3. Insofern die 
Tradition das in del' Heiligen Schrift Enthaltene erklart odeI' erganzt, 
unterscheidet man traditio illterpretativa und tr. constitutiva. Dem 
U rsprung nach unterscheidet man: tr. divina, solehe 'Yahrheiten, die ihren 
U rsprung in del' gottlichen Offenbarung l1aben, ll10gen sie den Aposteln 
von Christ us ilbergeben (tr. mere divina) odeI' ihllen nachChristi 
Himmelfahrt dul'ch Eingebung des Heiligen Geistes geoffenbart "vorden 
sein (tr. divino-apostolica), und tr. humana. Letztere selbeI' wieder 
zerfallt in die tr. mere apostolica, Bestimmungen, welche die Apostel 
kraft ihrer apostolischen Gewalt trafen 4, und in die tr. ecclesiastica, 
Bestimmungen, die von den N achfolgern del' Apostel stammen. Die 
tr. divina brillgt unveranderliches Recht he1'vo1'; die tl'. humana hat 
Anspruch auf hohe Verehrung. Den Beweis fill' die Echtheit del' Tradi
tion el'hringt die Kirche aus dem Ul1anU11lS consensus patrum d. 

§ 22. 

Del' Papst. 

Deer. Grat. XIX XX XXI. Deer. Greg. IX., Lib. sext. T, 2 de constit.; I, 3 de 
rescript. Oonst. Clem. I, 2 de rescript. Oan. 218-221 260-262. 

G. S c h n e em an 11, Del' Papst, das Oberhaupt del' Gesamtkirche, 1867. J. Hergen
l' 0 the r, Kath. K. u. christl. St. 2, 1872. F. He t tin gel', Die kil'chl. Vollgewalt 
des Apost. Stuhles 2, 1887. D. Pal m i e r i, Traetatus de Rom. Pontifice 3, 1902. 
A. S t l' a u b, De ecclesia Ohristi I (1912) 375 ff. - Reiche Liter. libel' die papstl. Diplo
matik bis 1883 verzeielmet H. G ri s a I' im Kirchenlexikon 2 s.v. Bullen u. Breven. 
V gl. weiter: .T. v. P fl u g k - H a l' t tun g, Die Bullen del' Papste bis zum Ende des 
12 . .Jhdts, 1901. Y. 0 i po 11 a, La Oancelleria e la diplomatiea Pontificia da S. Siriaco 
a Oelestino IlL, 1901. K. IV i r z, Bullen u. Breven aus ita!. Archiven 1116~-1623 
(Quell. zur Schweiz. Gesch. XXI [1902] xxff.). L. Schmitz-Kallen berg, Die 
Lehre von den Papsturkunden 2 (M e i s tel', Grundrii3 del' Gesch.swiss. [1913) 56 ff.). 
P. M. Baumgarten, Aus Kanzlei u. Kammer, 1907. Del'S., Yon del' Apostol. 
Kanzlei, 1908. R. He c k e 1, Das papstl. u. sizil. Registerwesen in vergleich. Dar-

1 Matth. 16, 18; 18, 18. Eph. 2, 20. 1 Kor. 12, 13 ff. J\!Jatth. 5, 32; 19, 9. 
1 Kor. 7, 10. 

2 Trid. sess. IV decr. de can. scripturis. 
3 Joh. 20, 30; 21, 25. 1 Kor. 11, 34. 2 Joh.12. 
" "Ego dieo -- non Dominus." 1 Kor. 7, 12 25 40. 
5 Trid. sess. IV decr. de ed. et usu sacrorum librorum. 

§ 22. Del' Papst. 155 

stellung mit besonc1. Berucksichtigung del' UrsprUnge (A. i'itr Urkundenforsch. I 
[1908] 371 ff.). G. B r 0 111, Guide aux archives du Vatican 2, 1911. H. B l' e s s 1 au, 
Handb. del' Urkundenlehre fUr Deutschl. u. Italien 12 (1912) 72 ff. 104 ff. 149 ff. 191 ff.; 
II P (1915), 2 ff. 50ff. 104 ff. 150 ff. 194 ff, 241 ff. 268ff. 291f[ 307 ff. 312 ff. 364 ff. 
IV. Y. H 0 fm ann, Forsehungen zur Gesell. del' kurialen Behorden yom Schisma bis 
zur Reformation, 1914. R. L. Pool e, Lectures on the history of the Papal chancery 
down the time of Innocent III., 1915. }I. To s i, Bullaria e' bullatores della Oan
celleria Pontificia, 1917. K. S i 1 Y a - T a l' 0 U C a, Beitrage zur TIberlieferungsgesch. 
cler Papstbriefe cles 4., 5. u. 6. Jhdts (Z. fUr kath. Th. XLIII [1919] 467 ff.). 
De r s., Die Quell. clel' Briefsammlungen Papst Leos d. Gr. (Papsttum u. Kaisertu1l1. 
Festschrift fUr Kehr [1926) 23 ff.). P. Ric hal' d, La monarchie Pontific ale jusqu'au 
COllcile de Trente (ReY. d'hist. eccles. XX [1924] 413 ff.). Fa 1 CO, Introduzione 
allo studio del "Oodex J lll'. Can." 75 ff. R. He u bel' gel', Allgem. Urkundenlehre 
fUr Deutsch!. u. Italiell (M e i s t e r, Grundrif3 del' Gesch.swiss.), 1921. vVeitere Liter. 
nnten hei § 38, § Del' Papst u. § Die rom. Kul'ie usw. 

1. Vermoge des primatus jurisdictionis ist del' Papst del' oberste, 
an keine Erlaubnis 1, keinen Beirat und keine bestimmte Form ge
bundene Gesetzgeber del' Kil'che. Als solcher kann e1' materiell all
gemeine und pal'tikulare Gesetze geben, Privilegien verleihen, Befehle 
erlassen, Gewohnheitsrecht durch seine Zustim111ung schaffen. Er hat 
auch das Recht, seine Gesetze authentisch zu inte1'p1'etieren, zu andern, 
aufzuhebel1, davon zu disl)ensieren 2. Auch ist e1' nicht beschrankt 
durch die Disziplinargesetze seiner Vorganger, "cum n011 habeat im
perium par in parem" 3. Vielmehr kann er dieselben wie auch die 
Disziplinargesetze del' allgemeinen KOl1zilien jederzeit aufheben 4. Doch 
haben sich die. Papste i111111er nicht durch willkilrliche Neuerungen, 
sOlldern durch sorgfaltige Beobachtung des bestehendell allgemeillell, 
ihnen bekannten Rechts ausgezeichnet 5. Eine absolute Schranke hat die 
papstliche Gesetzgebullgsgewalt am jus divinum naturale und positivul11, 
am Dogma und an del' Moral, eille 1110ralische auch an den wohl
erworbenen Rechten Dritter. 

2. Die Papste haben yon ihrem Gesetzgebullgsrecht schon in den erstell 
christlichell J ahrhunderten einen ausgiehigell Gehrauch gemacht, und zwar 

1 Daher auch nicht an das staatl. Plazet. Oan. 2333. 
2 O. 23, X de privi!. V, 33. O. 1, Extrav. comIn. de ~L et O. I, 8. Oan. 218. 
B O. 20, X de elect. I, 6. Sag mull e 1', Die Idee Gregors YII. yom Prim at in 

del' papstl. Kanzlei (TheoL Qschr. LXXVIII [1896] 577 ff.). [Mit Liter.]. De r S., Zur 
Entstehung u. Bedeutung del' Formel "Salva Sedis Apostolicae auctoritate" in den 
papstl. Privilegien (eM. LXXXIX [1907) 93 ff.; XOIII [1911] 315). G. S chI' e i bel', 
Kurie u. Kloster im 12. Jhdt I (1910) 56 ff. So hm, KR. II 98 ff. 

4 O. 4, X de COl1cess. praeb. In, 8. 
o Diet. G l' a t. ad c. 7 8, D. XIX. Solches ist SChOli nach del' Glosse del' Sinn 

des Satzes: "Romanus Pontifex, qui jura omnia in scrinio pectoris sui habere censetur" 
(c. 1 in VIto de constit. I, 2). N. N i 11 e s, In scrinio pectoris sui. TIber den Brust
s(;hrein Bonifaz' VIII. (Z. fUr kath. Th. XIX [1895] 1 ff.). F. G i 11m ann, nRomanus 
Pontifex jura omnia in serinio pectoris sui censetur habere" (A. fitr kath. KR. XOII 
[1912]1 ff.: auch separat). De r S., "Dominus noster Papa" ? (ehd. XOV [1915] 266 ff.). 
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in Form von Briefen; in welehen sie in vorsehreibender ,Veise die von allent
halben her kommenden Anfragen und Berufungen beantworteten. Daher hief3en 
diese Briefe bald: decreta, statuta, decretalia constituta, epistolae decretales, 
auctoritates u. a. 1 vyeil sich die Fapste bei deren Abfassung vielfaeh, wenn 
auch nicht notwendig, des Beirates ihres KIel'uS oder einer Synode bedienten, 
wurden sie auch epistolae synodicae genannt 2. Die Adressaten erhielten bis
weilen auch den Auf trag , den papstlichen Erlafu weiterzuverbreiten 3, odeI' wurde 
diesel' auch gleich in mehreren Exemplaren verschickt: epistola a Imri, a paribus, 
uniformes, TO. l(}a 4. Auch legte man, jedenfalls seit dem' 4. J ahrhullderL wenll 
nieht schon viel frtiher, eine Kopie des betreffenden Erlasses im papstlichen 
Archiv nieder 5, W8.3 dem Verfahren del' kaiserlichen Kanzlei, nach welcher 
sieh die papstliche allsbildete, enisprach G, und wovon die 1'echtliche GtiItigkeit 
des Sehreibens abhangig war 7. Als mit del' Zeit die papstliehe Gesetzgebllng 
bei den vielen nachgesllchten Frivilegien und Dispensen auf immer mehr 
Gegenstande sieh ausdehnte, die hierbei verwel1detel1 BehOrdel1 mannigfaltiger 
und die Kanzleigebl'auehe meh1' und mehr ausgebildet wurden, da bekamen 
aueh die papstliehen Sehl'eiben die verschiec1ensten, keil1eswegs ganz genau 
fixierten Namcn. 

Doeh bezeiehnete in del' Regel, wieder in Anlehnung an die romisch-kaiser
liehe Gesetzgebung, "eonstitutio" eine "lex generalis", wahrend " reseriptum " 
ein rechtsehaffendes Schreiben fUr einen einzelnen Pall ist. Es kann abel' aus-

1 J a ff e, Regesta 2 N l'. 255 (8 i I' i c. an Himerius YOn Tal'ragona a. 385). Y gl. 
CJC. Fontes I, Nl'.17. C. 3, § 16 (Gelas. I. a. 495-496), D. XV. C.6 (2. 8ynode von 
Sevilla a. G19, c. 2), C. XVI, q. 3. E. C h. B a but, La plus ancienne deeretale, 1904. 
M a l' 0 to, Institut. jUl'. can. P (1921) 303 fr. 384 f. H. Get zen y, Stil u. Form del' 
altesten Papstbriefe bis auf Leo d. Gr., 1922, hat den Beweis nicht geliefert, daB das 
erste Dokument del' papstlichen "absoluten Monarchie", das Schreiben des Papstes 
Siricius an Himerius yon Tarragona aus dem Jahre 385, auf dem Gesetz del' Kaiser 
Gratian und Valentinian beruht, durch welches die Geistlichen del' weltlichen Gerichts
harkeit entzogen und dem Papste die Untersuchung Ubel' sie Ubertragen wurde, welches 
Gesetz dann i1ll Jahre 380 auf Bitten einer romischen 8ynode erneuert wurde. Die 
Kaiser verweisen doch selbst (L. 1 C. de summa Trinit. I, 1) auf den Primat Petri 
und die Stiftung del' rom. Kirche durch Petrus. Zu heachten ist auch, daB die 
Papstbriefe schon frithe, wie im Archiv hinterlegt, so in Sammlungen vereinigt 
und Uberliefert wurden als 1llaterielle und nicht bloB als formelle R.squellen; vgl. auch 
unten § 38. 

2 Conc. Tolet. III a. 589, c. 1. H a r d u in, Acta Conc. III 479. Sag 111 iill e 1', 

Die Tatigkeit u. Stellung del' Kardiuale his Bonifaz VIII. (1896) 31 fr. 
3 J a ff e, Regesta 2 Nr. 255 311 339. 
4 EM. Nr. 331 334 373. SpiHer findet sich die Bezeichnung: In eundem modum. 
5 Hie l' 0 n., Apol. ady. libl'. Rufini III 20. :M i g n e, Patr. Lat. XXIII 471. 

Jaffe, Regesta 2 Nr.350. W. 1\1. Peitz, Das Glaubenshekenntnis del' Apostel 
(Stimmen del' Zeit 1917/18 I 553 fr.). 

" B res s I au, Die C01lll11entarii del' 1'0111. Kaiser u. die Registerhtichel' del' Papste 
(Z. fill' R.sgesch., roman. Abtl. VI [1885] 242 fr.). Del's., Internat. Beziehungen illl 
Urkundenwesen des MA.s (A. fUr Urkundenfol'sch. YI [1916] 19 fr.). R L. Pool e, 
Imperial influences on the forms of Papal documents, 1907. 

7 B au I1l gar ten, Belegstelle Uber das papstl. Archiv (Rom. Qschr. Vln [1894] 
500 f.). F. Th a n e 1', Zur rechtl. Bedeutung del' papstl. Regesten (Mittl. des Inst. 
fUr osterr. Geschfg IX [1888] 402 fr.). 
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nahmsweise eine Konstitution auch spezielle, ein Reskript aueh allgemeine 
Geltung haben, je naeh dem Willen des Gesetzgebers 1. 

3. Bezieht sich die Unterscheidung del' papstlichen Schl'eihen in 
Konstitutionen und Reskripte auf den Umfang ihl'es Geltungshereichs. 
so unterscheidet man rlicksichtlich del' Form Bullen, Breven und 
Litterae Apostolicae. 

Yon Anfang an hatten die papstlichen Sehreiben Briefform, unc1 friihe 
schon wurden sie zum Zeichen del' Authentizitiit besiegelt. Die Versehiedenheit 
VOl' aHem des Siegels fUhrte zur Unterscheidung von Bullen und Breven, je 
nachdcm dasselbe in Blei odeI' anderes Material gedrtiekt und von einer Kapsel 
(bulla) umschlossen dem Sehriftstiiek angehangt odeI' abel' in vVaehs demselbell 
aufgedriickt war. 

Bullen sind papstliche Schreihen in wichtigeren Angelegenheiten 
in feierlicher Form. Charakteristisch ist flir sie das in Blei, seltel1 in 
Silber odeI' Gold (bulla aurea) 2 gedrlickte Siegel, welches auf del' einen, 
yordern Seite (Avers, Antica), gewohnlich den N amen des Papstes 
mit del' N al11enszahl zeigt, auf del' andel'll, hintern Seite (Revers, 
Postica), durch ein Kreuz getI'ennt, die Kopfe des hI. Petrus mit del' 
Umschrift SPE und des hI. Paulus mit del' Umschrift SP A3, Die 
Bulle ist an einer aus Seide odeI' Hanf bestehenden Schnur (je 
nachdel11 es sich um Gnaden- odeI' Justizsachen halldelt) angehangt. 
Yon dem anhiingenden Siegel hangt die Gliltigkeit des Schriftstiickes 
ab 4 . Nach Motuproprio Leos XIII. vom 29. Dezember 1878 und del' 
Konstitution "Sapienti consilio" vom 29. Juni 1908 koml11t die Bleibulle 
nur noch zur Anwendung bei Kollation, Erektion odeI' Dismembration 
gro13erer Benefizien (beneficia majora) und bei besonders feierlichen 
Akten, sonst abel' ein in rotes '\IV achs odeI' mit roter Tinte aufgedrlicktes 
Siegel mit dem N amen des Papstes um die Apostelkopfe 5, Als Material 

1 Y gl. die papstl. Begleitschreibell zu den Dekretalen Gregors IX., zum Lib. 
sext., zu den Const. Clem.; ferner die Titel: De constit., De rescript. im Corpus juris 
canonici; weiter im CJC.: Constitutio Bened. XV. ,Providentissima mater Ecclesia" 
u. 1,. L tit. IY De rescript. Uber die Unhestimmtheit diesel' Bezeichnungen etwas zu 
resolut P. K e h l' in Gotting. Gelehrte Anzeigen 1906, 606 A. 2. 

2 A. E it e 1, Uber BJei- u. Goldbullell im MA., 1912. 
3 Ist del' Papst noch nicht gekront, so bleibt del' Name weg: hulla dimidia. 

Die Apostelkopfe wurden seit dem 12. Jhdt aufgepragt. -,Es ist kaum fraglich, daB 
~Jje Umschrift Sanctus Petrus u. Sanctus Paulus u. nicht Sanctus Petrus Episeopus 
ll. Sanctus Paulus Apostolus hedeutet. Y gl. u. a.: B au 111 g art en, Aus Kanzlei u. 
Kammer 158 if.; DeI's., Bullenstempel (Rom. Qsehr. XXVIII [1914] 48 * if.); Del' S., 

Die erhaltenell Bullenstempel Innozenz'IY. (ebd.175*fr.); Del'S., Yon del' Besiege
lung del' Urkunden Illnozenz' IY. (ebd. 180 * fr.). 

4 C. 4 5, X de crim. falsi V, 20. 
5 Acta S. Sedis XI (1878) 465 if. A. flil' kath. KR. XLI (1879) 399 f. Ada Ap. 

Sedis I (1909) 16 103. 
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wird starkes Pergament verwendet. Die Schriftzuge waren seit Hadrian VI. 
das sogenannte bullaticum Gothicum 'oder Teutonicum. Heute ist an 
Stelle del' alten Schrift die lateinische Kurrentschrift getreten I, Die 
Sprache ist in del' Regel die lateinische. Die Interpunktion fehlte 
bis in die neueste Zeit. Ohne Uberschrift beginnt die erste Zeile: 
N. Episcopus Servus servorum Dei Dilecto fratri (filio) N. Salutem et 
Apostolicam henedictionem oder, wenn kein Adress~t genannt ist: In 
perpetuam rei memoriam. Zitiert wird die Bulle nach den Anfangs
woden 2. Del' Stil ist feierlich, mit vielen vViederholungel1 und Klausel1l 3

• 

Datiert wurde die Bulle fruher durch Angabe des Ausstellungsortes, 
des Inkarnationsjahres (gerechnet vom 25. Miirz ab)4, des Monatstages 
nach dem romischen Kalellder und del' Pontifikatsjahre des jeweiligen 
Papstes. Seit del' Konstitution Pius' X. "Sapienti consilio" geht die Da
tierung yom 1. Januar ab 5. Die Unterschrift geschieht selten durch den 
Papst selbeI'. Vom Papst und den Kardinalen im Konsistoriumberatene 
und unterschriebene Bullen 11ei1:3en bullae consistoriales, aUe andern 
non consistoriales G. In del' Regel werden sie yom Vorstand del' Kanzlei, 
dem Kanzler, unterschrieben und von dort expediert: bullae communes 
odeI' per viam Cancellariae 7. 

Die Breven (Litterae breves), die sich seit dem ausgehenden JYIittel
alter aus verschiedenen Formen papstlicher Briefe herausgebildet haben, 
sind papstliche Schreiben in weniger feierlicher Form, wenn anch 
keineswegs immer in weniger wichtigen Sachen 8. Das Material ist 
feines, mehr in die Breite geschnittenes Pergament. Die Schrift ist 

1 Acta S. Sedis XI (1878) 465 ff. A. flir kath. KR. XLI (1879) 399 f. B au m
gar ten, Die Entwicklung der neuzeitl. Bullenschrift (Rom. Qschr. XXIII [1909] 16 ff.). 

2 Die einleitende JliIotivierung der Bulle heiJ3t Arenga. 
3 F. Boy e, Uber die Ponformeln in den Urkunden des fruheren MA.s CA. fUr 

Urkundenforsch. VI [1918J 77 ff.). Uber neue Bullenfol'meln fUr VerI eihun g von Bene
fizien: Acta Ap. Sedis II (1910) 939 f. B a u m gar ten, Motuproprio v. 8. Dez. 1910 usw. 
(Rom. Qschr. XXV [1911J 124 f.). 

" M. Tan g 1, Del' Jahresanfang in den Papsturkunden des 13. Jhdts (Hist. Yiertel-
jahrschr. HI [1900] 86 ff.). 

5 Acta Ap. Sedis I (1909) 17. 
G Kat tel' b a c h - P e it z, Die Unterschriften del' Piipste n. Kardiniile in den 

bullae majores yom 11. bis 14. Jhdt (Miscellanea Ehrle IV [1924J 177 ff.). 
7 VOl' del' Konstitution, "Sapienti consilio" wurden die Bullen auch per viam de 

Camera, per vjam de Curia Ii. per viam secretam expediert. Acta Ap. Sedis I (1909) 16. -
::-.iach einem Spezialmandat Pius' X. v. 15. April 1910 werden die piipstl. Konstitutionen 
von dem Kardinalkanzler und dem Kardinalprlifekten der in del' betreffenden Sache 
zustandigen Kongregation unterschrieben. Dieses Exemplar und ein zweites, welches 
Yom Papst selbst unterschrieben ist, wird im Archiv der papstl. KanzIei aufbewahrL 
Acta Ap. Sedis II (1910) 287. 

8 Pius X. bestimmte ebenfalls in del' Konstitution ,Sapienti consilio" v. 29. Juni 
1908, welche Gegenstande durch die Sekretarie del' Breven zu erledigen seien. 
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modern, die Sprache in del' Regel die lateinische. Die Interpul1:Ktion 
fehlt. Oben steht del' Name des Papstes mit del' Zahl. Darauf be
ginnt del' Text: Dilecte fiIi (odeI' eine andere entsprechende Anrede) 
Salutem et Apostolic am benedictionem. Manchmal folgt auch: In per
petuam rei memoriam. Die Sprache ist einfach. Die Klauseln werden 
oft nul' angedeutet. Die Datierung ist die burgerliche. Unterschrieben 
werden sie von dem Kanzler del' Breven odeI' einem Substituten aus 
del' jetzt zum Kardinalstaatssekretariat gehorigen Sekretarie del' Breven, 
wo sie ausgefertigt werden. Unten links wird das Siegel in rotes 
odeI' grunes vYachs aufgedruckt. Das geschieht mit dem seit Klemens 1\'.1 
nachweisbaren anulus piscatol'is. Diesel' stellt den hI. Petrus dar, wie 
e1' im N achen sitzt und das Fischernetz zieht, daruber den N amen 
des Papstes mit del' ZahI2. 

AUe andern papstlichen Sch1'eiben, welche nicht Bullen odeI' Breven 
sind, werden als Litterae Apostolicae bezeichnet. Doch unterscheidet 
man 11aherhin Litterae Apostolicae simplices (Brevetti), Chirographa, 
Encyclicae und Motusproprii. Unter Litterae Apostolicae simplices 
versteht man alle auf Grund papstlicher V ollmacht verfa£ten, mit dem 
N amen des Papstes gezeichneten, abel' von ihm nicht eigenhandig ullter
zeichneten Schl'eiben. Die vom Papst eigenhal1dig unterschriebenen 
Erlasse hei1:3en Chirographa. Enzykliken sind Erlasse an aUe odeI' an 
eini Mehrheit von Kirchenobern. Unter einem Motuproprio versteht 
man einen Erla1:3, in del' Regel in wichtiger Sache, del', ohne ein 
vorausgegangenes Gesuch aus del' Initiative des Papstes hervorgegangen, 
mit teilweiser Umgehung del' sonst ublichen Kanzleiformen heraus
gegeben wird. 

§ 23. 

Die KUl'ianH~hOl'{lell mHl Kardillalskongregationen. nel' Kurialstil. 
Die papstlicllen KallZleil'egeln. 

Can. 7 20 242-264. 
G. L una d 0 r 0, Relazione della Corte di Roma, Brescia 1641. J. B. deL u c a, 

Relatio Curiae Romanae, Romae 1673. O.::If e.i e r, Die heutige rom. Kurie, ihre 
Behorden u. ihr Geschaftsgang (J a cob son - Ric h t e r, Z. fUr Recht u. Politik del' 
Kirche [1847J 54 ff.). J. H. Ban g en, Die rom. Kurie, ihre gegenwiirtige :t;usamll1en
setzung u. ihr Geschaftsgang, 1854. :M. D. B 0 u ix, Tractatus de Curia Romana, 
1859. N. Hi 11 i n g, Die rom. Kurie, 1906. Aus der reichen Liter. libel' die Neu
ordnung del' Kurie durch Pius X.: R. Par a y r e, La nouvelle organisation du gou
vernement centrale de l'EgIise, 1908. J\I. Lei t n e r, De Curia Romana, 1909. 

1 Pot t has t, Regesta Nr. 19051. M:. Del 0 c he, Etude histor. et archeolog. 
sur les anneaux sigillaires et autres des premiers Steeles du moyen-age, 1900. 

2 B au m gar ten, N eueste Ausstattung der Apostol. Breven (Rom. Qschr. XXVII 
[1913J 43 * f.). 
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B. 0 jet t i, De Romana Curia, 1910. F. Cap p e Ii 0, De Curia Romana, 1911 f. 
J. B. Ferreres, La Curia Romana 2, 1911. A. J'rfonin, De Curia Romana, 1912. 
E. Rue k, Die Organisation del' rom. Kurie, 1913. J'rf. J'rf a rt in, The Roman Curia. 
1913. A. V. J'rf u 11 e r, Papst u. Kurie, 1921. [Befangen.) - J. B. Rig ant i, Com
mentaria in regulas, constitutiones et orclinationes Cancellariae Apostolicae, Romae 
1744-1748. K. E. F. Roil h i r t, Von den papstl. Kanzieiregeln (A. fur kath. KR. III 
[1858] 373 ff.). E. ,V ink e 1 111 ann, Sizil. u. papstl. Kanzleiordnungen u. Kanzlei
gebrauche des 13. Jhdts. 1880. G. E rl e r, Del' Libel' Canc. Apostol. yom Jahre 
1380, 1888. E. 0 t ten t hal, Regulae Canc. Apostol. Di~ papstl. Kanzleireg. yon 
J oh. XXII. bis Nik. Y, 1888. JIlL Tan g 1, Die papstl. Kanzleiordnungen von 1200 
bis 1500, 1894. Del' s., Neue Forschungen uber den Libel' Cane. Apostol. (N eues A. 
del' Gesellseh. fill' lilt. deutsehe Gesch.skunde XLIII [1921/22] 551 ff.). E. Go 11 e r, 
Die Kommentatoren del' papstl. Kanzleireg. vom Ende des 15. his zum Beginn des 
17. Jhdts (A. flir kath. KR. LXXXV [1905) 441 ff.). Del' s., Zur Gesell. des kirehl. 
Benefizialwesens u. del' papstl. Kanzleireg. unter Bened. XIII. von Avignon (ebd. 
LXXXVII [1907J 203ff.). P. JIlL Baumgarten, Von del' Apostol. Kanzlei, 1908. 
L. J a c k a ,y ski, Die papstl. Kanzleil'eg. u. ihl'e Bedeutung fur Deutschland (A. fur 
kath. KR. XC (1910)3 ff.). Fa 1 eo, Introduzione aHo studio del "Codex Jur. Can. U 75 ff. 
V gl. auch oben die Liter. zu § 22 u. unten zu § Del' Papst u. § Die rom. Kurie usw. 

1. Bei del' seit dem 1fittelalter uber die ganze Kirche ausgedehnten ein
gehenc1en ,Virksamkeit des Papstes wuchs die JYIasse del' Geschafte ins Un
geheure. Zu deren Bewaltigung wurde schon im Mittelalter eine Anzahl von 
Kuriall)ehOrden geschaffell. Dazu kamen seit dem lB. Jahrhundert, namentlich 
seit del' Bulle "Iml11ensa aeterni" Sixtus'V. yom 22. Januar 1587 eine Neihe von 
Kardinalskongregationell, deren einige schon fruher fungiert hatten 1. Pius X. 
hat in del' Konstitution "Sapienti consilio" vom 29. Juni 1908 aIle romischel1 
Behorden neu geordnet. Danach gliedern sie sich in Kardinalskongregationen 
hzw. Karc1inalskommissionen, Trihunalia (Gerichtshofe) und Officia (Amter). 

Als :lYIandatare des Papstes, als in del' Sedes Apostolica vel Sancta 
Sedes inbegriffen 2, haben sie nach dem Satz: "Qui facit per alium est 
perinde ac si faciat per se ipsum" 3, das Recht, innel'halb del' Grenzen 
ihres :lYIandats verbindliche Normen fur die Glaubigen zu erlassen 4. 

Voraussetzung fur die Verbindlichkeit abel' ist die materielle Kom
petel1z, die Eil1haltul1g del' vorgeschriebel1en 1'-'orm und die Erfullung 
etwaiger Bedingungen, namentlich die Einholung des notwendigen 
papstlichen Gutachtens in wichtigen Materien 5. Doch steht die Pra
sumption flir die Einhaltung del' rechten Form seitens del' papst
lichen Behordell G. Die Vollmachten, welche nach dem Vorbild del' 

1 P. Graziani, Sisto V. e la sua riorganizzazione della S. Sede, 1910. 
2 Can. 7. " Reg. jur. in VI'a 72. 
4 Von Unfehlbarkeit ist hei ihnen selbstverstandlich keine Rede. H. G r i s a r, 

Galileistudien (1882) 152 ff. 171 ff. 357 ff. L. C h 0 u pin, Valeur des decisions doctri
nales et disciplinaires du Saint Siege (1907) 131 ff. [2. Aufi. (1913) stand nicht zur 
Verfugung.] J. D on at, Die Freiheit del' Wissenschaft 1 (1910) 114 ff. 226 ff. [Die 
2. Auf!. ist hier nicht verandert.) H. Die c k man n, De Ecclesia II (1925) 112 ff. 

5 Can. 244. Das papstl. Gutachten ist nicht einzuholen bei speziell hiegegen 
eingeraumter Fakultat und seitens del' riehtenden Rota und Siguatura Apostolica. 

6 C. 6, X de renunt. I, 9. 
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yon Pius IV. eingesetztell Congregatio cardinalium Concilii Tridentini 
interpretum 1 mehr odeI' weniger allen l'omischen Behorden und 
Kardinalskongregatiol1en eingeraumt sind, bestellen im wesentlichell 
in dem Rechte, Resolutionel1 odeI' Dezisionen in strittigen Fallen 
zu geben, sodann Deklarationen odeI' Erklarungen uber zweifelhafte 
romische Verordnungen und Gesetze zu erlassen und drittens ganz 
lleueDekrete odeI' Gesetze aufzustellen. "\Yas die Resolutionen odeI' 
Dezisiollen betrifft, so verpflichten sie 11ur die streitenden Parteien. 
Immerhin koullte aus einer Reihe gleichmafliger Entscheidungen ein 
Gewohnheitsrecht entstehen 2. Die Deklal'atiollell werden unterschieden 
in extensive, restriktive und komprehensiye. Extensiye sind solche, 
welche uber den eigentlichen und gewohnlichen Sinn des \Vortlauts 
des fraglichen Gesetzes hi11ausgehen und so etwas N eues statuierel1. 
Etwas N eues schaffen auch die restriktiven durch Einschrankung des 
herk511lm1ichen Sinues des Gesetzes. Die komprehensiven Deklarationen 
weich en yom gewohnlichen Sinn nicht abo Sie bedurfen daher, um 
gemeinverbindlich zu sein, weil bel'eits im Gesetz enthalten, kernel' 
speziellen Publikation, wohl abel' die extensiven und die restriktiven 
und die libel' zweifelhafte Gesetze 3. Dafl die Dekrete als ganz lleue 
Gesetze del' Publikation benotigen, ist kIaI'. Rach einem Dekret 
Urbans VIII. yom 2. August 1631 gelten nul' jel1e Deklarationen dm 
Congregatio Concilii Tridentini als echt, welche mit dem Siegel und 
del' Ul1terschrift· des Pr1ifekten und Sekretars versehen sind. Das gilt 
auch von den Erlassen del' ubrigen Kardinalskongregationen und 1'0-
mischen Behorden 4. In del' Praxis abel' entnimmt man sie den 
authentischen Sammlungen odeI' den vYerken bewahrter Autoren, na
mel1tlich solcher, die als Sekretare bei solchen Behorden fungierten, 
\yie Fagnani, Barbosa, Prosper Lambertini, und heute VOl' aHem dem 
offiziellell romischel1 Publikationsorgall, d. i. den Acta A postolicae 
Sedis. In Analogie zu del' Einfuhrung del' Congregatio cal'dinalium 
Concilii Tridentini interpretum durch Pius IV. hat Benedikt XV. durch 
:Motuproprio yom 15. September 1917 ein Consilium oder eine Com
missio von Kardinalen geschaffen mit dem Recht del' authentischen 
Interpretation des CJC., aber auch notigenfalls ZUll1 Erlafl neuer 
Dekrete in dervY eise, dafl die betreffende Kongregation das Dekret 

1 R. Par a y I' e, La Sainte Congregation du Concile. Son histoire, sa procedure, 
son <lutorite, 1897. Sag III i).ll e r, Die Gesell. der Congr. Conc. Tridel1til1i Val' dem 
liIotuproprio "Alias Nos nonnullas" V. 2. Aug. 1564 (A. fur kath. KR. LXXX [1900]1 ff.). 

2 C. 25, X de sent. II, 27. Can. 17, § 3. Can. 20. 
B Can. 17, § 2. Sie wirkel1 abel' llicht ruck warts. 
4 So auch JliIonituIll del' C. S. Rit. Y. 28. Jan. 1912 (Acta Ap. Seelis IV [1912] 84). 
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unter Befragung des Papstes fertigt und die Kommission es als Kanon 
am gegebenen Ort in den CJC. einreiht. Sie kann jedoch b10J.3 von 
Amts wegen durch Vermittlung del' Ordinal'ien in Anspruch genommen 
werden und erteilt Auskunft b1013 den Ordinarien und den hohe1'en 
Obern von 1'eligiosen Genossenschaften, privaten Pel'sonen abel' nur 
dmch Vel'mittlung del' zustandigen Ol'dinarien 1

. 

II, Den Illbegriff del' bei del' Kurie geltenden, Grulldsatze fUr die 
Erledigung del' Rechtsgeschafte und Verleihung yon Gnaden pfiegt man 
den stilus Curiae Romanae zu nennen. Von ihm heiJ.3t es: Stilus Curiae 
habet vim legis, facit jus 2. 

III. Als gesetzlich fixierter Teil des Kurialstils konnen die Kal1zleiregeln 
angesehen werden. 

Da schon fruhe von del' Kurie eine grone Korrespondenz zu fuhren war, 
so bildeten sich auch bald bestimmte Formen fUr den brieflichen Yerkehr, 
weIche naturgeman aufgezeichnet wurden in einem Kanzleibuch, Libel' dinrnus 
genal1nt 3. Del' Gebrauch desselben laflt sich bis in die Zeit Gregor'; VII. herab 
nachweisen 4. I\eue romische Kanzleiordnungen erschienen denVerhaltllissen 
entsprechend seit dem 12. Jahrhundert. Johann XXII. sammelte soIche und 
erliefl sie unter dem technischen Namen Kanzleiregeln (regulae datae in Can
cellaria, spater regulae Cancellariae). Diese wurden von seinen Nachfolgern ver
mehrt und verandert, beliefen sich abel' seit Klemens XI. (1700-1721) auf 72". 

Die Kanzleiregeln verloren ihre Kraft l)eim Tode des Papstes. . Sie 
wurden daher lJeim Begum jedes Pontifikats neu erlassen, und zwar seit 
Benedikt XIII. am Tage nach del' Wahl, obgleich ihre Publikation auch spateI' 
erfolgen konnte G. Dieselben bezogen sich zum Teil auf die Ausfertigung del' 
Litterae Apostolicae (regulae directivae vel expeditoriae), zum Teil auf die 
kirchlichen Benefizien, namentlich auf deren Reservation (1'. beneficiales vel 
reservatoriae), zum Teil auf den Prozefl (1'. judiciales). Die Regell1, welche sich 
auf die Expedition del' Apostolischel1 Schl'eiben bezogen, banden nur die papst
lichen Behorden. Allgemeine GeHung abel' hatten die auf die Benefizien, Dispensa
tionen, Ablasse usw. beziiglichen Bestimmungen. Ihre Geltung war jedoch in 
den einzelnen Landern vielfach durch entgegenstehende Rechte beschrankt, so 
namentlich c1urch Konkordate. In Deutschland war nul' rezipiert: reg. 19 de 
vigjnti, reg. 20 de idiomate, reg. 35 de annali possessore und reg. 36 de trien-

J Acta Ap. Seelis IX (1917) 483 f.; X (1918)77. 
2 Can. 20. 
3 Neueste u. beste Edition von T h. Sic k e I, 1889. 
1 Sag m u II e r, Die Idee Gregors VII. vom Primat in del' papstl. Kanziei 

(Theo1. Qschr. LXXVIII [1896] 593 ff.). S c h 111 i t z - K a II e n be I' g, Die Lehre von den 
Papsturkunden 2 (M e i s tel', Grundrifi del' Gesch.swiss. 1913) 86 ff. L. San t if a II e r, 
Uber die Verwendung des Liher diul'lluS in der papstl. Kanzlei von del' Mitte des 
8. bis in die Mitte des 11. Jhdts (Festgabe fill Finke [1925] 23 ff.). Mehr unten in § 39. 

5 L. \Va h I' m u 11 d, Die "Consuetudines Curiae Romanae" (A. fur kaUI: KR. LXXIX 
[1899] 3ff.). Schmitz-Kallen berg a. a. O. 106. 

G Die Einwendungen Scherers gegen die Tatsachlichkeit del' Publikatioll sind 
nicht stichhaltig. J a c k 0 W ski a. a. O. 38 ff. 
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nah possessore. Seit Erlan des Ordo sel'valldus in Sacris Congregationibus. 
Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae vom 29. Juni 1908 1 und des CJC. haben 
abel' die Kanzleiregeln ihre Geltung zum weitaus groflten Teil verloren. 

§ 24. 

Die aUgemeinen Konziliell. 

Decr. Grat. D. XV-XVII. Can. 222-229. 
K. J. v. He f e 1 e, Konziliengesch. 2 (1873 ff.), Einieitung. Y gl. auch die Eillleitullg 

in die von dem frallzos. Benediktiller H. L fl c 1 e l' c q 1907 ff. hgg. u. vel'lu. Uher
setzung: Histoire des Conciles. F. X. Fun k, Ahhandl. u. Untel's. I (1897) 39 ff. 
87 ff. 498 ff.; III (1907) 143 ff. 406 ff. [Viele Liter.] H. Gel z e r, Die KO!1zilien als 
Reichsparlamente (Ausgew. Kleine Schriften [1907J 142 ff.). A. H a u c k, Die Rezeption 
u. L"mbilclung del' allgem. Synoden im MA. (Hi st. Vierteljahrschr. X [1907] 465 ff.). 
E. S c h wart z, Die Konzilien des 4. u. 5. Jhdts (Hist. Z. crv [1909] 1 ff.). Del's., 
Konzilstudien, 1914. Del's., Uber die Reichskonzilien von Theodosius bis Justinian 
(Z. fiir R.sgesch., kan. Abtl. XI [1921] 208 ff.). IV e I'm in g hoff, Verfassungsgesch.2 

225ff. Falco, Introduzione aHo studio del "Codex Jar. Can." 75ff. Vg1. auch die 
Liter. unten hei § Die allgem. KOllzilien. 

Untel' einem allgemeinen Konzil yersteht man nach geltendem Recht 
die vom Papst berufene und von ihm odeI' seinem Stellvertl'eter ge
leitete Versal11l111ung del' Bisch6fe und anderer nach dem Recht zu be
rufender odeI' yom Papst geladener Pralaten des ~atholischen Erd
kreises zur Bel'atung, Entscheidung und Gesetzgebung in wichtigen 
ldl'chlichen Angelegenheiten". 

Schon seit dem 2. J ahrhundert wurden nach dem V organg des Apostelkonzils 
und staalicher Eini'ichtungen in einzelnen Teilen del' Kirche Synoden ahgehalten, 
yon denen einige aus dem 4. Jahrhundel't, wie die von AncYl'a, Gangra, Neo
casarea u. a., dul'ch weitgehende Rezeption seitens del' Gesamtkirche grones 
Ansehen erhielten. Fur die dil'ekte allgemeine kirchliche Rechtsbildung abel' 
warden erst die nach Aufhoren del' Christenverfolgungen und Annahme des 
Christentums seitens des romischen Reiches moglich gewordellen okumenischen 
Synoden von Bedeutung. Deren Reihe eroffnet die von Nicaa a. 325, und man 
zahlt ihrer bis heute zwanzig 3. 

Die auf ihnen erlassenen Gesetze betl'effen entweder den Glauben 
odeI' die Sitte. N ach del' alteren, keineswegs streng durchgefuhrten 
'ferminologie hieJ.3en die den Glauben betreffenden BeschlUsse dogmata 
(OlCXTU'lTWO'Elc,;). Die Vel'werfung des entgegenstehenden Il'rtul11s wurde 
namentlich seit dem Chalcedonense mit Anathema (Anathematismus) 
hezeichnet. Die auf die Disziplin bezUglichen Gesetze wul'den canones 

1 Acta Ap. Sedis I (1909) 36 ff. 2 Can. 222 223 226. 
3 Nicaa I 325; Konstantinopel I 381; Ephesus 431; Chalcedoll 451; Konstant. 

II 553; Konstant. III 680/81; Nic. II 787; Konstant. IV 869/70; Lateranense I 1123; 
Lat. II 1139; Lat. HI 1179; Lat. IV 1215; Lyon I 1245· Lyon II 1274· Vienne 
13 I . " 

~1!12; Konstanz 1414/18; Basel~Ferrara-FloI'enz 1431/45; Lat. V 1512/17; 
Tnent 1545/63; Vaticanum 1869/70. 



164 II. Buell. Die Quellen d. Kirchenrechts. 1. Abschn. 1. Kap.: Die mat. Quellen. 

(KCl.VOVE<;;, 8EO"IlOi, apOl), die regulae genannt 1. Das Tridentinum bezeich
net Entscheidung in Glaubenssachen mit doctrina odeI' decretum de fide 
und die Yerwerfung des entgegenstehenden 1rrtul11s als canon. Seine 
Disziplinardekrete abel' hei13en decreta de reformatione. Die Dekrete 
selbst wieder zerfallen in capita. Das Yaticanul11 hat nur Glaubens
dekrete erlassen, die als constitutiones bezeichnet werden. Del' ersten 
Konstitution sind anathematisierende canones beigegeben. Am Gesetzes
charakter nehmen nicht teil die Motive, Akten' und Protokolle del' 

allgel11einen Konzilien. 
Rechtskraft el'halten nach geltendem Recht die Beschlusse del' all-

gemeinen Konzilien erst durch die Approbation seitens des Papstes, 
-welche eine ausdriickliche odeI' stillschweigende se1n kal111 2

• Diesel' 
Bestatigung folgt die Publikation del' Beschliisse, die ebenso wie 
ih1'e Durchfiihrung Sache des Papstes ist. Den Gesetzen del' all
gemeinen Konzilien haben aIle Getauften Gehorsam zu leisten, und 
zwa1' den Glaubensgesetzen auch olme spezielle Publikation. Ihre Gultig
keit ist nicht abhangig von del' Annahme seitens del' einzelnen Kirchen 
oder del' Bestatigung durch weltliche Herrscher. V\Tahl'end die Ent
scheidungen del' allgel11einen Konzilien in Glaubenssachen i1'refol'mabel 
sind, k5nnen die Disziplinal'dekrete aus gutem Grunde durch ein folgen
des Konzil odeI' durch den Papst wieder aufgehoben werden 3, Das 
Tridel1tinul11 hat demgema13 seine Disziplil1ardekrete so gefa13t, "ut in 
his salva semper auctoritas Sedis Apostolicae et sit et esse intellega
tur" 4. Ul11 so weniger kann man daher vom Papste an ein allgemeines 
Konzil appellieren, vielmehr wird man dadurch del' Haresie verdachtig 
und verfallt ipso facto del' dem Apostolischen Stuhle speciali modo 

vorbehaltenen Exkommul1ikation 5. 

§ 25. 

Die Gewolmheit. Die vigens Ecclesiae disciplina. 
Del' Gerichtsgebrauch. Die Doktrill. 

Deer. Grat. D. I IV VIn XI XII. Deer. Greg. IX., Lib. sext. I, 4 de cOl1suet. 

Extrav. comlll. I, 1. Can. 25--30. 
G. F. Puc h t a, Das Gewohnheitsrecht II (1828 ff.) 264 ff. K. K. E. v. JYI 0 y, 

:\'aturr. u. Gewohnheitsr. als Quellen des KR.s (A. fUr kath. KR. I [1857] 65 ff.). 

1 Siehe oben S. 12. 2 Can. 227. 
3 Dict. Ora t. § 2 ad (;.16, C. XXV, q.l, C.4. X de elect. I, 6. Vgl. oben S.155. 
4 Sess. XXV de ref. can. 21. 8 t. E h s e s, Der SchluBakt des KOl1zils von Trient 

(Dritte Vereinsschrift del' Gorres-Gesellsch. [1914] 45 ff.). 
5 Can. 228, § 2; 2332. Universitllten, Kollegien, Kapitel uncI andere mora

lische Personen vel'fallen ipso facto dem dem Papste vorbehaltenen Interdikt. 

V gl. Can. 2274-2276. 
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A. S c h e.n 1'1, Kirchl. Gewohnheitsr. (Z. fur KR. II [1862] 184 ff.). L. V. Ham me r
s t e in, Uber die verbindl. Kraft des Gewohnheitsrechts (Stimmen aus M.-Laach I [1871] 
319ff.). P. K. A. Krentzwald, De can. juris consuetudinarii praescriptione, 1873. 
G.Bauduin,?e consuetudinein jure can., 1888. J. Schwering, ZurLehrevol1l 
kan. Gewohnheltsr., 1888. F. E sse r, Die derogator. Kraft des Gewohnheitsrechts. 
1889. W. S c h u p p e, Das Gewohl1heitsr., 1890. F. G e i gel, Kirchl. Gewohnheitsr: 
,D. Z. flir KR. IV [1894] 261 ff.). Ch. Lingen, Uber kirchl. Gewohnheitsr. (A. fur 
kath. KR. LXXIII [1895] 131 ff.). F. E i c h, Gewohnheitsr. u. Gewohnheitsrechts
theorien, 1896. G. G r i e n k e, Die Kraft del' R.sgewohnheit, ein lllteres entgegen
stehendes Gesetz aufznheben, 1896. W. H a as, Die Stellung des Gewohnheitsrechts 
in del' kath. Kirche, 1898. S. Brie, Die Lehre yom Gewohnheitsr., 1899 if. DeI's .. 
Die Stellung del' deutschen R.sgelehrten del' Rezeptionszeit zum Ge-lYohnheitsr: 
':Festgabe fiir Kahn [1905] I 129 ff.). B. S c h mid t, Das Gewohnheitsr. als Gemein
wille, 1899. A. Stu I' m, Die RevisiDn del' gemeinrechtl. Lehre Yom Gewohnheitsr .. 
1900. F. S ti e I' - S 011110, Volksuberzeugnng als R.squelle, 1900. E. E h rl i c h: 
Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts, 1906. De r s., Grundlegung der Soziologie des 
R.s (1913) 352 ff. F. Flu 111 e n e, II valore della consueiudine quale fonte normativa 
nella patristica latina e greca. Appunti (Estratto da Studi Sassaresi, Ser. II, tom. II', 
1922. J. B 0 It e 11, Das Gewohnheitsr. im CJC. JlrIiinst. Diss. Auszug, 1923. De r S., 

Gesetz u. Gewohnheit als Quellen des leath. KR.s (Bonner Z. fur Th. u. Seelsorge H 
[1925] 322ff.). P. Keller, Die "Normae generales" des CJC. (1923) 19 ff. Falco. 
lntroduzione allo studio del "Codex J ur. Can." 118 ff. . 

I. Die Gewohnheit kann in del' Kirche nicht in gleicher Weise 
Rechtsquelle sein wie im Staate. 'Vahrend l1amlich im Staate del' in 
wiederholter Ubung hervortretende Gesamtwille des Yolkes an sich 
olme ,veiteres Recht schaffen kann, hat Christus die Legislative in der 
Kirche nicht dem glaubigen Yolke ubergeben, sOl1dern nul' den 1n
habern del' kirchlichen Gewalt, den Aposteln und deren N achfolgern. 
Daher kann eine Gewohnheit in del' Kirche erst dann Recht werden 
wenn del' zur Rechtsproduktion befahigte Obel'e seine Zustimmung gibt < 
Diesel' consensus kann ein ausdrucklicher (c. expressus) oder still
schweigender (c. tacitus) sein. Del' erstere schafft ein Gesetz in aIler 
Form. Del' letztere ist dann vorhanden, wenn del' Gesetzgeber die 
Gewohnheit kennt und dazu schweigt, obgleich e1' sich leicht au13ern 
konnte. Denn nicht jedes Schweigen des Gesetzgebers ist als Billigung 
anzusehen. Es gibt auch eine conticentia mere oeconomica, "cum multa 
per patientiam tolel'entur" 2. Ein C. praesumptus, eine ohne weiteres 
angenommene Zustiml11ung des Gesetzgebers genugt nicht. W ohl abel' 
genugt del' C. generalis odeI' legalis, d. h. die von vornherein und all
gemein abgegebel1e Erklarung des Gesetzgebers, daR eine Gewohnheit, 

1 Can. 25. Anders S c h u I t e, Das kath. KR. 1. Teil: Die Lehre von den R.s
quell ell (1860) 209 ff. 251 f., in zu engem AnschluB an die Lehre del' histor. R sschule 
fiber die Entstehung des staatl. Rechts. . 

2 C. 18, X de praeb. III, 5. C. 3, X de cognat. spirit. IV, 11. N. N i II e s, 
!' Tolerari _ potest·. - De juridico val ore decreti tolerantiae (Z. fiir leath. Th. XVII 
l~8991_ 24[) ff.; auch separat). A. F. v. diP a u Ii, ,Dissimulare poteris" (A. fur kath. 
KR. XCII [1912J 250 ff.). 
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welche gewisse Eigenschaften habe, Rechtskraft besitzen solle. Und 
diesel' c. legalis hesteht tatsachlich und damit Ge\vohnheitsrecht im 

kanonischen Recht. 
Von Anfang an bildeten sich in del' Kirche rechtliche Gewolmheiten libel' 

Punkte, in welchen das Gesetz nichts bestimmte, z. B. den Zolibat, das impedi
mentum cultus disparitatis. Viel schwerel' abel' drang die Anschauung durch, 
daf, sich ein Gewolmheitsrecht auch gegen ein bestehendes Gesetz bilden konne. 
:x och G rat ian sagt im AnschluB an das romische Recht, daB die Autoritat 
einer schon lange bestehenden Gewohnheit zwar nicht gering sei, abel' doch 
nicht so gewichtig, "ut aut rationenl vincat, aut legem scriptam" 1. AUein schon 
bei ihm 2 und alsbald nach ihm machte sich immer mehr eine entgegengesetzte 
Anschauung geltend. Zuletzt el'kHirte Gregor IX., daB eine Gewohnheit auch 
clem positiven Recht prajudizieren kanne, wenn sie rationabilis und legitime prae
scripta sei, welche ErkUirung in das Corpus juris eanoniei aufgenommen wurde 3. 

So aueh das neue kirehliche Gesetzbuch. 

Unter Gewohnheitsrecht (consuetudo juris) versteht man eine durch 
wiederholte gleichmaEige Akte des christlichen Volkes (consuetudo facti) 
unter der Zulassung des Gesetzgebers begrlindete Rechtsnorm. 

Erfordernisse flir das Zustandekommen eines Gewolmheitsrechts 

sind naherhin: 
a) Die Gewohnheit mUE hestehen in einem Kreise odeI' dem groEeren 

Teil eines Kreises, libel' welchem ein kirchlicher Oberer steht, der Recht 
schaffen kann 4. ~~us diesel11 Grunde kann kein Gewohnheitsl'echt ent
stehen in einel11 Kapitel, einer Pfarrei, einel11 Kloster. Riel' spricht 
man nul' von einer Observanz, consuetudo specialissima. vVohl aber 
kann sich ein Gewohnheitsrecht hilden in del' ganzen Kirche: cons. 
universalis, generalissima, in einem Lande odeI' in einer Kirchenpro
vinz: cons. generalis 5, in einer Diozese: cons. specialis. 

b) Del' Satz, des sen rechtsverbindliche Kraft als Gewohnheitsrecht 
in Anspruch genommen wird, mUE in gleichmaEiger Ubung sein. Diese 
Ubung ist die Erscheinungsform des Gewohnheitsrechts. 

c) Die Gewohnheit mUE beruhen auf del' irrtumsfreien Uberzeugung, 
l'echtlich so handeln zu dlirfen und so und nicht andel's handeln zu 
mlissen (opinio juris sive llecessitatis). Die Glosse sagt, es mlisse ge
handelt werden, "eo animo, ut intendas seu credas, te jus hahere" 6. 

Fehlt die Uberzeugung von der rechtlichen Gebundenheit derUbenden, 
so entsteht kein Gewohnheitsrecht. Irrtull1sfrei ist die Uberzeugung 

1 C.4. D. XI = L. 2, C. Quae sit longa consuet. VIII, 53. 
2 Dict. ad c. 3 6, D. IV. 3 C. 11, X h. t. I, 4. 
4 Can. 26. 
5 C. 7, X h. t. I, 4. C. 31, X de elect. I, 6, C. 5, X de usu et aud. pallii I, 8. 
" "Legitime" c.11, X h. t. I, 4. Vgl. auch Can. 28. 
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dann, wenn sie wahl' ist, nicht durch Selbsttauschung, Vorspiegelul1a 

odeI' Furcht hervorgerufen ist 1. " 

d) Die Gewohnheit mUE rationahilis sein 2. Irrationabel abel' ist 
~venl1 sie dem natlirlichen odeI' positiv guttlichen Recht, also del' 

gotthch geoffenharten Glaubens- und Sittenlehre und Vel'fassung del' 
Kirche 3 widerspricht, odeI' gegen die gute Sitte V81'stoEt 4. odeI' mit 
clem YVes.en des betreffenden Instituts :im Widerspruch st~ht", odeI' 
ausdruckhch yom Gesetzgeber verworfen und als "corruptela" bezeichnet 
ist 6. Oh eine Gewohnheit ratiollabel sei, darliber hat del' kirchliche 

1 '11 . n~sc 181 en unG eme lrraulOna e yon Amts ,vegen zu ver~ R·c"ter" zu eLl 'd '..... bl 

,veden '. 
e) Endlich mUE die Gewohnheit praeter odeI' contra leo'em leO'itime 

( .) . " " eanomce praescnpta sein, d. h. die gesetzliche Verjahrungszeit hin-
durch ununterbrochen gedanert haben. Unterbrochen wird die Ver
jahrungszeit durch Einspruch des Gesetzgebers odeI' durch eintretende 
entgegengesetzte Gewohnheit. 1st die Verjahrungszeit unterhrochen. so 
lauft sie von neuem 8. Naherhin mUE eine Gewohnheit bei manO'~ln-

" dem Gesetz (cons. praeter legem) und eine Gewohl1heit gegen ein Ge-
setz (cons. co~tra legem) volle vierzigJahre ul1unterbrochen gedauert 
haben, d. h. mcht unterhrochen durch gegenteilige Ubung odeI' Ein
sprucll des kirchlichen Gesetzgebers 9. Dagegen bedarf die cons. secun
dum legem ali:l optima legum interpres kernel' VerjahrullO'szeit 10. Zu 
eil1er Gewohnheit abel' gegen ein kirchliches Gesetz, das di: Entstehung 
VOll el1tge~engesetzten Gewohnheiten ausdrlicklich verbietet, wird, eine 
Gewohn~ert VOl: hundeI'tjahriger odeI' unvordenklicher Dauer (cons. 
centenana aut 1111memorahilis) gefordel't ll .. 

D~mit hat das Ilene kirchliche Gesetzbuch zwei bishel'ige Kontroversen 
ontscllleden. Es hat namlich nicht an 801chen gefehlt, welche nicht nul' fUr die 

. 1 E. Zit e 1m ann, 1~rtul1l u. R.sgeseh1i.ft. Eine psycho log. u. jurist. Untersuchung, 
1879; De r s., Gewohnheltsr. u. 1rrtum (A. fiir die zivilist. Praxis LXVI [1883] 323 ff.). 

" C. 11, X h. t. I, 4. Can. 27, § 1; 28. ' 
Can.s 2~: ~ ~. (G reg. 1. a. 591) 11 (A u gus t. c. a. 400), D. XIII. C. 11, X h. t. I, 4. 

4 0.10, X.h. t. 1,4. 5 C.2 in Vpo h. t. I, 4. . 
~ c. :, X h. t. I, 4. C. 12 in VIto h. t. I, 4. Can. 5; 27, § 2. 

C.O 7, X h. t. I, 4. Can. 25. 8 Can.35. 
B C. 11, X h.t. I, 4. _C. 3 in Vpo h. t. I, 4. C.50, X de elect. T, 6. C. 3,X de 

§a~~ai8~ssess. II, 12. C.20, X de V. S. V, 40. C~ 9in VI'° de off. ordin.I, 16. Can. 27, 

10 Can. 29. 
.. 1l. Ca~. 27, § 1. Eine consuetu.do immemorahilis ist vorhanden, wenn zwei Zeugen 
uheremstl;nmend aussagen, dan Sle selhst vierzig Jahre hindurch dies beohachtet und 
~~ch von Ihren Vorfahrel1 das gehort hahen. Rei ff ens t u c 1 ,Jus can. nniv. 1,'4, '180. 
uagmilller, Kirchenrecht. 4. Auff. 1. 2. 12 
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consuetudo secundum und praeter legem sondern auch fur die contra legem 
eine bestimmte Verjahrungszeit nicht gefordert, sondern es yom Ermessen des 
Richters abhangig sein lieBen, ob die bereits verfiossene Zeit zur Begrundung 
eines Gewohnheitsrechtes genuge. Znm Erweis dessen lieB man die Dekretalen, 
in welchen die legitima praescriptio fUr eine derogatorische Gewohnheit verlangt 
wurde, von etwas anderem handeln, namlich von dem Erwerb eines singularen 
subjektiven Rechts, das durch die Ausubung wahrend del' kanonischen Ver
jahrungsfrist ersessen wird 1. Allein del' Text von c. 11, X h. t. I, 4 und 
c. 3 in Vpo h. t. I, 4 war zu bestimmt, als daB man ihn auf die Akquisitiv
verjahrung subjektiver Rechte ausdeuten durfte. Vielmehr war darin die ge
setzlich bestimmte Verjahrungsfrist gerade fur die consuetudo contra legem 
gefordert. Wenll dann c. 11 und c. 3 eine genauere Zeitangabe nicht machten, 
anderseits die "V orte "legitime (canonice) praescripta" abel' einen bestimmten Sinn 
haben soUten, so blieb nichts allderes ubrig, als vierzig Jahre anznnehmen, 
den Zeitraum, del' fur die Verjahrung kirchlicher Rechte erforderlich war 2. Daher 
war auch die von vielen Kanonisten verfochtene andere Meinung 'zu verlassen, 
daB ein Zeitraum von zelm odeI' zwanzig J ahrel1 zurVerjahrung genuge, weil 
die romisch-rechtliche Verjahrungsfrist fUr res imll10biles inter praesentes zehn, 
inter absentes zwanzig Jahre betrug. . 

Sodann war es strittig, ob del' Gesetzgeber allgell1ein von vornherein die 
Bildung von dem Gesetz entgegenstehenden Gewolmheiten verbieten konne. 
Es mufute abel' doch zugegeben werden, daE sich auch gegen ein solches 
Gesetz Gewolmheitsrecht bilden konnte, wenn sall1tliche ZUll1 Entstehen eines 
Gewolmheitsrechtes notigen Erfordernisse da waren. So konnten sich auch 
rechtsgiiltige Gewohllheiten gegen die Disziplinardekrete des tridentinischen 
Konzils bilden 3. 

WeI' ein Gewohnheitsrecht fur sich in Anspruch nimmt, mufl es 
beweisen, da dem Richter unmoglich alle Gewohnheiten bekannt sein 
konnen 4. Bewiesen wird ein solches namentlich durch den Nachweis 
del' Anerkennung VOll maflgebender Seite. 

Fur das Aufhoren von Gewohnheitsrechten aus auflern Grunden 
gilt, dafl eine Gewohnheit contra vel praeter legem durch eine gegen
teilige Gewohnheit odeI' ein gegenteiliges Gesetz beseitigt wird. Jedoch 
widerruft ein Gesetz nicht eine hundertjahrige oder., unvordenkliche 
Gewohnheit, aufler es tue ihrer ausdriicklich odeI' allgemein Erwah
nung durch die beigefiigte Klausel: non obstante quacumque consue-

J So namentlich S c h u 1 t e, Die Lehre von den R.squellen 222 ff. 
2 Nov. 111 ; 131, c.6. Red 1 i c h, Das c.ll, X de consuet. I, 4 (D. Z. flir KR. VII 

[1897] 309 ff.). V. W 01 f v. G 1 a n v e 11, Studien aus dem kanon. Privatrecht. 1. Die 
negotia inter vivos 2 (1898) 173 A.4. J. Par t s c h, Die longi temporis praescripti(} 
im klass. rom. R., 1906. O. Rei c h, Die Entwicklung der kanon. Verjahrungslehre 
von Gratian bis Johann Andreae, 1908. R. K 0 s tIe r, Consuetudo legitime prae
scripta (Z. flir R.sgesch., kan. Abtl. VIII [1918] 154 ff.). K. S c h e 11 e r, Verjahrung 
nach geltendem kanon. R. Freib. Diss., Maschinenschr., 1923. 

3 J. B i e d e 1'1 a c k, Die Gewohnheiten gegen die Disziplinardekrete des Trienter 
Konzils (Z. flir kath. Th. VI [1882] 438 ff.). 

4 C. 1 in VIto de constit. I, 2. 
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tudine etiam centenaria aut immemorabili. Auch widerruft ein all
gemeil1es Gesetz l1icht eine partikulareGewohnheit, wenn nicht eine 
anderweitige Klausel beigefiigt ist 1. 

II. Unter del' vigens Ecclesiae disciplina versteht man das geltende 
Kirchenrecht in seiner unter Berucksichtigung del' Verhaltnisse her
kommlichen Anwendung 2. 

III. Del' Gerichtsgebrauch (usus forensis) ist entweder ein forme11er: 
die gleichmlHilige Art del' formalen Behandlung del' Rechtsgeschafte, 
del' herkommliche Gang del' Prozesse, odeI' ein materieller: die gleich
maflige inhaltliche Anwendung eines Rechtssatzes, die gleichmaflige 
Rechtsprechung (auctoritas rerum similiter judicatarum). An sich macht 
del' Richterspruch nur jus inter partes. Abel' gleiche Richterspriiche 
werden zu einem starken Prajudiz und konnen bei romischen Behorden 
(Stilus et praxis Curiae Romanae) in Ermanglung eines Gesetzes 
Gewohnheitsrecht werden 3. 

IV. Die Doktrin odeI' das J uristenrecht kann an sich nicht Rechts
queUe sein. Weil jedoch die Anschauungen del' Rechtsgelehrten de 
lege ferenda von Bedeutung sind, immer wieder zum Gesetz erhoben 
werden und dem Richter in schwierigen Fallen Anhaltspunkte zur 
Entscheidung geben, so hat die Kirche die Rechtswissenschaft stets 
hochgeschatzt. N ach jetzigem Recht bildet die gemeinsame und 
bleibende Anschauung del' Gelehrten in einem bestimmten Punkt in 
Ermanglung eines Gesetzes eine Rechtsnorm 4. 

Zweites Kapi tel. 

Die materiellen Quellen des pal'tilmlaren Kil'chenrechts. 

§ 26. 

Del' Bischof. 
Can. 240, § 2; 294, § 1; 315, § 1; 323, § 1; 334-336 362 435. 
Bened. XIV., De synodo dioecesana 1. VI VII IX-XII. J. v. Helfed, Von 

den Rechten u. Pfiichten del' BischOfe usw., 1832. .J. J. R itt e r, Del' Kapitularvikar, 

1 S. C. Conc. 9. Mai 1626. Richter-Schulte, Conc. Trid. 437 f. Can. 30. 
Zu den Ubergangsbestimmungen in Can. 5 libel' hestehende Gewohnheiten hei Inkraft
treten des CJC. vgl. unten § 51, III, 5. 

2 H. Me y den h a u e 1', Vigens Ecclesiae disciplina, 1897. Del' S., Vig. Eccl. disc. 
(D. Z. fur KR. VIII [1898) 106 ff.). Dagegen: J. B i e d e 1'1 a c k in A. fur kath. KR. 
LXXVIII (1898) 198 ff. 870 ff.; F. FIe i n e r, Uber die Entwicklung des kath. KR.s 
im 19. Jhdt (1902) 26ff. Vgl. dazu: Sagmliller in Theol. Qschr. LXXXV (1903) 
480 ff.; Stu t z, Del' Geist des CJC. (1918) 160 A. 1; J. F I' e i sen, Verfassungsgesch. 
del' kath. Kirche Deutschlands in del' N euzeit (1916) 425 ff. Dagegen: Sag m u II e r 
in Theol. Qschr. XCVIII (1916) 397ff.; J.G.Ehers in Theol. Rev. XVI (1917), 
Nr. 17/18, Sp. 385 ff. V gl. auch oben S. 165, A. 2. 

3 Can. 20. V gl. auch oben S. 162, A. 2. 4 Can. 6, 2 0
; 20. 
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1848. G. Phi 11 ips, Die Diozesansynode 2, 1849. J. A 111 her g e r, Del' Klerus auf 
del' Diozesansyn., 1849. A. J. Binterim, Die Bistumssyn., 1849. V. J\L Sattler. 
Die Diozesansyn., 1849. F. H a i z, Das kirch1. Synodalinstitut, 1849. T h. ]\1:. F i 1 s e r, 
Die Diozesansyn., 1849. J. Fe.l31 e r, Uher die Proyinziaikonzilien n. Diozesansyn., 
1849. J. H. K. Y. vYe sse n her g, Die Bistumssyn., 1849. A. S c h mid, Die Bis
tumssyn., 1850 If. M. D. B 0 u ix, Tractatus de episcopo et synodo dioecesana, 1859. 
T. A. H 0 1 t gr eye n, Die Diozesansyn. als R.sinstitut, 1868. Her 111 e s, De capitulo 
sede vacante, 1873. S c h u 1 t e, Gesell. der Quellen usw. III 1, 42 If. 49 If. H. K 0 r n, 
Die recht1. SteHung des Kapitularyikars, 1882. Y i I' e s (Kard.), De dignitate et 
officiis episcoporum et praelatorum, 1905. F. Fer ret t 0 lil! II synodo diocesano, 
1910. ,\",1. Bod en, BegriIf u. VVirkungen del' Sedisvakanz u. sedes impedita, 1912. 
]\1. G e u eke, Die Rechte des Domkapiteis hei erledigtem hischoft. Stuhle u. die 
Stellung des Kapitularyikars, 1915. Bey i I a c qua, De episcopi sen ordinarii ex 
1101'0 Codice jUl'. can. jmihus ac ohligatiouibus, 1921. M. Pis toe c 11 i, De synodo 
dioecesana, 1922. Falco, Introduzione alio studio del "Codex Jm. Can." 82. 
Weitere Liter. vg1. unten hei § Del' Bischof u. § Die Diozesansynoden. 

Dem Bischof als dem Inhaber der jurisdictio ordinaria' uber seine 
Diozese steht jure divino das seit Beginn del' Kirche von den Bischofen 
als den N achfolgern del' Apostel geubte Recht del' Gesetzgebung zu 
in allen kirchlichen Sachen innerhalb del' del' J urisdiktion del' Ordinarien 
sachlich und ortlich gesetzten Schranken, und zwar yom Augenblick del' 
kanonischen Besitzergreifung an 1. Eine Grenze hat dieses Recht am jus 
divinul11 und commune 2. Die Durchfuhrul1g des jus divinul11 und j. com
mune solI sich del' Bischof angelegell sein lassen 3. Will er daher 
etwas gegen das gemeine Recht verordnen, so mufl er,ausgenommen 
den NotfaJl, zuvor die AutorisatiOl~ vonseiten des Papstes erhalten 
haben oder' um dessen nachtragliche Approbation einkommen 4. Wenn, 
was nicht unmoglich ist 5, eiIi allgemeines Gesetz erlassen wurde, das 
fur eine Diozese unpassend odeI' gar schadlich ,ware, so hatte der 
Bischof, del' fur seine Di5zese verantwortlich ist hierO'eO'e'l in O'e-~ , be.... ;::, 

eigneter Form zu remonstrieren und bis zum Entscheid mit del' Durch
fuhrung des Gesetzes zu warteD.". Eine solche Remonstration ware 
jedoch nicht erlaubt gegenuber einem Dogma odeI' einer authentischen 
Interpretati0l1 eines bereits bestehenden Gesetzes. vVurde also das 
Gesuch abschlagigbeschieden, so muflte das Gesetz gehalten werden 7. 

1 C.2; X de 1f. et O. I, 33. C.2 in VIto de constit. I, 2. Can. 17f:J, § 3; 177, 
§ 4; 201; 335, § 1; 2220, § 1. 

2 C. 9, X de ]\f. et O. I, 33. Can. 80 81; 336, § 1. 
". Can. 336, § 1. 
4 Can. 81; 336, § 1. Ben e d. XIY., De syn. dioec. 1. lX, c. 6, n. 11; 1. X, 

c. I, n.3. 
5 C. 1 in VIto de constit. I, 2. 

.• 6 C.5, X .de rescript, 1,3. C.l in VIto h. t. I, 2. J. Haring, DasbischOfi. 
Vorstellungsrechi gegeniiber dem Apo:;;tol. StuhI(A. fur kath. KR. XCI [1911] 111 If.). 

7 Zn sehr wird das ReIllonstrationsre,cht eingeschrankt :I-'on B,e ned., XIV. a. a. O. 
1. IX, c. 8, n. 3. 
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Del' Form nach unterscheidet man die bischoflichen Gesetze in 
Hil'tenbriefe, Mandate odeI' Erlasse, Synodal- und Diozesanstatuten. 
Die Hirtenbriefe (litterae pastorales) sind entweder an alle Diozesan
angehOrigen gerichtet odeI', und zwar dann gewohnlich in del' latei
nischen Spl'ache, nul' an den Klerus (litt. encyclicae). Die Mandate 
gehen entweder yom Bischof allein aus odeI' in dessen N amen von 
einer bischoflichen Behorde: Ordinariatserlasse. Die Synodalstatuten 
(constitutiones synodales) sind die auf del' Diozesansynode unter Bei
rat, keineswegs abel' unter gesetzgeberischer Mitwirkung des Diozesan
klerus yom Bischof erlassenGn Verordnungen 1. Die Diozesanstatuten 
sind bischofliche Verordnungen, welche unter del' obligatorischen 
odeI' fakultativen Mitwirkung des Domkapitels 2 odeI' del' Diozesan
kOl1sultoren 3 odeI' des Diozesanverwaltungsrates 4 oder del' Diozesan
examinatoren 5 zustande geko111l11en sind. Del' Bischof war namlich seit 
alters in yom Recht genau bestil11l11ten Fallen - im allgemeinen waren 
es die wichtigeren (res arduae, graviores, difficiliores) - verpfiichtet, 
unter Zustiml11ung odeI' Beirat des Domkapitels yorzugehen, so dafl, 
,venll del' Konsens fehlte odeI' del' Beirat nicht einO'eholt worden war b , 

das Gesetz ungultig war G. Das gilt in vielem auch heute 7. 

Die hischoflichen Gesetze bedurfen keiner papstlichen Bestatigung. 
Vl10hl abel' bedul'fen sie del' Publikation, del' en Form del' 'Bischof zu 
bestimmen hat 8. Sind sie puhlizieI't, so verpfiichten sie, wenn nicht 
andel'S bestimmt ist, alsbald aIle Di5zesanangehorigen, nicht abel' die 
Exemten und in del' Regel auch nicht die Fremden (pel'egrini) 9. WeI' 
glaubt, er sei ungerechterweise beschwert, kann an den Apostolischen 
Stuh] rekurl'ieren 10. Del' Bischof ist berechtigt, seine Gesetzezu inter
pretieren, zu andern, von ihnell zu dispensieren, zu begnadigen 11. Ein 
bischofliches Gesetz kann aufgehoben werden durch den Papst, ein 
allgemeines Konzil, den Bischof bzw. seine Nachfolger, eine Provinzial
synode und eine entgegengesetzte Gewohnheit. Bischofliche Gesetze 

1 Pi u s Vr., "Auctorem fidei" v. 28. Aug. 1794. Prop. damn. 9 If. Den z i n g e r-
Ban n war t - U III bel' g, Enchiridion 14 15 Nr. 1509 If. Can. 362. 

2 Can. 38f:J, § 1; 388; 394, § 2 n. a. 3 Can. 427. 
4 Can. 1532, § 2 3; 1541, § 2 u. a. 5 Can. 459, § 3, 3 0 u. a. 
G Z. B. c.17, X de JrL et O. I, 33; c.l 2 3 5 6 9, X de his quae fiunt a prael. 

HI, 10. 
, Can. 105. vVeiter die in den A.2-5 zitierten Kanonen. Ferner : Can. 400 

403 406; 454, § 3; 1234 1292; 1303, § 4; 1359 1428 u. a. 
s C. 335, § 2. ]\1. S t e i g e n bel' gel', Die Popnlarisierung amtl. Hirtenschreihen 

(Theo1.-prakt. J\Ilonatsschrift XXII [1912] 23 If.). 
o Can. 13 14 94. 

10 Bened. XIV. a. a. 0.1. X, c. 2; 1. XI, c. 13; 1. XII, c. 1 f. 
11 Can. 17, § 1; 80 82; 223f:J, § 1. 
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verlieren ihre Kraft fur gewohnlich abel' nicht durch Tod, Transla
tion, Resignation oder Deposition ihres Urhebers, da sie in der Regel 
aus bleibenden Verhaltnissen heraus entstehen. 

Ist del' bischOfliche Stuhl erledigt, so geht das Gesetzgebungsrecht 
in del' Diozese in del' Regel auf das Domkapitel bzw. auf den von diesem 
innerhaJb von acht Tagen nach erlangter Kenntnis von del' Erledigung 

. zu bestellenden Kapitularvikar uber 1. Doch darf diesel' nur in den 
dringendsten Fallen uber weniger wichtige Ulid ihm nicht ausdruck
lich entzogene Gegenstande Gesetze gehen 2. 

Ein dem bischoflichen analoges, durch die Art des Amtes bestimmtes 
Gesetzgehungsrecht haben auch die Kardinale an ihren Titelkirchen 3, 

die Apostolischen Vikare, Prafekten und Administratoren 4, die prae
lati nullius cum territorio separato, die exemten Pralaten 5,. 

Durch das fruhel'e, da odeI' dort etwa noch bestehende, verschieden ge
gestaltete, unberechtigte staatliche Plazet wul'de und wid die kirchliche 
Giiltigkeit del' bischoflichen Gesetze nicht getl'offen 6. In Wurtteinberg z. B. 
waren nach dem Gesetz yom 30. Januar 1862, Art. 1 diejenigen kirchlichen 
Erlasse, welche rein geistliche Gegenstande betrafen, del' StaatsbehOrde zu
gleich mit del' Verkiindigung mitzut~ilen, die andern abel', welche nicht ganz 
im eigentiimlichen vVirkungskl'eis del' Kirche lagen, sowie in staatliche odeI' 
biirgerliche Verhaltnisse eingriffen, unterlagen del' Genehmigung des Staates 7. 

Jetzt ist das Plazet durch die VDR. yom 11. August 1919, Art. 137, Abs.3 fur 
ganz Deutschland beseitigt. 

1 Can. 431 432; 435, § 1 2. 
2 Ne sede vacante quid innovetur X III, 9. Can. 435, § 3; 436. 
3 Can. 240, § 2. 4 Can. 294, § 1; 315, § 1. 5 Can. 323, § 1. 
6 V gl. oben S. 92 101 ff. C. Tar qui n i, Dissertatio de regio plaeeto, 1852. 

H. Pap ius, Zur Geseh. des Plazets (A. fiir kath. KR. XVIII [1867J 161 ff.; auch 
separat). V. Au e r, Das plac. reg., 1871. A. M ii 11 e r , De plac. reg., 1877. F. H a u c k, 
Das plac. reg. in Bezug auf Dogmen u. die Stellung der Altkath. in Bayern, 1889. 
F. Ge bsa ttel, Das Plazetrecht des Konigs von Bayern, 1893. F. N iklas, Die Geltend
machung des Plazets gegeniiber del' Kirche nach bayr. Verfassungsreeht, 1895. 
L. Pet r i , Geseh. des Plazets nach Zweck u. rechtl. Ausgestaltung, 1899. [Minderwertig.J 
A. Gal ant e, L'Exequatur e il Placet nella evoluzione storica e nel diritto vigente 
(Estratto dalla Encielop. giurid. ital.), 1910. G. Man c in i , n reale Exequatur e Placet 
vigente in Italia, 1913. C h. Me u I' e r, Del' Modernisteneid u. das bayr. Plazet, 1911. 
Weitere, namentl. au13erdeutsehe Liter. bei F ri e db erg, KR. G 296 A. 8. V gl. auch 
Staatslexikon 4 s. h. v. 

7 Konkordat Art. 6. Ges. v. 30. Jan. 1862, Art.1. Ph. Schneider, Die partik. 
KR.squellen 147 310. F. Fleiner, Staatsrechtl. Gesetze Wiirtt. (1907) 480. Pfaff
S pro 11, Gesetzeskunde I (1908) 28 33 f. - L. Go 1 th e r, Del' St. u. die kath. K. 
im KonigI'. Wiirtt. (1874) 257 if. F. J. Menz, Geschichtl. Darstellung von del' Aus
iibung des Plae. reg. in Wilrtt., 1876. G a u p p - G 0 z, Das Staatsrecht des Konigr. 
Wiirtt.3 (Marquardsen, Handb. des offentl. R.s Ill, 1 2 [1904] 417). Ahnl. Ver
ordnungen: Bayern: Religionsedikt 1818, § 58 59 61; Baden: Ges. v. 9. Okt.1860, 
Art. 15. In Preu13en bestand seit 1850 kein Plazet mehr. Osterr. Ges. v. 7. Mai 1874, 
§ 16 17. Uber andere, namentl. au13erdeutsche Lander vgl. F I' i e d bel' g, KR.6 296 f. 
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§ 27. 

Die Plenar- llnd Provinzialkonzilien. 
Deer. Grat. D. XVII XVIII. Can. 281-292. 
Zur Liter. vgl. § 26. Ferner: S c h u 1 t e, Geseh. del' Quellen usw. III 1, 48 ff. 80 ff. 

Fa 1 co, Introduzione allo studio del "Codex JUl'. Can." 82 201 ff. V gl. liueh unten 
die Liter. zu § Die Plenar- u. Provinzialkonziliell . 

Schon seit dem 2. Jahrhundert fanden sich naeh dem Vorgang des Apostel
konzils zu Jerusalem die BischOfe kleinerer odeI' groflerer kirchlichen Kreise 
auf Synoden (General-, Patriarchal-, Plenar-, National-, Primatial- und Provinzial
synoden) zusammen zur Beratung kirchlicher Angelegenheiten und zur Abfassung 
kirehlicher Gesetze. Diese Synoden waren fur die Ausbildung des altesten 
kirchlichen Rechts von del' groflten Bedeutung. Ihre Kanonen, obgleich zu
nachst nur fur einen bestimmten Kreis in del' Kirche gegeben, fan den unter 
Umstanden mehrfaeh weithin Aufnahme. Je mehr abel' del' Primat und die 
allgemeinen Konzilien hervortraten, desto weniger waren diese Synoden dringende 
Notwendigkeit. Dementsprechend wurden sie allmahlich seltener abgehalten. 

Fur die Gultigkeit ihrer Beschlusse ist notig, dahl die zu Berufen
den von dem zurBerufung berechtigten Obern geladen werden, dahl 
die zum Erscheinen verpfiichteten und anwesenden Stimmberechtigten 
unter dessen V orsitz in del' Mehrheit fur ein Gesetz sind und dalil 
dieses innerhalb del' Kompetenz del' Synode liegt und sich nul' auf die 
Untergebenen derselben erstrecken will. Dogmatische Entscheidungen 
liegen aUhlerhalb ihrer Kompetenz; nicht jedoch vorbereitende Be
ratungen 'Und nachfolgende Belehrungen daruber. Berechtigt abel' 
sind solche Synoden zur Fassung von disziplinaren Beschlussen 1. Diese 
durfen jedoch nicht gegen das jus commune gehen, wohl abel' praeter 
und secundum j. commune lauten. Bei Erlassen praeter j. commune 
haben sich die Partikulal'synoden jedoch davor zu huten, dahl sie die 
Jurisdiktio'll del' einzelnen Bischofe nicht zu sehr einschranken. 

Ehe die Beschlusse publiziert werden, sind sie seit del' Bulle 
Sixtus' V. "Immensa aeterni" vom 22. Januar 1587 an die Congregatio 
Concilii einzuschicken, um sie dort prufen (recognoscere), nicht abel' 
hestatigen zu lassen 2. Durch eine eventuelle Bestatigung vonseiten 
des Papstes erhalten dieselben jedoch keine allgemeine Gesetzeskraft, 
sondern bleiben auf die hetreffende Kirchenprovinz beschrankt 3. Doch 
wiirden in diesem Fall die Beschlusse contra jus commune dieses fur die 

.c'\.uf11ebung des Plazets forderte der Toleranzantrag § 6. He i n e r, Der Toleranz
antrag 206. Vgl. oben S.130, A. 2. - Uberdas Plazet auf dem Vatic. Granderath
K i r c h, Gesch. des Vatik. Konzils III (1906) 668 f. 677 fr. 694 ff. 

1 C. 3, X de bapt. III 42. C. 25, X de aecus., inquis. et denunt. V, 1. Can. 290. 
2 S. C. Conc. 6. April 1596. Pi us X., "Sapienti consilio· v. 29. Juni 1908 (Acta 

Ap. Sedis I [1909] 11). Can. 250, § 4; 291. 
3 C. 2 in VIto de constit. I, 2. Can. 291, § 2. 
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Provinz aufheben. N ach del' Revision erfolgt die von del' Syllode 
naher zu normierende 1 Publikation durch den Metropoliten und die 
Bischofe. In Kraft treten die Beschlusse eventuell abel' auch schon 
durch die Publikation seitens des Metropoliten allein, so daf3 dann 
die Kundmachung auch durch die Suffragane nur den Zweck grof3erer 
Publizitat hat. Del' einzelne Bischof kann die Beschlusse nicht aufheben 
und nur in besondern Fallen und aus guten Grunden davon dispen
sieren 2• W ohl abel' kann eine spatere Synode die Beschlusse aufheben. 

§ 28. 

Die Autonomie. 

C. 5 8 9 12, X de constit. 1, 2. Can. 101, § 2; 162, § 1; 324; 393, § 2; 397 
410 416 489; 509, § 1; 510 593 673 689; 715; § 1; 1376, § 2. 

J. Ph. G reg e 1, De re statutaria capitulorum Germaniae, Herbip. 1796. S c h u 1 t e, 
Gesch. der QueJlen usw. III 1, 25 50 if. Ph. S c h n e ide r, Die bischofL Domkapitel 
(1885) 280 if. J. v. Lac k i, Die Autonomie der kath. Domkapitel in- Deutschland, 
1915. Falco, lntroduzione aHo studio del "Codex Jur. Can." 83 if. Weitere Liter. 
unten in § Das Domkapitel u. in den §§ uber die Orden u. Kongregationen usw. 

Dnter Autonomie Gus statuendi, j. condendi statuta) versteht man 
die ausdl'ucklich odeI' stillschweigend gegebene gesetzliche Befugnis 
del' yom kirchlichen Recht als Korporationen (personae morales) an
erkannten kirchlichen Genossenschaften, ihre innern Vel'haltnisse durch 
bindende N orlnen(statuta, constitutiones) selbstandig zu ordnen. Die 
Autonomie kommt kraft gemeinen Rechts zu: den Dom- und Kollegial
kapiteln 3, mannlichen Orden und Kongregationen", kirchlichen Vereinen i) 

und Bruderschaften 6, Dniversitaten und Kollegien 7, Archidiakonaten 
und Dekanaten (Rural- odeI' Lal1dkapiteln). Zur Autonomie gehort auch 
die Observanz innerhalb einer mit jus statuendi ausgestatteten Korper
schaft, analog del' Gewohnheit in grof3eren kirchlichen Kreisen s. 

Zur Gultigkeit solcher 'Statuten ist notwendig die Einhaltung del' 
yom Recht materiell gesetztel1 Grenzen und del' zu ihrer Schaffung vor~ 
geschriebenen Form. Dnter ersterem Gesichtspunkt durfen die Statuten 
nul' die innern Verhaltnisse del' Korporation betreffen, so bei den 
Domkapiteln: Gottesdienst, Disziplin, Geschaftsbesorgung, Vermogens-

1 Can. 291, § 1. 
2 Can. 291, § 2. - TIber Antrage auf dem Vatic.: La 111 mer, Zul' Kodifikation 

des kanon. R.s (1899) 66 125 127; G ran d era t 11 - K i r c h , Gesell. des Vatik. Konzils I 
(1903) 441; II (1903) 178 ff. 

3 Can. 324; 393, § 2; 397 410 416. 
~ Can. 324489; 501, § 1; 509, § 2, 1°; 510593673. T. Schafer, Das Ordens

recht nach dem mc. (1923) 69 78 86. 
a Can. 689. G Can. 715, § 1. 7 Can. 1376, § 2 .. 
8 V gl. oben S.166. Eine gesetzl. Praskriptionszeit besteht fur die Observapz nicht. 
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verwaltung u. u. \ in den Orden: Gebet, Klausur, Studien usw. Sodann 
durfen sie nicht gegen das jus commune 2, die Rechte del' Obern 3 und 
die jura quaesita Dritter '. gehen, nicht den bisherigen guten Zustand 
in deterius verandern 5 und nicht gegen das vVohI del' Kirche ver
stof3en 6. Hinsichtlich del' Form ist erforderlich, daf3, abgesehen von 
speziellem Statut, ebenso wie zu vVahlhandlungen, aIle Berechtigten 
geladen werden, daf3' del' Ubergallgene innerhalb dreier Tage den Be
schluf3 allfechtell kann, daf3, wenll ein Drittel iibergangel1 wurde, das 
Beschlossene eo ipso nichtig ist 7, daf3 weiterhill die einschlao'iaen fUr ~ to b , 

'Yahlhandlungen bestehel1den Vorschriften beachtet werden 8. Ent
scheid end ist die absolute Mehrheit del' gultig abgegebenen Stimmen. 
Nach zwei resultatlosen Abstil11mungen elltscheidet das dritte Mal die 
relative Majoritut. BeiStiml11engleichheit kann nach del' dritten Ab
stimmung del'Vorsitzende entscheiden. Wenn es sich um wohlerworbene 
Rechte eines einzelnen odeI' aIler handelt, mUssen aIle einverstanden 
sein 9. Auch kann die Minoritat den Beschluf3 del' Majoritat beim 
Obern anfechten, wenn sie ihn fUr unzweckmuf3ig odeI' als 11ur im 
Interesse del' Majoritat gefaf3t ansieht 10. Wie das altere Dekretalen
recht, so vedangt auch - entgegen dem dazwischen liegenden, weit ver
breiteten Gebrauch 11 - das neuere Recht, daf3 die Kapitelsstatuten yom 
Bischof genehmigt werden 12. Dnd wie zu ihrer EntstehunO'. so ist auch zu _ to. 

ihrer Anderung odeI' Aufhebung bischofliche Genehmigung erforderlich 13. 

Sind keine Statu ten vorhanden odeI' sind sie verbesserungsbedurftig, 

1 Can. 395, § 4; 397 408 416; 418, § 1. 
2 O. 8, X de rescript. I, 3. 3 C. 8 cit. 4 Reg. jur. in Vpo 29. 
a C. 9, X de con suet. I, 4. 6 C. 12. X de constit. I, 2. 
7 C. 42, X de elect. I, 6. Can. 162. . 8 Can. 163 if. 
9 Can. 101, § 1. JIrI a rot 0, Instit. jur. can. I3 547 A. 1, macht abel' aufmerksam 

auf di~ Unterschiede zwischen einer eigentlichen IVahlhandlung u. einer sonstigen 
Rechtshandlung. P. S. Lei c h t, Un principoio politico medievale (Rendiconti della 
R. Acad. dei Lincei Ser. V, XXIX [1920/21] 232 if.). 

10 C. 1 4 12, X de his quae fiunt a majori parte III. 4. 0)) das noeh gelte, da 
del' CJC. der pars sanior keine Erwahnung tue, 11tJ3t Stu t z, Der Geist des CJC. 
213 f., unentschieden. Bestimmt ist fiir Aufhebung des 1tlteren Rechtssatzes: Mar 0 t 0, 

Instit. jUl'. can. 13 548 A. 1. - J. S taw sky, Le principe de 1ft majorite. Son histoire 
son fondement et les limites de son application, 1920. N. Hi 11 i n g, Der Grundsat~ 
del' Pars sanior bei den kirchl. Wahlen (Festschrift fiir Porsch [1923] 228 if.). 
E. R. A von do, II principio maggioritario nella storia del diritto canonico (Archivio 
giuridico .Filippo Serafini" XCIII [1925] 15 if.; auch separat). 

11 C. 9, X de consuet. I, 4. C. 1 in V!,o de jurejur. II, 11. .Statutull1" c. 2 in 
Vpo de V. S. V, 12. V gl. z. B. J. JYI a r i n g, Di6zesallsvnoden u. DOll1:herrn-General
kapitel des Stiftes Hildesheim bis zum Anfang des 17 ~ Jhdts (1905) 122. 

12 Zirkumskriptionsbullen: .De salute animarum" § 18; .Provida sollersque" § 3. 
S c h n e ide r, Die partik. KR.squellen 50 112. Can. 410, § 2. 

13 Oan. 410, § 2. 
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so hat der Bischof zu ihrer Abfassung oder Verbesserung aufzufordern, 
und ist das Kapitel lassig, so soIl er ihm nach Ablauf von sechs 
l\'Ionaten selbst Statuten gehen oder ihre Korrektur hesorgen 1

. Papst
liche bzw. hischofliche Genehmigung ist auch notig fur die Statuten 
von Orden und Kongregationen sowie von kirchlich errichteteu Yer

einen und Bruderschaften 2. 

§ 29. 

Das staatliche Recht. 

Zu den Quellenstellen vgl. oben § 13 u. 14. 
Zur Liter. vgl. oben § 6, S. 22, A. 1; § 7, II; § 8, IV; § 13 14 15 18 19. 

Ferner: C. C a lis s e, Diritto eeelesiastieo e diritto longobardo, 1888. U. Stu t z, 
Geseh. des kirehl. Benefizialwesens von seinen Anfangen bis auf die Zeit Alex. IlL, 
1895 fr. D e r s., Die Eigenkirehe als Element des mittelalter1., german. KR.s, 1895. 
De r s., Eigenkirehe u. Eigenkloster, in der Realenzyklopadie fiir prot. Th. u. Ie 3. 

De r s., Der Geist des CJC. (1918) 107 fr. 175 fr. V. W 0 If v. G I a n v ell, Studien 
aus dem kanon. Privatreeht. I. Die negotia inter vivos 2, 1898. D e r S., Die letzt
willigen Verfiigungen nach gem. kirch1. R., 1900. A. v. H a I ban, Das rom. R. in den 
german. Volksstaaten (Unters. zur deutschen Staats- u. R.sgeseh., hrsg. v. O. Gierke, 
Heft 56 6489), 1899 fr. L. Sic iIi an 0 -Vi II a n u e va, Leggi e eanoni in materia di 
diritto privato secondo i principali canonisti e legisti del secolo XIII. Considerazioni, 1905. 
F. T r i e b s, Studien zur Lex Dei, 1905 fr. M. Con rat (00 h n), Rom. R. bei Nicolaus I. 
(Neues A. del' Gesellseh. fiir alt. deutsche Geseh.skunde XXXVI [1911] 719 fr.). 
A. K n e c h t, Das neue kirch1. Gesetzbuch (1918) 47 f. A. Do p s e h, Wirtschaft1. u. 
soziale Grundlagen der europ. Kulturentwicklung aus del' Zeit von Caesar bis auf # 

Karl d. Gr. II (1920) 228 fr. [Die 2. Auf!. (1923 f.) stand nicht zur Verfiigung.] 
H. v. S e hub e I' t, Gesell. del' christl. K. im Friihmittelalter (1921) 17 fr. 96 fr. 222 fr. 
288fr. u. oft; vgl. oben S.70fr. Sohm, KR. II (1923) 152fr. V. del Giudice, 
II diritto della Stato nell' ordinamento canonico (Archivio giuridico ,Filippo Serafini" 
XCI [1924] 3 fr.). F al co, Introduzione allo studio del .Codex JUl'. Can." 89 fr. 

Da Kirche und Staat wesentlich verschiedene und fur sich selb
standige Gesellschaften sind, so kann prinzipiell der Staat fur die Kirche . 
sowenig materielle Rechtsquelle sein, als es die Kirche fur den Staat 
sein kann. Daher mu£! die Kirche staatliche Gesetze jedenfalls uber 

1 Can. 410, § 3. S, C. Cone. 25. Juli 1923 (Acta Ap. Sedis XV [1923] 453). -
Friiher wurde bei dem Antagonismus zwischen BischOfen u. Domkapiteln in der 
Regel seitens del' letzteren die Bestatigung des Papstes nachgesucht (C. 8 9, X de 
constit. I, 2). Sie war abel' an sich nur notig bei einem Statut gegen das jus com
mune. Auch konnte der Papst von ihm bestatigte Statuten jederzeit aufheben, wenn 
es sich zeigte, daB sie gegen das Beste der Kirche gingen (C. 12, X de constit. I, 2). 
War ein Statut yom Papste bestatigt, so konnte es ohne weiteres abgeandert werden, 
wenn es hauptsaehlich den Nutzen einzelner oder der ganzen Korporation bezweckte, 
da jeder auf sein Recht verzichten kann. Bezweckte es aber das W ohl der Kirche, 
so war papstliche Erlaubnis dazu notig (C. 12, X de foro compo II, 2). 

2 Can. 618, § 2; 673, § 1; 689, § 1 2; 715, § 1. Uber Orden u. Kongregationen 
usw., naherhin iiber die papstliche odeI' hischOfliche Bestatigung ihrer Statuten, mehr 
unten gegeb. Orts. V gl. zunachst etwa F a I co, Introduzione allo studio del • Codex 
Jur. Can." 84 f. 

§ 29. Das staatliche Recht. 177 

Dinge rein kirchlicher Art prinzipiell zuruckweisen 1. N och mehr hat 
sie diese Pfiicht, wenn die staatlichen Gesetze dem gottlichen oder 
kirchlichen Rechte direkt widersprechen 2. Anderseits kann sich die 
Kirche staatlichen Gesetzen, VOl' aHem uher gemischte Geaenstande 

, '" , 
welche ihren .Anforderungen entsprechen, unterwerfen, ja sie appro-
bieren und zu kirchlichen Gesetzen erheben (leges canonizatae) 3. Bis
weilen mUN sie sich auch, um gro£!ere Ubel zu vermeiden, staatliche 
Gesetze in kirchlichen Angelegenheiten, in welch en del' Staat die Kirche 
schadigt, trotz prillzipieHer Verwahrung gefallen lassen, wofern sie nur 
nicht den gottlichen Rechten oder ihren Grundrechten ,yiderstreiten 4. 

Unter Umstanden wird der Papst sogar solchen Gesetzen, namentlich 
in gemischten Dingen, dul'ch Vereinbarungen mit dem Staat in Kon
kordaten oder Konventionen seine Zustimmung gehen. Insofern, d. h. in 

sind die Konkordate auch materielle Kirchenrechtsquellen 5. Da£!Ci i ! 
die Kirche ~n r.ein burgerli~hen Dingen den bestehenden staatlichen III 

Gesetzen, sowelt Sle erlaubt smd, unterwirft, ist klar. \.tl 
Was das histol'ische Vel'hiiltl1is del' Kil'che zu den staatlichen Rechten be

'trifft, so hat die Kil'che im romischen Reich staatliche Gesetze, die ihl' forderlich 
odeI' wenigstens nicht schiidlich waren, benutzt und illr Recht in vielen Punkten 
nach dem romischen Recht ausgestaltet 6. Bisweilen hat sie auch romische 
Gesetze .direkt ubernommen, Z. B. das staatliche Ehehindernis aus del' Adoption 7. 

In den mnerhalb del' Gl'enzen des romischen Reiches entstandenen gel'manischen 
Staaten lebte die Kirche als solche und del' Klerus, wenigstens soweit er del' 
Nationalitiit nach l'omisch war, noch lange nach romischem Rechte weiter 8. 

In del' Folgezeit hat sie das romische Recht als subsidiiir erkliil't fur die FaIle , 

1 C. 1 (Rom. Syn. a. 502, C. 3) 5 (N i col. 1. a. 863) 9 (G reg. VII. a. 1081) 11 
(J 0 I;. VIII. [?]).' D. XCVI. C.I0, X de constit. I, 2. V gl. oben S. 52, A.1 u. S. 69, A.1. 

?1 (N 1 c ~.~. 1. a. 863), D. X. ~. 7, ~ de constit. I, 2. In del' Enzyk1. 
" Gra, ISSlmo O~fiC!l .v. 10. Aug. 1906 erklarte PI u S X., daB das franzos. Trennungs
?esetz bzw. ~le m l~m e~thaltenen Kultusvereine .sanctissima jura, quae ad vitam 
Ipsam Eeeleslae pertment , verietzten, u. verwarf sie trotz der zu befiirehtenden 
schwersten Schadigung der Kirche in Frankreich (Acta S. Sedis XXX [1906] 386). 
V g1. aueh oben S. 51 fr. 

3 Ben e d. XIV., De syn. dioeces. l. IX, C. 10 fr. 
4 N. N i II e s, • Tolerari potest". - De juridieo valore decreti tolerantiae (Z. fur 

ka~l. Th. XVII [1893J 245 fr.; auch separat). V gl. auch oben S. 53, A. 7; S. 165, 
A. _; S.169, A. 2. 
• 5 V gl. oben § 14. Daher behandeln - was freilieh logisch nicht voll beo-riindet 
1St - ma~che Kanonisten die Konkordate bei del' Darstellung del' materielle: parti
kularen Klrehenrechtsquellen. In facto esse sind sie Gesetze und konnen schlie13lich 
aueh aus diesem Grunde hiehergestellt werden. 

6 C. 1 (N i col. 1. a. 866), C. XXX, q. 3. C. 17 (J 0 h. VIII. a. 873), C. XVI, q. 3. 
V gl." auch E. Per e Is, Nikolaus I. u. Anastasius Bibliothecarius (1920) 153 fr. 170 fr. 

, C. un. X de cognat. leg. IV, 12. 
8 Lex Ribuar. t.58, § 1. C. 6 (H ink m. von Reirns), C. XXIV, q.3. H. B I' U nne r, 

Deutsche R.sgesch. 12 (1906) 382 fr. F ri e db erg, KR.6 147 A. 4. Stu tz, KR." 299 A.1. 
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in denen das kirchliche Recht eine Lucke hatte 1. Und das urn so mehr, als das 
kanonische Recht im Mittelalter sich auch auf manche burgerliche Gegen
stande, die mit kirchlichen in irgend welche naherc Beziehung gebracht werden 
konnten. z. B. Zinsnehmen. Testamentsachen, ausdehnte. J e mehr abel' irn weiteren 
Verlauf' die Kirche ihr 'Recht ausbaute, desto weniger hlieh das romische 
suhsidiare Quelle 2. Auch in den germanischen Staaten innel'halb des friiheren 
romischen Reiches und in andern Staaten hat die Kirche die hurgerlichen Gesetze, 
die fUr sie brauchbar waren, dankbar angenommen und benittzt. Gewisse ger
mani8che Recht8institutionen wurden fur die AusbildUIl'g des kirchlichen Rechts 
geradezu Grundlage, so das germanische Eigenkirchenwesen fUr das Benefizien-, 
Patronats-, Spolien- und Regalienrecht, die gel'manisehe Bereclmung del' Ver
wandtschaftsgrade fill' deren kirehliche Komputation 3. Subsidiar abel' wurde 
das germanische Recht und andere staatliehe Reehte von del' Kirehe nicht uber-
11ommen. Immel' abel' hat sieh die Kirche in rein. hurgerlichen Dingen, soweit 
die Gesetze daruber bereehtigt waren, gehorsam unterworfen. 

Genau so verhalt sich das neue kirchliche Gesetzbuch gegeniiber 
den staatlichen GesetzgebUl1gell. Als Ganzes hat es del1selben formalel1 
Eil1flufl auf seine Formulierung gestattet. Materiell sodalln l1immt es 
wiederholt ausdriicklich auf die staatlichen Gesetze Bezug 4

. 

Drittes Kapitel. 

Dus kirchliche Gesetz und seine Anwendung. 

§ 30. 

Das Idl'cilliclJe Gesetz. 
Deer. Gmt. D. I-XX. Deer. Greg. IX., Lib. sext. I, 2 de constit. Can. 8-24. 
Thom. A q., Summa theol. 1, 2, q. 90 ff. F. Suarez, De legibus ae Deo legi~

latore libri X, Lugd. 1613. F. X. Y. L i 11 sen man n, Lehrh. del' MoraltheologIe 
(1878) 74 if .. J. H a r in g, Del' R.s- u. Gesetzeshegriff in del' kath. Ethik u. modern. 
Jurisprudenz (1890) 17 ff. T h. Me y e r, Institutiones jur. natur. 12 (19~6) 195~. 
A. K 0 e h, Lehrb. del' Moraltheol. 3 (1910) 68 ff. A. L e h m k u hI, Theo1ogm morahs. 
P! (1910) 89 ff. F. M. S chi n dl e r, Lehrh. der Moraltheol. P (1913) 151 ff. O. S c hi 1-
ling, Moraltheol. (1922) Glff. P.Keller, Die ,Normae generales" des ~JC. 
(1923) 47 ff. V. Cat h rei 11 ,Moralphilosophie 16 (1924) 373 ff. F a leo, IntroduzlOne 
alIo studio del ,Codex Jur. Call." 92ff. N.Hilling, Die allgem.Normen des CJC. 
(1926) 34 ff. 

1. Aus den materiellen Kirchenrechtsquellen flieflen fortwahrend 
kirchliche Rechtsnormen, kirchliche Gesetze. Del' Beg l' i if des G e-

! C. 1, X de l10vi operis nunt. V, 32. C.28, X de privil. V, 33. 
2 Zur Liter. vgl. oben S.22, A. 1; § 7, II, 3. 
3 Zur Liter. vgl. ohen § 7, II, 4. 
4 Vgl. Can. 33, § 2; 120, § 1; 547, § 2; 1016; 1017, § 3; 1059; 1063, § 3; 

1080 1186 1301; 1499, § 1; 1508; 1513, § 2; 1516; 1519, § 2; 1520, § 1; 1523, 
§ 20; 1529; 1651, § 1; 1770, § 2,1°; 1813,§ 2; 192619302198. Vgl.: Stutz, 
Del' Geist des CJC.l07ff. 175ff.; Falco, Introduzione alIo studio del ,CodexJur. 
Can." 82 ff. Uber das forma1e Verhaltnis vgl. unten § 50. 

§ 30. Das kireh1iche Gesetz. 179 

setzes in diesem Sinn wird von Thomas von Aquin in 111uster
giiltiger Weise dahil1 defilliert: (Lex est) ordinatio ratiollis ad bonum 
commune ab eo, qui curam coml11unitatis habet, promulgata 1. Daher 
111ufil ein Kirchengesetz von eil1em kirchlichel1, mit vollkommener aufilerer 
kirchlicher J urisdiktion ausgestattetel1 Obern stammen, verniiriftig, 
d. h. physisch und moralisch l110glich seill, und dauernd das kirchliche 
bonum commune, das allgemeine Beste del' solchem Obern unterstehenden 
kirchlichen KOl11munitat, bezwecken. Auch mufil del' Gesetzgeber seine 
Absicht, die ihm Ul1tergebellen zu verpfiichten, in geniigender \iYeise 
kundgegeben hahen: das Gesetz mufl puhliziert odeI' promulgiert sein 2. 

Durch diese Eigenschaften unterscheidet sich das Gesetz wesentlich 
yom Rat (consilium), von del' V orschrift odeI' dem Befehl (praeceptum) 
und von del' Verordnullg odeI' derVerfiigung (decretum). vYlihrend die 
Gesetze aus guten GrUnden in del' Regel territorial en Charakter haben, 
d. h. das Gebiet treffen, fiir das sie gegeben sind, wenn nicht andel'S 
bestimmt ist 3, ist die V 0 r s c h rift oderder Be f e h 1 dessen. del' zum 
wenigstenLeitungsgewalt (potestas dominativa) hat, fur eil1zelll~ Personen 
odeI' eil1en kleinerel1 Kreis von solchen gegebel1 und verpflichtet diese 
iiberall. J edoch verlieren die V orschriften ihre Kraft, wenn das Recht 
des Befehlenden erlischt, und konllen nicht gerichtlich geltend gemacht 
werden, aufler das Gebot sei durch ein rechtmafliges Dokument odeI' 
VOl' zwei Zeugen gegeben word6Ii 4 . Die Verordnung odeI' die Ver
fiigul1 g abel' gehort mehr dem Recht des konstitution ellen Staates 
del' profanrechtlichen scharferen Ul1terscheidUl~g zwischen Gesetzgebun~ 
und Verwaltung, naherhin del' Verwaltung an und laflt sich bei del' im 
kirchlichen Recht nicht ebenso wie im weltlichen Recht vorhandenen 
Trennung diesel' beiden Gewalten 5 llicht rein auf dieses iibertragen G. 

,1 Summa theol..l, 2, q.90, a.4. B.C. Kuhlmann, Del' Gesetzesbegriif heim 
h:. TI:omas von AqUlll (19~2) 108 ff. O. L 0 tt in, Loi morale naturelle et loi positive 
d apres S. Thomas .d'AqulU, 19:<0. O. S chi lli n g, Die Staats- u. Soziallehre des 
hI. Thomas von Aqull1 (19:?3) 149 ff. P. Tis e hIe del', U rsprung u. Trager del' Staats
gew~lt naeh del' Lehre des hI. Thomas u. seiner Sehule (1923) 71 if. 

C. 1-5, D.1. C.2, D. IV. . 
3 Can. 8, § 2. 
4 Can. 24 2220. Es' gilt das Reehtsspriehwort: Lex afficit territorium, prae

eept~m ossibus inhaeret. V gl. auch Can. 2306, 3 0 ; 2310. 
o V gl. oben S. 33, A. 1. 

, • G K a hI, KR. 171 f. R. v. S ell ere r, Das kirchl. VerordnungsI'eeht (Akten des 
D. mternat. Kongresses kath. Gelehrten zu Munchen [1900] 242 if.). De r s., Kirchl. 
yerordnungsreeht (Z. fur oifentl. R. III [1922] 449 if.). Her g e n 1'.0 the I' - H 0 II w.e e k, 
KR. 487 ff .. W ern z, Jus decretaliulIl 13 159. ff. V gl. auch: A. F r i e d m a n.n, Geseh. 
u. Struktur del' Notstandsverordllungen mit besond. Berucksichtigung des KR s 1903· 
K a h n, Abgrenzung des Ge.setzg;;;bungs. u. Vel'ordtmngsreehts naGhdeutsche~ Reiehs: 
staatsreeht, 1912; O. Reb i t z k i, Das Verordnungsrecht des Konigs, insbes. das.R. del' 
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2. Damit ein Gesetz ins Dasein tritt und Geltung hat, muf3 es 
publiziert sein 1. Die Kommunitat muf3, um uberhaupt dureh das 
Gesetz verpfiichtet zu werden, dieses irgendwie kennen. TIber die ge
eignetste Art und 'Veise der Publikation hat del' Gesetzgeber zu ent
seheiden. Bedeutsamer als bei Gesetzen fUr kleinere Kreise, Diozesen 
und Kirehenprovinzen 2 ist diese Frage bei Gesetzen fUr die ganze Kirehe, 
die vom Papste oder von allgemeinen Konzilien ,erlassen werden 3. 

Fur die papstlichen Gesetze bestand lange Zeit kein bestimmter Publikations
modus 4. Aber seit dem 13. Jahrhundert fing man an, einen solchen auszubilden 5. 

Die papstlichen Konstitutionen wurden ad valvas Basilicae Vaticanae et Ecdesiae 
Lateranensis, Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae und bisweilen noch 
an andern Orten durch Kursol'en del' papstlichen Kanzlei angeschlagen. 801che 
publicatio urbi facta galt als orbi facta, d. h. das papstliche Gesetz war so an
zusehen, "ac si unicuique nominatim et personaliter intimata fuisset" 6. Hier
gegen wurde abel' namentlich seitens del' Gallikaner, Febronianer, JosephineI' 
uud Aufklarer behauptet, daB ein papstliches Gesetz fur die einzelne Diozese 
erst Geltung erhalte durch die Publikation seitens des Bischofs. AUein dagegen 
ist prinzipiell zu sagen, daB, wenn die Gultigkeit eines papstlichen Gesetzes 
von del' Publikation in den Diozesen abhangen wul'de, dann die BischOfe odeI' 
8taaten die papstliche Gesetzgebung lahm legen konnten. Nach kirchlichem 
Gesetz ist abel' allen, welche solclle Publikation hindern, die excommunicatio 
latae sententiae Papae speciali modo reservata angedl'oht 7. Sodann ist nach 
del' promulgatio in Rom das Gesetz bel'eits einem Teil del' Glaubjgen bekannt. 
DaB es ein anderer Teil noch nicht kennt, kann dessen Geltung nicht llindern. 
Eine Publikation, die eine allseitige Kenntnis des Gesetzes bewirken wurde, 
ist uberhaupt nicht moglich. Es kann also die Existenz eines Gesetzes nicht 
von del' allseitigsten und umfassendsten Publikation (divulgatio legis) abhangig 
gemacht werden, sondern nurdavon, daB del' Gesetzgeber seinen Willen uberhaupt 
offentlich ausgesprochen hat. Immerhin besteht eine Pfticht del' Bischofe, ihren 
Dntergebenen Kenntnis von den papstlichen Gesetzen zu geben 8. Auch wird die 
Kenntnisnahme erleichtert durch Zusendung, Kopien und Druck. Abel' von alledem 
hiingt die Gultigkeit des papstlichen Gesetzes nicht ab, sondern es soIl nurverhindert 
werden, nne subditi per simplicitatem vel ignol'antiam excusare se valeant" 8. 

N otverordnung nach preun. Landeskirchenrecht (D. Z. ffir KR. XXII [1912] 60 ff.); 
F. Tezner, System der obrigkeit1. Verwaltungsakte (Osten. Z. ffir offent1. R. I [1914] 
1ff.; besond. 54ff.); Holtzendol'ff-Kohler, Enzykl. del' R.swiss. IV' (1914) 
161ff.; O.Jll[ayer, DeutschesVerwaltungsrecht P (1914) 83ff. [Die 3. Aufl. (1924) 
ist hier nicht wesent1. verandert..] 

1 Can. 8, § 1. 2 V g1. oben S. 169 ff. 3 V g1. oben S. 154 ff. 163 f. 

4 V gl. oben S. 154 ff. 
5 P.JlLBaumgarten, Aus Kanzlei u. Kammer (1907) 241ff. Ders., Neue 

Kunde von alten Bibeln (1922) 156 ff. E. Go 11 e r, Die papstl. Ponitentiarie I (1907) 
272 ff. De r s., Die Publikation der Extravagante "Cum inter nonnullos" Johanns XXII. 
(Rom. Qschr. XXII [1908] 143 ff.). 

n Bened. XIV., "Dei miseratione" v. 4. Nov. 1741, § 17. Walter, Fontes 584. 
7 Can. 2333. V gl. auch oben S. 155. 
8 C. 2 (N i coL 1. a. 862), D. XX. Can. 336, § 1. V gl. oben S. 170. 
9 C. 40, X de sim. V, 3. 

§ 30. Das kirchliche Gesetz. 181 

N euel'dings aber hat Pius X um den .. tl' h G . .. ." paps lC en esetzen dIe 
wunsehenswel'teste Pubhzitl1t zu verleihen . A hI e. d' . ,1ll1 nsc UM an Ie aanze 
Reform del' Kune dureh die Konstitution Pronl 1 d: " 29 S 0 . . " " . u gan 1 yom . eptembel' 
1908 em amthches PubhkatIOnsoraan des Apostolisch St 11 - h ff 

1 h 
. 0 en u 1 es gese a en 

we c es smt dem 1. J anual' 1909 unter dem Titel A tAt l' ' 
C d' " I' . " capos 0 lCae 
oe IS ersc 18mt, mIt der Bestimmung daf3' d' II'" 
K 

. . ' - III leses a e papsthchen 
onstltutIOnen, Gesetze, Dekrete und romisehen Elf 

d 
r asse au genommen 

wer en und dafJ diese .Art del' Bekanntmachung fU"r d' RId .' ffi . 1 Ie ege en 
emzlgen 0 Zl~ len Publikationsmodus fur die romischen Gesetze bild t 
J~doch hat slCh der .Apostolische Stuhl vol'behalten, eventuell au:l~ 
emen andern modus promulgandi zu wahlen . d' h h ' 
f 

"h 1"' . , Wle les aue sc on belm 
ru eren PubLlkatIOnsmodus vorkam so z B be1'm t T . . . ,.. sogenann en ametsl-

dekret des Tndentlllums uber den Eheabschluf3 des sen G""lt' k 't 
d P bl

'k'" ,u 'lg m von 
er u 1 atlOn III den emzelnen Pfarrkirehen abh'" h W n p" .. . anglg gemac t wurde. 

. as IUS X. uber dle Promulgation romischer Gesetze bestimmte ist 
m den OJ O. ubergegangen 1. ' 

. Zu unte.rscheiden von der promulgatio legis und del' dadurch be-
wlrkten EXlstenz des Gesetzes ist die va cat i ole 0' l' S D'e b t ht 
d . d f3 d' . "'. 1 se es e 
~rm, a Ie VerpfilChtung del' Untertal1en ZUl' BefolO'unO' des promul-

gI~rte? u~d da~el' berei.ts existierel1den Gesetzes erst °naeh bestimmter 
ZeIt emtntt. Eme vacatIO kann bei Glaubens- und be' D' . l' f" kl . " " 1 lSZlP lllargesetzen 
UI elllere kIrchhehe Krmse: Kirehenprovinzen und Di5zesen nicht 

angel10mmen werden, auf3er del' Gesetzgebel' habe andel'S bestimmt 2 

Auch hatte~l l1ach de,l'. wohl richtigeren Meinung die Disziplinargesetz~ 
del' all~ememen K~nzlhen und der Papste B fl'uher alsbald nach del' Pro
mulgatIOn allgemem verpfiichtende Geltun o. aufJer es wurde f" 'h 
E' t 'tt' , 0' ur 1 ren 

III 1'1 em bestImmter Termin angesetzt, wie es wiederum b . d 
angefUhl'ten Tametsidekret geschah 4 WeiI das abe' tl~Ih ben: . r, namen IC et 

die "~~:t~.1~d!~d!:I! ~~~9)p:~iikCa~. 9. : Sc~~on .~m 23. M~i !904 hatte Pius X. 
S. Sedis XXX VII [1905] 3 ff)' VO'I abtJon§~OIoan fur rom. En~ntJatlOnen erhoben (Acta 

. • b . 0 en 8 VIn --- ESe 1 t R .. d 
tiber die Promulgation der K' h 0" ' •• • : z, eVISlOll er Theorie 
Ph ill ips KR V 54 ff /r~ el1~esetze (Z. fur KR. u. Pa~toralwiss. I 1 [1842] 90 ff.). 
tholic Unh:ersit; Bulletin XV' g~;9i g2~ 'ff ~heJ p~'?m~lgatlOn of POl1tific~l Law (Ca
Pontificales(Rev. Augustin. [1909] II 1~4ff')' -'A l~ler, La prom.~lgat:OIi des lois 
kation eines Gesetzes zum Zweck be ;) . "K n~ kann zur her~ommhchen Publi-
~ekkal1ntmachung angeordnet werden. ss~~er for~:;;:I~~:h~n~ n~~h di:l~le S:eiter~e~er:hde 

e ret v. 7. Dez. 1918 fiber die haufiO' R t' d ..... . cr., aIr 
yero~~tlicht werden solIe (Acta A~~ S:~~v~~0[19;~r~)~len III allen Diozesanblattern 

S. 171 i714. X de postul. I, 5. C. 1 in Vpo de con cess. praeb. IU, 7. V gl. oben 

3 Vgl. oben S. 155 164 
4 • 

So wurde auch der CJC. Pfingsten 1917 publiziert 
aber erst Pfingsten 1918 "vim obligandi". u. als lex existent, erhielt 



182 II. Buell. Die Quellen d. Kirchenrechts. 1. Ahsclm. 3. Kap.: Das kirchl. Gesetz. 

Verhangung von Strafell wegell Ubertretung des Gesetzes trotz un
verschuldeter Unkenntuis zu Unbilligkeiten fUhrte, so wurde fUr die 
Regel, wenn auch nicht ohne starken vViderspruch, bei del' rechtlichen 
Beurteilung eines mit dem neuen Gesetz nicht in Einklang stehel1del1 
disziplinarel1 Verhaltens bis zu zwei JliIol1atel1 auf unverschuldete Un
kellntnis prasumiert, aufuer es war das Gegenteil bewiesen 1. J etzt 
abel' treten die papstlichen Gesetze ill verpflich~ende Kraft erst llach 
Ablauf von vollen drei JliIonaten seit dem ausdl'ucklich angegebellell 
Erscheinul1gstag del' betreffenden sie el1tha1tenden Nummer del' "Acta 
Apostolicae Sedis", aufuer sie verpflichtetel1 l1ach del' N atur del' Sache, 
wie Glaubens- und, Sittengesetze, alsbald, odel' es ware im Gesetze 
selbst speziell und ausdrucklich eine kurzere oder lal1gere oder gar 

keine vacatio bestimmt 2. 

3. Vvas dieWir k u n g d er G e s et z e betrifft, so haben sie aus 
guten Grunden in del' Regel territoriale und nUl' ausnah~11sweise person
liche Geltung, d. h. sie treffen fur gewolmlich das ganze Gebiet, flir das 
sie gegeben sind, und aIle auf diesem Gebiete befilldlichen Untertanell 3. 

Die Ullterta]len des Gesetzgebers sind wegen del' Bedeutung del' Gesetze 
fur das bonum commune nach d e1' d a s Ge s e tz s auk tio nie1' en den 
E1'klarung des Gesetzgebers im Gewissen ve1'pflichtet, sie zu be
folgen 4. Man nennt dies8moralische Verbindlichkeit des Gesetzes ad 
culpam die vis directiva legis. In der Regel abel' fugt das Gesetz gegen 
den Ubertreter zm: Sanktion hinzu noch eine Strafbestimmung, eine poena, 
und diese Verpflichtung zur Strafe nennt man die vis coactiva legis 5. 

Der Gesetzgeber kann aber auch nur zu einem von beiden verpflichten 
wollen, zur Schuld oder zur Strafe. U nd so unterscheidet man: leges 
morales (gel1auer leges mere oder pure morales), d. h. Gesetze, welche im 
Gewissel1 allein unter Sunde verpflichtel1, sodanl1 leges poenales (genauer 
leges mere odeI' pure poenales), d. h. Gesetze, welche im GewiSSE)l1 nur 
zur Ubernahme del' Strafe verpflichten, und leges mixtae, d. h. Gesetze, 
welche Ul1ter einer Sunde und zur Strafe im Gewissen verpfiichten. 

1 1m AnschluE an Novelle GG pladiert die Glosse "Ante" c. 2, X deconstit. L 2, 
"Pervenerit" c.32 in V]'o de praeh. nr, 4 u. ,Quarto" am SchluB aes Libel' sextus, 
auf eine Vakanz des Gesetzes wahrend zweier Monate. Nichts Bestimmtes hesagt 
"post certum tempus" del' Bulle Pius' IV. n,Sicut" v. 18. Juli 1564. Uher die hier
liher hestehende fruhere Kontroverse vgl. M a l' 0 to, Instit. jUl'. can. 1

3 
198., 

2 Can. 9. V gl. S. 181, A. 4. 
3 Can. 8, § 2. Doch kann ein Gesetz ein ortliches u. personliches zugleich sein. 

Bin solches war z. B. das Tametsidekret des Tridentinums. 
4 Rom. 13, 5. 1 Petro 2, 13 ff. C. 2, X de l\L et O. I, 23. 
5 ,Viderstand gegen ein solches Gesetz, wenn nach aUEen hervorgetre~en, ist ein 

kirehI. Delikt. Can. 2195. 
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Es ist abel' kontrovers, ob es uber:haupt leges mere poenales gebe, d. h. 
Gesetze, ,,:elehe. nur unter ~trafe verpfilChten. Fur das Kirchenreeht l1iiherhin 
g~staltet sl~h dIe Fral?e d~hin, ob die Kirche leges mere poenales geben konne. 
DIe Frage 1St auch Iller sIchel' zu beJ'ahen Ge~chichtlich he>' 1 t t, 1 t d' , ~ • c '_'~ ~ 1:rae] e, la le 
Synode von Toledo 1305 eine Reihe von Gesetzen fUr blo"-e p" 1 L 1'" 1 S d . . ." LI ona geseuze er-
k aI~ . _ 0 ann ~er~filch:el1_ vIele Besbmm~ng~l1 in versehiedenen Ordens-
reg em daB abel dIe Oldensregell1 auch klrchliche Gesetze : d 'bt' 1 '1 TXT • ' S1n , ergl SlC 1 

aus 111'em VI esen und dem Begnff des kirehliehen Gesetzes - nicht ad culpam 
sondel'll nur ad poenam 2. Prin~ipiell abel' ist zu sagen: Del' Gesetzgebe; 
kann auch nur s~b culpa verpfilchten. In einer sichel' leichtel1 Sache kann 
del' Ges~tzgeber lllcht schwer vel'pfiichten, wohl abel' in einer schweren leicht 
namellthch, wenn e1' tiber die SchWArA <;Alh,,· ef"''''' im Z '2 1 . t ", . t' . ' . _' ... _' ,---,_._l_L ''':~. __ ,_ ____ I"TelIB 1Ft nr 1):: 

:ueht genobgt, stets YOm VollmaB seiner Befugnis Gebrauch zu -l~ache~l. Noti~ 
• 1St nur: daB, ,,:enn ub~rhaupt noch ein Gesetz yorhanden sein soil uberhau t 

noch eme Gewlssenspfhcht fur die Untero'ebenen da l'St De'l lb'" G
P 

d' to' ,. sm waren ,e-
setze, . Ie wedel' sub culpa noch sub poena jm Gewissen verfiichten wurden 
gar keme Gesetze mehr. Also ist es nicht notig da"- d ' hI' h G ' . .. ,1;1 eI mense re e esetz-
~el~e~' m Je~e:.n Fall dIe ~eobachtung seines Gesetzes, das doch nUl' durch ihn 
EXlsuenz elhalt, unter Sunde fordert sondern es gel" t . hr . ' lUg, wenn em wa 'es 
Gesetz yorhanden sem soIl. dafu er den Uher·tl'etel' ~e1'nes Geset . G . . " " "zes lIn e'VlSSel1 
ZUl Uhernahme del' darauf gesetzten Strafe verl)fiiel'lt t D '" h ; d ,.. . '_ ,e . as mULl auc , um 
l}eL ~~ .so vlel~est~ltJgen mensehhehen verhaltnissen einem schiidlichen und 
unertraghchen R~?onsmus zu entgehen, l110glich sein. Andernfalls wilrde in 
den Ol:den, wo uber ~en bloBen Rat hinaus alles bis in das Kleinste hinein 
gesetzhch geordnet sem mUB, die Zahl del' Sunden ins Unendlich 1 
.. upremall . A e wac lsen. 
>..:, • ex sa us a1lll11arUll1! ufuer den Ordensregeln gibf es abel' heute in 
del ~lrche k,aum leges me~e pOeI:ales, weil del' Kirche heute die Moglichkeit, 
P~yslsche Straf~n durchzufuhren, mfolge del' staatliehen Verhinderung grofuten
~eIls m~ngel~, ~le also fast d~rch,:eg auf die moralische Bestrafung angewiesen 
1st, und well lhre Gesetze sreh Immel' mehr odeI' wenr' O'er auf d I T '1 d B 1 b . 1 1 .. . ~ as :Iel er 

ee en ezre len, a so w1cht1g smd 3. 

1 H a r d u in, Acta Conc. VIn 1763. 
2 C. 1 in. Clem. de V. S. V, 11. - vVahrend del' hI. Bel' n h a r d im Libel' d 

praecepto .et dlspensatione sich noch sehr streng gegen Ponalgesetze in den 0 d ~ 
wah;'t (M 1 g n e, Patr. Lat. CLX~XII 859 ff.), driiekt sich hereits Bon a v e n tu ;1: :~:l 
wemger ahlehn?nd aus: "In talrhus autem ohsel'vantiis, quae in se indifferentes sunt 
sed propter a1md statutae, ut dictum est, maior est habenda diligentia t h ' 
~erv~ntur, "~uam scru~ulose ti~endum, si ex aliqua surreptione quando~u: tra~~~ 
t;d~~~tur ADe sex alls Seraphim. C. 2 in Opera mystica ad theoI. myst. spectantia. 

ras qua~ 1886, 358). Tho ;11: A.q., Summa theol. 2, 2, q. 186, a. 9 ad 1. 
Sua l' e z, De VIrtute et statu relIglOl1lS (Mogunt. 1626) tract. VIII 1 I 2-4 
A. Vel' 111 e e r s c h, De re1igiosis institutis et persollis l' (1909) 136 ff' [D' .' C. • Aufl t d . h ~ . Ie neueren 

agen san en mc t zur Verfugung.] Biederlack-Fuhri h D 1'" 
(1919) 208 221. c, e re 19lOSIS 

3 1m Sinne des Textes u a . J B i e del' 1 a k Z L I 
(Z. fur kath. Th XXIII [1899]'1-'-' ff)·. w c , ur ~ Ire von den Ponalgesetzen 
D' '.. n.n ., ern z, Jus deeretallUll1 rs 134 ff.: A. Mull e l' 

18 .staat!.. Ges~tze Il1 rhrer BezIehung zur sittl. Weltordnung (Festschrift' des Priester' 
semmars m Trier zum Bischofsjuhi1aum [1906] 359 ff)' H N 1 d . Z' E kl" -
des Ponalgesetzes (Z. fur kath. Th. XXXIII [1909]136 if:)· F I\~ S ~ ~: ;1'1 r Larhunhg 
del' Moraltheol 12 (1913) 194f R ' .. In er, e l' . ",. .; . Y. S c her e r, Kirchl. VerordnunO'srecht (Z fur 
Sagmuller, Kirchenrecht. 4, Auff I 2 b ," ." W 
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Untel' dem Gesichtspunkt del' ,\Virkung des Gesetzes unterscheidet 
man weiter: leges affirmativae (praeceptivae, praecipientes) (Gebote), 
1. negativae (interdicentes, prohibentes) (Verhote) und 1. permissivae 
(Toleranzgesetze) 1, Da ferner das Gesetz in del' Regel eine Norm fur 
zukunftiges Handeln ist und niemand fUr eine Handlung, die noch nicht 
geboten odeI' verboten war, gestraft werden dad, so haben die Gesetze 
gewohnlich keine ruckwirkende Kraft. Doch kann del' Gesetzgeber 
seinem Gesetz solche geben 2. In der Regel lTlacht ein Gesetz auch 
eine entgegengesetzte Handlung nicht ungultig 3. Das ist nur daun 
del' Fall, wenn es solches ausdrucklich tnt, also ausgesprochen eine 
lex il'ritans odeI' inhabilitans ist. Naherhin ist eine lex irritans ein 
Gesetz, welches eine Handlung entweder an sich odeI' wegen Mangels 
cler geforclerten Sollemnitaten fUr ungultig erklart, und das entweder 
ipso facto odeI' auf Grund richterlichen Spruchs. Eine lex inhabilitans 
abel' ist ein Gesetz, welches eine Person fUr unfahig erklart,. eine Rechts
handlung mit Rechtswirkung vorzunehmen 4. 

4, Objekt del' kirchlichen Gesetzgehung kann aUes sein, • 
was fur die Kirche notig ist, .um ihren Zweck erreichen zu konnen, 
also die Organisation, Ausbreitung, Erhaltung, kurz die gesamte 
Tatigkeit del' Kirche fur Glaube, Sitte, Zucht und Gottesdienst. Um 
eines kirchlichell Zweckes willen, also indirekt, konnen auch res 
temporales Gegenstand del' kirchlichen Gesetzgebung werden 5. Um 
solchen Zweckes willen konnen auch rein innere odeI' an sich 
indifferente Akte zum Ohjekt eines kirchlichen Gebotes odeI' Verbotes 

werden 6. 

i.\frentl. R. III [1922] 452 A. 1; M a l' 0 to, Instit. jur. can. 1 3 230 fr.; A. Jan sse n, Les 
lois penales. Notion, possihilite, existence (Nouv. Rev. the~l. L [1923]113 fr.); Del's., 
De leo-e mere poenali, 1925. Anders VOl' aHem: v. LIn sen man n, Lehrb. del' 
:lIoralfueol. 81 f.; Koch, Leln'b. del' Moraltheo1. 3 75, wo anch weitere Liter. -
DaB es P6nalgesetze auf weltlichem Gebiete gibt, ja geben ll1UB, b.ewies die Gesetz
gehung besonders wahrend del' Wechsel- u. Notf1111e des Weltkneges 1914---1918 

ll1ehr als schlagend. . 
1 C. 4, D. Ill. -eber die Verpflichtung eines Gesetzes ex praesumtlOne u. ex 

fictione: Mar 0 to, Illstit. jur. can. 1" 223 fr.; Vel' m eel'S c h - C r e u sse n, Epitome 
jur. can. 13 (1924) 54 f. Dber die praesumtio juris, pro hominis u. Pl'· juris et de jnre 
Can. 1825; mehr darliber unten im ProzeBrecht. 

2 C. 2, 13, Xde constit. I, 2. Can. 10. Comm. POlltif. 2./3. Juni 1918 (Acta Ap. 
Sedis X [1918] 345 f.), 16. Old. 1919 (ebd. XI [1919] 476). Fa leo, Illtroduzione alIo 

studio del "Codex JUl'. Can." 66 fr. 96 fr. 
3 C.16, X de regul. III, 31. 4 C.11. 
5 V gl. oben S. 52 fr. 
o S. C. de Relig., 3. Mai 1914 (Acta Ap. Sedis VI [1914] 231). A. Straub, De 

Ecclesia Christi II (1912) 35 fr. B i e d e r I a c k - F u h l' i e h, De religiosis (1919) 208. 
A. Tr 0 111 bet t a, Utrum Ecclesia habeat potestatem praecipiendi actus mere internos? 

1920. }\'[ a l' () to, Instit. jUl'. can. 1 3 187 ff. 
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5. Was die dem in del' Regel tel'ritorialen kirchlichen G e set z 
un tel'S t eh end en Pel'S on en betrifft, so sind den rein kirchlichen 
Gesetzen aUe im Gehl'auch del' Vernunft befindlichen Getauften unter
'woden, nicht abel' sind ihnen unterworfen die Ungetauften, die Getauften, 
'welche den Vernunftgebrauch nicht haben, und die Getauften VOl' dem 
vollendeten siebten Lebensjahr, auch wenn sie den Vernunft<Yehrauch 
bereits habe11, aui3er es sei im Recht ausdrucklich andel'S be~timmt 1, 

Die allgemeinen Kirchengesetze verpfiichten aUe jene, fur welche 
sie gegeben sind, und uberall. Die partikularen Kirchengesetze, die fur 
eill bestimmtes Territorium gegehen sind, verpfiichten jene, fur die sie 
gegeben sind, soweit sie daselbst Domizil (incola) odeI' Quasidomizil 
(advena) hahen und zugleich sich tatsachlich dort aufhalten 2. Die 
Fremden (peregrini), d. h. jene, welche sich voruhergehend aui3erhalb 
ihres Domizils odeI' Quasidomizils aufhalten, sind durch die partiku-
1a1'en Gesetze ihres Ortes, solange sie von diesem abwesend sind, nicht 
gehunden, aui3er es wurde durch die Uhertretung im eigenen Terri
torium Schaden gestiftet,oder das Gesetz ware ein personliches. Sie 
sind abel' auch nicht gehunden an die partikularen Gesetze des Ortes 
an dem sie gerade weilen, auger diese waren um del' offentlich81~ 
~rdnul1g willen, .rrame:ltlich als Strafgesetze, odel' zwecks Erfullung 
emer Rechtsforrnhchk81t gegehen. Dagegen sind sie an die allgemeinen 
Gesetze gehunden, die am Aufenthaltsort, wenn auch nicht im eigenen 
Territorium gelten, nicht aher, wenn sie am Aufenthaltsort nicht <Yelten 3. 

Was die Privilegien des gegenwartigen Aufenthalts betrifft, sol:> dUrfell 
sie von ihnen Gebrauch machen, nicht aber von denen ihres Domizils 
odeI' Quasidomizils, aui3er sie seien personliche 4. Die W olmsitzlosen 
(vagi) sind an die allgemeinen und partikularen Gesetze ihres jeweiligen 
Aufenthaltes gehunden 5. 

• 1 Can. 12 87. Dber die Ungetauften, H11retiker u. Sehismatiker vgl. oben S. 115 fr. 
Kmder, welehe VOl' vollende~em siebtem Lebensjahre den Vernunftgebraueh erlangt 
hal~en u. zur erste~ Komm~mon zugelassen wurden, sind von da an zur jahrl. Beieht 
u. os~~rl. Kommul1lon v;rpfhchtet. Erklarung zu Can. 859, § 1; 906 dureli die Comm. 
P~ntlf. v. 3. Jan. 1918, ~4. Febr. 1920 (A. fur kath. KR XCIX [1919] 62; CI [1921] 68\ 
DIe St;'afgesetze verpfhehten nach Can. 2230 nicht die impuheres. Darliber naher:s 
unten nn Strafrecht. 

2 Can. 13. Zu incola usw., domicilium usw. vgl. Can. 91-95. 
3 Ca.n. 14, § 1, .1 °--3 0. S. C. C?nc. 15. Fehr. 1924 (Acta S. Sedis XVI [1924] 94) 

1:., Resknpt del' glerchen Kongl'egatlOn v. 15. Nov. 1924 (A. flir kath. KR CV [1925J 
(,60) liher das Fasten- u. Ahstinenzgehot. 

4 Can. 8, § 2; 74. 
5 C~n. 14, §. 2. - J. Al her t i, De domicilio eeelesiastico acqnirendo et amittendo 

deque eJus efrectJb~s relate ad leges, sacramenta, poenas, dispensationes, privilegia etc., 
1 ~~8. E. P a? e Ill, La person!,lita et Ia territorialita delle leggi, speeialmente nel 
dmtto canOl1lCO, 1912. F. Nell, Domicile and quasidomicile. An historical and 

13* 
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Hinsichtlich der Frage, ob del' Gesetzgebel' an sein eigenes GesBtz 
gebunden sei, geht die wohlbegl'iindete Meinung dahin, daJ:3 er auf 
Grund gottlichen Rechts (jure naturali) unter Siinde (directive), schon 
um nicht Argernis .zu geben, nicht abel' ullter Strafe (coactive) zu 

dessen Eil1haltung verpfiichtet sei 1. 

6. Ein in seiner Existenz odeI' Tragweite zweifelhaftes Gesetz 
(dubium juris), verpfiichtet nicht, auch wenn es ungiiltig odeI' ul1fahig 
macht, nach dem Satz: Lex dubia non obligato 1st abel' die dem Gesetz 
unterliegende Tatsache als solche zweifelhaft (dubium facti), so kann 
del' Ordinarius dispensieren, vorausgesetzt, daJ:3 es sich um einen Fall 
handelt, in dem del' Papst zu dispensieren pflegP. U nkenll tnis 
des G e set z e s entschuldigt im allgemeillen nicht. Es gilt del' Satz: 
Ignorantia facti, non juris excusat 3. Keinerlei Unkenlltllis entschuldigt 
hei den irritierendell odeI' inhabilitierendell Gesetzen, auJ:3er es ware 
ausdriicklich andel's bestimmt. Unkenntnis odeI' Irrtum betl'effend ein 
Gesetz odel' eine Strafe oder eine eigene Handlullg odeI' eille notorische 
fremde Handlung wird im allgemeinen nicht prasumiert 4

• Beziiglich 
einer fremden Handlung abel', welche nicht notorisch ist, wird Uu
kenntnis odel' Irrtul11 angenol11men, bis das Gegenteil bewiesen ist 5. 

7. Einer E r k 1 a run g bedarf ein an sich klal'es Gesetz nicht, wohl 
abel' ein z'iveifelhaftes und dunkles. Man unterscheidet eine authentische, 
eine usue11e und eine doktrinelle Interpretation G. 

Authentische Interpretation erfolgt durch den Gesetzgeber selbst 
odeI' dessen N achfolger odeI' den vom Gesetzgeber dazu Bevoll
machtigten. Geschieht die authentische Interpretation in Form eines 
Gesetzes, dann hat sie die gleiche Geltung wie das Gesetz selbst. 1st 
sie eine Erklarung des an sich klaren vVortlautes eines Gesetzes (inter
pretatio comprehensiva), so bedarf sie, weil im Gesetz schon enthalten 
und mit ihm promulgiel't, keiner Promulgation und wirkt auch riick
warts. 1st sie abel' eine Erklarung eines zweifelhaften Gesetzes (intel'pr. 
proprie declarativa) odeI' sehr1inkt sie den Gesetzesinhalt ein (interpr. 
restrictiva) odeI' dehnt sie ihn aus (interpr. extensiva), so bedarf sie, 
weil neues Recht schaffend, del' Promulgation und wirkt l1icht riick
warts. Erfolgt die Gesetzeserklarung in Form eines richterlichen U r
teils odeI' eines Reskl'ipts in einer speziellen Sache, so beriihrt sie 11ur 

practical study in canon law, 1920. M. Gut z wile r, Geltungsgebiet u. Anwendungs
gebiet del' Gesetze (Festgahe fur Lampert [1925] 162 ff.). 

1 C. 6, X de constit. I, 2. 2 Can. 15. 3 Reg. jur. in Vl'° 13. 
• Can. 16, § 1 2. 5 Can. 16, § 2. 
6 Die frlihere Unterscheidung, wonach man unter Deklaration die Auslegung eines 

an sich klaren, unter Interpretation die Auslegung eines dunklen Gesetzes verstand, 
ist, weil sachlich unbegrundet, yom CJC. fallen gelassen. 
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die Person en und Dinge, fiir die sie gegeben ist, hat aber keine 
Gesetzeskraft 1. 

Usuelle Interpretation erfolgt clul'ch TIbung und Herkommen in 
Beobachtung des Gesetzes: consuetudo est optima legum intel'pres 2. 

Hilfsmittel zur Interpretation sind: Grammatik, Logik, Geschichte 
und System. Zunachst ist del' Sinn des Gesetzes aus der Bedeutuno' 

des ""\Vortlautes als solchen zu erhebe11, so wie sie Text und Zusammen~ 
hang geben. B~eibt er trotzdem zweifelhaft und dunkel, so sind etwaige 
Parallelstellen 1m Gesetzbuch beizuziehen, sowie del' Zweck und die 
Umstande, aus denen das Gesetz erwuchs, und die Absicht des Ge
setzgebers zu beachten 3. Einer stl'ikten Auslegung unterliegen die 
Stl'afgesetze und die Gesetze, welche die freie Ausiibung von Rechten 
~inschra.nken ~der e~ne Au~nahme yom Gesetz statuieren 4. Doch gilt 
Ull ZW81felsfal1: Odla restrmgi et favores convenit ampliari, d. h. in 
Strafsachen ist die giinstigere Auslegung und bei Privilegien die weit
herzigere zu wahlen 5. Fehlt in bestimmtem Fane ein ausdriickliches 
Gesetz, dann hat man sich, auJ:3er bei Verh1ingung von Strafen 6. zu 
halt81: 7: an Bestimmungen in ahnlichel1, analogen Fallen 8, an die' all
gememen Rechtsgrundsatze 9 unter Beachtung der kanonischen Billig
keit 10, an den Stil und die Praxis del' romischen Kurie 11 endlich an 
,. . ' me gememsame und standige Anschauung der Gelehrten 12

• 

8. End i gun g des G e set z e s tl'itt ein: entwecler durch das Gesetz 
selbst odeI' durch den Gesetzgeber odeI' durch Gewohnheit. Durch sich 
selbst odeI' aus einem in ihm liegenden Grunde, z. B. wenn del' Termin 
abgelaufen ist, fiir den es gegeben, odeI' wenn sein Zweck nicht 111ehr 

1 C~l:. 17. Uber ~ie Unterschei.dUl:gen interpretatio mere declarativa, proprie 
decl~ratlV a etc. vgl.: Ji!I a rot 0, InstIt. JUl'. can. 13 247 if.; F a I co, Introdnzione aHo 
studIO del "Codex JUl'. Can." 99 if. V gl. auch obe11 S. 161. 

: Can. 29. V gl. auch oben S. 167. TIber die doktrin. Interpretation vgl. oben § 25, IV. 
Can. 18. 4 Can. 19. 

5 Reg. jUl'. in VIto 15. Can. 68. F a I co, Introduzione aHo studio del "Codex 
JUl'. Can." 102 f. 

G Can. 49 67 85 983. 7 Can. 20. 
S J. Fa 1 k, Die Analogie im Recht, 1906. E. E ph r u s s i, Interpretation u. Ana

logie (Z. flir offentl. R. IV [1924] 132 if.). 
. . 9 Hier .k?ll11l1en namentlich in Betracht die sog. Rechtsregeln, wie sie ill1 Corpus 
1ur:s ~anOTl1lCl stehe~: X de reg. jur: V, 51; in Vpo h. t. V, 12. C. C r 0 s t a, Regulae 
JUTlS III Ii. Decretahum ad theologiam moralem coordinatae 1914 

10 F. Gillis, Die Billigkeit, 1914. :M:. Rumelin, Die Billigk~it im Recht 1922 
11 V gl. oben S.162 169. ' . 
1~ V gl. oben S. 169. - Scharfere Kritik ubt am Can. 20 Fa 1 co. Introduzione aHo 

~tn~lO del .Codex Jnr. Can< 103ff. -- H. de Page, De l'interpretation des lois, 
)~20 ; IV. B.u r c.k h a r d t, Die Lucken des Gesetzes u. die Gesetzesauslegung, 1925. --

Die Allalogle, dIe Regeln u. die Billigkeit des weltl. R.s durfen nicht ohne weiteres 
auf das kanon. iIbertragel1 werden. 
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er1'eicht werden kann \ odeI' wenn es dem allgemeinen VV 0111 wider
st1'eitet. Dies alles gilt abel' nur im allgemeinen. vVenn das Gesetz in 
einzelnen Fallen odeI' fur einzelne Personen seillen Zweck nicht meh1' 
er1'eicht, so hat es deswegen seine verpfiichtende Kraft im uhrigen nicht 
verloren. Gesetze, die el'lassen sind zur .Ahwendung einer allgemeinen 
Gefah1', verpflichten auch, ,venn im Eil1zelfall keil1e Gefahr vorhallden 
ist". Sodann kann ein Gesetz durch den Gesetzgeher aufgehobel1 
werden, und zwar di1'ekt durch Widerruf, entweder ganz (abrogatio) 
oder teihveise (derogatio), sodann durch Erla13 eines neuen Gesetzes, 
welches dem alten so entgegensteht, da13 dieses nicht· mehr bestehen 
kann (obrogatio). Riel' gilt del' Satz: Lex posterior derogat priori. 
Und dies dann, wenn das spatere Gesetz ausdrucklich erkHirt, da13 es 
das fruhere aufhebe, odeI' wenn es ihm direkt entgegengesetzt ist odeI' 
den Gesamtinhalt des fruheren Gesetzes neu regelt. Doch hebt ein 
spate1'es allgemeil1es Gesetz ein fruheres Partikulargesetz nicht auf, 
wenn es das nicht ausdrucklich erklart 3. TvVenn ein Zweifel besteht, oh 
ein fruhe1'es Gesetz durch ein spateres aufgehoben sei, so ist del' -Wider-
1'uf nicht zu vermuten, vieImehr sollen die beiden Gesetze nach :M:og
lichkeit miteinander in Einklang gebracht werden 4. Es war von je
her Grundsatz del' kirchlichen Gesetzgebung, die allgemeinen Gesetze 
moglichst lange aufrecht zu erhalten und nur dann Anderungen vor
zunehmen, wenn urgens necessitas odeI' evidens utilitas das fol'dert 5. 

Um so weniger ist ein Widerspruch zwischen zwei Gesetzen odeI' im 
gleichen Gesetz des CJC. durch den Satz: Lex posterior derogat priori, 
zu losen, da e1' hei del' Gleichzeitigkeit nicht zutrifft, vielmehr wo
l11aglich durch Interpretation so zu heben, da13 beide Gesetze hestehen 
bleiben. Ein Gesetz hart auch auf durch eine dariiber kommende 
l'echtsgultige Gewohnheit 6 und, fur eil1zelne Falle, durch Privileg 

und Dispens 7. 

Die Epikie odeI' die Anschauung, dafu in einem bestimmt qualifizierten Fall 
das Gesetz wegen del' hier vorliegenden ganz besondern Beschwerlichkeit odeI' 
Schadlichkeit nicht verpfiichte oder del' Gesetzgeber nicht verpfiichten wolle, 
obschon das Gesetz sonst klar ist, kennt das Recht als solches nicht. Abel' 
hier soIl moglichst billige Beurteilung angewandt werden 8. 

1 C. 60, X de sent. et re judo II, 28. 2 Can. 21. 
3 C.1 in Yl'° de constiL I, 2. Can. 22. Uber die Aufhehung del' his zum Inkraft

treten des CJC. hestehendel1, dessen Bestimmungen widerstreitenden Gesetze siehe 

unten § 51, III, G. 
4 Can. 23. 
5 C. 1 7 14 16, C. XXV, q. 1. C.8, X de consang. IV, 14. 
o V gl. ohen § 25. 7 V gl. unten § 33 u. 34. 
8 J. H a ri n g, Die Lehre von del' Epikie (Theol.-prakt. Qschr. LII [1899] 579 ff. 

79G ff.). Mar 0 to, Instit. jUl'. can. 1 3 256 if. 
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§ 31. 

Die Zeitbel'ecluumg. 
Can. 31-35. 
J. Ant 0 n e II i, Tractatus de tempore legali etc.,Venet.1692. J. Lac au, In titulum 

In lihri I novi CJC. De tempore, 1921. Hi 11 i n g , .Die allgem. Normen des CJC. 150 ff. 

Del' Eintritt oder die Anderung eines Rechtes kann von einem 
bestimmtell Zeitpunkt abhal1gig sei11. Da1'um ist die Zeitberechnung 
von allgemeiner rechtlicher Bedeutung 1, und es gilt hieruber, ahgesehen 
von liturgischen oder andern obrigkeitlichen Bestimmungen und privaten 

.Ahmachungen 2, folgendes: 
Del' Tag besteht aus vierundzwanzig Stunden, welche von Mitternacht his 

lVIitternacht ohne Unterbrechung zu z11hlen sind, die \rv oche aus sieben, del' 
Monat aus dreif3ig, das Jahr aus dreihundertfilnfundsechzig Tagen, wenn nicht 
:Monat nnd Jahr llach dem Kalellder zu berechnen sind 3. 

Bei Berechnung del' Tagesstunden hat man sich an den Ortsgebrauch zu 
halten. Bei del' privaten Zelebration del' Messe, privaten Verrichtung des Brevier
gebets, Empfang del' Kommuuion, Beobachtung des Fasten- und Abstinenz
gebotes abel' kann man von del' ortsgebrauchlichen Zeit abweichen und sich 
nach del' wahren odel' mittleren Ortszeit oder nach del' gesetzlichen ordentlichen 
odeI' aufuerordentlichen Zeit l'ichten .1. . 

:Flir Erflillung von Verpfiichtungen aus einem Vertrag sollen, wen11 nichts 
anderes ausgemacht ist, hinsichtlich del' Zeit die V orschriften des im be
treffenden Gebiet geltenden btirgerlichen Rechts eingehalten werden 5. 

vVenn :Monat und J ah1' namentlich odeI' so gut wie namentlich bezeichnet 
sind, Z. B. im Monat :Februar odeI' im nachsten Jahr, so sind sie nach dem 

Kalender zu berechnen 6. 
\Vird del' Anfangstermin nicht genau angegeben, Z. B. Suspension vom 

Messelesen einen Monat odeI' zwei Jahre lang, drei Monate Vakanz im Jahre, 
dann ist die Zeit von Moment zu Moment· zu berechnen. 1st die Zeit un
unterbro chen , wie im ersten :Fall, dann ist sie von Moment zu Moment zu 
berechnen und sind dabei die Monate und Jahre nach dem Kalender zu nehmen. 
Dal'f die Zeit abel' unterbrochen werden, wie im zweiten Fall, so berechnet 
man die W oche zu sieben, den Monat zu dreif3ig und das J ahr zu dreihundert

flinfundsechzig Tagen 7. 

Besteht die Zeit aus einem odeI' mehreren Monaten, J ahren \rv ochen, Tagen, 
und ist del' Anfangstermin ausdrlicklich odeI' durch den Sachverhalt bestimmt 
so gelten folgende Regeln: ' 

1. Monate und Jahre sind nach dem Kalender zu bereclmen 8. 

2. Fant del' Anfangstermin mit dem Anfang des Tages zusammen, Z. B. zwei 
Monate Vakanz yom 15. August an, so wird del' erste Tag mitgezahlt, und die 

1 V gl. Z. B. BGB. §§ 158 -163 186--193. 2 Can. 31. 
3 Can. 32. 1m letzteren Fall ist der 11:onat zu 30, 31, 28, das Jahr zu 365, das 

Schaltjahr zu 366 Tagen zu z11hlen. 
4 Can. 33, § 1. Comm. Pontif. 10. Nov. 1925 (Acta Ap. Sedis XVII [1925] 582). 
5 Can. 33, § 2. G Can. 34, § 1. 7 Can. 34, § 2. 
8 Can. 34, § 3, 1°. 
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Frist hart auf mit dem Anfang des letzten Tages del' gleichen Zahl (also mit 
Begiun des 15. Oktobers 1. 

3. Fallt del' Anfangstermin nicht mit dem Anfang des Tages zusammel1, 
z. B. vierzehntes Lebensjahr, Noviziatsjahr, Zeit von acht Tagen seit Erledigung 
des lJischoflichen StuhIes, Frist von zelmTagen zur Einlegung del' Appellation usw., 
so wird del' erste Tag nicht gezahIt, und die Frist endigt mit Ablauf des 
letzten Tages derselben Zahl 2. 

4. "Venn ein :Monat den Tag derselben Zahl nicht hat, z. B. ein Monat 
vom 30. J anuar an, so endigt die Zeit nach Sachlage entweder mit Beginll 
odeI' Entle des letztel1 :\Ionatstages 3. 

5. vVenn e8 sich um Akte gleicher Art handelt, welche nach gewissen 
ZeitraUl11ell ,vieder vorzunehmen sind, z. B. lebenslangliche Profefu nach Ablauf 
VOll drei Jahren seit Ablegung del' zeitlichen Profen, Neuwahl nach Ablauf 
VOll drei odeI' mehr J ahren, so endigt die Frist mit \'Viederkehr des Tages, 
an dem sie begonnen hat, doch kann del' Akt den ganzen Tag tiber wieder 
vorgenommen werden 4. 

. Tempus utile ist die Zeit, welche jemanden zur Ausiibung odeI' Verfolgung 
seines Rechtes eingeraumt ist, und zwar so, dan sie bei Ul1kenntnis odeI' Ver
hinderung nicht ablauft. Tempus continuum abel' duidet keine Unterbrechung 5

• 

§ 32. 

Das Reskript. 

Decr. Greg. IX., Lib. sext. I, 3 de rescript. Con st. Clem. I, 2 de rescript. Can. 36-62. 
Keller Die _Normae "'enemles" des CJC. 90ff. Falco, Introduzione allo 

studio del ,Codex Jm. Can." 106f[ Hilling, Die allgem. Normen des CJC. 90ff. 
V gl. auch die Liter. zu § 22 23 26 30. 

In AnlelmunO' an das romische Recht bezeichnet beg ri ffl i c h im 
'" kirchlichen Recht "constitutio" eine lex generalis, wahrend "rescriptum" 

ein gnadegewahrendes odeI' rechtschaffendes Schl'eiben ist fiir eine ein
zelne Person odeI' in einem einzelnen Fall. Es kann abel' ausnahms
weise, je nach dem Vvillell des Gesetzgebers, eine Konstitution auch 
spezielle und ein Reskript auch allgemeine Geltung haben 6. Die 
Reskripte konnen auf Bitten, abel' auch motu proprio ausgehen yom 
Apostolischen Stuhl 7 odeI' von einem kil'chlichen Obern mit jurisdictio 

1 Can. 34, § 3, 20. 2 Can. 34, § 3, 3°. 3 Can. 34, § 3, 4°. 
4 Can. 34, § 3, 5 0. • 

5 Can. 35. Tempus continuum ist im Rechtsleben die Regel. tempus utlle mUll 
gesetzlich ausdriicklich zugebilligt sein, wird nicht von Momen~ zu Mom~nt, ~ondern 
nach Tagen berechnet, wobei del' erste Tag nicht gerechnet wird und dIe ~rlst erst 
mit Ablauf des letzten Tages endigt. Jeder Zwischentag, an dem man ~()!~ Recht 
nicht geltend machen kann, wird hier nicht mitgezahlt. M a I' 0 to, Insbt . .lUI'. can. 
P 284 ff. Beispiele fur tempus utile: Can. 155 161; 188, 2 0

; 432, § 1; 1457 1881 
1884 1885 1902. 

6 V gl. oben S. 156 f. 
7 Unter dem Apostol. Stuhl versteht man nach Can. 7 auch alle rom. Behorden, 

durch die del' Papst Geschafte fi.ir die ganze Kirche erledigen lafit. 
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ordinaria, vom Ordinarius 1. Man unterscheidet VOl' aHem 2 rescripta 
gratiae, 1'. justitiae, r. mixta und l'escl'ipta secundum, r. pl'aetel', l'. contra 
jus, je nachdem sie die Durchfiihrung des Gesetzes bezwecken odeI' einen 
Gegenstand betreffen, fiber den gesetzlich nichts bestimmt ist, odeI' 
etwas entgegen einem Gesetz gewahren. Beziiglich del' Reskl'ipte gilt 3 : 

1. Bittsteller und Empfanger eines Reskripts kann jeder sein, dem 
e8 nicht ausdl'licklich verboten ist 4. Gnaden und Dispensen aller Art kOnllel1 
yom Apostolischen Stuhl und Ordinarius auch in einer censura latae sententiae 
Befindliche el'halten, nicht abel' Exkommunizierte, persanlich Interdizierte Ulld 
Suspendierte nach richterlicher Verhal1gung del' Zel1sur odeI' Erklarung ihres 
Vorhal1denseins (post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam). Letztere 
konnen nul' dann ein giHtiges Reskript erhalten, wenn die Zensur in ihm aus
driicklich el'wahnt ist 5. 

Auch fiir andere kann man ohne deren \,Vissen und Zustimmung ein 
Reskript envirken, und wenn del' damit Bedachte von del' eingeraumten Gnade 
auch keinen Gebrauch macht, so hat das Reskript YOI' del' Annahme bzw. Nicht
anuahme doch Geltung, wenn l1icht anderes aus den beigefugten Klauseln erhellt 6. 

Gnadenreskripte, fur welche ein Exekutor nicht l10tig ist, sind ,virksam 
yom J'lfomente ihrer schriftlichen Ausstellung an, die andern abel' von ih1'e1' 
Durchfuhrung an 7. 

2. Zur Gilltigkeit eines Reskripts sind nul' die durch Partikeln wie: 
sL dummodo, und ahnliche bezeiclmeten Bedingungen wesentlich notwendige 8. 

Bei allen Reskriptel1 abel' ist die Bedingung: Si pl'ece8 veritate nital1tur voraus
gesetzt, auch Wenn sie nicht ausdrilcklich beigefagt ist 9, Bei Reskriptell mit 
gratia facta odeI' in forma gratiosa, fiir die kein Exekutor notwendig ist, mufu 
die Bedingung zur Zeit del' Gewahrung erfiillt sein; bei Reskripten abel' mit 
gratia facienda odeI' in forma commissoria, wo ein Exekutor notwendig ist, 
mun sie zur Zeit del' Durchfithrung erfallt sein 10. Verschweigen eines Um
standes odeI' subl'eptio macht das Reskript dann nicht ungiiltig, wenn wenig-

1 Can. 36, § 1. 
2 Noch andere Unterscheidungen ergehen sich aus dem Folgenden. 
3 Uher die friihere kirchl. Rechtstheorie iiber die Reskripte siehe namentlich 

Gas parr i, Annotationes ad CJC. Can. 36-62. Da odeI' dort wird im Folgenden 
wenigstens in den Anmerkungen auf das fruhere Recht Bezug genOl11men. 

4 Can. 36, § 1. 
5 Can. 36, § 2; 2265, § 2; 2275, 3 0 ; 2283. Friiher waren aile Haretiker u. 

E:xkommunizierten unfahig, ein giiltiges Gnadenreskript yom Apostol. Stuhl zu er
langen. Daher wurde jeder Empfanger eines solchen ad cautelam von del' Zensur 
absolviert. Nach einer zunachst von del' Ponitentiarie 9. Sept. 1898 gegebenell 
:rlilderung bei. geheimer Exkoml1lunikation machte seit 1908 nUl' mehr eine yom 
Apostol. Stuhl nal1lentlich verhangte Exkol1lmunikation odeI' suspensio a divinis das 
Reskript ungiiltig. V gl.: C.41, X de rescript. I, 3; C. 7, X de judo II, 1; C.1 in Vpo de 
rescript. I, 3; Decr. Poenit. v. 9. Sept. 1898 (Canoniste cont. XXVI [19031 609 f.); Orda 
servandus in sacris Congregationibus etc. Romanae Curiae. Pars altera. Normae 
peculiares C. III, art. 1, n. 6 (Acta Ap. Sedis I [1909] 64). - Beziiglich des Ordinarius 
vgl. auch Can. 66, § 3. 

o Can. 37. 7 Can. 38. 
g Can. 39. Nichterfiillung einer gemachten Auflage beriihrt die Giiltigkeit nicht. 
9 Can. 40. Anders in can. 45 1054. 10 Can. 41. 
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t 
. U lstQnde a'lgefuhrt sind die nach dem Kurialstil zur mHtigkeit 

sens Jel1e n <" , , t' 1 t 
1 erden mussen 1 Hinzufuo'en von etwas Falschem odeI' obrep 10 1a 

angege len w .' " . " G' d (. " 
solche Folge dann mcht, ,venn del' ange.gebene e:nzlge Iun umca cauva 

, 't' ) odeI' bei mehreren solchen wemgstens em Hauptgrund (una saltem 
proDosl a . d 't' d 

t
<. ) wallI' l'st 2 Bei Reskripten. die auf Bitten von )eman en 1111, e1' mo ,Iva causa,· ' . ' d' 

Kl I · J'tIotuproprio gegeben werden, schadet Verschwelgen emes notwen Ig ause . ~ . . b B . 
anzugebenden Umstandes nicht, nicht abel' darf ~er el~1Z1g angege e11,e ~we~-
grund (causa finalis unica) falsch sein 3. Doch smd D.1~p.ensen von Ehehmdel
nissen niederen Grades stets gUlti?, auch we~lll der emzlg an~egeben~".s:weg
grund falsch ist 4. Vi erden in em em Resknpt n:ehr~re. Gl1~(,en ge" ahn, so, 
schadet odeI' Obreption in einem Tell hmslchthch des oder del 

andel'll nicht". d' - t 
,\Ve1' von einer romischen Stelle abgewiesen wurd~, ~ann Ie el'beene 

G de von einer andern solchen Stelle odeI' yom Ortsordmarms, auch wenn er 
na + (11'e no"tl'gh Follmac1lt I'at nur mit Zustimmung del' zuerst angegangenen sonsu ' c" . . , -' 0 d' . 

Stelle erhalten, die P6nitential'ie ausgenommen 6. Wer vom. elgen~n r marms 
abgewiesen wnrc1e, soIl um c1ie abgeschlagene Gnade mcht. emen a:lden: 
Ordinarius angehen ohne Angabe del' vol'ausgegangellen A?Wels~ng. UJ1~ c1~1 
andere Ordinarius 5011 c1ie Gnac1e nicht gewahren, ehe e1' c11e Gl'Ul~de del !co-

. dern Orc1inarius erfrao-t hat 7 Y{ enn jemanc1 yom ueneralnkar 
Welsung yom an ". '" . . " c1 ' Al D', , 

abo'ewiesen wurc1e unc1 nachher (he Gnac1e ohl1: Erwahn~n,g . er n\ ersung 
c1u~ch den Generalvikal', c1el' mit dem Bischof Ic1em cOnSlSWrlUl:l hat 8, yom 
Bischof erlangt, so ist sie ungultig. Eine yom Biscl:of v~rwel.gerte Gnad.e 
kann yom Generalvikar, auch wenn die Abweisung nutgetellt wn'd, nul' nut 

Zustimnmng des Bischofs gewahrt werden 9. . ' 

Reskripte, und zwar auch solc11e mit del' Klausel: Motu proprIo l:aben keme 
Geltung bei Pel'sonen, c1ie c1urch c1as ~emeine Re~ht znm E~~l~lt emel: Gnac1.e 
fUr unfahig erklart sind, oder wenn S18 gegen eme rechtma£ng~ Ge" ohnhelt 

d 
. . II s Statut oder O'eo'en wohlerworbene Rechte Dntter erlassen 

o er em spezle e, " " . 1 10 
sinc1, aUBer c1as Reskript sei mit einer clausnla derogatorm verse len . 

1 Can. 42, § 1. 2 Can. 42, § 2. 3 Can. 45. 4 Can. 1054. 
5 C 42 § 3 - Fl'uhel' galt der Grundsatz, dan jede tl'ugerische subl'eptio 

oder o:r:~tio' ein Reskript ungultig mache (c. 20, X de l'es:ri~t. I, 3). ~as ne~ 
kirchl. Gesetzbuch ist also hier milder. V /?l. ~I a:: 0 ~ 0, InstIt. JUl'. ?an. I , 319. 
Von del' causa motiva bzw. finalis odeI' prmclpahs 1st zu u~tersc~leld~n dIe causa 
. l' d h yom ausschlaO'gebenden Grund ist zu unterschelden em nutbewegender 11l1pU SIva, . . b 

Gru~dR' , . . Vlto 84 Can 43 Nicht verboten ist nach Abweisung yom niedern ego JUl'. m ' .. ' .' v 1]1.1[ , t 
Obern sich nach Rom auch ohne Erwahnung del' Abwelsung zu wenden. ,g. a I 0 0, 

Instit. jur. can. 1 3 323. 
7 Can. 44, § 1. Doch macht die Nichtbeachtung dieser V orschrift die Gewahrung 

des zweiten Obern nicht ungultig. 
8 C. 3 in VI'° de appell. II, 15. 9 Can. 44, § 2. 0 

10 Can. 46. 801che inhabilitas zahlt auf can. 2291, 9 0
; 2?98, 5 '. Zur. clausula 

d t' 1 hen 8 168 f Wenn O'esagt werden will, dan em Resknpt lllcht motu 
erog~ ona

t 
': "t"t ° 0 d n' ko"nnoe da es b becrriffsO'eman immel' auf Bitten erteilt werde, 

propriO er eI wer ,e , b b • • B' h 
so will del' Papst durch solche El'klarung sagen, dan er lllcht du~'ch. dIe itt; e, 

d anz frei das Reskript erlasse V gl ]\if a rot o. IllStlt. JUl'. can. I 310 ·wogen, son ern g . . 3 ' 

A.2. Vel'meersch-Creussen, Epitome jUl'. can. I 89. 
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Reskripte werden nicht ungultig durch einen 1rrtum im Kamen des Llllp' 

fangers oderVerleihers oder betreffend den Aufenthaltsort der Person odeI' die 
fragliche Sache, wenn nach Meinuug des Orc1inarius uher Person odeI' Sache 
selbst kein Zweifel besteht 1. 

Bei Konkurrenz von Reskripten gilt im allgemeiuen: Lex l)osterior derogat 
priori und: Lex specialis derogat generali. Wenn daher in ein und c1erselben 
Sache zwei sich widersprechende Reskripte ergeben, so hat das besonc1ere 
c1en V orzug VOl' dem allgemeinen in jenen Punkten, die l)es(mders ausgec1ruckt 
sind 2. Sind beide Reskripte hesonc1ere odeI' beide allgemeine, so hat nach c1em 
weiteren Grundsatz: Qui prior est tempore, potior est jure 3, c1as fruhere den 
V orzug vor dem Bpiite1'en, anner es werde das fruhere im spateren ausdrucklich 
erwahnt oc1er es habe der Empfanger des fruheren Reskripts in trugerischer 
Absicht oder bedeutenc1er Nachlassigkeit von diesem keinen Gebrauch gemacht 4. 

Wenn Reskripte in derselben SaclIe vom gleichen Tag c1atieren unc1 uber die 
Prioritat Zweifel ist, so sind sie ungultig und man hat sich eventuell an den 
Vel'leiher zu wenden 5. 

3. Hinsichtlich c1el' Au s 1 e gun g de r Res k rip t e gilt, daB sie 11ach dem 
VV ortlaut unc1 dem Sprachgehrauch zu interpretieren sinc1 und daB eine Aus
delmung auf ahnliche PaUe aufler den ausc1rucklich bezeichneten nicht zulassig 
ist g. 1m Zweifelsfall sind Reskripte in Streitsachen odeI' gegen wohlerworben~ 
Rechte Dritter oc1er gegen ein Gesetz zu GUl1sten von Privatpersonen odeI' libel' 
Erlangung eines Benefiziums strikte, alle uhrigen abel' weit auszulegen 7• 

4. Was die Ausfuhrung del' Reskripte betrifft, so mufl ein Reskript 
c1es Apostolischen Stuhles, fUr welches kein Exekutor, welches also in forma 
gratiosa gegeben ist, nur dunn c1em Ordinarius des Empfangers vorgelegt werden, 
wenn clas Reskript c1ieses vorschreibt oder es sich um offentliche Angelegen
heiten handelt oc1er gewisse Bedingungen geprtift werc1en mussen 8. 

Reskripte in forma commissoria, fUr c1eren V orlegung keine Zeit bestimmt 
ist, k6nnen dem Exekutor jederzeit vorgelegt werc1en, aber ohne Trug unc1 List 8. 

,TV enn der Exekutor seines Amtes waltet, ehe ilun das Schreiben zu
gekommen ist und ehe er sich von dessen Echtheit und Unversehrtheit uber· 
zeugt hat, so ist c1ie Ausfi.lhrung ungi.lltig, auJ.3er der Verleiher hahe ihm 
amtliche Mitteilung davon gemacht oc1er machen lassen 10. 

VI' enn die Ausfuhrung in, einem Reskript mit gratia facta odeI' in forma 
gratiosa als rein nur zu vollziehende Dienstleistullg (merum executionis ministe
rium) ubertragen wird, so kann c1er Exekutor diese nicht verweigern, auJ.3er das 
Reskript erscheine wegen Subreption oder Obreption offenkunc1ig als ul1gultig, 
oder es stehe dem Exekutor fest, daJ.3 die in c1em Reskript gestellten Be
c1ingungen nicht erfullt sind, odeI' c1er Exekutor halte den Empfanger des 
Reskripts c1er Gnade fur so unwlirdig, daf, deren Gewahrung anc1ern zum An
stofl gereichen wurc1e. 1m letzteren Fall hat der Exekutol', ohne die Aus-

1 Can. 47. 2 Reg, jur. in Vpo 34. Can. 48, § 1. 
3 Reg. jUl'. in VIto 54. 4 Can, 48, § 2. 
5 Can. 48, § 3. Die Prioritat ist eventuell schwieriger festzustelJen hei Reskripten 

in forma commissoria. V gl. ]1.1[ a l' 0 to, Instit. jUl'. can. I 3 327 f. 
6 Reg. jUl'. in VIto 28 74. Can. 49. . 
7 Reg. jUl'. in VIto 15 22 28 30 48 74. Can. 50. 8 Can. 51. 
g Can. 52. , 10 Can. 53. 
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fiihrung vorzunehmen, dem Verleiher des Reskripts alsbald Kenntnis zu geben 1. 

vVird del' Exekutor fUr ein Reskript mit gratia facienda odeI' in forma com
missoria so aufgestellt, daf3 es ihm uberlassen bleibt, ob er die Gnade gewallren 
will odeI' nicht (forma commissoria libera zum lIntel'schied von del' forma 
commissoria necessaria, wo er die Gnade nach noch weiteren Besorgungen 
~wahren muf3), so ist es seinem klugen Ermessen und Gewissen anheimgestellt, 

die Gnade zu gewahl'en odeI' zu vel'sagen 2
• 

Del' Exekutor mUB bei AusfiihI'ung des Reskripts nach den darin enthaltenen 
V orsehrifren verfahren. Erfiillt er die wesentliehen Bedingungen l1ieht odeI' halt 
e1' bei seinem V orgeben die wesentliche Form nicht ein, dann ist die Aus
fiihrung l1iehtig 3. Die AusfUhrung cines Reskl ipts, welches dem aUBern Reehts
gebiet an gehort , hat schriftlieh zu geschehell 4. Del' mit del' Ausfiihrung 
Beauftragte kann naell seinem Gutaehten aueh einen Stellvertreter bestellen, 
wenn ihm das nieht ausdriieklieh verboten odeI' del' Stellvertretel' nicht sehon 
von vornherein bestimmt ist 5. Ausgesehlossen ist die Stellvertretung aueh 
dann, wenn del' Exekutor als gerade besonders dazu geeignet (eleeta industria 
personae) bestellt wurde, doeh durfen aueh in diesem Falle vorbereitende, 
nieht abel' entseheidende Akte dureh einen SteHvertreter vorgenommen werden G. 

Reskripte diirfen aueh dureh den Amtsnaehfolger des Exekutors ausgefiihrt 
werden, wofern nieht del' Exekutor eleeta industria personae bestellt wurde 7. 

Hat sieh der Exekutor in Ausfuhrung des Reskripts irgendwie geirrt, so kal1n er 
die Baehe noehmals zur Durehfuhrung bringen 8. 'rraxen konnen fur die Durch
fiihrung von Reskripten erhoben werden, wenn sie auf dem Provinzialkonzil 
odeI' auf del' Bisehofskonferenz fiir die ganze Provinz besehlossen und yom 
Apostolisehen Stuhl approbiert worden sind 9. 

5. End i gun g del' Res k rip t e tritt cin VOl' aHem dureh Widerruf seitens 
des Yerleihers. Diesel' Widerruf kann ein ausdriieklieher odeI' ein gesetzlicher 
sein. ,¥ enll ein Reskript dureh einen speziellenWiderruf seitens des Obern 
zurnckgenommen wird, so danert es fort, bis dem Inhaber del' Widerruf he
kannt gegehen ist 10. Dureh ein entgegenstehel1des Gesetz wird ein Reskript 
nur aufgehoben, wenn es das Gesetz ausdriieklieh bestimmt odeI' wenn das 
Gesetz von dem Obern dessen stammt, del' das Reskript gegeben hat 11. Dureh 
Erledigung des Apostolisehen odeI' bisehofliehen Stuhles verlieren die Reskripte 
ihre Kraft nieht, aUBer die beigefiigten Klauseln bestimmten andel's 12, odeI' das 
Reskript gewahre die V ollnlaeht, bestimmten Personen eine Gnade zukommen zu 
lassen, und del' Exekutor habe damit noeh nieht begonllen (re adhue integra) 13. 

Auf3erdem elldigen Reskripte ipso facto dureh Ablauf del' Frist odeI' Eint1'itt 

1 Can. 54, § 1. Natlirlich kann sieh in allen diesen Fallen del' Bittsteller an 
den Verleiher des Reskripts wenden. 

2 Oan. 54, § 2. Verstandlich ist, daB Rom bei Reskripten in forma eommissoria 
pro foro externo in del' Regel h5here kirchl. Wlirdentrager zu Exekutoren bestellt. 

3 Can. 55. 4 Can. 56. 5 Can. 57, § 1. 
6 Oan. 57, § 2. 
7 Cml. 58. V gl. Can. 368, § 2; 435, § 2. sCan. 59, § 1. 
9 Oan. 59, § 2; 1507, § 1. 10 Oan. 60, § 1. 

11 Can. 60, § 2. 
;2 Etwa dmch den Beisatz: Ad beneplacitum nostrum odeI'; Donec voluero, nieht 

aber durch: Ad beneplacitum Apostolicae Sedis. Oan. 73. 
13 Can. 61. V gl. Can. 1725, 1°. 
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von Resolutivbedingungen 1. Tod des Impet~"ntell mel1l1 das" CI' k . .' . •••• ' L _ ' ,H una enres Tl pt em rem 
perso.nhehes 1St 2, Tod dessen. gegen den das Justizreskl'l'pt' ad" k1" h . 1 t . 3 . ,~ • - . us rue LIe gerw 1 et 
1St·, Tod des beshmmten Exekutors 4 Verzi,.,ht des InlI)etrallte f d' G d-T' ...'. v n au Ie na eO. 

\' enn enll Resknpt meht eme reme Gnac1e enthalt. S011"PI'n ei 1 n d . , S. d . .. ' tL -- II e 'Tna e nIl 
w81teren 111n ureh em Pnvllea- oder eine Di"pens dal . d d' d .. • T b w, ,111 sm Ie aruber 
geltenden Normen zu heaehten 6. 

§ 33. 

Das Privileg. 

Decr. Grat. D. nL O. XXV, q. 1. Decr. GreD'. de llyh-'l "U 33 T'J . v ~ 

C 
t Cl 'T ~ E _ >=> L. \, '. "-'D. sext. ". I. 

ons. em. \, I. ' xtray. Joann. XXII, t. XI. Extrav. comm. Y. 7 C 63-~9' " ~ , .,' " an. i . 
.~ u are: : . lJe Jegmus ac De? le[iISlatore libri X, Lugd. 1613; naherhil1 in l. VIII. 

J. ~ a u r en" III s, Anwendbarkelt der Lehre von den Privileo-ien im kirchl R ! A. f", 
kat]l.. KR. LX~XI [1901] 273 if.). R. S t a 111 111 1 e r, Privile~ien u. Vorrecilte' \190~1. 
auch m: R.spllllos. Abhandl. u.VortraD'e I (19251 207 ff A II B d . T d" I ' 

t d 1 t
. . . >=> J ••• a un I. Le eye oppe-

men, e a no IOn du priVIlege, 1912 R Pop 1 a w ski La not' d' . '1' 
d
.' .. . . ..' ' , IOn II pnVI eO'e en 

rOlt r0111am et en drOIt CIVIl francais 1913 D I I' n d n e' D' LIp?' 
G 

. .' .. j I , 18 eIre yom nVlleg 
nach raban u. den GJossatoren des Corpus iur can 19r1 R 17 " - t 1 ' 0 
1 

't' . .' .' ., . c..\. 0 " e I. .onsuetudo 
egI.1m8 praesenpta. Em Beitrag zur Lehre vom Gewohnheit"I'ecllt' u ';0 P"l (Z f" R 1 k ~. . ,m 1'11'1 e'~ 

'. 'Ul~' .s(gEestc 1..' dan·lAbtl. VIII [1918] 154 if.). A. vall II 0 v e. De la notion d~ 
prIYl ege x rait e a Nouv. Rev. theol) 1922 NJ L" l' D B .~ P .. '1 < ',,' • am 111 e, er egrHt des 
~n 1 egs (Rottenburger Jlilonatschr. fur prakt. Th. \TII [1923/24] 241 if' K 11 

yle "~orr~1ae ~el~erales" des :J~. 64 ff .. Fa 1 co, Introduzione 'aHo studi~"del :Co:e; 
:11'. .,<tn. (1924) 109 if. II Illlll g, DIe allgem. N ormel1 des CJO 551 ff V"l 1 

dre LIter. zu § 25 30 32 34. . ,-. " . auc I 

. 1. Da ein allgemeines Gesetz, auf aIle in gleicher vYeise anO'ewandt 
181cht zu Ul1zutraglichel1 Harten fuhrt, so ist es an o'ezeigt b dafl d : 
G t b f . b t' to u' e1 ese zg~ er ,ur. e~ ~mmte Fane Ausl1ahmen macht. Eine solche Aus-
nahme hegt un Prlvlleg VOl'. Ullter eil1em Privileg im engeren Sinne 
v81:steht man ?egrifflich eine besondeI'e, vom gemeinen Recht ab
welChende, bl81bende RechtsnoI'm, eine lex specialis, welche yom kom
petente~ Obern nu: fur eine Person oder eine Sache odeI' auch eine 
lIehrh81t solcher, l1lcht aber ausnahmslos fur aIle aleicl}pr Ar't b .' 'd > •• • • b . v gege en 
\~ll . PI.l~llegl~ sunt. leges prlvatorum, quasi privatae leges 7. Unter 
8mem Pnvl~eg 1m W81teren Sinne abel' versteht man die dul'chgreifende 
Rechtsnorl:llel'ung ~er Verhaltnisse ganzer Klassen von Person en und 
~~che.n nut RuckslCht auf ihre allgemeinen Besonderheiten und Be
(l~r.~msse,. z. B. die Privilegien der Kleriker, del' Regularen, der Kar
umale, Blschofe u. a. 8 

: O. 5 iIi YIto de re~cript. I, 3. O. 4, X de off. judo deleg. I, 29. 
- C. 36, X de rescrIpt. I, 3. 3 C. 36 cit. 
4 Can. 58. V gl. oben S.194, A.7. 5 C 6 X de ,. -'1 1:T 33. 
G Can. 62. ., pIni. " 

: C.3, D. III. Diet: G l' at. 0.16, C. XVI, q.l, pars II. C.25. X de V S Y 40 
. Falco, IntroduzlOne allo studio del Codex Jur Oan" 10"if' . t' . f'U . 

stull'l1i k't I . d' . d ". . iJ., weiS au n-. g el en .1lI!' Ie 111 en Normen des OJC libel' P . ;'1 D' . . rn I eg U. lspens sieh tinden. 
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Es gibt infolge del' im Laufe del' Zeit wachsenden Begier nach 
Privilegien und immer haufigeren Verleihung derselben 1 verschiedene 
Arten von Privilegien. Man unterscheidet VOl' aHem: privilegia contra 
und praeter odeI' ultra jus, je nachdem sie gegen das regelmafuige Recht 
odeI' neben demselbell einhergehen, pr. affirmativa und negativa 2 : 

erstere gestatten etvvas sonst Verbotenes, letztere entbillden von einer 
Pflicht; Pl'. personalia, realia und mixta, je nachdem sie einem Indi
viduum als solchem zukommen odeI' mit einet Sache, einem Ort 
(Pl'. locale), einer Kirche, einem Amt verbunden odeI' einer KOl11muni
tat verliehell sind. vVenn letztere del' Kommunitat als solcher zu
kommen, abel' auch ihren einzelnen Gliedern, so sind sie Pl'· mixta. 
Ferner unterscheidet man: Pl'. perpetua und temporaria, ftir immer 
odeI' nur zeitweHig verliehen; Pl'. pura (gratiosa) und pro remuneratoria 
(conventionalia, onerosa): erstere sind reine Gnadenakte, letztere sind 
flir eine Leistung erteilt odeI' an eine solche gebunden. Endlich 
Pl'. favorabilia und odiosa, je nachdem sie fUr eine Person eine hlof3e 
Gunsthezeigung odeI' zugleich ein Prajudiz gegen einen Dritten ent-

haUen. 
Den Privilegien praeter jus sind gleich zu achten die standigen 

Fakultaten, welche ftir immer odeI' fUr eine hestimmte Zeit odeI' ftir eine 
hestimmte Zahl von Fallen (Annal-, Triennal-, Quinquennal-, Decennal
fakultaten, facultates ad certum numerum) verliehen werden. Diese 
V ollmachten erloschen nicht, wenn del' Ordinarius, dem sie verliehen 
wurden, sein Recht verliert, auch nicht, wenn er sich hereits an die 
AusfUhrung gemacht hat (re non jam integra), gehen vielmehr auf den 
Nachfolger tiber, aufuer sie seien gerade mit Rticksicht auf die Per
son verliehen, odeI' es sei ausdrticklich andel'S bestimmt. Die dem 
Bischof verliehenell Fakultliten gehen aucb auf den Generalvikar tiher. 
Eine eingeraumte Fakultat enthalt aUe V ollmachten, die pum Ge
branch del' Fakultat notig sind. Daher schlieaen die Fakultaten zur 
Dispensation auch die V ollmacht in sieh, von etwa vorhalldenen Kirehen
stl'afen zu ahsolvieren, damit die Dispens erhalten werden kann 3. 

1 V gl. oben S. 156. Auch tiber die friihere kirchl. Rechtstheorie tiber die Privi
legien ist vieles zu entnehmen aus Gas par ri, Annotationes ad CJC. Can. 63-79. 
Da odeI' dort wird in Folgendem wenigstens in den Anmerkungen Bezug auf das 

frUhere Recht genommen. 
2 Die Privilegia negativa werden vielfach als Indulte bezeichnet, obgleieh damit 

der Begriff des "InduIts" nicht erschopft ist. V gl. Can. 4. - Unter "gratia" versteht 
man eine einfache Vergiinstigung namentlich in einem Reskript. V gl. Can. 62. -
~1 a rot 0, Instit. jur. can. I 3 344 347 ff. 

3 Can. 66. V gl. auch Can. 200. § 1; 368, § 2; 435, ~ 2. Weiteres tiber diese 

Fakultaten im § 34. 
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}. i r w 0 r be n
l 

wer?en die PriviIegien dnrch direkte Verleihung seitens des 
ZUSlan 1gen Obern. Eme soIche kann erfolgen aus dessell el'ge e' I ... t' , t ' > >. '\ d f' n 1 nlLla lye 
\.mo it propIlo; 0 er au BItten (ad preces ad instarltl'am) "di' 1. . . , I) d .. ' , mUll lC] (Vlvae 
voms omcn 0 0 er schnftlich (per rescriptnm) Sodal k" . "pd ' . .. ...111 011nen Sle erworben 
"wv. en pel commulllcabonem (oder ad mf'<tar) 2 III dl'esel F 11 . d . P' '1 ., . • . '_.. n a Wlr em nVI eg 
das emer physischen oaer morahschen Perf'<Oll ertel'lt 'I l' ' ,..It D . . ~. . wUI (e, auc 1 emer andern 
eIt81. nrch Kommulllkahon werden abel' nul' J'ene Pri01e .' ,1' , d' " ' .. E f'" d' ." glen vel WHen Ie 
(,ehI e1 SLen mp.anger lrekt und sHindig verliehell SI'lld . ht b : 1 1 ] ~ • mc a er Jene 
we c Ie aus ganz besonaern Riicksichten auf eine bestimmte' Pel'S d S l' 

d ' A,t ' ~l.t d . . . on 0 er ac Ie 
o er I gewa 11 ,vur en, auch mcht Jene fiir welche dl'e and P . I f"l' . . "t 3 D' I ..' ere erson nlC It 

.
a ~l~ k. Ie {omll1umkahol1 kann :in del' IVeise erfolgen. d B d . 

F»deg gor~ d 1 1 . '1' ' a as ZW61te 
.11 .~ - "w nrc.1 aen Jewel1gen Bestand und Umfang des ersten bediu -t ist 

(1:1 ~orlna. accessOl:1a), .oder so, daf, es von spiiteren Veriinderungen des !'sten 
mche beemf!nBt wlrd (m forma aeque I}rincipali) 4 D' 1<:, C' . d . d' B,". ..,. 18 nmeuerung mnovatlO) 
o er .18 estahgung C confirmatlO) emes P1'ivilegs ist in del' R 1 k . 
Er'wel>bsal't f'" P "1' S ' ege eme , Ul rrVI eglen. olches fmdet gew"l l··h· d A . . .• 0111 IC m er bSlCht statt 
um sleh an. Stelle emer verdorbenen odeI' verlol'enen Privilegnrkund .' 
neue zu verschaffen und s:ich dadurch gegen Abl .. A e eme d P,"l' . eugnung unu nfechtung 

es nVl egs slcherzustellen Cconfirmatio in forma conllnunl' d d" ~. 0;1 t d P,"l.' .. <. 0 e1' or mana). 
de b:)· em IIVl egle~'ten mcht mehr Recht, a1s clas erste Privileg enthielt 

und la~t a:lCh unel1tsclueden, ob das friihere Privi1eg in Kraft b t d 5 D ': 
ge~e~l 1St dIe confirmatio specialis odeI' ex certa scientia eine Neue;:e~:n; ein:s 
Prrvllegs, auch wenn das alte von Anfang .. ht·· d b d' . d 1 . an mc 19 0 er erloschen war' 
an el El Je OCil, wenn es erschhchen war 6 Ferner karlll el'n P . '1 b ' 'd d I 1 ". . nVI eg erwor en 
wer en nrc I rec ItmaBlge Gewohnheit odeI' durch Ersitzung 7 Hund ·t·"j " 
ode

' I 'd kl' lB' v· , 61 ~a Ulger 
I u IVOI en IC leI' eSltz begrlindet die Reclltsve t . d' h'" v 'F 1'1 rnm uug eI rec tmaBlgen 

\ er ~l lU:lg des betreffenden Privilegs s. 
_, !lv, E:ner Pl~OlTl~lg~tiol: :}ed~rfel~ die Privi1egien ihrer Natur nach nicht. 
t)o en Sle a?eI,. Wle dIe Prrvl1egrell 1111 weiteren Sinn, allgemein anerkannt 
w~de~i' ~o smd Sl~ zu promulgieren 9. VOl' dem kirchlichen Richter abel' sind sie 
UI Itun /e I;U b;wel~.enl0. Miindlich yom Apostolischen Stuhl erhaltene PrivileO'ien 
?e o.en nr" eJ.l·l11rf~nger so lange nnr in foro conscientiae, bis er deren Exisrenz 
~: t:,lau~,~urd.lger WeIse dargetan, etwa durch das Zeugnis eines KardinaIs 11 tl 1 
"md Pnvlleg18n, we1che Rechte gegen Dritte verleihel1 dl'esell zu· . :" UC121 , mSlnUleren . 

k 1 Can. ?3, § 1. Einer Annahme bediirfen die Privilegien um Geltung zu he-
'ommen, l1lcht, da sie yom Obern gegebene Gesetze sind ' 

3 Can. 63, § 1. :: g1. Can. 713, § 1; 722, § 1. . 
. Can. 64. V gl. 122, § 1. 4 Can. 65. 
o C. 13 29. X de privil V 33 B I H ell (1915), 282ff. . .,. ress au, an J. der Urkundeniehre II p' 

6 Y. Scherer KR 1167 A 12 K 11 D' , C. .'. . "-. .. e er, Ie "Normae generales" usw. 79 
auch an. ~3:I §d1., Die Gewohnhel~ begrundet hier wiederum jus contra legem ;be1' 

nul', ,,6] el consensus legalIs dazu O'eO'eben ist Vo-I 013 co 2" ~ , 
8 C ~3 § 2 9 b b • b • en S <l. 

10 C~~' ~ 13 ;4 X d ?:}9 >Conc. La~. II, a. 1~39, C. 1~), C. XVII, q. 2. 
l'1lfe' ' e PUII1. \, 33. DIe alten Vlvae VOCIS oracula wurden wider
.'>0 IDl \ on Gregor XV. "Romanus Pontifex" (2. Juli 16221 u. Urban VIII AI' " 
,_. ez. 1631). I'" las 

11 Can. 79; 239, § 1. 6°. 
12 C. 19, X de privil'. V, 33. C. 1 in VI'° de concess. praeb. III, 7. 
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4. \Vas die Au s 1 e g u 11 g und den G e bra u c 11. del' Privilegien betrifft, so 
sind sie nach dem VV ortlaut zu erklaren, ohne Erweiterung und ohne Beschran
kung 1. 1m Zweifels~all sind sie nad: den ~ii:' z:veifell:aft~ Reskript~ .ge~t~nden 
Normen zu interpreheren. Danach smd Pnvileglen, dre 61ell auf ~treltfate be
ziehen, gegen die wohlerworhenen Rechte Dritter gehen, gegen em Gesetz .zu 
Gunsten von Privatpersonen geriehtet sind odeI' auf den Erhalt von Benefizlen 
sich beziehen. strikte auszulegen. Immel' abel' sind Privilegien so auszuleg

en
, 

daB sie fUr den Privilegierten noch eine Vergiinstigung enthalten 2. Niemancl 
ist verpflichtet, von einem Privileg, das nur zu seinen G~nsten verl~ehen wurde, 
Gebrauch zu machen, wenn die Pflicht zum Gehrauch lllcht aus elllem andern 
Grunde vorliegt 3. Jedes Privileg, das nicht hefristet ist, gilt als fUr immer 

verliehen'i. 
5. Endigung der Privilegien tritt ein: a) Durch \Viderruf seitens d~s 

Ohern del'. um erlauht zu sein, begriindet sein soIl. So werden auch durch em 
entge~enst~hendes allgemeines Gesetz alle allgeme!nel: Privilegien anf~e~lOb:n, 
daher auch aIle Privilegien, die im CJC. enthalten Sllld D. Sollen aT)er Pnvlleglen 
im engeren Sinn und damit solche, die im CJC. nicht enthalten sind. aufgehoben 
werde~, so nlussen sie ausdriicklich im allgemeinen Gesetz erwiihnt odeI' V?ll1 
Verleiher odeI' dessen Amtsnachfolge1' odeI' dessen hierarehischen Obern spezlell 
. widerrufen werden, und sie horen im letzteren Fall erst dann auf, wenn ~er 
Privilegierte von dem Widerruf Mitteilung erhalte.n h:t

6
• 1)) S?d.a11l: endl~t 

ein Privileg durch yom Obern angenommenen VerzlCht '. Auf Pnvlleglen, dIe 
zum personlichen Besten gegeben sind, kann j~der~eit verzichte~ ~verden 8 .. Ni.c~:t 
abel' kann verzichtet werden auf Privilegien, dw eme1' Kommu11ltat oder Dlg11ltat 
odeI' Lokalitat ver1iehen sind. Anf solche kann wedel' eine Privatperson ve1'
zichten. noch auch eine Korperschaft oder ein Verein, wenn die Privilegierung 
durch ~in Gesetz erfolgte, odeI' wenn der Verzicht del' Kirche O~el: andern. zum 
Nachteil gereichen wurde 9. c) Verliert del' O])ere, del' da~ .Pn:'1l1eg ve1'11ehen 
hat. s8in Amt, so erloschen die von ihm gewahrten PnVlleglen nul' dann, 
wel~n sie ve1'1iehen wurden mit del' Klausel: Ad beneplacitnm nostrum, odeI' 
einer ahnlich lautenden 10. d) Ein personliches Privileg folgt del' Person und 
endigt mit del' Person 11, ein sachliches odeI' ortliches mit del'. Sache ode~. de~l 
Ort: doch leben letztere wieder auf, wenn del' zerstorte Ort mnerhalb funfZlg 
J ah{'en wieder aufo'ebaut wil'd 12. e) Durch Nichtgebrauch eines affirmativen 
odeI' durch gegent~iligen Gebrauch eines negativen Privilegs el'loschen Privi
legien, die fur andere keine Last ellthalten, nicht; belasten sie abel' andere, 

1 Can. 67. 2 Can. 68. V gl. Can. 50 u. oben S. 193. 
3 C. 6, X de privil. V, 33. Reg. jUl'. in VIto 61. Can. 69. 
4 C. 22, X de privil. V, 33. Reg. jUl'. in Vi'° 16. Can. 70. 5 Can. 71. 
6 C. 1 in VIto de constit. I, 2. Reg. jur. in Vi'° 16. Can. 60 71. V gl. 01)en S.194. 
7 Can. 72, § 1. Der Obere gibt fur die Regel das Privileg aus gutem Grunde 

als bleibend. 
8 C. 6, X de privil. V, 33. Can. 72, § 2. 
9 C. 5, X de arbitr. I, 43. C. 36, X de sent. excomm. V, 39. Can. 72, § 3 4. 

So namentlich bei den Privilegien del' Kle1'iker; vgl. Can. 123.. . 
10 Can. 73. Lautet die Klausel abel': Ad beneplaeitum Apostohcae Sedls, so ge~t 

das Privileg dmelI den Tod des Papstes nieht verloren. V gl. oben S. 194, A. 1~. 
V ~l. auch Can. 183, § 2. Uber den Verlust der facultates habituales vgl. oben S. 196. 

~ 11 Reg. jur. in VIto 7. Can. 74. 12 Can. 75. Vgl. auch Can. 924. 

§ 34. Die Dispens. 199 

so er10schen sie durch gewollten Nichtgehrauch odeI' durch gegenteiligen 
GebnltUch, wenn gesetzmaBige Yerjahrung durch dreifuig Jahre odeI' still
sehweigender Verzieht hinzukommt 1. f) Eil1 Privileo. erlischt auch wenn im 

Z
. . to' 

Lauf del' elt dIe Umstande sich so geandert haben, daB es nach dem Urteir 
des Ohern schadlich odeI' unerlaubt geworden ist 2. g) Ebenso erlischt ein PrivileO' 
durch Ablauf del' Zeit odeI' Erschopfung del' FaIle, fUr die es verliehen wurde ~ 
h) Vi~ e1' die im P~i:ileg nament.lich etwa bedingt verliehene Befugnis millhraucht, 
ver~lent, d;s Pnvlle?s verlust~g. zu gehe~. vv, enn jemand ein ilim vom Apo
stohsehen stuhl verhehenes PnVlleg grobhch 111lf3braucht, so soIl del' Ordinarius 
diesem davon Anzeige machen 4. 

§ 34. 

Die Dispens. 

Deer. Grat. D. L. C. I, q. 7. Deer. Greg., Lib. sext. I, 2 de constit. Can. 80-86. 
. F. Fl.orent, De dispensationibus, Paris. 1648. F. H.Vering, De principiis 

d~spensat:onum (A. f~ir leath. KR. I [1857] 577 ff.). F. Fie bag, De indole ac virtute 
dlspensatlOnum, 18D I. A. S c h e urI, Der Dispellsationsbegriff des lean. Rechts (Z. fur 
K~. XVI~ [1882] 201 ff.). H. Brandhuber v. Etschfeld, Uber Dispensation u. 
DJs'pensatlOns~ecl~t nach leath. KR., 1888. JlIf. A. S tie g 1 e 1', Dispensation u. Dispen
satlOnswesen 111 Ihrer geschichtl. .En,twicklung CA. fur kath. KR. LXXVII [1897] 3 ff.) . 
[Als Buch 81:sch. 1901.] J. S tel nIt z, Dispensationsbegriff u .. Dispensationsgewalt 
a~f . den: ~eblete des ~eut,schen Staatsrechts (1901) 1 ff. E. G oIl e r, Die papstl. 
Pomtent;ane I 1 (1907;, 76 ff.; II 1 (1911), 82ff. Keller, Die .Normae generales" 
des CJC. 81ff. Falco, Introduzione allo studio del .Codex Jur. Can." 113ff. 
J. B I' Y s, De dispensatione in jure can. praesertim apud deel'etistas et decretalistas 
usque ad medium Ts~eculun~ deeimUlll qu.artulll, 1925. Hi 11 i ng, Die allgem. Normen 
des CJC. 83 ff. \\i mtere Liter. ohen hel § 30 32 33. 

1. Unter einer Dispens versteht man begrifflich eine vom zu
sHindigen Obern einem Untergebenen aus guten Grunden in Ausubung 
der uberall anwendbaren jurisdictio voluntaria fur einen bestimmten 
Fallmundlich odeI' schriftlich gegebene Befreiung vom Gesetz, entweder 
so, daR es keine Wirkung haben solI, odeI' so, daR seine bereits ein
getretenen Wirkungen wieder allfgehoben werden 5. Del' Unterschied 
zwischen Privileg und Dispens ist also del', daR das Privileg einen 
allgemeinen Rechtssatz selbst aufhebt und an dessen Stelle ein anderes 
singulares Recht setzt, daR dagegell die Dispens keinen Rechtssatz 

1 Can. 76. Can. 1508 ff. V gl. K. H a eke n bel' g, N onusus et libertatis usucupio 
als Aufhebungsgrund del' Servituten, 1901. 

2 Can. 77. 
3 CaI~. 77. Can. 207, § 1. Doeh sind nach Can. 207, § 2 bei den Vollmachten 

pro foro mterno uber die erlaubten Grenzen hinaus in gutem Glauben vo1'O'enommene 
Akte gultig. 10 

~ Can. 78. - Zu .den Ubergangsbestillll1lUngen in Can. 4 vgl. unten § 51, III, 4. 
o Can. 80. Nul' m Ausnahmefallen, vgl. z. B. Can. 1028 1043-1045 kann del' 

Gesetzgeber a~ch nicht u: ntel'g~bene dispensieren. _. Uber die Frage, '~ieweit del' 
?esetzgeher sleh selbst dlspensIeren konne, vgl. oben S. 186. Vgl. Mar 0 to Instit 
'ur c 13 364 A h d' B" ' . J .' ,~n. . - uc Ie egnadlgung, d. h. dIe Befreiung von Vindileativstrafen 
wlrd lln Codex dispensatio genanllt. V gl. Can. 2236, § 1; 2289 2290. ' 
S agm iill cr. Kirchenreellt. 4. Auft. L 2. 14 
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als solchen aufhebt, sondern nul' die vVirksamkeit eines solchen fUr 

einen hestimmten Fall. Das Privileg schafft ohjektives Recht, die 

Dispens suhjektives, so daR ohne Gehrauch seitens des Dispensierten die 

Dispens in \Virklichkeit gar nicht zustande kommt. 

2. Del' Begriff del' Dispensation war lange unbestimmt. Als Dispensation 
(o(Kovof.tla) galt urspl'unglich jede Aufhebung eines Gesetzes, mochte sie eine 
ganzliche odeI' teilweise sein, odeI' 1110chte auch nur eine Enthilldung von 
diesem fur einen einzelnen }'all ZUll1 voraus odeI' VGn1 seinen l1achtraglichen 
\Virkungen (Absolution) erfolgt sein. Erst die Dekretisten, VOl' all em R ufin us 
in seiner Summa zum Dekret Gratians, begannen, die Dispensation, die in mehr 
und mehr steigendem :\IaB nachgesucht wmde 1, als Aufhehullg del' \Yirk· 
samkeit eines Gesetzes fUr einen Einzelfall zu definieren 2. So ruckte die 
Dispensation nach und nach aus dem Gebiete der Vel'waltung in das del' Gesetz
gehung herein. Ebensowenig entschieden wie die Frage, was Dispensation 
sei. war damit zusammenhangend die andere, weI' -dispensier811 durfe. Zvvar 
hal~en die Papste schon friih von den Kanonen dispensiert, abel' ein gleiches 
Recht iibten auch die PartikuJarsynoden und die Bischiife aus. Bald jedoch 
fing man an, die Papste in wichtigere11 Fiillell 11m DispensatiOll anzugehen 3; . 
in andern reservierten sie sieh die Befugnis hiel'zu 4. Zuletzt abel' stand im 
Interesse del' kirchlichen Gleichformigkeit nm noeh den Papsten wie das 
obel'ste Gesetzgebungsrecht so auch das oberste Dispensationsrecht zu, so daB 
die Bischofe und Partikularsynoden von allgemeinen Gesetzen nicht mehr dis
pensieren konnten, trotz gegenteiliger Bestrebungen, VOl' aHem del' Gallikanel', 
:Febronianer, J 05e1311il1e1' und Aufklal'el' des 17. und 18. J ahl'lmnderts 5. 

3. Dispensieren kann del' Gesetzgeber, dessen Nachfolger, deren 

Oberer und del' von einem von diesen Bevollmachtigte 6. 

Demgemaffl dispensiert del' Papst von allen kirchlichen, nieht abel' 

'(on den gottliehen Gesetzen. Bei diesen handelt es sich in del' Regel 
doeh 111ehr nur um eine Erklarung libel' ihI'e Verbindliehkeit in einem 

zweifelhaften Fall 7. A usliben la13t del' Papst seine Dispensgewalt in 

1 V gL ohen S. 156 196. 
2 "Est itaque dispensatio: justa causa faciente ah eo, cujus interest, eanOl1lCl 

rigoris casnalis facta derogatio." Ed. H. Sin g e r (1902) 234. 
3 C.56 (Sirie. a.385); D.L. C.7 (Innoe.I. a.414). C.I, g.7. C.18 (Leo 1. 

R.446), C. I, g.7. C.6 (Gelas. 1. a.492), C. I, g.7. 
4 C. 17 18, X de filiis presb. I, 17. 
s C. 4, X de con cess. praeb. nT, 8. Ben e d. XIV., "Magnae Nobis" v. 29. Juni 

1748. CJC. Fontes II, Nr. 387. Pii Papae Sexti Responsio ad metropolitanos Mo
guntinum etc. V. 14. Nov. 1789, C. 4 (Leodii 1(90) 75 ff. Pi us VI., "Auctorem fidei" 
V. 28. Aug. 1794. Prop. damn. n.6ff. Denzinger-Bannwart-Umberg, En
chiridion 14 15 n. 1506 ff. - Uber die fruhere kirchl. Rechtstheorie uber die Dispensation 
vgL auch Gas p a I' I' i, Aunotationes ad CJC. Can. 80-8G. Da u. dort nimmt aneh 
die folgende Darstellung in den Anmerkungen weiteren Bezug auf das fruhere Recht. 

6 Can. 80. 
, Can. 1119 1120; 1308, § 3; 1309 1320. VgL: Thom. Ag., Summatheol. 2, 2, 

g. 88, a. 10 ff.; F. S chi n dIe r, Lehrh. del' MoraltheoL F (1913) 202: 1\1 a I' 0 t 0, 

Instit. jur. can. I 3 363. 

§ 34. Die Dispens. 201 

del' Regel dureh die romischen Behorden, und zwar pro forointerno 

durch die Ponitentiarie, pro foro extemo durch die Congregatio S. Officii, 

C. de disciplina Sacramentorum, C. Concilii, C. negotiis Religiosorum 

Sodalium praeposita, C. de Propaganda Fide, C. Rituul11, C. pro Ecclesia 

Orientali u. a. 1 Von den allgemeinen Kirchengesetzen und von den 

durch den Papst fUr ein Land, eil1e Provinz odeI' eine Diozese speziell 

erlassenen Gesetzen konnen die Ordinarien nur mit ausdrUcklicher odeI' 

stillsehweigender Vollmacht des Apostolischen Stuhles bzw. des ge-

111eine11 Reehtes dispellsieren, odeI' in Fallen, wo del' Rekurs nach Rom 

schwierig und Gefahr im Verzug ist, odeI' wo die dem Gesetz unter

liegende Tatsache z,yeifelhaft ist, vorausgesetzt, dag es sich um FaIle 

handelt, in welchen del' Apostolische Stuhl zu dispensieren pflegt 2. 

So erhielten seit dem 17. J ahrhundert die Bisehofe yom Apostolisehen 

Stahl durch bestimmte Formularien pro foro il1terno et extemo die 

Befugnis, in hestimmten Fallen wahl' end einer kleineren odel' aroReren 

Reihe von Jahren (Annal-, Triennal-, Quinquennal-, Decennal-Fakultaten) 

odel' in einer bestimmten Zahl von Fallen zu dispensieren 3. Und dies 

besteht aueh heute noch 4. Del' CJC. charakterisiert diese Fakultaten 

1 Can. 242-264. 
2 Can. 15 81. V gL Can. 459, § 3, 3 0 ; 978, § 2; 990, § 1; 1028 1040 1043; 

10±5, § 1 2; 1195, § 2; 1245 . 
. 3 O.Mejer,. Die ~ropa?anda, ihl'e Provinzen u. ihr Recht II (1852) 201ff. 

L. ::'.1. e ~~g e nth ~ 1m: DIe QUIl1~uennalfakultaten pro foro externo. 1hre Entstehung 
u. Emfuhrung Il1 deutschen Blstumern, 1908. De r S., Zur Entstehungsgesch. der 
Qumquennalfak. pro foro externo (Z. fur R.sgesch., kan. AhU., II [1912] 100 ff.). 
F?rmulare :. \Va 1 tel', Fontes 507 ff. S c h n e ide r, Fontes jur. eccles. llovissimi 81 ff. 
Eme Erw8lte.rung pro foro extern~ v. 5. ]\fai 1896 (A. fur kath. KR. LXXVII [1897] 
363 ff.). - Uber Forderung erW81terter Fakultiiten del' Bischofe auf dem Vatic. 
ygL: L a ill mer, . Zur Kodifikation des kan. Rechts (1899) 118 f. 143 f. 145 f.; 
G l' and e I' a t h - K Ir C h, Gescll. des Vatik. Konzils I (1903) 440 ff. . 
" ." Durch Dekl'et del' C. Cons~st. ~Proxima sacra· V. 25. April 1918 (Acta Ap. 
,~elhs X . [1918] 19~ ff.) waren dIe hlsher gewahrten Facultates pro foro externo 
s~ gu.~ .me ,:olls.tawhg zu~uckgezogen worden mit del' Motivierung, dan im CJC. den 
Blschofen hmrelchende D1spensvollmachten gegeben seien. Fur die auch weiterhin 
iiberlassenen Facultates pro foro interno hat die P5nitentiarie 1918 ein neues Formular 
heraus?egeben \~. fur kath. KR. XCIX [1919] 122 ff.). Da abel' die Bischofe instandig 
U:l~ VV;edergewahrung del' fr~hel'en Fakultaten pro foro externo baten, so erklarte 
SIC.1 die gen~nnte KongregatlOn am 7. 1V[arz 1921 zu weiteren Gewiihrungen hereit 
(Acta Ap. Se~ls XUI [19~1] 134) .. Tat.sachlich hat Pius XI. durch das 1V[otuproprio 
,Pos~ datam v. 20. April 1923 die Ubersendung samtlicher Quinguennalfakultaten 
pro ~or~ externo un? interno in einem Formular durch die Konsistorialkongregation 
~I~ dIe 1111 Statusben~hte da:rum bittenden ~isc.hofe Hllgeordnet (Acta Ap. Sedis XV 
~l;)_2~1 19.3 f.). V gL nber dlesen Verlauf H II 11 n g in A. fur leath. KR. CIV (1924) 
1.8.' f.. DIe Formulare finden sich im A. fur leath. KR. ClV [1924] 289 if. und bei 
H!l h n g, C~dicis .!ur .. Ca~. ~uppleme.ntUl? (1924) 41 ff. Das Formular del' Qnin
quellnalfakultaten fur dl8 ltah~n. Ordmanen siehe im A. fur kath. KR. CV (1925) 
194 ff. Ebenso wurden anch dIe friiher fiir die Missionsgebiete bestehenden, abel' 

14* 
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als privilegia praeter jus und gibt uberdies genauere Bestimmungen 
uber deren :E'oI'tdauer bzw. Ubergang auf andere 1. 

Die Bischofe und die andern Odsordinarien dispensieren auf Grund 
eigenen Rechts yon den Diozesangesetzen und in einzelnen Fallen und 
aus gutem Grunde auch von den Satzungen del' Provinzial- und Plenar
konzilien 2, von den vom Papst fur die ganze Kirche odeI' spezieU fur 
ihre Diozesen erlassenen Gesetzen nm mit ausdrucklicher odeI' still
schweigender Erlaubnis des Apostolischen Stuhtes odeI' in Fallen, wo 
del' Rekurs nach Rom schwierig und Gefahr im Verzug ist, odeI' wo 
die dem Gesetz unterliegende Tatsache zweifelhaft ist, voI'ausgesetzt, 
daf3 del' Papst hierin zu dispensieren pftegt 8. 

Die Pfar1'er konnen von einem allgemeinen odeI' besondern Gesetz 
nm dispensieren, wenn ihnen die V ollmacht dazu ausdrucklich er-

teilt ist 4. 

4. Bis weit in das Mittelalter hinein waren die Dispensen verhiiltnismiH3ig 
selten. Von da an abel' hiiuften sie sich immer mehr und bildeten im aus
gehenden Mittelaltel' eine del' stehenden Klagen, VOl' aHem gegen Rom, zu 
welchell inshesondere auch die Ausubung del' Dispensationsbefugnis dnrch die 
Legaten und die .hohen Taxen Veranlassung gahen 5. Daher verlangte das 
Tridentinum, daB kunftighin Dispensen nm gegeben werden sollen, wenn ein 
dringellder und guter Grund (mgens justaque ratio) sowie evelltuell ein he
deutender Xutzen (major utilitas) vorhallden sei, nach genauer Untersuchung 
des Tatbestandes und mit reiflicher Uhedegung (causa cognita ac summa 
maturitate) und unentgeltlich (gratis)". 

am 4. Juli 1919 ebenfalls zuriickgezogcllen Fakultaten (A. fiir kath. KR. XCIX 
[1919] 156 f.) wiedergewahrt. Sie finden sieh ebenfalls im A. fiir leath. KR. crv 
(1924) 63 ff. und bei Hill i n g a. a. O. 54 ff. V gl. aueh: Hill i n g, Das Personen
reeht des CJC. (1924) 170 f. 234 A. 1; C h. Aug u s tin e, Rights and duties of 
Orclinaries according to the Code and Apostolics faculties, 1924. 

1 Can. 66. V gl. oben S. 196. 2 V gl. oben S. 171 174. 
3 Reg. jUl'. in VI'° 41. Can. 15 81 82. V gl. oben S. 201. An sich ];:onnen die 

Bischofe nul' ihre Untergebenen dispensiereu. Doeh hestehen Ausnahmen z. B. he
ziiglich des Fastengebots, der Sonntagspfticht (Can. 1245, § 1), der Eheproklamation 
(Can. 1028) und del' Eheeingehung im NotfaU (Can. 1028 1043). 

4 Can. 83. Solche gesetzliche Volimacht ist ihllen bzw. den Beichtvatern erteilt 
z. B. in Can. 935; 990, § 2; 1044; 1045, § 3; 1245, § l. 

5 B. Gebhardt, Die Gravamina del' delltsehen Nation gegen den rom. Hof
2

, 

1895. E. Go 11 e r, Die papstl. Ponitelltiarie II (1911) 179 ff. A. L. Ye it, Zur 
Frage der Gravamina auf dem Provinzialkollzil zu JliIainz im Jahre 1487 (Hi st. 
Jb. XXXI [1910] 520 ff.). A. S tor man 11, Die stadt. Gravamina gegen den Klerus 
am Ausgang des MA.s u. in der Reformationszeit (1916) 44 ff. Die Liter. iiber die 
rom. Behorden u. ihre Taxen verzeichnet VIf e r min g h 0 f f, V erfassungsgesch. 

2 

215ff. Vgl. dazll neuestens namentlich W. v. Hofmann, Forschungen zur Gesch. 
der kurialen Behorden yom Schisma bis zur Reformation, 1914 ff. [Bis jetzt ein 

Band.] 
6 Sess. XXV de ref. c. 18. 
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Dispensen sol1en daher nm aus gut e 11 u 11 d V ern U 11 ft i g en 
G run d e 11, unter entsprechender Rucksichtnahme auf die vVichtigkeit 
des betreffenden Gesetzes gegeben werden. Andernfalls ist die von 
clem untergeordneten Obern gegebene Dispens unel'laubt und ungultig 1. 

Besteht ein Zweifel, ob del' Grund hinreichend ist, so kann die Dispens 
erlaubterweise erbeten und erlaubt und gultig gegeben werden 2. Del' 
tridentinisehen Forderung, daf3 die Dispensen gratisgegeben werden 
soUen, widersprechen nicht die auch heute noeh von Rom und mit 
dessen Erlauhnis VOll andern kirchlichen Stellen nach Stand und Ver
J1logen del' Petenten e1'hobenen 'faxen. Diese sind nieht ein Entgelt fUl' 
die gewahrte Dispens, also nicht Simollie, sondern teils Kanzleigebuhren 
und Expeditionskostenvergutung, teils Beitrage zum Unterhalt del' 
Kurialbeamten, teils Kompositionen odeI' Buf3en, welehe bei Dispen
sationen in foro externo gefordert werden, um zu haufige Dispens
gesuche zu verhindern und um zu kirchliehen Zwecken zu dienen 3. 

Doeh sind Ube1'schreitungen strafbar und begrunden eine Restitutions
pflicht 4. 

5. Strikte ausgelegt werden soIl, da die Dispensen an sich schon 
"vulnera legis" 5 sind, in zweifelhaften, strittigen und Dritte beschwe
renden Fallen nicht blofl die Dispens, sondern auch die fur einen 
bestimmten Fall gegebene Dispensvolhnacht. Dagegen ist die allgemein 
erteilte Fakultat weit auszulegen 6. 

6. Dispensen e rIo s c he 11 durch ,Viderruf seitens des Verleihers 7 

dmeh ~en vom Verleiher angenommenen Verzicht des Dispensierten: 
durch slChern und vollstandigen Wegfall des ausschlaggebenden Dispens
grundes VOl' Erteilung del' Dispens 8. Dispensen yon langerer Dauer 
d. h. von wiederkehrel1den Verpfiichtungen, z. B. yom Fasten- und 
Abstinenzgebot, erloschen in derselben W ~ise wie Privilegien. Sie e1'
lo~ehell abel' nicht, wenn es zvveifelhaft ist, ob del' aussehlaggebende 
Dlspensg1'und ganz weggefallen ist odeI' noch fortbesteht 9. 

, 1 Can. 84, § 1. Y gl. Can. 281, § 2; 1028; 1061, § 1, 10
; 1071: 1245 u. a. Wen11 

([~r Obere von seil1em eigenen Gesetz ohne genugenden Grund dispensiert ist die 
Dispens zwar gultig, abel' unerlallbt. ' 

2 Can. 84, § 2. 
, 3 Can. 1507, § 1. Can. 1056 1234. Acta Ap. Sedis XIII (1921) 350 ff. A. fiir 

helL KR. CI (1921) 47 56 ff. Hill i n g, Codicis Jur. Can. supplementum 53 f. 
• Can. 2408. 
5 C. 24, § 6, C. XXIII, q. 4. 
: Can. 85. V gl. Can. 19 50 66--68. V gl. oben S. 187 193 198. 

.. '. Del'. fiir e.inen einzelnen Fall ZUl' Dispensation BevoUmachtigte kann nach
traghch mcht wlderrllfen, da seine Vollmacht dureh Erteilung der Dispens nach 
Can. 207, § 1 erschopft ist. 

8 Can. 86. " Can. 86. Uber Erloschen del' Privilegien oben S. 198 f. 



204 II. Buell. Die Quell. d. Kil'chenrechts. 2. Abschn. : Die form. Quell. d. KirchenI'. 

Zweiier Abschnitt. 

Die jormellen QueUen des Kirchenrechts. 

§ 35. 

Begriff mHI Eillteilnng. 

J. F. S c h u I t e, Das kath. KR. Erster Teil: Die Lehre von den R.squellen (1860) 
262 ff. A. Ta rd if, Histoire des sources du droit canon., 1887. Ph. S c h n e ide r, 
Die Lehre von den 2, 1892. B. Huh 1 e r, KR.squellen" 1902. A. Bel' n a
reg g i, lYIetodi e sistemi delle. antiche collezioni e delnuovo Codice di diritto canonico 
(Scuoia catto1. XLVn [1919]122 ff.). B. L ij ds man, Introductio in jus canonicnm I 

(1924) 88 if. 

Da aus den materiellen Quellen des Kirchenrechts fortwahrend neuer 
kirchlicher Rechtsstoff in del' Form von kirchlichem Gesetz odeI' kirch
lichem Kanon als del' allgemeinsten materiellen und fo1'me11en kirch
lichen Rechtsquelle noEl, so entstand bald daB Bedu1'fnis nach Sammlungen 
des kirchlichen Rechts. Diese Sammlungen sind gegenube1' den Ent
stehungsquellen oder den materiellen Quellen des Kirchenrechts die 
besondern Erkenntnisquellen desselben odel' die speziellen formellen 
Quellen des Kirchenrechts. Weil solche forme11e Sammlungen VOl' aHem 
die Kanonen del' Synoden enthalten, werden sie vorzugsweise KallOll6ll
sammlungen genannt. Allfanglich stellte man die Kanonen einfach 
nach ihre1' zeitlichen Entstehung zusam .. men: chronologische Sammlungen. 
SpateI' schriU man dann zu wissenschaftliche1' Verarbeitung und Grup
pierung des Stoffes fort: so ergaben sich system~tische Sammlungen. 
Ferner unterscheidet man private und offentliche oder authentische 
Sammlungen, je nachdem sie von einem Privatmann herrlihren odeI' 
von del' kil'chlichen Ohrigkeit selbeI' veranstaltet odeI' wenigstens gut
geheiRen worden sind. '71( eiterhin giht es allgemeine und hesondere 
Sammlungen. Die allgemeinen Sammlungen enthalten nur allgemein
gultigen kirchlichen Rechtsstoff fur die ganze Kirche, die hesondern 
nm partikulare kirchliche Gesetze fur eillzelne Lander, Provinzen, 
Diozesen usw. Besondere oder partikulare Sammlungen sind auch jene, 
welche sich auf bestimmte Gebiete der kirchlichen Rechtsordnung, wie 
die Ehe, die Bufile, den Prozefil usw., beschl'anken. Endlich unter
scbeidet man echte und unechte Sammlungen. Letztere verwerten 
Stoff, del' entweder uberhaupt nicht von del' angegebenen QueUe 
stammt odeI' wenigstens nicht so, wie er aufgefuhrt wird. Solange das 
Oorpus juris canonici als offizielles kirchliches Gesetzhuch den Mittel
punkt der forme11en Quellen des Kirchenrechts bildete, wurde sach
gemaEl eingeteilt: Quellen VOl' dem Oorpus juris canonici, das Oorpus 
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j. c. und Quellen nach dem Oorpus j. c. Seit ErlaEl des qJO. aher als des 
jetzigen allgemeinen kirchlichen Gesetzbuches teilt man heute bessel' ein: 
die Rechtssammlungen VOl' dem OJO. und der OJO. Bei del' Bedeutung 
und SteHung des Oorpus juris canonici abel' VOl' und zu dem OJO. kann 
man auch he ute noch die Rechtssammlungen VOl' dem OJO. einteilen in: 
die Rechtssammlungen vor dem Oorpus juris canonici, das Oorpus j. c. 
und die Rechtssammlungen zwischen dem Oorpus j. c. und clem OJO. 

/. Die Rechtssammlungen 'lJor dem Codex Juris Canonici. 

1 .. Die Rech(ssammlungen 'Vor dem Corpus juris canonici. 

§ 36. 

Die I)Seudoapostolischcn Sammhmgen. 

Decr. Grat. D. XV XVI. 
Samml.: J. W. B i c k ell, Gesch. des KR.s (1843 if.), 1. Lief., S.107 if. P. deL a

gar de, Reliquiae jUl'. eccles. antiquissimae Graece, 1856. Del's., Constitutiones 
Apostolorum Graece, 1862. J. B. F. P itr a, Juris eccles. Graecorul11 histol'ia et 
monumenta, 18(:i4fr. Ph. Bryennios, ll.lbax~ TWV btbbEIW 'ArroO'ToAwV, 1883. 
F. X. Fun k, Doctrina duodecim Apostolorum, 1887. Eine Ausgabe del' ll.lbaXf] findet 
sich auch in Fun k, Die Apostol. Vater 2, 1906. De r s., Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum,1906. A.Harnack, Die Apostellehre u. die jtid. beidenvVege 2

, 1896. 
Del's., Die Lehre del' zw5lf Apostel 2, 1896. 1. E. R a h 111 ani, Testamentum Domini 
nostl'i Iesu Christi, 1899. C. H. T urn e r, Ecclesiae occident. monumenta jUl'. 
antiquissima, 1899 if. J. S c 11 1 e c h t, .c:.lbax~ TWV btbbEKa 'AnoO'ToAwV. Doctrina 
duodecim Apostolorum una cum antiqua versione Latina, 1900. E.·H a u 1 e r, Dida
scaliae Apostolorum fragmenta Veronensia Latina, 1900. "V. R i e del, Die KR.squellen 
des Patriarchats Alexandrien, zusammengestellt u. zum Teil itbersetzt, 1900. lYL D. 
G i b son, The Didascalia Apostolorum in Syriac, 1903. A c h eli s - FIe 111 min g, 
Die iiltesten Quellen des oriental. KR.s. 2. Buch: Die syrische Didaskalia (ins 
Deutsche iibers.) (Texte u. Unters. N. F. X 2), 1904. G. Horner, The Statutes of 
the Apostles or Canones eccles., 1904. F. N au, La Didascalie des douze apotres 
(aus dem Syrischen iibers.) 2, 1912. J. lYI. H a I' den, The ethiopic Didascalia, 1920. 
Eine neue Ausgabe del' Didache findet sich hei K. B i 'IiI 111 eye r, Die Apostol. 
Vater. Neubearbeitung del' Funkschen Ausgabe. Erster Teil (1924) 1 ff. Daselbst 
sind S. XII weitere neue Ausgaben del' Didache verzeichnet. - Liter.: J. S. Dr e y, 
Neue Untersuchungen tiber die Konstitutionen n. Kanones del' Apostel, 1832. B i eke II 
a.a. O. 52 fr. He f e Ie, Konziliengesch. 12 (1875) 739 if. H arn a c k, Die Lehre del' 
zw6lf Apostel nebst Untersuch. ZUl' iiltesten Gesch. del' Kirchenverfassullg u. des KR.s 
(Texte n. U nters. II 1), 1884. De r S., Die Quellen del' sog. A posta 1. Kirchenordnung 
nebst einer Untersuch. tiber den Ursprung des Lektorats usw. (Texte u. Unters. 
II 5), 1886. Fun k, Die Apostol. Konstit., 1891. Del' s.,Das achte Buch del' 
Apostol. Konstit. u. die verwandten Schriften auf ihr Verhiiltn. nen unters., 1894. 
De r S., Das achte Buch der Apostol. Konstit. u. die verwandten Schriften (Hist. Jb. 
XVI [1895] 1 if.). Eine Reihe von weiteren Arbeiten von F. uber diese Fragen in 
Abh. ll. Unters. II (1899) 108 If. Del's., Das Testament unseres Herrn u. die ver
walldten Schriften, 1901. Alle diese Unters. sind hineingearbeitet in die Prolegomena 
Zll del' Ausgabe der Didascalia USW., 1906. H. A c h eli s, Die 1tltesten Quellen des 
oriental. KR.s. 1. Buch: Die Canones Hippolyti (Texte u. Unters. VI 4), 1891. De r S., 

Hippolytus im KR. (Z. flir K.gesch. XV [1894]1 if.). A. B a u m s tar k, Die nichtgriech. 
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Paralleltexte ZUlU 8. Bueh del' Apostol. Konstit. (Oriens christ. I [1901] 98 ff.;. 
Del's .. Die UrO'estalt del' "Arab. Didaskalia del' Apostel" (eM. _Ill [1903] 201 ffJ. 
Del's.' A 0'Ypt. ~del' antioch. Liturgietypus in Apostol. Konstit. [-VI '? ~ebd. VII [190 I] 
388 ff.): Del' s., Die christl. Literaturen des Orients (1911) I 81 ff. 116 ff.; II 27 ff. 
42 ff. 86 f. 106 f. Del' s., Geseh. del' syr. Liter. (1922) 82 252 263. J. S e hIe e h t, 
Doctrina XII Apostolorum. Die Apostellehl'e in del' Liturgie del' kath. K., 1901. 
E. Hen nee k e, Die Grundschrift del' Didache 11. ihre R(3zensionen (Z. flir l;eutest. 
Wiss. n [1901] 58 ff.). Del' s., Hi~polyts Sehrift "Apostol. uoerlieferung libe~,Gn~~e:l: 
gaben' (Harnaek-Ehrung [1921] ID9_ff.). De r s., Del' Prolog z~u' "Apostol. TI~Jelhef. 
Hippolyts (Z. fUr neutest. Wiss. XXII [19231 144 fl.). _ P. L epy, Le Conde apo
stoliC[ue d'Antioche (Rev. du clerge fran<;. XXXVI [19?3J 343 ff.). T h. S c h e I'm a n ~1, 
Eine Elfapostelmoral odeI' die X-Rezension del' belden "Vege, 1903. D.e r s.~ Em 
"\Veiheritual del' rom. Kirche am SchluB des 1. Jhdts, 1913. De r s., DIe allgem. 
Kil'chenol'dnung, frlihchristL Liturgien u. die kirchl. tiberlieferu~g, ~914 ff. P. D ~ e w s, 
Untersuchungen zur Didache (Z. flir neutest. Wiss. V [1904] ;)3 fl.). Del's., TInters. 
liher die sog. Klementin. Liturgie im 8. Buch del' Apostol. ,Konstit. I: Die Klem. 
Liturgie in Rom, 1906. A. See be r g, Die heiden Wege u. das Apostelde~l'et, 1906. 
Del'S., Die Didache des Judentnms u. die Ul'chl'istel1heit, 1908. M. Vlard,. La 
Didascalie des ap6treB, 1906. E. F. v. d. Go 1 t z, Unbekannte Fragmente altchnstl. 
Kirchenordl1ul1gen (Sitznngsher. del' Konigl. preun. Almd: del' Wiss .. .[~9061 ~41 ff.); 
H. Hem mer, La doctrine des douze ap6tres (Rev. d'lust. et de lItter. relIg. XU 
[1907] 193 ff.). G. K 1 e in, Del' alteste christl. Katechismu.s u. diejlid. Propaga.nda
literatur, 1909. E. S c h war t z, Ube1' die pseudo-apostol. Klrchenordnungen (Schl'lften 
del' Wiss. Gesellschaft zu Stl'afilburg, Nr.6), 1910. [Seh1' hedeutsam.] C h. S e h mit t, 
Stammt die sog .• Apostol. Kirchenordnnng" aus clem SchluB des 1. cl;ristl. ~hdts? 
(Pastor honus XXV [1912/13] 598 ff.). J. A. R 0 h ins 0 n, The prohlem of the Dldache 
).T ourn. of theol. stud. Xln [1912J 339 ff.). De r S., Bamabas, Hennas and the Didache, 
1920, L. W 0 hIe b, Die lat. tihersetzung del' Didache, 1913. R. H. Con no 11 y, 
The so-called Egyptian Church Order and derived documents, 1916. Del's., The use 
of the Didaehe in the Didascalia (JOUl'l1. of theol. stud. XXIV [1923] 147 ff.). 
A. L 0 i s v. La Diclache et les lettres des Peres apostol. (Rev. d'hist. et de litter. 
relig. N. uS: VII [19211 433 ff.). V. Bar tl e t. The Didache reconsidered (.Tourn. of 
theol. stud. XXII [1921] 239 ff.). [Gegen Robinson.] Weitere Liter.: H ~ I' r:- a c k, 
Gescll. del' altchristl. Liter. bis Eusebins, 1897 ff. B a I' den hewer, Patrologle 3 ,1910) 
18 ff. 146 ff. 319 ff. Del's., Gesell. del' altkirchl. Liter. P (1913). 90 ff.;. I~ 2 (1.914) 
256 ff. 304 ff. 596 fI'.; IV 2 (1924) 262 ff. O. S t a h 1 in, Die altclmstl. gnech. Llte~'., 
in Vi. V. ChI' is t. Gescll. del' griech. Liter., nmgearb. von Vi. S ch 111 i d u. O. S t a h llll 
II 2 6 (1924) 105 ff.; auch separat el'schienen. K. B i h 1 m eye r, Die Apostol. Vater 
I (1924) XII ff. V gl. auch die Liter. zu § 11. 

Auner del' Heiligen Schrift, die wie materielle so aueh formelle 
QueUe des Kirehenreehts ist \ haben wir aus den ersten ehristliehen 
Jahrhunderten nm wenig Sammlungen bzw, Sehriften, die kirehen
reehtliehen Stoff enthalten. Doeh kursierten damals unter dem N amen 
del' Apostel mehrere apokryphe Sehriften ubel' ehristlichen Glauben 
und Sitte wie auch Uber verschiedene Materien del' christlichen Rechts-

ordnung. 
Zu nennen sind: .6.1ouX1l TLUV OWOEKU 'ArwO"TOl\WV, Doctrina duo-

decim Apostolorum, welehe wohl Ende des 1. Jahrhunderts viel-

1 V gl. ohen S. 153 f. 
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leicht in Syrien:..Palastina entstanden ist und in ih1'em zweiten Teil 
(Kap. 11 ff.) Rechtsvorschriften gibt uber die Behandlung del' Wander
prediger odeI' Apostel und Propheten, Uber die Feier des Sonntags, die 
\Yahl del' Bischofe und Diakonen und libel' die Zurechtweisung del' 
Bruder. Sodalll1: die KUVOVE\; EKKl\lWl(((jTlKOl TlUV a:riwv 1\rro(jT6l\wv, 
Oanones ecclesiastici Apostolorum, die sogel1annte Aposto
lische Kirchenordnung, wohl Ende des 3. Jahrhunderts in Syrien oder 
Igypten entstanden. In ihre111 ersten Teil 1st sie eine Uberal'beitung 
del' Didaehe, in ih1'em zweiten abel' ist sie selhstandig und enthalt von 
Kap. 15 ab Rechtshestimmungen libel' die \" alll del' Bischofe, die Be
stellung del' Presbyter, Lektoren, Diakonen und Witwell-Diakonissen, 
deren Pflichten und Eigenschaften. Ferner: del' "OpO\; KUVOV1KO\; TlUV u'[lwv 
ArroCJTOAWV, Definitio canonic a ss. Apostolorull1, dasKal10nische 
Gesetz del' heiligen Apostel, 18 bzw. 33 dem 4. Jahrhundert ent
stammende POl1itentialkanonen, vVeiterhin: die jUngeren neun Kan 0 n en 
del' apostolischen Synode von Antiochien. 

Die bedeutendste del' Sammlungell von kirchenrechtlichem Stoff abel', 
die ullter dem N amen del' Apostellaufen, sind di.e oC,l((T(('[ul (.6.l((T(XtW;;) TlUV 
u:r1wv 'Arro(jTOl\wv, Constitutiones Apostolicae, die Apostolischell 
Konstitutionen. Dieselben sind wohl um 400 in Syrien entstanden. 
Del' Autor ist vielleicht idelltisch mit dem Interpolator del' Ignatius
briefe und seiner theologischen Richtung nach Apollinarist. Grund
schrift fUr die ersten sechs BUcher ist die wahl'scheinlich in del' erstell 
Halfte des 3. Jahrhunderts entstandene, ursprUnglich griechische, abel' 
nul' in del' in del' zweiten Halfte dieses J ahrhunderts gefertigten syrischen 
und teilweise auch lateinischen Ubersetzung erhaltene Did ask ali a. 
Fur das siebte Bueh bildet die Didache die Grundlage. Die Quellen 
des achten Buches sind erst nach Durchforschung des gesamten orien
talischell Handschriftenmaterials endgultig festzustellen 1. Die ersten 
seehs Bucher odeI' die erweiterte Didaskalia hal1deln nebel1 anderenl 
von den Eigenschaften und Pflichten del' Geistlichen, von del' Ordina
tion, vom Zolibat und von del' Gultigkeit des mosaischen Gesetzes. 
Das siebte stimmt im wesentlichen mit del' Didaehe Uberein. Das achte 
verbreitet sieh besonders Uber die Oharismen und die Ordination des 
Klerus, yom Bischof bis zum Lektor und del' Diakonissin. Das'rrullanull1 
a. 692, c.2, hat das 1'Verk als von Haretikern verfalscht verworfen 2. 

Dagegen hat diese Synode die den Apostolischen Konstitutionen 
angehangtell 85 A po s t 01 i s c hen K a 1). 0 n e n als echt anerkannt 3. 

1 Stahlin a. a. O. 1240ff. 
,1 C. 4, D. XVI. 

2 =11 i g 11 e, Patr. Gr. CXXXVII 520 f. 
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Sie sind zum grof3ten Teil den Apostolischen Konstitutionen, zum klei
neren Teil den Konzilien des 4. J ahrhunderts entnommen. lhr Ver
fasser ist identisch mit dem del' Konstitutionen. Auch sie enthalten 
vielen kirchenrechtlichen Stoff libel' den Klerus, seine '1Vahl und Ordina
tion. sein sittliches Verhalten und seine Amtspftichten. 1m Okzident 
erkl~rten sie die Papste flir apokryph 1. Auch Dionysius Exiguus 
bezeic1met sie im Anfang des 6. Jahrhunderts a~s " canones, qui di
cuntur Apostolornm", iibersetzte abel' doch die ersten flinfzig ins 
Lateinische und nahm sie .in seine Kanonensammlung auf. Von da 
kamen sie in andere Sammlungen, so in die Pseudoisidors, und wmden, 
wenn auch sparlich, benlitzt im Decretum Gratiani, in den Compilationes 

antiquae und in den Dekretalen Gregors IX.2 

§ 37. 

Die Sammlungen {les Orients. 

Samml.: G. V 0 e J 1 u 5 et H. Jus tell us. Bibliotheca jur. can. veteris, Paris. 
1661. G. Be v ere g ius, 2:UVObIKOV sive Pandeclae eanonum etc., Oxon. 1672. 
J. S. Ass e man i, Bihliotheca jur. Orientalis can. et civilis, Rom. 1762 ft. G. E. He i 111-

baeh 'AVEKbOTU, 1838 ft. H. Th. Bruns, Canones Apostolorum et Coneiliorum 
saee.IV.-VII., 1839. K. E. Zaebaria v. Lingenthal, Colleetio Jibrorum jUl'. 
Graeeo-Romani ineditorum etc., 1852. r. A.'PciAAll Kat M. TIOTA11, 2:uvTUlf-lU TWV edwv 
KU\ tEpwV KUVOVWV etc., 1852 ft. Pit r a vgl. § 36. F. La u c her t, Die Kanonen 
del' wichti O"sten altkirchl. Konzilien, 1896. T urn e r ygl. § 36. R i e del vgl. § 36. 
R i e d e 1- C rum, The canons of Athanasius of Alexandria, 1904. ,Veiteres liher 
kirchenrechtl. 8amml. des Orients: K. K rum hac her, Gescll. del' byzant. Liter. 
von Justinian his zum Ende des ostrom. Reiches 2 (1897) 607 ft.; N. 1\II i 1 a s c h, Das 
KR. del' morgen Hind. K. 2 ; libel'S. yon A. Pessie (1905) 166ft .. - Liter.: nie ein
schHigigen Arheiten von de :JIiI arc a, C 0 u s tan t, B e. r a l' diu. nam~ntlich del' 
Bruder P. u. H. Ball e I' i n i findel1 sich in A. Gal Jan dIn s, De vetustls canonum 
collectionibus dissertationum sylloge. I, Mogunt. 1790. Z. B. van Esp en, Tractatus 
hist.-can. exhihens scholia in Oll1nes canones Coneiliorum etc., Leod. Hi93. F. A. 
B i e 11 e r. De eoJleetionilms eanonum Eccles. Graee. schediasma litterarium, 1827. 
Del' s.. Das kan. R. del' griech. K. (Krit. Z. rur R.swiss. XXVIII [1856] 163 ft.). 
J. Her g e n I' 0 the l', Photius III (1869) 92 ft. Del's., Das griech. KR. his zum Ende 
des 9. Jhdts CA. fiil" kath. KR. XXIIl [1870] 185 ft.). F. M a ass en, Geseh. del' 
Quellen u. del' Liter. des kan. R. im Abendlande bis zum Ausgan~ des Th'L~.s I, 1870 ft. 
[Nur ein Band.] He f e 1 e, Konziliengesch. P 219 if. Z a. c h a rl, a v. LIn g e 11 t h a_~, 
Die griech. Nomokanones (Mem. de l'Acad. Imp. des selene. 8er.7, t. XXIII, n. I;, 

1877. Del'S., TIber die Vel'f. u. die Quell. des (pseudo-photian.) Nomokanon in 
XIV Titeln (eM. Ser. 7, t. XXXU, n. 16), 1885. W. B I' i g h t, The canons of the 

1 C.3, § 64 (Gelas. I. a. 494-496), D. XIV. 
2 C. 3, D. XVI. C. 1 (L e 0 IV. a. 8(0), D. XX. C. 14, D. xxvm ist c. 6 del' 

Apostol. Kanonen; c.3, D. LXXXVIlI ist c. 7 ders~lhen;. c.~, X de fidejuss. I~I, ~2 
ist c. 20 del'S. Trid. sess. XXV de ref. c.1. -- Wle Welt dlese Apokl'yphen m dIe 
spateren orientaL Kirchenrechtssammlungen ubergegangen sind, vgl.: B au m s t a l' k, 
Gesell. del' syr. Liter. (1922) 252 262 f.; 8 t a hI ina. a. O. 1244 f.; B a I' den 11 ewer, 
Gesell. del' altchristl. Liter. IV 2 (1924) 273 ft. 
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first four General Councils of Nice, Constantinople, Ephese and Chalcedon 2. 1892. 
V. Be 11 e sew ie, Die K anonensammlung del' XIV TiteJ von dem zweiten Vie~tel des 
7. Jhdts bis zum Jahre 883, 1905. De 1's., Beilage zur Untersnehung; .Die Kanon
sa!1ull1ung del' XIV Titel von dem zweiten Viertel" usw., 1905~ De r i3., Die 
2:uVC!IWl1l in 50 Titeln u. die andern jurist. Sammlungen des Johannes 8cholasticus, 
1914. [AIle drei 8chriften russisch.] F. 8 c h u 1 the 13, Die syr. Kanones del' 8ynoden 
von Nicaa his Cha1cedon, 1908. B au 111 s t a l' k siehe ohen § 36. De r s .. Geseh. del' 
syr. Lit::r. (1922) 62 82 f. 140 262 f. H. F. 8 c h mid, Die Nomokanonubersetzung des 
Methodms, 1922. Del' S., Neuere Beitrage zur Frage nach del' altesten kirchenslav. 
NOl1l0kanonlihersetzung (Z. flir slay. Philologie I [1924]198 ft.). De r S. in del' Rezension 
VOll F. G r i v e c, Doetrina Byzantina de primatu et lmitate Ecclesiae (Theol. Akad. 
in IJaihach, 3. Buchyeroftentlichung), 1921. [Slowenisch.] (Z. fur R.sgesch .. kan. AbU. 
XIII [1924J 543ff.). Weitere Liter.: Bardenhe,YEI, Patrologie" 493f. 

N achdem die Christenverfolgungen geendet und das Christentum 
nach und nach Staatsreligion geworden war, da erlieJ:3en die ietzt 
immer zahlreicher stattfindenden Synoden eine Reihe von Kan;nen, 
welche in Sammlungen zusammengefaJ:3t wmden 1

. Zuerst scheinen die 
Kanonen del' Synode yon Ancyra (a. 314) und von Neocasarea in Pontus 
(c. 315) zusammengestellt worden zu sein. Diesen wurden angeschlossen 
die Kanonen der Synode von Gangra (a. 343) 2 und allen yorangestellt 
die von Nicaa (c. 325) 3. Beigegeben wurde dann die yon Antiochien 
(a, 341) 4. Ein Kodex, del' die Kanonen diesel' Synodel1 in fortlaufender 
Zahlung enthielt, lag del' Synode von Ghalcedon VOl', "vmde abel' 
keineswegs als solcher von ihl' approbiert 5. VV-eiter kamen clazu die 

1 Aus den aJlg. Konziliensammlullgell seien genannt: Ph. La h h e et G. C 0 s
sart, 8acrosancta Concilia, Paris. 1671 f. J. Harduin, Acta Cone. et epistolae 
deeretales ac constitutiones 8umm. Pontif. ah a. ChI'. 34 usque ad a. 1714, Paris. 
1715. J. D. Man s i, SacI'. Conc. nova et ampJissima collectio (bis 1439), Flor. 
et Ven. ] 759 if.; fortges. als: Colleetio Conciliorum recentiormll Ecclesiae uni
versae, cnr . .T. B. Mar tin et L. Pet it, 1905 ft. Del' Gesamttitel ist: Conciliol'ul11 
omnium Catholicae Eeclesiae collectio amplissima. Coli e c t i 0 Lac e 11 sis, Acta 
et. decr. ss. Conci!. recentior., 1870 ft. Acta Cone. oecum. jussu atque mandato Soc. 
SCIent. ArgentoI'. ed. E. 8 c h war t z, tom. IV: Cone. universale Constantin. sub Justin. 
habitum, vo!' II, 1914; tom. I: Cone. nniv. Ephes., vol. IV, 1922; vol. V, 1926. -
J. B. J\1 art in, La nouyelle edition de Mansi (Akten des 5. internat. Kongresses 
kathol. Gelehrtell zu Mlinchen [1900] 278 f.). H. Que II ti ll, J. D. Mansi et les 
gran des collections conciliaires, 1900. H. Fin k e, IJiter. Rundschau 1902, Nr. 2: 
auch separat. . 

2 O. Bra un, Die A1Jhaltung del' 8ynode von Gangra (Rist. Jb. XXV [1895] 581;. 
O. Bra un, De sancta Nicaena synodo, 1898. E. Rev i 11 0 u t. Le Concile 

de Nieee d'apres les textes coptes et les diverses collections canol~iques, 1899. 
H a rna c k, Die angebl. 8ynode von Antiochien im Jahre 324/25 (aus Sitzullgsbel'. 
?er Konigl. Preu13. Akad. der Wiss.), 1908. E. 8 e e bel' g, Die 8ynode von Antiochien 
1111 Jahre 324/25. Ein Beitrag zur Geseh. des Konzils von Nicaa, 1913. A. IV i Ie e n
h a use r, Zur Frage nach del' ExisLenz von nicii,n. 8ynodalprotokollen (D 01 g e r. 
Konst. d. Gr. u. seine Zeit [1913] 122 ft.). F. H a a s e, Die kopt. Quellen zum Konzil 
von Nicaa, 1920. 

4 P. Pap e, Die Synoden von Antiochien 264-369, 1903. 
5 C. 14, 'C. XXV, q. 1. 
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Kanonen von Laodicea (nach 345) \ von KOl1stantinopel (a. 381) 2, von 
Ephesus (a. 431) 3, von Chalcedon (a. 451). Zuletzt wurden beigefugt 
die von Sardika (a. 342 oder 343) 4 und die 85 Apostolischen Kanonen 

an die Spitze gestellt 5. 

Nach diesen chronologischen Sammlungen entstanden im 6. Jahr-
hundert 111eh1'ere systematische. Von unbekanntel11 Verfasser wurde 
Ul11 das J ahr 535 eine solche mit sechzig Titeln ,hergestellt. Sie ging 
aber v·edoren. Erhaltell blieb jedoch del' Anhang von funfundz,\yanzig 
das Ki1'chenrecht bet1'effenden Konstitutionen des Codex Justinianeus 
als Colledio XXV capitulorum 6

• Auf Grund diesel' Sammlung 
verfaRlte um 550 J 0 han n e s S c hoI as tic us, spateI' Presbyter in 
Antiochien und Patriarch von Konstantinopel, eine Luvc('fWrh Kav6vwv 
mit funfzig Titeln 7, welcher e1' einen Anhang aus den Novellen Ju
stinians, genannt Co 11 e c t i 0 LXXXVII cap i t u 1 0 l' U m 8, beifugte. 

Eine besondere Art von kirchenrechtlichen Sammlungen in del' orien
talischen Kirche sind die N ol11okanonen, d. h. Sammlungen, in welchen 
den kirchlichen Kanonen bzw. Titeln die eil1schlagigen weltlichel1 Ge
setze ((J'Uvq.bovTa v6)...ll~ta) beigefugt werd.en. Zu diesen geh5ren del' 
irrtlil11lich dem J 0 han n e s S c hoI a s tic u s zugeschriebene N omokanon 
aus dem Ende des 6. Jahrhundertfl in fUnfzig Titeln 9 und del' im 
7. J ahrhundert entstandene, angeblich durch Ph 0 t ius verfaRlte, ahel' 
hochstens yon ihm uberarbeitete Nomokanon vom Jahr 883

10
. 

An diese Sammlungen sehlon sich nach dem Schisma die schriftstellerische 
'l'atigkeit von Bestes im 11., von Zonaras und Balsamon im 12. und 
von Blastares im 14. Jahrhundert an. Je weiter abel' in del' Folge Orient 
und Okzident auseinandergingen, desto weniger hatten die spateren orientalischen 
Kanonensammlungell Doch Bedeutung fur das ahendlandische Kirchenrecht 11. 

1 A. B 0 u din h 0 11, Note sur Ie Concile de Laodicee (Congres scicntif. internat. 
des Cathol. [Paris 1888] II 420 ff.). Realenzykl. fur prot. Th. u. K. 3 S. h. v. 

2 K. A. K neil e r, Zum zweiten allgem. Konzil yom Jahre 381 (Z. fur kath. Th. 
XXVII [1903] 789 ff';' C. H. '1' urn e r, Canons attributed to the Council of Constan
tinople a. D. 381 (Journ. of theol. stud. XV [1914J 161 ff.). 

" "V. K r a at z, Koptische Alden zum cphesil1. Konzil yom Jahre 431 (Texte n. 
Unters., N. F. XI 2), 1904. Schwartz vgl. S. 209, A.L 

< Zur Liter. vgl. oben S. 34. Liter. zur Frage, ob 342 oder 343, bei Fun k-
B i hIm eye 1', Lehrh. del' K.gesch.' 194 A. 2. 

5 C. 7 (Trull. a. 692, c. 2), D. XVI. V gl. oben S. 207 f. 
6 He i 111 b a c h, 'AVEKOOTU II 145 ff. 
7 V 0 e 11 u s et Jus tell us, Bibl. II 499 ff. 
8 He i 111 b a e h a. a. O. II 202 ff. 
9 Voellns et Justellus a. a. O. II 603ff. 

10 Ebd.1I 813ff. Pitra a. a. O. II 433ff. - Calliste, MEAETll mpi TaU VOf.lO
KdvovoC; TOU &.'flWTdTOU '[[cnp. KWVO'T. <l>wTiou (NEU Lullv I [1906] llff.). P. Kruger, 
Eil1st u. jetzt. Briefe des Kard. Pitra (Bonner Festgabe fur Zitelmann [1923J 1 ff.). 

11 ~r i I as c h, Das KR. del' morgenHind. Kirche 2 184 fr. 
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§ 38. 

Die Sammlungen (les Okzidents bis Pseudoisidol'. 

Zu den Sannnl. u. der Liter. zunachst im allgem. vgl. 8 37. GrundleJYend ist 
auch hier das Vverk von Maassen. ,. 0 

Wie fur den Orient, so lieferten die morgenliindischen Synoden durch 
ihre nunmeh1' in das Lateinische ubertragenen Kanonen kirchlichen 
Rechtsstoff auch fur den Okzident, und zwar zunachst die Synode von 
Nicaa. Mit ihren Kanonen wurden die von Sardika so eng verbunden, 
daRl sie durchlaufend numeriert und auch als nicanische angefuhrt 
wul'den 1. Zu den Kanonen del' orientalischell Synoden kamcn aber im 
Okzident als weiterer Rechtsstoff die del' abendlandischen 2 und ent
sprechend del' steig end en Entwicklung des Primats die Briefe del' 
Papste und hervorragel1der Vater. Doch llicht bloRl ubersetzt wurden 
die Kan?nen del' griechischen Synoden, sondern auch in Sammlungel1, 
ZUl11 Tell fur sich, ZUl11 Teil mit abendlandischen Synoden zusammen
gefaRlt. Ebenso wurden papstliche Dekretalen und Vatel'briefe 3 in die 
kirchenrechtlichen Sammlungel1 aufgenommen. 

1 Jaffe, Regesta 2 Nr.347. Zur Liter. ygl. oben S.34. 
2 Aus den Konziliensammlungen del einzelnen Lander selen angefiihrt: J. Fr. 

Schannat et J. Hartzheim, Concilia Germaniae, Col. 17;)9ff. J. Sirmond
La ~ ~ II de, Cone. antiqua Galliae, Paris. 1629 ff. F. M a ass en, Conc. aevi Mero· 
vmglci (M. G. LL., Sectio III. T. I), 1893 ff. A. We r min g 11 0 f f, Conc. aevi Carolini 
(ebd. ~. II~, 1904 ff. J. S. A g u i r r e, CoIl. max. Conc. Hispaniae, Ed. nov. Rom. 1753 ff. 
D. W II k 111 s, Conc. magna Britanniae et Hiberniae. Lond. 1737. A. IV. Had dan 
and .IV. Stu b b s, Councils etc. relating to Great-Britain and Ireland. 1869 ff. 

• 3 Aus den allgem: Sammlungen der Papstbriefe seien erwalmt: P. Co u s 1. ant. 
E;Jlstol.ae Hom .. Pontlf. a S. Clemente 1. usque ad Innocentium JIL, Paris. 1721. 
[NUl; em Band bls 440.] C. F. G. S chonemann, Pontif. Rom. a S. Clem. 1. usque 
ad. S. LeoD. IVL ,gen~inae ... epist., Gott. 1796. A. '1' hie 1, Epist. Rom. Pontif. ge· 
l.lUlllae ... a .8. HIlaro usque ad Pelag'ium II etc 1868 1) F TT e II r R t P 'f . ., ... i'- ,eges a 
I ontl . Rom;, 1906 ff .. J. H a II e r, Die Ileue .8ammlung der aIteren Papsturkunden 
\Internat. VV ochensclmft [1910] 1627 ff.). - Briefsammlungen einzelner besonders 
herY~rragender Papste: ~eos I. in Opp. ed. Ball e l' i n i, JIiI i g 11 e, Patr. Lat. Ll V ff. 
K. S 1.1 v a - '1' a r 0 u c a '. Die Quellen der Briefsammlungen Papst Leos d. Gr. (Papsttutll 
u. KaJsertum. Festschnft fi.ir Kehr [1925J 23 fr.); GreQ'ors I. in Opp. ed JIiI a u r ~.~ I' 0' 11 
P t L t LXvv ff ". ., m b e. a \1'. a. A ., sep.arat hrsg. vo~ P. E w a I d u. L. lYI. Hart III ann (M. G. Epp. 
t. I;,. 1~91 fr. IV.. TIL Pel t z , . Das Reg1ster Greg. 1. Beitrage zur Kenntllis des papstl. 
Kanzlel- u. R:gIster.wesells bls Greg. VII. (1917), hat zu beweisen gesuchL dan diese 
~ammlung llleht em Auszug, sondern das Originalregister selbst sci. Dagegell 
E. Po S n e r, Das Register Greg. I. (Neues A. del' Gesellsch. fltr alL deutsche 
?es~~.sk~nde XLIII [1921] .244 f!.); Nikolaus' I. von E. Per e I s in M. G. Epp. t. VI 2 

5~9.12). 2':,7ff. PereIs, pIe BrIefe Papst Nikol. 1. (Neues A. usw. XXXVII [1912] 
3;)~;, XXXIX [1914] 43ff); Johanns V 1.11. von E. Caspar in M. G.Epp. t.YI!l 
~i~L<} ff. Ca~pa:, Studlen zum R:eglster Joh. VIII. (Neues A. usw. XXXVI 
l 11J 17 ff.). Die BrIefe Gregors VII. edlerte Ja ff e in Monnmenta Gregorian a, 1865: 
~euestens also noch Cas par 1920 ff. V gl. oben S. 79, A. 1. - AIle Papstbriefe bi~ 
y~noz. III. - Yor En!steh~ng de~ Corpus jUl'. can. - yerzeiehnet J a f fe, Regesta etc. 2 ; 

",I. oben S.12, A. I. ~ Zur Liter. vgl. oben § 22. Siehe weiter: H. Grisar, Uber 
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1. In Italien entstanden im Laufe des 5. Jahrhunderts. zw~i Uber
setzungen und Sammlungen del' griechischen S!noden, dlB eme C 0.1-
I e ct i 0 I sid 0 l' ian a vel His pan a und dlB andere C 0 11 e ct 1 0 

P r i s c a vel I tal a genannt. El'stere hei6Jt so, weil die alsbald zu e1'
\y1JJmende. irrtlimlich dem hI. 1sidor von Sevilla zugeschriebene spanische 
Sammlung die griechischen Konzilien in diesel' in Italien entstandene~ 
Ubersetzung enthalt. Die zweite Version wird "Prisca" genallnt, Well 
D ion y s i u ~ Ex i g u u s in del' V orrede zu sein'er Kanonensa~m111ung 
saO't. da6J ihn del' Presbyter Lamentius zu einer neuen VerslOn del' 
griechischen Kanonen aufgefordert habe "confusi~ne (il11per~tia) priscae 
translationis offensus" 1. Es ist abel' wohl l11oghch, daEl hlBrm~t auch 
die soeben genannte 1sidoriana oder kein.~ von diesen beide.l1, ~neln~ehl' 
eine nocll andere in Italien vOl'handene Ubersetzung gememt ,yar -'. 

D
'e O'roElte BedeutunO' abel' erhielt in 1talien und weit libel' 1tahen 
1 to to ..' 3 D' 0 

hinaus die Kanonensammlung des D Ion y s 1 usE Xl g U us. leSeI 

Sammlungen alterer Papstbriefe u. deren theol: Ver,Yertung (Z. fiir kath. 'fh. XII [1888,] 
487 ff.). D ers., Gesch. Roms u. del' Papste lUI ~lA: I ~~901) ?16 f .. O. Gu.ecl1Tt~le;\, 
"1 t ,. 'i"I'tzuIl"'s]JeI' derKais Akad derWlss mW len. phJlos.-hlst. Kl. CXXXIV h ../.-'-\..vet anas UUlel1 ,IJ b • _. . '. ., .. 

1
"9

1
' R Nos tit z -R i e nee k Zum papstl. Brief- u. Urkuildenwesen del' altestel~ 

t5 D. • V. ' ~ L' .. d L' 11 ,. 
Zeit (aus Festgabe fiir BUdinger), 1898. 1.,. D u c 11 e s n e , orlgme 1:." ~ ~yre ) eu 
(Akten des 5. i~lternat. Kongresses kath. Gelehrtcn ~u MUnchen [1900] ~~ ff .... D,e.rs., 
La premiere collection romftine des decretales (AUI del secondo c~~gresso c1:, aI~h:o-
l

. . t' . [ROlla 1902] 1:;9ff' DeI'S L'Eglise au VI" sleele (192t>; 136ff. 
OO"la crIS lana I u .j." . ,. H~ S t e ina c k e r, Die Deusdedithandschrift (Cod. Vat. 38~3) u. dIe altesten gall. 

1
" . (MJ'tt'l (les 1IIQt fur osten' Geschfg, Erganzbd. VI [1901J 113 ff.). 
lIJrI canonum . ~ . . ~ ~ ff \ D 

Del'S., tIber das alteste papstl. Regi~terwesen ~ebd. X~III [1~02] : 'J'! )rs." 
tIber den Zusammenhang zwischen antlkem U. mlttelalterl. ~egIster~\es,en \1\ reneI 
Studien XXIV [19031 301 ff.). E. C h. B a but, La plus an~renne. decr~tale, 1904. 
Dage"'en H. Get zen y, Stil u. Form del' altesten Papstbnefe blS .aut ~eo d. Gr. 
(1922) 94 ff. V gl. oben S. 156, A. 1. S i l.v a -T a I' 0 U C a, B~~trage zur Uh~rh~ferungs
o .h del' altesten Papstbriefe des 4., 0. u. 6. Jhdts (Z. fur kath. Th. XLLI [~9~9] 
4~~cff\ R. Mas s i g Ii, La plus ancienne coll!'ction des decretales ~Rey. c11nst: 

J
'tt', l' N S V [1914] 402ff.\ VO'\. aueh: Bardenhewer, Gesell. der 

et 1 e1. re,lg. .. L • '" ~ \ ·82 ff I~T 9 (1924) 
altkirchl. Liter. I2 (1913) 435 ff.: II 2 (1914) 636 ff.; III 1 (1912/ 0 . : ,- \ .. 

613 ff
. G K I' U g e r. Die Liter. des 5. u. 6. Jhdts, bei NI. S c han z, Gesch. del'. rom . 

. ,.. . . (920\ ·60 • ~3 f r 89 ff t>97 f 
Liter. bis zum Gesetzgebungswel'k Jusbman~ IV 2 ,1 . h 0 0 ~ . 0. ,:. ",,1' 
624 ff. _ Zu den Sammlungen von Vaterhnefen, so. val' allem ,~n C~ p~ Ian "\ '" . 

d 1 0 1
]2 (1914) 476 Aueh im Onent fanden Vaterhnefe, so be-

Bar e n lew era. a.. ~. . (\' K 
sanders solc11e libel' das Bu13wesen, als "kunonische Briefe" Aufnahme m .Ie anonen-

d 1 0 Il 2 [19141 33ff' Baumstark. Geseh. 
sammlun"'en: v",l. Bar en lewer a. a. . J" • 

del' syr. 'Lter. (1922) 263; A. H a rna c k, Die Briefsammlung des Aposte1s Paulus 

ll, die andern vorkonstalltin. Briefsammlungen, ~926.. . . 
1 Jl1:igne I,XVlI 141. -- Gedruckt ist dIe VersIO Prlsca hel Voellns et 

Justell~s. Bibl. n 277ff., hei Migne INI 747ff. . .. yo 

2 A. S c 1{ arn a g 1, Die kanonist. Samml. del' Hanc1s~h~lft von FreIsmg ('v'li Issensch~ft~: 
Festo'abe zum zwolfhundertjahr. Jubilaum des hl. Korbmlan [1924] ~26 ff.;. auch .sePFal~~. 

¥ K .. 0 :;89 ff H v S c hub e r t. Gesell. der chrIstl. Klrche Il11 ru-
ruger a. a .. v • ..• l!i4ff 

'tt 1 It '119211 39 f L D u c he s n e L'Eglise au VIe siecle (1925) 61 f. ' . 
1111 ,e a er \ J • • , 
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war, nach clem Bericht seines " Kollegen " Kassioclor, Sky the von 
Geburt, wurcle Monch, kam nach clem Tode des Papstes Gelasius 
(t 496) nach Rom und machte dort Ende des 5. odeI' Al1fang des 
6. J ahrhunderts auf die Bitte des romischell Presbyters Laurentius, 
namel1tlich abel' des Bischofs Stephanus von Salona eine neue Uber
setzung del' griechischen Kanonen. Diese Sammlung, die in zwei Redak
tionen vorhanden ist, enthalt in cler zweiten, uberarbeiteten Redaktion 
an del' Spitze die ersten funfzig Apostolischen Kanonen, dann in 165 
fortlaufenden N Ul11mern die Kanonen von Nicaa, Ancyra, N eocasal'ea, 

Antiochiel1, Laodicea und Konstantillopel. Darauf folgen. ie 
fur sich numeriert, die Kanonen von Chalcedon, worin Kanon 28 bi~ 30 
fehlen, und von Sardika und endlich die auf dem Konzil von Karthaao 
im ~ahre 419 approbierten 138 Kanonen afrikanischel' Synoden. Spat:r, 
wohl unter Papst Symmachus (498-514), veranstaltete Dionysius nach 
friiheren V organgen 1 auf VV unsch des romischen Presbyters Julian eille 
~ammlu~lg von papstlichen Dekretalen von Siricius (384-398) bis 
Al1astaslUs II. (496-498). Zuletzt verfaflte er auf Befehl des Papstes 
Hormisdas (514-523) eine dritte Kanonensammlung, in welcher ~nach 
del' allein noch vorhandenen V orrede del' griechische und lateinische 
Text parallel nebeneinander gestellt waren. Abel' diese letzte Sammlun 0' 

selbeI' haben wir nicht mehr. Die Kanonen- und die Dekretalensammlun; 
,yurden nachher zu einer Sammlung verbunden und diese erhielt als 
"Corpus canon un). " odeI' "Corpus codicis canonum" 2 das gro6Jte Ansehen 
und die weiteste Verbreitung in Gallien, Spanien, Afrika und England 
j~ selbst im Orient 3. 1m weiteren Verlauf erfuhr sie lllanl1igfach~ 
'\1 eranderungen, namentlich durch Beifugung von papstlichen Dekretalen 
ZUl1l zweiten Teil. 1hre hochste Bedeutung abel' erreichte die D i o
n y s ian a dadurch, da6J sie Papst Hadrian I. in etwas veranderter 
und erweitertel' Form dem in Rom anwesenden Karl d. Gr. im Jahre 774 
zum Geschenke machte, und daEl dann diese D ion y s i 0 - Had l' ian a 
auf der Reichsversammlung zu Aachen im Jahre 802 als "Codex 
canonum" zum allgemein gultigen Gesetzbuch del' frankischell Kirche 
erklart wurde 4 . Papst Nikolaus I. l11uflte spater (a. 865) ausdrucklich 
erklaren, daEl diese Sammlung keil1eswegs die allein gultige sei 5. 

1 V g1. S. 211, A. 3. 2 C. 1 (N i coL 1. a. 8(5), D. XIX. 
H Gedrnckt bei Voellus et Justellus a. a. O. 101ff., bei Migne LXVII 

13Bff. - V. Schubert u. a. O. 526. 
. 4 Annal. Laur'esham. a. 802 (M. G. SS. I 39). R. Mas s i 0' I i. Sur l' ori Q'iue de la 

~~lec\ion dite ".Hadriana augmentee" C~1:elanges d'archeol. et d'hist. XXXII [1912} 
d' 3 if.;. IT. 0 e III g e r, Ges~h .. des kath. KR.S' (1919) 35, bezweifelt, n. E. ohne Grund, 
:le ,RezeptlOn als allgem. ~~ltJgen Gesetzbuchs del' frank. K. 1m angegeb. Sinne auch 

"\. S c hub e rt a. a. O. 42 ( f.; vg1. ebd. 530 f. 533 ff. 538 561 592 615. 5 C. 1. D. XIX. 
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de 'n zahlreicheu. fast gleichzeitig mit del' Diol1ysiana el1tstau-
Al~S ~en. a~lI T :Q' und' Kollektionen verdient auch bemerkt zu we~'~el1 

denen ItahemscLlen \ e1.olonen __ 1 "wel'llulldert kaiserliche und papsthcl1e, 
. t . "- l' ann dIe me 11' a,::; Z u 

d18 Ool~ec. 1
1
0" ve, 1 ," <:~cben "-rchiven Q'ezogene, anderwblrts tibergangene 

zum Tell SIC leI' aus 10111L. ~ b 

8chreiben ent~lalt 1. d' 8itte daf, man auf den folgendell 8ynoden immer 
2. In AfrIka bestan~" Ie "1 ~o 0PIJrobierte a. 419 die Synode von 

1 d· K en del' l"uhAren VOl as. '-' " . . 1 
auc 1 Ie allon " " v 8 _ d d sdmf damit fUr die afnkamsc,le 

10 ~ TT en fruherer .yno en un . 
Karthago D .l'l..anon 1 1 2 D O'egen O'ehol'en dIe 

. . t\. ,t ffi iellen kirch1ichen Gesetz mc les ., ab '." b . 

Kn'che eme .£ I, O. Z • u a auch 8tatuta Ecclesiae umca odeI' 8tatuta 
8tatuta ~cc.Ieslae ant.Iq :;'::~mm1un' yon 102 bis 104 Kanonen, die del' 
antiqua Onenh~ g~l:a~l:t, a e~~~ ~ugeteilt gwerclen wollen, nicht Afl'i~m ul1d wohl 
Synode. IV von. artl1"b .' hI' wahl'scheinlich clem stidlichen Gaillen und dem 
auch mcht 8pamen, sondem se. d 6 J l'hunderts an 3. In del' ersten Halfte 
Ende des 5. odeI' dem Anfang

d 
eS

k 
:tl a ~l che VOl' dem Jahre 546 gestorbene 

6 J 1 h derts verfafute er al ·1aglS· , 1 
des . aWL un· . d . ch '1'laterien geordnete 8amm ung 

. k PIt ius Fer ran us eme na· ", . 1 690 
DIa on 'U g en N Breviatio canonum« 4. Um das .TalI' c 

mit 232 Kapiteln unter. de~ am;;. ~ f 0' esc 0 n ius das gesamte in del' 
endlich stellte del' afnkamsche t I~C;lO t lmatisch in 301 Tite1n zusammen 
Dionysiana befindliche Rec~ltSll1a erJa « ;,ysBe ei dem bald nachher eine-etretenen 

d N en ConcordIa canOllum '.' ~ 11 t 
unter em "'am ~'. IT' h d .1 die Mohamll1edaner horte dase )s 
Untergang del' afnkamschen 'l..11'C e .. ~:rc 1 '" '. 

. k" henrechtliche ProduktIVltat vollstandlg auf. . 
aueh Jede 1I cd' A f . des 6 J ahrhunderts eme umfassende, 

3. In Gallien entstan lln nang , K~nonen (abel' nicht von solchen 
doch ziemllch ungeordnete S~mmlung yon, bei die versio Isidol'iana und 
. llischer 8ynoden) und piipsthchen Dekretalen, wo . Q I (' 1719) 

ga 1 N -h 'h 'em Herausgeber Pas chas IUS U es neT 
Prisca ?enutzt w~rc e. 'a0

11
. 1 1« D' ese~' selbeI' bezeichnete sie irrttimlicherweise 

heif,t sle "OolleetlO Quesne lana:E t· R manae" " Auch die vielen andern, 
als offiziellen "?odex canonum ~ esme 0 m;111unO'~n sind meh1' odeI' weniger 
nachhe1' in Galllen entstandell~~ eb::o~~l~~is mna ~nd namentlich del' Dionysio
ungeordnet .und konllten dahm 11 7 E > a~nenswert ist noch die nach ihrem 
Hadriana mcht zur Geltull(g, k1~~~1)e~ o· I~ Dacheriana«. 8ie schopfte ihre11 
Herausgeber d 'A c her Y T b }enal1l1 " 

. . torum- pontificul11, aliorum inde ah 
1 Ed. O. G u e 11 the r, Eplstulae llnpera. ~ae dicitur collectio (Corp. script. 

CCCLXVII usque ad a. DLIll datae. Avellana q 0 IV 12 (1914) 276. 
a. d b XXXV 1 2) 1895 if - S C han z a. a. . 
eccles. Lat. Vin 0 • _ ~ . 1\f ' P . t z . Das Register Gregors I. (1917) 11 0 if. 
Kriiger a. a. O. 098. "IV. -'. el , 
, Schubert a a O. 529f. I 1-- if \ . ., A t 1 > n et Conciliorum etc. ;);). 

2 B run s, Canones pos 0 OlUl 38') if Realenzyklopadie fiir prot. Th. 
o I 140 if -~ M a ass e n ~. . t '1 

3 B run s a. a:. > • G M 0 ri n Les Statuta Ecclesiae antIqua son -1 s 
U. K.g s. y. Caesarms von Arl~s"d XXX [19'13] 334ft.) Ve-l. auch: Steinacker 
de Cesaire d'Arles'? (~ev. hene·

O 
560' v.Schubert a~a.O. 38f. 527 533571. 

oben S.211, A. 3; Kruger a. a .. " ' 0 57')if v Schubert a. a. 0.39 
4 ]\I[ i g n e LXVII 949 if. - K rug era. a. . _. . 

120526 532. _ . v Schubert a. a. O. 526532. 
5 ]\I[ i g n e LXXXVIII 829. if .. --:-'0 L onis M III 685 if. - K l' ii g era. a. O. 
6 HI'S'" yon den Ballennl III pp. e " . 

59-, f v 13'c huh e l' t a. a. O. 39 527 530 537. 1 o. aus dem 8. Jhdt, 
: . " b .. U" ber eine uno-edruekte Kanonensamm uno , A. Nurn ergel, '" 

1890. 
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Stoff aus del' Hadriana und Hispana, handeH in drei Bfichern fiber BUBe, 
Akkusationsverfahren und Klerus, und ist um das Jahr 800 entstanden 1. 

4. In England und Irland benutzte man zum Teil die in Rom gebrauch
lichen 8ammlungen, so die Dionysiana, ZUlll Teil 801che mit partikularrecht
lichen Bestim11lungen. Unter diesen ragt durch ih1'en tiber Gallien und Italien 
und bis in das 11. J ahrhundert 8ich erstreckenden Einfiuf, hervor die wohl 
im ersten Viertel des 8. J ahrhunderts elltstandene grofie i r i s c h e K a nOll e n
s a n1ln I un g 2. 

5. In Spanien war es wie in Afrika Sitte, da& man auf den folgen
den Synoden die Kanonen von friiheren vodas. Das fiihrte naturgemafl 
zu einer Sammlung del' Kanonen del' spanischen Synoden, zu welchen 
dann die von griechischen, afrikanischen und gallisehen Synoden kamen. 
Hiel'zu fiigte man noeh papstliehe Briefe an spanisehe Bisehofe, Das 
Dasein eines solchen Codex canonum bezeugt die Synode von Braga 
a. 561, auf welcher Kanonen von friiherell allgemeillell und besondern 
Synoden und wohl aueh ein Brief des Papstes Vigilius an den Erz
bisehof Profuturus von Braga verlesen wurden 3. Nach dem Jahre 563 
verfa13te del' El'zbisehof Mar tin u s von Bra g a eine del' Bl'eviatio 
canonum des Fulgentius Fel'l'andus ahnliehe Sammlung, bestehend aus 
84 auf Klerus und Laien beziigliehen Kapiteln, entllommell griechisehen, 
afl'ikanisehell, spanischen und gallisehell Synoden, die auf del' Synode 
von Braga 572 approbiel't v.'Ul'de. Die Sammlung bekam verschiedene 
Bezeiehnungen: Colleetio canonum odeI' capitulorum, Libel' eapitulorul1l, 
Capitula Martini. und Conciliul11 Martini papae 4 . Naeh dem Jahre 589, 
in welchel11 Konig Rekkared vom Arianisl11us zum katholisehen Glau
ben iibergeheten war, wurde das gesal11te kirehliehe Rechtsl11aterial 

1 L. A c her ius, Veterum aliquot scriptorum spicilegium 12 (Paris. 1723) 510 if. _ 
F. E h r man n, Del' kanon. Proze13 nach der Collectio Daeheriana (A. fiir leath. KR. 
LXXVII [1897] 260 if.). F. G i 11m ann, Eine Wiirzburger Dacheriana (A. fiir kath. 
KR. LXXXVII [1907] 586ff.). v. Schubert a. a. O. 274533686. 

2 F. 'vV. H. Wass ers c h 1 e hen, Die ir. Kanonenslg 2, 1885. - A. N iirn b er g er, 
Uber die WiiI'zh. Handschrift del' ir. Kanonenslg (A. fiir leath. KR. LX [1888] 3 if.). 
P. F 0 urn i e r, De l'infiuence de la collection irlandaise sur la formation des 
collections canon. (Nouv. Rev. hist. de droit fran<;. et etrang. XXIII [1899] 27 if.). 
Del'S., Le Liber ex lege Moysi et les tendances bibliques du droit canon. irlandais 
(Rev. celtique XXX [1909] 221 if.). K. K ii n s t 1 e, Eine Bihliothek del' Symhole 
u. theol. Traktate zur Bekampfung des Priseillianismus usw., 1900. S. He 11 111 ann, 
Sedulius Scotus (Quell. u. U nters. fiir lat. Philo!' des MA.s, hI'sg. von L. T I' a u h e I 1 
[1906]136 if.). R. T h urn e y sen, Zur ir. Kanonenslg (Z. fiir kelt. Philol.VI [1907]1 if.). 
A. G a u den z i, Un nuovo Ms delle collezioni ir!' et pseudois. (Quell. u. Forsch. aus 
ital. Arch. u. Bibl. X [1907] 370 if.; auch separat). v. S c hub e I' t a. a. O. 273 f. 
526 533 685. F. Kat ten h usc h, Irland in del' Kirchengesch. (Theol. Studien u. 
Kritiken XCIII [1921] 1 if.). 

3 Harduin, Acta Conc. III 350. 
4 M i gn e LXXXIV 574 if. - Kruger a. a. O. 633 if. V. S eh u hert a. a. 0.177 532. 

Due h e s n e, L'Eglise au VIe siecle 564 if. 
Sagmilller, Kirchenrecht. 4. Auf!. I. 2. 15 
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in eine feste Form zusal11l11engefaElt. So erseheint auf del' viertell 
Synode von Toledo a. 633 ein offizieller "Codex eanonul11" 1. Dies~r 
wurde in del' Folgezeit <lurch fortwahrende Zusatze verl11ehrt und selt 
del11 9. Jahrhundert falsehlieh Isidor yon Sevilla (t 636) zugesehrieben, 
weil seine Vorrede in dessen Etymologien (VI, 16) aufgenoml11en ist. 
Daher aueh die Bezeiehnung Colleetio Isidoriana neben Col
lee t i 0 His pan a. Diese spanisehe Sammlung ~erfallt ebenfalls in 
zwei Teile. Del' erste enthalt Synodalkanonen, del' zweite papstliehe 
Dekretalen, letztere zum Teil aus del' Sammlung des Dionysius Exiguus 
stammend. Die Synoden sind naeh Landern: Orient, Afrika,Gallien, 
Spanien, geordnet. Innerhalh diesel' geographisehen Ordnung selbeI' 
ist die ehronologisehe Reihenfolge eingehalten. Die Dekretalen des 
zweiten Teils. 104 an del' Zahl, gehen von Damasus 1. bis Gregor d. Gr. 
(366-604). 'Zu Ende des 7. Jahrhunderts wurde del' Stoff del' Samm
lung aueh systematiseh geordnet: Systematisehe Hispana

2

• 

§ 39. 

Die Ponitential-, Ritual- ulHl FOl'melbticher. 

Ausgaben von Ponitentialbi'lchern u. Liter.: F. K un s t 111 ann, Die lat: Poni
tentialbi'tcher del' Angelsachsen, 1844. K. H i 1 den bra n d, Untersuchungen i'lber 
die F!;erm. ponitentialb., 1851. F. 'V. H.'Vassel'schlehen, Die Bnf30rdnungen 
del' ~bendL Kirche, nebst einer rechtsgeschichtL Einleitung, 1851. 'vV. E. V{ i 1 d a, 
Das kirchl. Bnf3wesen im Abendland (Allgem. Monatssehr. flir Wiss. u. Liter. l1853] 
120if';' E.Friedbcl'g; Aus deutschen BuBb., 1868. F.H.Vering, Zul' G~SC:l. 
del' ponitentialb. (A. flir kath. KR. XXX [1873] 204 if.). Del' s., Zul' Charaktel'lstlk 
del' mittelalt. ponitentialb. (eb(1. 365 if.). E. Katz, Grundrif3 des kan. Strafrechts 
(1881) 161 if. H. J. S e h mit z, Die Buf3b. n. die Buf3disziplin d~l' Kir?he, 1883. 
DeI's., Die Buf3b. u. das kan. Buf3verfahren, 1898. P. F 0 urn 1 e r, Etudes sur 
les penitentiels (Rev. d'hist. et de litter. relig. VI [19011 289 ff.; VII [!902] 59 if. 
121 if.' vm [1903] 528 if.; IX [1904] 97 if.). K.Bocleenhoff, Dle apostol. 
Speise~esetze in den ersten 5 Jhdten, 1903. De r s., Die rom. K. u. die Speise
satzun~en del' Bnf3b. (Theol. Qschr. XXXVIII [1906]186 if.). De r s., Speisesatz~ngen 
mos. Art in den mittelalt. KR.squellen des Morgen- u. Abendlandes, 1907. F. Tnebs, 
Studien zur Lex Dei, 1905 if. B l' at, Les livres penitenciaux et la penitence tarifee, 
1910. 'vV. v. H 0 r 111 ann, Buf3hucherstudien (Z. flir R.sgesch., kan. AbU. I [19111 
195 if.; II [1912] 111 if.; III [1913] 413 if.; IV [1914] 358 if.). F.Lieberma~n, 
Zu Bu13b. der lat. Kirche (ellcl. X [1920] 292 if.). v. Schubert, Gesell. del' clmstl. 
K. im Friihmittelalter 684 if. T h. P. 0 a k ley, English penitential discipline and 

1 C.4. Hardnin, Acta Cone. III 579. 
2 M i F!;11 e LXXXIV 23 if. - P. Ga m s, Das altspun. KR. (Collectio canonum Eccles. 

Hispan.1 (Theol. Qschr. XLIX [1867] 3 ff.). A. Ta r d if, Un ahrege juridique des 
Etvmol;O"ies d'Isidore de Seville (Melanges Havet [1895] 659 if.). P. Fournier, 
N;tice s~r Ie manuscrit H 137 de l'Ecole de medecine de Montpellier (Extrait des 
Annales de rUniversite de Grenoble), 1897. K li n s t 1 e, Eine Bibliothek nsw.; 
vg1.S.215, A.2. v.Schubert a.a.O.lii 526f. 530 534f. 536f. Duchesne, 

L'Eglise au VIe siecle 480 if. 550 if. 
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allgl.o-saxon la\~ ir: their joint influence, 1923. J. T. MacNeill, The celtic peni
tenhais and thelr mfluence on continental christianity, 1923. - TIber die vielen Aus
gabon von Sakramentarien u. Ordines u. i'lber die reiche Liter.: T hal h 0 fer - E i s e n-
11 0 fer, Handb. del' leath. Liturgik 12 (1912) 63 if. 77 if.; v. S c hub e l't a. a. 0.637 f : 
_~. Ban.m s t.a l' k, Vom g~schichtL Werden del' Liturgie (1923) 50 if.; L. E i sen h 0 f e~' 
I,,;ath. L.lturglk (1?24) 11 ff.; C. C a lIe w a e r t, Litul'gicae institutiones P (1925) 59 ff: 
~ gl. w~lter: H. ~I e tzm ann. Handschriftliches zur Rekonstruktion des Saeramentarium 
0regOrlanum (1\hscel~anea Ehrle ~I [1924J 141 if.); A. Do I d, TIber Palimpsestforschung 
n~ das Beuroner Pahmpsest-Instttut (Jahresber. del' Gorres-Gesellsch. 1924/25 [1926] 
8 t if.). - Ausgaben von Formelbi'lchem: E. D li mmi e r, Das Formelbuch des B' ch f 
Salomon III. V~tl Konstanz, 1857. L. Roc kin gel', Formelbuch des Bischof~s Sa~o~ 
1110n III. von Konstanz (Quell. u. Erorterungen zur bayr. u. deutschen G h VII 
[1858J 186~.). E. Roziere, RecueiI general des formules usitees dans l'ell~;~'e' de' 
Francs du Ve au X· siecle II (1859) 611 if. K. Zeumer, Formulae lVierov'nO'" St 

C I
·, . (~i[ G LL " . . - I "ICI e aro 1111 aeVI j. . ., ueetlO V), 1886. T h. Sic k e I, Libel' diurnns ROI a P t'f 

i Q~(J 11 d' b' ., n n. on 1 ., 
.tubC'. co Ice am roslano del Libel' dlUmus Roman. Pontif. per cura del L G -

t
· G G lb' . . ram ma Ica e (' ,a latl, 1921. - Liter.: O.Stobbe, Gesch. del' deutsehen 

R.sqnellen I ,1860 if.) 241 if. H. B l' n nne r, Dentsche R.sgesch. 12 (1906) 575 if. 
B l' U nne l' - Hey ill ann, GrundzUge del' deutschen R.sgesch.7 (192:;\ 43 f' S· I 1 P _ L'" UJ • 1 C C e , 

.rolegomena zum l?er dlUrnus (Sltzungsber. del' Kais. Akad. del' 'vYiss., philos.-
Illst. K!.; ?XVII [Wlen 188?] 52ff.). J.Friedrich, Zur Entstehung des Libel' 
dmrnns ,Sltzungsber. der piulos.-phiiol. u. del' hist. Kl. del' Konl' 0'] bay Ak d d ' 
'\T' 1\'" 1 _ " . r. a. e1 
'.ISS. zu aUnCleH 1[1890] a8if.). L. Duchesne, Le ,Libel' diurnus" (Bibl. de 
I~eole ~es charte~ LU [1891] 5 if.). L.1\L Hartmann, Die Entstehungszeit des 
Llhe:' dlUrn~s (1\1ltt!. des Inst. flir osten'. Geschfg XIII [1892] 239 if.). Got z. 
Z:Y81 k~nomst. Abhandlungell. 1. Das Alter del' Kirchweihformeln X-XXXI de~ 
Llb~r dlUr:lUs (D. Z. £lir KR.V [1895] 1 if.). P. Gubian, Le fol'muiaire de lViarculf 
est-II lorrall: '?, 1906. O. LeI' e he, Die Privilegierung del' deutschen Kil'che durch Papst-
urkunden blS auf Gregor VII. (A. flir Urkundenforsch. III [1911]19 5 if' L '" I . t rill . _ - 'j' .oClml z-
~ a e l~ ) erg, D~e 1..ehre von den Papsturkunden 2 (1\1 e i s tel', Grundrif3 del' 
G-es~h.wIS~.) (1913)_ 86 ~~ B l' e s s 1 au, Handb. del' Urkundenlehre fi'lr Deutsch!. u. 
ltallen II-I (191~) 220 if. 241 if. B. K I' usc h, Ursprung n. Text vou Marculfs 
Formeisammluug (Nachr. del' Konig!. Gesellsch del' 'Viss zu Go"ttl'nO' h'I I' t Kl 
[
19 6] 3 T' •• 0" P 1 os.- 11S • 

1 2 1 if) W.:M:. Pel t z , Neue Aufschli'lsse Uber den Libel' diurnus, das V orlacren-
h~lCh del' lluttelalterl. Papstkanzlei (Stimmen del' Zeit XCIV [1918] 486 if) D" 
Ll d' B't" K .. ers., 
I 1.)er lUrnus. el r~ge zur enntnis del' altesten papstl. Kanzlei VOl' Gregor d. Gr. 
\Sltzungsber. del' KaIS. Akad. del' Wiss., philos.-hist. Kl., Wien), 1918. Schroder
K u n f3 l~ ~ l' g, Lehrb. del' deut~~hen R.sgesch. I6 (1922) ~91 if. L. Lev i II a in, Le 
~ormulalle de }\I[al'culf. et la critique llloderne (Bib1. de l'Ecoie des charLes LXXXIV 
l1923] ~1 if). H. S ~ e : n a c k e r, Zum Libel' {liurnus u. zur Frage nach dem U rsprun 
del' Fruhmll1uskel ,M~scell~nea E~lrle IV [1924J 105 if.). L. San t i fall e 1', TIbe~ 
d~e V ~~'wendung des Libel' dlUrnus m del' papstL Kanziei von del' Mitte des 8. his in 
(he Nlltte des 11. Jhdts (Festgabe fur Finke [1925] 23 if I K S l' 1 \' T . L .. . ',' ., a- arouea, 
~ ~t~na dl un lIbro. A proposito dell' edizione ambrosiana del _Libel' diurnus" 

(ClVllta catt. 1922 III 408 if.). V gl. auch oben § 23 die Liter. zu den 'papstl. Kanzlei
ordmmgen u. Kanzleiregeln. 

", 1. Zur Leitung del' Bufue, namentlich del' Privatbufue durch die Beicht
V~ter entstan~en entspreehend den Bufukanonen alterer Synodeu uncl den kano
msche;l Besbmmungen friiherer BischOfe hieriibel', so des hI. Basilius, Gl'e 'ors 
von ~yssa u. a.!, spat~r die Libri poenitentiales, Poenitentialia, Beicht- ~der 
Bufubucher als systemahsche Verzeichnisse del' einzelnen Sunden und del' kano-

" 
1 V gL ohen S. 211, A. 3 am Schluf3. 

15* 
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nischen Bwen hierfiir. Die altesten dieser Beichtbucher gehoren IrIand und 
England an. Aus ersterem Lande vielieicht stammt das Poenitentiale Cummeani 1. 

Aus England ist besonders zu nennen ein dem Erzbischof The 0 d 0 r von 
Canterbury (t 690) zugeschl'iebenes Poenitentiale, das abel' nur ZUl11 Teil auf 
Ausspruchen von Theodor beruht 2, Nicht viel andel'S verh1ilt es sich mit del' 
Echtheit del' Ponitentialien Bed a s d. E h r w, (t 735) und des Erzbischofs 
Egbert von York (t 765)3. Die iris chen und angelsachsischen 11issionare 
brachten ihre Bufldisziplin in das frankische Reich. Hier entstanden dann 01)en
falls eine Menge von Bufubuchern, aus welchen das des hI.' K 0 1 u mba n (t 615)4 
hervorragt. Bei del' Verschiedenheit del' massenhaften ponitentialien entstand 
abel' notwendig grofue Vel'wil'rung imBufuwesen. Daher verordneten die Synoden 
des J ahres 813 zu Tours (c. 22) und Chalon s. S. (c. 38) die Beseitigung samt
licher BUBbucher, deren Verfasser unbekannt seien 5. Nun erschienen lleue 
Ponitentialien, welche ;,;ich, wenn auch notgezwungen auf den frUheren Stoff, so 
doch mehr auf die Kanonen del' Synoden und die Erlasse del' Papste stutzten, 
z.B.vonHalitgarvonCambrai (t831)6 undHrabanusMaul'us (t

856
)7. 

DaB auch die romische Kil'che als Partikularkirche ein Bufubuch (Poenitentiale 
Romanum) hatto, ist selbstversUindlich. Dagegon gab es kein Poenitentiale 
Romanum im 811111e eines von Rom ausgegangenen offiziellen Bwbu'ches fur die 
ganze katholische Kirche. Sellr weit verhreitet abel' war del' romische Ordo 
poenitentiae, die rituelle Anweisung zur Auferlegung und Beendigung del' offent
lichen Buf.e 8. Die Fortsetzung del' alteren Poenitentialien sind die Summae 

1 J. Zettinger, Das Poenitentiale Cummeani (A. fUr kath. KR. LXXXII [1902] 

501ff.). v. Schubert a. a. O. 685ff. 
2 '\V. v. Hormann, Uber die Entstehungsvel'hlHtnisse des sog. Poenitentiale 

Pseudo-Theodori (Melanges Fitting), 1908. P. Fournier, Les Capitula du Pseudo
Theodore et Ie Decret de Burchard de Worms (Florilegium VogUe [1909] 241 ff.). 
F. Lie b e r man n, Zur Herstellung del' Canones Theodori Cantuariensis (Z. fUr 
Rsgesch., kan. AbtJ. XII [1922] 387 ff.). V gl. v. S c hub e rt a. a. O. 274£. 530 684 ff. 

3 B. Albers, ,\Vann sind die Beda-Egbertschen Bunb. verfant worden u. wer 
ist. ihr Verfasser? CA. fur kath, KR LXXXI [1901J 383 ff.). V gl. V. S c hub e r t a. a. O. 

274 530 685 ff. 
4 O. See ban, Uber Kolumbans von Luxeuil Klosterregel u. Bunb., 1883. Del's. 

in Z. fltr K.gesch. XIV (1894) 430: XVIII (1898] 58 ff. M. De die u, Columban 
legislateur de lavie monastique, 1901. E.Martin, StColumhan

2

, 1905. G.Met-
1 a k e, The life and writings of St Columban (545-615), 1914. T. Con c an non, The 
life of St Columhan, 1915. P. Lug a no, S. Colombano, 1918. J. J. La u x, Der 
hI. Kolumban. Sein Leben u. seine Schriften, 1919. V. S c hub e r t a. a. O. 210 ff. 
685ff. B. Krusch, Zur Jl,lonchsregel Columbans (Neues A. der Gesellsch. fUr alt. 
deutsche Gesch.skunde XLVI [1925] 148 ff.). Due he s n e, L'Eglise au VIe siecle 

(1925) 541 ff. 
5 H a I' d u in, Acta Conc. IV 1026 1038. 
G Migne, Patr.Lat.CV651ff.-Rv.Nostitz-Rieneck, Zum Bunb. Halitgars 

von Cambrai (Z. fltr kath. Th. XX [1896] 565 ff.). v. S c hub e r t a. a. O. 685 ff. 
7 '\V. Burger, Hrabanus Maurus der BegrUnder der theo1. Studien in DeutschL 

(Katholik 1902 II 51 ff.). J. S c h mid t, Hrabanus Maurus. Ein Zeit· u. Lehensbild 
(eM. 1906 n 241 ff.). Sein Libellus de poenitentia ill seinen Epistolae, Nr. 32 (Mon. 
Germ. Epp. V 462 ff.). V. S c hub ert a. a, O. 731 ff. 

8 FUr ein allgem. rom. Bunb. trat S c h mit -t ein, wurde abel' durchweg ab-

gewiesen, Y. S c hub e r t a. a. O. 685. 
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confes~?rum od~r de casibus conscientiae oder casuum consc. odeI' de poenitenti 
des spateren Mlttelalters 1. a 

II. Das kirchliche Recht beruhren auch die BI'I'chAI' l' 11 d' 

b 1 t d

. u, n we c len Ie zu 
beo ac 1 en en Formen bm Abhaltuuo- des Gottesdl'ellstes d"U" -- J h if H dl . . '" un ,Olnanme (leI' 

.e 1ge~ ~n ~ngen Wle au~h dIe hierbei zu verrichtenden Gebete verzeichnet 
smd, (he hturglschen odeI' Rltualbucher Libri mysterioI'unl L t " hI' S . ' , . saCl'amen orum 
bUC 0 oglen, akramentanen, Ordines. Bei del' mehr und 1 h' c. b d ' 

B 
d t d ..' _ . . ne I l1lal;ge en en 

e euung er r011l1schen Llturgle auch fur die andern I{l'I'chen"'a d tl' h 

d
. 0 d' R ., ' "n en namen lC 
18 I' llles omam Verbrmtung. Abel' keiner diesel' Ordines I' '·1 t 1 G 

"J d J 1 '"00 l' elC 1 as anzes 
u )er as a 11' ( llllauf, so wenig als das SaCral1leIltal'l'u G I . d 

G 
" d' ., ' m e aSlanUl1l un 

I~egoI,lanUl1l, Ie nul' t811w81se von _ den Papsten Gelasius I. (492-496) und 
Gl~gOI I. (590-~04) herstal1ll1len. Das altere Sacramentarium Leonianulll ist 
welt entfernt, lllit Leo I. (440-461) in l'rgendwel-l B' 1 ' . . c leI' eZle mna zu stehen 
bloBe Pnvatarb81t und c. 600 entstanden. "" 

HI. V on Bedeutung fUr d~s Recht~leben sind auch die FormeIbiicher. 
~. h. Sam11l1u:lger: -;on Formulanen fUr dIe verschiedenen Geschafte des bUr er~ 
lIchen und klrchhcI1en Lebens. Unter den weltlichen FOI'nlelbu"ch' d' g h 
k' 1 1 tl' h S ern. Ie auc 
, lIe lenrec 1 lC en toff enthaiten, ist zu nennen die Saml1llung des f~ankischen 
Monches Mar cuI f, entstanden um 660 Dnte d - k' II' 1 ' 

R 

. . r en lrc 1 lC len mmmt den 
el'sten ang em das aite Kanzleibuch del' I'" . 1 -K' h d L' ,d" omlSC len lrc e, er sogenannte 
,Ibel lUrnus, del' ~m Laufe des 7, Jahrhunderts aus alteren und neueren 

Elementen entstanden 1st, abel' noch Formeln des 5 Ulid 6 J h h d t 

h
"lt d b' . d' Z' . . a I' un er,g ent-
a un IS m Ie 8lt Gregors VII herab l'm Geb h . r l' d . rauc war, von wo ab dIe 

. ianz ewr nun?en und Kanzieiregein 2 dafur eintraten. Nach Art del' romischen 
hatten auch blSchofliche Kirchen ihre FormelbUcher. ' 

§ 40. 

Die Sammlungen des weltlichen Recllts. 

Samml.: Codex Theodosianus (ed G HI' C .. . 1837-1844' d TIM . . a e n e 1m orpus Juris AnteJustinianei. 

C
. . '. ~: 1. ommsen U. P. Meyer, 1905; ed. P. KrUger 1923ff)' 

'OIpUS JUl'. CIVIlIs. Ed. stereotypa cura P KrU 0- ' Th H , •. 1868 ff . 
12

1911 \XT. ." e I , . 1VL 0 m m sen, R S c hoe II 
. , . 'veItere Samml. ostrom R s oben § 37 D' V· lk ' I eges barb I' k . . . . . Ie german. 0 srechte 

L
j aroruu:, regen ntlsch bearb. grontenteils in den Mon Germ h'st Abt' 
eo-es VOl' -- Lt· F K S ' . . I., . 

1834ff Bd It III er·
C
· d' R' v: a V I g ny, Gesch. des rom. R.s im MA., 2. Aus

a
. 

" . 1. . . e eisach De J'ure ch'ili R rl' t" ", collectionihus . '. . .. .om., quou 111 an IqUlS canonum 
o S t b b G' . '1 occurrlt (A. The III e r, DIsqUlsltIones criticae [1836] 217 ff \ 
.' 0 e, esc 1. der deutschen R.squellen I 1 (1860) 1 ff J\i[ G .j. . a ass en, esch. 

1 S c h u 1 t e, Geseh. der Quellen usw. II (1877) 512 ff R St' t' . G h 
deutschen Rswiss. I (1880) 15 ff. K. H. F G d . . , In z III g, . esc . del' 
gegen die J\Ette des 13. Jhdts 1894 E]\II i caIne 1 rtG' DaIS dBun-d u. Belchtwesen 
v 13 Jl d b' ,. "." 1 a e. esc 1, es eutschen Volkes 
,om . 1 t IS zum A us gang des MA.s lIrs (1903) 237 ff J D' t t . 

~~~~;~:se ~.n~:~,s~~~:s~~~~~~I~as[ii;;3Clo~~~i;1)tiaeF) V01~ ihren A~fan~eni :is z:r ~i~~e~;: 
R . t ,. . . Doll e. Johannes von Erfurt 
DUl1nUlS aus dem Franziskanerorden (ebd. XXXI [1910] 914 ff) B L K 1 I ,elll 

6r Gesetzesbegriff beim hI. Thomas (1912) 52 ff 0 G -. .. St' d.' ~ 1 man n, 
Berthold. Sein Leben' . '. e I gel', u len nber Bruder 
XXI [19

9
0] 1 ff . 1 u. sellle deutschen '\Verke (FreIburger Diozesanarchiv N. F. 

2 Ob-en S. i62~uc 1 separat). N. P a u Ius, Gesch. des Abiasses im MA" 1922 ff. 



220 II. Buell. Die Quellen d. Kirchenrechts. 2. Abschn. I. Die Rechtssammlungen. 

der Quellen usw. 792ff. 888ff. NI. Conrat (Cohn), Gesch. de:: Quellen u. LiteI:. des 
rom. Rs im fruheren JVIA. I (1889 ff.) 5 ff. D e r s .. Westgohscher u. kathoh;che 
Auszuge des 16. Buches des Theodosianus (Z. fur Rsgesch., kan. Abtl. I [191.1J 6 iff.). 
E. Sec k e l, Beitrage zur Geseh. beider Rechte im ilIA., 189~ ff. [Nur em ~alld.] 
P. K rug e r. Gesch. del' Quellen u. Liter. des rom. Rs 2 (1912 ff.) 324 ff. S c h:' 0 ~ e r
K ii n B be r g, Lehrb. del' deutsehen Rsgeseh.6 (1922) 25? ff. 1~1. S e han z, DIe LIter. 
des 5. u. 6. Jhdts, in :Nr. S c han z, Geseh. der rom. Llt.er. blS ~um ~esetz?ebun~s
werk Justinians IV 2 (1920), 172 ff. v. S c hub e rt, Gescll. der. chrIstl. Ku'che 1m F.:uh
mittelalter 34 95 152 177 274 293 f. 528 ff. 687. Weitere LIter. oben § 29 U. 31. 

Bei der materiellen Bedeutung des weltlichen Rechts auch niT das Kirchen
recht 1 sind mauche Sammlungen desselben zum Teil zugleich formeUe Kirchen-

recht.sQuellen. 
In' Betracht kommt zeitlich zuerst del' Cod exT h e 0 do s ian us, welcher 

von Theodosius II. 438 publiziert und noch im gleichen Jahre durch .Val~n
tinian III. fUr den "Vesten rezipiert wurde. Derselbe enthalt namenthch. 1m 
dritten neuntell und sechzehnten Buch kirchliche Gegenstande ordnende Kalser
gesetz~ 2. Von viel griifuel'em Einflufu auf die Entwi?klung des kirchlichen 
Reehts abel" wurden die Sammlungen des gesamten ronllschen Rechts dnrch den 
letzten romischen Kaiser alten Stils Justinian 1. (527-565): das Cor pus 
j uri sci viI i s. Justinian gab 529 einen neuer~ Codex heraus, promulgierte 
533 die Dig est en oder Pan d e k ten, d. h. eme Sammlung. von Exzerpten 
aus den Schriften del' beruhmtesten alteren mit jus respondendl ausgestatteten 
Juristen in fiinfzig Buchel'll. In eben diesem Jahre sind auch erschienen die 
in vier Bucher zerfallenden 111 s tit uti 0 n en, ein of£lzielles Kompendium zum 
Studium des romischen Rechts. 1m lallre 534 erfolgte eine Neuredaktion des 
Codex, daher im Gegensatz zum Codex novUS Cod e x \1' e pet ita e . p r a. e-
1 e c t ion is) genannt. Die Kirche betreffende Gesetze smd namenthch. .un 
ersten und fi'lnften Buell desselben enthalten. Die Gesetze, welche J ustlll1an 
nach 534 erliefu nnd die vielfach auch kirchliche Materien regelten, die 50-

genannten Novell a e, sind nicht mehr in €liner authentischen A~.sgab: zu
sammeno'efafut. sondel'll in verschiedenen privaten Sammlungen ubel'hefert, 
so in del' E pit 0 me J u li ani mit 124, in dem Aut hen tic u m (L i b e r 

Authenticorum) mit 134 Novellen
3

. 
In den innel'halb des romischen Reiches von den eingedrungenel1, gl'ofuten-

teils arianischen Germanen gegl'undeten Staaten entstanden bei del' Durch
einandel'mischung l'omischel' und germanischer Bevolkel'ung nel)e;r den San:m
lungen del' germanischen V olksrechte auch Sammlungen ~es romlschen Rechts 
fi'lr die Romer und die Kirche, die als solche nach ronllschem Recht~ lebte 4. 

So wurde fUr die Romer in Spanien und im sudlichen Frankreich die Lex 
Roma na Visi ry oth 0 rum, das Bl'eviari um Ala rician u m, verfafut, ein 
von Alarich II. ~. 506 edassenes, aus dem Codex Theodosius' II. und dessen 

1 Oben S. 176 ff. 2 Oben S. 66 f. . . 
3 Ohen S. 67 f. 71 84 91. Zitiert werden die einzelnen Teile des Corp. Jur. ClV. 

z. B.: § 6, 1. de legatis II, 20; L. (oder Fr.) 1, D. (oder P.) ad leg81;l Falcidiam 
XXXV,2; L. (oder C.) 1, C. deep~sco?is etc.I,3; C.~, Nov.CXX~:m ~~33)., Wen~; 
Soh m _ Mit t e is-IV eng e r, Il1stItuhonen, Gesell. u. oystem des rom .. Prrvabechts 
(1923) 11 ff. eine neue (philolog.) Zitierweise anfuhren, so empfiehlt slCh solche vor 

aHem aus histor. Grunde nicht. 
4 Ohen S. 177. 
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spateren Novellen ausgezogenes Gesetzbuch, das weit uber Spanien hinaus Ver
breitung fand 1. Den Zusammenstellungen sodann von die Kirche betreffenden 
Kaisergesetzen und den N omokanonen im Orient 2 entsprachen im Abendland in 
etwa die wohl in del' zweiten Halfte des 6. J ahrhunderts im sUdlichen Gallien ent
standene Si I'm on d s che K 0 nsti t u ti 0 nen s amml un g mit achtzehn auf 
die Rechte del' BischOfe bezuglichen kaiserlichen Konstitutionen 3 und die Lex 
Rom a n a can 0 n ice com pta (Capitula legis Romanae ad canones pertinentia), 
ein in del' vorliegenden Gestalt im 9. Jahrhundert in Italien verfafuter Auszug 
aus den Institutionen, dem Codex Justinianeus und del' Epitome Juliani uber 
Rechtsverhaltnisse, die fur die Kirche von Bedeutung waren 4. 

.Mehr odeI' weniger kirchliche Verhaltnisse betreffende Bestimmungen £lnden 
sich auch in den germanischen V olksrechtel1, z, B. in del' Lex Salica, L. Ribuaria. 
L. Alamannorum, L. Bajuwariorum, L. Saxollum, L. Langobardorulll, L. Bur
gundionum, L. Visigothorum etc. Keben das Volksrecht trat oann, je mehr 
die konigliche Gewalt unter dem Zwang ,del' Verhaltnisse stieg, das Konigs
recht. Anfanglich hatten die Gesetze del' germanischen Konige - auctoritas, 
pl'aeceptio, decretio, decretum, edidum, constitutio, pactum etc. - wenig Ein
nufu auf die kirchlichen Verhaltl1isse. Anders die Kapitularien del' Karolinger. 
Diese wurden unterschieden in capitularia mundana und c. ecciesiastica.tetztere 
waren Kirchengesetze, geschopft unter dem Beirat del' Bischofe aus den Kanonen, 
den Briefen del' Papste und den Schriften del' Kirchimvuter. Eine nachher 
of£lziell gewol'dene Kapitulariensammlung VOl' aHem del' Kapitularien Karls d. Gr. 
(789-826) und seiner Nachfolger veroffentlichte 827 del' Abt An s e g i s von 
Fontanelle in vier Buchern, von welchen die beiden ersten die Capitularia ad 
ordinem ecclesiasticum, die beiden letzten die C. ad mundanam legem per

tinentia enthalten 5. 

§ 41. 

Capitula episcoporum. Die Kapitulal'iensammlung des Benedikt Levita. 
Die Capitula Allgill'amni. Die pseudoisidorisclle Sammluug. 

Ausg.: Benedicti Levitae, qui dicitur, capitularium collectio (M. G. LL. II 2, 17 if.). 
Eine neue, Ausgabe hereitete del' 1924 gestorbene E. Sec k e 1 VOl'. P. Hi n s chi u s, 
Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni, 1863. - Liter.: Die his 1904 
erschienenen Sammlungen u. die iiheraus reiche Liter. verzeichnet in sonst unerreich
barer Vollstandigkeit Sec k e 1 unter "Pseudoisidor" in Realenzyklopadie fUr prot. Th. 
u. K.3 Del' dort angefiihrten ersten Studie tiber Benedidus Levita im Neuen A. der 

1 Ed. H a e n e l, 1849. Ein8 system. hem'h. Ausgabe von Con rat (C 0 h n): 
Breviarium Alaricianulll. Rom. Recht im frank. Reich in system. Darstellung, 1903. 
D e r s. iiher ahnliche Ausziige aus dem Codex Theodosianus in seiner, in del' eingangs 
des Paragraphen verzeichn. Liter. genannten Arbeit: \Vestgot. u. kath. Ausziige usw. 

2 Vgl. ollen S.210. 
3 Ed. Mommsen, 1905. Maassen a. a. O. 792ff. 
4 Beschriebell von M a ass en a. a. O. 888 ff. Dort sind noch weitere einschlag. 

Kompilationen bemerkt. Con I' a t (C 0 h n), Die Lex Romana canonice com pta, rom. 
Recht illl friihmittelalterl. Italien, 1904. C. G. JIiI 0 r, Di una perduta compilazione 
di diritto romano ad uso del elm'o, fonte degli .Excerpta Bobbiensia" e della .Lex 
Bomana canon ice compta" (Archivio giuridico • Filippo Serafini" XCV [1925] 20 ff.). 

5 Hrsg. von A. B 0 ret ius u. V. K r a use in M. G. LL., Sectio II: Capitularia I, 

382 ff. 
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d XX"I (1901\ 3-( if lieB Q his 1917 ehd. Gesellsch fur alt. deutsche Geseh.skun e '\ ) . u. . 

ocll ein~ Reihe weiterer tiher Ben. Lev. folgen. AUBerdem: Del' s., Benedlctus 
~ -'t decurtatus et excerptus (Festschrift ftir Brunner [1914] 377 if.; auch separ~t). 
D

evi 
a Del' wiederaufO'efundene Lihellus des Bischo!s Hi.nkma: von Laon geg~n en 

Er:~~~~h Hinkmar vo:: Reims v. 8. Juli 869, zuglelch el~ BeItrag zur Entste 1;%S-

eh d~r pseudoisidor. Falschungen (Sitzungsher. del' Komgl. ~reuB. Ak_ad. defr dISS. 
ges . "d E t d' tihngen Angllram- rem en [1916] I 419). De r s., Die Pseudolsl or- xzerp e u.]e _ _ , 
Texte in dem Lihellus des Bischofs Hinkmar von Laon (eM. [19~ I] ID24 i) .. ~ e: s:: 
Di~ erste Zeile Pseudoisidors, die Hadriana-Rezension. ,In n~mllle omllll lllClp~t 

f t · IOhv' hu]'us" u die Gesch. del' Invokationen III den l'Lsquellen (ehd. [192_] 
prae a 10 I d . k' h Hl Erfolo
III 184\ "Veiter "ei hemerkt: "V. Sommer, Inhalt, Tendenz u. lrc en:ec1 .' I'" 

. ). ~ I 1904 E L e s n e La hierarchle eplseopa e, 
der pseudoisidor. Dekretalensamm ung, . \' 0' _ 0 1 .·f· de saint 
provinces metropolitains. primats en Gaule et Germame depms a Ie OIlllG I Z 

'f '. ,. la mort d'Hincmar 742--882 (1905) 185 if. 299 if. Eo Pere s, ur 
~~:!:~a~~Sg:l: Verhaltn. zwischen Nikol. 1. u. Pseudoisidor (N.eues A./er Ge~ell~h. 
fUr balt. deutsche Gesch.skunde XXX [1905] 473 if.). De r s., Elll Bern ung~se ;el en 
Papst NikoJ. I. zur frank. Reichssyno~e in Rom (eM. XXXII [190~]if13~~(ff 2;~i 
Nikol I u Anastasius Bihliothecarms (1920) 91 if. 132 if. 19 . - ·S. . 
D e r ~ . EiI~e Denkschrift Hinkmars von Reims im ProzeB R~thads. von olssons 
(J" w XLIV [1922] 43 if.; auch separat). P. Fourlller, Etud~ su~ les 
fa:~::s ~~c~~t~le~ (Rev. d'hist. eccles. VII [1906] 33 if.; a~ch separat). ,~1\'ht rel:~~ 
L't ] De r s Quelques infiltrations hyzantines dans Ie drOIt canon. de 1. epoque c .. 

I er.·, [\99 4] 6- if) Ders Notices sur trOIs collectIOns 
lingienne (Melanges Schlumherger .l - i... ., r XL [1926] 71 if \ FLo t 
canon inedites de l'epoque carolingienne (Rev. des SClene. re 19. I')' • t)' 
La ;lestio~ des fausses decretales (Rev. hist. XCIV [1907] 290.~.; auc 1 s:p~:a . 
P C q 1 t Acte' de l'ahhaye de~JliIarmoutier jusque vel'S Ie lmheu du XII sleel:, 
\ 9' 070 Im{ aJna g' e r ~as KR.ssystem Pseudoisidors, 1909. A. B 0 U I' C hal ~ t, La patrIe 
J. ." 9] 228 if \ A p" 1 1 Bischofsgut u des fausses decretales (Universite catho1. [190 .J.. 0 s e I 'U" h H' k' . 

. ' \ . if 126 ff W JIiI y era u sSp eye r , er m mars 

o ~~I~S~ae!~s~:~~:;~~ (~~~~:d~i!id'or us~. (N:el;r. der Konigl. Ge~~llsc:l derD":::ta~: 
G5tting., philos.-hist. Kl. [1912] 219 if.). E. H .. D. a ve,n po r t, 1e e :te 

Ge:ch de; 
1917 [PHidiert fiir volle hona fides hei PseudOlsldor 0] v. S:- huh , 89 f 695 if 
Kircl~e im Frtihmittelalter 415 f. 420 f. 435 if. 535 if .. 548~ . . 570 f. ~87 f. 5 . eudo~ 
Neuestens moehte G. S c h n ti r e r auch den Anastasms Blhhothecar~us ~n der ~s h 
lSidor. Falschung heteiligt sein lassen, was doeh medl:l' also ff~gl~ch ~;~~e:!~z 0 d:~ 
S 80 A 6 Es spreehen sich dagegen hzw. gegen 18 grlec lIse e . 

. atio Co~stantini auch aus: 'T\[. Lev i son, Konstantinische Sch~nkun~ u. Sllvester
Don (M' II El I [1924] 159 ff.): De r s., Kirchenrechthches m den Act~s 
legende ,mlsce anea 1r e '] 501 if' G L" h Die Konstantm 
Silvestri (Z. fiir R.sgesch., ~an. Ahtl. XV ~~926 1\i['tt·J ~'14 aJh~ts (1926\ 1 if. 14 f: 
Schenkung in der ahendl. Liter. des MA.s IS zur lees . ) . 

Im 8. und 9. J ahrhundert erlienen eine Reihe von BischOfen im fl'ankIschell 
Rei~ gewohnlich auf del' Diozesansynode Statuten fUr ~en Klerus ;un~ pr~)r.
tischen Geln'auch: Cap i t u I a e pis cop 0 rum. Dureh Sle wurden Ie . ese ze 
del' Provinzialsynoden den Verhiiltnissen del' Diozesen .angepant und III das 
praktische Leben eingefUhrt. Solche Capitula haben wll' Z. BT von, T(~e~~~~f 
von Orleans (t 821), Haito von Basel (t 836), Herard von ours T , 

Hinkmar von Reims (t nae11 882) u. a. 1 

1 H a r d u i n Acta Conc. IV 911 ff. 1241 ff.; V 341 if. 449 ff. E~~e .. Zusammen-
0' derselhe~ O'iht A. VV e r min g h 0 f f, N eues A. del' Gesellsch. fur alt. deutsche 

sGtelluhn"'k d XXVI 11901) 665 if.: XXVII (1902) 576 ff. AUBerdem: R. Tho m.m"e nd' 
esc .S un e \ o. . (807 823) (B . t ," O'e zur vaterlan . 

Die geistl. Verordnungen des Basler .BIscllofs Halto - ;1 ;a'V [1901] 255 if.). 
Gesel1., hrsg. von del' histor. u. antIquar. Gesellsch. zu Basel, . . 
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II .. N ach Art der Apostolischen Konstitutionen und Kanonen und 
anderer Apokrypha tauchen um die Mitte des 9. Jahrhunderts im 
Frankenreich mehrere kirchenrechtliche Sammlungen auf, die bei gleicher 
oder ahnlicher Tendenz eine Menge unechten Materials enthalten. Uber 
ihre Zeit, Ort, Vel'fasser, Absichten und Einflu13 ist man abel' vielfach 
bis heute zu keinem definitiven Resultat gekommen. Man kann diese 
unter sich zusammenhangellden Sammlungen nach der bedeutendsten 
derselben, der Pseudoisidol's, als P s e u d 0 i sid 0 ria 11 a bezeichnen. 

1. Die erste diesel' Sammlungen ist die Kapitu!ariensamm!ung des Ben e d i k t 
Lev i ta von Mainz. Nach del" metrischen V orrede will Benedikt, Diakon del' 
Mainzer Kirche, daher Levita genannt, im Auftrag seines bereits verstorbenen 
Erzhisehofs Otgar (t 847) den vier Btichern des Ansegis drei weitere bei
gefiigt haben. Den Stoff will er, wie von anderwarts, so namentlich aus dem 
Archiv der lifainzer Kirehe, wo ihn del' Erzbischof Rikulf (t 813) hinterlegt 
habe, entnommen haben. Er versichert, nichts an den Verordnungen geandert 
zu !laben, und forded zur Fortsetzung seiner Sammlung auf, wie sie denn aueh 
vier Anhange erhielt. In Wirklichkeit jedoch ist die Sammlung keine Kapitu-
1arie11-, sondern eine Kanonensammlung. Del' Stoff ist zum geringsten Teil 
aus den frankischen Reiehsgesetzen gesehopft, sondern ohne Ordnung aus del' 
Heiligen Schrift, den Kirchenvatern, den Kanonensammlungen, namentlich del' 
Dionysio-Hadriana und Hispana, den Bunhiichern, den capitula episcoporum, 
dem romischen Recht und den germanischen V olksrechten genommen. Inhaltlieh 
1St von fast allen kirehliehen Rechtsvel'haltnissen die Rede. Nichtsdestoweniger 
tritt als Hauptzweck die Sicherung del' Kirche gegen die Gewalttatigkeiten del' 
Laien hervor. Charakteristisch abel' ist die Feindseligkeit gegen die Chor
biscMfe. Daraus folgt, daEl die Sammlung nicht in del' Diozese Mainz, sondern in 
der von Reims entstand. In Reims namlieh kampfte man um die Mitte des 9. Jahr
hunderts gegen das Institut del' Chorbischofe an. Dagegell war Hrabanus 
l\1aurus, 847 bis 856 Erzbischof von Mainz, ein Freund del' Chorbischofe, 
schrieb eine Schrift tiber sie 1 und kannte die falschen Kapitularien noeh nicht. 
Auch wurden sie zuerst auf dem Reichstag zu Chiersy 857 benutzt. Uber 
das Verhaltnis Pseudobenedikts zu Pseudoisidor laElt sieh nichts Bestimll1tes 
sagen, ob sie eine Person waren, ob zwei, die aus den gleichen Quellen ge
schopft, ob Benedikt Psendoisidor odeI' ob, was doeh wahrscheinlicher ist, 
Pseudoisidor Benedikt benutzt habe, wie Pseudoisidor auch wohl den letzten 
Anhang zu demselben gemacht hat. 

2. An zweiter Stelle sind zu nennen die Cap i t u 1 a A n gil I' am n i, 
auch C. Had I' ian i genannt. N ach del' besseren Ubersehrift solI sie Angilramn, 
seit 768 Bischof von Metz, bei Verhandlung seiner Angelegenheit in Rom von 
Papst Hadrian (Capitula Hadriani) a. 785 zum Geschenk erhalten, nach anderer 
Lesart solI er sie dem Papste geschenkt haben. iSie wollen gescMpft sein aus 

Capitula episcopi cujusdam Frisingensia puhlizierte E. Sec k e 1, Studien zu Bened. 
Levita (Neues A. uSW. XXIX [1904] 277 if.). v. Schuhert a. a. O. 533f. 583. 
P.W. Fin s t e r w aId e r, Zwei Bischofskapitularien del' Karolingerzeit (Z. fur R.sgesch., 
kan. Ahtl. XIV [1925] 336 if.). 

1 ,De chorepiscopis". M i gn e, Patr. Lat. ex 1195 if. - V. S ch u h ert a. a. O. 575. 
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.. . 1 S, den Bischofe und Kaiser. In 'Nirklichkeit abel' 
den Gesetzen ronuSC leI' ) no , . d 
. d d' K. itel an Zahl zwischen siebzig und achtzlg schwanken , geno.mm~n 

sm le 1 ~ePdene'n Svnoden dem Codex Theodosianus, del' Hispana, del' HlStOI.'Ia 
aus versc 11 "J " . ' . D H t k 
tri artita Kassiodors, namentlich abel' aus. Benedlkt. Levlta. er, au~zwec 
istP die Sicherstellung des Klerus, namenthch del' BlScl~of~ gegel< f~lsche ~n. 
kl as auch Pseudoisidor l)esonders ansirebte. Bel d16ser ~toffhchen\ er
w:!~:~e:aft halten die meisten diesen fur den Vel'fasser del' Capitula un~ se~l~~ 
in ilm8n eine .Art V orarbeit zu seinem grofuen VI' erke, d~ssen .Anhang Sle aclC. 

oft in den Handschriften bilden. 

3 Die besonders auch in Frankreich verbreitete Hispana 1 w~r dort 
durc1~ mancherlei Zusatze vermehrt und verandert worden (I·hspana 
Gallica Auo'ustodunensis) (JYIaass en). Um die Mitt~ des 9. Jahrhunderts 
abel' ersch:int sie daselbst zum Teil fast vollstandlg verander~. ais .neue 
groBe Sammlung mit vielen unechten ~tucken'T besonder:" papsthche~ 
Dekretalen. Als Verfasser nennt sich III del' v orred~ ISldor ~lercatol 
(Peccator, Mercatus), ein dem 5. Jahrhunded angeh5n~,er Schnftstelle~. 

Die Sammlung zerflillt in drei Teile. DeI' erste entha~t nach de: Vor
rede und einigen apokryphenDokumentel1 die ersten fUn,fzlg Apos~ohschen 
K d sechzig falsche Papstbl'iefe in ch1'onologlsche1' R81henfolge 

anonen un . T'l b'ld t 
Kl I bl'S l\/elchiades (c 90-31:1). Den ZW81ten 81 1 e 

von emens. .Ll.l· • 1 d' 
nach meh1'e1'en einleitenden apokryphen Stlicken, worunter ~lch auc 1 l~ 
Donatio Constantini befindet, die Konziliensammlung del' r::lspana, a~eI 
nicht in del' ursprlinglichen, sondern in del' ~ng~flihrte~, l~ FrankrelCh 
mno'earbeiteten Form, so daB diese sich als eme vor~rb81t fur das Ganze 
h t:> t llt (Maassen) Del' dritte Teil enthalt dIe Dekretalensamm-
1 erau~"e H' ~ana abe~ vermehrt um einige echte und um flindund-
~ng. e1' 'e;:rum 'unechte Papstsch1'eiben von Silvester 1. bis Gregor II. 

vier ZIg WI . . f"l 1 t St .. k f un-
(314-731). So belauft sich dIe Summe del' ge a sc l~n ~c e ~~ 
gefahr hunclert. N eben del' langeren Rezension exist18rt 8l~e ~urzere, 
welche nur die falschen Dekl'etalen bis Damasus enthalt: S18 1St wohl 
nicht die frlihere Form (Was s e r s c h 1 e ben), sondern em Ausz

2
u

g 
aus 

del' vollstandigen Sammlung (H i 11 s chi us, M: ass en, ~ u r.z) .: 
Als Quel1en benutzte del' liberaus helesene V ~rfasser fur dl~ alte.r~n, 

echten Stucke die frliheren Sammlungell, fUr dIe ~necht~n dIe, H81h~e 
Schrift, die Kirchenvater, die Kanonen del' .Syn~a.en,. d18 Bnefe d I' 

P
.. te 3 den Libel' pontificalis, die Histona tnpartita, den Code:: 
aps , ' . . V" tl dIe 

Theodosianus, das Breviarium AlanClanum, dIe Lex .1SlgO l?rUm, . 
frankischen Kapitularien, Benedikt Levita(t) und Angllramn(r). Dahel 

1 Oben S.216. 
2 Sie hat die Vorrede del' yollstandigen Form. . . . ,.. 
3 JEW e i s Die histor. Grundlage der pseudolSldor. eplstola ~alhstl 

Galliar~ill' urbimn' episcopos" (A. fur kath. KR. LXXVIll [189~1 16 iff.). 
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verfuhr er in del' Weise, daB e1' das von uberallher zusammel1gesuchte 
Material mosaikartig zu ganz neuen Dokumenten, die er namentlich von 
den Papsten ausgehen lieB, verarbeitete. 

Inhaltlich hehandelt die Sammlung Gegenstande aus Dogmatik, 
Moral und Liturgie, besonders abel'. die kirchliche Verfassung und 
DiszipIin, also VOl' aHem kirchenrechtliche Materien. 

Gel1laB del' Vorrede schrieb man die nach kurzem 'Viderstand von
seiten Hinkl1la1's von Reims und trotz dann und wann auch nachher ve1'
einzelt erhobener Zweifel flir echt gehaltene Sammlung Jah1'hunderte 
hindurch Isidor von Sevilla zu und 6ntnahm ihr unbedenklich Rechts
stoff, so auch Gratian. Die ersten voll ernsten Bedenken gegen sie wur
den laut im 15. Jahrhundel't durch Nikolaus von Cues (t 1464) 1 und 
Johann von Turrecrel1lata (t 1468)2. Als sie dann in del' Konzilien
sammlung von Merlin (Paris 1524) im Druck erschienen war, wurden 
die Bedenken allgemeineI'. Zwar suchte sie del' Jesuit Torres (1572) 
gegen die J'IIIagdeburger C e n t uri a tor e n zu verteidigen, wurde abel' 
durch den calvinischen Prediger Blondel (1628) defil1itiv abgewiesen. 
Besondere Ve1'dienste um die Kritik del' Sa11ll111ung haben sich die 
B a 11 e r i 11 i erworben. So wird dieselbe jetzt allgemein die pseudo
isidorische odeI' kurz Pseudoisidor genannt. Nichtsdestoweniger harrt 
noch eine Reihe von Fragen tiber: Zweck, Ort, Zeit, Yerfasser, Gehrauch 
und EillfluB del' Sammlung auf die Entwicklung des Kirchenrechts del' 
vollen Lasung. 

",Vas zunachst den Zweck betrifft, so ist die IvIeinung, daB es 
Pseudoisidor direkt und ausschlieBlich um Erhahung del' papstlichen 
Macht, wenn nicht gar um Begl'lindung des Pl'imats zu tun gewesen 
sei (F e b ron ius, The i n e r, E i c h hoI' n), als vollstandig unbegrlilldet 
allgemein verlassen. Er selbst sagt einleitend libel' seine Absicht: 
.Compellor a multis tam episcopis quam reliquis servis Dei calwnum 
sententias colligere et uno voIumine 1'edigere et de multis unum facel'e. '. 
Del' Verfasser will also in erstel' Linie eine maglichst vollstandige und 
einheitliche Sammlung des damaligen Kirchenrechts herstellen und so. 
wie er bald weiter bemerkt, eine Besserung bei den Y orstehern de~ 
Kirche und beim christlichen Yolk bewirken, odeI' e1' will eine Reform 
del' durch Eingriffe del' Staatsgewalt und inn ere Kampfe schwer zer
rutteten fl'ankischen Kirche herbeiflihren, nachdem dies die Synoden 
Von Paris 829, Aachen 836, JYIeaux 845 usw. nicht vermocht CWalter, 

1 De concordia catholica 1. III, c. 2. 
2 Summa eeclesiastica I. II, e.l01. .Almlich Teodoro de'Lelli (1427-1466); 

vg1. Sag ill u II e 1', Zur Geseh. des Kardinalates. Ein Traktat des Bischofs von Feltre 
u. Treviso T. de'Lelli uber das Verhaltnis von Primat u. Kardinalat (1893) 28 170. 
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Mohler. Hefele, Phillips, Hinschius, Fournier). Neben diesen 
Hauptz~eck treten dann in zweitel' Linie spezielle, wie die Emanzipation 
del' BischOfe von del' Gewalt del' Metl'opoliten, del' Provinzialsynoden 
und des Staates, und zwar durch Aufstellung von N atio~alprimaten, 
durch Unterordnung del' Synoden unter den Papst, durch Uberweisung 
del' causae majores, namentlich del' Definitivsentenz gegen die Bi
schOfe an Rom, durch vollstandigen Ausschlulil del' ,weltlichen Gerichte 
in Sachen del' Bischofe und del' Klel'iker, durch Begrundung del' privi
legia c1ericorum, durch Beseitigung des Eigenkirchenwesens. ~itt~l 
zum Zweck abel' waren die Erhohung del' Macht des Papstes und dIe 
Minderuna del' Metropo1itanrechte. Diese in zweiter Linie stehenden 
Absichte: durfen jedoch nicht an die erste Stelle, an die del' kirch
lichen Reform geruckt werden. Charakteristisch ist wiederum wie bei 
Benedikt Levita die Feindschaft gegen die Chorbischofe. 

In del' Frage nach dem Vaterlande Pseudoisidors ist als unstich-
haltig Hingst aufgegeben die Meinul1g, dalil die Sammlung in Rom ent
standen sei (Theiner, Eichhorn). Dagegen weist alles auf das 
Frankenreich hin, und zwar auf die Erzdiozese Reims (Weizsacker und 
viele andere). 1m Frankenreich namlich finden sich die meisten Hand
schriftel1. Dort wurde die Sammlung zuerst gebl'aucht. Dorthin weisel1 
Ausdl'ucke wie: missi, seniores, comites. Dol'tige Quellen, wie die 
aallische Form del' Hispana, die Quesnelliana, die Synoden von Aachen 
~16 und 836 und Paris 829, die fl'ankischen Kapitularien und die Briefe 
des hI. Bonifatius sind benutzt, 1m Fl'ankenreich selbst aber konnen 
Mainz (Wassel'schleben, Pitra) und Le Mans (Simson, Dol
lin g e r F 0 urn i e r) nicht in Betracht kommen. El1tscheidend ist hier 
allein s~hon die uberaus feindliche SteHung Pseudoisidors gegen die 
ChorhischOfe. Diese wurden um die Mitte des 9, Jahrhunderts gerade 
in Reims auf das heftigste bekampft, nicht aber in Mainz und auch 
nicht in Le Mans. In Reims auch wurde die Sammlung benutzt zu 
eine1' Zeit, wo der Erzbischof Hrabanus Maurus von Mail1z sie noch 

gar nicht kannte. 
Das fuhrt zur Frage nach del' Zeit del' Entstehung. Die Synode 

von Meaux 845 gebraucht sie bei ihren Beschlussel1 gegen die Chor
bischOfe noch nicht. W oh1 abel' scheint Pseudoisidor Benedikt Levita 
benutzt zu haben (Hinschius), dessen Sammlung VOl' 847 nicht ab
geschlossen war. Pseudoisidorische Dekretalen sodann durften zitiert 
sein von del' Reimser Diozesansynode des Jahes 852 (Langen). Ganz 
bestimmt macht abel' von Pseudoisidor Gebrauch del' Reichstag von 
Chiersy a. 857. So liegt die Entstehung so gut wie sichel' zwischen 845 
und 857, vielleicht noch naher zwischen 847 und 852 (Fournier). 
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.Fur Verfasser wurdell u. a. gehalten: del' Erzbischof Rikulf VOll 
Mamz oder dessen N achfolger Otgar von Mainz (Was s e l' s chI e be) 
Bene~ikt ~evita (Walter), del' Erzbischof Wenilo von Sens (Gfrore

1

;): 

de~ l11rZblSchof Ebo von Reims (N 00 I' den), del' Abt W ulfad von 
SOISS0n.S (L ill: z), del' Bischof Rothad von Soissons (P 11 i II ips), einer 
del' heIden Hmkmare, entweder del' Erzbischof Hm' kl'la R . _ _ ' _ ,~ I' von eU11S 
oder dessen r-; effe der Bischof Hinkmal' von Soissons del' Abt S > t 

L F
·' ,eIva us 

up us vo~ erneres (L a n g en), del' Bischof Aldrich von Le ]Y[ans odeI' 
dessen Dlakon Leodald (S i m son). Abel' keine diesel' Annah . t 
.:.1 0 Q' h~" . . men IS 
~l~ leI. . dC.i. er ,st nul', daR z\Vlschen Benedikt Levita und Pseudo-
l~ldor em Zusamme~hang besteht und daR fur den abgesetzten Erz
hlSC:lOf Eho. und seme Partei, zu del' besonders Rothad und W ulfad 
g~horten, dle F1i.lschungen am meisten nutzlich sein konnten. Viel
lelCht waren mehrere um Ebo befindliche Kleriker an del' Arbeit beteiliot. 
Jedenfalls abel' mUR man das von einem bestinl111tell Plan a 1 "'t . . . . us allge eg e 
und m. eme111 GUR gefertlgte Werk in del' Hauptsache eine1' Person 
zuschreIben. 

'V: as d:~l Gebrauch del' Sammlung anhetrifft, so wird wohl zuerst 
aus Ihr Zltiert auf del' Diozesansynode von ReI'Ins 8"2 d . h . ., D. ann SIC e1' 
auf dem RelChstag zu Chiersy 857 Seit 80-9 ber'uft ' . 1 H' k . . . SIC 1 m mar 
von ReIms .w18derholt auf sie. N ach Rom durfte sie durch den ab-
gesetzten BIschof Rothad VOll 80issons gekommell sel'n N'k 1 I ., . , 1 0 aus . ver-
wll'ft n~mhch 865. dessen Ahsetzung durch seineD. Metropoliten Hinkmar 
von ReIms und dessen 8uffragane auf der Synode "on 80issons 862 
trotz de.r Appellat~on Rothads l1ach Rom, weil sie "contra tot et tanta 
decretaha statuta erfolgt sei 1. Da mUR man (trotz S c h .. ) P d" d ' r 0 r s an 

seu 01S1 or denken, der immer wieder in seinen gefalschten Dek t 1 
kl" t dR' ( re a en er aI', a eme auch erste) Definitivsentenz gegen einen Bischof nur 

durch ~e~ Papst erfol~en konne. Abel' eine formelle Approbation erhieit 
PseudOlsldor durch d16 Papste nie, wenn sie ihn auch henutzten 

Was zuletzt. den ~influ~ Pseudoisidors auf das Kirchenrecht anheiangt, 
so darf man emerseIts l1lcht behaupten cia Co a'ad '1 . • ' 16 Ul clem ganz neues 
Kll'chen.recht geschaffen, so namentlich del' p1i.pstliche P1'imat beoTlindet 
anderseIts a~er auch llicht sagen, dalil von Pseusoisidor am Kirchen~ 
recht gar l1lchts geal1de1't worden sei. Vielmehr laRt sich eill for
mell~r und matel'ieller EillfluR unterscheiden, Fol'mell hat Pseudoisidor 
ber61ts b~stehenden ~echtssatzen dadul'ch grolileres Al1sehen verliehen 
daR e1' Sle ~on bestlll1mten Papsten ausgegangen sein lieR. Materiel! 
abel' erschemen neben starker Beeinflussuna del' EntwicklunO' d '" b u. a. er 

1 Jaffe, Regesta 2 Nr.2785. C.1, D. XIX. 
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Privilegia clel'icorum, des Eherechts, des Strafrechts als eigentliche 
Nova: dahl del' Papst jede Synode zu bel'ufen und zu bestatigen habe \ 
dafu ein Laie einen Klel'ikel' VOl' Gel'icht auch nicht einmal anklagen und 
dahl eine Synode gegen den Bischof keine Definitivs8ntenz fallen durfe. 
Allein die beiden el'sten Punkte sind in diesem U mfang gar nicht ins 
pl'(Lktische Leben ubel'gegangen. So bleibt nUl' del' dl'itte als wirkliches, 
abel' gegenilber del' IJeidenschaftlichkeit und Gewalttatigkeit des Erz
bischofs Hinkmal' und andel'er Metropoliten wohlbegl'ilndetes Novum. 
Nul' diesel'Satz fand auc11 stal'keren ,iViderstand 2. Abel' um des for
mellen :Momentes willen ist Pseudoisidor schwel'en Betl'ugs schuldig 3, 

§ 42. 

Die Sammhmgen zwisclleu Pseudoisidor und Gratiali. 

v gl. § 41. Ferner: P. et H. Ball e l' i n i, De antiq. can. collect. P. IV. c. 10 ff., in 
Gall and ius. Sylloge etc, I 625 ff. V gl. ohen die Liter. zu § 37. F. K. v. S a vi g ny, 
Gesell. des 1'0111. Ks im MA., 2. Ausg. 1834 ff., II 286 ff. ; VII 71 ff. Am. L. Ric h t e 1'. 

Beitrage zur Kenntnis del' Quellen des kan. Ks, 1834. Del's., Ineditoru111 hist. eccles. 
et jus can. iHustrantium par. 1843. A. The i n e 1', Disquisitiones criticae in prae
cipuas canonum et decretalium collectiones. 1836. F.'IV. H.\Vasserschleben, 
Beitr. zur Gesch. del' vorgrat. KRsquellen, 1839. H. Huff e r, Beitr. zur Gesell. 
del' Quell

en 
des KKs, 1862. F.]\iI a ass en, Zur Gesell. del' Quellen des KRs u. des 

rom. Ks im }VIA. (Krit. Vierteljahrschr. fur Gesetzgeh. u. Rswiss. V [18631 186 ff.). 
G. Phi 11 ips, Del' Codex Salisbul'gensis S. Petri IX 32. Ein Beitrag zur Gesch. del' 
yorgrat. Rsquell

en
, 1864. J. F. S c h u 1 t e, Uuer drei in Prager Handschriften enthalt. 

Kanonensammlungen (Sitzungsber. del' Kais. Akad. del' "YViss., philos.-hist. Kl. LVII 
[Wien 1868] 171 ff.). F. Thall er , Untersuchungen u.1\'litteil. zur Quellenkunde des 
kan. Rs (eM. LXXXIX [Wien 1878] 601ff.). P. Ewal d, Die Papstbriefe del' Britt. 
Sammlung (Neues A. del' Gesellsch. ftir alt. deutsche Gesch.skunde V [1879] 277 ff,). 
E. F l' i e db erg, Prolegomena ZUll1 Decretulll Grat. in del' Ausg. des Corp. jUl'. can. 
I (1879) XLII ff. J. B. Pit l' a, Analecta noviss. spicil. Solesm. I (1885) 136 ff. 
1\1. Con l' a t (C 0 h n), Gescll. del' Quellen u. l,iter. des rom. Rs I (1889) 252 ff. 363 ff. 
378 ff. A. B 1 u men s t 0 k, Die Kanonensamm1ung der Bihliothek Ste Genevieve in 
Paris CA. fur kath. KR LXV [1891] 150 ff.). 1\!L S d l' ale k, W olfenhi.ittler Fragmente 
(Kirchengeschichtl. Studien I 2 [1891] 1 ff.). V. Kr a us e, Die Mtinchener Handschriften 
38513853 (Neues A. usw. XIX [1894] 85ff,). p.Foul'nier, De l'etude des col
lections canon, du IX' au XII' siecle (Congres internat. des Cathol. (Brux.1894] Sect. V 
286 ff.\ De r s., Le premier manuel canon. de la reforme du Xle siecle (Melanges 
(l'archeol. et d'hist. XIV [1894] 147 ff.). Del's., La collezione canonica del reg

esto 
di 

Farfa (Archivio della societa rom. di stor. patr. xvn [18941 285 ff.). Del's., Dne col
lection canon. italienne du commencement du XU' siecle (Auna1es de l' Enseignement 
superieur rle Grenoble VI [18941, n. 3; auch separat). Del's., IJe Liher Tarraconensis 
\l\Wanges Havet [1895] 259 ff} Del's., Notice sur Ie manuscrit H.137 de rEcole de 

-------------------------------------------------------------------
1 V gl. abel' K. A. K nell e 1', Papst u. Konzi! im ersten J ahrtausend (Z. fUr kath, 

Th. XXVIII [1904J 699 ff.). 
2 ,Mit Pseudoisidor beginnt zwar eine neue Periode del' Quellengeschichte, abel' 

keine neue Epoche des Kirchenre.:;hts." Sec k e 1, Realenzyklopadie flit prot. Th. 

u. K,3 XVI (1905) 305. 
3 ,Von einer pia fraus kann nul' die Tendenzgeschichte red en. " Sec k e 1 a. a. O. 306. 
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medecine de :'Vlontpellier (Annales t· d' G D U ,e c. e renoble IX [189~1 ') 
e r s., n groupe de recueils canon, inedits du Xc .," ( I, n. ~; auch scparat). 

[1899], n. 2; auch separaC. De r s U sIecle \~nnales etc. de Grenoble XI 

Xl
e '. 1 ,u" . ., n groupe de recum] .. • Slec es \-"1emOlres de l' A.cad d . " s canon. Itahens des Xc et 

aucl~ separat). Del'S., La c~llec~iOl:sca:sCrIP~. et bell:s lettres XL [1915] 95ff.: 
eccles. XVII [1921] 31 ff' J T d' f Uon. dlte colledlO XII partium fRey d'l ist' 

1 
. t d ' . .). . a r I. ne colled' 0 . \. 1 • 

lIS. e arolt franc. et etranO' XX [189-]' 1 n canon. pOltevine (Nouv R -, ' b' ( n 2' V W If G ,. e,. 
sammlung des Cod. Vat lat 1348 (S't ' . j' • 0 v. lanvell. Die KanOle 
F. Ya II s _ Tab ern e l' .. Le~ col . \. I zungsbe;-.. usw. CXXXVI [Wien'1897] NI' \~-
comtal (872-1162: (F~stgabe f" ecFc:Olkles [canomques a Catalunva durant l'a e,' r , \ ur 111 e 1925] 43 ff.). v ' poca 

Eine oToBe JliIe K • T to. .L • nge von anonensammlun en la' .. ~lG \ ersehledenh()]ten waren hedeutend ,und gd' .. g n~ch Pse~dOlsldor vor. 
emander von altem und neu R.l t' le UberSleht bel dem Dureh-
. Z. em ee 1 sstoff erschwert D 1 
nn eltraUll1 zwischen dem bede t P '.. '. a leI' veranstaltete man 
G,ratian, c. 850-1150. im G' : ,san

t
len seudOlsldor und dem epochemachenden 

S 1 . etoensa z zu den friihe' . 
alnm ungen mehr systematische Dl . h tt . len m81st chronologischen 

seit del' Mitte des 11. J ahrhund ,t a )eI a en dIe SammIeI' entsprechend del' 
del' zunehmenden Einheit und E' leI ':1' 'I0~l .R~m aus beginnenden Reform und 
del' ganzen Kirche dienIich m ~eI ' ISC: 8lt. m del' Kirehe vielfach die Absieht 
t 11 zu scm. Ie gmgen abe It ' ~e en zuriiek, schiipften vieimehr bona fide . ~ r se en auf die Original-

i:Sammlungen, so VOl' allem.h ,:l:len Stoff aus den ganabarsten 

d 

aue aus Pseudolsld D 1 to 
an ere Falsehungen und Irrtiimer n' It td k or. a leI' wurden seine und 

ege en. nter dlesen Umstand81 . t I'" n un e en hch weiter 
g 

. bU' IC 1 en, ec t sondeI' b d k' 

,I ft' 1 "I . 1 IS es selwer das g 't' sc la sver la tms del' sehr zalI . 1 ." ' egensel Ige Verwandt-

f
a. f' 1 relC len, vleltach noel . d au be undene mimer noch zahI" I 1 unge I'uckten, durch neu 

zustellen. Ais die wichtig~ten ,: edlc l
1er 

werden den Kanonensammlungen fe~t-
. 8m 18rvorzuheben' 

1. DIe Collectio Anselm 0 dedicata D' '. .. ' 
und 889 entstandene. dem A'.I· ," 1 A '. lese m Obentahen zwischen 882 
von ::1Iailand (882-896) _ olc~IdPrasu nseim - wohl Erzbischof Anselm II 
B" I' beWI mete. noch uno'ed' kt S . 

uc lerll nut reiehem Inhalt fl' ' . to I uc e aml1llung von zwiilf 
2. Die Lib " d 1 an~ eme weItgehende Verbreitung 1. 

R' II no (e synodahbus causis et d' . r . . 
. e g 111 0 von PI' ii m in del' Eifel (' 91~) E ~SC1p 111IS ~celeslasticis des Abtes 

lllscho.fs Ratbod von Trier abgefaBt:' ~f' s. 1st d~s. em, auf GeheiB des Erz-
den BIschof zurVisitatio d D'" I »" anuahs COdlClllus" C"Enchiridion") fii 
B I h ' n er lOzese und Abhaltm d S d' I' 
. ue 1 andeIt von den Klerikern d 't 1 . 19 es en gerichts. Das erste 

3. Das Colleetarium odeI' D~CI:St ZWeI
1 

e aB~ elhne Art BUBbuch von den Laien 2. 

Die hI' um ces ISC ofs BUI' h d ses wo ZWIschen 1007 und 1014 ~ a I' von Vi 0 r m s. entstandene zwanzig BU"ch' f 
________________________ ~' el um assende 

· ! Ballerini a. a. O. P.lV .' ~Ich.ter, ~e~tr. 3Gff. Conrat :.' ;.°6 ~a2~~gny a. a. O. II 289ff.; VII 71 ff. 
c~~. !: 3; RlVlsta ital. per Ie scienze gil~'id XI ~7 4 P a; e t t a '. Antologia giuridica 

G 

eClOn ,Anselmo dedicata" (Extr d 1\'["1 .. ournler, L'origine de la 
xesch del' K" h . F . e e anges GIrardi 1912 S 

2 '1,' lIe ~ ~m ruhmittelalter 534 f. ". v. c hub e r t, 
J\i[Igne CXXXII. Ed H W' i:~~llung .der einschlagigen Fra·gen~t~_e~s~l~~lben 18.40. [l\~it sorgfaltiger Be-

l 2,,;lllu.s LIbel' de synodalibus causis (Z. ftir 'KR X~ n[d, ybe:', eIlle Handschrift von 
· 08 f. S d r ale k, Eine kirchenrechtl S ',". 1880] 400 f.). Con I' a t a. a. O. 

Flagmente, [1891] 86 ff \ C 17I,! . , aIllml. fl'lerscher Herkunft (IVolfe b .. ttl 
L\eu '. .j. • awl' a, De Reginone p. . . n u er 

S He canon. de Reginon de Prum (Bibl d l'E I mmlenSI, 1900. F 0 u rn i e 1', 
v. c hub e r t a. a. O. 535. .' e co e des chartes LXXXI [1920] 5 ff.!, 
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Werk sollte ein Handbuch sem fur die Kandidaten des geistlichen Standes und den 
in del' Seelsorge tatigen Klerus. Das neunzelmte Buch, .Corrector sive 11edicus" 
genannt, behandelt die Bufupraxis und wurde auch fur sich verbreitet, wie uber
haupt das ganze I'eichhaltige \Verk als • BrocaI'd" eine weite Verhreitung fand 1. 

Gehorten die heiden letztgenannten wichtigen Sammlungen Deutschland an, 
so entstanden in Italiel1 wahrend des Investiturstl'eites eine Reihe ehenso l)e
deutendel' Kanonensammlungen, welche sich allgemeil1 als die del' • Gregorianer" 
bezeiclmen lassen, da ihre Verfasser, die zum Teil zngle,ich auch publizistisch 
tatig waren, die Ideen Gregors VII. und die I'echtlichen Anspruche der romischen 

Kirche verfochten 2. Dazu gehoren: 
4. Die dreizehn Bucher umfassende, zwischen 1081 und 1086 entstandene, 

zum Teil gedruckte, viel benutzte und daher sehr wichtige Collectio canonum 

des Bischofs Anselm d.J. von Lucca (t 1086)3. 

1 ~I\IIigne eXL. _ Ballel'ini a. a. O. P.lV, c.12. Savigny a. a. O.II 295. 
Richter, Beitr. 52 if. Conrat a. a. 0.1261 if. H. Grosch, Burchard von \V., 
1890. A. H a u c k, Uher den Liher decretorum B. von ,V. (Bel'. iiher die Verhandl. 
del' sachs. Gesellsch. del' Wiss., philol.-hist. K!. XLVI [1894] 65 if.).F 0 II rn i e1', 
De quelques collections canon. issues du Decret de B. de ,V. (Melanges Fahre [1902] 
184 if.). Del' s., Etudes critiques sur Ie Decret de B. de vV. (Nollv. Rev. hist. 
de droit frany. et etrang. XXXIV [1910] 41 if.; auch separat). De l' s., Le Decret 
de B. de W. Ses caracteres, son influence (Rev. d'hist. eccles. XII [1911] 451 if.). 
A. M. K 0 en i gel', B. von W. u. die deutsche K. seiner Zeit (1000-1025), 1905. 
Del's., Beitr. zu den frank. Kapitularien u. Synoden CA. fiir kath. KR. LXXXVII 
[1907] 393 if.). E. Diederich, Das Dekret des Bischofs B. von '.V. Beitr. zur 
Gescll. seiner Quellen. 1. Teil, 1908. A. Lag a I'd e, Le manuel du cOllfesseur au 
Xle siec1e (Rev. d'hist. et de litter. re1. N. S. 1 [1910] 542 if.). Wormatia Sacra. 
Beitr. zur Gesch. des ehemaligen Bistums Worms. Aus AnlaB del' Feier del' 900jahr. 
,'liederkehr des Todestages des Bischofs B., 1925. V gl. anch ohen S. 217 if. 

2 Lihelli de lite Imperatol'Ul1l et Pontificul1l saeculis Xl et XII conscripti (Mon. 
Germ. SS.), 1891 if. - K. M ir h t. Die Stellung Augustins in del' Puhlizistik des Gregorian. 
Kirchenstreits, 1888. Del's., Die Puhlizistik im ZA. Gregors VIL, 1894. A. Sol m i, 
Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al concordato di 'Vorms, 
1901. S 11 g m ii 11 e 1', Die Konstantin. Schenkung im Investiturstreit (Theo!. Qschr. 
LXXXiV [1902] 89 if.). L. Saltet, Les reordinations (1907) 173 if. J. de Ghellinck, 
La litterature polemique durant Ia querelle des investitures (Rev. des quest. hist. 
XCIlI [1913] 71 if.). Del's., Le l110uvement theolog. du XlI" siec1e (1914) 41 if. 
277 if. F 0 urn i e r, Theologie et droit canon. au moyen-age(J oumal des savants N. S. 
XIU [1915] 156 if.). [1st eine Rezensioll uher De G hell inc k, Le mouvement etc.]. 
Del's., Un tournant de l'hist. du droit (1060--1140) (Nollv. Rev. hist. de droit frany. 
€It etrang. XLI [1917] 129 if.). Del' s., Les collections canon. romaines de l'epoque de 
Gregoire VII (Memoires de l'Acad. des inscript. et belles Iettres XLI [1918] 271 if.; 
auch separat). A. F I i c he, Etudes sur la polemique relig. a l'epoque de Gregoire VII. 
Les Pregregoriens, 191G. Del's., St Gregoire VII 3, 1920. Del's., La reforme gre
gorienne. 1. La formation des idees gregoriennes, 1924. G. L 11 hI', Die Konstantinische 
Schenkung in del' abendl. Liter. des MA.s bis zur Mitte des 14, Jhdts (192G) 24 if. 28 if. 

31 if. 37 if. V gl. auch ohen S. 78, A. 1-3. 
a Die Kapitelrubriken sind gedruckt hei A. IYI ai, Spicil. Rom. VI (1841) 316 fl'. 

Eine Ausgahe von F. T han e l' ist (seit 1906) im Erscheinen begI'iifen. - Ball e ri n i 
a. a. O. P. IV, c.13. Savigny a. a. O. II 295 if. TheineI' a. a. O. 363fl'. 
Hiiffer a. a. O. 68 if. Conl'at a. a. O. I 364 if. Cavriani, Nuovi schiaramenti 
alla vita di S. Anselmo, vescovo di Lucca, 1890. A. 0 vel' man n, Die Vita Ans. 

§ 42. Die Sammlungen zwischen Pseudoisidor u. Gratian. 231 

. o. Die nicht weniger bedeutende Kanonellsammluno. d ' . . 
Dres

e
, entstanden zwischen 1083 und 1087 d d b esKaldl~:als Deusdedr t. 

gewidmet, handelt im ersten Buch u"be' d P' un t en: Papste V 1ktor III. (1087) " . olen l'lma Petn und d Pt' . 
uber den romlschen Klerus. im dr'tt "b' d . en aps, 1m zwelten . 1 en u e1 as Klrchenv .. • , 
abel' uber das Patrimonium PetI'r' u d' . 0" ermogen, DeSOllaen; , n 1m vlerten uber d' k' hli h 
t1iten. Deusdedit schopfte aus den ," . 1 ' . Ie lrc c en Immuni-, . 1 I 011118C len ,,"rchlv und oj t t . 
aas Reglstru111 GI'egoI's VII.I ~ Jenu ze namenthch 

6. Das Capitulare des Kardinals At to 2. 

7. Del' zwischen 1089 und 1095 verfaflt 1 " 
ungedruckte "Libel' de vita christiana" d Be: 7e ~n Buch~r umfassende, noch es lsenOlS Ronlzo von Sutri 3• 

Luc. episc. des RauO'erius (Neue A d G XXI [189G] 403 if.). "F 0 ur~ i e r.s Ob·ser~atioesellsch .. fiir alt. deu~sche Gesch.skunde 
canon. d'Anselme de Lucques (Ann ales d nSl'~r.~lv,:~S~s recensIOns de la collection 
427 if.: auch separat) Del's L 11 t.

e 
lllvel"lte de Grenoble XIII [1901

1 

. ., es co ec IOns canon I . t J 

yorausgeh. Aum. S c h me i dIe r S c hot ~.. 'omames e c. 294 ff.: vgl. die 
Bischofs Anselm u. zur Gesch d~s I w ~.~ z, ~leme Studien zu den Viten des 
[1921/22] 515 if.). . nves I urstretts m Lucca (Neues A. usw. XLIII 

1 Ed. P. Martinucci, Venet 1869 V' 1 b . . 
v. G 1 a n v e 11 , Die Kanonensamml~nO' de~ K led Desse~ I~t die Ausgabe von V. W 0 1 f 
se.lbst, 1905. Rezensiert von E. Hi 1':' s c h i~rA ~us edIt. Bd. I: Die Kanonensamml. 
Dte Ausgabe von Bd. II wurde durch fr"1 T'l

ur k~~h. KR. LXXXV (1905) 795 if. 
P.IV, c.14. SaviO'ny a.a.O 111'19 u

C
len 0 vcr mdert.-Ballerini a.a.O. 

D' G " .'~' 0 n l' a t a a 0 I 367 VV G' h 
te esetzgelmng del' rom. Kirche zu' Z' ... ~ .'. Ie s ere c h t, 

[1866) 152 if 180 if) S I " f 1 d Dr; "CIt Gregors Ii II. (Miinelmer Hist Jl) _ .... Jowene 1 K . . 
das Register GreO' VII (Neues A ,e anonensamm1. des Kard. Deusd u 
[1885) 309 if.). H.' St~v:nson . gel' Ges~Hs~h. fur alt. deutsche Gesch.skunci.~ X 
(~rchivio della so~iet~ rom. di' sto~,~e~:~;.I~:Jt[~;8~]01~ec"tio canon~m di Deusd. 
Dlctatus Papae u. dIe Kanonensamml des D J 0;) if.). E. Sac k u r, Del' 
H. S t e ina c Ie e 1', Die Dcusdedithandsehrif:l;sd. (Neues A. usw. ~VlII [1893) 135 if.). 
canonum (Mitt!. des Inst fur ostevr G 1 f Ecod

. Vat. 3833 u. die altesten gall. lihri 
Leben u. Werke des K;rd. Deusa '( A eSf~.I,1' t[g~~~hd. VI [1901)113 if.). E. Hi r s c h, 
Del' Simoniebegriif ll. eine an I' \. , ~r ,m 1. . LXX~V [1905] 706 if.). Del'S .. 
[1906) 3 if.). Del'S Di A fgfeh . En\eltel~ng desselben 1m 11. Jhdt (eha. LXXXVI 
b b ., e u assung del' snnonist u 1 . t ,V '1 e~. ~i Kal:d. Deusd. (ehd. LXXXVII [1907) 25 ff l' . sc llsma. et len im 11. Jhdt 
IJatemnvestrtur (ebd. LXXXVIII [1908) 34 if .,. Del's:, Kard. Deusd. SteHung zur 
K. u. des Papstes nach Kard D d (1 1')' Del's., DIe reeht!. Stellung del' rom 
L ll' . eus. e )(. LXXXIII [1908] 59" if) F .' 

.es co ectIOns canon. romaines etc. 327 if . val 0 0.. ournler, 
l1lcht derVerfasser des Dictatus P .. , .". be~ S. 230, A. 2. DaB Deusdedit 
stammt, vg1. oben S. 79, A. 1. apae 1st, dIesel' vlelmehr von Gregor VII. selbst 

2 Ed.~. M ai, Scriptornl11 vet. nova collectio t VI i18 . 
Les collectIOns canon. romaines etc 288 if . l' \ 32), App. 60 if. - F 0 urn i e r, 

3 E' 1 . ., vg. oben S. 230 A 2 
mze nes gedruckt hei M ai, Nova bib!. atrum 0 V ,.. 

a.a.?P.IV, c.15. Conrata.a.0.I369¥ W~' II,P.3,p:lif.--:Ballerini 
sc~r81bung Bonizos von Sutri (Theol. Qsehr LXV [1'883

a
] ~~ ens, Uber dIe Geschieht

Dte Glaubwurdigkeit del' Nachrichte B .' S" 07 if., hes. 460). R. B 0 c k V . ~ t . n OlllZOS von utI'! 1111 Lib . d ." ' 
erwer ung m del' neueren Gesel I 'b " er a amI cum u deren d l.SC lrel ung 1909 A D u lB' . 
e sacramentis et Ie Decretulll (Rev d'l' t ' t 'd '1': a c , omzo: Le Lihellus 

B. Gaffrey Die Augustin G I' f~ls. e .e ltter. reI. N. S. III [1912] 230ff\ 
Bonitho YOll Sutri 1918 F' esc l:sau assu.ng 1m "Libel' a.d amicum" des Bischof~ 
M tI'ld ,. ournler, BOl1lz0 de Sutri U h' II 
" a, 11 e d'apres Ie Libel' de yita h' t'" . r am et la comtesse 
LXXVI [1915) 264 ff) DOL 0 c rls lana de Bonizo (Bihl. de l'Ecole des chartes 
s - . . e r s.. es sources canon du L'b d . 

agmiiller, Kirchenrecht. 4. Aufi.' I. 2. ." I er e VIta christiana" de 16 
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1113 f £lte. aus acht Buchern bestehend~, 
8 Die zwischen 1104 und vedra

K 
"d'nals Gregorius, welchelmt 

. d kt S lIlung es a1 I " 
ebenfalls noch unge ruc ? ~n~l V de selbst geschopften Titel "Polycarpus 
Recht den ih1' vom Autor 111 e1 orre 

tragt 1. . T 'l hervorrao'ende Kanonensammlungen 
Abel' auch Frankrelch, hatte zum eI,,' 

in diesel' bedeutsamen Zelt, so: ~'(' 1004) bestehend aus zweiund-
9, Die des Abtes A 1) b 0 von :Elemy T ' 

funfzig Kapiteln2. " d . dem Bischoflvo von Chartres 
10 Ais besonders erwahne11swert dre reI d' > Collectio trium pa1'tium, 

. 'h 1 . htigen Sammlungen : Ie 
(t 1115) zugehongen oc 1WIC _ " .~t Teilen del' erstgenannten 
" ~ "de auf den zwel er" en 5 t 
das siebzehn Bucher unhassen , d d' f dem Dekret aufgebaute, 109 en-
8ammlung beruhende Decretum un Ie au 

, . , It Buchern 3. I 
standene Panormla III ac 1., " ,I 1110 und 1125 entstandene, auf V?S 

11. 81)anien gehort an dre z".:sl
c 

len fassende lloch ungedruckte Co 11 e c t 1 0 
d f" fin Buc ler um, 1 D' Sammlungen beruhen e, un ze 1 'l . . dem Ka1'tauserkloster Au a e1 

t an a so genannt, weI S1\3 111 Caesaraug us , 
bei Saragossa gefunden wurde 4. d ,d Jahre 1121 entstandene "Libel' 

, t ahren er VOl em "tt' I Zum Schluf., IS zu erw, 1 k"k' 'lo-erus von Lu, IC I, 
. . '·f t' " des Dom anom us "'i " ,,, d' 

de misel:lCor~la et JU~ ~ Ia" 1 bestehender systematischer Trakt~t uber Ie 
Es ist dIes em aus dIel Buc lern 1 d' beachtenswert ist, Well er neben 

. 'l' d deswegen }eson e1 sdK . 
kirchliche DISZlP m, er ~ . "I del' Theoloo-en. Juristen un al1o-

d al"'bald zu erwa men . ", d' t 6 
den Schriften an erer, . ~'I 'I d Gratians mit vorbildlich gewor en IS.'. 

. t 5 fu" I' die scholastlsche 1Y et 10 e < 111S en' 

t) E'ne AusO'abe bereitet 
. , 1 d LXXVIII [1917] 117 if.; auch separa. I " 

Bonizo de 8utn i,e). . ,.. '0'1 8itzunO'sber. 1914 I 165 if. 
die Berliner Akad. del' ,\VISS. '01, v" . ':', 0 342 if. Huff era. a. O. 

1 Ball e ri n i a. a. O. P. IV, c. 17. T:1 e] l1
L
e I ad'euax' r'ecensions de la collection 

I 3-4 f F 0 U l'lll e r es /1"1 374ff Conrat a. a. O. I . d', 1'1 et d'hist XXXVII [1818 ;; 
. . d't Ie pol"carpus (Melanges arc leo. . 

canon. romame I e J 

55 ff.; auch separat). ., 0 P IV c.11. Con rat a. a. O. 
.. CXXXIX 473ff -- Ballerrnl a. a. . . , 2MIgne "L . 

1 2-~ if CI XI 4- ff - AUe auf Ivos 0. . ..' l' lYI i o' n e j i. 
3 Das Dekr'et u. dIe Pa, nOlll1le )eI 1 ~ " faflte zuSam111en u. begrundete. neu 

1 bezug1 Forsc mngen ' 'B'bl d l'E ole kirchenrechtl. Samm ung~m . tt.'b'; it Yves de Chartres ( I . ~ c 
Fur n i e r. Les collectiOns canon. a II nees, Y de Ch. et Ie drOIt canon. 
de: chartes'LVII [1896] 645 if.; auch5~eK~ra~ E~:~~'l11i'dt, Del' hI. Ivo, Bischof 
(Rev. des quest. hist, LXlII. [1898] . 1 .j •• Z~ d~]~ Schriften Ivos von Ch. (t 1116 ['?l) 
von Chartres, 1911. F. P 1 .. Bl1emetz:~;i(s:l, Jhilos .. hist. Kl. CLXXXII [Wi en)), 1911. 
(aus Sitzungsber. del' Kars. Ak~d. del I" I d'e Pa110rmie (und moglicherwelse auch 

D k t cher von YO. I . ' b' 
Nach B. stammt das e. 1'e s~ ", viellei~ht auch Ivo an, vielleicht se] Sie a el 
die Coilectio tnnm partrum) oehOle l' D'iUen L F i s c her, 1. v. Ch., del' 

't d Dekrets dnrc 1 emen 1 .' ll91-]' 60 ff) 
allch die Bearhel ung es . F' k" 1 'Festgabe fur Knopfler. i : . 
Erneuerer des kanon. Lehens 111 I an 1 elc 1 \. • a 0 II 299 if. The I n e r 

.' 0 P lIT c. 18. 8 a v 1 g n J' a. '. '. . _, Caesar-
4 .B a 11 e rInl a. a. . . , I 390 if F 0 urn i e r, La collectiOn ~Ite .. 

a. a. O. 356 if. Conrat~. a. O'd .~ f' et etran". XLV [1921] 53 if.). 
". stana" (Nouv. Rev. lust. de rOi ram;. " 

au toU 
' ". 8 235. A.2. 

5 VO'1. unten 8.233, A.l,. '. , B't 7ff Huffer a. a. O. Iff. 
o LXXX' 8-7ff -- RIchter, elr.· . N Rv 

G MiO'ne C. »". . . t't' d'Al"er de Llege (ouv. e. 
G L B to Le Libel' de misencordia et JUs I, la 0 

. eras, 'LV [19')1] 80 ff' 
hist. de droit frany. et etrang. X ~ ',' 

§ 43. Das Decretum Gratiani. Die Dekretisten. 233 

2. Das Corpus juris canonici. 

§ 43. 

Das Decretum Gratiani. Die Dekretisten. 

Uber die Ausgaben vgl. unten 8. 239. -- Liter.: A. Aug u s tin us, De el1lendatione 
Gratiani dialogornm lihri II, in Gall and ius, 8ylloge etc. II 223 if. 8 t. B a 1 u z ius, 
Xotae ad Grat. (ebd. II 481 ff.). F. Florens, Dissertatio de l1lethodo atque auctori· 
tate eolleet. Grat. etc. (ebd. II 157 ff.;. J. H. B 0 h mer, Dissert. de varia Deer. Grat. 
fortuna. Prolegomena zu seiner Ausg. des Corp. jUl'. can. (Hal. Magd. 1(47) IIiI'. 
S. Bel' ar d i, Grat. canones genuini ab apocryphis discreti, Venet.l777. P. J. Riegger, 
Dissert. de Decr. Grat., Vind. 1760. J. A. R i egg e I' , Dissert. de Grat. auctore Decreti. 
Opuscula (Frib. 1773) 269 ff. Del' S., De Grat. collect. can. etc. Oblectal1lenta (Ulm. 
17(6) I 1 ff. M. 8 art i, De claris archigymnasii Bonon. professoribus, Bon, 1769 if. 
F. K. v. Savigny, Gesell. des rom. Rs im MA., 2. Ausg., 1834 if., Bd.IH--VII. 
S c h n 1 t e, Gesch. del' Quellen usw. 146 ff. 109 ff. F I' i e d bel' g, Prolegomena zu seiner 
Ausg. des Corp. jUl'. can. I (1879) IX ff. A. G a u den t ius, Bibliotheca juridica medii 
aevi, 1888 if. G. Pes cat 0 r e, Beitrage zur mittelalterl. Rsgesch., 1889 ff .. F. La uri n, 
Introductio in Corp. jur, can., 1889. Ph. S c h n e ide r, Die Lehre von den KRsquellen 2 

(1892) 106 ff. E. 8 e c k e l, Beitrage zur Gescll. beider Rechte im MA., 1898 ff. [Nur 
ein Band.] L. 8 a 1 t e t, Les reordinations (1907) 289 if. 8 a g mull e r, Die Bischofs· 
wahl bei Grat., 1908. F. Po m 111 e t t i, Il Decretum di Graziano nei suoi precedenti 
storici e nelle sue conseguenze storico·ecclesiastiche, 1910. 8 t u t z, Grat. u. die 
Eigenkirchen (Z. fur Rsgesch., kan. Ahtl. I [1911] 1 if.). Del's., Die Zisterzienser 
wider Grat. Dekret (ebd. IX [1919] 63 if.). B. C. K u h 1m ann, Del' Gesetzesbegriff 
beim h1. Thomas von Aquin im Lichte des R.sstudiums seiner Zeit (1912) 1 fl'. 
J. de G hell inc k, Le mouvement theolog. du XII" siecle (1914) 122 if. R 80 h m, 
Das altkath. KR u. das Dekret Grat. (Festschrift fur Walch [1918] 1 if.). De rs., 
KR II (1923) 79 ff. V gl. dazu Stu t z in Z. fur Rsgesch., kan. Abtl. VIII (1918) 
238 ff.; XIII (1924) 544ff. Vgl. auch ohen 8.11, A.2. Th. Diplovatatius, De 
claris jurisconsultis, hrsg. von H. K an tor 0 w i c z u. F. 8 c h u I z, 1919 if. A. To s 0, 
De claris juris pontif. scriptoribus: Gratianus (Jus Pontif. I [1921] 11 ff.). 

I. Die gleichell Grunde, welche llach Pseudoisidor die Abfassung 
von systematischen Kanonellsammlullgell hervorgerufell hatten, fuhrten 
um die Mitte des 12. Jahrhullderts zur Entstehung des Decretum 
G rat ian i, namlich del' massenhafte, in vielell Sammlungen zel'stl'eute 
Stoff, die kUllterbunte N ebeneinandel'stellung von altem und neuem, 
allgemeinem und pal'tikularem, geistlichem und weltlichem Recht und 
die daraus sich el'gebenden Widerspruche. So kam das kirchliche Recht 
in Mif3kredit, was von del' aufbllihenden scholastischen Theologie um so 
weniger ertragen wurde, als man in Bologna seit Beginn des 12. Jahr
hundel'ts anfing, das Studium des romischen Rechts in wissenschaft
Hcher Methode zu betreiben 1

. Um diesen Ubelstanden abzuhelfell, 

1 8ohm-Mitteis-Wenger, Institutionen, Gescll. u. 8ystem des rom. Privat
reehts 17 (1923) 140 if. 8 e c k e I, Distinctiones Glossatorum. Studien zur Distinktionen
Literatur der roman. Glossatorenschule usw. (Festschrift fur v. lYIartitz [1911] 277 ff.). 
De r S., Die 8ummen del' Glossatoren (8itzungsber. del' Konig!. preuJ3. Akad. del' Wiss. 

16* 
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publizierte del' Kamaldulensel'monch G I' a t ian, del' illl Kloster del' 
Heiligen Felix und Nahol' zu Bologna als Magister zuerst das Kirchen
recht als theologia practica externa gesondert von del' ubrigen Theologie 
dozierte, zwischen 1140 und 1150 1 in ,VeiterfUhrung del' hereits ge
machten Anfange 2 ein nach del' scholastischen Methode geschriehenes 
Lehrhuch des Kirchenrechts. Er stellt allgemeine Rechtssatze (distinc
tiones) auf, fingiert Rechtsfalle (causae) und wirft Rechtsfragen (quae
stiones) auf. Dieses alles heantwortet und helegt e~ durch AnfUhrung. 
von fl'uheren Kanonensammlungen entnommenen Stellen (auctoritates 
[capitula (capita, canones)]). Zwischenhinein werden Erorterungen an
gestellt, um Widerspriiche ratione significationis, temp oris, loci, consilii, 

r1912] II 1143). D ers., Die Anfange der europaischen Jurisprudenz im 11. u. 12. Jhdt 
(mit AussehluB del' Kanonistik) (Z. fiir R.sgeseh., roman. Abtl. XLV [19.25] 391 ff.). 
J. J un c k e r, Summen u. Glossen. Beitrage zur Literaturgesch. des kan. R.s iml2. Jhdt 
(Z. fiir R.sgeseh., kan. Abtl. XIV [1925] 384ff.; besonders S.386, A.1). Del's., Die 
Summa des Simon von Bisignano u. seine Glossen (ebd. XV [1926] 326 ff.). -Umgekehrt 
meint F 0 urn i e 1', daB die 1 .. 8hrer des weltl. R.s in Bologna durch das voraus
gehende Aufbliihen del' vVissenschaft des KR.s zu wissenschaftl. Beuandlung ver
anlaBt worden ·seien. Vgl.: Un tournant de l'histoire du droit (1060-1140) (Nouy. 
Rev. hist. de droit fran y. et etrang. XLI [1917] 1'29 ff.). V gl. oben S.230, A. 2. 
Seckel und Juncker sind abel' mit del' Meiuung yon del' Prioritat del' ebenfaJls 
scholast. Methode del' weltl. Juristen doch wohl mehr im Recht, wenn sich auch nach 
J un c k er, Summen u. Glossen a. a. O. S. 390, A.1, iiber die Beziehungen Gl'atians 
zu den Legisten VOl' odeI' nach Abfassung des Dekrets so gut wie nichts sagen lal3t. 

1 Die Meinungen iiber die Zeit del' Abfassung schwanken zwischen 1139 u. 1151. 
1150 gibt an die Glossa ordinaria zu c. 31, C. II, q. 6 ,Forma". Fill' die Angabe 
del' Glosse: M a ass e 11, Paueapalea (1859) 28 ff. Del' s. in Z. fiir KR. II (1862) 335 fI. 
H ii f fer, Beitrage zur Gesch. del' Quellen des KR.s (1862) 122 ff. F. K u n s t man n. 
Zur Geseh. des Gratian. Dekrets (A. fiir kath. KR. X [1863] 337 ff.). Phi 11 ips 
(eM. XII [1864] 474 f.). v. Scherer, KR. I 244. Laurin, Introductio 21 ff. Sag
m ii 11 e 1', Die Idee Gregors VII. yom Primat in del' papstl. Kanzlei (Theol. Qschr. 
LXXVIII [1896] 577 ff.). J. S c h 111 i d t, Beitrage zum vorgrat. KR. (D. Z. fiir KR. XVI 
[1906]195 ff.). Fiir friihere Abfassung sind u. a.: Hi 11 s chi u s in Z. fiir KR. II (1862) 
219 ff. F. T han er, Uher Entstehung u. Bedeutung der Fonnel "Salva Sedis Apostolicae 
auctoritate" in den papstl. Privilegien (Sitzu11gsber. del' Kais. Akad. del'vViss., philos.
hist. Kl. LXXI [Wien 1872] 837 ff.). S c h u 1 t e, Gesch. del' Quellen I 47 f. F r i e d
berg in Z. fill' KR. XVll (1882) 397ff. P. Fournier, Dlmx controverses sur les 
origines du Decret de Gratien (Rev. d'hist. et de litter. reI. III [1898] 97 ff.; aueh 
separat). Del' S., Un tournant de l'histoire du droit (1060-1140) (Nouy. Rev. hist. 
de droit frany. et etrang. XLI [1917]129 167). A. M 0 c c i, Nota storiea giuridica sui 
Decreto di Graziano, 1904. A. G a u den z i, L' eta del Decreto di Graziano e l' anti
chissimo Ms. Cassinese di esso (Estratto dal vol. I dei Studi e Memorie per la storia 
dell' Univ. di Bologna), 1907. F. B l' an d i 1 eon e, Notizie su Graziano e Sll Nicolo 
de Tudeschis tratte da una cronaca inedita (Estr. dal vol. I dei Studi etc.), 1907. Del' S., 
Le statue di Graziano e di Nicolo de Tudeschis nel 111onastero di S. Proeolo in Bologna 
(Festschrift fiir Friedberg [1908] 221 ff.). A. Ga I ant e, Elementi di diritto ecc1esiastico 
(1909) S. 49, A.1. K u h I 111 ann, Del' Gesetzesbegriff beim h1. Thomas 14 ff. V g1. die 
Rezension von F. Heyer in Z. fiir R.sgesch., kan. AbU. II (1912) 391 f. De Ghellinck, 
Le mouvement theolog. du XIIe siecle 122 ff. 316 f. 

2 V gl. auch oben S. 232, A. 5; S. 235, A. 2. 
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dispensationis zu heben. odeI' um einen U·· b . ,. t G . ..' ergang zu gewmnen -
enc a ratIal1l 1m engeren Sinne von de G1 ~ t . . .., ' n O1:isa oren paragraphl ge-
nannt. Zu den DICta GratIalll un weiteren Sinne O'eho"ren dl'e S· . 
lId' I 1 It '" ummana 
c. ;:} Ie nla .. sangaben und die teils juristischteils theologisch durch~ 
ge u lrten. Erorterun~en zu den Distinctionen, Causae und Quaestionen 
sodan.n .dIe Summana zu den einzelnen Kanonen (rubricae) und di~ 
InsknptlOnen (tituli) 1 zu den Kanonen d h d' A b .. . 
Herkunft

2 
D' K . . ' . . Ie nga en uber 1hre 

. Ie anonen smd nul' ausnahmsweise aus den 0 .. 1 
a 1" ft B ngma en 
",esc 10~ : z. . aus den Besch1iissen del' Lateransynode 1139 und aus 
clem r0l1l1schen Recht. sonst abel' vielf h I 't'kl .. d d b d' ac en 1 os aus PseudOlsldor 
~n, en e eutenderen.Ka~o~ensammlungel1 nach diesem. Ents rechend 
Ihl ~m H~uptzweck: Emh61thchkeit in das kirchliche Recht zu Pbrin 'en 
el'hlelt die Samm1ung, wohl nicht vom Verfasser selbst ah h

g
· ' 

1 ~ J ah 1 d t .. h -' er noc 1m 
_. r lUn er , zunac st den Namen Concordia" ode C· d . 

discordantium "A ' 1'" oncor antIa . canonum. uch" Corpus decretorum" Decreta" d 
"D e c ret ~.m" ,;urde sie dann genannt. Der letztel'e N ~~l1e ist del' u~s 
heute gebrauchhche geworden 3• Dem Inhalt ( .. t " . 

t ) 
mmlS ena, neO'otla sacra 

men a entsprechend wurde das Werk in d .' T '1 1 '" '. -f r h . reI 6l e zer eat woh61 ahel' 
rag IC 1st, ob Gratian die ganze EinteilunO' oder d? 'd . '" nul' Ie es ZW61ten 

1 F. Gillmann, Die Notwendigkeit del' lute t' . 
des Ell1pfangers der Sakramente n I d n IOn aufsetten des Spenders u. 
l191~] .II 103. A. 3; auch separat). ac 1 er Anschauung del' Friihscholastik (Katholik 

" Uber seme scholastische Methode ibt G " . . 
Zur Entstehung u. Eigenart del' scholast.-rheolo: ~:t~ ndA~fschlun III D. XXIX-XXXI. 
Sentenzen Abalards u. die Bearheitungen . "': Th l~ e.llberhal:pt: ~. Den i fie, Die 
lA. fiir Liter.- u. K.gesch. de" MAs I f;~~~l 40~0;gla ,um,dle. Mltte des ~2: Jhdts 
.:lIethode Bernolds von Konstanz und I v Cl ] t .). UbeI dIe systematrslerende 
. B'bl ' 1;· os von !ar res schon YOI' Ahala d P F . 
m j • ae 'Ecole des chartes LVII (1897) 6-5 D . r : . ournler 
droit (1060-1140) (Nouy Rev d'l' t d d I: e l' s., Un tournant de 1'histoire du 
F. T han e r, Abalard u.· das 'kan ll~. ~90~0It frany. et etrang. XLI [1917] 156 ff.). 
methode de la theologie seolastiqu' (It d' G: Rob e.r t, Abelard createur de la 
De r S., Les ecoles et l'enseiO'neme~t dey. es ~clen.e. phIl. et theol. III [1909] 60 ff.). 
XIIe siecle 1909 M G r a b to e la theologle pendant la. premiere moitie du 
II 11911\ 168 ff . ;213 if J dm a'

G 
nn, 0esch. del' scholast. Methode I (1909) 234 ff . 

\ ) .' .. e he lim c k Tl e l' t d" ., 
XIIe siecles (Etudes CXXIX [1911]503ff) D '" 1 0 ogle e rOlt. canon. au Xle et 
41 if. 77 ff. 122 ff. 277 ff. 334 ff K u h 1'1' e I 8., Le mouvement theolog. du XII" siecle 
7 ff. V gl. die Rezension von ~ He. ' r: a ~ ni" Del' Gesetzesbegriff beim hI. Thomas 
G. L e B I' as, Le Libel' de mi~~ri~o;d~aI eltn .. t~t~ Rd·~gAelsch., lean. AbU. II (1912) 390 f. 

I 
·l 't f . JUS I ra O'er de LieO'e (N R 1 . 

(6 erOl ran<;. et etrang. XLV [1991] 80ff\ J to to .ouv. ,ev. llSt. 
slehe oben S 233 A 1 Vgl 1 - b S .J. U 11 eke r, Summen u. Glossen usw . 

.,. . , .. . auc 1 0 en . 232 A 5 ., 

F R
OO DIe Summa ~ecretorum des Magisters R ~ fin ~ s ed R s· 

. eyer Del' Tltel I K ' . ., Inger (1902) xc. 
II [ , '. eel' anonensammlung Gratians (Z f'" R 0' ·1 
I 19121336ff.);ygl.auchebd.S.3~n. Del'S T p •• ur .soescl.; kan.Abtl. 
IA. fiir kath. KR. XCIV [1914] 501ff) D G Nam:n n. TItel des Graban. Dekrets 
124 A. 2. Gegen Heyer' Gill .. e .helllll.ck, l .. e mouvement theolog. 
10244 (ebd. XCIV [1914] 440 ~ ~~.a~n, Abfassungszelt del' Dekretglosse des O1m. 
wie H. behauptet, del' ursprlil1'"i ~' au::c~·re~~. ;,CtVl [1915].282. Dan "Concordia", 

to.. 1 Ie 3. I ,c war, 1st u. E. nicht bewiesen. 
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Teils vorgenommen, sein Schliler Paucapalea aber die des ersten mid. 
dritten1. Del' erste Teil zerfallt in 101 Distil1ktionen. Die 20 e~'sten 
hal1deln von del' Natur und den Quellen des Rechts (tractatus decre-c 
taliul11); die folgenden von den kirchlichen Personen und Amtern 
(tr. ordinandorul11) 2. Die Distinktionen zerfallen in Kanonen. Daher wil'd 
heute zitiel't mit del' Zahl (f1'liher mit den Anfangsworten) del' Beleg
stelle, z. B. c. 1, D. X. Del' zweite Teil behandelt in 36 Causae odeI' 
Rechtsfallen u. a. das Proze13-, Verl11ogens-, Ordens- und von Causa XXVII 
ab das Eherecht. An jeden Rechtsfall werden Rechtsfragen (quaestiones) 
al1geknlipft und diese auf Grund del' Kanonen in den Dicta geli:ist. 
Zitiert wil'd daher, z. B. c. 1, C. XII, q. 1. Die dritte Quaestio del' 
33. Causa bildet einen eigenen Traktat: De poenitentia - also ein 
Bu13buch nach Art del' frliheren, abel' scholastisch ul11gestaltet -, ist 
in sieben Distinktionen mit entsprechenden Kanonen eingeteilt und 
wird zitiert mit dem Beisatz de poenitentia, z. B. c.l, D. VII de poell.

3 

Del' dritte Teil handelt in funf Distinktionen von den Sakramentalien, 
so namentlich von der Weihe del' Kirchen und von den Sakramenten, 
soweit letztere, wie die Priester weihe und die Ehe, nicht schon vorhe1' 
behandelt sind, hat daher den Beisatz de consecratione und wird zitiert 

z. B. c. 1, D. I de cons. 
Von den Erklarern wurden Parallelstellen zu den Kanonen hinzu

gefligt und diese von den Abschreibern in den Text aufgenol11men. 
Die Zahl diesel' Zusatze libersteigt hundertflinfzig. Sie wurden schon 
frlihe "Paleae" genannt, und zwa1' in Abklirzung des Kamens des 
Schlilers Gratians P a u cap ale a, der zuerst solche Zusatze machte 4. 

1 Sin g e 1', Die Summa Deeretorum des JYIag. Rufinus XCI ff. IN as Soh m, Das 
altkath. KR. usw. 8 ff. 36 ff. u. KR. II 79 ff., gegen die Einteilung des Dekrets dmeh 
Gratian selbst bemerkt, kommt von seiner unhaltharen Auffassnng her, daB der nur 
als • Theologe" schreibende Gratian ftir seine Darstellung gleich dem gesamten Alt
katholizismus, mir den .religiosen" (theologischen) .sakramentaIen" Gesichtspunkt 
als allein durchgehend, nicht abel' den .rechtlichen" als irgendwie trennend gekannt 
habe. Vgl. oben S.10ff. Zu del' dort S.11, A.2 bemerkten Liter. filge bei: Stutz 
in Z. ftir R.sgesch., kan. AbtJ. XIII (1924) 544 ff. 

2 D. LXIII, XCVI 11. XCVII handeln interessant tiber das Verhaltnis von K. u. St. 
3 E. Hug u e n e y, Gratien et la confession (Rev. des scienc. phil. et theol. VI 

[1912] 81 ff. De G he II inc k, Le mouvement theolog. 344 f. 348. A. Deb iI, La 
premiere distinction du .De paenitentia" de Gratien (Rev. d'hist. eccles. XV [1914J 
251 ff. ]'. Cavallera, A propos de l'histoire du sacrement de penitence (Bull. de 
litter. eccles. [1923] 172 ff.). V gl. oben S. 217 ff.; S. 230, A. 1. 

" J. G. B i eke 11, De Paleis, quae in Gratiani Decreto iuvel1iuntnr, 1827. 
M a "s sen. Paucapalea, 1859. S c h u 1 t e, Die Paleae im Dekret Gratians, 1875. 
De r s., Gesch. der QueHen I 57 ff. A. Moe c i, Documenti inediti suI canonista 
PaucapaIea, 1905. Gill 111 ann, Paucapalea u. Paleae bei Huguccio (A. ftir kath. KR. 

LXXXVIII [1908] 466 ff.). 
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II. Bei seiner Reichhaltigkeit und seinem wissenschaftlichen Cha~ 
rakter wurde das Dekret alsbald von del' Schule rezipiert und von 
den "D e k ret i s ten" zum Gegenstand eingehender Behalldlung ge
macht. Diese, wie die wissenschaftliche Behandlung del' Rechtsquellen 
wahrelld des Mittelalters liberhaupt, bestand zunachst darin, da13 dar
uber "gelesen" wurde (legere, lectura), d. h. del' Hauptinhalt eines Ab
Schllittes (summa) wurde mitgeteilt, dann wurde del' Text O'elesen 
wirkliche odeI' fingierte Fane daran angeschlossen, Parallelstellen an~ 
geflihI't, Widersprliche geiost, Rechtsregein (brocarda, broca1'dica) ab
geleitet, Rechtsfragen (quaestiones) beantwortet. Dazu kal11 die ent
sprechende schriftstellerische Bearbeitung in: G lossen (glossae), d. h. W ort
und Sacherklarungen, erstere in der Regel zwischen die Zeilen (gl. inter
lineares), letzte1'e an den Rand (gl. marginales) geschrieben, in Apparatus, 
d. h. ausflihrlichen, fortlaufenden Erklarungen des ganzen Textes, in 
SU111l11en, d. h. gedrangten Darstellungen des Inhaltes einzeiner Ab
schnitte des Dekrets, in Distinctiones, Disputationes, Repetitiones, Casus, 
Quaestiones, Dissensiones dominorum, Brocardica, Regulae juris, Indices, 
Tabulae, V ocabularia, Margaritae, Abbreviationes, Breviaria, Mono
graphiel1, Traktaten, Ordines judiciarii u. a. 1 Als die bedeutendsten 
Dekretisten sind anzuflihren: der bereits genannte P a u cap a 1 e ~ 2, 

R 0 1 a 11 d usB and i neIl us, der spatere Papst Alexander III. 
(t118I)3, 0l11nibonus 4 (t1185), Johannes Faventinus (t1190)5, 
Bazianus (t 1197), Rufinus (tc.1190)6, Stephan von Tournay 

• 1 Zn de:- eingal1gs des Paragraphen u. S. 233, A. 1; S. 235, A. 2 angeftihrten 
eI~schlag. LIter., aus welcher ,:"01' aHem die tiefgrabenden Arbeiten von Sec k e I u. 
selllen: Schiller J u n eke r hervorzuhehen sind, vgl. weiter: Sin g e r, Beitrage zur 
Wtirdlgung der D ekretistenI iter. (A ftir kath. KR. LXIX [1893] 369 ff.· LXXIII 
[1895]3ff.); P.S.Leicht, Per lastoria dellaGlossa alDecreto diGrazi;no 1905' 
G i II man n, Die Heimat u. Entstehungszeit del' Summa liionacensis (A. fti~ kath: 
KR. cn [1922] 25 ff.). 

2 Summa, ed. S c h u 1 t e, 1890. V gl. abel' A. ftir kath. KR. LXVI (1891) 460 ff. 
3 Stroma ode: Summa, ed. F. T han e r, 1874. - Da es sich hier sachgemaB 

v~r aHem um dIe Anfilhrung del' kanonist.IVerke del' Dekretisten im stren "'en 
Smne handelt, so sind die etwaigen theolog. Schriften derselben die vielfach a~ch 
Kanonistisches enthaltel1, z. B. die ausgezeiclmeten Sentenz~n R 0 1 and s (ed 
A. G i e tl, 189~) odeI' G and u ~ phs (ed. J. IV a 1 the r, 1924) nicht ebenso notwendi~ 
zu bemerke~. Uber das damahge enge Verhaltl1. von Theologie u. KR. vgl. besonders 
D e G he III n c k, Le mouvement theolog. du Xlre siecle 1 ff. 

4 S c h nIt e, De Decreto ab Omnibono abbreviato, 1892. 
. 5 ?aB. seine SUlllma nul' eino Kompilation aus Runnus und Stephan von Tournay 

~el, Wle hlsher fast allgemein, so besonders anch von G i II ill ann behauptet wurde, 
;st :ulCh J nne k e:>, SUl11men u. Glossen nsw. S. 464, A. 1, durchaus irrig; "niemand 
1St 111 del' FolgezOlt starker ausgebeutet worden als gerade er!" 

6 Summa, ed. Schulte, 1892. [Fehlerhaft.l Trefflich ed. H. Singer, 1902. 



d K· 1 hts 2 Abschn. 1. Die Rechtssammlun.gen. 238 II. Buell. Die Quellen . lrClenrec . . , 
• .' 2 H guccio (t 1210) 3, Sikard 

(t 1203)\ Simon von BlSll1lanO, u . (-'- 124" d 
(r' 1915) Johannes TeutonlcuS, 0 0 er 

von Cremona -, d' B "tholomaus 
1246) 4 V on Johannes Teutonicus stammt Ie vo~ ~ I k t 

. . (+ 1 ~r 8) 5 uberarbeitete Glossa ordmana zum De r~ '. 
von BresCIa I _0 " , chon 1m 
Versuche das Dekret verbessernd umzuarb~lten, Wle SIe S7 d' 

" d rt 0 m nib 0 nus 6 und del' Kardmal Lab 0 l' an s un 1m 
1:, J~hl~~U~t eauch Turrecremata8 anstellten, blieben ohne Erfolg, 
10, Vle mc 't d Ansehen gewonnen, 
D Dekret hatte bereits zu grone Verbrm ung un , ' d 

as Abel' trotz dieses Ansehens in del' Schule und bm den Genckhtetn u~ 
't d' p" "te hat das De re me-

trotz del' BBnutzullg auch vonSel en er - ap~ , P" t 
't '1 h stets reme nva-1 ffizielle Allerkennung gefunden, IS vIe me l' " 

ma s. 0 . 9 A 1 Gregor XIII: hat in den KonstItutlOnen "Cum 
arbmt crebheben. uc 1 " 1589' 

, b " 1580 und ,Emendationem decretorum a., .. , m 
pro munere a", . b t··t· te nur den 

d· Arbeit der Correctores Romam es a Ig , 
welchen er Ie . . 1t b d'e Samm-
durch diese verbesserten Text als authentIsch, mc 1 a. er 1 , ' 

offizl'ell erklart. Auch durch Gewohnhmt kann Sle d~s 
lun2: selbst als IT d 

~ Da,her haben die angefi'lhrten .\..anonen nur Ie nicht geworden sein. 

1 V gl. abel' A. G i e t 1 in A. ~iir .kath .. KR. LXVII 
1 Summa, ed. S c h u 1 t e, 189 . u. Bildung der franzos. GeJsthchkelt nach den 

(1892) 421 if. S. S c he 1 e r, Sitten " 

Briefen des Stephan von Tournay, 1915D: _ Bisi ananO u. seine Glossen (Z. fur 
2 J, Juncker, Die Summa des Hnon von '" 

R.sgesch., kan. AbU. XV [19~6j :26 ~.). ur Ie Decret de Gratien (Nouy. Rev. hist. de 
3 J.Roman, Summa,dHueuCClO s4"if\ Val' Gillmann in Katholik 1906 

droit frallY· et etrang. XXVII [1903] t7 ;)h1· j
· 1'" Hug (A fiir kath. KR. LXXXIX 

II 238 if.; Del' s., Die simonist. Paps wa n.ac 1 0' • v' 1 ~ben S. 236, A. 4; Del's .• 
[1909] 606 if,); De r S., Paucapalea u. Pa~eae b~~ I~u.~' 'ka~I' KR. XCIV [1914] 233 if.;. 
Die Abfassungszeit del' Dekretsumme ug. \r. Ul . 

[Frlihestens 1188 vollendet.l . b' 191- b . K G Hug elm ann, In den ban 
4 Die Liter. libel' J ~~1. Tel~tolllcUS : Abt~ V~II [i917] 33 if.; naherhin S. 78, A. 1). 

mit rechte kommen (Z. fur R.s",esch., . ka . L .'. s Konzil (ebd. XIII [1924] 427 if. : 
S h . gel u das v18rte auelanen., 1 d 

Del' s .. Del' ac sensple '. \ H h ben ist· G i 11m ann. Zur Le Ire er 
h" ,,463if '0 weitere I"lter j ervorzu e. 'D' E t nuher m u. ., " ".., des \Veihesakraments. Anhang: len -

Scholastik vom Spender del' J3m:1Ung u. G' t' Dekret (1920' 185 if. [Nach dem 
. d' G' 0 'dinana ZUlll ~ra Ian. ' '\) . d' 

stehungszelt er lOssa 1. K t, T' C Z Das PrincipiuID Decretalmm es 
k 'I] V 1 welter' H an OlOVil , . S 430if) IV. Lateran TonZI . g . ., Al tl XII [1922] 418 ff.; naherhm .' ',' 

Johannes de Deo (Z. fill'Rsgesch., kan. )." 
5 S c h u It e, Gesch. del' Quellen U 83 if, 0 I 119 ff 226 if. An letzterem 
G V 1 b S 237 A 4 Dazu: S c h u 1 tea. a.. . g.o en. , ., , . 

Ort libel' weitere ahn1. Arbeiten aus derselhen ZeIt. 

7 S, c h u 1 tea. a. O. 148 f. h . h l'n' Gratiani DecretOrHm libri V . . t'1 i-1e solelp zuo'esc ne en . ' 
8 Vlemgstens IS 11m e 1 .' V'I ,'" t't lue distincti per J ohannem a 

secundum Gregorianos Decret~lllun JUlO.S Rluos{726 Schulte a.a.O.II 324 if. 
t 'JU~tl Fontalll, om. . 1 b'd Turrecrema ,a CUIa " ' . 1 'S .kel Beitraae zur Gescl. ,eJ er 

U b 'tuno'en ve"ze' c 1118t e c ,,,, . 
IVeitere spatere mar el "" • ,;r 11 Schussenried Decretulll metrlCum 
Rechte im :MA. (1898) 411; Del' s,' V\ ernerds dVO '~T' [1921] 566\ 

' 'S·' 'd preuB Aka er VY ISS. J' et abbreviatlllll (ltzungsner. er ,. _ ." n 

9 Ben e d. XIV., De syn. dioeces. LvII, c.10, n. b. 
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Bedeutung, die ihnen nach ihrem Ursprung zukommt. Also kommt 
es VOl' aHem auf die Feststellung hiervon und auf den richtigen VV ort
laut an. Die Dicta Gratiani haben vollends nur doktrinaren Wert. 
Verdienste um die wissenschaftliche Bearbeitung von Gratians Dekret 
haben sich erworben die Herausgeber desselben bzw. des Corpus juris 
canonici: A. Demochares (Paris. 1547), Ch. du Moulin (Lugd.1554), 
A. 1 e Con te (Paris. 1556), die Cor l' e c tor e s Rom ani, d. h. eine 1566 
yon Pius V. zu diesem Zweck eingesetzte Kommission von Kardinalen 
und Gelehrten (Rom. 1582)1, ii. Augustinus und C.S. Berardus, 
die Gebruder P. und F. Pi th 0 u (Paris. 1685), J. H. Bohmer (HaL 1747), 
1m. L. Richter (1839) und E. Friedberg (1879ff.)2. 

§ 44. 

Die Compilationes antiqnae. 

Ausg.: E. F r i e db erg, Quinque compilationes antiquae necnon collectio Lip
siensis, 1882. -~ Liter.: A. The i n e r, Commentatio de Rom. Pontif. epistolarum 
decretal. antiquis collectionibus et de Gregorii IX. P. M. Decretal. codice (Disq. crit. 
[1836] 1 if.). Del' S., Recherches de plusienrs collections inedites des decretales du 
moyen-age (ebd. 111 if.). S c h u I t e, Geseh. del' Quellen I 76 if. Lan l' in, Introductio 
in Corpus jUl'. can. 88 if. S c h n e i cl e r, Die Lehre von den KR.squellen 2 126 if. F r i e d
b erg, Die Canonessammlungen zwischen Gratian ll. Bernhard von Pavia, 1897. 
V gl. die Rezension von E. Sec k e 1 in Deutsche Liter.zeitung XVIII (1897) 658 if. 
Sec k e 1, Kanonist. Quellenstudien. L Die IVestminstersynode 1175, eine Quelle fal
scher odeI' verfalschter Kallonen in den llachgratian. SammJungen (Deutsche Z. fiir 
KR. IX [1899J 159 if.). Del' S., Uber drei CanonessallllllIungen des ausgehenden 12. Jhdts 
in engl. Handschriftim (Neues A. del' Gesellsch. flir alt. deutsche Gesch.skullde XXV 
[1900] 521 ff.). F. S c h 0 n s t e i n e r, Collectio Claustroneoburgensis (Jb. des Stiftes 
KJosterneuburg II [1909] 3 if.). H. Singer, Neue Beitrage liber die Dekretalell
salllmlungen Val' u. nach Bernhard von Pavia ~Sitzungsber. del' Kais. Akad. derIViss., 
philos.-hist. Kl. CLXXI [Wi en 1913], Nr. I; auch separat). V gl. die Rezf'nsion von 
F. Heyer in Z. ftir Rsgesch.. kan. Abtl. II (1913) 615 if. Del's" Die Dekretalen
sammlung des Bernardus Compostellanus antiquus (Sitzungsber. del' Kais. Akad. usw. 
CLXXI [Wien 1914], Nr. II; auch separat). V gl. die Rez. von Heyer in Z. ftir R.sgesch" 
kan. Abtl. III (1913) 583 if. Kantorowicz, Das Principiulll Decretalium des Jo
hannes de Deo usw. (vgl. oben S. 238, A.4) S.418 if.; naherhin 426 if. J. J u n c k e 1', 

Die Collectio Berolinensis. Ein Beitrag zur Gesell. des kan. Rs im ausgehenden 12. Jhdt 
(Z. fur R.sgesch., kan. Abtl. XIII [1924] 284 if.). 

Unmittelbar nach Erscheinen des Dekrets trat das kirchliche Recht 
in seine Bli'ltezeit ein, weniger infolge del' allgemeinen Latel'ansynoden 

1 P. deN 0 1 hac, Jacques Amyot et Je Decl'et de Gratien (I\l[elanges d'archeoL 
et d'hist. V [1885] 284 if.). P. lVI. Baumgarten, Neue Kunde Yon alten Bibeln 
(lH22) 239 if. L. Y. Pas tor, Gesell. del' Papste VIII" (1920) 146; IX 4 (1923) 203 f. 
K S c hell h a 13, IVissenschaftl. Forschungen Ullter Gregor XIII. ftir die N euausgabe 
des Gratian. Dekrets (Papsttulll u. Kaisertull1. Festschrift fiir Kehr [1926] 674 if.). 

2 V gl. darliber: F r i e d 13 erg, Prolegomena zur Ausgabe des Corp. jur. can. I 
(1879) XCI if. 



1 2. Ahschn. L Die RechtssammluIj$en. 
h D· Quellen d Kirchenrec ltS. -240 II. Buc. 1e. . 

" des Aufschwungsder papstlichen Gesetzgebung 
von 1179 und 1210 als ~ . III Schon fruhe hatten Papste 

Al d III und lnnozenz . It . 
durch exan er . R kripte rechtlichen Inha s m 
fur ihre in Einzelfallen erlass.enen Gels 0sa.m gefordert 1. Jetzt aber 

. F"ll allgememen e 101 
allen ahnhchen a en G t' 2 derartige Dekretalen del' auf 

. h dem V oraang ra rans , "b 
erlllelten nac ;:, d PO' t deren Gerichtsbarkelt u er 
del' Hohe il:rer Macht ste~::t e~~le ~i:t:;'ien sich ausdehnte, unwider-
die gauze Klrche und auf 3 1\1[ bezeichnete aie aufilerhalb des 

11 eine Geltung. 1\ an t 
sprochen a .gem 'D k 0 t len als Decretales ex ra-

d" h apsthchen e I ea 
Dekrets befin lrc. en p. . 0' tUf Fur den Gehrauch 

. uae extra Decretum va;:,an... .' , 
vagantes, 1. e. q T '1' d s Dekret em, zum Tml hmg . achst zum e1 mao . 
schaltete man S1e zun Id b f filte man sie in eigenen Samm-
man sie an dasselbe an.. Ba. d

a 
e1'

1 
oa als zwanzig derselbml aus del' 

Bel'erts sm me n 
lungen zusammen. T 1 k t4 Abel' nicht aIle gewannen 

G t · bis Greaor IX De ann . t' 
Zeit von l'a ran '" 'd d' l' of"r war entwede1' die Rezep IOn 

A l Entschm en lIeI u . 1 
gleiches nse len. .. S 1 1 d > die Zusendung authentlsc ler 

1 ' durch dIe c lU,e 0 er b 
privater Samm ungen . lId GE'richte Tatsachlich ha en 

I an dIe Sc lU e un ' . 
papstlicher Samm ungen . A ok ng in der Schule el'halten, 

1 allaememe ner mulU 
nur funf Samm ungen ;:, . d D k· et von den Dekretisten, so von 

11 'wurden WIe as e r h 1 
und VOl' a em Sle , . 1 ft r 1 bearbeitet 5. Von del' Sc u e 
d DE~k~r~e~t~a~12i~s~t~e~n~'~'~~~TI~s~se~l:ls~c~1~a~c~rC~l.~==~~ ________________ _ en" e 

~l. ohen S. 156. T 1 o.iht die theoret. Begrundung zu seinem tat· 
2 Dl'ct G rat. ad c. 16, C. XX, , q. . b S 1 1 t e Gesch. der Quellen I 93 ff. 

. . E tWlckluno. c IU , I t 
sachlichen Verfahren. ZU; ganzen l~ d tun ~ del' papstl. Regesten (JliIittl. des \ ns. 
V 0'1 auch: F. T h a. n er, ZUl' recht.l.) e K

eu ~ e r Gesch des kath. KR. (1919) 39. 
'" . 1 f IX [1888] 402 ff' 0 en 1 g. , . 

fur osterr. Gesc 1 g . , 1 XII (1992\ 425 f. . 
Siehe auch Z. fur R.sgesch., kan. Abt . . s~briefD siehe oben S. 211, A.3. DIe Papst-

3 Uher Sammlungen u. Regesten del' ~alP t. P~o t t has t Regesta etc.; vgl. oben 
b' B d XI verzmc me . L <, < h d reI' 

briefe von Il1noz. ~IL IS en~. d'Ath' t de Rome veroffentlicht unter eson e
V 

S "0 A 6. Die Ecole fran<;alse . . ~nes e
G 

IX InJ1oz. IV. Alex. IV., Urb. I ., 
• 0, • 1 . 1 d e ReO'lster reg.., , N'k 1 IV 

Berucksichtigung Fran crelc 1S T I . Niko] III, Mart. IV., Honor. IV .. , '1 0... ., 

Klem. IV., Greg. X., Joh. XXI:, . en' au~ den Registern del' aVlgnon. Paps~e 
Bonif. VIII. u. B~ned. XI. 0' pU:~I~:~~i:;~t in iYWanges d'archeo1. et d'hist. XX: (19~~ 
sollen sich anschhel3en. V",1. d . t studio monachorum O. S. Bened. 1300-13 , 
443 ff. Reo'istrul11 ClementisP. V. cura e. X P NT Reo'esta 1513-1521, 1884 ff .. Aus 
1885 ff. Her g en l' 0 the r .(Kard.), ,:e01:1s." 'ia~(le: Diozes8n, Orden. g~SclllChtl~ 
den vielen auf weitere ell1zeln~ L ontl:illat:~"J. publikationen von Papsthrle.fen au" 
Ereignisse, kirchenrechtl. Mat~r18n ns.:;. t): K b Rod e n bel' g, Epistolae Pontlf. Rom. 

't Halfte des JliIA.s selen erwa 1ll . . : H ," III 1888 ff. A. IJ all g, 
del' zwelen res s n t t i, ReglsHUm onorl! ". . 1904 ff 
saeculi XIII., 1883: .P. ~ ff L Moltesen, Acta Ponhf .. Damca,.. .~ 
Acta Sa]zhnrgo-Aqmle)ensJa, 1903 ~ . Bistumsgesch. znr Zmt del' Papste 1 
K R' del' Rom. Quellen zur Konstanzer. 1 KR6159f.: vYerminghoff, 

'. Ie T~0.--.-1378i 1908. Vgl. auch: Fl'led )erg,· . 
AVlgnon \ CJ 0 ., ". 1 III 
Verfassungsgesch." 190ff. sie giht Heyer in Z. fill' R.sgesch., kan. Aht. 

4 Eine Uhersicht uher 
(1913) 615 ff. . l' Glossatoren, insbesondere des. Johanne~ 

5 Gill man n, Zu Gratlans u. de . lsta fiir die ,Virksamkelt del' Ex 

T t 
. , Lelire uher die Bedeutung del' causa )1 eu on1cns 

§ 44. Die Compilationes antiguae. 2 .. U 

wurden sie als Compilationes bezeichnet, und zwal' in del' Regel nach 
ihrem Alter als Compilatio prima, secunda usw. 1m Vergleich abel' 
zu den Dekretalen Gregors IX. als del' Compilatio nova, fur die sie 
nach Form und Inhalt bedeutungsvoll waren, heifilen sie Compilationes 
antiquae. 

Die erste derselben, das zwischen 1187 und 1191 verfaf3te Bre
viarium Extravagantium, stammt von dem Propste Bel' n hard v 0 11 

P a via. Diesel' trug von Gratian ube1'sehenen Stoff nach und sammelte 
papstliche Dekretalen bis auf Klemens III. (1187-11~1), fur welch 
letztere e1' VOl' aHem den Appendix Concilii Lateranensis tertii, die 
Collectio Bambergensis, Lipsiensis und Casselana benutzte. Bernhard 
teilte den Stoff in etwa im Anschlufil an das romische Recht in funf 
Bucher, deren Inhalt durch den Memorialvers: Judex, judicium, clerus, 
connubia (sponsalia), crimen, angegeben wird. Jedes Buch zerfallt in 
Titel mit entsprechenden Uberschriften (Rubriken), jeder Titel in Ka
pitel, eine Einteilung, die vorbildlich geworden ist fur alle folgenden 
Dekretalensammlungen 1. 

Die Compilatio secunda ist verfafilt von J 0 11 ann e s Gal ens i s 
(von Wales), del' sich dahei auf Arbeiten von Gil be r t u s und A I a nus 
stlitzte. Obgleich sie erst nach del' Compilatio tertia entstand, warde 
sie doch von den Glossatoren als secunda bezeichnet, weil sie her
vorragend zwischen dem Bl'eviarium Bernhards und del' Compilatio 
Il1nozenz' III. liegendes Material: Dekretalen Klemens' III. und Co1e
stins m. (1191-1198), enthalt 2. 

Die Compilatio tertia enthalt Dekretalel1 Innozenz' III. von 1198 
bis 1210. Sie ist von sei11em Notal' Petrus Collivaccinus 3 unter 
Benutzung fruherer Sammlungen verfafilt worden. Del' Papst schickte 
sie dann an die Universitat Bologna zur Benutzung "tam in judiciis, 
quam in scholis". Diese Sanml1ung war also die erste authentische 
oder offizielle, d. h. vom papstlichen Gesetzgeber selbst beglaubigte. 

kommunikation (A. fur kath. KR. CIY [1924] 5 ff.). De r s., ZUl11 Problem des Privi· 
legium Paulinum (ebd. 242 ff.). Del's., Magister Alhertus, GIossator del' Compilatio II 
(ehd. CV [1925]122 ff.). DeI's., Johannes Galensis als GIossator (ebd. CV [1925]488 ff.). 
V gl. aueh ohen S. 238, A. 4. J u n c k e 1', Die Collectio Berolinensis nsw. (Z. fiir 
R.sgesch., kan. Abtl. XIII [1924] 284 ff.; naherhin S. 331 ff.). De r s., Summen u. 
Glossen usw. (ehd. XIV [1925]3S4ff.). Del's., Die Summa des Simon von Bisignano usw. 
(eM XV [1926] 326 ff.). V gl. oben S. 233, A.1. 

1 Bernhard schrieh selbst eine Summa zu seiner Sammlung. Ed. E. A. T h. Las· 
p e y res, 1860. Uber Bernhard von Pavia K ant 0 row i c z, Das Principiul11 Deere· 
talium des Johannes de Deo (Z. fur R.sgesch., kan. Ahtl. XII [1922J 427 f.). 

2 Uher Gilbertus, Alanus u. J oh. Galensis K ant 0 I' 0 w i c z ebd. 428 f. 
3 II eye r, Uber Petrus Collivaccinus von Benevent (Z. fur R.sgesch., kan. Abtl. 

VI [1916] 395ff.). Kantorowicz eM. 429f. 
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. U bekannten 1 c. 1220 verfaNt, , , '1 t" quarta von emem n 
DIe Compl a 10, ' IV 1215 und VOl' allem Dekre-

aibt die Besch1usse des Laterane~s,e aI' , III (1910-1216). 
o ' R ' nasJahren nnozenz . -
talen auS den. le~zten , eg16r~ :n Dekretalen von Honorius III, und 

Die Compl1abo qumta bl1d
F 

' d . h II vom Jahre 1220 uber die 
f d Konstitution ne rIC s ' . 

eine um assen e t ' , Jahre 1226 an die Um-
, d K ,he Da del' Paps sle 1m , II 

Freihelten er ~ lIC. , d' 't authentische odeI' offiZ16 e 
versita.ten schickte, so war S16 Ie ZWel e 
kirchliche Rechtssammlung 2. 

§ 45. 
D' Dekl'etalen Gl'egors IX. 

Die papstlichen Dekl'etalensammlnl1gel~: le D' Dekretalistel1. 
Del' Libel' sextus, Die Klemel1tmCl1. HI 

. db l' Prolegomena zur Ausg. des 
Schulte, Geseh. del' Quell en. II 3ff, :r~.e. ~or;:jur.ean.126ff. Schneider, 

. " II (1881' x ff. La urI n, Intro ue 10 m 
Corp. JUl. can. ) 1 2 134 ff 
Die Lebre von den KR.squel en . . . R 'h 

. ' " stlichen Dekretalen m emer el e 
1. Der Umstand, daBl dIe pap. d d '" man alle mit rechtlichem 
'1 erstreut waren un aM . 

von Saml11 ungen z '. ' tt . 1 M''''st'a'nde im Gefolge Wle: .. . . a"lt nsah. ha e VIe e ll~ . 
Inhalt fur allgel11em oU Ig a . . d E ltheit Verwlrruna. 

. k 't W'd 'sp1'iiche ZWeIfel an er c 1 " 0 
Unyollstandlg el, 1 e1. 'H' h .1 t befahl del' selbst sehr 

, G .. d und l1lcht aus errsc suc 1 d 
Aus dlesen run en IX' J h 1 ~30 3 seinem Kapellan un 

k d· P t G reO' 0 l' un a 1'e '"' . rechts un 1ge aps 0 '. d Penaforte 4 das m 
. t' d Dominikaner R aIm u n von '. 

Pamten l~r, . em. faehaufte Material unter eventueller Bel-
den CompllatlOnes antlquae .au 0 ., ,'Vide1'sp1'iichen und Weg-

D k1'etalen llut BeSeltlgung ,on 
fligung neuer e ' . Besten zusammenzufassen. 

U .. b 'filissiO'em ZUl11 gemelllen 
1assung von el 'b '1 R' d im AnschluN an das schon 

f ' t 'echend tel te :t,alll1Un 
Dem Au trag en spr .' ' ti uae herkamm1iche Verfahren 
l)ei Abfassung del' CompllaltlOneds. an eqlbst "'I'eder in Titel mit Uber-

. f' f Biic leI' lese s " 
seine Sammlung lll. un . 'T't i in Ka ite1, d. h. in die groBltentei1s 
schriften ~der R~bl:lken und ~l:tl:c~en De:retalen. J edes Kapitel hat 
chronolog1sch gvOIdneten .p P k ft 'bt und eine erst spateI' 
eine inscriptio, welche sellle Her un angl, 

" _ "" T' er: Zur IJehre del' Scholastik vom Spender 
1 G i 11 111 ann halt.Alanus flh den '\ el~s~18 ff. V gl. ohen S. 238, A.4. K a.n ~ 0 l' 0-

del' Firmung u. desvVelhesakraments (19? )b Gru"nden Johannes TeutolllcUS zu. 
1 'J t " E nut esseren 

wicz, ebd. 430ff., .selreu Sle u. ·h"lJ. Tancred (t c.1234) fur den Verfasser. 
2 K ant 0 l' 0 W 1 C z, ebd. 434 ff., a u 

3 K ant 0 row i c z; ebd. 436 ff. . Tfs de l'ordre de St Dominique. 
4 A. Dan z as, Etudes ~ur les t~~§~ p~lm~ ~ I ten, Gregor IX. (1886) 199 ff, 

ne Ser.: St R~ymond. de ~en~~or~~In (18'97) '369 ff. Raymundiana in Mo~umenta 
Briefe von Ranmmd m Hist. J . ) f 1 2 B C K u h 1 111 ann, Del' Gesetzes-

d· l' t " v VI (1898 asc,. . .' . SRi Ord. fratI'. Prae Ie. 11S Ollca. . ' () 52 ff E Va cas Gall n do, an a -
begriff beim hI. Thomas von Aqum, (191z la J\l[e~'eed: 1919. Dagegen: F. Gazull a,' 
ll1undo de Pefiafort, fundador de la 01, deRn ~e d etc' 1920' Del's., Al margen de 

l 'b ftulado' San ammn 0 ,., ' Refutacion de un I 1'0 I . " KR 6 144 A.6. 
f' J. ", 1991 V ,,1 auch F rl e db e 1 g, . una re.ulaClOl1, _. 0" 

§ 45. Die piipstlichen Dekretalensammlnngen: Die Dekretalen Gregors IX. usw. 243 

beigefligte Inhaltsangabe (summarium). Um abzukiirzen, lieN e1' einzelne 
Dekretalen als iiberflussig ganz weg; namentlich abel' lie§ er nach 
friiherem Vorgang weg die species facti odeI' die pars decisa, die 
Erzahlung des Tatbestandes, den er in del' Regel mit "et infra" an
deutete. Dekretalen, die mehrere Gegenstande betrafen, teilte e1' und 
stellte die Teile an den geeigneten Orten ein. Widerspruche wurden he
seitigt durch U nterdriickung odeI' Anderung von Dekretalen. Auch wurden 
zur Lasung von Zweifeln odeI' Festsetzung von Prinzipien ganz neue von 
Gregor IX. beigefiigt 1. Da Raimund dahei im papstlichen Auf trag ver
fuhr, so ist er gegen den Vorwurf del' Falschung geschutzt, wenn auch 
se1n scholastisches Verfahren wissenschaftlich teilweise recht mangel
haft war. Dem Hauptmangel, namlich del' 'IV eglassung del' pars decisa 
und del' vielfach daraus folgenden U nverstandlichkeit del' decisio, 
suchten mehrfach die Herausgeber des Corpus juris canonici, so A. L e 
Conte, J. H. Bohmer, Am. L. Richter und E. Friedberg 2, durch 
Wiederaufnahme derselben aus den Compilationes antiquae, den papst
lichen Registern und von sonstwoher ahzuhelfen. In verhaltnisma§ig 
kurzer Zeit war das groNe Werk fertig. Schon am 5. September 1234 
konnte es Gregor durch die Bulle "Rex pacificus" puhlizieren und an die 
Universitaten Bologna und Paris schicken mit dem Befehl, daEl man 
nur noch diese Sammlung del' papstlichen Dekretalen bei den Gerichten 
und in den Schulen gebrauche, und mit dem Verbot, ohne papstliche 
Erlaubnis eine andere Sammlung zu diesem Zweck zu veranstalten. 
Damit war die Sammlung zu einem offiziellen, authentischen, einheit
lichen, universalen und gegeniiber den Compilationes antiquae, nicht 
abel' gegeniiber dem Dekret ausschlieBllichen Gesetzbuch erklart 3. AIle 
Kapitel haben in ihrem dispositiven Teil allgemeine Gesetzeskraft in 
dem Sinne, wie sie in diesel' Sammlung Gregors stehen ohne Ruck
sicht auf ihren sonstigen Ursprung und W ortlaut. Gesetzeskraft haben 
auch die Titelrubriken, wenn sie fur sich einen Rechtssatz ausdrlicken, 
z. B.: Ne sede vacante aliquid innovetur (III, 9); andernfalls ist ih1'e 
Bedeutung nul' eine deklarative. Dagegen ermangeln del' Gesetzeskraft 
die Inskriptionen, die SUl11marien und die partes decisae. Del' Papst 
selbst bezeichnete das \Verk als "Compilatio" . Andere nannten es 
"Compilatio nova odeI' sexta" zum U nterschied von den fiinf Compila
tiones antiquae. N och haufiger wurde es als Libel' Extrava:galltium, 
i. e. Libel' Decretalium extra Decretum Gratiani vagantiul11, bezeichnet. 

1 Ein klassisches Beispiel ist c. 11, X de consuet. I, 4. 
2 V gl. ohen S. 239. 
3 Anders Fa 1 co, Introduzione aUo studio del "Codex JUl'. Can." 274; doch sichel' 

zu weitgehend in der Meinung libel' die weitere Geltung del' ausgelassenen Dekretalen. 
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. ", t B 2 X (i. e. Extra) de consuet. 1,41. 
Daher die heutlge Zltlerar , z. . c. G' ,IX" allO'emein. 

. T't 1 Dekretalen regoI s . 0 . 

J etzt 1St der 1 e" ,X " die apstliche Gesetzgebung wmter. 
II. Auc.h nach Greg?I ~nfe~~:ung ~on Rechtssammlungen fUr den 

Da abel' dIeSel' Papst ~le dO. d Schulen ohne Erlaubnis des 
b h bei den Genchten un m en . T 1 f 1 

Ge rauc ~ h tt 0 soroten seme N ac} 0 ger 
Apostolischen Stuhles ve~botenD k

a 
et'l s 1n:ozellz 1V.2 Gregor X. 

. .. d' slung Ih1'e1' e 1'e a en. '. . ., 
selbst fur Ie amm; . '1 S 1 ngen an die Ulllversitaten 

'T"k 1 III sclllckten l11'e amm u . 
und 1'<1 0 a~s ':.~ f... ft 0' die einschlagigen Dekretalen Je-
Bologna unct ~ans ~11~ d:~~ i~te{ad~r Gregoriana einzustellen. Allein 
weils unter dIe bet! e en e. . b f 1 ,t In der Regel wurden die 

. . B f hI -·de nur tellwmse e 0 g . T 

dIesel' e e WUl 11 J t' . ns als Novae odeI' Novellae 
1 A t del' Nove en us 11lla" .' 

Sammlungen nac} 1'· 11 G "anae" als selbstandlge Tmle 
. t' "del' als Nove ae regoll" 1 

Constltu lOnes o· ,,~ h S lUJlO'en anderel' Papste une 
· .. D kamen auch noc amm. 1:> 

bmgefugt. azu . 11' '} Kompilationen vorhanden waren. 
· t da13 bald wieder za 1 I mc Ie . d 

pnva e, so . d]" h mehrenden Zwmfel an er 
Durch diesen Mllilstand 1 unt leue bSel'~ToO"en l)eschlolil Bonifaz VIII., 

. 1 De ue a en no' 
Echtheit von emze nen . t .. ht" e1' K ~nonist die neueren Kon-

· G IX auch selbst em uc 19., .' 
,VIe l'egol' ~. l't E' hlulil seiner eigenen m emer 

11" Id Dekreta en illl lUSC 
zilienbe.sc 1 usse Ul ., 0 D 1 Ib beauftraO'te er eine aus dem 

K 11 kt' zu ve"61nlo'en v es la 0 f 
lleuen 0 e 1011 • 0 . d t '011 Embrun. dem Bischo 

'lh 1 de Man ago 0 , ' 
Erzbischof VV 1 e lU M 't, Richard Petroni 

. . d l' Beziers und dem J. agls e1 . .' 
B ere n gar F teo 1 von ..' 1 K' 'che bestehende KommlsslOl1, 

4 V· k zler del' rOllllSC len 1I , 
von Siena, lze an . . D k' t. 1 auf ihre Echtheit zu p1'UfeJl 

.~, IX el'schlenenen e I e a en 
die smt \iregor . . . , 1 '0' b1'achten Weise in fUnf Buchern 
und die authentIschen m Td:t

I 
l

1e1
"'l

e 
KaIJitel unterzubringen. Dabei 

. d tsprechenden 1 e n a s .. -t . 
unter en en d' f 11 Co vorliberO'ehende Verhal lllsse d' R d ktoren Ie au ) 016 0 
soUten abel' le.e a . . ,V'd 1's ruch stehenden odel' ube1'-
bezuglichen odel' uuter. slCh. m1 dIe Jzunehmenden jedoch durften 
ftussigen Stucke ::.usschmden, an en au en WeO'lassunO'en und Hinzu-

Ander un o'en Verbesserung . 0 1:> 
sie AbkUrzungen, 0 l' b sie auch materiell in umfassenderer, 
fligungen vol'nehmen. Das la en 

. K 't 1 f nO' u Titelrubrik. V gl. oben S. 236. 
1 Im :MA. zitierte man Imt apl e an a b . 

2 K ant 0 I' 0 w i c z ebd. 44~. -'t L 'oner Konzils u. des Libel' sextus 
3 E. Goller, Zur Gesclnchte.jdes Bz\\e:fcnV[n als Kanonist siehe H. Finke, 

.. 1 XX [1906] 81 ff.). -- U )e1' om az . 
(Rom. Qsc 11'. ., I (1902\ 7 ff . ff 
Aus den Tagen BO!1lfa~ ~1I '. .) ,~ u 1 t e Gesell. del' Quellen II 180 ff; 18~ . 

4 nher deren Personlrchkerten, S c 1 , .. ft P Vi 0 11 e t Les electrons 
Fin k e, A.us den Tagen }3onidf~z' yIlII. Ll?:el~s 0 s:;:~ el~ctionibus de Guillaume dde 

.' moven·a O'e apres e 1 t Von er ecclesl3.strques au J '? IV [1907]6;;ff' p,l\LBaumgar en, 
IR tl des EO'hses v .J. • t' "du car-JlilandaO'out \ eY. ca·1. b L Liher de excommul1lca lOne .. 

:~postol. Kanzlei (1908) 86, E.'~ e r ~ a ~\te: de France XXXIV (1914) 1 ff. (GUIll. 
dinal Berenger Fredol, 1912. Hlst.Olre 1 . 

de Mandagout) 62 ff. (Berenger Fredo1). 
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f01'me11 in mehr modern legislatorischer IVeise getan als Raimund. 1m 
Jahre 1298 schickte Bonifaz die neue Kompilation zugleich mit del' 
publikationsbulle "Sacl'osanctae" vom 3. Marz an die Unive1'sitat Bologna 
und wohl auch an die von Paris unter del' Bezeichnung "L i bel' sex t us" , 
weil sie zu den Decretales Gl'egorianae nur einen vollendenden Anhang 
bilden sonte 1. Daher wil'd sie heute nach Art del' letztel'en Samm
lung zitiert, abel' mit dem Beisatz in vro, z. B. c. 1 in vro de elect. I, 6. 

Ganz wie die Gregoriana sollte auch del' Libel' sextus eine offizielle, 
authentische, einheitliche, universale und ausschlie13liche Sammlung 
mit allen Konsequenzen hieraus sein. Immerhin besteht bezuglich 
del' Ausschlie13lichkeit ein Unterschied. Zwar hatten durch den Libel' 
sextus die seit Gregor erschienellen, abel' nicht aufgenommenen De
kl'etalen fUr die Schule und Gerichte ihre verbindliche Kraft verloren. 
Abel' es sind doch jene ausgenommell, fUr welche die gesetzliche Gel
tung im Libel' sextus reserviel't ist, insofern auf sie im Texte als, ob
gleich nicht aufgenommen, doch noch zu Recht bestehend ve1'wiesell ist, 
z. B. c. 20 s. f. in vro de hael'et. V, 2. Zum Schlu13 sind del' Sammlung 
untel' del' Uberschrift "De regulis juris" 88 von dem Legistel1 Din us 
Mug e 11 a nus 2 dem romischen Recht entnommene Rechtsregeln all
gehangt, die, mit del' Sammlung publiziert, ehenfalls Gesetzeskraft haben. 

III. Auch nach Abschlu13 des Libel' sextus erlie13 Bonifaz VIII. noch 
ei11e Reihe sehr wichtiger Dekretalen. So namentlich im schwel'en 
Kampf mit Philipi) dem Schonen von Fral1kl'eich. Ebenso sein mildel'er 
Nachfolger Benedikt XI. Diese wurden in Privatsammlungen vereinigt 
und als "Constitutiones Extravagantium Libri sexti" dem Liber sextus 
angehallgt. Klemens V. abel' lie13 die Kanonen del' allgemeinen Synode 
von Vienne 1311-1312 sowie seine VOl' und nach diesel' Synode, 
namentlich auch in del' Sache Philipps d. Sch. gegen Bonifaz VIII. 
erlassenen nachgiebigen Dekretalell in eine Sammlung hringen. Er 
publiziel'te diese am 21. Marz 1314 in einem Konsistol'ium zu MOllteux 
bei Carpentras. Allein wohl wegen des binnen Monatsfrist eingetretenen 
rfodes des Papstes untel'blieb die bel'eits angeol'dnete Ubersendung 
del' Sammlung an die Univel'sitaten. Daher hat sie sein Nachfolger 
Johann XXII. durch die Bulle "Quoniam nulla" vom 25. Oktoher 1317 
nach vorgenol11mener Revision an die Universitaten Bologna und Paris 

1 N. N i 11 e s, Die Datierung des Lib. sext. Bonifaz' VIIi. juncta Glossa (Z. fur 
kath. Th. XXV [1901J 1 ff.). De r s., Uber den Titel der Dekretalensammlung 
Bonifaz' VIII. "Liber sextus Decretalium Bonifacii PP. VIII." CA. fur kath. KR. 
LXXXII [1902J 422 ff.). 

2 ::IWanges d'archeol. et d'hist. II (1882) 120 if. R. Bar g ion i, Dino da Mu
gello, 1920. 
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zum Gebrauch in Schule und Gericht verschickt 1. Die herkommliche 
Einteilung in fUnf Bucher, Titel und Kapitel ist beibehalten. Auch 
das ubliche Verfahren, abzukurzen, auszuscheiden usw., ist befolgt. 
Abel' darin besteht gegenuber den Dekretalen Gregors IX. und dem 
Libel' sextus ein wesentlicher U nterschied, dafu zwar auch diese Samm
lung ein offizielles, authentisches, einheitliches und universales Gesetz
buch ist, abel' kein ausschliefuliches. Es behielten auch die nicht auf
genommenen papstlichen Dekretalen seit dem Libel' sextus ihre Gel
tung, z. B. die Bulle "Dnam sanctam". \:v egen dieses durchgreifenden 
Unterschieds gegenuber den beiden andern Sammlungen wurde ihr del' 
Titel "Libel' septimus" in del' Praxis versagt und del' Name "Clemen
tin a e" scil. Constitutiones beigelegt. Zitiert wird daher heute, z. B. 

c. 1 in Clem. de rescript. I, 2. 
IV. Wie die Compilationes antiquae, so fanden auch die offiziellen 

papstlichen Dekretalensammlungen durch die "D e k I' eta 1 i s ten" eine 
eingehende wissenschaftliche Bearbeitung . in den herkommlichen ver
schiedenartigen Formen 2. Die Glossa ordinaria zu den Dekretalen 
Gregors IX. stammt von Bernhard von Botone (t 1263). Jene zum 
Libel' sextus und zu den Klementinen fertigte J 0 han n e sAn d rea, 
wegen seines umfassenden juristischen vVissens und seiner grofuen 
literarischen Produktivittit geruhmt als "fons et tuba juris" (t 1348)3. 
Aufuerdem sind als bedeutende1'e Dekretalisten zu nennen: Tan c I' e d, 
Archidiakon in Bologna (t c. 1234)4, Goffred von Trani (t 1245), 
Sinibald von Fiesco, del' spatere Papst Innozenz IV. (t 1254)5, 
Heinrich von Segusia, weil Kardinalbischof von Ostia "Hostiensis" 
genannt (t 1271)6, Agidius de Fuscarariis (t 1289), Wilhelm 
D u I' ant is, wegen seines vielgebrauchten Speculum judiciale "Speku
lat~r" betitelt (t 1296)7, Guido von Baysio, genannt "Archi-

1 F. E h r 1 e, Aus den Akten des Vienner Konzils CA. fiir Liter. u. K.gesch. des 

MA.s IV (1888] 448 fl.). 
2 S c h u 1 t e, Gesell. der Quellen II 75 fl. E. M. JIll eye r s. Juris interpretes 

saeculi XIII., 1924. V gl. auch oben S. 237 f. 
3 G i 11 mann, Zur Frage del' Abfassungszeit del' Novelle des Johannes Andreae 

zu den Dekl'etalen Gregors IX. CA. fiir kath. KR. CIV [1924] 261 fl.). 
4 Summa de matrimonio, ed. A. IVunderlich, 1841. 
5 Apparatus in quinque libros Decretalium, Argent. 1477. 
6 Summa super titulis Decretalium, Romae 1473. Diese ausgezeiclmete "Summa 

aurea" stammt nach Gillmann aus dem Jahre 1253; siehe A. flir kath. KR. ell 
{1922) 35 fl. Histoire litter. de France XXVIIi (1881) 489 fl. He 1 s s i g, Eine bis
her ubersehene Schrift des Henricus Hostiensis (D. Z. fUr KR. XIV [1904] 70 if.). 
A. v. W ret s c h k 0, Ein Traktat des Kardinals Hostiensis mit GJossen betr. die Ab
fassung von Wahldekreten bei der Bischofswahl (eM. XIX [1907] 73 fl.). 

7 Speculum judiciale, Argent. 1473. 
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diaconus" (t 1313) 1 J h _. ' , .0 annes Monachus (+ 1313)2 H' . 
BohlC (t c. 1350) Joh d' ' ,elnneh , annes e Llgn (' 1383) 
de Ubaldis (t 1400) At' an~ T , Baldus , n 0 nl u s deB u t n 0 (-'- 1408) P 
de Ancharano (t 1416) F . 'Z !, etrus , ,ranClSCUS abarella (-'- 141'"') 3 J h 
ab Imola (t 1436) Nicola d' T d . ' I, 0 annes , us e u eschl gena t Abb S' 
odeI' "Panormitanus" (t 1445)4- Ad" ' nn" as lCulus" , , ,n I eas de Barbatia (t 1479). 

~ 46. 

Die Extravagantensammlungen. 

J. W. B i ck e 11, Uber die Entstehuno- d . 
Extravagantensammlungen des C . to u. en heubgen Gehrauch der heiden 
II ~Ofl F . orp.JUl'.can 1895 Sch It G h 

<J .' r 1 e d her g, Prolegomena zur Au" ~. ~ e, esc. del' Quellen 
~ au r 1 n, Introductio in Corp. jUl'. can: 208~;- ~s Corp: JUl'. Cal:. II (1881) LXIV f. 
I,,-R.squellen 2 161 fl. . c h n e 1 d e r, DIe Lehre von den 

Del' Umstand, dafu die Klementinen di G I 
seit dem Libel' sextus unber"h t lee tung der Ext1'avaganten 

lb 
urge ass en hatte zur F I d c. . 

se en entweder den offiziellell S l' 0 ge, aM dle-

kl 
. amm ungen anaehanO't od . 

emen Sammlungen vereiniO't d S Co 'b er zu 8lgenen 
• Co wur en. '0 waren dre' f d' R 

servatlOn del' Benefizien bezual" h D k 1 au Ie e
Jahr 1317 als zusammenO'eh':"'lC e eWre~alen Johanns XXII. um das 

d 
5 bong von 1 1 h elm d e M t L 

uno glossiert worden Ebe d' d' 0 n e a u-

d 
. n lese rel und da h' 

an ere Extravaganten Johanns XXII h t Z . zu noc sIebzehn 

1 G 
. . a ~enzellllus de C . 6 

as anzes nTI Jahre 1325 chr 1 . assams 
siert. Aufuerdem wurden den H~n~ °fs.~~ zusammengestellt und glos
Dekretalen in O'rofuer81' ode n .sc In en und ersten Drucken andere 

b I' germgerer Zahl h" 
gegen Ende des 15 Jahrhunde t d' b' ange angt. Als nun 

Ul 
. . . r s Ie elden Pari B 1 h" 

nch Germ 0' und Bertold R b Id . ser ue 1 andler 
C .. 0 em 0 eme vollstandiO'e A b d 

orpus Juns canonici veranstalteten und db' d P b usga e es 
Vitalis de Thebes die K "kt J a 81 er rofessor desRechts 

L
. orreur ner Dekretale G 
lzentiat der Rechte J 0 han Cl . . n regors IX., del' 

zu besorgen hatte, nahm dernletz~:r~ p d~ 1 saber . dIe del' ubrigen Teile 
vag ante s J 0 a nni s XXII l' Ie zwanzig genannten Ext r a
seit Bonifaz VIII. welche : a~. ~gel~e SaI~mlung, die Dekretalen abel' 

, Zlem lC a gemem den Ausgaben del' authen-

1 Melanges d'archeol. et d'hist. II (1882) 43~ Jr 

2 Apparatus' L'h <J 11. 19 III I rum sextul11, V snet. 1585 -:Ii" 1 _6~. R. S c hoI z, Die Puhlizistik zur z"t I ~ ~ e, Aus den Tagen Bonifaz' VIII. 
(190~) 1.92 fl. ei PhIlIpps d. Sch. u. Bonifaz' VIII. 

: Slehe ohe11 S. 89, A. 1. 
_ E.Seckel,BeitragezurG h b'd . :t\icolaus de'Tudeschi a ch' .esc. €I er Rechte llnMA. I (1898) 46 f J S ch w . Tiiti~kei.t a:n Basler Kon:il,lef~;~~pus Panormitanus et S. R. E. c·ardinalis. e~:7:~ 

Sa ,Hlstolre litter. de France XXXV (1921) 467 fl 
gmullcr, Kirchenrccht. 4, AuJL I. 2, . 6 Ehd. 348 fl. 17 
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h" t ren als Ext1'avagantes 
tischen Dek1'etalensammlungen ange ang wa ; TT . ~ 1 > t 

auf Die Ext1'avaganten Johanns XXiI. braclte e1 un e1' 
communes. .. d . h t 

. . I. . T 'I . Kapitel geteilt unter. Daher weI' en Sle eu e 
VleI'zehn Tite n, Jev'i61 s m , D' E t> 
't' t B c 2 Extrav. Joann, XXII. de COllcess. praeb. IV. Ie x Ia-

Zl ler 't' z. . . , saber deren Zah1 zuletzt vierundsiebzig betrug und 
vao'an es commune , '1 C1 . 
.0 d Z't Bonifaz VIII bis Sixtus IV. stammen, t61 te lappUlS 

dIe aus er el von .. 't l' D ber del' 
in die herkommlichen flinf Bucher, Titel und Kapl e, .em. a a ., 

" -I- B 1 feh1te steM hier: Quartus libel' vacat. Zltlert 
Stoff zum Vlercen uc 1 , d 
"iverden die Extravagantes communes heute, z. B,' c. 1, E.xtrav .. c~mm. : 
M et O. I, 8 1. Die beiden Sammlungen sind blof3e P~lvatarb61t61~ un 

l
'b . 1 t dl'e Autoritiit offizieller Gesetzbucher. Dlese wurde Ihnen 

la en mc 1 ~ . d S 1 I 
h G h 1 't noch durch den Gebrauch 111 en c 1U en 

'wedel' durc ewo nl61 . d' A 

d
b' d Gerichten und auch nicht durch Aufnahme lll. l~ us-

un 61 en . . G' > XIII I tei1 2 D16 emze1ne 
ryabe des Corpus juris canomCl unter reg or .J. • Z.ll .' 

Dekretale hat vielmehr nur ,71[ ert, wenn und SOW61~ Sle als Gesetz von 

dem Papste stammt, von welchem sie stammen WIll. 

§ 47. 

• • CIl,UnUl'Cl' als das kirchliche Gesetzbuch. Das Corpus JurIS " 
N h .. 'schem SpracbO'ebrauch und Recht bezeichnet "Corpns j~ris" lein1e

d ~ ac romL. ?, .3 In diesem Sinne wurde del' Termmus }a 
abgeschlossene Rechtssammlung .: S de z B die Dionysiana als 

k ··h Recht ubertragen. 0 wur ., 
auch auf das an~~lsc ~ ekret Gratians als »Corpus decretorum" 5, die Samm-
,Corp GUs cm~olIIXum 1: d~~l?PUS J'uris" bezeichnet 6. Benannten dann die ~egisten 
lung xregol S ,a t; , • '.. • ilis" so hlelten es 
d· Gesetzbiicher Justinians zusammen als "Corpus JUrI::; ~IV ,,' h f 
Ie . . R ht 1 O"en ahnhch DO war auc au 

die Kanonisten mit den papsthchen ecssam~ ~nb. .... lausis" 7. 
e von Basel die Rede von "reservatlOlllbus m Corpore Juns c . 

del' Syn~dt d 't die in den offiziellen Dekretalensammlung~~l bzw. dem ~~ber 
!;:~:e~:~~al:e~~n papstliche~ ~e~~r~ation;~~~~ ~:~:ll~~e:b!~~lt~::;ee:;~1U!:~ 
d~n in ~ d~n E~;i:v~~:~~:~i c~a:su;~ 1:~. rede: in dem Sinne, als ob damit eine 
emem COIpUS J d k' .. hl· h Gesetzbuches ausgeschlossen gewesen Ii.. d del' Fortsetzullg es lIC lC en " 
~ n erung 0 ffi . 11' del' Konstitution Cum pro munere 
ware Gregor XIII. nannte 0 Zle III G"' b' den 

. 1 Juli 1580 die Rechtssammlungen Yom. Dekr~t ratAlans
d

, Is
k 

zf~ d'e 
yom . C, 'uris canonici", und seltdem 1st del' us IUC ur 1 

;:U~::e~'tn:l~n~i:se;lh::l;tssammIUngen mehr und mehr stehend geworden. 

lIst die berti.hmte Bulle nUnam sanctam" Bonifaz' VIII. yom Jahre 1302. 

2 V gl. oben S. 238. 
B L. 1, C. de rei uxor. act. V, 13. _ 
4 Vgl. oben S. 213. 5 Siehe oben ~. 230. - potthast, Regesta 
6 Const. Inn 0 c. IV. "Ad explicandos v. 9. Sept. 1203. 

Xl'. 15129. C ,TIll 1210 
6 ( 14"f'\ H a r au i n Acta onc.' . 

7 Sess. XXIII, c. \a. 00). , 

§ 47. Das Corpus juris canonici als das kirchliche Gesetzbuch. 249 

Zu den sechs wesentlichen Bestandteilen des Corpus juris canonici kamen 
in den verschiedenen Ausgaben 1 noch weitere Beigaben und Anhange, wie 
Inhaltsiibersichten, Verzeiclmisse del' Titel und del' Kapitelanfange 2, del' Arbor 
consanguinitatis und affinitatis samt Erklarung von J 0 han n e sAn d r 6 ii, 
47 Ponitentialkanonen, 84 A postolische Kanonen, die Institutiones juris cano
nici des P a u I Lan c e lot t (t 1590) 3 und del' Libel' septimus Decretalium des 
Pet r us Mat t h au s yom Jahre 1590 4 . Die auf Veranlassung Pauls IV. von 
Lancelott verfafuten Institutionen soUten eine Parallele sein zu denen des 
Corpus juris civilis, um so die Almlichkeit zwischen den beiden Corpora juris 
zu vervollstandigen, fanden abel' ebensowenig die kil'chliche Approbation wie 
del' Libel' septimus, del' in del' herkommlichen Ordnnng von Biichern und Titeln 
Dekr'etalen von Innozenz IV. bis Sixtu8 V. enth1ilt. 

Was die Geltung des Corpus juris canonici betrifft, so war es nach 
dem V orausgegangenen zwar kein einheitliches offizielles Gesetzbuch, 
bildete abel' entsprechend seinen Bestandtei1en die Hauptquelle des 
gemeinen Kirchenrechts, soweit ihm nicht durch spatere Gesetze del' 
Papste und Konzilien, durch Konkordate und Gewohnheitsrecht in 
,Yeitem Umfang derogiert worden war. Fur die Lasung von im Corpus 
juris canonici sich findenden Widerspruchen galt die Rechtsregel: Lex 
posterior derogat priori. Doch war zu unterscheiden zwischen Antinomien 
in demselben Bestandteil und in verschiedenen Teilen des Sammelwerks. 
Bestand eine Antinomie zwischen zwei Stellen derselben Sammlung, 
so war im Gratianischen Dekl>et und in den Extravagantensammlungen 
als privaten Arbeiten das Alter des einzelnen Gesetzes entscheidend; 
in den offiziellen Dekreta1ensammlungen abel' gab es zwischen den 
einzelnen gleichzeitig pub1izierten Gesetzen kein Prius und Posterius. 
Riel' war wo l11og1ich durch juristische Interpretation zu he1fen. Er
gab sich abel' eine Antinomie zwischen zwei Stellen in verschiedenen 
Teilen des Corpus juris canonici, so fand die angegebene Rechtsregel 
durchweg Anwendung. Nul' war bei einem Widerspruch zwischen den 
beiden Extravagantensammlungen und bei einem solchen zwischen den 
Extravagantes communes und den Klementinen die spatere Samm1ung 
als solche nicht ohne weiteres del' Beweis fur die lex posterior. 

Was die Geltung des Corpus juris canonici fur das weltliche Recht 
betraf, so hatte die hervorragende SteHung del' Kirche im ::M:ittelalter, 

J Uber die hervorragendsten Ausgaben des Corpus jur. can. vgl. oben S. 239 243. 
2 Die Vel'zeichnisse der Kapitelanfange waren bei der mittelalterl. Zitierweise 

nicht mit Zahlel1, sondern nach den Anfangsworten del' Kapitel (vgL oben S. 236 244, 
A. 1) unumganglich notwendig. 

3 V gl. ohen S. 19, A. 2. 
4 ]\.f. Jus s eli n, Date de I'annexion du Libel' septimus du P. Matthieu au Corpus 

jUl'. can. (Bibl. de I'Ecole des chartes LXXII [1911] 221 f.). [A. 1661.] Kam auf den 
Index; vgl. P. ]\.f. B au m ga r ten, Neue Kunde aus alten Bibeln (1922) 258 f. Ist 
abel' jetzt Yom Index abgesetzt. 

17* 
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da8 damalige eno'e Bundnis zwischen Staat und Kirche, die umfassende 
Regelung ~uch "'von rein burgerlichen V erhaltni~sen im Corpus juris 
canonici, die eingehende Berucksichtigung des ri.ill1lschen und deutschen 
Rechts in ihm und del' EinfluEl des kanonischen Prozesses auf den 
zivilen zur FoIO'e, daEl das Corpus juris canonici zugleich mit dem Corpus 
juris civilis ,,~su" rezipiert wurde 1. 1m FaIle W~derstreits zlVischen 
den heiden Rechten hatte das kanonische als das 1Ungere den Vorzug. 
AUein wie das gem8ine romische Recht, so hat auch das kanonische 
seine GUltigkeit auf diesem Gebiete vielfach, ja groEltenteils, durch die 

neuere staatliche Gesetzgebung verloren. . 
FUr die protestantische Kirche war die jeweilige Landesgesetz-

gebung die primare QueUe des Rechts. Daneben war abel' ~uch das 
Corpus juris canonici Rechtsquelle. Zwar hat es Luther zu'Vlttenber? 
am 10. Dezemher 1520 feierlich verhrannt und auch sonst, ZUlli ~ell 
aus sehr personlichen GrUnden, so name~tlic~ wegen se~ne:> ~he,. seme 
Geltung bestritten. AUein damit war die l11stonsche Kontmmtat nut dem 
alten Kirchenrecht noch nicht gelost. Es blieben, abgesehen yom Straf
und Prozefilrecht, auch viele sonstige kirchliche Rechtsverhaltnisse, z. B: be
treffs del' Benefizien, Patronate, Stiftungen usw., die sich gemafil del' 11lS~0-
rischen Entwicklung zunachst gar nicbt andel'S auffassen und gesetzhch 
l'egeln lieElen, als es das kanonische Recht getan hatte. D~rmn ~u13te 
letzteres hierin beibehalten werden. Luther selbst hat seme Memung 
hierin spateI' geandert. Es ist dann auch in den Kirchenordnungen des 
16. Jahrhunderts das Corpus juris canonici haufig benutzt und an 

1 W. S t n b b s, The history of the canon law in England, 1887. F rie d b erg, ~as 
k . d d KR 

ID Z fU"r KR VIlI [1898] 1 ff.· auch separat). F. "'lif. M a 1 t-
-anon. un as· \ . . ' . '., T 
land, Roman canon law in the Church of.Englan~, ~tl98 .. V. v; olf v. Glanvel!, 
Studien aus dem kanoll.' Privatrecht. 1. D18 negotm mter VIV,?S ,1898. D ~ r s., D:e 
letztwilli O'en verfligungen nach gemeinem kirchl. Recht, 190v. J. B. Hal' 1 n g, DIe 

S 1 d 
"rsa+zufii0ht del' El'ben fiir Delikte des Erblassers nach kanon. R., 1903. 

c la ense u. v • • P . . 13 Jl dt (F t 
F 

n h . de r' Das kirchl Zinsverbot u. die kurlUle raX1S 1m . 1 es-
'. Den e 1 ", ~ Z' 1 190~ 

gabe flir Finke [1904] 127 ff.). F. Schaub, Del' Kampf gege~ den lllsw~Cler, o. 

K L 1 D
ie Entwicklullgsgesch. del' kanonist.-schol>lst. VI ucherlehl'e 1111 13. Jhdt, 

. e sse , . . . d' d' 'tt . t 
1905. L. Siciliano-Villanueva, Leggi e callom 111 m~tel'1a I ll'10 pn~a,o 
secondo i principali canonisti e legisti del secolo XllI., 1900. A. Gal ar: t e, L ef: 
ficacia del diritto canonico in Inghilterra (Estra~to del~a Parte 1. del vol. III onore dt 

C
. . l' '1909 A 0 g leThe canon law III medieval England, 1912. E. 0 t t, 
lccag lOne;, ." . 1 Pfi . BoO! 

D E
· d . des kanon R s seine Lehre u. w1ssenschaft . ege III 0 Huen u. as m rmgen . . . .,. - . 

JI,IUihren wahrend des JvIA.s (Z. fiir R.sgesch., kan. AbU. III [1913]1 ff) .. :-r. W. C. D a. W IS, 
The canon law in England (ebcl.344ff.). K. Hohenl.oh~, Bett~'age zum EmfiuB 
d"s kanon. R.s auf Strafrecht u. ProzeBrecht, 1918. [lht relcher Llter.J L. Per e 1 s, 
DVas rezipiel'te kanon. R. u. del' CJC. in Katalonien (Z. flir R.sgesch.,. kan. Ab~. ~ 
[1920] 291 f.). Weitere Liter.: Ohen S. 21, A. 2 u. 3; S. 22, A. 1, S. 91, . v. 

S
. h h f', 29 Stu t z KR 2 322' S c h rod e I' - Ie li n 13 bel' g, Lehrb. del' deutschen 
Ie e auc '8 . • ," 

R.sgesch.6 (1919) 864 ff. 
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den protestantischell Universitaten daruber gelesen worden. Daher war 
es allgemeine Ansicht, daEl das Corpus juris canonici subsidiare Rechts
queUe fUr die protestantische Kirche sei, soweit diese Geltung nicht durch 
die abweichende Lehre und Gesetzgebung aufgehoben worden sei 1. 

3. Die Rechtssammlungen nach dem Corpus juris canonici. 

§ 48. 

Die Sammlungell des allgemeinen Rechts. 

Die materiellen Rechtsquellen sind auch nHch del~ Corpus juris 
canonici die gleichen geblieben. Als allgemeine fungierten neben del' 
Gewohnheit YOI' aHem die allgemeinen Konzilien, del' Papst, die Kurial
behorden und die Kardinalskongregationen, welch letztere abel' im 
wesentlichen erst nach dem Tridentinum entstanden sind. Zu den 
partikularen gehorten au[ier del' Gewohl1heit besonders die Partikular
synoden 2, die Bischofe, die Vereil1barungen zwischen Kirche und Staat 
und die kirchliche Gegenstande ordnende Staatsgesetzgebung, soweit 
letztgenannte - und das ist in sehr weitem Mafil del' Fall gewesen -
von del' Kirche akzeptiert odeI' toleriert wurde. FUr aIle diese mate
riellen Quellell des neueren Kirchenrechts bestandel1 auch entsprechende 
fo1'111e11e: die Gesetze und deren Sammlungen. 

1. Sam1111ungen del' allgemeillen Synoden. 
Allgemeine Konzilien fanden seit Klemens V. statt: zu Konstanz 

(1414-1418), zu Basel-Ferrara-Florenz (1431-1445), im Lateran 
(1512-1517), zu Trient (1545-1563) und im Vatikal1 (1869-1870). 
In kil'chenrechtlicher Hinsicht war das Tridentinum VOl' aHem durch 
seine Reformdekrete am fruchtbarsten. Diese sind, aufgebaut auf dem 

'. K. K 5 h 1 e r, Luther u. die Juristen, 1873. R. S ti n t z i n g, Gesell. dell'deutschen 
R.swissenschaft I (1880) 97.ff. 170 ff. 267 ff. H. Sac h sse, Luther u. das kanon. R., 
1884. G. M ti 11 e r, Luthers SteHung ZU111 R., 1906. H. G r i sal', Luther l' (1911) 
370 ff.; I~ 1 (1911) 614 f.; lIP (1912) 153 f. 827. [Die 3. Aufi. (1924 ff.) ist, abgesehen 
von veremzelten Nachtriigen, unverandert.] De r S., Lutherstudien. Heft I: Luther 
zu VVonus u. die jtingsten drei Jahrhundertfeste del' Reformation (1921) 1 ff. Del' s., 
Lntheranalekten. vII: Zu Luthers verbrennung der Bannhulle (10. Dez. 1520) (Hist. 
Jb. XLII [1922] 266ff.). Del'S., Martin Luthers Leben u. sein Werk (1926) 156f. 
~. S c h a fer, Die Geltung des kanon. R.s in del' evang. K. Deutschlands von Luther 
bIB zur Gegenwart (Z. flir R.sgesch., kan. Abtl. V [1915] 165 ff.). W. K a hI, Luther n. 
das R. (Deutsche Juristenzeitung XXII [1917) 913 ff.). H. B 5 h 111 e r, Luther u. del' 
10. Dezember 1520, 1921. Weitere Liter. siehe oben S. 93 ff. 

2 :VVenn hier, abweichend von del' frtiheren Aufzahlung u. Beschreibung del' 
rnatenellen KR.squellen (S. 154 ff.), die sich streng an den CJC. anschlie13t die all
gem~inen Reformkol1zilien des ausgehenden Mittelalters VOl' den Papst u. die damaligen 
P~rtt~~larsyn~den VOl' die Bischofe gestellt sind, so geschieht das, unbeschadet des 
prmzllnellen Standpunktes, aus historischem Grunde. 
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alter en Kirchenrecht, in vielen Beziehungen die Grundlage des noch 
heute geltendel1 gemeil1en Rechts. Bestatigt abel' wurdel1 seine Be
schllisse durch die Bulle Pius' IV. "Benedictus Deus" vom 26. Januar 
15641. Das im Dezember 1869 eroffnete Vaticanum 111ufute wegel1 des 
ausgebrochellen deutsch-franzosischen Krieges schon im Juli 1870 ver
tagt werden, noch ehe es an die Beratung und Beschlufufassung libel' 
seine vielen die kirchliche Disziplin betreffenden Vorlagen hatte heran
treten kOl1nen. Doch kommt fur das kirchliche Recht sehr in Betracht 
die Konstitution "Pastor aeternus" vom 18. Juli 1870 uber den Prim at 

und die Ul1fehlbarkeit des Papstes. 
Die Beschlusse diesel' KOl1zilien sind insgesamt l1icht offiziell ge-

sanmlelt. Dagegell sind privatim vielfach Konziliensammlungen ver
anstaltet worden. Sie enthalten neben den bisweilen auch aufgenommenen 
Protokollen die einschlagigen Aktenstucke aus amtlichen und nicht-

amtlichen Quellell. 
Allgemeine Konziliel1sammlungen vgl. oben S. 209, A. 1. Sammlungen einzelner 

allgem. Konzilien oben S. 87, A. 4; S.88, A.l; S.97, A.l; S.112, A.2. Die bl'auch
barste Auso-abe del' Beschlusse des Tridentinums iE,t die von Ric h tel' - S c h ul t e, 
Canones et decreta Conc. Trid., 1853. Die beste Ausgabe vom Vaticanum ist Bd. YII 

der ColI. Lac., 1890. 

2. Bullarien. 
Die gesetzgeberische SteHung und Tatigkeit del' Papste hat sich seit 

dem Tridentinum noch weiter gesteigert. Als hierin besonders hervorragend 
sind u. a. zu nennen: Pius V., Gregor XIII., Sixtus V., Klemens VIII., 
Gregor XV., Urban VIII., Innozenz X., XL, XII., besondel's abel' Bene
dikt XIV. und in neuerer Zeit Gregor XVI., Pius IX.2, Leo XIII. 3, 

Pius X.4. Benedikt XV.5 und Pius XI,6 Authentisch gesammelt sind 
abel' nu~o die Konstitutionen aus den ersten sechs Regierungsjahren 

1 St. E h s e s, Der Sch1nf3akt des Konzils von Trient (Dritte Vereinsschrift del' 

Gorres-Gesellsch. [1914] 43 ff.). 
2 Die Enzykl. Papst Pins' IX. v. 8. Dez. 18G4, (Stimmen ans lL-Laach) 1866 ff. 
B Segessel', Leo XIII. u. das KR. (A. fur kath. KR. LXXXIII [1903] 381 ff.). 

N. Hill i n g, Die Gesetzgebung Leos XIII. auf dem Gebiete des KR.s (ebd. XCIII [1913] 
8 ff.). W. v. Hormann zu Horbach, Zur Wurdiguug des vatik. KR.s (1917) 4ff. 

4 Hi 11 i n g, Die Refol'men des Papstes Pius' X. auf dem Gebiete del' kirchenrechtl. 
Gesetzgebung, 1909 ff. De r s. in Erganzung dazu im A. fur kath. KR. XCV (1919) 
78 ff. R. ]'.1: a r its c h n i g, Die wichtigsten Reformen Pius' X., 1912 ff.; 21917: 
E. Gromann, Die wichtigsten Reformen Pius' X., 1916. v. Hormann. a. a. O. 4ft. 
R. K 0 s tl e r, Die Neuerungen Papst Pius' X. u. das osten. offentl. R. (Osten. Z. fiir 

oifentl. R. HI [1918J 461 ff.). 
5 Hill i n g, Die gesetzgebel'. Tatigkeit Benedikts XV. his zur Promulgati~n d~s 

CJC. (A. fur leath. KR. XCVIII [1918J 223 ff.). Del's., Die gesetzgeber. Tahgkelt 
Benedikts XV. seit del' Promulgation des CJC. (ebd.CIII [1923] 5 ff.). 

6 A. fiir kath. KR. en (1922) 133 ff. ; CIII (1923) 215 if. ; ClV (1924) 142 if. 369 ff. ; 

CV (1925) 271 ff. 657 ff. 
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Benedikts XIV. (1740-1758) in dessen Bullarium, das er 1746 an die 
Universitat Bologna schickte mit dem Auf trag , sich desselben beim 
Rechtsunterricht zu bedienen, und die Acta Pius X.l Alle noch irD'end-.. ", 
wie auffindbaren papstlichen Schreiben abel', die jedoch keineswegs aIle 
Bullen sind, wurden seit dem 16. Jahrhundert in privaten Sammlungen, 
a parte potiori sogenannten Bullarien chronologisch zusammengestellt. 
Da dies en Bullarien keine Authentizitat zukommt, so haben die dal'in 
erhaltenen Erlasse nul' so weit Geltung, als sie selbeI' gehorig publiziert 
oder durch Gewohnheit rezipiert wurden und mit dem Original Uber
einstimmen. AUBel' den allgemeinen Bullarien bestehen auch solche fUr 
kleinere kirchliche Kreise: Missionslander, Orden, Bistlimer, Kirchen usw. 

Solche allgemeine Bullarien sind: L. C her ubi n i, Bullarium seu collectio diver· 
sarum constitutionum multorum Pontificum a Greg. VII. usque ad Sixt. V., Rom. 1586 ; 
yom Verf. selbst u. von A. Cherubini, A. a Lantusca, J. P. aRoma verbess. 
u. fortges. von Leo L bis Klem. X., Rom. 1617 ff. Bullarium magn. Roman. a Leone]\;1. usque 
a~}3elled. XIII., Luxe~lb. (tatsachlich Genf) 1722 if.; spateI' fortges. usque ad Bened. XIV., 
110~. C. Co c que 11 n e s, Bullarum, privileg. ac diplom. Rom. Pontif. amp1iss. col
lectlO, Rom. 1733 ff. Vom 6. Bd. an lautet del' Titel: Bullarium Romanum. A. Barberi. 
A. S ~ e t.i a et R. S e g ret i, Bullarii Rom. continuatio Clem. XIII. ... Gregor. XVI. 
c~nstltutlOnes. c~mplectens, 1835 if. Das lleueste Bullarium: A. Tomassetti, Bullarum, 
dlplom ... et pnvil. S. Rom. Pontif. Taurinensis editio locupletissima, 1857 ff. - Acta 
Gregorn XVI., Rom. 1901 ff. Acta Pii IX., Rom. 1854 ff. Recueil des allocutions 
consistoriales etc. de Pio IX.2, Paris 1865. Leonis XIII. Acta, Rom. 1878 ff. Leonis 
Pupae XIII. Allocutione.s, epistolae, constitutiones aliaque acta pl'aecipua, Brug. et 
!l1~ul. 1887 if. .Convent!ones de rebus eccles. inter S. Sedem et civilem potestatem 
Jlutae sub .~onbf. Leollls XIII., Rom. 1893. Leonis XIII. Epist. encycl. Frib. Brisg. 
1881~. PH X: Acta, Rom. 1905 if. Pii X. Epist. encycl., Frib. Brisg. 1909 ff. -
B~llarlUm Pontlf. S .. C. de ~rop. Fi~e, Rom. 1755, fortges. als: Jus Pontif. de Pl'opag. 
Fide; vgl. Nr. 3. Ubel' die Bullarlen flir Orden siehe beim Ol'densrecht. 

3. Sammlungen del' Erlasse del' Kurialbehorden und 
Kar din als k ongI' ega ti on e n. 

Unter den Entscheidungen del' Kurialbehorden hatten ehemals fur 
das Kirchenrecht am meisten Bedeutung die del' Rota. Ohne Zweifel 
wird das kUnftig auch bei del' durch die Konstitution Pius' X. 
"Sapienti consilio" yom 29. JUl1i 1908 und den CJC.2 rekonstruierten 
Rota del' Fall sein. Unter den Kardinalskongregatiollen stand bis 
zul'. Konstitution "Sapienti consilio" obenan die S. Congregatio Cardi
nallum Concilii Tridel1tini intel'pretum. Damit die Authentizitat del' 
Erlasse diesel' und del' andern Kardinalskongregationen feststeht, ist 
notig, dafu sie mit Siegel und Unterschrift des Prafekten und Sekretars 

1 Die Acta Pii X. wurden als vorschriftsmai3ig nromulO'iert erklart so daf3 ihr 
Inhalt geradeso gilt. wie wenn er in den Acta Ap. Sedis'" publiziert ~orden ware 
(Acta Ap. Sedis V [1913] 558). 

2 Can. 259 1598 if. 
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der Kongregation versehen sind. In jedem Falle mUhl fur ihre Gultig
keit und Anwendharkeit ihre Authentie sicher sein, entweder weil sie 
in einer offiziellen Sammlung oder in den offiziellen Acta Apostolicae 

Sedis stehen 1. 

Die Entscheidungen del' Rota Romana wul'den seit Ende des 14. Jhdts. in vi.elen 
privaten Kollektionen zusammengestellt 2. Die b.este ist di: von P. Far 1 n a c 1 u s. 
Ed. noviss. Veneto 1716. Die neuesten Entscheldul1gel1 bel: H. M. P e z z a.n 1, In 
decisiones S. Romanae Rotae, 1910; A. IVy n en, Die bisherigen Elltscheldungen 
del' S R Rota (A. fur kath. KR. XCI [1911] 230 fr.). [lVr. Leg a,1 S. R. Rotae 
decisi~ne~ seu se~jtf)ntiae, 1912 fr." - GemliA3 del' Bulle ,Benedictus Deus" Pius' IV. 
V. 26. Jan. 1564 4 kamen die von Privaten gemachten Sammlul1gel1 der Erlasse de; 
COl1gregatio ConciHi auf den Index, so die vo~ J .. GaIl em art ~. A. B a I' b 0 sa'. 
Seit 1739 erscheint amtlich dul'ch die Sekl'etane d!esel' KongregatlOn der Thesaurus 
resolutionum S. C. Cone., del' die Entscheidungen derselben seit 1718 enthalt u. 
bereits auf 167 Bande angewachsen ist. Auszuge erschienen yon Z a m,b 0 n i, P a I
Io tin i u. -M u hI b au e r (unvollendet). Eine l1utzliche Sal1lll1lung solcher Entscl~ei
dungen yeranstalteten Ric h t e r - S c h u 1 t e in der oben 6 angefuhrten ~usga~e: Ca
nones et decreta Conc. Trid., 1853, u. Lin g e n - R e u 13, Causae selectae m S. V. ~al'(l. 
Conc. Trid. interpretum propositae ab a. 1823 usque ad a. 1869, 18!1. - Amtliche, 
zum Teil authentische Sammlungen sind vorhanden yon der Congregaho de PropagaJ:~da 
Fide, del' Congr. Rituum u. del' Congr. lndulgentiarum: Jus Pontifici,um de Prop. Fl~~ 
Leonis XIII. jussu recogl1., Rom. 1888 fr.; Collectanea S. C. de Prop. Fide (1622--190?" 
Rom. 1893 u. 1907; Decreta authentica Congr. S. Rit. . .. prom~lg. sub ausplc. 
Leonis XIII., Rom. 1898 fr.; Decr. authent. S. Congr. Indulg. ed. JUssu e.t aucto~. 
Leonie XIII., Ratish.1883. - Vonnichtamtl. Sammlungenseien angefllh.rt: A. BIz z arrI, 
Collectanea in usum Secretariae S. Congr. Ep. et Reg. 2

, 1886; J. H II g e r s, ~nhang 
zu: "Die Ablaese, ihr vVesen u. Gebrauch" yon Fr. Bel' i n gel'. Neueste Entscheldungen 
nnd Bewilligungen in den Jahl'en 1906-1910,1910; L. Lemmens, Acta S. C. de 
Prop. Fide pro Terra Sancta I (1622-1720), 1921; II (1721-1847), 1922. 

§ 49. 

Die Sammlungen des partikularen Rechts. 

1. S amml Ul1gen der P artik ul ars yno den. 

Das Konzil von Trient hatte eine Zeit lang auch ein entsprechendes 
Aufhluhen der PartikularsYl1oden, der Provinzial- und Diozesansynoden 
im Gefolge. N ach ahel' hald eil1getretel1em starkem N achlahl wurden 
seit dem 19. Jahrhundert wieder haufiger solche Synoden ahgehalten. 
Nicht immer sind offizielle Ausgahen von deren Beschlussen erfolgt, 
so dahl auch diese Sammlungen vielfach nut privater N atur sind. 

1 V gl. oben S. 161 181. . . . . " , 
2 A. F 1 i n i a II X. Les anciennes collectIOns de ,DeclSlOnes Rotae Romanae (Re,. 

hist. de droit fran<;.et etrang.: Ive Ser. IV [1925] 61 if.; auch separat). 
" Werden yon del' Rota selbst herausgegeben. 
4 V gl. oben S. 161 252. 
51st abel' jetzt yom Index abgesetzt. 
6 S. 252. 
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Konziiiensammiungen einzelner Lander siehe oben S. 211, A. 2, Die yom El1de des 
17. bis zu dem des 18. Jhdts in Italien und Frankreich gehaltenen Synoden finden 
sich in Bd. I del' CoIl. Lac. u. die yom Jahre 1789-1869 yon deutschen, holland., 
osterreich. u. ungar. Bischofen gehaltenen Synoden in Bd. V. Es giht ahel' auch 
Sall1mlungen fur einzelne Di6zesen. Aus den fur die deutschen u. 6sterreich. Diii
zesen seien genannt: J. S ch 0 t t, Coneilia, synodi et comitia sacra Bamberg .• 
Bamb. 1770. C 1. L. S e h mid t, Die Bamb. Synoden, 1851. M. de 11: 0 n t b a c h, 
Statuta syn. dioeees. S. eccl. \Vratislav., 1855. Constitutiones veteres simul et noyae, 
Brix.1614. P. Dr e e sen, De syn. Colon., Bonn. 1780. Constitutiollum syn. Culm. et 
pomesan. descriptio, 1804. C011stitutionum syn. Varmie11s. deser., 1802. J. Mar i 11 g. 
Diiizesansynoden u. Domherrnkapitel des Stifts Hildesheim bis zum Anfang d~~ 
17. Jhdts, 1905. Gesta et statuta s)'n. dioeees., quam a.1890 constituit et celebravit 

Napotnik, Prine. Ep. Luvuntinus, 1897. Actiones et cunstitut. syn, dioeces, 
Luvant., 1900. Syn. dioeces. Lavant. a. 1906, 1907. Operationes et constitut. syn. 
dioeces. Lavant. a. 1911, 1912. A. V-r u I' d t wei n, Concilia J\,[ogunt. ,in elencho, 
Mogunt. 1766. F. J. K. S e h e p pIe r. Codex ecc!' .YIogunt., 1802. K. F. K r a b be, 
Statuta syn. dioeces. Monast., 1849. Acta et statuta syn. dioeces. Monast. a. 1897, 
] 899. Statuta et decreta syn. Paderh. 1868, 1888. F. D a I 11 am, Concilia Salisburg. 
proyincialia et dioeces. Aug. Vind. 1 i88. Acta et constitut. syn. dioeses. Seccov. 
a. 1911, 1912. Collectio proceSSl1um syn. et cOl1stitut. eec!. dioec. SpiI'. ah a. 1397 
usque ad a. 1720, O. O. 1786. M. S d r ale k, Die Stra13b. Diiizesansynoden, 1894. 
J. J. Blattau, Statuta 8;)'n., ordinationes et mandata archidioec. Treyir .. 1844ff. 
F. X. Hi mm e 1 s t e in, Synodicon Herbipo!', 1855. Die Akten von vielen Diozesan
syn. enthiilt auch das A. fiir kath. KR.; ygl. Generalregister zu Bd. I--XXVII u. XXVIII 
bis LXVI; au13erdem: Bd. LXXIII ,123 fr. (Stra13b. 1894). Weitere Liter. fur Deutschi. H. 

Osterr. bei: y. Scherer, KR. I 301fr.; Friedberg, KR." 157. Aus den aUBer
deutschen Synoden verdient besondere Erwahnung das Plenal'konzil del' sudal1leri
kanischen Bischiife (del' Bischiife des lat. Amerika) in Rom 1899. V gl. Acta et decreta 
Concilii plenarii Americae Latinae, 1902. Au13erdeutsehe Sal11ll1lungen bei: V. S c her e r, 
KR. I 306fr.; Friedherg, KR.6 151£. 

2. S amml ungen von bisch ofliche n V erordn ungen. 

N achdem die Partikularsynoden so gut wie aufgehort hatten, er
lie£3en die Bischofe fur sich allein ihre Verordnungen unter Konsens hzw. 
Beirat del' Kapitel. Dafur entstanden meist auch nur private Sammlungen. 

Viele solcher Verordnungen sind auch enthalten in den nnter Nr. 1 angefuhrten 
Sammlungen. ,Veitere seien aus nachfolgenden Diiizesell genannt: Verordnungen
sammlung fur den Klerus del' Erzdiiiz. Bamhel'g 1821-1856, 1856. Sammlung 
kirehi. Verordnungen, Erlasse u. Bekanntmachungen fur das Bistum Breslau, 1902. 
Instructio pastoralis ad clerul11 dioeces. Eystett. 5, 1902. A. F ugh, Verordnungen 
des bisch. Erm!. Ordinariats von 1811 his 1891, 1892. F. He i n e r, Die kirchl. Er
lasse, Verordn. u. Bekanntmaeh. del' Erzdioz. Freib.2, 1898. T. TrzciIiski. Statnta 
et ordinationes archiepse., decreta officii eccl. necnon leges ciyiles, qnib~s prae
sens disciplina archidioec. Gnesn. et Posnan. illustratur, 1906. T h. D 11 m 0 n t, 
Sammlullg kirchl. Erlasse, Verordn. u. Bekanntmach. fur die Erzdi6z. Kiiln " 1891; 
Nachtrag 1899. Diiizesanstatuten fur das Bistum Mainz, 1812, 1837, 1898. Gene
raliensammlung del' Erzdio:l. Muneh.-Freising, 1847 fr. F. Sa edt, System. Saml1l
lung kirchl. Erlasse del' Erzdi6z. Munch.-Freising, 1902. C h. K ley b bid t, Samm
lung kirchl. Erlasse, Verordn. ll. Bekanntl1lach. fur die Diiiz. Munster, 1898; Neue 
Folge 1909. H. G e r I a e h, Paderborner Di6zesanrecht.2, 1864. Rot t may r, Gene
ralien del' DiUz. Passau 1821-1851, 1852; fortges. yon GeBI, 1864. J. Lipf, Obe1'
hirtliche Verordn. u. allgem. Erlass,e fur das BistUlll Regensb. 1250-1852, 1853. 
A. V 0 g t, Sammlung kirchl. ll. staatl. Verordn. fUr das Bistum Rottenb., 1876. 
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J. N. 1\1: e nne 1, 8ammlung von Gesetzen, Verordn., Verfiig., Erlassen usw. fiir die kath. 
8eelsorgsgeistlichen2, 1879. P. P fa ff, Gesetzeskunde. Zusammenstellung kirchl. 
u. staatl. Verordn. fiir die Geistlichkeit des Bistums Rottenb., 1897. P fa ff - 8 pro 11, 
Gesetzeskunde. Zusammenstellung usw., 1908 £I. A. 1\1: ii 11 er, RepertoriLUn der landes
herrl. Verordn. in Kirchensachen nebst den hischofl. wiirzb. bis 1829 erschienenen 
Diozesanverordnungen, 1829. \Veitere Liter. fiir Deutschl. u. Osterr. bei: v. 8 c her e I', 

KR. I 301 £I. 

3. Sammlungen del' Konkorda te und S amml ungen so
wie Dal'stellungen del' kirchenpolitischen Gesetze ein
zeIn e r Lan del', VOl' aHem Deutschlands und Osterreichs. 

Wie materielle, so sind auch fonnelle kirchliche Rechtsquellen fUr 
Deutschland und Ostel'l'eich: del' Religionsfl'iede zu Augsbul'g 1555, 
del' Westfalische Friede 1648, del' Reichsdeputatiol1shauptschluf3 1803, 
die Konkordate und Zil'kul11skriptionsbullen, die deutschen B.undes- und 
deutschen sowie osterreichischen Reichsgesetze und die kirchenpoliti

syhen Landesgesetze und 1e1'en Sammlungen. 
a) Allgemeine 8ammlungen: F. 'Val tel', Fontes jUl'. eccles. antiqui et hodierni, 

1862. H. v. K I' e mer - A u e n I' 0 de, Aktenstiicke zur Gesell. des Verhaltnisses zwi
schen 8t. u. K. im19. Jhdt, 1873 £I. Ph. Z 0 r n, Die wichtigsten neueren Kirchenstaats
rechtsgesetze Deutschlands, Osterreichs, del' 8chweiz u. Italiens, 1876. Ph.8chneider, 
Die pal'tikul. KR.squellen in Deutsehl. u. Osterr., 18~18. V gl. auch oben § 8, Nr. II. 

b) Konkordate: E. :yr ii n e h, Vollstandige 8ammlung aUer alteren u. neueren 
Konkordate, 1831 £I. V. Nus s i, Conventiones de rebus eeel. inter' 8. 8edem et 
civilem potestatem initae, 1870. V gl. auch oben § 8, Nr. II u. § 48, Nr. 2. 

c) Einzelne Lander, aUBer den in Nr. 2 angefiihI'ten 8ammlungen: 
Anh a It: C. F. A rn d t, Handh. del' im Herzogtum Anhalt-Dessau geltenden 

gesetzl. Vorschrifte.n, welcile das Kirchen- u. 8chulwesen hetre£Ien, 1837. - J. Freisen, 
8t. u. kath. K. in den deutsehen Bundesstaaten Lippe, Waldeck-Pyrmont, Anhalt, 
8chwarzburg-Rudolstadt, 8ehwarzburg-Sondershausen, Re.uB-Greiz, ReuB-8chleiz, 
8achsen-Altenburg, 8achsen-Coburg u. -Gotha II (1906) 3 ff. Del's., Verfassungs
gesch. del' kath. K. Deutschlands in del' Neuzeit (1916) 20 £I. 243 £I. 

Bad en: F. He i n e. 1', Gesetze die kath. K. (in Baden) betreffend 2, 1898. -
G. 8 po h n, Badisches Staatskirchenrecht, 1868. F rei sen, Verfassungsgesch. usw. 
20 £I. 165 £I. V gl. auch oben S. 108, A. 2; S. 110, A. 1; 8. 113, A. 1; S. 115, A. l. 

Bay e. I' n: G. Doll i n gel', Saml111. der im Gebiete del' innern 8taatsverwaltung 
des KonigI'. Bayel'll hestehel1den Verordnungen, Bd. VIII, Abtl. 1-3, 1838 £I.; fortges. 
von F. 8trau13, Bd. XXIII, 1853. O. Hartmann, Das R. des bayr. 8taates u. 
des Deutschen Reiehes in Beziehung auf die Religionsgemeinschaften, 1910 £I. -
K. A. G r ii n dIe I', Das im Konigr. Bayern geltende kath. u. prot. KR., 1839. 
I. 8 i 1 bel' nag 1, Verfassung u. Verwalt. samtl. Religionsgenossenschaften in Bayern <, 
1900. L. H. K ric k, Handb. der Verwalt. des kath. Pfarramts mit Riieksicht auf 
die im KonigI'. Bayern geltenden kirchl. u. staatl. Bestimmungen 2, 1903 £I. E. S tin g 1, 
Bestimmungen des bayr. 8taates iiher die Verwalt. des kath. Pfarramts 3, 1908. 
K. A. G e i g e r, Handh. fiir die gesamte Pfarramtsverwalt. im Konigr. Bayern, 10. Auf I. 
del' Anlcitung zum geistl. Gesehaftsstil u. zur geistl. Geschaftsverwalt. von A. "M ii 11 e 1', 

1910 £I. Girisch-Hellmuth-Paehelhel, Handworterb. des bayr. 8taats
kirchenrechts, 1914. A. 8 c h arn a g 1, Bayr. 8taatskirchenrecht, 1915. F l' e i sen, 
Verfassungsgesch. usw. 20 £I. 117 £I. 122 £I. V gl. auch oben S. 106, A. 2; 8. 109, 

A. 3; S.113, A.2. 

§ 49. Die Sammlungen des partikularen Rechts. 257 

B l' a u n s c h wei g' Die katl K '. B h' XIX 403 £I.: XXIII 246 £I. L~viI 1'13.raunsc W81g (A. fiir. kath. KR. XIII 247 £I.; 
LXXXIV 170' LXXXVIII ';34 £I \ 2 £I.; . LXXVIII 860 £I.; LXXXIII 130 ff. : 
. ' 0 .J. - J. Frelsen Del' kath . t Pf . u seme Aufhehun . 0 t ,. . U. pl0. arrzwang 

. g 111 S err. u. den deutschen Bundesstaaten (19061 71 £I D ~ 
Verfassungsgesch. us,,-. 20 £I. 300 £I. H. See 1 and Di ' . T '.' • e rs., 
Braunschweig, 1909. e kath. I\.. 11n Herzogtul1l 

De u t s c h e s Rei c h: J. B au e r. Die deutschen R . h . 
K., Religion u. Geistlichleeit 1892 . A G' . D eiC . s~esetze III Bezug auf 
bundesstaatl. Ausfiihrungsges~tze zl;m BGB e ~.~ e Id' ~r klrchenr~chtl. Inhalt del' 
KR. LXXXI [1901] 113 £I \ F . . ur as eutsche ReICh (A. fiir kath. 
V. R i n tel enD' l' h .j. l' . GH e 1,n e 1', Der sog. Toleranzantrag (1902) 223 £I. 

, Ie nrc enpo It. eseLze PI'eu13ens u des D t 1 R' 
gegenwart. Gestaltung, 1903. _ J a cob i . . . eu se len" eiches i~ ihrer 
fI'oiheit u. reli o.jose D, 'd ' .. ,' ~ ,DIe BestlllllTI.ungen uber Gewissens
[1904] 373 £I\ is L ill, uug iI, den aeucschell Schutzgebieten (D. Z. fiir KR. XXXVI 

.j. • 0 s '" a 1 d, Das KR. del' deutschen Kolonien 1904 F . 
Del' leath. u. prot. PfaI'rzwang usw 10 £I D' V f ' . reI sen, 
T h. G l' e n t I' U P Die staatl JliIissio' . e I ~., er assungsgesch. usw. 81 £I. 
(Z. fiir Missionsw'iss. XIII [1923]' 15;':f;se;~glebungh' 111 den vormals deutschen Kolonien 

1.). \ g . auc oben 8. 113, A. 1; S. 130. A. 1-3 
He sse n: K. J. 8 e hum a nn 8amml d '[ K' 1 ,. 

landesherrl. u hischofl 'fT d' . er (as lrc leu- U. Schulwesen betreff. 
. . \ eror nUnO'en u Erlasse 1840' A B 8 I . d . 

:echtl. Quellen im Gro13herzogtum bHess~n, 1891'£I _ Ie j R .cd lI1nl t., Kirchen
Ull Gro13herz Hessen 1904 F . .. '. e 1 e , DIe kath. K. 
1 S 108' , . l' e 1 sen, Verfassungsgesch. usw, 20 ff. 194 £I V 0'1 I 

Olell ': ,A. 2; 8.110, A.1; 8.113, A. 1; 114, A.3. . "'. aUCI 

kath~ ~(~~ leX ui~i,)l~e;:~i ~:enkath.-kirchl. Ver~altniss,e in Waldeck u. Lippe (A. fUr 
I 97 £I D' .. > ' St. u. kath. K. 111 den aeutschen Bundesstaaten usw 

_ . e 1 s., Del kath. u. prot. PfarI'zwano' usw. 48 £I 80 £I D . V·f . . 
gescll. uSW. 20 £I. 311 ff. 334 £I. '" .. e IS., 81 assungs-

M e c Ie 1 e n bur g - 8 c h 'IV e ri n u " t 1 . t [D' t 
herzogtum M.-8chwerin giiltigen Kircil~:ge::tz~. ~~36 £Ie 18 G ~ s] >Ha~lb. derGim GroJ3-

~;;;tz;:;~~~lix~~Ifle 1:'f~;tr~g;~c~: ;a~d~ l' 1~59·. l.l :ii~ e ~at~~ iE. e;t ~:;; 
zwanO' usw 185£I K 8.j 'd' S 1 .. elsen, Del' kath. u. prot. Pfarr-

b . .. C Imi t. c>lwermsches KR 1908 F' v f' gesch. usw. 234 £I. ' .,. l' e 1 sen, ,er assungs-

Oldenburg' H Bahlka D' k tl K' Ver~leich mit den' pr~uB. Maige::~~~n (l~ fa: kl~th.I~~~I~~~~l~~~s~)O~e;b~r~s im 
V crfassungsgesch. usw. 20 £I 227 £I H L S,. . . 1 e 1 sen, 

Old b (
" ... amp e , taatskIrchenreeht u kath IT . 

en urg "Munster. Pastoralblatt 1919 9 £I.). . ·.L III 

Preu13en: J. A. Fiirstenthal 8 1 11 I'" Schulw~sen betreff. Gesetze u. Reskri~te~n~~3·8~. eI~~7. ~ 1;li~~en, d~s. Kirchen- u. 
u. heutige Verfassung del' kath. K. PreuBens 1840 £I N '. T ~ P e J 1 e s, Gesch. 
Handb. del' kirchl. Gesetzgebul1O' Preu13ens. 1846 p. J. ur et ell.] A. H e ~k e rt, 
gesetze 1873 ff _ H F J b ... III S elI us, Preu13. Klrchen-
1837 £I' L G.' t I . . a cos 0 n, Ge,sch. der Quellen des KR.s des preuB. Staates 
u Eva;lg '184~: e;, VHan~b. ~~s I gemem. u. preu13. Kirchen- u. Eherechts del' Kath' 
p~eu13. 8t~aten 1856 ff oJ' Ir~ len-leU. Eherech~ del' Kath. u. Evang. in den Ieonigl: 
Die ' . e r S., as ath. KR. 111 PreuBen. 1861 F l' i e d bel' g 

. evang. u. kath. K. del' lleu einverleibten Lander i·it Ii· ~, 
preuB. Landeskil'che u. zum Staat 1868 TIM' Dll 1 ren eZleh~ngen zur 
vinz KR f" d G It . ' . 1. e 1 e l' , as preuB. gememe u pro
D '1 '. ur . as .e ungsgebiet des Allgemeinen Landrechts 1868 VV GrJll tt . 

as .leutIge preuB. KR., 1875. Hinschius Das l' 13' K '. . .enauer, 
gememen Landrechts 1884 F' D' P eu. R. 1m Geblete des AllD ,. I' e 1 sen, 81' kath. u. prot. Pfarrzwang us ' 12 17- £I 

ers., Verfassungsgesch. usw. 20 £I. 94 £I. 1VI Bra d b D' G '~: . I. tUJJO' desk tl Pf t' G . . n en urg, Ie eschaftsverwal-
y '" a 1. arram s 1111 el)Jet des preuB. Landreehts 4 1911 G A I " . 

I erfassungsurkunde fiir den preu13. 8taat 1912 £I R" ' Z .. . n SCI U t z , DIe 
preun. Monarchie 1915 f J L" I D' . 0 n e - . 01 n, Das 8taatsreeht del' 

, .. 0 1 r, as preuB. Allgememe Landrecht u. die kath. 
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Kirchel1gesellschaftel1, 1917. [Mit reicher Liter.] V gl. auch ohel1 S. 107, A. 1 ; 
S.109, A. 2; S.112, A.l u. 2; S.113, A. 1; S.128, A.1. 

Sac h s e 11: P. v. S e y dew i t z, Codex des im Konigreich Sachsen geltenden 
Kirchen- u. Schulrechts 3, 1890. - C. G. We her, System. Darstellung des im Konig
reich Sachsen geltenden KR.S2, 1843. Freisen, Del' kath. u. prot. Pfarrzwang usw. 
42 if. Del' s., Verfassungsgesch. usw. 29 150 if. M. Lot i c.h ius, Das Kirchenwesen im 
Konigreich Sachsen nach dem geltenden Verfassungsrecht u. dessen neuesten Ande
rul1gen. O. 110 bin s, Die kirchenrechtl. Sonderstelluug del' Lausitz, 1916. 

S ii c h sis c h e Her z 0 g t ii mer u. and ere k 1 e i n e 1,' e 111 itt e 1 d e u t s c h e 
S t a ate n: F. X. V 011 e r t, Samml. del' kirehL Gesetze u. Verordn. im Gronherzog
tUlll Sachsen-\Veimar seit 1848, 1880; Herzogtnm Gotham'Staatskirchenreeht (A. fiir 
kath. KR. XXXVI 215 if.). - F rei sen, st. u. kath. K. in den deutschen Bundes
staaten usw. II 145 if. F I' e i sen, Del' kath. u. prot. Pfarrzwaug usw. 36 if. 60 if. 
87 if. 90 if. 94 if. 104 if. De r s., Die bischOfl. Jurisdiktion iiber die Katholiken im 
Gl'of3herzogtum Sachsen-'Weimar-Eisenach.(aus del' Festschrift fiir v. Burckhard), 1910. 
Del' s., Verfassungsgesch. usw. 20 if. 29 209 if. 262 if. 276 if. 293 if. 351 if. 366 if. 384 if. 
A. Pro b s t, Die staatskirchenrechtL Stellung del' kath. K. im Herzogtllm Sachsen-

V{eimar, 1914. 
\V ii r t t e m b erg :' VoHstandige hist. u. krit. bearb. Samml. del' wiirtt. Gesetze, 

hrsg. Y. A. L. R e y s c her, 1828 if.; Bd. X enthalt die kath. Kirchengesetze Y. 

J. J. Lan g, 1836. Lan d a u e I' , Das, Gesetz bebreif. die Vertretung del' kath. 
Pfarrgemeinden u. die Verwaltung ihres Vermogens Y. 14. Juni 1887, 1890. J. Kiene, 
Kath. Pfarrgemeindegesetz Y. 14. Juni 1887 u. 22. Juli 1906, 1906. F. Fleiner, 
Staatsrechtl. Gesetze Wiirttembergs, 1907. [Die 2. Ausgabe (1908) ist unverandert.J 
G 10 c k _ S c h n e i dIe r, Das illl KonigI'. Wiirtt. geltende Reichs- und Landrecht. 
(G 10 c k _ S a lz er, Die Gesetzgebung des Reichs u. del' deutschen Staaten) (1909) 
267 if. - K. S tan gel, Die kirchenstaatsrechtl. Verhaltnisse del' kath. u. prot. Orts
gemeinden in Wi.irtt., 1863. ]\I[ i c h e 1, Die rechtl. SteHung del' Geistlichen in Wiirtt. 
nach reichs- u. landesgesetzl. Bestilllmungen, 1899. G a u p p - Go z, Das Staatsrecht 
des Konigreichs Wiirtt.3 (Marquardsen, Handh. des oifeliltl. R.s III, I 2 [1904J 
401 if.). [Die unter delll Namen von Go z allein erschien. 4. Au:fi. (1908) ist in den 
hier in Betracht kommenden Partien so gut wie unveraudert.J F I' e i sen, Del' kath. u. 
prot. Pfarrzwang usw. 21 if. Del's., Verfassungsgeseh. usw. 20 if. 134 if. F. Hall e r, 
Handworterbuch del' wiirtt. Verwaltung, 1915. V gl. anch oben S. 108, A. 2; S. 110, 
A.l; S.114, A.5. Zu Vogt, Mennel, Pfaff, Pfaff-Sproll siehe oben Nr. 2. 

Osterreieh: J. B. KutschkeI', Samml. del' Vorschriften, nach welchen 
sich die Kuratgeistlichkeit hzw. die seelsorgerl. Geschaftsfiihrung zu richten hat, 
1847 if. F. R i e del', Handb. del' k. k. Gesetze u. VerOl'dn. iiber geistl. Angelegen
heiten, 1848 if. Bur e k h a I'd, Gesetze n. Verordn. in Kultussaehen 3, 1895. -
G. Rechherger, Handb. des osterr. KR.s 6

, 1836. J. A. Ginzel, Handb. des 
11euesten in Osten. geltenden KR.s, 1857 if. Y. S c her e r , KR. I 98 if. M. H u s s a I' e le, 
Grundrin des osterr. Staatskirchenrechts 2 1899. E.]\I[ a y rho fer, Halldb. fiir den 
polito Verwaltungsdienst 5 II, 1900. F. J. ]\I[ u h 1- S c h e d 1- Alp en bur g, Grundrin 
des kath. KR.s mit Beriicksichtigu11g del' osterI'. Gesetzgebung 2, 1905: F l' e i sen, 
Del' leath. u. prot. Pfarrzwang usw. 5 if. Del's., Verfassungsgesch. usw. 20 if. 85 if. 
W. Dan 11 e r h au e 1', Praktisches Geschaftsbuch fiir den Kuratklerus Osterr.s 3, 

1909. J. 1\1 i c hal, Amtsgeschafte eines Pfarradministrators ... in Osterr., 1911. 
R. Mar its c h n i g, Osten. Staatskirchenreeht, 1917 if. R. K 0 s tIe r, Die N eue
rungen Papst Pius' X. u. das oifentl. osterr. R. (Osterr. Z. fiir oifentl. R. III [1918] 
461 if.). _ Weitere Liter. fiir Deutsch!. u. Osterr.: Y. S e her e r, KR. I 301 if. 

F ri e d bel' g, KR." 8 f. 152 ff. 
AUBerdeutsche Lander: Y. Scherer, KR. I 306 if. Friedberg, KR." 

9 if. 154. 
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II. Der Codex Juris Canonici. 

§ 50. 

Die Entstelmng des Codex Juris Canonici. 

Am besten handelt dariiher Kardinalstaatssekretar Gas ... . 
~~1 SJC

i 
W eit~res, abgesehen von einschlagigen Passu/ i: r ~:nlllL:~~~)~~~:::f~~~ 

_~.s \vg . o~)en § 8, V, B) u. von Artikeln in Zeitsch1'iften namentlich' d v·" 
181tungsschnften ZUlll CJC.: U. Stu t z, Del' Geist des CJc' E' E' f"l

m 
en -,-,Ill-

1918' H H .. D G . me III UlrmlO' usw 
, S 'h' e n1'1 c 1, as esetzbuch del' kath. Kirche (Del' neue CJC \ C 1918': 

~'i.. e arnagl Da" neue kirehl G t hIE" .j" 
, TT, I. ' _. . v ,. • • ,ese z uc 1. me Ell1fiihrung uSW. 1918 . 

"1.. n. nee 1 t, Da" neue Kll'chhche Gesetzhuch -- CJC - S· " ,: - ' E' j. 1918 A P'I . . eme \j-eSClnchte u ,lg~naru: . : . lIe t, Introduction a l'etude du droit canon. 1918' J Nova l' 

;~~~~:a~le~~~:alt:r. ~~~~:~~:e:~:~:di~::t:~~r~~~~~~etiea et Co~ici~ Pian~-B~~edictini 
In~rod~zio~e alio studio del ,Codex Juris Canonici". 1~~;a[4;~!~~~h J9~~. J\'~.:alco, 
zelchms llleriiher handelnder Artikel von V d I' G' d' .. m relC es Ver
,Filippo Serafini" LXXXV (1921) 291 if ,T:l e h 1 U .: c e 111 ~rchivio giuridico 
8- if H . v g. auc A. fur kath KR XCVIII (1918) 
;J. ervorgehoben sei del' Artikel' [P V· d ,IJ II C·'· . . . ' 

(Civilta eatt. 1917 II 545 if.). .. 1 a nuovoodlce dl dll'ltto canonico 

Da es nach dem Aufhoren del' offiziellen SammlullO'en des all . K' 1 1 . '" ' gememen 
lrCI1enr~c ltS smt d~n Klementinen bei der Zerstreuung der kirchlichen 

Gesetze m lauter pnvaten Sammlungen nach und nach seh1' sel . 
fast unm" rId d II lWeI', Ja . o,~ lC 1 wur~, ~s a gemeine Kil'chenrecht zu uberblicken und 
semer Bestllnmungen ml emzelnen Fall habhaft zu werden so l'St es 1.1" 
l' 1 d c. d . ' erKtar-
IC 1, al;! er Wunsch nach offizieller Fortsetzung des (;OI'PUS' .' . . h"l' . LJ Juns ca-

nomCl ver a tmsmafng fruh und im Laufe der Zeit immer starker laut 
wurde. So schon auf dem T~'identinum 1. Daher betraute Gregor XIII. 
Hoch vor dem Jahre 1580 eme Kommissiol1 von drei Kardinalen 't 
del' Sammlung der zwischen den K1ementinp n und dem T"d t' ml 11 . ~ n en mum 
erga~gen~n a, ~ememen gultigen Kirchengesetze und 11ahm selbst an del' 
Arbmt tml. Sem Nachfolger Sixtus V stellte 1h8~, d' S't d d' . . , ,van Ie pI ze er zu 
lesem Zweck bermts bestehenden und von ihm erweiterten K .. 

den Kardinal Pinelli 2. 1m Jahre 1592 war die Sam 1 omdmGlsslOn , d .. ,m ung un ru p-
plerung es Matenals wlederum in funf Buchern vollendet N h ' 
1" fi D k . ac VOl
... au gem ruc, erster Lesung und N euredaktion durch Pinelli konnte 
dasWerk ~598 Klemens VIII. unter dem Titel: Sanctissimi D.N D 
Cle m e.n tIS ~. P. VIII. Decretales 3 zur Approbation vorgelegt ~er~ 
den. Sle erhlelt solche aber nicht. Der Grund hierfur d" ft . ur e wemger 

1 Forderung des Erzbischofs von Sens im 1fai 1563 A Th . . 
ss. Concilii Tl'identini II (1874\ 654 C T T'd . . e 1 n e r, Acta genmna 

506. ) . onel lUm 1'1. ed. Goerresiana IX (ed. E h s e s) 

3 L. ~. P a ~ tor, Gesch. del' Papste IX 4 (1923) 204; X 7 (1926\ 164 f 
. F. S e 11 tIS, Clementis PP. VIII. Decretales uae ,1 / . 

sepbmus Decretalium qlementis VIlL, 1870. ' q ,u go nuncupantur Libel' 
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d 13 h diese O'ewohnlieh als Libel' septimus d rin 0'e1eo'en haben, a. aue b • d' f"h 
a b . b 01 tis Odavi bezeiehnete Samm1ung wle Ie ru eren 

Deeretahum emen d .. stliehen Dekretalen in den Sehu1en 
offiziellen Sammlungen. er pa~ ,'re und damit aueh die vielen 
alossiert und kommenhert wor en "a . IV'n del' Kon 
darin enthaltenen Dekrete des Triden~inumDs, w~s PlUS 26 . ; anuar 156~ 

d' S - 1 BenedlCtus eus yom . 
firmationsbulle 18ser ynoe e

1 
h" d' Oonareo'atio OOlleilii eingesetzt 

- t d wozu er nae 1 er Ie b b 

verboen un. 1 . 'ts in sehweren redaktionellen Mangeln 
hatt~l, t als"f:~el~oe ~1 ::e~:~~m dogmatisehen Inhalt und del' Aufiler

dehst'la~s~::~ v~n 'lotwendig aufzunehmendem rechtlichen S, td,Off't anvder-
ae 0 " f "1 tark vel' an er en er-. d llermeisten in dem gegen ru leI' s . 
smts .un a~. aId Staat so dafil die Aufnahme und NeuapprobatlOll 
haltms ~on Ire 1e un , usdl'iicklieh zuriiekgewiesenen papst
von smtens. m~nehel' Sta~ten a~dekreten, namentlich des Tridentinums~, 
lichen KonstltutlOnen und ~J nod ltl' 1 G walt gefiihrt haben wiirde. 

1 K nfiikten 111lt del' wei Ie len e 
zu se nveren o. G .. d ueh die Wiederaufnahme del' ,!If hI aus den glelChen run en war a 3 

o .. J l' 1607 und 1608 unter Paul V. resultatlos . Al'bmt m den a lIen f ' 
. 1 d Bediirfnis naeh del' Zusammen assung M't del' Zmt abel' wue IS as r h 

des n~eh brauehbaren allgemein giil~igen .kirehli~hen Rel~~i:~e:al~::~~~ 4, 

. 1 t del' neuel'en KodlfikatlOnen es we 
aueh angeslC 1 s TIn en danaeh immer ungestlimer, so 
immer 111ehr und :~ur.de das "\ edr ~l gK d' "Ie und Bisehofe seit 1864 

. d A 13 -vungen er al' ma 
~~:~n~:: ~: b:ufe~d:" allgemeine Vatikanisehe Ko~zil .und wah.rend 
u , P' IX und Leo XIII. m emer gewlssen . i\.bhaItUllO' IN as dann lUS . 1 H' 
semel' L o· t K '1 '11 allgemein gesetzgeberise leI' 111-t d s vertaO' en onZl s 1 . 
Fortse ~ung e , .~ doeh dem Verlangen nieht geniigen. Andersmts 
sieht Imsteten, konnte J~ P t t anehen doeh als sehr fraglieh, 

1 . eben den v181en e en ven m 1 

erse 11en es n . d' entlieh bei den heute naeh b 1 on vlelem an erem, nam 
ob, a gese len v h' d gelagerten kirehliehen undbesonders kirehen-
Landern so verse Ie en It. Aufgabe iiberhaupt 

olitisehen Verh1i1tnissen die Losung del' gew~ 1gen. .. 5 

~10glieh odeI' vvenigstens entspreehend niitzhch sem wurde . 

"2 254 2 Vgl oben S. 97, A. 1 u. 2. 
1 Vgl oben S. 161 2[)'. '. b S 238 f _ ver-

. . N be des Corp. Jur. can. - 0 en. . 
3 tiber diese n1lt der euausga . I if. H L a ill mer, Zur 

. 1 . Sen tI s Prolegomena . , . . 
bundenen KodifikatlOnsversuc Ie., . II Sin e r, Das c. Quia frequenter, em 
Kodifikation des kanon. R.s (1899) ~l~dekr~t" In~ocenz' IV. (Z. ffir R.sgesch., ~an. 
nie in Geltung gewesenes "Papstw . P ft'. P M Baumgarten, Neue 
'btl VI [1916] 7f. 109 if.); Gasparn, raea,lOd' ·S 2'59 A 2 a. O. _ tiber 
-"-. .' 1 (199 2) 238 f . Pas tor an em. , . 49 
Kunde von alten Blben.~ ~ ., 0 lif' G sparri, Praefatiou.obenS.2 •. 

M t c h .. us· Lam ill era. a. . . , a Petrus a u a ,.' . J C "5ff. 
4 Falco. Introduzione aHo studIO del "CGodex

d 
ur·tIan

K
· I'rcIl Gesch desVatik. 

. 'fik t' 48 if ran era 1- , . . 
5 Lammer, ZurKodl a IOn ~swp it' Falco Introduzione 7 if. Bel F. 

Konzils I (1903) 20 if. Gas par r 1 , rae a 10. , 
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Abel' all diese Zweifel mufilten verstummen, als del' ebenso prak
tisehe wie energisehe Papst Pi u s X. unter Angabe del' im wesent
lichen bereits genannten Griinde in dem Motuproprio "Ardulllll sane 
munus" vom 19. JYIarz 1904 die Neukodifikation des kirehliehen Reehts 
anordnete und aueh sofort die entspreehenden Ma13regeln traf, so VOl' 
aHem dureh AufsteHung einer weiteren Kardinalkommissioll unter 
clem Papst als Vorsitzenden und einer engeren mit dem hervorragenden 
Kanonisten und Sekretar del' Oongregatio pro negotiis eeclesiasticis 
extraordinariis und naehmaligen Kardinalstaatssekretar Pie t I' 0 G a s
par rials ihrem Referenten wie aueh als Vorsitzendel1 in derVersamm
lung del' Konsultoren und Kollaboratoren, deren Beiziehung Pius ebenso 
angeordnet hat wie die Befragung und Mitwirkung del' Bisehofe und 
Pralaten del' Regularorden mit Stimmreeht auf dem allgemeinen KonziI. 
Das neue kirehliehe Gesetzbueh sollte prinzipiell nul' die Disziplin nor
mieren, nieht etwa aueh Glaubenssachen und die Liturgie. Veraltetes 
Recht sollte ausgesehiedell, noeh giiltiges eventuell geandert und alles in 
klare kurze Kanonen mit etwaigen Unterabteilungen naeh del' Art del' 
modernen Gesetzbiieher gefa13t werden 1. Und wirklich konnte naeh 
d1'eizehn Jahren stiller, steter und solider Arbeit2, trotz del' 110eh imme1' 

ist die fiberreiche einschlagige Liter. fiir u. wider die Kodifikatiol1 VOl' dem M:otu
proprio Pius' X. "Arduum sane illunus", aber auch iiber aile sonstigen mit dem CJC. 
zusammenhangenden Fragen so gut wie vollstandig verzeichnet. Daher wird zunachst 
hier bei der Darstellung der Entstehung des CJC., aber auch im folgenden Para
graphen bei der Schilderung von Inhalt, Einteilung u. Geltung des neuen' kirchl. 
Gesetzbuches, vor aHem auf ihn, auf weitere Liter. aber nur soweit durchaus notig, 
yerwiesen. - PriYate Versuche von totalen u. partialen Kodifikationen wurden gemacht 
Yon G. de Luise (1873), E. Colomiatti (1888 if.), A. Pillet (1890, 21900), 
H. M. Pezzani (1893 if.), F.Deshayes (1895), J. Hollweck (Die kirchl. Straf
gesetze, 1899), F. R u s s 0 (1904). 

1 Acta S. SOCIis XXXVI (1903/04) 549 if. 603 f.; XXXVII (1904/05) 130 f. A. fur 
kath. KR. LXXXIV (1904) 577 if. Gas par r i, Praefatio. Fa leo, Introduzione 17 if. 
Ebenda S. 18, A. 1 fiber die alsbald wieder entstehende lebhafte Diskussion fiber die 
Zweckma13igkeit der Neukodifikation u. die reiche Liter. fiber "Arduum sane munus". 
Beizufugen ist: J. F rei sen, Verfassungsgesch. der kath. K. Deutschlands in der Neu
zeit (1916) 48; W. v. H 0 r man n z u H 0 r b a c h, Zur Wiirdigung des vatikan. KR.s 
(1917) 16 if. 

2 Einen Beweis dieser stillen, steten u. soliden Arbeit liefertendie von Zeit 
zu Zeit erscheinenden, tief eingreifenden neuen Gesetze Pius' X., z. B. "Vacante 
Sede" fiber die Papstwahl v. 25. Dez. 1904, "Ne temere" fiber die Eheschlie13ungs
form v. 2. Aug. 1907, ,Sapienti consilio" fiber die Neuordnung der romischen Kurie 
v. 29. Juni 1908, ,Pl'omulgandi" fibe; die Ver5ifentlichung der allgemeinen Kirchen
gesetze in den Acta Apostolicae Sedis als Commentarium Officiale v. 29. Sept. 1908, 
,A remotissima" fiber die Visitatio liminum v. 31. Dez. 1909, "Quam singulari" iiber 
die erste Kinderkommunion v. 8. Aug. 1910, "Maxima cum" iiber die Amtsenthebung 
del' Pfarrer auf dem Verwaltungswege v. 20. Aug. 1910, ,Sacrorum antistitum" mit 
dem Antimodernisteneid geg€Jll den Modernismus v. 1. Sept. 1910, "Quantavis diligentia" 
iiber das Privilegium fori der Kleriker v. 9. Okt. 1911 usw. Das Nahere fiber die 
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. d d Bedenken libel' die Kodifikation \ del' N ach-
nicht ganz versclnvm en. en TU Ufi 0' tfest (27. Mai) 1917 durch 
f lo' Pius' X .. Benedlkt Xv" am 1.. n",s . . 
o ",er 'k' hI' 'h n Gesetzbuch vorgedruckte KonstltutlOn 

d' dem neuen Irc IC e . K t't t' 
le . . ~. ' tel' Ecclesia" dieses promulgieren. DIe ons 1 U lOn 

"ProvldentlSSlma ma. "nde fUr die Kodifikation, beschreibt den 

':iede~~l~l!e~l~~~~:~!:n~~:tG:; l\1:itwirkung del' Bischofe des katholis~l:~n 
~~~~::i~es und del' ei~enen ~~pst:i)Ch~ ~~~~:~:e~r(::n~::) u~:1~ch~:~b2~ 
das Inkrafttreten (vlm o~hgandl aFt'" d Apostelflirsten Petrus 

Tuni 1917, am \Iortage des ies es er. . 
~~~ ;!~l~S~ erschien das neue kirchliche Gesetzbuch m dem l~ffiZ~~;:l~ 
Publika+ionsorgan des Apostolischen Stuhles unt.el' dem vo e~ . T' • 

U • C . . P" X Pontificis Maximi iussu dlgestus, BenedICt! XV. Codex J uns anOlllCl n ~ . v 

auctoritate promulgatus 3. 

~.. d'o'u 0' bei: Gasparri, Pl'aefatio: Falco, .1n-
Geschaftsordnung u. Ge~.chaftsekrle I", fU

h
"'] I en wenn man annimmt. daB ftir dlese 

. "4 ft' JllIan unrfte aum e ge r , , J I 1899 
troduzlOne::: . . h Ie °nt '~oroden war ans dem 1m a Ire ' b :,' Arbelt mane os 91' I n 'k \ 
gewaltlge gesetzge ellbcne . '] d B'"l"f de' lateinischen Amorika (Stidall1err a). 
in Rom ahgehaltenen P]enal'kOnZl or IS" 10 e " 

V gl. ohen S.255.. " ( 00' Ein nenes Gesetzbnch ftir die kath, K. ~D. Z. fiir 
1 So namentl1ch E, FIle Cl bel '" ~ UT' .' 1 lIe Stimll1en bei Fa 1 co, Intro-

08] 1 if· auch separat '. n eltere .,0 C ".. 1 R 
KR. VIn [19 ., ~, 1'. 0 K' _ II VerordunnO'srecht (Z, fur oifent .. 

2ff VI h'RvbCI01'er, nCI. '" 'u7'd duzione 2 . g ,anc. . . k h' l~ in etwas begriindet bel dem "I er-
III [1922] 449 if.). Solche J:leden ,en e~sc lel1e~ a ~'n eO'en das eine odeI' andere del' an-
stand, den, abgeseh81~ v~n mnerklr~~~~!~ee~t~tr~~~1~e;etz fther die Amtse.nthehung. del' 
gefiihrtell Gesetze PlUS. X., ~taat d d' V .1 .. -fnng des Privilegiu111 fo1'1 der KlenkeI' 
Pfarrer; den Antimodermstonerd un Ie ersc laT ~ 

in Deutschland fan den. _, h 

A S d·" 01 IX pars II (191i) ':l if. , 
2 Acta p. e l~ v., ll)17 _ A .-, Aug', 1917 vel'oifenthchte 

S d· 1 IX pars II 111 . " 
3 Acta Ap. f e IS YO., , 0" ' _ n J'Ilrl's" tiber die wissenschartl. 

t U ' d s DekrAt n1J1 nov UI 
di o S 0 de Scm. e my. a V"·. h S 17 A 3 _ (\ll1 20 Au". 

e . . OJO d n Universitaten; vgJ. 0 en f. , ., " • • ? 
Behandlung des . an eDt d 1 den Kardinalstaatssekretar Gasparrl em 
1917 8l:ging auf Befehl ~es 1 ,aps I e~,ra~~~r:ten hestimmter Oanones angeordnet '."u~'de 
ErlaB, III welchem das a~"hal_dl~e n A 1 ~ S t 1917 wurde die KardinaIkomnllSSlOli 
(Acta Ap. Sedis IX [191 i] 4,15). - 1;r ':l,. f e!~tzt. VO'1. ohen S. 161 f. _ Am 17. O~t. 
zur authentischen Interpre:a:lOl: d~ ~~'?'D~:~~e Kon:ekt~ren von Redaktionsfehlern 1m 
19170rdnete del' Kar~mabtaats~o ,r:_~I~: A~ 31 Dez. 1917 erschien ein Appendix zu 
OJC. an (Acta Ap. Sedls IX [19~ ,] ':l':l,~)' '.) 'ss~ von Korrekturen, das Einsetzungs
vol. IX, pars JI, enthalten~ weltere . e~zelc.llll I tel' retation des OJO. und einen Index 
dekret del' erwahnten Kardmalkom~mssr?nlzl ur tnl' I p Index des Kardiuals Gasparri Hi§t 

1 " OJO DIeSel' ha Jam lC Ie 
analytico-alphaJeHcus zum.'. "b . Z'l t. t abel' auch noch 1917, kam herans 

d d t 'iinschen u rJO' - II e I.,. 
abel' doch da 0 er or ~ll \\ - f r fontiul11 annotatione et indice analytlco-
del' moglichst fehlerfrele OJO .. , . prae, a ronte, A Ende del' wiederum heigegebenen 
alphahetico ab Em Petro Oar~. G,aspar]rr a~c USA' fa:g O'eplanten "Oolledanea" del' in 

' . h Gas1mrrr dIe "C Ion von n '" ' ., f 
PraefatlO versprae,"' L. • ~ _ llenstellen, Doeh werden nicht III 818 .au-
den N otac GasparI'! zltIerten que . 'r 'd ' . 1 dl'e V orschriften del' lrtur-

" • 0 die Acta l'l enLma I. I 
genommen das Cor~us JUI. ~an" 1"' 0 d'cis Juris Canonici Fontes, 1923if.; Vol. 
gischen Bticher. SIe ersc~~IllenDa ~ R ~ tl del' Herausgabe u, Ubersetzung des CJO. 
(1923)' II (1924); m (192D). - as ec 1 

blieh dem Apostol. Stuhl vorbehalten. 
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§ 51. 

Inhalt, Einteihmg und Geltung des Codex Juris Canonici. 

Zur Liter. vgl. § 50. HinzugefUgt sei: H 0 0 I' n a e r t, Oatalogus praecipuorlim, 
quae abrogavit novum jus canonicum, 1922, P. Keller, Die "Normae generales" 
des OJO., 1923. M. 0 h a I' tie r, Les sept premiers canons du Oode (Oanoniste cont. 
XLVII [1925J 342 if.). N. Hill ing, Die allgemeinen Normen des OJO. (1926) 1 if. 

r. Del' c'TC. enthiilt seinem In hal t nach im wesentlichen nur das 
innere Kil'chenrecht, die kil'chlichen Disziplinargesetze. Doch wird da 
und dort auch Prinzipielles berlihl't, behandelt und festgesetzt, werden 
cia und dort auch prillzipielle Bestimmungen gegeben libel' Naturrecht, 
Glaube, Vel'haltnis von Kirche und Staat und wid so doch auch 
auEleres Kirchenrecht llormiert 1, 

II. Wie die offiziellen Bestandteile des Corpus juris canonici, so hat 
auch del' CJC. die E in t e i 1 un g in flinf Blicher. In .Anlehnung abel' 
mehr an das Institutionen- als an das Dekl'etalensystem 2 enthiilt das 
erste Buch (Normae generales) die allgemeinen Nol'men: Einflihrungs
und tbel'gangsbestimmungen, Auslegungsregeln, N onnen libel' Gesetz, 
Gewohnheit, Zeitberechnung, Reskript, Privileg und Dispens. Das 
zweite Buch (De personis) behandelt das kirchliche Pel'sonenrecht: das 
kirchliche Pel'sonenrecht im allgemeinen, den Klerus im allgemeillen, 
das Kirchenamt im allgemeillen, die Kleriker im einzelnell odeI' die 
Kil'chenamter im besondern, die Religiosen, die Laien. Das dl'itte 
Buch (De rebus) hat das kil'chliche Sachenrecht zum Gegenstand: 
Sakramente und Sakramentalien, heilige Orte und Zeiten, Kultus, 
kirchliches Lehramt, Benefizien, wohltatige .Anstalten und kil'chliches 
Vermogen. Das viel'te Buch (De processibus) enthalt das kil'chliche 
ProzeElrecht, daruntel' auch den Beatifikations- und Kanonisationspl'ozeEl, 
Das flinfte Buch (De delictis et poenis) nol'miert das kirchliche Strafrecht H, 
------------------.-~~---~~-.--~----. 

1 Die Konsultoren u, Kollaboratoren waren, wie Gas p a I' I' i, Praefatio, besagt, 
dahin angewiesen: "Ut Oodex eas tantnll1 leges complecteretur, quae disciplinam 
spectant. Nihil tall1en prohibehat, quominus in Oodice principia quaedam attingi 
possent aut deherent, quae ad jus naturae vel ad ipsam fidem referrentur." Die 
Oharakterisierung, daB del' OJO. im wesentlichen nul' inneres Kirchenrecht enthalte, 
ist richtiger als die, daB er nur spirituelles oder nur vatikanisches, d. h. dem 
Geist des Vatikan. Konzils 1869/70 entstammendes Kirchenrecht gebe. F al c 0, 

Introduzione S. 282, A. 2. Weitere Liter. zu diesel' Frage hei A. S c h a l' nag I, Das 
neue kirchl. Gesetzhuch (1918) S. 17, A~ 2. V gl. auch Theol. Rey, XVII (1918) 342. 

2 V gl. ohen S. 18 if. 

3 Allem voraus geht, entsprechend dem titulns IDe summa Trinitate et fide 
catholica in den offiziellen Bestandteilen des Oorpus jur. can., die Professio catholicae 
fidei in der von Pius IV. erlassenen tridentin. Form u. mit einem dem Vatikan, Konzil 
entsprechenden Zusatz tiber die Unfehlbarkeit des Papstes. Am SchluB sind aeht 
Dokumente angehangt. Die ersten dreibeziehen sich auf die Papstwahl. Das erste 
,Vacante Sede Apostolica", von Pius X, v. 25. Dez. 1904, handelt von del' Erledigung 
Sagmiiller, Kirchenrer,ht, 4, Anfl, 1. 2, 18 
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Die einzelnen Bucher zerfallen je nach Ul11fang und Bedurfnis in Teile 
(partes), Abschnitte (sectiones), Titel (tituli), .. Kapitel. (capita), A:,tikel 
(articuli), diese alle je mit erlauternden Ubel'schnften (Rubnken), 
und zuletzt in Kanonen (canones). Die letztel'en sind nach del' Art der 
Gesetze del' modernen Gesetzbucher formuliert und durch das ganze 
Gesetzbuch hin durchlaufend numeriert, insgesal11t 2414. Die Kanonen 
sind eventuell wieder in Paragraphen, Paragraphe~ und N UIDl11ern, odeI' 
nur in NUl11l11ern abgeteilt. I\1:ag man an Inhalt und Disposition im 
O'anzen und einzelnen \ an Definitionen, 'lV ortformen und vVortgebl'auch 2 

da und dort etwas auszusetzen haben, im wesentlichen ist das Werk 

wohl gelungen B. 

III. vVie die offiziellen Bestandteile des Oorpus juris canonici, so ist 
auch del' O.JO. del' Gel tun g nach ein offizielles, authelltisches, einheit
liches, allgemeines und gegenuher allen fruheren Gesetzen und Rechts
gewohnheiten ausschliefilliches kirchliches Gesetzbuch, soweit nicht in ~ell 
hieruber handelnden Kanonenl-6 und sonstwo Ausnahmen gemacht smd. 

des Apostol. Stuhles u. del' Papstwahl. Das .zwe!te ,.Commissum Nohis", v.on Pius X. 
v. 20. Jan. 1904, verhietet die staatl. Exkluslve III del' Papstwahl. Das drltte. "Prae
decessores Nostri" mit anO'ehangter Instruktion, von Leo XliI. v. 24. Mat 1882, 
hetrifft die Papstwahl unter"" auBerordentl. Verhaltnissen. Das vierte "Cum illud" , von 
Benedikt XIV. v. 14. Dez. 1742, handelt '10m Pfarrkonkurs. Das flinfte "Sacramentum 
poenitentiae", von Benedikt XIV. v. 1. J uni 1741, hat zum Gegenstand ~ie sollicitatio 
ad turpia u. die ahsolutio complicis in peccato turpi. Das sechste, slehte~. a:h~e 
sind Ausschnitte aus den Konstitutionen: "Altitudo", von Paul III. v. 1. JUUl 1031; 
"Romani Pontificis", von Pius V. v. 2. Aug. 1571; "Populis", von Gregor XIII. v. 25. Jan. 
1585, liher Ehen VOll Heiden, die sich taufen lassen. . ~ 

I Nach del' ursprlinglich geplanten Disposition war fiir die Normae general~s 
kein eigenes Buch in Aussicht genommen; dieselben soUten vielmehr als Pars .gel1el'alts, 
de Summa Trinitate et fide catholica, de eonstitutionibus, de consuetudme u. de 
rescriptis handelnd, vorangehen. Das 1. Buc? ~ollte de p~rsonis, das 2: d~ ~~cra1l1entis, 
das 3. de rebus et loeis sacris, das 4. de dehctls et poems, das 5. de JUdlCllS handel~. 
V gl. das Schreihen Gasparris au die kath. Universitaten v. 6. April 1904 (Acta S. Sedls 
XXXVII [1904/05] 130 n. Nach dem den Kollahoratoren zugega~~enen Enh:urf 
v. 22. Juli 1904 soUte die Pars generalis (De constit., de eonsuet., de prtvlL, de rescrIpt., 
de reguL jnr.) das 1. Bueh hilden, das 2. de personis, das 3. de re~us, da: 4. de 
delictis et poenis, das 5. de judiciis handeln. Ahgesehen von anderem 1St ~as 3. ~uch 
trotz del' in Can. 726 versuchten Rechtfertignng unter dem nicht gluckltchen Tltel: 
De rehns viel zu stark helastet. V gl. F a leo, Introduzione 19 f. 46 ff. " 

2 F a I co, Introduzionc 39 ff. Die Konsultoren und Kollahoratoren waren aut
gefordert: "Idem (consultor vel collahorator) latino sermone nteretur eoque. (:igl1~. 
quantum lice ret, sacrarum majestate legum, in jure Romano tam expressa fellelter ; 
vgl. Gas p a I' I' i, Praefatio. . 

3 ~us del' Zahl del' wohl am meisten kompetellten Beurteiler sagt Stu t z, del' 
Verf. ~on: Del' Geist des CJC. usw., in seiner Rezension iiher F a I co, Introduzione HSW:: 

"Auch in del' Wlirdigung des Gesetzgehungswerkes im ganzen schlie~t sieh F: lUl!' 

~n nm daB er eine Nuance weniger giinstig urteilt" (Deutsche Llteraturzeltung 
N.' F. II [1925] Sp. 1925). Zum anerkennenden Urteil von Stu t z selhst vgl.: Del' 
Geist des CJC. usw. 46 f. 51 f. 11. Mters. 
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1. :;\Tach Kanon 1 ist die Geltung des C.JC., ohgleich derselhe ofters 
auch auf die Disziplin del' unierten orientalischen Kirche Bezug nimmt, 
auf die lateinische Kirche eingeschrankt. A usgenommen sind Be
stimmungen, die ihrer N atur nach auch die unierten Orientalen ver
pfiichten 1. 

2. Del' O.JO. enthiilt in del' Regel keine Bestimmungen uber die 
Riten und Zeremonien, welche die von del' lateinischen Kirche appro
bier ten liturgischen Bucher fur die Feier del' heiligen JYlesse, die Spendung 
del' Sakramente und Sakmmentalien und andere heilige Handlungen 
vorschreiben. Daher behalten aHe liturgischen Gesetze ihre Kraft. 
wenn sie nicht ausdrucklich im C.JC. abgeandert sind 2. . 

3. Nach Kanon 3 werden die vom Apostolischen Stuhl mit ver
schiedel1en Staaten (nationes) geschlossenen Konkordate (conventiones) 
nicht, wedel' ganz noch teilweise aufgehohen, hehalten vielmehr un
geachtet entgegenstehender Bestiml11ungen des OJO. ihre volle Kraft 3. 

4. Unberuhrt bleiben wohlerworhene Rechte Dritter, Privilegien 
und Indulte, welche yom Apostolischen Stuhl VOl' dem C.JO. an phy
sische oder juristische Personen verliehen, his dahin im Gebl'auch und 
nicht widel'rufen waren, wenn del' OJO. nicht einen ausdriicklichen 
Widerruf enthalt 4. 

5. Nach Kanon 5 sind den Kanonen des O.JC. entgegengesetzte all
gemeine und partikulal'e Gewohnheiten, die im CJO. ausdrucklich ver
worfen sind, als corruptelae juris abzuandern; auch wenn sie seit un
vordenklicher Zeit hestand en haben und durfen niemals wieder aufleben 5. 

Andere entgegenstehende Gewohnheiten, die abel' nicht ausdrucklich 
verworfen sind, konnen von den Ordinarien geduldet werden, wenn sie 
seit hundert J ahren oder seit unvordenklicher Zeit 6 bestehen, und die 
Ordinarien glauben, dafil sie mit Rucksicht auf ortliche und personliche 

1 V gl. Index ZUlU CJC. s. v. Orientales. Mar 0 to, Instit. jUl'. can. 1 ~ 165 f. 
206 ff. N. Hill i n g, Die Osterkommunion del' Orientalen u. del' CJC. (A. fur kath. 
KR. CV [1925J 197 ff.). 

" Can. 2. Liturg. VOl'schriften finden sich namentlich fiir die Spendung del' 
Sakramente u. Sakramentalien u. die Darhringung des hI. MeBopfers Can. 755 ff. 
814 ff. 945 ff. 1002 ff. ii'ber den Weiterhestand friihere1' liturg. Gewolmheiten siehe 
:IIi a l' 0 to, rnstit. jUl'. can. 13 163 f. 

:; Index s. vv. Concordata, Conventiones. 
, Can. 4. Index s. 'Iv. Jura quaesita, Privilegia, Indulta, wo eine Reihe »'ideI'

['ufeuer Privilegien angefithl't ist. Uber Endigung von Privilegien u. Indulten vgl. ohen 
S.198. 

5 Eine Reihe solcher Husdriicklich im CJC. verworfenen Gewohnheiten sind auf
gefuhrt im Index s. v. Consuetudo. 

G Uber die consuetudo immemorahilis vgl. oben S. 167. A.IL Statt: et immemo
rahiles ist in Can. 5 zu lesen: aut immemorahiles; vgl. Can. 30. 

18* 
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Verhaltnisse klugerweise nicht beseitigt werden konnten. ,AUe ubrigen, 
dem CJC. entgegenstehenden Gewohnheiten sind aufgehoben,' wenn 
diesel' nicht etwa ausdrucklich andel's bestimmt 1. 

6. Del' mc. will im wesentlichen das bisherige Recht aufrecht 
erhalten, nimmt abel' entsprechende Ande1'ullgen daranvor. Naherhin 
bestimmt e1' hinsichtlich del' bestehenden Gesetze folgendes: 

a) AUe bestehenden allgemeinen und partikula1'en Gesetze, die den 
Bestirnmungen des CJC. widerstreiten, sind aufgelloben, wenn nicht be
zliglich partikulare1' Gesetze ausdrlicklich etwas anderes bestimmt isV. 

b) AUe fl'uheren Strafsatzungen, die im CJC. nicht erwahnt sind, mogen 
die Strafen geistliche odel' weltliche, medizinale odeI' vindikative, poenae 
latae odeI' ferendae sententiae sein, haben als aufgehoben zu gelten 3. 

c) AUe librigen Disziplinargesetze, die bisher gegoltenhaben, abel' 
im CJC. wedel' explicite noch implicite enthalten sind, haben ihreRechts
kraft verloren, aUBer es handle sich um Vorschriften in den 1.1pprobierten 
liturgischen Blichern odeI' um Bestimmungen des gottlichen odeI' natlir
lichen Rechts ' •. 

7. Entsprechend dem angefuhrten Hauptsatz, daB del' CJC. das bis
herige Recht im wesentlichen aufrecht erhalten will, gelten flir die 
Auslegung desselben die folgendell Regeln: 

a) Die Kanonen, die vollstandig das aUe Recht wiedergeben, sind 
nach dem alten Recht und dahel' nach del' El'klal'ung bewahrter Au
toren auszulegen 5. 

b) Die Kanonen, die nur zum Teil mit dem alten Recht liberein
stimmen, sind, soweit sie mit dem alten Recht ubereinstimmen, nach 
diesem, im ubrigen abel' aus sich selbst zu erklaren G. 

1 Uber die consuetndines secundum u. praeter legem ist nichts bemerkt. Beziiglich 
der consuetudo secundum legem versteht sich das von selbst. Die consuetudines 
particulares praeter legem bleiben weiter bestehen. Dagegen sind die consuetudines 
generales praeter legem in Analogie zuCan. 6, 6 0 aufgehoben. Mar 0 to, Instit. 
jur. can. 1" 162. Hilling, Die allgem. Normen des CJO. 7f. Vgl. aber auch: Falco, 
Introduzione 65; A. van H 0 vein Ephemerides theol. Lovan. III (1926) 404. 

2 Oan. 6, 1°. Solche Ausnahmen finden sich z. B. in Oan.120 136 168 321 nsw. 
H Can. 6, 5°. 
4 Oan. 6, 60. Beispiele einer ausdrucklichen Reservation sind z. B. Can. 106, 7 c; 

160; 243, § 1; 328 624 884 904 usw. Ein Beispiel einer einschlie13lichen Reservation 
bietet Can. 136. V gl. S. O. Conc. 10. Jan. 1920 (Acta Ap. Sedis XII [1920] 43 if.) 
hetr. das Barttragen der Geistlichen. Von diesel' Anfhebung sind aber ausgenommen: 
a) solche allgemeine Gesetze, die sich auf nul' voriibergehende Verhiiltnisse beziehen, 
z. B. das Gesetz betr. den Modernisteneid C. S. Oif. 22. Miirz 1918 (Acta Ap. Sedis X 
[1918] 136); b) die partikularen Gesetze praeter legem. V gl. Hill i n g, Die allgem. 
N ormen des CJC. 9. Anders F a I co, Introduzione 6l. -. Ebenda, S. 49 if., macht F. iiber
haupt auf Schwierigkeiten, bzw. Unstimmigkeiten in den Kanonen 1-6 aufmerksam. 

5 Can. 6, 2°. Uber bewlihrte Autoren oben S. Hi9 187. G Can. 6, 3°. 
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c) Im Zweifelsfall, ob eine neue Bestil11l11ung yom alten Recht ab
vveiche, ist vom alten Recht nicht abzugehen 1. 

Aus alldem ergibt sich materiell, daB das fl'iihere Kirchenrecht nul' 
noeh soweit gilt, als es im CJC. explicite odeI' implicite enthalten ist. 
was abel' in so ubel'wiegendem Umfang del' Fall ist, daB viel sachlich 
Neues in1 CJC. sich nicht findeP. Sodalll1 el'gibt sich formell, daB es 
nul' in del' Form gilt, in welcher es im CJC. enthalten ist. So ist del' 
CJC. nunmehl' die einzige authentische QueHe des gemeinen inneren 
Kirchenrechts, das eillzige allgemeine innerkirchliche Gesetzbuch 3. 

§ 52. 
Die Rechissanunlungen nach dem Co(lex Juris Canonici. 

, Wi~ nach d,em Corpus juris canonici die matel'iellen Rechtsquellen 
dIe gleJChen Wle zuvor geblieben sind, so auch nach dem CJC. Als 
allgemeine materielle fungieren weiter del' Papst, die Kardillals
kongl'egationen und Kurialbehorden, die allgemeillen KOl1zilien und die 
Gewohllheit. Zu den partikularen gehol'en wie fl'liher die Bischofe 
die Pal'tikularsynoden, die Vel'einbarungell zwischen Kirche und Staat 
~nd die. kir~hliche Gegenstande ordnellde Staatsgesetzgebung, soweit 
Ihre Tatlgk61t von del' Kirche akzeptiert odeI' tolel'iel't wird und auch 
hi,el' wieder die Gewohnheit. Flir aIle diese materiellen Quellell des 
Kirchenrechts bestehen nach wie VOl' entsprechende forme11e : die 
Sammlungell des. kirchlichen Rechts. 

I. Die Sammlungen des papstlichen Rechts sind im wesent
liche~ di~ gleichen wie bisher 4. Ganz besondel's abel' dienen jetzt wie als 
PubhkatlOns-, so auch als Sammlungsorgan die Acta Apostolicae Sedis. 

V gl.. o~en S. 18~. .Ne.uere Sammlungen: Repertorium juridicum ecclesiasticum 
s~u PontIfiClae ?om~IsslOms, Cod.ici Juris Canonici interpretando praepositae, respon
slOn.es authe~t~c~e. Itemqne OUrIae Romanae jurisprudentia universa, post editum 
OOdI.cem .pU?I:Cl JurIS fact~, ad compendiosas sententias redacta, cum canonum ac rernm 
omm~m mdlclbus locupietissimis. Romae 1925 if. Codicis Juris Oanonici supplementum. 
PraecI~~a. acta SU.mmorum. Pontificum et Sacrarum Oongregationum Codicem Jnris 
Oanon:cI lllustran~Ia colleglt etc. N. Hill i n g, 1925. Codicis Juris Oanonici inter
pretatlO. ResponslOnes, resolutiones et decisiones S. Sedis Oodicem Juris Canonici 
~lustrantes collegit etc. N. Hill i n g, 1925. 

1 Can. 6, 40. --------

,2 Hi 11 i n g, Zur Prol1:ulgation des CJO. (A. fiir kath. KR. XCVIII [1918] 76 if.). 
S ~ It a r n ~ g 1, Das neue .kIrchl. Gesetzbuch 21 f. S tnt z , Der Geist des CJO. usw. 57: 
,N e~es brmgt der Codex I:n Gr~n~e genommen nur wenig." Fa 1 co, Introdnzione 282 f. 
c B.e I: ~ d. ~V, "Pr~vldentIssima mater Ecclesia" : "Tum demnm, nov u m tot ins 

a ~ o.nI c I J U r: s Cod Ice m, jam pridem in ipso Concilio Vaticano a pluribus sacrorum 
an~lstlbu~ expetItum, et .abhinc duodecil11 s?lidos, annos inchoatum, in Olnnes snas partes 
:-eC?gnovllnus, approbavlmus, ratum habUll11US.· Die S. C. de Sem. et Univ. bezeichnet 
~n Ihre~n Dekret v. 7. Aug. 1917 den CJO. als ,authenticum et unicul11 juris canonici 
ontem. V gl. oben S. 262, A. 3. 4 V gl. ohel1 S. 252 if. . 
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II. Begreiflicherweise hat die Neukodifikatioll des allgemeinen ki1'ch
lichen Rechts zunachst eine g1'oBBre Bewegung in die pa1'tikulare ki1'ch
liche Gesetzgebung gebrachL einmal um das neue Recht meh1' bekaunt 
zu machen, sodanll um das partikulare Recht, soweit es yom neuen 
abweicht odeI' ihm geradezu entgegensteht, dies em voI'geschI'iebener
weise 1 anzugleichen. 

1. Solches geschah yor aHem durch die B i s c h 0 f e fur sich aUein, 
'welche, gemafl del' Pflicht, das jus commune' durchzufiihI'en 2, dem
entsprechend meh1' odeI' weniger durchgreifende V e r 0 I' d nun g e n 
erliel3en, die ZUl11 Teil auch in Sam 111 1 u n g e n 3 erschienGll. 

Del' neue Codex Juris Canonici u. die 'Viener Diozesanbestimmungen (1918), 1918. 
Anderungen im kireh!. Ehereeht (Kirchl. Amtsbl. fur die Di~zese Rottenburg 1918, 
Nr.14). Unterricht uber das Sakrament del' Ehe (ebd. Nr. 30). Erzbischofl. Verordnung 
den CJC. betreffend (Anzeigebl. flil' die Erzdiozese Freiburg 1918, Nr.ll;. ErzbischOf!. 
Verordnung das yom 19. IV!:ai 1918 an geltende kirchl. Eberecht betr. (ehd.). ErzbischOfl. 
Verordnung die Zensuren u. Reservate latae sententiae nach dem neucn kirchl. Recht 
betr. (ebd. 1918, J'~r. 19). 

2. Soda11n erfolgte dies auf den Par t i k u 1 a r s y nod en, naherhin 
zunachst auf den Diozesansynoden, deren periodische 'Wiederkehr del' 
CJC. vol'schreibt 4 . Dem entspl'echen auch Sammlungen ihrer 
Beschliisse. 

Diozesansynode des Bistllms Trier (1920\ 1920. Die Osnabrucker Diozesansynode 
(1920), 1920/21. Diozesansynode des Erzhistums Freiburg (1921), 1921. Die Diozesau
sYl10de des Erzhistums KOln (1922). 1922. Die Paderborner Diozesansynode (1922), 
1923. Die IIfunstersche Diozesansynode (1924), 1925. 

3. Obgleich del' CJC. ausgesprochenermaBen nm das innere Kirchell
recht ordllen will, so kann e1' doch da odeI' dort am auf3ern nicht 
vorbeikommen 5. In diesem, bzw. im Staatskirchenrecht, traten abel' 
neuestens um so groflere Anderungen ein, als in del' aus dem Welt
krieg 1914-1918 entstandenen Revolution in vielen weiteren Staaten 

1 Can. 3·-6. V gl. oben S. 265 if. Durch Dekret del'S. C. Conc. v. 25. Juli 1923 
wurdcn die Domkapitel angewiesen, ihre Statuten in Einklang mit clem CJC. zu 
bringen: eben so hat die S. C. de Relig. V. 26. Juni 1918, 29. Mitrz 1919, 26. Old. 1921 
(Acta Ap. Sedis X [1918] 290; XI [1919J 239 f.; XIII [1921] 538) befohlen: "ut omnes 
religiones juris Pontifieii suas regulas seu constitutiones ad praescripta Codicis Juris 
Canonici conformatas emendarent ac textum emendatum eidem pro revisione sub
jicerent. " 

2 Can. 336, § 1. V gl. oben S. 170. 
') Die folgenden Verzeiclmisse von bischOfl. Yerordnnngen, Partikularsynoden, 

Konkordaten u. kirchenpolit. Gesetzen usw., VOl' aHem in Deutschland u. Osterreich, 
machen keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, dienen vielmehr eher als Paradigmen. 

4 Can. 283: 356, § 1. E. S c h n e ide r, Die deutschen Diozesansynoden seit dcm 
Inkrafttreten des Codex Juris Cl),nonici (Theol. u. G1aube XVII [1925] 449 ff.; auch 
separat). 

5 V gl. oben S. 263. 
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w8hr ode~ weniger Ul~fassend~ ~rennung von Kirche und Staat erfolgte \ 
so dafl dIe neuen Inrchenpohbschen Verhaltnisse einzelner Lander in 
nelien K 0 11 k 0 r d ate nun d k i r c 11 e n pol i tis c hen G 8 set zen ge
ordnet wurden, die mehrfach wieder in Sammlungen zusammeno'estellt 
sind, odeI' deren Inhalt zusammenfassend dar g est e 11 t ist. b 

,i All . S 1 h D 11 (// llgemel~e, amll1 unge:1 .. zw. arste, ungen: C. Bad ii, Jus canonicum COI11-

pal'atum cum edlCtIs legum cIVlllUlJ1 de re ecclesiastica 1925 if Z G' t 1 • , " .• 1 a com e , I. 
Quellen zur Gesell. del' 1rennung von Staat u. Kirche, 1926. 

b) Konkordate: Acta Ap. Sedis XIV (1922) 577 ff. (Litauen \. XVII (1925; 41 if. 
,Bayern'i; XVII (1925) 243 ff. (Polen). ')' 

c) Kil'chenpolitische Gesetze einzelner deutsche, Lander: 

.. B,~ den: F. G i e ~ e, Staat u: Kirche im neuen Deutschland. Systemat. Ubersieht 
ubel:. me quel~engeschlchtl. EntwlCklung des Verhaltnisses zwischen St. u. K. in Reich 
u. Landern selt dem Umsturz im Nov. 1918 (Jahrb. des offentl. R.s XIII [1925] 268 ff.). 

Bayer n: C h. IVI. e u r e r, Del' CJC. u. das bayr. Staatskirchenrecht, 1918. A. Ho f
man 11, Das. nene lnrchl. Gesetzbuch u. das bayr. Staatskirchenrecht, 1919, 21925. 
II. He I d. Dw Verfassnng des Freistaates Bayern 2 1919 K Rot I '.. I D' ~ , . ' , .. ,Ie n Due 1 e r , Ie 
1m3 l'. Konkordate von 1924 CA. ftir offent!. R. Vln r19251 394 ff) G TID > 

J K 1 l J - • • • ra u ,j, a:; 
JayI'. ~n mrdat, 1925. G. 0 h.l e mli II e 1', Konkordatsfrage, 1925. J. Bey h I, 
D~~~schLm~ u. das Konkor~at mIt Rom 2, 1925. Das hayr. Konkordat u. die Schule, 
:9~,~. A',~charna~l, ?ow Volksschulbestimmungen des nenen bay!'. Konkordats 
\Cl~:lstl.,~cnul~ XIII l1920J 1~8ff.). G. Anschutz, Die bayr. Kirchenvertrage von 
19_0, 1920. G 1 e s e, St. u. K. lln neuen Deutschland. Systemat. Ubersicht uSW., 268 ff. 

r Deutsches Reich: Vgl.obenS.139, A.3. Vgl.weiter u.vorallem: Giese, 
I erfassung des Deutschen Reiches V. 11. Aug. 1919. '1926 Del' ~ Qt K' D t hI d'" . .. 00., v . U. • llll neuen 

eu sc an .. Systemat. Ubersicht usw. 271 ff. Ferner: G. J. E b e r s, Die Verf. des 
De~tsch81: ~elches v. 11. Aug. 1919, 1919. K. Bey e rl e, Die Verf. des Deutsehen 
Relches "\. 1.1. Aug. 1919, 1919. G. An s c hut z, Die Verf. des Deutschen Reiches 
v. 11. Aug. 1919, 1921, 8u4 1926. [Gut] K. Israel, Geseh. des ReichskirchenreehtR 
Hi22. O. Blihler, Die Reichsverf. v. 11. Au" 1919 1992 0 ~~ . rD" "t' 1'" 0" ~. . me 1.3 n e l' , as 
b amsrec It T d.e~ Relches ~. semel' Lander 2 (1923) 299 if. J. V. B l' edt, Del' Geist del' 
deut~chen "erf. (1924) 270 ff. A. L iIi e nth aI, Die Staatsaufsieht uber die Religions
gcsellsch,aften nach Art. 137 del' Reichsverf., 1925. J. Lin n B b 0 r n, Kirehenpolitische 
Fragen (fheol. ll. Glaube XVII [1925] 612 ff.). 

He sse n: G i e s e, St. u. K. im neuen Deutschland. Systelllat. Ubersicht USIV. 272ff. 

PreuBen: Giese a. a. O. 271ff. [Mit Liter.] 

Sac h sen: G i e sea. a. O. 271 ff". 

1
0

• IV li r t t e m ~} erg: F. ~ a 11 e.r, Das wurtt. Gesetz libel' die Kirchen V. 3. Marz 
')~~4, 1924~ G 1 e~. e, St. .u. K.. ll~ neuen Deutschland. Systemat. Ubersicht uSW. 
~ I ~ ff. K. ,:) a l' tOll us, DIe El1twlcklung des offentl. R.s in den J ahren 1920 bis 
1924 iJahrb. d. offentl. R.s XIlI [1925] 375 ff. 393 ff.). 

Die kleineren deutschen Lander: Giese a. a. Q. 269 if. 

.... Osterreich: R Kostl. er, Die Neuerungen Panst Pius' X. u. a'as if 1 R o t Z f ff 1.' 0 ent.. 
'. s err.. . ur 0 entl. R. III [1918] 461 ff.). S. G u g'" en bel' 0" e r. K. St' 
Osten-elch, 1922. vb, u. '. ill 

-~----.. ---.-------.. -.-- -------------- ------------

1 V gl. oben S. 136 if. 
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Von auf3erdeutschen Landern sei erwahnt: I t a lie n: IvI. Fa 1 co, Rassegna di 
dil'itto ecclesiastico italiano (1915-1920) (Estratto dalla Rivista di diriUo puhhlico), 
1920. A. C. J e mol 0, Il valore del diritto della Chiesa nell' ordinamento giuridicG 
della Stato Italiano (Archivio giuridico ,Filippo Serafini" XC [1923] 3 if.; auch separat). 
Dagegen schrieb F. Sea d u to: Efficacia civile delle norme canoniche (ehd. XCII 
[1924)129 if.). Darauf antwortete J e 111 0 I 0 mit: La Chiesa e il suo diriUo (ebd. XCIII 
[1925] 245 if.). V gl. ferner: II Codice di diritto canonico e il diritto italiano (Civilta 
catt. 1923 II 310 if.); A. C. J em 0 I 0, Il patrimonio ecclesiastico e l' azione dello Stato, 
a proposito di una prossima riforma (Estratto dalia Rivista di diriUo puhhlico), 1924: 
V. del G i u d ice, Il diritto dello Stato nell' ordinamento canonico (Archivio giuridico 
,Filippo Serafini" XCI [1924) 3 if.). 

Berichtigungen und Erganzungen 

zu Teil I und II. 

S. 1, Z. 13 von oben fiige hei: De r s., Rechtsphilos. Abhandl. u. Vol'trage, 1925 if. 
S. 1, Z. 24 von oben fiige bei: De r s., Philosophie des R.s, 1925. 
S. 1, Z. 7 von unten fiige bei: De r s., System del' philos. R.slehre u. Politik, 1924. 
S. 2, Z.11 von oben fiige bei: De r s., R.sgefiihi u. R.sbewuf3tsein, 1925. 
S. 2, Z. 15 von oben fiige bei: De r s., Grundlagen del' Gesellschaft. Eine R.s-, 

Staats- u. Sozialphilosophie, 1924. 
S. 2, Z. 25 von oben fiige bei: O. Lot tin, Le droit naturel chez St Thomas et 

ses predecesseurs (Ephemerides theol. Lovan. I [1924J 369 if.); M. G r a b m an n, Das 
Natmrecht der Scholastiker von Gratian bis Thomas von Aquin (MitteIaIterl. Geistes
leben [1926] 65 if.); A. Man i g k, Wie stehen wir heute zum Natmrecht? CA. fiir 
R.s- u. Wirtschaftsphilosophie XIX [1926] 375 if.); Ders., Die Idee des Naturrechts 
(Festgabe fiir Stammler [1926] 1 if.). 

S. 2, A. 2 lies: L. 10 statt: X. 
S. 3, A. 4 lies: 6, 6 0; 27, § 1 statt: 66 0; 27 § 1. 
S. 5, Z. 20 von oben fiige bei: H. Die c k man n, De Ecclesia, ·1925. 
S. 7, A.3 am Schluf3 fiige bei: W. Braune, Althochdeutsch u. Angeisachsisch 

(Beitrage zur Gesch. del' deutschen Sprache u. Liter. XVIII [1918] 424 if.). 
S. 11, A. 2 am Schlua fiige bei: W. S c h 0 n f e 1 d, Die jurist. Methode im KR. 

Eine rechtshistor. Auseinandersetzung mit Rudolf Sohm (A. fiir R.s- u. Wirtschafts
philosophie XVIII [1924/25] 58 if.; auch separat). 

S. 15, A. 7 am Schluf3 fiige bei: H. K. vVe r n e r, Die Rechtsnatur des Deutscheu 
Evangel. Kirchenbundes, 1926. 

S. 17, A. 3 am Schlua fiige bei: J. deB e c k e r, De recta methodo interpretandi 
Codicem (Ephemerides theol. Lovan. II [1925] 244 if.). 

S. 20 .Mitte lies: S e i pel statt: Dei g e 1. 
S. 22, Z. 17 von oben fiige bei: J. N ike 1, Grundrif3 del' EinI. in das A. T., 

1925. 
S. 28, B: Lei t 11 e r, Handb. usw. ist 1921 if. in 2., Vel' me e r s c h - C r e u sse 11, 

Epitome etc. 1924 f. in 2., Per a tho n e r, Kurze Einfiihrung usw. 1926 in 4., 
Eichmann, Lehrb. usw. 1926 in 2. Aufi. erschienen. Fiige bei: J. B. Haring, 
Grundziige des kath. KR.s. 3., nach dem CJC. umgearb. Aufi., 1924; N. Hill i n g, 
Das Personenrecht des CJC., 1924; K 0 e n i gel' - G i e s e, Grundziige des kath. KR.s, 
1924; Koeniger, Kath. KR., 1926. 

S. 31, Z. 23 von oben fiige bei: Die c k man n, De Ecclesia I 255 if.; II 211 if. 
S. 34, Z. 26 von oben fiige bei: De r s., Die Mission u. Ausbreitung des Christen

tums in den ersten drei Jhdten 14 (1924) 487 if. 
S. 35, Z. 5 von oben fiige bei: Del' S., De Ecclesia I 285 if. 415 if.; K. A d a Ill, 

Causa fin ita est (Festgabe fiir Ehrhard [1922] 1 if.). 
S. 35, Z. 10 von oben fiige bei: E. Cas par, Die alteste rom. Bischofsliste 

(Papsttum u. Kaisertum. Festschrift fiir Kehr [1926] 1 if.); E. S a lin. Civitas Dei, 
1926; A. E r h a r d, Urchristentum u. KatholizisIllUS, 1926. 
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S. 35, Z. 10 von uuten fuge bei: 'V. B au e r, Die Briefe des Ignatius von 
Antiochien n. del' Polykarpbrief (ebd.), 1920. 

S. 35, Z. 5 von unten fuge bei: Del's., De Ecclesia I 197 if. 345 if. 
S. 36, Z. 5 von 01en fuge bei: Del's., Das Charisma veritatis n. del' Episkopat 

bei Irenaus (Z. flir neutest. Wiss. XXIII [1924] 214 ff.); H a I' n a c k, Die Mission usw. 
14 332 if. 454 if.; II 4 832 if. 836 if. 841 if.: T h. S p 0 r I' i, Del' Gemeindegedanke im 
ersten Petrnsbrief, 1925. 

S. 36, A. 4 am Schlu13 fuge bei: Die c k man n, De Ecclesia I 286 if. (tiber die 
Eehtheit von Matth. 16, 18 f.) 300 if. (zur Exegese del' Stelle). 

S. 37, A. 4 am SehluB fage bei: Die e k man n, De Ee()lesia I 437 if. 
S. 38, A. 6 am SchIuB flige bei: Die c k man n, De Ecclesia I 430 if. 
S. 38, A. 7 am SchluB fiige bei: Die c k mann, De Ecclesia I 452 if. Ferner: 

d 'A I e s, Principalis cathedra (Reeh. de science relig. XIV [1924J 160 if.). Dagegeu: 
Bat iff 0 I, Les ,principaies eathedrae' du Coneil de Carthage 397 (ebd: 287 if.); 
Del's. (gegen Jtilicher), La "prima cathedra episcopatus" du Conci! d'Elvire (Journ. 
of theo!. stud. XXVI [1924J 45 fr.); Del's., Petrus initium episcopatus (Rev. des 
seienc. relig. IV [1924J 440 if.); K 0 c h, Bischofsstuhl u. Priestersttihle (Z. ftir 
K.gesch. XLIV [1925J 170 fr.). 

S.39, A.3 am SchluB fiige bei: Bat i ff 01, Le Siege ApostoJique (1924) 110 f. 
S. 44, A. G am SchluB ftige bei: H a I' n a c k, Die Mission usw. II 4 852 f. 
S.45, A.4 am SchIul3 ftige bei: Harnack, Die Mission usw. II4 860fr. 
S.45, Z.23 yon oben flige bei: Dieckmann, De Ecclesia I 257f. 
S. 47, Z. 3 von unten ftige bei: O. S chi 11 i n g, Die Staats- H. Soziallehre des 

hI. Thomas von Aquin (1923) 45 if. 183 if.; Del's., Die Staats- u. Soziallehre des 
Papstes Leo XIII. (1925) 2711'. 48 if.; P.Tischleder, Urspl'ung u. Trager del' 
Staatsgewalt llach del' Lehre des hl. Thomas u. seiner Schule (1923) 14 if. 45 ff.; 
De r S., Die Staatslehre Leos XIII. (1925) 42 fr. 262 ff.; J. P. S t e ff e s, Die Staats
auffassung del' JI{oderne (1925) 129 if. V gl. auch die Liter. zu § 15. 

S. 48, A. 2 am Schlul3 fuge bei: S chi II i n g, Die Frage del' Volkssouveranitat 
(Theo!. Qschr. CV [1924] 175 fr.); Tis chI e del', Die StaatsJehre Leos XIII. 199 if. 

S. 50, A. 2 Mitte streiche: U. Lam pert, Die rechtliche Stellung del' Landes-
kirchen in den schweiz. Kantonen (1908) 16 if. 

S. 52, A. 4 lies: Leo XIII. statt: Leo III. 
S. 56, A. 3 fuge hei: V g!. P. Tis chI e de r, Die Staatslehre Leos XIII. 219 if. 
S. 57, Z. 28 von obenlies: Staats- u. Verwaltllngsrechts statt: Verwaltungsrechts. 
S.57, A.1 fuge bei: VgI. Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII. 299if. 
S. 58, A. 3 am SchluB ftige bei: In diesem Sinn auch K. Rot hen b u c her, Die 

bayr. Konkordate vou 1924 (A. des oifentI. R.s. N. F. VIII [1923] 330). Anders 
G. An s c hut z, Die Verfassung des Deutschen Reichs v. 11. Aug. 1919" n.4 (1926) 239 f. 
[Mit reicher Liter.J 

S. 60, A. 6 ftige bei: V gI. P. Tis chI e d e r, Die Staatslehre Leos XIII. 290 if. 
S. 61, A. 2 lies: Benedikt XV. statt: Pius XI. 
S. 61, A. 3 fage bei: V gl. Tis chI e d e r, Die Staatslehre· Leos XIII. 290 fl'. 
S. 62, A. 4 lies: Benedikt XV. statt: Pius XI. U.: 29. Marz 1924 statt: 25. J anual' 

1925. Am SchluB fuge bei: G. An s c h ii t z, Die Verfassung des Deutschen Reichs 
v. 11. Aug. 1919 3u

.
4 239 f., ist del' Meinung, daB die fruheren Konkordate Hoch soweit 

gelten, als ihnen nicht durch bestimmte Artikel del' VDR. prajudiziert ist. Y gI. z. B. 
seine Erkllirung zu Art. 137, S. 356 ff. 

S. G3, Z. 10 von ohen stelle voraus: Zur Liter. vgI. zunachst § 13. 
S. 63, Z. 23 von oben lies: political statt: historical. 
S. 64, A. 1 fage bei: H a I' 11 a c k, Jifissionen usw. II' 577 if. 
S.64, A.2 fage bei: Harnack, Missionen usw. 14 306 f.; Dieckmann, 

Uber den antiken Kaiserkult (Z. fiir kath. TheoI. XLIX [1925J 151 fl.). 
S. 64, A. G am SchluB fage bei: H a rn a c k, JVIissionen usw. 14 500 if. 
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S.65, A.2 am SchluB fuge bei: Harnack, Missionen usw. l' 513; F. Kam
pel's, Del' Vf erdegang del' ahendland. Kaisermystik (1924) 144 ff. [Gegen die Kreuzes
Elrscheinung.J; V. S c h u 1 t z e, Die christl. ML\nzpragungen unter den Konstantinel'l1 
(Z. fiir K.gesch. XLIV [1925] 321 fr.); K. M ti II e r, Konstantins d. Gr. Katechumenat 
(Z. fur llentest. Wiss. XXIV [1925J 285 if.). 

S. G7, A.4 am SchluB ftige bei: P. Batiffol, Le Siege Apostolique, 1924; 
D n c h e s 11 e, L'Eglise au VF siecle (1925) 1 fr. 

S. 68, A. 8 am SchluB fiige bei: Bat i ff 01, Le Siege Apostolique 53 if. 
S. G8, A. 9 am SchiuB ftige bei: E. S a lin, Civitas Dei, 1926. 
S. 69, A. 1 am Schlu13 fage hei: Bat iff 01, Le Siege Apostolique (1924) 151 if. 
S. 69, A. 2 am SchIul3 fiige bei: A. F 1 j c he, La reforme gl'egorienne. T. I: La forma-

tion des idees gregoriennes (1924) 270 fl.; A.]\1 i c h e I, Humbert u. Kerullarios, 1925 if. 
S. 70, A. 1 am SchluB ftige bei: L. D u c h e s n e, L'EgIise au VIe sieele (1925) 486 ff. 
S. 71, A. 2 am SchluB ftige bei: G. K a 11 en, Del' Sakularisationsgedanke in 

seiner Auswirkung auf die Entwicklung del' mittelalterl. Kirchenverfassung (Hist. Jb. 
XLIV [1924]197 ff.); Po S chi, KirchellgutsverauBerungen n. das kirehI. VerauBerungs
verbot im fruheren MA. (A. fiir kath. KR. CV [1925] 3 if.). 

S. 72, A. 4 am SchluB fiige bei: P. C I 0 c he, Les elections episcopales so us les 
Jllerovingiens (Moyen-age neser. XXVI [1924/25J203 if.; auch separat); G. Ehren forth, 
Rinkmar v. Reims u. Ludwig III. Y. Westfranken (Z. fur K.gesch. XLIV [1925J 65 if.). 

S. 73, A. 3 am SchluB ftige bei: F. S c 11 n e ide 1', Rom u. Romgedanke im MA., 
1926; :\11. B u c h n e r, Die Clausula de unctione Pippini eine Falschung aus dem 
Jahre 880, 1926; A. S ten gel, Die Entwicklung des Kaiserprivilegs fiir die rom. 
Kirche 817-962. Ein Beitrag zur alter. Gesell. des K.staates (Hist. Z. CXXXIV 
[1926] 216 fr.). 

S.74, A. 2 am SchluB ftige bei: E i c h man n, Studien zur Gesell. del' ahendland. 
Kaiserkronung (Rist. Jh. XLV [1925J 21 fr.); De r s., Die sog. rom. Konigskronungs
formel (ehd. 516 fr.); De r S., Del' Kaiserkronungsordo "Cencius II." (Miscellanea 
Ehrle II [1924] 322ft·.); Kampers, Rex et saeerdos (Hist. Jh. XLV [1925J 495 if.): 
J. H a 11 e 1', Das altdeutsche Kaisertum, 1926; E. v. F r a u e 11 hoi z, ImperatoI' Octa
vianus Augustus ill del' Gesell. u. Sage des MA.s (Rist. Jb. XL VI [1926] 86 fl.). 

S. 76, A. 5 am SchluB fuge bei: F. S c h n e ide 1', Papst Johann XV. u. Ottos III. 
Romfahrt (Mitt!. des lust. fiir osten. Geschfg XXXIX [1923J 193 fr.). 

S. 76, A. 7 am SchluB fuge bei: A. F I i c he, La rOforme gregorienne. T. I: La 
formation des idees gregoriennes (1924) 129 if. 175 if. 

S.77, A.6 am SchluB ftige bei: J. Buhler, Die Hohenstaufen, 1925. 
S.77, A.8 am SehluB fuge bei: F I i c he, La reforme gregorienne I 309 if. 
S. 78, A. 1 am SchIuJ3 fiige bei: F lie he, La reforme gregorienne. T. II: Gre

goire VII, 1925. 
S. 78, A. 3 am SchluJ3 fUge bei: F 1 i c he, La crise religieuse depuis la mort de 

Gregoire VII jusqu'a l'avenement d'Urbain II (Rev. des COUl'S et conferences XXIV 
[1922/23J 57 fr.). 

S. 78, A. 9 am SchluB fuge bei: K. H 0 hen 10 he, Papstrecht u. weltliches R., 1925. 
S. 79, A. 1 am SchluB fuge bei: E. K asp a r, Gregor VII. in seinen Briefell 

(Hi st. Z. CXXX [1924J 1 fr.). 
S. 80. A. 2 am SchluB fiige hei: A. J. Car 1 y 1 e, The claims of Innocent III. 

to authority in temporal matters (Tijdskrift VOl' Rechtsgeschiedenis V [1922J 111 if.). 
S. 80, A. 4 lies: Innoz. IV, statt: Innoz. III. 
S. 80, A. 5: R i vie r e laBt es unentsehieden, ob Gilles de Rome del' Verfasser 

del' Bulle "Unam sanctam" ist. ~'tige hei: E. E i c h 111 a 11 n, K. u. St. (A. fiir R.s
u. Wirtschaftsphilosophie XVI [1922/23J 131 fr.). [Potestas directa.] 

S. 80, A. 6 flige bei: Liter. auch unten S. 222, Z. 37 von oben. 
S. 81, A. 3 lies; 222 statt: 22. Am SchluJ3 fiige bei: Del's., Sur l'expression 

,.Papa Deus' au moyen-age (Miscellanea Ehrle II 276 if.). 
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S. 81, A. 4 am SchluB fiige bei: Stu t z, Zur Gesch. des deutschen Konigswahl
rechts im MA. (Z. fiir R.sgesch., germanist. AbtI. XLIV [1924] 263ff.); J. Haller 
In_noz. III. .u. Otto. IV. (Papsttum u. Kaisertum. Festschrift fiir Kehr [1926J 475 ff.); 
W. M. Pel t z, DIe Entstehung des Registrum super negotio Romani imperii n. der 
AniaB ZUlli Eingreifen Innoz. III. in den dentschen Thronstreit (Hist. Jb. XLVI 
[1926J 354 ff.). 

S. 82, A. 1 am SchlnB fiige boi: G. Liz e I' and, Les constitutions "Romani 
principes" et ,Pastoralis cura" (Nouv. Rev. hist. de droit frany. et etrang. XXXVII 
[1913J 725 ff.); F. S c h n e ide l', Kaiser Heinrich VII., 1924 ff.; H. B I' e s s I au, Die 
erste Sendung des Dominikaners Nikolaus von Ligny, spater' Bischofs von Butrinto, 
an den papstl. Hof u. die Promissionsurkunden Heinrichs VII. von Hagenau u. Lausanne 
(Papsttum u.Kaisertum. Festschrift fur Kehr [1926J 549ff.); E.Jordan, Henri VI 
a-t-il offert a Celestin II de lui faire hommage pour l'empire? (Melanges Lot [1925] 
285 ff.). 

S. 83, A. 4 am SchluB fiige bei: Das kursachs. Reichsvikal'iat VOl' del' Goldenen 
Bulle (Rist. Vierteljahrschr. XXII [1924J 1 ff.). 

S. 84, A. 1 am SchluB fiige bei: W. v. den S t e in en, Die Staatsbl'iefe Friedl'. II., 
1923; J. Buhler, Die Hohenstaufen, 1925; K. Hampe, Friedl'. II. in del' Auf: 
fassung del' Nachwelt, 1925. 

S. 85, A. 1 am SchluB fiige bei: E. R u Hi n i-A von do, II "Defensor pacis" di 
Marsilio da Padova (Rivista stor. ital. XLI [1924] 113 if.); H. 0 t to, Mal'silius von 
Padua u. der ,Defensor pacis" (Hist. Jb. XLV [1925J 189ff.); F. Federhofer, Ein 
Beitrag zur Bibliographie u. Biographie des Wilhelm von Occam (Phil os. Jb. XXXVIII 
[1925J 27 if.); R. S c hoI z, Zur Datierung u. Uberlieferung des ,Defensor pacis" von 
Marsilius von Padua (Neues A. del' Gesellsch. far alt. deutsche Gesch.skunde XLVI 
[1926J 490 if.). 

S. 86, A. 1 am Schluf3 fiige bei: R i vie I' e, Le probleme de l'Eglise et de l'Etat 
au temps de Phil. Ie Bel, 1926. 

S. 87, A. 1 am SchiuB fiigs bei: E. Rod 0 can a chi, Histoire de Rome de 1354 
it 1471, 1922. 

S. 87, A. 4 Mitte lies: A. Len e, Del' erste liter. Kampf statt: Die ersten liter. 
Kampfe. Am SchluB fiige bei: Fin k e, Acta Conc. Const. II., 1923; DeI's., ZUl' 
Charakteristik des Hauptanklagers Johanns XXIII. auf dem Konst. Konzil (Miscellanea 
Ehrle [1924] 157 if.); J. H 0 II n s t e i n e 1', Studien zur Geschaftsordnung am Konst.. 
Konzi! (Festgabe fiir Finke [1925J 240 ff.); Del' s., Konig Sigismund auf dem Konst. 
Konzil. Nach dem 'ragebuch des Kard. Filastre (Mittl. des Inst. flil' osterr. Geschfg 
XLI [1926J 185 ff.); W. M u 1 de r, Leonardus Statius auf dem Konst. Konzil (Festgabe 
fur Finke [1925] 257 if.). 

S. 88, A. 3 am SchluB fiige bei: A. D y I' 0 ff, Aegidius von Colonna? Aegidius 
Conigiatus? (Philos. Jb. XXXVIII [1925J 18 if.) 

S. 89, A. 1 am SchluB fuge beL E. M 0 I it 0 r, Nik. v. Cues u.die deutsche 
R.sgesch. (Z. fiir R.sgesch., germanist. Abtl. XL [1919J 273 ff.); L. S a I e m b i e r, 
Pierre d'Ailly it Cambrai (Rev. d'hist. de l'Eglise de France X [1924J 5 ff.); K. D. 
S c h mid t, Studien zur Gesch. des Konzils von Trient, 1925; R. S c hoI z, Eine 
Gesell. u. Kritik del' Kirchenverfassung vom Jahre 1406 (Papsttum u. Kaisertum. 
Festschrift fiir Kehr [1926J 595 ff.). 

S. 90, A. 2 am SchluB fiige bei: A. De gel' t, Le clerge de la France et les 
origines de la diplomatie franyaise (Rev. d'hist. de l'Eglisede France IX [1923J 321 ff.); 
E. Rod 0 can a chi, Une cour princiere au Vatican pendant la Renaissance: Sixte IV, 
Innocent VIII, Alexandre VI Borgia (1471 ~ 1503), 1925; 1\1:. 1\1: 0 l' e I, L'excommuni
cation et Ie pouvoir civil en France au droit canon. elassique au commencement du 
xve sieele, 1926. 

S. 92, A. 1 am SchluB fiige bei: H. Wei gel, Die Deutschordenskomturei Rothen
burg o. Tauber im MA. 1hre Entstehung, ihre wirtschaftl. u. kirchl. Bedeutung n. 
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ihr Niedergang im Kampf mit del' aufstl'ebenden Reichsstadt, 1921; J. 'Va 1 tel', 
Die K. Deutschosterreichs am Vorahend del' Reformation, 1921; P. K i rn. Del' 
mittelalterl. Staat u. das geistl. Gericht (Z. fiir R.sgesch., kan. Abtl. XV [1926.1162 if.). 

S. 93, A. 2 am SchluB fage bei: H. H a U 13 herr, Del' Staat in Calvins Gedanken
~\\'elt, 1923; J. Bin del', Luthers Staatsauffassung, 1924; H. B a I' 0 n, Calvins Staats
auffassung u. das konfession. ZA., 1924; W. K 0 hIe 1', Zu Luthers Schrift ,An den 
christl. Adel deutscher Nation" (Z. far R.sgesch., kan. Abtl. XIV [1925J 1 ff.). 
Dagegen: E. Kohlmeyer, Noch ein Wort zu Luthers Schrift ,An den christl. 
Adel" n8"-. (Z. fiir K.gesch. XLIV [1925J 582 if.); T h. P a u Is, Luthers Auffassung 
von Staat u. Volk, 1925; A. R e ute r, Luthers u. Melanchthons Stellung zur juris
dictio episcopol'um (Neue kirchl. Z. XXXV [1925J 549 if.); Gri s ar, Martin Luthers 
Leben u. sein Werk (1926) 220 ff. 279 ff. 294 ff. 

S. 94, A. 1 am SchluB fUge bei: A. B I' e 11 11 eke, Das Kirchenregiment der 
Herzogin Elisabeth wahrend ihrer vormundschaftl. Regierung im Fiirstentum Calen
herg-Gottillgen (Z. fur R.sgesch., kan. AbU. XIV [1925J 62 ff.). 

S. 94, A. 3 u. 4 am SchluB fuge bei: \V. Die hI, Kirchenbehorden u. Kirchen
diener in del' Landschaft Hessen-Darmstadt von del' Reformation bis zum Anfang 
des 19. Jhdts, 1926. 

S. 95, A.2 am SchluB fiige bei: H. Gl'isar, Martin Luthers Leben u. sein Werk 495 ff. 
S.96, Z.7 von oben lies: J. n.M. Stephani (i-1617 u.1646 statt: M. Stephani 

(t 1646). 
S. 96, A. 2 am SehluB fiige hei: F. S c hen k e, Pufendorfs Kirchenhegriif (Z. fiir 

R.sgesch., kan. Abtl. XIV [1925J 39 if.). 
S. 97, A. 1 am SchluB fiige bei: Die Dissertation von K. D. S c h mid t, Die N ach

wirkungen del' spatmitteialterI. Reformideen wahrend del' ersten Periode des Konzils 
von Trient, 1924, ist in dessen Schrift: Studien zur Gesch. des Konzils von Trient ~ 
vgl. oben S. 89, A. 1 -- ubergegangen. 

S. 97, A.2 am SehiuB fiige bei: P. Ijeturia, La acci6n diplomatiea de Bolivar 
ante Pio VII. (1820-1823), 1925; Del's., Del' HI. Stuhl u. das span. Patronat in 
Amerika (Hist. Jb. XLVI [1926J 1 ff.); Del's., Die Amerika-Enzyklika Leos XII. vom 
24. Sept. 1824. Ihre Gesch., ihr Text, ihre Folgen (ehd. 234 ff.); Pas tor, Gesch. 
del' Papste seit dem Ausgang des MA.s, Bd. X: Gesch. del' Papste im ZA. del' 
kath. Reformation u. Restauration: Sixtus V., Urban VII., Gregor XIV. u. Innozenz IX. 
(1585 -1591), 1926. 

S. 98, A. 2 am SchluB fage bei: H. See, Les idees poIitiques en France au 
XVIl e sieele, 1923; M. D u h rue I, Les Congregations des Affaires de France sous 
Ie Pape Innocent XI (Rev. d'hist. eccles. XXII [1926J 273 ff.). 

S. 99, A. 1 am SchluB fuge bei: M. B I' a u hac h, Max Franz von Osterreich, 
letzter Kurfiirst von Koln n. Fiirstbischof von Miinster, 1925. 

S. 104, A. 2 am SchluB fiige bei: H. Tr e me I, Die sakular. Klosterwaldungen Il1 

Althayern, 1924. 
S. 105, A. 3 am SchluB fage bei: A. Mat e 1', La Republique au conclave et 

l'alliance avec Rome en regime de separation. Le conclave de Venise 1794~ 1799~ 1800, 
1923; A. A I c a is, N apoIeon et la religion, 1923; A. Me s san a, Francesco Cacault, 
ministro plenipotenziario francese presso la S. Sede, 1801-1803, 1924; B 0 u I a y de 
I a Me u I' the, Histoire du retablissement du culte en France (1802~ 1805), 1925. 

S. 106, A. 2 Mitte lies; J. B. Ki 131 i n g, Gesch. des Kulturkampfes usw.; vgl. 
oben S. 104, A.2 statt: S. 102, A.4. Am SchluB fiige hei: L. Do bel' I, Graf v. Mont
geJas u. das Prillzip del' Staatssouvel'anitat, 1925. 

S. 107, A. 1 am SchluB fiige hei: H. S c hub e I' t, Die preuB. Regierung in Koblenz, 
ihl'e Entwicklung u. ihr Wirken 1816~ 1918, 1925. 

S. 108, A. 2 am SchiuB fiige bei: St. u. K. in del' bad. Geschichte. Denkschrift 
iiber die Entwicklung del' Rechtsverhaltnisse zwischen dem bad. Staat u. den beiden 
christl. Kirchen, 1926. 
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8. 109, A. 1 am 8chlull fuge bei: A. Inn e r k 0 fl e 1', Del' hI. Klemens Ylarla 
Hofbauer, ein osterr. Reformator 2, 1913; H. 8 i n g er, Kritische Bemerkungen zu 
einer Gesell. des osten. Kon"kordats (Mittl. des Vel'. fur Gesch. del' Deutschen in 
Bohmen LXII [1924] 95 if.): H. v. 8 r h i k. Metternich. del' 8taatsrnann ll. Mensch 
1925. ." , 

8.109, A.2 eingangs lies: Aulle!' del.' 8.103, A.l u. 8.107, A.l statt: 8.107, A.4. 
Am 8chlull fuge bei: J. G r is a I' , Friedl'. IVilh. IV. u. das Kolner Ereignis (8timmen del' 
Zeit 1921/22 II 338 if.); H. Bas t g en, Del' Zustand des Katholizisll1us in PreuBen im 
Jahre 1833 (RUm. Qschr. XXXI [1923/24] 168 if.); Del's., Vatikan. Akten aus den' 
Jahren 1835/36 ZUlll Beginn des Konflikts zwischen del' kath.'Kirche u. Preullen (ebd. 
XXXII [1925]111 if.); H. Po Ill, Die kath. Militarseelsorge PreuBells 1797-1888, 1926. 

8.109, A.3 am 8chlull fage bei: J. GrisaI', Aus Sturmestagen del' kath. Publi
zistik. L Del' Kampf urn die ,Neue Wurzburger Zeitung" 1837-1839 (Still1ll1en del' 
Zeit 1923/24 I 112 if.); Ph. Fun k, Von del' Aufklarung zur Romantik. 8tudien zur 
Vorgesch. del' Munchener Romantik, 1925. 

S. 110, A. 1 gegen Ende lies: De r S., Del' kirehl.-polit. Kreis Uill Franz Joseph 
lVlone statt: Del' kirchI. u. polit. Kreis usw. Am Schlull fuge bei: Mil' b t, Del' 
Kampf um die Elisabethenkirche in Marburg, 1912; K 1. B au e 1', Die kath. Bewegung 
in WUrtt. 1813--1848, Miinchn. Diss., Maschinenschr., 1922. V gl. unten S. 113, A. 1. 
J. Gd s ar, Aus Sturmestagen del' kath. Publizistik. II: "Del' Frankische Kurier" 
1839-1841 (Stimrnen del' Zeit 1923/24 II 426 if.). 

S. 110, A. 6 am 8chluB fuge bei: M. NT. S tau din gel', Die kath. Bewegullg in 
Bayern in del' Zeit des Frs,nkfurter Par'laments, 1926. 

S. 112, A. 1 am SchluB fage bei: K. B a c hem, VOl'geschiehte, Gesch. u. Politik 
del' deutschen Zentrumspartei, 1815-1914, 1926 if. 

S.113, A.1 am Schlull fUge bei: ]'. S c h mid t, Hermann v. Mallinckrodt 2. 1921; 
G. J\:I U 11 e r, Bismarcks Gedanken Uber den Staat, 1923; K. 8 c h wei t z e r, Bismarcks 
Stellung zum christl. Staat, 1923; G. R 0 sen, Die Stellungnahme del' Politik Bis
marcks zur Frage derStaatsform in Frankreich vOll1871 bis 1890, 1924; J. Treitz, 
Michael Felix Korum, Bischof von Trier 1840--1921, 1925. 

S. 114, A. 3 am Schlull fiige bei: G. Ric h tel', Del' Plan del' Errichtung del' 
kath. Universitat zu Fulda im 19. Jhdt (1922) 31 if.; L. v. Pas tor, Del' Mainzel' 
Domdekan Joh. Bapt. Heinrich 1816-1891, 1925. 

S. 114, A. 5 streiche: K 1. B au e r, Di e kath. Bewegung in \Vurtt. usw.; vgl. oben 
S.110, A.l. 

S.115, A.l am Schlull fiige bei: E. v. Jagemann, 75 Jahre des Erlebens u. 
Erfahrens (1849--1924), 1925; H. F. S chi e 1, J oh. Bapt. v. Hirseher (1926) 59 if. 

S. 116, Z. 46 von oben fuge bei: F. JIiI u raw ski, Die Juden bei den Kirchen
vatern u. Scholastikern. Eine kirchengeschichtl. Skizze als Beitrag zum Kampf gegen 
den Antisemitismus, 1925. 

S.117, A.12 am Schlull fUge bei: Del'S., Les juifs dans l'empire romain, leur 
condition juridique, economique et sociale, 1914. 

S. 119, Z. 4 von oben fagebei: F. He i n e r, Die communicatio in sacris del' 
Katholiken mit den Haretikern u. das DekI"et Martins V. ,Ad evitanda" vom Jahre 
1418 (A. fur Ieath. KR. LXXXVII [1907] 103 if.). 

S. 121, Z.15 VOll oben streiche: "ist dem Priester usw." bis einsehlieBl. "Doeh". 
S. 121, A. 8 fuge bei: C. S. o if. 26. Nov. 1919 (A. fUr kath. KR. C [1920] 28). 
S. 123, Z. 45 von oben fUge bei: F. Kat ten 13 usc h, Studien zur Ethik des 

Patriotisll1us (Theol. 8tudien u. Kritiken XCV [1923] 78 if.); B. Stu del', Del' konfess. 
Friede. Begriif ll. Stellung im oifentl. R. des Bnndes n. del' Kantone, 1924. 

S. 125, A. 1: Dan die Reformatoren Toleranz gekannt hatten, behauptet Stu t z 
a. a. O. 374 u.401 nicht ganz entschieden. DaB sie keine gekannt haben, siehe auch 
hei: J. K u h n, Toleranz u. Oifenbarung (1923) 72 if.; H. G r i s a r. Martin Luthers 
Leben u. sein Werk (1926) 280 if. 288 f. 298 446 f. 
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S. 128, A. 1 am SehluB fUge bei: F. Flaskamp, Die Religions- u. Kirchen
politik des Gronen Kurfursten Friedrich IVilhelm von Brandenburg nach ihren persUnl. 
Bedingungen (Hi st. Jb. XLV [1925J 253 if.). 

S. 132, A. 1 am Schlun fuge bei: B. Stu de 1', Del' konfess. Friede (1924) ~ii ff. 
S. 135, A. 1 am Schlull fUge bei: P. Tis chI e d e r, Die Staatslehre Leos XIII. 

(1925) 190 if. 
S. 136, Z. 11 VOll obe11 lies: Internat. Wochenschrift 1908 statt: 1909. 
S. 137, A. 2 am SchIuB fuge bei: Z. G i a com e t t i, Quellen zur Gesell. del' 

Trennung von K. u. St. (1926) 678 if. 
S. 138, A. 1 am Schlull fuge bei: G i a C 0 111 e t ti, Quellen usw. 1 if. 
S. 138. A. 4 am Schlull fuge bei: G i a c 0 111 e t t i, Quellen usw. 428 if. 
S. 138, A. 5 am SchluB fiige bei: G i a com e t t i, Quellen usw. 440 if. 
S. 138, A. 6 am SchluB fage bei: G i a C 0 III et ti, QuellGl1 usv;. 436 if. 
S. 138, A. 7 fage bei: Fe 1'1' a t a (Kard.), Memoires, 1920: E. R e n a rd. Le 

cardinal Mathieu, 1839-1908. Augers-Toulouse-Rome. La dernie~'e crise de l'Eglise 
cOllcol'datail'e, 1925; G. Goy au, Le cardinal Lavigerie, 1925; G. Wei II, Histoire 
de l'idee lalqu~ en France au XIxe siecle, 1925; Y. del a B I' i ere, Les luttes 
presentes de l'EgIise. VIe sel'. L'Eglise et l'Etat durant quatre annees d'apres-guerre 
1920-1924, 1925; G i a com e t t i, Quellen usw. 1 if. 

S. 139, A. 1 am SchluB fuge bei: G i a c 0 111 e t t i, Quellen usw. 447 if. 556 if. 
S. 139, A. 2 am Schlull fuge bei: G i a c 0 111 e t t i, Quellen us\\'. 409 if. 
S. 139, A. 3 am SchluB fUge bei: O. F is c her, Gultigkeit u. Geltungsbereich 

del' preuB. Kabinettsordre v. 25. Sept. 1834. Rechtsweg fUr !circhI. Dotationsanspruche 
aus del' Sakularisation (A. fiir leath. KR. CnI [1923] 37 ff.; auell separat); E. Fa l' s t e r, 
Kirche u. Schule in derWeimarerVerfassung, 1925; O.Kollreuter, St., K.u. 
8chule, 1926; H. Mus sen e r, Die finanz. Anspruche del' kath. K. an den nreuB. St. 
auf Grund del' Bulle ,De salute aniinarum" v. 16. Jnli 1821. 1926. -

S. 140, A. 1 am Sclllun [uge hinzu: G i a c 0 III e t t i, Qu~llen usw. XVI if. 
S. 145, A. 1 am SchluB fUge hinzu: G. An s c hut z, Die Verfassung des Deutschen 

R~iches v. 11. Aug. 1919 3 
u4 (1926) 237 239 f. 351 if. 373 if. [Mit reicher Liter.] 

S.149, A.3 am SchlnB fitge hei: P. Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII. 317 if. 
S. 151, A. 1 am SchluB fiige oei: A ueh del' hervorragende rom. Kanonist M a I' 0 t 0 

setzt an die Spitze seiner Instit. jUl'. can. 1" (1921) 45-134 u. 368 -449 die ein-
gehende Darstellung del' formellen u. materiellen R.squel!en. 

S. 155, A. 1 am Schlull ist zu streichen: De r s., "Dominus noster Papa" usw. 
n. heizufUgen: De r s., .Romanus Pontifex etc." (ebd. CVI [1926] 156 if.). 

S. 165, Z. 19 von oben fuge bei: De r s., La .legge nOll scritta" nella storia e 
nella dottrina etico-giul'idica della Grecia classica. 1925: Del' soo La consuetudine 
ne1 suo valore giuridico. Parte generale, 1925.' . . 

S. 175, Z. 5 von oben lies: Hinsichtlich del' Form gilt, statt: Hinsichtlich del' 
Form ist erforderlich. . 

S. 175, A. 10 sollte es heiBen: E. Rufflni-Avondo statt: E. R. Avondo. 
8. 176, Z. 27 von oben fiige bei: S. d'A n gel 0, Jus Pandectarum additis jurium 

llostri temporis praesertim juris canonici adnotationibus, 1923 if. 
S. 179, A.l am SchluB fUge bei: O. Lottin, La definition classique de la loi 

(Commentaire de la l a 2ae q.90). (Rev. neoseolast. de philos. XXVI [1925] 131 ff.). 
S. 179, A. 6 am Schlun fiige bei: Doch kennt del' CJC. auch _decreta" im Sinne 

von ,Verordnungen". V gl. Index s. v. Decreta. . 
S. 187, A. 12 lies: H. de Paye statt: H. de Page. 
S. 189, Z. 2 von obe11 Iautet del' volle Titel: J. Ant 0 nell i, Tractatus de tem

pore legali: in genere, de annis, mensibus, diebus, horis et momentis. 
S. 193, A. 5 am SchluB fage hei: N. Hill i n g, Paria litterarum. Ein Beitrag 

zur Urkundensprache des MA.s (Festgabe fUr Finke [1925J 122 if.;. 
S. 198, Z. 31 von oben lies: gleich statt: iihnlich. 
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S. 211, A. 3, Z. 3 von unten streiehe: also noell. 
S. 217, Z.2 von oben fuge bei: F. Liebermann, Zum Poenitentiale Arundel 

CZ. fur R.sgesch., kan. Abtl. XV [1926J 531 f.). 
S. 230, A. 2 am SehluB fuge bei: F lie he, La reforme gregoriemie. II. Gre

goire VII, 192ij. 
S.237, A.5 am SehluB fuge bei: Demgegenuber bleibt Gillmann bei seiner 

1ileinung CA. fiir leath. KR. CVI [1926J 165, A. 1.). 
S. 238, A. 7 fiige bei: G i 11 man n, Gibt es einen Dekretalisten Laborans '? 

(A. fiir kath. KR. CIY [1924J 275 if.). lNein.] 
S. 239, Z. 28 von oben lies: III (1913) statt: II (1913), n. Z. 31 von oben lies: 

IV (1914) statt: III (1913). 
S. 240, A. 4 am SehluB fiige bei: u. IV (1914) 583 if. 
S. 244, A. 4 am SchluB fiige hei: 1]be1' Richard Petroni von Siena findet' sieh 

n11he1'es bei: E. M. 1\1 eye r s, Juris interpretes saeeuli XIII, 1924; vgl. Ephemerides 
theol. Lovan. III (1926) 142. 

S. 246, A. 2 am S.;hluB fiige bei: Die Sehrift von Me y e I' s behandelt im wesentl. 
abel' nur Legisten; vgl. Ephemerides theol. Lovan. III (1926) 142; vgl. aber. S. 244, A.4. 

S. 246, A. 6 am SehiuB fiige hei: J. Po r c her, Lettres emanant de 1a Cour 
Pontificale a l'epoque du conclave de Viterhe (1270--1272) (Melanges d'areheol. et 
d'hist. XL [1923J 123 if.). 

S. 262, A. 3 am SchluB fiige bei: V 01. IV del' Cod. J ur. Can. Fontes ist 1926 
erschienen. 

S. 263, A. 3 ist als neuntes dem CJC. angehiingtes Dokument hinzuzufugen das 
Motu proprio Pius' XI. v. 1. Marz 1922 .Cum proxime" iiher den Eintrittstermin in 
das Konklave (Acta Ap. Sedis XIV [1922J 145 f.). 

S. 268. Z. 17 von oben fiige bei: C h. K ley b old t, Sal11l11lung kirchl. Erlasse, 
Verordnungen u. Bekanntmaehungen ffir die Diozese Miinster 2, 1925; K. S eli n g, 
Die Osnahrlicker Diozesansynode ill1 Jahre 1920. III. Sall1mlung kirchenrechtl. Be
stil11mungen mit besonderer Beriicksichtigung des Partikularrechts, 1925. 

S. 269, Z. 23 von oben flige bei: F. X. K i e f 1, Kritische Randglossen zum bayr. 
Konkordat, 1926. . 

S. 269, Z. 33 von oben flige bei: J. S c h mit t, Kirch!. Selbstverwaltullg ill1 
Rahmen del' Reichsverfassung, 1926. 
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