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Vorwort. 

Die folgenden Abhandlungen sollen die EinleHung zu 
einer groDeren Schrift bilden, die unter dem THel "Del' 
organische Gedanke in Calvins Lehren von Staat und 
Kirche" zum Beginn des nachsten J ahres erscheinen solI. 
Hier wird die DarsteHung des calvinischen Rechtssystems 
zum AbschluD kommen. \Venn abel' schon jetzt die vor
liegenden vier Aufsatze vorausgeschickt werden, so ge
schieht es einmal aus praktischen Grunden, da die The
mata in del' beabsichtigten Schrift gar nicht odeI' \venig
stens nicht in del' notwendigen Ausflihrlichkeit behandelt 
werden konnen; VOl' aHem abel' aus del' El'wagung hel'aus, 
daD die hier erol'terten Teilfragen (die Stellung Calvins 
zu dem bekanntlich die moderne Rechtsphilosophie stark 
beschaftigenden Problem des N aturrechtes und seines Ver
haltnisses zum positiven Recht; die Bedeutung Calvins 
in del' Entwickelung des Vliderstandsrechtes) eine er
sch6pfende, empfindliche Lucken in del' bisherigen Calvin
Literatur ausfUllende DarstelHmg gebieterisch verlangen. 
Die scheinbar lose sich anschlieDende vierte Studie uber 
die von del' vVissenschaft nul' fluchtig beachtete Reform 
des ZivilprozeDrechtes in Genf durch Calvin hangt, wie 
del' Leser merken wil'd, innerlich mit den vorherg\?henden 
zusammen. Sie aHe wolle'il nicht zuletzt einscharfen, daB 
die anerkannten, in~ erster Linie del' urtumlichen l'eligiOsen 
Bewegkraft des Reformatol's entsprungenen Leistungen 
auf dem kil'chlichen und staatlichen Gebiet ihl'e Fortd~'ler 
und Fernwil'kung nicht bloD seinem viel bemerkten Orga
nisationstalent verdanken, sondel'n daD seine sammeln
de und organisierende Tatigkeit restlos verstanden werden 
kann, wenn man di'e bekannte, abel' vielfach wenig ge
wurdigte Tatsache im Auge behalt, daD del' Reformator 
des Kirchen- und Staatswesens in Genf einst Harer del' 
beruhmten Juristenschulen von Bourges und Orleans go
wesen war, daD man den Organisator Calvin von derY' 
Juristen Calvin nicht trennen kann. 

Wi e n, im August 1934. ,J, Bohatec:. 



I. 

Das Nathlrrecht. 



Calvins Anschauung uber das Naturrecht 1st erst ill 
del' letzten Zeit dargestellt und gewurdigt worden. In 
seinem groBen \Verk: "Die Soziallehren del' christlichen 
Kirchen und Gruppen" sucht T I' 0 e 1 t s c h die eigenartigen 
sozialen Prinzipien del' religiOsen Gemeinschaften VOl' al
Iem in del' Auspragung des Verhaltnisses des christlichen 
Ethos zu den sittlichen Problemen und Aufgaben des aus-
serreligiOsen Lebens zu erfassen, dementsprechend die 
ubernaturliche spirituale Sittlichkeit del' beiden evange
lischen Konfessionskirchen durch naturliche und allge
meine Kulturethik zu unterbauen. Das wesentliche Hilfs
mittel dazu sieht er in den Begriffen des Naturge
setzes und des Naturrechts, die e1' bereits fruher 1) in ihrel' 
Entwickelung dargestellt und nach ihrer kulturgeschicht-
lichen Bedeutung gewurdigt hatte. Die Besonderheit del' 
sonst mit lutherisch-melanchthonischen Formeln arbeiten
den Auffassung Calvins zeigt sich nach Troeltsch in zwei 
scheinbaren AuBerlichkeiten. Einmal ist bei Calvin del' Un
terschied des "absol u ten" und "relativen" N a turrechtes weit 
weniger betont als bei Luther. Del' Dekalog und das Natul'-
gesetz werden immer wieder als ewige unwandelbare 
Regel des Sittengesetzes bezeichnet; auf die Abwandelung 
durch die Bedingungen des Sundenstandes wird dabei 
nul' gelegentlich, abel' nie im Prinzip, Rucksicht genom
men. Die zweite Eigentumlichkeit liegt in del' Auffassung 
des V erha1 tnisses del' el'sten und zweiten Tafel des Dekalogs. 
Die Lehre Calvins weist abel' auch einen andel'en Geist auf. 
Die Hel'vol'bringungen des relativen Naturgesetzes er
scheinen bei Calvin fast nie von del' Seite, wo sie zweck-

1) In seiner Schrift "Vernunft und Offenbarung"; in dem groBen Aufsatz "Protestan
tisches Christentum und Kirche"; ferner: "Das stoische Naturrecht und das moderne 
profane Naturrecht" (Iiistor. Ztschr. Bd. 106) und vor aHem die Studien in dem 
,.Archiv fUr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik". Band 26.27. 
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miWige Veranstaltungen zur Bekampfung des Bosen, ZUf. 

Forderung des Guten und zur Verwirklichung del' Ehre 
Gottes sind. 2) 

Eine entgegengesetzte SteHung nimmt Lan g 3) ein. 
Nach diesem spielt bei Calvins Beurteilung recht
Hcher und sozialer Verhaltnisse das Naturrecht keine 
Rolle. 4) Das Naturrecht musse trotz seiner Anfiinge ill 
del' Antike als ein dUrch und durch katholisehes Gedan
dengebilde angesehen werden, das auf die Ausbildung des 
modernen Liberalismus unmittelbar eingewirkt haj)e '). 
'''lrd die erst ere These v. Beyer h au s 6) abgelehnt, 
so beschrankt diesel' seine Darstellung, soweit sie auf das 
Naturrecht eingeht, dem Hauptthema entsprechend we
senWeh auf das Verhaltnis des Naturrechtes zu del' SOlJ-
veranitat Gottes 7) 'Vie diesel', \veist auch 
D 0 u mer g u e 8) Langs Behauptung zuruck. 
Seine im Verhaltnis zu den erwahnten Arbeiten ausfUhr
lichste Studie verfolgt vornehmlich den Zweck, Calvin als 
den Patron del' model'nen Menschen- und Burgerrechte zu 
ey\veisen und seine "reUgios-theologische" Naturrechtsauf
fassung gegen die "theokratisch-mittelalterliche" abzu
grenzen. 

Bei allen diesen Abhandlungen, soweit sie Calvins 
Bejahung des Naturrechtes zugeben, vermifit man eine 
nahere Erorterung del' Momente, die beim Naturrechts
problem in den Vordergrund geruckt werden mussen. Es 
fehlt die Beschreibung del' Natur als QueUe und Ursprungs
ort des Naturgesetzes, sowie del' psychologischen und 
ethischen Voraussetzungen des Naturrechtes. Es fehlt 
eine deutliche Abgrenzung del' rein naWrlichen Momentc 
gegen die durch die christilche Erkenntnis bestimmten 
und bedingten, und die Darlegung del' bei Calvin ver
suchten Synthese beider. Es fehlt die Antwort auf 

2) Soziall. 657ff. . 
3) Die Reformation und das Naturrecht", in den "Beitragen zur Farderung clmst
lich~r Theologie", Jahrgang 13, lief! 4; Gattinger Gel. Anz., ,1912. Nr. 5. 
') Naturrecht, S 22 
5) ib. 46. 
6) Studien zur Staatsanschauung Calvins, S. 66, Amn. 4. 
7) S. 67 ff. 
8) Jean Calvin V, 465. 
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die Frage nach dem geschkhtlichen Ursprung del' Natur
rechtslehre. Es fehlt VOl' allen Dingen die Erorterung 
der Zusammenhange zwischen del' Naturrechtslehre und 
del' sonstigen Gedankenwelt Calvins. 

1 

Del' Begriff ius nat u rae ist bei 
Calvin nicht scharf umrissen; e1' wird mit 
dem lex naturae abwechselnd gebraucht. Einige 
Beispiele: Wird das Altersverhaltnis del' beiden Bruder 
Esau und Jakob auf die lex naturae zuruckgefuhrt") 
so ist damit zweifellos das ius naturae gemeint. Um
gekehrt wurde man die aus del' Konigsherrschaft Gottes 
libel' die 'IV elt sich ergebende Verpflichtung del' Menschen 
zur Gottesverehrung 10) nicht auf das ius naturae, 
wie Calvin es tut, sondern auf die lex naturae grunden, 
wie ja uberhaupt sonst die Ueberordnungs- und Unter
ordnungsverhaltnisse bei ihm del' lex naturae entspringen. 
1st del' Mensch ganz aufChristus, den souveranenKonigdes 
Himmels und del' Erde, angewiesen, so entspricht dies dem 
"Naturrecht", das heiDt dem Bruderverhaltnis, das uns mit 
ihm verbindetll), wiihrendmannach einer strengenBegriffs
distinktion die Grundlage diesel' spiritualen Blutsver
wandtschaft nicht in dem ius, sondern del' lex naturae 
suchen wurde. Wir durfen in diesel' Gleichsetzung umso 
weniger einen Mangel an stl'enger begrifflicher Pragung 
sehen, als auch die Antike und das Mittelalter beide Be
griffe abwechselnd gebrauchen 12). 

0) Gp. 47,149. 
10) Op. 31,243. 
11} Op. 17,193: Nous sommes du tout it luy tant du d r 0 i c t den a t u r e qne pour 
Ie prix inestimable de son sang qui na pas espargne pour nostre salut. 
12) Die Verwechselung findet sich bereits bei Cicero: de officiis 17,69 und after 
(Voigt, De "Lehre vom ius naturale usw., S. 192). Die Gleichsetzung der beiden 
Begriffe bei den Kirchenvatern und im Mittelalter ist allgemein bekannt. In der 
Lehre des Mittelalters muE dies ganz besonders ins Gewicht fallen, da nach ihr 
das N aturgesetz bereits vor der Entstehung des Staates in GeHung war und das 
Dasein des Staates als Rechtsinstitution del' durch die aus dem Naturrecht abge
leiteten Rechtssatze maglich war. (Vg!. Gierke, Althusius 1, s. 772) - eine Theorie, 
die Calvin fremd ist. 
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Sehen wir abel' naher zu, so werden wir dem Refor
mator das Streben nach einer gewissen Abgrenzung del' 
beiden Begriffe nicht absprechen konnen. 

Es ist schon eine begriffliche Klarung, wenn 
Calvin von den mit del' lex naturae iden-
tischen ius naturae die das tatsachliche Sein' und Ge
schehen im \Veltall (fabrica mundi, orbis machina, univer
sitas mundi) beherrFlchenden und bedingenden Gesetze 
scheidet. Fur diese, sowie fUr die unabanderlichen Not
\vendigkeiten des sozialen und politischen Lebens verwen
det Calvin mit Vorliebe die Bezeichnung ordo natul'a~~ 

(ordre commun de nature) 13). 1m Gegensatz zu diesel' 
Ordnung steht die Verwirrung (confusion) 14). 

Die lex naturae ist vornehmlich del' 1nbegriff del' pl'ak
tischen, dem Menschengeist angeborenen rechtlichen und 
sittlichen Prinzipien (justitiae ac rectitudinis conceptiones), 
die die Griechen als 'itpOk~~8V; bezeichnet haben. 15) Da
mit ist abel' del' Inhalt del' 'itpOk~~iW: nicht erschopft. Cal
vin rechnet dazu die Uebel'zeugung von dem Dasein Got
tes und vondel'Notwendigkeit, ihn zu verehren/6

) womit e1' 
die Anschauung del' Stoikel', VOl' aHem Ciceros 17) und 
Senecas 18), wenn auch nicht vollstandig, \viedergibt. Nach 
diesen gehort zu den 'itpO),1)~8t( auch die Ueberzeugung 
von del' Unstel'blichkeit. J edenfalls handelt es sich bei Cal
vin um die G e set z g e bun g des SolI ens. Denn das 
Gesetz vel'mittelt zunachst die Erkenntnis des Rech
ten und Billigen (notitia recti et aequi). Es halt sodann 
den Menschen die aus diesel' Erkenntnis sich ergebende 
Regel del' richtigen Lebensgestaltung (vitae instituendae 
regula) VOl' und ist dahel' vornehmlich das Mittel, 
die Menschen zu der richtigen Lebensnorm zu erziehen19

). 

13) op. 3 1,290,490 continuus naturae ordo; 35,393: ordre admirable eu nature 
ib. 378: ordre perpetuel; ib: 373: ordre commun de nature; 36,30: orda naturae; 
35, 329: die Ordnung als organische Verbindung der Menschheit; 26, 31lt!; 33, 313, 
583f!, 597, 599 (Ueberordnungs- und Unterordnungsverhliltnisse; 2, 197; 27, 456: 
ordo paliticus, ordre public. 
14) 27,565; 33,613,615; 35,19l. 
15) 4937t!: constat absque dubio quasdam iustitiae ac rectitudinis conceptiones, 
quas 'Oraeci 1tpo)\'~<j;st~ vocant, hominum animis esse naturaliter ingenitas. 
16) 49,38. 
17) Tusc. I, § 30 und 36, De legibus I, 16, 42 - 44. 
18) Epistolae 117,6 
19) Op. 2,2038. 

5-

Das Gesetz ist demnach ein praktisches Naturgesetz, des
sen Notwendigkeit und psychische \Virklichkeit nachge
wiesen und beschrieben wird. 

VVie aIle Reformatoren und die ganze christliche Tra
dition, so knupft Calvin an den bekannten paulinischen 
Gedanken Rom. 2, 14 an. Mit del' allgemeinen Schuld sind 
auch die Heiden behaftet; haben sie ohne Gesetz gesundigt, 
so werden sie auch ohne Gesetz verI oren gehen. ,,\Veil 
es abel' unvernunftig scheinen konnte, daB die Heiden 
ohne jedes vorangehende Gesetz verloren gehen sollten", 
so muB bei ihnen an Stelle des Gesetzes das Gewissen 
treten. Del' Zweck des praktischen Gesetzes ist also, den 
Menschen unentschuldbar zu machen 20). Die Heiden haben 
ein Gesetz ohne Gesetz, statt des geschriebenen das Natur
gesetz 21). Das Naturgesetz bindet abel' nicht bloB die Hei
den; allen Menschen, die gerne gegeneinander nachsichtig 
sein und jede Empfindung HiI' die Sunde ersticken wollen, 
nimmt das Gewissen den Vorwand del' Unwissenheit.22) 

Die Darstellung del' p s yt: his c hen Wi r k 1 i c h -
k e i t hangt eng mit del' Bestimmung del' Nat u r zusam
men als del' Que 11 e, aus del' sieh das sittliche Gesetz 
ergient. 

Mit del' Uebernahme des ursprunglich stoischen Be
griffs werden aIle Zuge abgestreift,.die an den dynamischel1 
Pantheismus del' Antike e1'inne1'n. Die Quelle des sitt
lichen Gesetzes ist nicht die kosmische Natur, nicht die 
natura rerum, nicht die Grundzusammensetzung jedes 
\Vesens, wieGaiusundPaulus lehren, nicht die Natur aIler 
Lebewesen, wie Ulpian wollte, sondern die menschliche 
Natur, das "Herz", das allerdings nach dem biblischen 
Sprachgebrauch mit Vernunft identisch ist,23) in das Gott 
die Normen del' Gerechtigkeit und Billigkeit hineingelegt, 

20) Op. 2,204. 
21) Op. 49,37: Habent ergo legem sine lege '" naturam opposuit (Paulus) legi 
scriptae, intelligens scilicet gentibus naturalem iustitiae fulgorem iIIucere, qui 
legis vicem supple at. 24,720: naturaliter .. insculpta est boni et mali notitia homini
ous, quo reddantur inexcusabiles: nec ulla unquam barbaries lucem hanc adeo 
exstinxit, quin ubique viguerit aliqua legum forma. 
22} lb. 
23) OP. 49,38 nec vero cordis nomen pro sede aifectuum, sed tantum pro intelleclt, 
capituf. 
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hineingeschaffen hat 21). Hierin schlieBt sich Calvin del' 
seit Augustin 25) tradition ell gewordenen Anschauung an. 
Die Entstehung des praktischen Gesetzes ist abel' nicht 
so vorzustellen, alsob das objektive alles Sein durchdrin
gende \Veltgesetz im Menschen zur denkenden Vernunft 
geworden wiire. Es geht abel' auch nicht an, in 'del' Ver
nunft darum die Triigerin del' sittlichen Ideen zu suchen, 
da sie angeblich das eigentliche Wesen des Menschen aus
mache. Die erstere, stoische Anschauung, namentlich 
ihre humanistische, zur Zeit Calvins durch Agrippa von 
Nettesheim und die Anhiinger von Lucrez geschaffene 
Auspriigung, wil'd vel'wol'fen, da sie Gott zum schemen
haften \Vesen hel'abwul'digt und mit goldenen Ketten 
des Ul'sachenzusammenhangs fesselt 26). Die zweite, 
von Seneca ausgebildete Vol'stellung ist einseitig, da das 
wahrhaft l\/[enschliche, das dem Gottesbild Entspl'echende 
die ganze Seele umfafit 27). Nun kann abel' das Gesetz 
nicht dem \V i 11 e n aufgeben, in ihn eingegraben worden 
sein, als ob del' Mensch die Fiihigkeit und das Streben 
hatte, das Gesetz zu el'fUllen; damit wurde man die Gnade 
Gottes und die Ohnmacht des natiirlichen Vel'mogens 
gl'undlich mifivel'stehen. 28) Die Grundbegl'iffe des Sitt
lichen und - wie Calvin immel' hinzufUgt, - des Wahl'en 
konnen dahel' nul' in del' Vel' nun f t vel'wurzelt sein. 
In del' Tat gibt es eine Fiihigkeit im Menschen, mU
hin eine Urteilskraft, die die ol'dnende Gesetzes
l'ege1 aus sich hel'aussetzt. Das, was die romischen 
Jul'isten 29) ratio naturalis genannt haben, das bezeich
net Calvin mit dempaulinischenAusdruck Gewissen. \Vie 
die scientia dadurch entsteht, daB die Menschen mit ihl'em 
erkennenden Geist (mente intelligentiaque) die Kenntnis 
des Objekts gewinnen, so ist die conscientia del' Sinn fUr 
das gottliche Gericht, gleichsam ein innerer Zeuge im 
Menschen, del' es nicht zuliifit, daB die Menschen ihre Sun
den verheimlichen, sondel'n del' sie immer wieder VOl' das 

24) Op. 47,37: hanc legem naturaliter insculpsit omnium cordibus - conceptiones 
naturaliter ingenitae. 
25) De div quaest. 53,2. 
"6) OP. 2,45; 8,359; 24,623; 32,107; 34,251; 40.33.114: 45,289. 
27) OP. 2,136: hominis nomen ad eam transferendo praecipuam esse paftem iudicant. 
28) Op. 49,38. 
'B) Caius, Instil. 1,J; 1,89. 
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Tribunal Gottes stellt. Das Gewissen ist ein Mittelding zwi
schen Gott und den Menschen, da es den Menschen nichL 
erlaubt, die Erkenntnis del' Sunde in sich zu erdl'ucken, 
sondern sich zu dem Schuldbewufitsein durchzul'ingen. 
Die einfache El'kenntnis kann im Menschen eingeschlossen 
bleiben; dagegen treibt das Gewissen die Menschen, aus 
sich selbst herausz;utreten und sich vor das Angesicht Got
tes zu ste11en; es ist ein \Viichter, del' die Geheimnisse des 
Hel'zens nicht in ihrer Dunkelheit beliifit, sondern sie in 
das Licht des gottlichen Gerichts ruckt. So wird das Ge
wissen zu einem mahnenden Zeugen im Menschen, ja es 
vel'tritt die Stelle von tausend Zeugen 30). Wegen dieses 
demGewissen immanenten Zuges zul' Klarheit kann es 
als die ratio bezeichnet werden, mit del' del' Mensch zwi
schen gut und bose unterscheidet, mit del' er erkennt und 
ul'teilt, - ein naturliches auch durch die Sunde nicht aus
zutilgendes Geschenk, ein Zeichen des unsterblichen Gei
stes, del' auch nach dem Fall nicht ganz vernichtet werden 
konnte. 31

) 

1m Gewissen richtet also Gott sein Tribunal auf; 
im Gewissen begegnen sich Gott und die Natur. 32) Darum 
bekommt del' Satz, das Gott das Gesetz in die Natur des 
Menschen hineingelegt hat, eine bestimmtel'e psychologi
sehe Klarheit, wenn das Gewissen als del' "Sinn" bezeichnet 
wird, in dem sich die sittlicheErkenntnis entfaltet. Beialle
dem ist sich Calvin bewuHt, daB nicht die volle Gesetzes
erkenntnis, sondern nul' Samenkorner del' Gerechtigkeit 
del' menschlichen Seele eingepflanzt sind. 33) Das Rechts-

'0) Op. 2,869. 
31) Op.2,196: quum ergo ratio qua discernit homo inter bonum et malum, qua intelli 
git et iudicat, naturale douum sit, non potuit in totum deleri; 2,204: conscientiae 
agnitio, inter iustum et iniustnm sufficienter discernentis; 2,135: conscientia quae 
inter bonum et malum discern ens '" indubium est immortalis spiritus signum. 
40,335: nemo quid em est, quem non pungat propria conscientia, quando insculpta 
est omnium cordibus lex Dei .. , est enim non tan tum frigida ilia cognitio .. sed 
etiam multis tenebris implicita, ut qui sibi male conscius est, sponte tamen 
obstupescat, dum sibi indulget; 2,267: non .. sinit nos perpetuum somnum sine 
sensu dormire nostra conscientia, quin intus testis sit ac monitrix corum, quae Deo 
deb emus quin boni et mali discrimen nobis obiiciat atque ita nos accuset, dum all 
officio discedimus. 
32) Op. 2,267. Wir wissen, daB wir "natUrlich" Gott zu gehorchen verpflichtet sind 
(ex naturae obligatione obsequendi necessitas nos manet). 
33) Op. 49,38: nee .. hominibus inesse plenam legis cognitionem, sed quae dam dUll~ 
taxat semina esse indita ipsorum ingenio. 
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wissen, d. h. ein VVissen um die Grundbegriffe des Recht
lichen, die v:Vahrung und Erhaltung des Eigentums und die 
Betatigung del' Vertragstreue, wird durch das Rechtsge
wissen verscharft. Kraft des letzteren wird del' Mensch 
durch die Macht del' vVahrheit so iiberwaltigt, dail er nicht 
andel's kann als die Rechtsprinzipien, das Gerechte odeI' 
Billige, zu bejahen. 34) Dail diese inn ere Bejahung unter 
unheimlichen Kiimpfen, abel' auch mit innerer Freudigkeit 
erfolgen kann, darin weW sich Calvin mit del' Antike eins:\5) 
Nach alledem kommt im Gewissen nul' das sittliche Den
ken, nicht abel' die sittliche Entscheidung zum Vorschein36

). 

Indem Calvin die Aufgabe des Ge,vissens innerhalb del' 
natiirlichen Sittlichkeit auf die Ausiibung del' sittlichen 
Ul'teilskraft beschrankt, beriihrt er sich mit den An
schauungen del' anderen Reformatol'en. 3'1) 

Bei del' Beul'teilung del' r e c h t 1 i c hen und g e -
oS e 11 s c h aft 1 i c hen Verhiiltnisse gebl'aucht Calvin 
auffallend haufig denAusdruck sen sus nat u l' a e, odeI' 
com m u n iss ens us, den man am passendsten 
iibersetzen kann: natiirliches, praktisches Empfin
den. Dieses ist, wie das Gewissen, den Menschen 
angeboren 38) und leistet ihnen ahnliche Dienste wie 
jenes, darf abel' nicht mit ihm verwechselt werden. Del' 
sensus naturae regt sich gew6hnlich, wenn es sich urn die 
Aufrechterhaltung oder StDrung del' Ordnung handelt,30) 
wenn das Innere des Menschen sich gegen die Verletzung 
del' Offentlichen Ehl'barkeit emp6rt,40) die Gerechtigkeit 
gebeugt und die Humanitat vergessen wil'd.41

) Es ist,l<urz 

Si) op. 49,38 sic veritatis potentia vincuntur, ut ~on. possint non approbare, 
35) lb. unde illae e t h n i cor u m voces: ampllsslmum t.heatru~ es.se bona.l? 
conscientiam: malam vero pessimum carnificem ac saevlUS qmbushbet furns 
impios exagitare. . . 
:16) 49,38: Est igitur naturalis quaedam legis intclligentia, quae hoc bonum expetIblle 
dictat, illud vero detestandum. 
37) Pur L u the r Vg!. WAS, 606: COllscientia . . nOll est virtus operandi, sed :ir
tus iudicandi. Z win g Ii Op. ed Schuler et Schulthess 6a,82: quod Deus Ista 
scripsit in eorum cordibus, id est Deus mali et boni cognitionem eis indi
dit. 1:t simul attestante conscientia, hoc est intus sentiunt, quid rectum, qUId 
pravum sit. Mel a n c h tho nCR. 15, 578: Conscientia est totum argumentum 
seu judicium in mente, quo recla approbamus et delicta improbamus; dasselbe 
CR. 13,196; 16,171. 
38) OP. 24,661, sensus nobis divinitus ingenitus. 
30) 24,605,444. 
40) ib. 641, 659, 645, 661 f. 
41) ib. 611; 33,29: 24,669. 
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gesagt, das R e c h t s g e f ii h 1, in dem del' Sinn flir dip 

Gerechtigkeit und der Sinn fUr die Ordnung, also del' 
Sinn fUr sit t 1 i c h e und a s the tis c heW erte, ver
bunden sind, aus dem dann ein entspl'echendes sitt
liches UrteH ertlieBt, das man als Rechtsgewissen be
zeichnen kann. Das RechtsgefUhl darf abel' nicht ver
wechselt ,;verden mit dem bei Ulpian, wahrscheinlich im 
AnschluB an die Lehre Ciceros, gebrauchten ani mal i
s c hen sensus, del' den Menschen und den Tieren gemein
sam ist. Denn diesel' sensus ist eine Kollektivbezeichnung 
fur die instinktiven Regungen und Kundgebungen des 
rein sinnlichen appetitus, (wie Zeugungstrieb, Fiirsorge 
fur die Nachkommenschaft und deren Schutz). Die rein 
animalische Empfindung, (sentiment) kennt Calvin auch. 
\Veil sie abel' rein instinktiv und auch den Tieren eigen 
ist, die kein Urteil und keine Vernunft haben, wil'd sie 
streng von dem sittlichell Rechtsgefiihl geschieden und 
untel'schieden!2) Calvin muB allerdings zugestehen, daB 
die Tiel'e mit in ihren instinktiven Regungen die Men
schen oft beschiimen 4;;) Das RechtsgefUhl als del' Sinn 

42) 33,292; il est vray, qu'il n'y aura iugement ni raison en un boeuf, ni en un 
asne: mais si est-ce que Dieu leur donne quelque sentiment, qui Ies conduit jusques 
Iii ou leur nature va; vgl. 5,141- Ahnlich Nl e I a n c h tho n CR 21,117: Omitto .. 
ea quae cum brutis comtnunia habemus, vitam tueri, gignereque et aliud ex sese 
procreare, quae in ius naturae referunt Iurisconsulti, ego naturales quosdam affectus 
animantibus communiter insitos voco. 16,385: Et quamquam aliquae 6'ro(!yai bonae 
congruunt cuminclinationibus belluarum, ut amor erga sobolem, sensus beneficii: . tamen 
in tanta discordia affectuum eruditius est, legem naturae ad notitias revocare -
Unter dieser Voraussetzung g!aubt L u the r, daB man eigentlich zwischen dem ius 
naturale, brutale und ius rationale. unterscheiden mlisse. Das ersterc ist nach ihm 
iiberhaupt kein Recht, denn es driickt sich darin nur das bloB naturhaHe S e i n aus, 
wahrend es sich beim Recht um ein Soil handelt. Die Juristen haben eigentlich 
kein ius naturale, sondern nur ein ius gentium, das aus der Vernunft des Menschen 
flieBt: W. A. Tischr. 1,267: iureconsulti non proprie definjunt ius naturae. 
hominibus et bestiis commune cst, quia necessc est in iure naturali distingui 
hominem Lamquam domilJum a ceteris bestiis, et est ei tribuendum aliquid excellen· 
tius. Rectius igitur loquerentur si diccrent aliud ius naturae brutale, aliud rationale 
.. iuris consulti igitur proprie nOli haben! ius naturale, sed tantum ius gentium, quoe! 
proiluit ex ratione humana. Ius enim non est factura .. sed ius nat u r a ~ in 
the 0 log i a est quo d non fit sed deb e t fie r i. I uristae faciunt res, quae 
fiunt et non debent fieri aut non coguntur; deinde si attribuitur homini ius naturae, 
qllod iure consulti ponunt ergo omnia promiscua. - (Vgl. Melanchthon 16,393: Voco 
autem ius naturale id quoque quod iuris consulti vocant ius gentium). Diese charak
leristische, soweit man sieht, bis jetzt von der f'orschung nicht beachtete Stelle 
hatte H 0 11, Ges. Aufsatze 1,207 liir seine gegen Troeltsch gerichtete Behauptu!I,!;. 
daB man bei Luther das Seiende und das Seinsollende nieht vermischen diirfe, 
heranziehen konnen. 
43) 36,30: saepe enim bestiae naturae ordinem melius sequuntur et plus humanitatis 
prae se ferunt quam homines ipsi ., omnia animantia tantum diligentiae adhiben: 
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flir (lie harmOllisclle Gestaliullg del' politisclicJl uml ::;0-

zjalen Ordnung ist auch nicht ohne weiteres identisch 
mit dem rein so z i ale n T l' i e b . Diesel' ist Instinkt, 
Anlage und kommt dem Menschen, dem animal sociale44

) 

geradeso wie den Tieren zu. Die Tiere abel' haben keinen 
Sinn fur die gesetzliche Regelung del' Gesell'schaft, da 
sie in ihrer rein naturhaften Brutalitat umherirren, ohne 
zu wissen, was das Gesetz ist; ja sie spotten uber aIle Ve1'
fassungen, um die sich die Menschen oft muhen. 40) 

1st demnach die rationale Natur der Ursprungsort und 
Ausgangspunkt der sittlich-rechtlichen, relig'iosen und 
intellektuellen Betatigungen, so ist das Naturgesetz das 
diesen die Norm anweisende Grundprinzip. 

Aus dem Naturgesetz wird sodann das Nat u r r e c h t 
abgeleitet, d. h. das durch die lex naturae gebotene Recht, 
wie dies bereits bei Cicero und das ganze Mittel
alter hindurch die landlaufige Auffassung gewesen "Val'. 

Die Natur ist die Personifikation des~aturgesetzes; sic 
hat dem Menschen das ius ubertragen (contulerat) ""). 
Das Naturrecht darf durch keine sonstigen auf Zustimm
ung vieleI' ruhenden Sitten zerstort werden, da es aus del' 
ureigenen Naturquelle ment und in dem allgemein verbind
lichen immerwahrenden und unantastbaren Prinzip aIler 
Gesetze begrundet ist.47) Das ist keine etwa nul' verein
zelte Sondermeinung. 48) Neben anderen uberaus deut
lichen Erklal'ungen 4~) mussen VOl' aHem die das indivi
duelle F I' e i he its g e b i e t umschlieDenden Naturrechte, 
die subjektiven Pel's 0 n e n - und E i g e n tum s I' e c h t e 
beachtet werden. Sie sind urWmlich und unantastbar, 

soleant in educando loetu, quum saepe muliercs naturae et humanitatis omnis oblita~ 
liberos abiiciant. 
I,,) 1,325: quoniam homo animal est natura sociale, natura Ii quoque instinctu ad 
fovendam conservandamque eam societatem propendet. V gl. 5,20: natura inditE! 
animalibus societatem in suo cuique genere. 
45} 35,418ff ies asnons sont ill en leur brutalite .. s'esgayent par Ies montages .. ils 
sc mocquent de to utes les polices, ou les hommes travaillent tant. 
.i6) Op. 23,585. 
47) Op. 24,662: Quod naturale est, nullo consensu vel more pot est deled .. quan
doquidem fluit ab ipso naturae fonte, et fundata est in generali omnium legum 
principio, quo d per pet u u m est a c in v i 0 I a b i I c. 
48) Gegen Lang Gott. Gel. Anz., 112, Nr. 5, S. 72: "durchaus vereinzelt". 
49) Op. 10/1, 236: Quod naturale est, nullo consensu vel more deleri potest. 24,237: 
Non video " cur praetextu legis politicae aboleri debe at quod est ex iure naturae 
itic-(lJne n1Utari nequit; ferner 24,6S7: Vulgo dicitur illfa naturae insolubilia tsse. 
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du sic N atul'l'cchte sind. So is1. das L e bell ein u.llVel'
anderliches Gut; \ver es jemanden l'aubt, begeht direkt 
einen Raub am Heiligtum (sac.rilegium). Ebenfalls ist das 
E i g e n tum s I' e c h t ein Naturl'echt; denn die Natur 
lehrt uns, daD del' Besitz zu betrachten ist, als ob er heilig 
ware - ein Grundsatz, den das romische Recht, wie 
Calvin mit Befriedigung feststellt, mit seiner Forderung: 
ut ius suum cuique salvum mane at, und die Philosophen 
in Ganze anerkannt haben, wie ja auch jedermann sich 
naturgemiiD gegen die Verletzung des Eigentums auf-
1ehnen muD 50). Del' Besitzst6rer verletzt l'ordl'e de na
ture 51

) und versllndigt sich gegen den allgemeinen Gruncl. 
satz del' Billigkeit.52

) Das Personen- und Eigentumsrecht 
sind Freiheitsrechte, die del' vis dominationis, den Aus
wuchsen del' Herrschaftsrechte, del' tyrannischen Aus
beutung del' Pl'ivatpersonen und ihres Eigentums ent
gegengestellt werden 5"). Die Freiheit ist mehr als ein 
halbes Leben. vVenn man sie jemand raubt, so begeh! 
man Mord an ihm 54). 

Nun ist freilich diese begriffliche Untel'schei
dung von ius naturae und lex naturae nicht libm'
all streng durchgefuhrt und kann auch weg-en cle:' 
durchgl'eifenden Verwandschaft nicht durchgefUhl'l 
werden. Bereits in del' Institutio 1539 55) hebt del' He
formator den prinzipiellen, ubrig-ens allgemein reforma-

50) OP. 27,506: que nature a touiours enseigne que si les bornes n'estoient tenllS 
et observees, il y auroit une horrible confusion. 24,676: nam ut certa sit cuique 
sua possessio terminos fiuiendis agris positos manere intactos, ac si sacri essent. 

27,576 I'ordre de nature qu'il avoir establi et qu'il vouloii 
qn'on observat comme sacre. 24, 709, 699: Cuins (des achten Gebots) 
summa est, ut suum clliquc ius saivum milncat .. quod ius l1e miremur allue! 
coeleste tribunal statui, quando a philosophis eadem prope tradita est doctrina '. 
oml1es naturaliter abhorrent. 
51) 27,566. 

02) 27,566 si ceci n'estoit observe il n'y auroit nulle equite entre les hommes. 24.6B: 
aequitatem semper et cum omnibus colendam esse. 
53) 29,556: ex quibllS (aus der Schilderung ,ler tyrannischen Verletzung dcs Per
sonen- und Eigentumsrechtes) discendum cst, quantum sit libertatis donum et qua~1l 
benigne deus cum populis illis agat, quibus cam largitur. lb. 555 eogital1dulll quan .. 
!um libertatis beneficium sit, cum deus illam alieui largitur. 
"') 24,628: plus quam dimidium vitae luit libertas. Hominem ergo privari tanto 
bono propemodum iugulare fuit. Daher ist die durch keine Stelle belegte Bebaup
tung Barons (Calvins Staatsauffassung S. 92 und 113), dall Calvin "keine nattirlichell 
durch die Obrigkeit zu schtitzenden Reehte kenne oder einen auffallend gering~ll 
Wert auf sie lege", unbegriindet 
") Op. 1,112. 
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tol'ischen 56) Satz hervol', daB del' Dekalog Bezeugung und 
Bestatigung des N aturgesetzes ist. Bei del' nahe1'en Be
gl'undung dieses Gl'undsatzes ist es nicht zu vermeiden, 
daD die Begriffe lex und ius naturae abwechselnd ge
bl'aucht werden; abel' auch da wil'd bei Calvin ein Stl'e
ben nach begl'ifflicher Distinktion nicht ganz ' geleugnet 
werden konnen. 

2. 

Hatte Calvin bereits im Romel'brief-Kommentar dies en 
Grundsatz wiederholt, ohne die Grenzen zu vel'schyveigen, 
innerhalb del'en die Uebel'einstimmung del' beiden Tafeln 
des Gesetzes mit dem Naturgesetz gilt 57), so vergleicht er 
nach dem Beispiel Melanchthons im Jahre 1563 in "Mosis 
l'eliqui libri (II-V. Buch) quatuor in formam Harmoniac 
digesti 58) die zehn Gebote mit den anderen Ge-

56) Der Unterschied zeigt sich nur in der Betonung der einzelnen Momente. Wahrcnd 
L u the r die Feststellung in den Vordergrund stellt, daB nieht Moses der erste Ver
fasser des Dekalogs war, sondern die zehn Gebotc von Anfang an in die Herzen 
aller Mensehen eingegraben wurden (Disputat., herausg. von Drews: S. 408: Deca·· 
logus non est Mosi lex, neque primus ipse eam dedit, sed deealogus est totius 
mundi, inscriptus et insculpius mentibus omnium a condito mundo; ib. S. 378: lst 
cs nattirlich, Gott ehren, nicht stelen, nicht ehebrechen, nieht falseh gezeugnis 
geben, nieht totschlagen, und es nicht new, das Moses gebeut, denn was Gott von 
llymel geben hat den Juden durch Mosen, das hat er auch geschrieben ynn alIcr 
menschen hertz en bey den den Juden und Heiden. W. A. 24,9, W. 16,431: Gott hat 
den luden aueh ein geschrieben gesetz, daB dies zellen gepot geben zum iiberfluB. 
welche auch nicht anders sind denn das Gesetz der Natur, das uns natiirlich ins 
Herz geschrieben) und Z win g I i dabei besonders hervorhebt, dall Moses das Gesetz 
dem Volke gebeu konnte, da er den Geist Gottes, der in dem Naturgesetz waltet, 
ja das Gesetz Gottes lebendig in sich trug (oP. Schuler und SchultheB V, 263: 
Talis nimirum Moses fuit qui spiritum Dei vivam scriptam habebat in corde suo; 
VI, 352: Eadem lex .. postea a Mose tradita fuit, quae prius in cordibus exarata 
erat, I, 360: Das gsatz der Natur ist nut anders, denn das wysen und leiten des gOlt
lichen Geistes) stellen sich Mel a n c h tho n und C a I v i n die Aufgabe, die Ueber· 
einstimmung der einzelnen Gebote des Dekalogs mit den entsprecheuden Inhalten 
des Naturgesetzes nachzuweisen, wobei Melanchthon vie I ausfiihrlicher als Calvll1 
auf die verwandten Lehren der Philosophen Imd Gesetzgeber eingeht und vor allen 
Dingen den Dekalog der aristotelischen Sittenlehre anzugleichen sucht. (CR 21,392; 
CR 12,20; 21,400ff,711ff) - Das Thema zusammengefaBt CR 21,715: Recensui Leges 
naturae iuxta seriem Decalogi; nam haec series perspicua est et viam, quam ratio 
monstrat, recte sequitur .. deinde eo pradest sequi hunc ordinem, ut cunsenSl1S 
Legum naturae cum Decalogo appareat .. ut intelligamus ips as Leges naturae divinas 
esse, et veram earum explicationem, demonstrationes et congruentes seu apud 
Philosphos seu apud Legumlatores magni faciamus, contrarios vera detestemUf. 
ZUi" Uebereinstimmung mit Aristoteies vgl. CR 16.183ff mit 21,711ff und 21,117. 
57) Op. 49,38. 
"") Bd. 24, S. 209ff. 
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setzen und nimmt auf das Naturrecht bfter Bezug. Fugt 
man nocll die zahlreichen in den anderen Schriften ve1'
streuten Bemerkungen uber das Naturrecht hinzu, so 
kann man die Stellung Calvins zum Naturrecht im Rah
men seiner Erlauterungen zum De k a log und zu den 
verwandten Vorschriften del' ubrigen judischen Gesetz
gebung klar bestimmen. 

Hinsichtlich d e r z wei ten T a f e 1 beschrall i<t 
sich Calvin nicht auf die a 1 I gem e in e Feststellung, 
daB kraft des angeborenen Natul'gesetzes aIle Menschen 
die Verbrechen gegen das sechste bis achte Gebot als 
wirkliche Sunden empfinden und sie daher bestrafen 59) ; 
sondern es werden die e i n z e 1 n e n Bestimmun
gen del' judischen Gesetze auf das nat urI i c h e E m -
p fin den zuruckgefUhrt. Das Verbot des Totens wird 
als Ausdruck des natlirlichen RechtsgefUhls besonders 
eingepragt, da durch das Toten die Reste des gottlichen 
Ebenbildes im Menschen vernichtet und damit Gott selbst 
beleidigt wil'd. 60

) 'Venn trotzdem den Verwandten des 
Getoteten erlaubt wird, den Verbrecher zu toten, so wird 
dies wieder mit dem natlirlichen, allen Menschen einge
pflanzten Tl'iebe begrundet, allerdings nul' als ein Zuge
standnis, da die Strafe sonst nicht durch eine Privatpers~n, 
sondern durch eine offentliche Rechtsinstitution ausgeubt 
bezw. verhangt wird. - Del' Ehebruch ist schon deshaH) 
zu verurteiLen, weil er das naWrliche GefUhl del' Ehrbar
keit verletzt 61). Die Frau darf nicht an einen 
Mann gebunden werden, del' aIle Naturgesetze 
vergifit 62). Die Ehe, die mit del' Witwe des Bruders ein
gegangen wird, widerspricht dem mosaischen Gesetz ge
radeso wie dem allgemeinen Volkerrecht und dem unan
tastbaren Naturgesetz 63). Die Heiden, die sich in del' A uf-

59) 49,3.8: Cur. scortari et furari !Judet, nisi quia utrnmque malum censent? ... 
adultenum .Ieglbus plectunt, et furtum et homicidium: bonam fidem. in commerciis 
ac contrachbus commendant. 
00) 24,611. 
(1) vgl. oben s. 10. 
0') 10/1,242: Non audemus hac necessitate mulierem obstringere ut contubernia et 
thora iungatnr vira, qui amnes naturae leges obliviscitur. ' 
63) 10/1,236; 38,568: ex legitimo naturae ardine, quia illud esset praeposternm ut 
adolescentes et puellae pro libidine sibi accersant vel sponsos vel sponsas, ' 
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fassung uel' sittlichcll Heinlleit gegen das N aturrecht VCl'

siindig;en, ",verden streng verurteilt. 64
) - In das Gebiet des 

achten Gebotes fallen VOl' allem die Vorschriften uber den 
\Vuciler, die samt1ich nach den Gesetzen del' nattirlichen 
Billigkeit (equite naturelle) beurteilt werden mussen G3), 
Auch sonstige im Grunde hemispharische Bestimniungen 
des judischen Gesetzes, z. B. diejenigen uber die diebische 
Freveltat auf dem Erntefeld (24,695) und uber den dre
scllenden Ochsen (ib. 671), ",verden ais ausdrucklich gegen 
uas natiirliche Empfinden sich richtende Unverschamt
lieit 6ti) odeI' als Versiindigung gegen das Gesetz del' Billig
J<eit, die auch fUr die Tiere gilt, verurteilt. In den Bereieh 
des achten Gebots gehoren aueh die Vorsehriften uber das 
Verhalten gegen die Fremden, (\7) die Unrnundigen 68) und 
die Verleihung des Erstgeburtsreehtes an die Sohne au'S 
einer bigamisehen Ehe. 69) Das von Gott in alle Herzen 
eingegrabene Verbot des falschen Zeugnisses wird beson
ders dadurch noch verscharft, claB Gott es ausdrucklich 
schriftlich fixiert haben will. 70) Die Uebertretungen des 
zehnten Gebotes fallen yom Standpunkt des nattirlichen 
Empfindens unter dasselbe sittliehe 'Verturteil, mag del' 
Geg'enstand des Begehrens eine Person odeI' eine Sache 
sein.71) 

64) 24,660; vgl. auBerdem 2,296: HonDe Deo ct naturae ab eo institutae repugl1amus 
si non vitac nostrac genus ad iacultatis nostrae modum accommodamus, 26,311: 
G'est line chose execrable et contre nature."; un enfant lJe coglJoist ceux par 
lesquels it est vcnu en ce monde. 
65) 10/1,248,264. Wenn Lang nur diese heiden Stellcn anzlIfiihren weiB lind bemerkt 
(Naturrecht. S. 320), daJl "sonst bei del' Behandlung der W lIcherfrage vom natlir
lichen Recht nicht mit einem Wort die Rede ist", so hat er die Stelle Op, 24,68!if 
iibersehen: Si de re ipsa (sc. tiber Wucher) certo pronuntiandum est, non aliunde 
quam ex communi aequitatis regula sumenda cst definitio ,. unde sequitur usuras 
Ilodic non esse iIlicitas, nisi quatenus cum aequitate et fratema coniunctionc pug
nant. Die communis anquitas ist zweifellos dasselbe wie die naturelle equite. Selbst 
bei der Besprechung del' von Lang ausgescblossenen Stelle Dent. 23,19 ist von del' 
u1Jvcrletzbaren Billigkeit die Rede: das Wuchergesetz ist zwar eine positive Be
stiml11ung (iOY politique), mais il y a la substance qui nOllS demeure, c'est a dire, 
l'equite est la droicture. Or cestc equite lit est permanente, elle Il'est pas sculement 
pour un temps ., toute equite et droicture est inviolable (Op. 28,115 verglichen mit 
10/1,246: la loy de Moyse (Deut. 23,19) et politi que, laquelle ne 110US astraint point 
plus oultre que porte equite et la raison dhumanite). 
66) Quod si sensus ipse communis naturae adco cr<Jssam impudentiam repudiat 
• 7) 24,673 
68) ib. 677. 
69) 24,709. 
70) 24,627. 
71) 49,38: non refert an alienae mulieris et possessionis et cuiusvis rei cnpiditatem 
PI' nuittant. 
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Besonders wiehtig ist die Erldal'ung ues fiinfteu 
Gobots, da dieses nach del' Anschauung Calvins und 
auch del' anderen Reformatoren 7") nicht bloB das 
Verhaltnis del' Kinder zu den Eltern, sondern alle sozialen 
und staatlichen Ordnungen umfafit. Das Rechts- und 
Pflichtverhaltnis zwischen den Venvandten ist selbstver
standlich ein naWrliches 7il). ':Venn das fUnfte Gebot nicht 
ein ,veiteres Herrschaftsgebiet umfafite als das durch den 
\Vortlaut des Gesetzes bezeichnete, so ware das gottliche 
Gesetz nicht die vollkommene Norm des religiosen und 
sittlichen Lebens 74). Das einfache Rechtsgefllhl befiehlt 
den Gehorsam und die notige Ehrfurcht VOl' del' Obrigkeit, 
sonst wurde die menschliche Gesellschaft in ihren Grund
lagen erschuttert 75). 

DaB das Verhaltnis zwischen del' Obrigkeit und den 
Untertanen als ein natul'gesetzliches betrachtet wird, sieht 
man am deutlichsten am Vergleich des letzteren mit dw 
Ehe. 76). Wie die naturrechtlich gefafite Verpflichtung del' 
Untertanen gegen die Obrigke,it die naWrliche Befugnis 
del' letzteren einschliefit, den Gehorsam von den Unter· 
tanen zu verlangen, 77) so ist auch del' Gehorsam dem 
Tyrannen gegenuber eine Forderung des Naturgesetzes. 
Die Begrundung diesel' Forderung liegt einerseits in del' 

72) L u the r W.A. 30/1152: In dieses Gebot geh6rt aucll weiter zu ;,agen von allerlei 
Gehorsam gegen Oberpersoncn, die zu gcbieten lind zu regicren haben, denn au~ 

der Eltern Oberheit lleuBt und breitet sich aus aile andere. Mel a n c h tho n CR21 ,70.3: 
orditur quartum pracceptum a primo gradll Imperii, scilicet a :l<\rcntibus, qui d~~ 

bent esse regula aliorum gubematortlm, de quibus alibi dicitur ut Rom, 13. lb. 705: 
Officia superiorllm significata sunt in vocabulis patris et matris; Item in integnJ 
Dccalogo qui universaliter est forma regiminis. et complectitur omnes virtuies et 
omnia officia boni patris et boni gubernatoris, 
,") Op, 52,309: hoc genus officii est quod natura ipsa dictai. 
nunquam prorsus exstinguitur ius nat u rae quin debeant maio res natu tam
quam sibi a Deo commissos, regere, aut saltcm consulere quod possunt. In dOlllC
sticis <Intern arciinr est obligatio, nam l'(1S duplici l](>nJinc curare debent, e') quod 
ipsortlm sunt sanguis, et simul pars familiae, cui praesunt. V gL auch 53,468ft 
74} 24,605: Neque ae pcrfectam pie iusteque vivendi normam nos eonstitueret, 
75) lb. Principiblls esse obediendum sensus ipse naturae dictat: nisi servi dominis 
suis pareant, evertitur societas humani generis. 24,358: Reverentiam quae hic 
cxigitur, legitimis omnibus imperiis debcri ostendit ips c nat U rae sen sus' 
ac dictat. Dall wir vor ieder intellektuell iiberragenden Autoritat Ehrfurcht haben 
sollen, lehrt uns die Natur (34,549) . 
76) Op. 24,605; 25,646; 29,549; 45,602; 51,800; 53,219: 36,656, 
77) V gL 29..';49. Sich gegen die Obrigkeit auflchncn heiJlt abolir I' 0 r d red e 
11 a t u r e; 27,314; 26,320: ceux qui sont rebelles a !a superiorite legitime. son! 
camme cnncmis de Dieu et de ri a t u r e , 
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Tatsache, daB in del' TYl'annis immer ein Funken von 
Billigkeit hervorleuchtet,78) wie ja auch durch die Fehler 
del' Eltern das immerwahrende Naturgesetz nicht aufge
hob en werden kann 79); andererseits in del' Erwagung, daB 
durch den Ungehorsam eine Storung des durchaus natiir
lichen Bandes (comme un lien naturel) und ein Zustand 
del' tierischen Anal'ehie herbeigefUhl't wul'de. 80) Man sieht, 
daB Calvin bei seiner durchaus positivistischen Ableitung 
del' Obl'igkeit von dem gottlichen Willen und Gesetz diese 
dach tief in den nattirlichen Verhaltnissen verwurzelt 
denkt, was nicht als ,7\Tidel'spruch ausgelegt werden darf, 
wenn man bedenkt, daB Gott del' Ul'hebel' des Naturge·· 
setzes ist 81). 

1m Lichte diesel' Feststellung ist die so bestimmt VOl'

getragene Erklarung, daB bei Calvin die Beziehung auf 
den sensus naturae odeI' den sensus communis, die aequa
litas naturaliter indita cunetis gentibus, die iura odeI' 
lex naturae nul' auBerlich und oberflachlich sei, und die 
Behauptung, bei Calvins Beurteilung rechtlicher und 80-

zialer VerhaJtnisse spiele das Naturrecht keine Rolle, in 
diesel' Ausschliefllichkeit unrichtig.82) 

78) 25,246: nullam unquam fuisse vel posse cogitari a Deo saevam et effraenam 
tyranni, in qua non appareat aliqua aequitatis species. 
79) 24,603: hominum vitiis non tolli naturae legem. 
80) 55,559: c'est afin que les hommes ne soyent comme chiens et chats. 
81) Es ist daher nnrichtig, wenn Lang a. a. O. S. 23 behauptet, bei del' Behand
lung des Rechtes del' Obrigkeit oder der Gehorsamspflicht gegen tyrannische Regen
ten sei vom natiirlichen Recht nicht mit einem Wort die Rede. Die von 
Lang herangezogenen und von uns im Text besprochenen Stellen (Op. 54,559 und 
55,245) sprechen nicht fiir seine Auffassung, sondern, wie bemerkt, gegen ihn. 
82) So Lang, Naturrecht, S. 22. Gott. Gelehrte Anzeigen a. a. O. S. 271. Wahrend 
Lang in der ersteren Schrift trotz einiger von ihm herangezogenen, das Naturrecht 
positiv wertenden Zeugnisse aus del' Institutio, den Consilia - andere derartigc 
Aussagen seien ihm bei einer Durchforschung der Schrift Calvins nicht begegnet -
namentlich auf Grund der Stelle aus dem 4. Buch der Institutio und der bereits 
erwahnten Stellen aus den Kommentaren zum Deuteronomium, Titus- und 1- Timo
theusbrief zu dem Urteil gelangt war, die Natur spiele bei seiner Bedeutung recht .. 
licher und sozialer Verh5ltnisse keine Rolle, hat er, durch Beycrhaus uufmerksa''''1 
gemacht, die "Harmonie" Calvins durchforscht und geglaubt, als Resultat del' 
Ueberpriifung die Behauptung aufstellen zu miissen, daB er in seinem "Naturrecht" 
das grundsatzlich Richtige getroffen habe, da in del' .,Harmonie" das natiirlich
sittliche Empfinden nur sozusagen gestreift werde und daB abgesehen von der 
einen Stelle 24,161 die Beziehungen auf das Naturrecht nur auBerlich und ober
flachlich seien. Wenn L. diese Behauptung damit Zll erharten sucht, daB Calvin 
z. B. beim 7. Gebot zum Erweis, daB das Verbot des Ehebruchs auch die Hurerd 
umfasse, den communis sensus nur in zwei Satzen erwahne, um daran die eigent
lichen Argumente aus N. und A. T. eingehend darzulegen, so ist diese Begriindullg 
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Et\vas andel'S verhalt sich die Sache, wenn man das 
nattirlich sittliche Urteil den Vorschriften del' ersten Tafel 
des Dekalogs gegenuberstellt. Uebereinstimmend mussen 
aIle Menschen anerkennen, daB es einen Gott gibt, dem 
sie Verehrung und Anbetung schuldig sind. 'Venn die 
Bosen bei del' Malmung, sich nieht gegen Gott aufzulehnen, 
erschl'ecken, so ist es ein Zeichen, daD ihnen ein ihrem 
Herzen aufgepragtes nattirliches GefUhl (sentiment de 
nature engrave en eux) innewohnt 83). Ueber dem "DaB" 
del' Gottverbundenheit steht das ,,';V-as". In del' Bestim
mung des Inhalts del' Verehrung Gottes sowie del' Art des 
religios-sittlichen Verhaltnisses zu ihm (Vertrauen, Lob 
seiner Kraft und Gerechtigkeit, Anrufung seines Namens) 
und des dem gottlichen Gesetz entsprechenden Kultus 
gehen die Urteile auseinander. Sie sind angesichts del' 
gottlichen vollkommenen Norm a.ls blind zu bezeichnen 84). 

Immerhin wird dem natllrlichen Empfinden auch hie I' eine 
gewisse Erkenntnis eingeraumt. Dieses ringt sich nam
lich zu del' \Vahrheit durch, daD es kein wohlgefalliges 

nicht besonders gliicklich, denn in eincm Abschnitt, der kaum zwei Spalten um
faBt, ist die p.ositive Wertung des natiirlichen Empfindens in drei Satzen (nicht 
in zwei) gewichtig genug,' nament1ich, wenn man bedenkt, daB es sich um die 
Auslegung des Dekalogs und nicht des Naturgesetzes handelt. Wenn L. ferner 
darauf hinweist, daB der Wertschiitzung des natiirlichen, sittlichen Empfindcns cine 
Reihe Aussagen gegeniibcrstehen, welche den sensus naturae und das commune ius 
);entium im Vergleich zu der Offenbarung Gottes fast veraehtlieh behandeln, und 
als Beleg dafiir die beiden Stellen 346,648ff anfUhrt, so wird eine eingehendere Ul1-
tersuchung zu einem entgegengesetzten Urteil gelangen. In del' letzteren Stelle 
wird keine Geringschatzung des commune ius gentium ausgesprochen. 1m Gegen
teil! Calvin hebt hier riihmend die Strenge der vorsinaitischen Strafurteile und 
der romischen lex Julia hervor und tadeH die Christen geradezu, daB sie in diesem 
Punkt laxer sind als die profani homines. Ueber die Stelle OP. 34,346 siehe unteH. 
Die anderen von Lang erwahnten Aussagen Calvins iiber die profanae gentes, 
profani philosophi et terreni legislatores, sowie einzelne Bestimmungen Solons, 
des Zwolftafelgesetzes und des riimischen Rechtes kommen fUr unsere Frage gar 
nieht in Betracht, da sie sich, wie L selbst andeutet, auf die Bestimmungen des 
positiven Reehtes, Sakral- und Strafrechtes beziehen, mit Ausnahme VOIl 610, W() 

aber wiederum die profani auto res nieht getadelt, sondern indirekt gelobt werden, 
weil sie vor dem Alter die notige Hochschatzung hatten, die ihnen von Natur 
diktiert war, wie ia auch der consenus populi in dieser Frage den Bewcis ge
Hefert hatte, dall diese lex in das Herz aIler eingegraben war 
"3) Op. 33,431-

84) 49,38: nee interest qualem fingant Deum, aut quot etiam Deos fabricent: satis 
est, quod Deum esse intelligunt; 2,205: si rationem nostram volumus ad Dei legem 
exigere, quae perfectae est iustitae exemplar, comperiemus, quam multis partibus 
caceutiat. Certe quae in prima tabula praeciplle sunt, minime as sequitur .. quae 
ullquam, naturali sensu freta, subodorata est in his et similibus positum esse legiti
mum Dei cultum? 
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Opfer olme die eutspl'Gcllende reine Gesinnullg gibt; die 
einzelnen heidnischen Riten (auguria, precationes, alTUS
picina, victimae) sind nul' Umkleidungen des bleibenden 
Gedankens, daD del' Mensch ohne die gottliche Beihilfe 
nichts unternehmen kann. "OJ SO sind auch die Speisever
bote nul' ein AusfluD des natiirlichen, wesentJich asthe
tisch-praktischen 86) Empfindens, das auch die Heiden in 
hochstem MaDe (ut plurimum) besaDen. vVenn Gott einige 
von den heidnischen abweichende Speiseverbote erlassen 
hatte, so wollte e1' damit die Eigenart des israelitischen 
Volkes auch in diesen rein formal-zeremonialen Satzungen 
bekunden, die als padagogische Hilfsmittel spateI' durch 
Christum beseitigt wurden.87

) Das Bilderverbot entspricht 
dem commune naturae principium; darum bekampft Cal
vin die papistische Verteidigung del' Bilderverehrung mit 
ih1'e1' Fiktion, daD das Bilderverbot zu den veralteten, nul' 
auf das israelitische Volk sich beschrankenden Bestimm
ungen gehorte 88). 

Die den auf die Verehrung Gottes sich beziehenden 
Forderungen gezogene Grenze vdrd von Calvin zusammen
fassend dahin bestimmt, daD sie nul' einen leisen Vorge
schmack dessen besitzen, was Gott als eine ihm wohlge
fallige Verehrung veriangt, und daD del' Mensch von del' 
richtigen El'kenntnis diesel' Fol'derung l'echt weit entfernt 
ist 89). Del' Grund liegt in del' Macht des e l' b sun d 1 i c 11 
uns anhaftenden Irrtums, in dem selbstgefalligen und 
selbstgenugsamen Eigendunkel, del' den Menschen uber 
seinen wirklichen elenden Zustand hinwegtauscht. 

Dasselbe gilt, wenn auch in etwas beschrankterem 

'0) OP. 34,374: sensus naturae dictabat nihil posse iclicitcr absque ope divina tentari: 
die itidischen Riten waren nur durch die circumstantia loci bedingte Aeullcrungcn 
dieses Gedankens, ib. . 
86) Dall es sicb hicr wcsentlich um cil! asthclisches Empiil1dcn handelt. bCWCiSL'i1 
die Saize: Gott wollte dureh das Verbot gewisser Speisen sein Volk zur Pflege 
del' Reinheit anleiten (ut in ipso vietu disscrent munditiem colcrc). Es wird hcut
zntage niemand einc Wolis- odcr Lowenjagd veranstalten. um sich dumit ein Luxus
cssen zu berciten; auch wird niell1and das Fleisch der Schlangen oder anderer 
giftigen Lebewesen als Nahrungsmittel begchrcn (24,347). 
87) Dureh diese einzig mogliche Deutung der Stelle wird dic Auffassung Langs. 
dall hier der sensus naturae fast verachtlich behandelt werdc, hinfiillig. 
88) 24,386. 
89) Op. 2.267: homo pcr legcm i1l:lm naturalem vix tCIluiter deg-ustat. quis 
Deo acceptus sit cultus: eerte a recta eius ratione distat. 
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.MaDe, von dem auf das "irdische", das soziale und politi
sclle Leben sich richtenclen sensus naturae. Oh\vohl das 
Natul'gesetz sich auf diesem Gebiet viel intensiver 90) be
tatigen kann, als auf dem "himmlischen", wo seine Not
\vendigkeit unbestreitbar und seine Tatsachlichkeit psy
chologisch nachweisbar ist, so ist doch seine Kraft nicht 
ungebrochen, sein Urteil nicht uberall gesuncl und unver
sehrt 91). Gerade die auserlesensten Geister halten es hir 
ungemein toricht, eine ungerechte und allzu herrische 
Regierung zu ertragen, wenn sich die Gelegenheit findet, 
sie abzuschutteln. Es ist ein Zeichen des sklavischen 
Geistes, eine solche Regiel'ung zu el'dulden; aber ehrenvoll 
und hochherzig ist es, diese umzusturzen. Auch die Rache 
HiI' erlittene Beleidigungen wird von einigen Philosophen!J2) 
keineswegs als Fehler betrachtet, besonders abel' entgeht 
ihrem Scharfsinn bei del' allgemeinen Beobachtung des 
Gesetzes die Bel'ucksichtigung del' Lust, deren verdel'b
Hche VVirkungen anzuerkennen del' naturliche Mensch 
auHerstande ist. Das Licht del' Natur erlischt, bevor os 
diesen ersten Eingang zum Abgrund el'reicht; denn, "\vem1 
die "Philosophen" die ungemaHigten Leidenschaften als 
Fehler bezeichnen, so verstehen sie darunter nul' die be-
sonders hervol'stechenden Begierden; die argen, den Geist 
sanft kitzelnden GelUste halten sie fur nichts. 

\Vie das sittliche U l' t e i 1 vielfach vel'dunkelt, so ist 
auch das sittliche S t I' e ben geHihmt dureh den dem Men-

'''') Calvin selbst sagt 2,203: Ubi videtur InellS humun'l esse ali quando quam ill 
superioribus acutior; ib. 205: in secundae tabulae pracccpiis aliquando plus habet 
intelligentiae. 
"1) 2,204: qnum iudicium universale alldis in bani ct mali discriminc, ne sanum 
ubique et integrum esse putes. 
1'2) Auch hicr, wie sonst tiberall (Vgl. 2,186fi.) sind die antikcn Phiiosophcl! gemeint. 
VOl' aHem die Peripatetiker. die nach dcm Zeugllis Ciceros (Tusc. IV, 17,38ff) per
lurbari animas necesse dicunt esse, sed adhibent modnm quendam. qnell1 ultra 
progl'l!di non opporteat (nebenbei bemerkt, hat Calvin die Tusc. gelesen und zitiert 
Op. 2,187) und Epiknraer, die die .,suaves motiones" durchaus zulassen wollten. 
Damit will aber Calvin nicht den Stoikern beipfliehten, die aile Affekte fUr FehIer 
und Krankheiten erklaren (Vgl. auch hier Cicero a. a. O.lV.,4.1O,28). Die Affektc 
sind an sich nieht bose, weil sie zur schopfungsmaBigen Bestimmtheit gehiiren; ihre 
Ausrottung wtirde die ZerstOrung der Menschlichkeit bedeuteri. Sie sind es nur ill 
ihrer Zligellosigkeit und Malliosigkeit, mit der die gottliche Ordnung in Widerstreit 
stehl. OP. 2,242ff. vgl. auch OP. 49,405.422. Damitwerden auch die Theorien der 
Peripatetiker liber die Nlitzlichkeit des Zorn6s verurteilt. Hier stimmt Calvin mit 
Cicero (a. a. O. 19) und namentlich mit Seneca (de ira, c. 9), der in diesell1 Punkt 
<Inch Aristoteles (Ethik VII, 6) bekampft. 
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schen angeborenen Egoismus, den eigenen Stolz, del' den 
wahren sittlichen Zustand verhullt 93). Die Erkenntnis 
steM im Einklang mit dem bereits erwahnten Grundsatz 
Calvins, daft das Naturgesetz zwar das sittHche UrteH er· 
moglicht, nicht abel' gleichzeitig die l\"raft gibt, das Ge
botene zu befolgen 94). 

Trotzdem darf man aus del' ernsthaften Betonung del' 
Hemmungen nicht einseitige Folgerungen hinsichtlich 
del' \Yertschatzung des Naturgesetzes ziehen. Einseitig ist 
namlich sowoh1 die Anschauung, daft die Abwandlungcll 
des angeborenen Sittengesetzes durch die Bedingungen 
des Sundenstandes von Calvin nul' gelegentlich, nicht im 
Prinzip berucksichtigt 'verden, 95) als auch die entgegen
gesetzte Behauptung, dan Calvin wegen seiner starken 
Ueberzeugung von del' silndigen Verderbtheit dem Natur
gesetz nul' einen geringfUgigen YVert beilege 96). Gegen die 
crstel'e Annahme spricht die Tatsache, daft die oben e1'
,vahnten Einschrankungen des Naturgesetzes in einem 
Zusammenhang stehen, del' eine prinzipielle Bedeutung 
hat, in del' Lehre vom Gesetz 97), in del' Besprechung del' 
Beschaffenheit des Sundenzustandes 98). 

3 

Wie schwer Calvin die Sundellllot empfindet, wird man 
am besten ermessen konnen, vvenn man seine Anschauung 
tiber die das Naturgesetz hemmende Kraft des Bosen mit 
del' scheinbal' ahnlichen Auffassung Cicel'os verg1eicht. 
Auch nach diesem hat das Natul'gesetz und das naWrlichc 
Licht mit vielen Schwierigkeiten zu kampien, die naWl'lich 
eingepflanzten Samen del' Tugenden werden nach Cicero 
ununtel'brochen durch herrschende Vel'kehrtheit del' Mei-

93) OP. 2,267: ad hoc arrogantia et ambitione sic turgidus suique amore excaecatus 
est, ut se prospieere nondum queat, et velut in se descendere, quo submittere se 
ac deiicere discat suamque miseriam fateri. 
94) Op. 49,38. 
"5) So Troeltsch, Soziallehren 661. 
96) Lang, Gott. Gel. Anz. a. a. O. 2721f. 
~7) 2,266ff. 
9") Op. 2,203£i. 

- 21 -

nungen, durch lrrtum, durch die Macht del' Begjerden, 
durch die offentliche, mit den Fehlern leicht sich aussoh
nende heuch1erische Meinung del' Menge, durch gelehrte 
und vveise Ausspruche del' Dichter erstickt. Obwohl die 
Menschen zur Gemeinschaft durch das Nat urI' e c h t be
stimmt sind, vernichtet die schlechte Gewohnheit die 
zal'ten naWrlichen Funken 99). Da Calvin die vVul'zeln 
del' Verderbtheit nicht an del' Obel'flache, in del' schlechten 
Gewohnheit, sondel'n in del' Tiefe del' menschlichen Bosheit 
findet,100) so deckt er gleichzeitig einen weiteren Fehler 
Ciceros und - man kann sagen: del' ganzen Antike, so
weit sie sich mit diesel' grundlegenden Frage beschaftigt ---
unbarmherzig auf, namlich den verkehrteIl vVeg, den die 
Antike zul' Beseitigung del' Hemmungell einschlagt. Nach 
Cicero hilH sich die Natur selbst, illdem das ihr eingepragte 
Vernunftge~etz dul'ch Aufstellung von Tugendidealen und 
Weisheitslehl'en den Menschen zur Selbsterkenntnis 
tl'eibt, ihm', die notigen Mittel zul' Erreichung del' 
wahl'en "\Yeisheit zeigt, ihn an, seinen reinen Lebensur
sprung el'innert und dadurch den naWrlichen, aIle aufteren 
Hilfsmittel verachtenden Selbster16sungsprozeft ermog
licht 101). Diesem rein intellektualistisch naturhaften Sclbsl
erlosungsprozeft 102) stellt Calvin den die Wiedergeburt des 

"9) Tusc.DiSP.II1, 1-2: Parvulos nobis dedit (natura) ignieulos, quos celeriter mali, 
l110ribus opillionibusque depravati sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen 
appareat. Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum .. Nunc autem simu
latque editi in lucem et suscepti sumus in omlli continuo pravitate et in summa 
opillionum perversitate versamur .. , Poetae speciem doctrinae sapientiaequ" 
prae se tulerunt ., ad vitia consentiens multitudo .. lama popularis .. voluntatum 
libidine leruntur-De leg. J, 12,33: ad participandum alium ab alio communicandumque 
inter omnes ius nos natura esse factos . . tantam autem esse corruptelam malae 
consuetudinis, ut ab ea tamquam ignieuli exstiguantur a natura dati. 
100) 2,211: maneat ergo hoc, non pravae duntaxat consuetudinis vitio tales esse 
homines, quales hie describuntur, sed naturae quoque pravitate. 
101) De leg. I, 22,58: Prolecto ita se res habet, ut, quoniam vitiorum omnium 
emelldatricem legem esse oportet commendatricemque virtutum. ab ea 
vivendi doctrina ducatur. Ita fit, ut mater omnium bonarum rerum sit sapientia .,. 
Haee enim una nos docuit, ut nosmet ipsos nosceremus. Nam qui se ipse norit .. 
intelliget, quem ad modum a natura sUbornatius in vitam venerit quantaque instru
menta habeat ad obtinendam adipiscendamque sapientiam. - Tuse. 1lI,3: Est pro
lecto animi medicina philosophia, euius auxilium non .. petendum est foris omni
busque opibus viribus, ut nos met ipsi nobis mederi possimus. 
10') Op. 2,187: haec ergo philosophorum sententiae summa est, ltumani intelleClus 
rationem rectae gubernationi suifieere; voluntatem itli sUbiacentem, a sensu quidem 
ad mala sollicitari, sed, ut Iiberam electionem habet, impediri nequaquam posse 
quin ration em ducem per omnia sequatur. 
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i\Ienschen bewirkenden, den tragisclien Kampf des Einzel
!len gegell das immallente Bose leitenden und ubenvin
denden Monergismus del' gottlichen Gnade entgegen 10"). 

Das U ['teil uber die Verdel'btheit del' menschlichen 
Natur und die supranaturale GnadelH\'irkung scheint nun 
wie alles Natlirliche, so auch das Naturrecht zu entwerten. 

Es isi begl'eiflich, dan die zvveite TheOl'ie vom Gesichts· 
punkt des Calvinischen Erbsllndenpessimismus aus die.
sen SchiuD ziehen konnte, umsomehr, als nach ihrer Mei
nung Calvins Vv"e1'turteile libel' das Naturgesetz nicht so 
gunstig lauten wie z. B. diejenigen Melanchthons. IIaben 
wir abel' feststellen konnen, daD das Naturgesetz in del' 
Gedankenwelt Calvins eine wichtigere Rolle spielt als die
se Theorie annimmt, so scheint zwischen dem E1'bsunden
pessimismus und del' 'Vertschatzung des Naturgesetzes 
cine Spannung vorhanden zu sein. Calvin hat abel' dahlr 
gesorgt, daD man ihn vorMiHvel'standnissenschutzen kanll, 
und e,s ist ein Mangel der letzteren TheOl'ie, daD sie auf die 
von Calvin angewandten Denlunittel uberhaupt nicht ein
gegangen ist. 

Es steM fest, daD durch den Fall die Natur nicht ganz
lich vel'deI'bt ist 104). Die Vernunft, mit der del' Mensch 
Gutes und Boses unterscheidet, erkennt und urteH t, 
konnte, da sie ein natul'liches Geschenk ist, nicht ganz vel'
tilgt werden; in del' verkehrten und verkommenen Natur 
leuchten bis heute noch die Funken del' Vernunftigkeit. 
Ebenfalls geM del' \Ville nicht verlo1'en, weil er von del' 
Menschennatur unzertrennlich ist 105). Somit kann die 
Heilung des verkehrten \Villens durch die \Viedergeburts
gnade nicht die Aufhebung des natlirlich Bedingten be
tIeuten; die Seelenvermogen bleiben in del' Sphiire des 

103) Op. 215. 
10') 2,211: ne hominis naturam in tot urn vitiosam putemus. 
105) 2,196: quum .. ratio, qua discemit homo inter bonum et malum, qua intelligit et 
iudieat, naturale donum sit, non potuit in totum deleri .. in perversa et degenere 
natura micare adhuc scintillas. quae ostendant rationale esse animal. Sic voluntas. 
quia inseparabilis est ab hominis naturae, non periit. - Op. 34,504; mais tant y a 
encore " qu'ils discement entre Ie bien et Ie mal. - Das alles ist cin allgemein 
reformatorisches Gedankengut; vgl. Luther W. A. 10/1,203: der gnaden liecht vertilgt 
das naturlich liecht nit. alB das drey und tzwei mach en funff, ist gantz ·helle ym 
Iiecht der natur lInd das glIttis zu tlIn, biises tzu meyden sey, ist auch helle una 
der glluden liecht leschit dasselb nit aull. 
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Ul en sc h I i c 11 e n Geistes. Die Vernunft bekommt nUl' 

eine neue Sehscharfe, m.it del' sie die 11immlischen Geheim·· 
nisse schaut 100). Damit. erlangt das wiedergebol'ene Icb 
die Fiihigkeit, die ,g6ttlichen V\Tahrheiten zu erfassen 107). 

Del' bekehrte '''"Hie wird zwar von dem natlirlichen unter
sc11ieden. Er vvird~n del' YViedergeburt bef1'eit von allen 
schwankenden \Vollungen, von den "unsymmetrischen 
Trieben" des rein naturhaften Daseins. lOS) Abel' del' 'Ville 
als natlirliches Vermogen bleibt 109). 

DaB abel' auch im unwiedel'geborenen Zustand die Na
tu!' e1'halten bleibt, ist die 'Virkung del' allgemeinen Gna
de Gottes, die die Auswuchse del' allgemeinen Verderbt
heit in Schranken halt, ein kostbares Geschenk del' gott
lichen Milde, ohne das del' Abfall die Zerreifiung del' gan
zen Natur herbeifuhren wllrde 110). Del' allgemeinen Gnade 
ist es zu verdanken, daD aile Menschen, auch die profanen, 
:'lich um die Erforschung del' \Vahrheit muhen. Del' Um
stand, daD ge1'ade die letzteren es in del' Physik, in del' 
?vledizin, Mathematik, Dialektil{, Rhetorik und Kunst zu 
hel'vo1'ragenden Leistungen gebracht haben, ist ein Be
weis daWr, daB die aJlgemeine vernunftige und erkenntllis
miiflige Erfassung del' ';V ahrheit den Menschen von Nat u r 
eingegeben ist 111). Alles dies erinnert daran, daD del' 
menschliche Geist, so sehr er von seiner ursprunglichen 
Vollkommenheit abgefallen war, doch immer mit ausge
zeichneten Gottesgaben bekleidet und geschmuckt ist. 
Solche lGaben durfen wir uberall hochschatzen, wo wir sie 
auch finden; sonst machen wir uns eines schnoden Un
danks schul dig und mussen uns in diesem Stlick durch 
die heidnischen Dichter beschamen lassen, die die Gesetzc, 
die Philosophie und die Kunst von den Gottern he1'-

'06) Op. 44,162. 
107) OP. 2,426,624; 55,246. 
108) OP. 2,272fi. Vgl. mit 2,242; 49,1.32. 
109) 2,215: voluntatem dieo aboleri, non quatenus est voluntas; quia in hominis 
cOllversione integrum manet quod p rim a e est nat u rae. 
110) 2,211: Hinc succurrere nobis debet, inter illam naturae corruPtionem esse 
nonnullum gratiae Dei locum, non quae illam llllrget, sed intus cohibeat. 
111) 2,198: Haec document a apperte testantur universalem rationis er intelligcntiac 
comprehensionem esse hominibus naturaliter inc1itam. -- In dies em Punkt offenban 
sich ein voller Einklang Calvins mit Luther. Vgl. des lelzteren Tischreden W. A. 
3,11: Sapientia ct doctrina utiJis ct necessarb ., si Deus iratus omnes Iiteratos e 
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leiteten. 'Venn selbst die "Psychiker" in del' Erfo1'
Bchung del' niedrigeren Dinge (gemeint ist die auf Gott und 
das Himmlische sich nicht beziehende Forschung) so viel 
Scharf- und Spursinn bekunden, so sollen wir aus 
solchen Beispielen 1e1'nen, vdevie1 herrliche Gaben del' 
Herr del' menschlichen, del' \Yahren Gtiter beraubten Natur 
librig gelassen hat 112). 

Die erwahnten Gaben sind aber nicht se1bstverstand
liche, aus del' in ihrer Gutheit be1assenen Natur flieBende 
Erscheinungen, sondern ';Y~irkungen des heiligen Geistes, 
del' in diesel' Tiitigkeit nicht seine heiligende Kraft ent
faltet, sondern als belebende, bewegende, das All durch
dringende Macht, als kosmisches Prinzip seine Gaben ver
teilt, je nach del' Eigentumlichkeit, die Gott nach seiner 
Sehopfungsordnung jedem 'Vesen und jeder Art aufge-

mundo tolleret, tunc omlles homines plane cssent bcstiae ct ferae; nulla sapienila. 
nulla religio, nullum ius, sed tantum confusio et rapinae ... Vulgus quidem mavult 
l1ullos sapientes neque contionatorcs neque gubernatores esse, nt iibere suo more 
vivere possit; at iIlieo periret vulgus, quia sine sapientia et legibus neque Turcac 
neque Tartari vivere possunt. 
112) OP. 2,100; vgl. 34,503f!. en disant que I'esprit hutlwin de nature est capabk 
de cognoistre les choses d'ici bas, et qui COllcerncnt la vie presente: ce mot de 
nature n'empesche pas que ce ne soit un don de Dieu, mais c'est pour signifier 
que cela est donne aux incrcdules aussi; et a ceux que Dieu n'a point regenerez' 
par son sainct Esprit .. c'est une chose commune aux fideles et aux incredules, de 
jllger des choses d'ici bas. Et mesmes nOllS voyons les Il1cschanLs et contemp~ 
teurs de Dieu souventes fois etre pins aigus et plus prudents en leurs affaires .' 
Apres tous auront quelques loix, quelque police et voyent bien qu'ils 11e se peuvent 
point passer d'ordre pour conduire les affaires qui uppartient a la vie humaine.-
Auch hier stimmt Calvin ganz mit L u t h er liberein. Vg!. des letzteren charakteri
stische Ausfiihrungen W. A. 51/Z,242ff. Gott ist ein milder, reicher herr, er wirfit 
gros Gold, Silber, R.eiehtum " unter die Gottlosen .. also wirfft er auch unter sie 
hohe vernunft, weisheit, sprachen, R.edekunst, das seine lieben Christen lauter 
kinder, narren und bettler gegen sie anzustehen sind ... Und ist mein Oedancken, 
das Gatt darumb gegebcn und erhalten habe so\Che Heidnische blicher als dcr 
Poeten und Historien, Wie Homerum, Virgilium, Demosthenem, Ciceronem, Livium, 
Und hernach die alten feinen Juristen " das die Heiden und Oottlosen auch habe:1 
soltell jre Propheten, Aposteln und Theologos oder Prediger zum weltlichen 
regiment .. Denrl weil Gott den Heiden oder der Vernunlt hat wollen die zeitliche 
herrschaft geben, hat er ja auch mtissen leute dazu geben, die es mit weisheit und 
mut, dazu geneigt und geschiekt weren und erhielten .. Wie wol alle Heiden gleich 
Heiden sind und alle gleich Menschen und verniinfftig gewesen, Haben doch etlichc 
miissen auch W underleute unter jhnen sein .. we !chen es die anderen nieht habcn 
miigen gleieh thun, .' denn gleich wie Gott jnn seinem heiligen volk nieht aile 
gleich Propheten oder gelehrt macht noch gleieh hoch begabt, So hat er auch unter 
den Heiden die edlc steine nicht so gemein gemacht wie die kiesling auf! der Gassen 
.. Denn es ist noch keiner komen, Homero oder Alexandro gleich " und so fort 
an bleibt auch unter den blinden Heiden soleh wunder that Gottes, das nieht jhre 
weisheit, sondern lauter Got t e s gab e ist, wo sie etwas sonderliches gcwest od~ 
jl;ethan habcn. 
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dl'uckt hatte 113). Steht abel' diese schopfungsmiiBige Un
gleichheit del' Arten nicht im Widerspruch zu der Allge
meinheit der Anlage? Die zweifellos vorhandene Tatsache, 
die bereits Plato durch die Gleiehsetzung von Erkenntnis 
und Erinnerung bestiitigt, daB del' Mensch allgemein mit 
Vernunft und Erkenntniskraft begabt ist, bedeutet noch 
nicht Gleichheit und GleichmiiBigkeit del' Begabung, des 
Scharfsinns, kul'z del' Art, wie die einzelnen Menschen ihre 
Naturanlage auswirken lassen. So ist del' Spursinn und 
die methodische Behandlung auf allen V,Tissensgebieten 
ein Vorzug Weniger, (propria est paucorum), wahrend 
doch fast allen die Energie innewohnt, mit der sie zu 
einer gewissen Stufe del' Klarheit durchzudringen ver
suchen (communis energiae specimem est), sei es, daB sie 
die uberlieferten Erkenntnisstoffe zu mehren versuchen, 
sei es, daB sie diese verfeinern und ausbilden. 

In der allgemeinen Vernunftanlage ist also die Moglich
keit einer individuellen dUfCh die besondere Geisteswir
kung bedingten und emporgebilqeten Entfaltung del' Denk
kraft gegeben 114). Die pathologischen Erscheinungen sol
len die Menschen daran el'innel'n, daB alle besonderen 
Gaben und Fiihigkeiten nicht menschliche Errungenschaf
ten sind, sondel'n, daB auf del' gemeinsamen Natur die be
sondere den Menschen nicht verpflichtete Gnade Gottes 
sich erhebt 115). Die inmitten del' verderbten Menschheit 
vorhandenen unleugbaren Beweise einer gesunden, sitt
lichen El'kenntnis und des sittlichen Handelns konnen 
nicht auf die allgemein zugestandene Gewissensanlage zu
ruckgefUhrt werden - denn trotz del' besseren Einsicht 
kann del' Mensch sich ins Bose sturzen 116) - sondern vol'
zuglich auf die "speziellen Gnadenerweisungen Gottes, 
die el' vel'schiedenen Menschen und im gewissen Grad 
zeigt". 

In die S c hop fer 0 r d nun g 
ergebende Unglcichheitssystem 
t u r r e c h t ein, sofern dieses als 

und das daraus sicl! 
ordnet siell das N a -
Heilmittel beim Aufbau 

113) 0 p. 2,199: R.eplet, movet vegetat omnia eiusdem spiritus virtute idque 
dum unius cuiusque generis proprietatem, quam ei creationis lege att~ibuit 
1111) Op. 2,198. . 

seeun-

115) lb. 199ft 
UB) lb. 204ff. 
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del' menschlichen Gesellschaft in Betracht kommt. 
1st del' Mensch, wie Calvin mit Aristoteles einscharft, 
ein von del' .N atur fUr die Gesellschafi bestimm
tes WTesen, sucht er als ein solches mit seinem 
natDrlichem Instinkt die Sozietai zu fordern und zu 
erhalten, dann mussen wir erfahrungsgemaB (conspicimus) 
feststellen, daB ihm die Gl'undzuge burgerlicher Ehr
barkeit und Ordnung eingepragt sind. Man findet niemand, 
del' nicht \"u fite , daB der Bestand del' menschlichen Sozie
tat in den Gesetzen verankert ist, deren vVesenszug ihm 
unbekannt ware; denn die unablassige Bejahung del' Ge
setze, die nicht bloB bei den Volkern, sondern bei jedem 
einzelnen feststellbar ist, weist darauf hin, daB allen Men
schen Samenkorner· del' Gesetze eingepflanzt sind, ohne 
dan sie dazu eine besondere Unterweisung notig hatten. 
\Venn einige dieAutoritat derGesetze untergraben und stait 
des Rechtes die zugellose \Villkur einflihren mochten, so 
tun sie es nicht deshalb, weil ihnen die Gute und Heilig
keit del' Gesetze unbekannt ist, sondern sie lassen sich 
durch ihre unsinnige Leidenschaft so hinreissen, dan sie 
sich gegen die Vernunft auflehnen. Auch wenn sie uber 
die grundlegenden Bestandteile des Gesetzes untereinan
del' stl'eiten, so stimmen sie doch in dem vVesenszug del' 
Billigkeit ubel'ein; del' Keirn del' burgel'lichen Ordnung jst 
allen Menschen gemeinsam 117). 

Die allgemeine Anlage darf abel' nicht so verstanden 
werden, als ob aile .Menschen die Fahigkeit hatten, die 
Gesellschaftsol'dnung zu schaffen und die dazu notigen 
Gesetze zu entwel'fen - eine Aufgabe, del' nul' besonders 
Begabte gewachsen sind. DieBefahigung dazu ist vielmehl' 
wiederum das \Verk del' erhaltenden Gnade, die auch in 
del' antiken \Velt Staats manner auf den Plan gel'ufen, 
Ihnen den richtigen Sinn fUr Billigkeit, burgerliche Ord
nung und Disziplin eingepragt hat. Darum fuhrt Calvin 
zur StDtze seiner Behauptung, dan die hervorragendell 
Geistesgaben nul' vVenigen verliehen werden, an erste1' 
Stelle die besonderen Leistungen del' antiken R e c h t s g e-
1 e h l' ten und G e set z g e b e r anllS

). Auch ist es nicht je-

117) OP. 2,197; 34,503; 31,92. 
118) 2,198: Si unicum veritatis iontem Dei spiritum esse reputamus, veritatem ipsam 
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dermanns Sache, den Staat zu lellken. Darum hat Gott die 
Konige gleichsam zu neuen Menschen geformt; darum haL 
Plato in Anspielung auf eine homerische Fabel den Aus·· 
spruch getan, dan die Sohne del' Konige mit einem beson
deren Zeichen geschaffen werden; darum richtet Gott die 
zum \'Toh1 des Menschengeschlechtes die zur Herrschaft 
Bestimmten oft mit einer heroischen Natur aus. Aus die
sel' \Verkstatte Gottes gehen schliefllich aIle in der Ge
schichte ruhmlich erwahnten gronen Fuhrer hervor. 
Die Herrscher werden daher im Alten Testament und durch 
Christus selbst sogar als "Gotter" bezeichnet, da Ihnen 
Gott eine Autoritat "voll ehrfurchtsvoller Majestat" Vel'

liehen hat,119) damit sie als seine Stellvertreter Recht 
schaffen und ihm in ihrem Beruf dienen. 

Damit abel' aus dem "Dienst" del' Obrigkeit nicht del' 
Schlun gezogen werde, das schliefllich a 11 e in dienenden 
Berufen Stehenden: die Bauern, Ochsenhirten und SChH
ste1', Goiter genannt werden konnten, mun die betreffende 
Bezeichnung als Ehrenname h u r fUr diejenigen gel
ten, die eine hervorragende SteHung haben und mit del' 
Macht der Weltbeherrschung ausgestattet sind 120). 'Ve
gen ihl'es Ursprungs und wegen des inneren Zusammen
hanges del' Obl'igkeit mit Gott wird die "konigliche Au
toritat" direkt zur "gottlichen" 121), und ihrem Trager ein 
Stempel ehrfurchtsvoller Majestat, \Vul'de und Herrlich
keit aufgedruckt 122). Er nimmt dadurch eine Sonderstel-

Jleque respuemus, neque contemn emus, ubicunque apparebit '. veritatem affulsisse 
antiquis iureeonsultis negabimus, qui tanta aequitate civil em ordinem et dis
ciplinam prodiderunt? Vgl. L u the r W. A .. 51,211: Man hebt itzt an zu rhUmen, das 
naturliehe reeht und natiirliehe vernunft, als daraus geflossen sey alles gesehriebene 
recht. Und ist ja war und wol gerhumet, aber da ist der feil (Fehler), das ein jglicher 
wII wehnen, 1:s sticke das naturliehe reeht inn seinem kopffe " Wenn das natul'
liehe reeht und vernunfft jnn allen ki:ipffen steekte .. so kundten die narren kinder 
lind weiber eben so wol regirn und kriegen als David, Augustus, Hannibal . .' Ja alle 
menschen miisten gleich sein und keiner uber den andern regirn. Welch eine auffm: 
llnd wiist ding solt hieraus werden? ., . Aber nu hatts Gott also geschaffen, das die 
menschen ungleich sind und einer den anderen regirn sol '. Das edle Kleinod so 
natiirlieh reeht und vernunfft heisst, ist ein seltzam ding unter mensehen kind'ern. 
119) Op. 2,1116. 
120) 47,252; 31,768; 31,451. 
121) 30,130: auetoritas regia = potestas, quam a Domino aceeperat 2,1095: divina 
autoritate praediti. 
122) 40,712: inseulptam esse Dei gloriam regihus. 33,597: imprime. une maieste.7,83: 
maieste celeste. 30,488: maiestatem imprimere. 
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lung ein, da er unvergleichliche Vorrechte besitzt 123). Die 
Sonderstellung wird ofter, namentlich in den franzosi
schen Kommentaren, durch die Redewendung aus
gedruckt: Gott hat den Herrschern sein "besonderes" 
Zeichen (marque) aufgepragt 124). Gebraucht del' Refor
mat~r diesen Ausdruck sonst, wenn er von delt' religiosen 
Erwahlung und Neuschaffung spricht,125) urn damit 
die dem Erwahlten erwiesene Gnadenschuld zu be
zeichnen, so haben wir in del' die Konige zu 
ihrem Amt berufenden und sie dadurch mit be son
deren Gnadengaben des Geistes ausrustenden Hand
lung eine Gnadenwahl, die ein staatsrechtliches Gegen
stUck bilden solI zu del' rein religiosen Erwahlung. Calvin 
lehrt diesbeztiglich mit einer jeden Zweifel ausschliefien
den Klarheit: "Gott hat die K6nige, Fursten und hochsten 
Obrigkeiten erwahlt, urn an ihnen seine Majestat im hoch
sten Grade (maxime) zu offenbaren, sie mit den Gab e n 
s e in e she iIi g enG e i s t e s bedacht und dies in dem 
Ehrennamen "Sohne Gottes" zum Ausdruck gebracht" 1"6). 

Urn den besonderen, den Erwahlungscharaktel', aus 
dem den Obrigkeiten beigelegten Pradikat "Sohne Got
tes" abzuleiten, stellt Calvin die Konige in eine Reihe mit 
Propheten und Lehrern; wie diese, bekommen auch sie ein 
Zeichen del' g6ttlichen Erwahlung und del' ihnen verliehe
nen Gaben und \7I/ohltaten 127). \Vie bei den Propheten, so 
tritt auch bei den Herrschern als eine besondere \Virkung 
des Geistes das "heroicum ingenium", die "heroica virtus" 
hervor 128). Verleugnet del' Begriff "heroisch" seine Her-

123) 33,162: les princes et qui sont constituez en dignite, sont lieutenants de Dieu .. 
comme si Dieu les avoit privilegiez; 33,593. il semble bien que les Princes soyent 
privilegiez par dessus Ie reste du monde. 
124) 35,160.163.597; 27,128.467.411; 53,554. 
125) 27,297: La grace, qui nous est faite, quand Dieu no us choisit it soy et 
qu'il nous donne sam a r que; 28,678ff. Dieu declare que nous sommcs 
nouvelles creatures, lors qu'il nous choisit it soy ... c'est assavoir que Dieu imprirne 
sam a r que. 54,55 il luy plaist nous certifier de nostre e I e c t ion .. Que faut-il 
donc? .. qu'l nous a mar que z afin de nous amener it l'heritage de vie. 
126) 29,617. _ 27,78: ils (Die irdischen Prinzen) sont honorables, entant que Dieu y a 
imp rim e sam a r que, mais d'eux-mesmes ils ne sont rien. Dasselbe 36,35-34,449: 
C'est pour Ie salut de tout un peuple, que Dieu donne son Esprit aux princes et 
aux magistrats el it toutes gens de iustice. 43,219: scimus sine Dei spiritu acu· 
tissimos homines fore prorsus ineptos ad gubernandum. 33,732 il y a gens .. que 
Dieu ait eslevez par des sus les autres et auquels il ait communique de son sainet 
Esprit en plus grande abondance. 
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kunftaus del' humanistischen und antiken Gedankenwelt 
keineswegs, so ist sein Inhalt bei Calvin doch ein anderer 
geworden. Del' "heroische" Herrscher Calvins ist nicht wie 
derjenige del' Humanisten Erasmus und Bude ein auf
geklarter, die Lebensverhaltnisse nach Vernunftnormen 
meisternder Weisheitsapostel auf dem Thron, sondern ein 
willensmachtiger, entschlossener, die Verhaltnisse mit 
innerer Ueberlegenheit und praktischer Klugheit heherr
schendel' \Virker. Sein Vorbild ist Moses, ein Mann von 
uberaus "reiner Tugend und heroischem Geist", del' sich 
durch die vViderwartigkeiten und Hafilichkeiten des Le
bens nicht unterkriegen lafit, sie mit Grofimut ertragt und 
sich durch sie zu immer neuen Aufgaben aufraffen kann129

). 

Nicht ein verweichlichter und trager Herrscher kann die 
ihm anvertrauten Volker regieren, denn durch seine 
schwachliche Haltung mufi die Willkur noch mehr urn 
sich greifen 100). Nul' durch eine kluge, und, wenn es sein 
mufi, strenge und herzhafte Haltung dem Bosen gegenuber 
wird er den Friedfertigen zu ihr~m Recht verhelfen. Darum 
bilden die hochsten Herrschertugenden: die prudentia und 
die strenuitas den. Inhalt des heroicum ingenium und 
stehen im Gegensatz zu dem blofien Wortheroismus 131). 
Hatte del' Humanismus auch fUr diese Eigenschaften ein 
Verstandnis, so fallt fur Calvin die Bewufitseinseinstellung, 
aus del' del' Heroismus del' Antike und del' Renaissance 
sich herleiten, weg. Das selbstgenugsame, trotzig Ul'

wuchsige, auf seine Kraft pochende Individuum del' 
Renaissance und seil1 Tugendstolz sind ein \iVahnsinn 
(vesania), del' durch den heiligenGeist nul' gerilgt ~vird. Die 
"Philosophen" suchen den Grund eines glUcklichen Staats
\vesens in del' Tugend des Menschen Ul1d konnen sich nicht 

127) Op. 29,617 verissimum .. istud Deum essse reg u m et mag i s t rat u m 
patrem; qllod etiam pro p h e tis et doc tor i bus commune est; quando quidem 
etiam not am s p e cia I e m illi e I e c t ion i s d i v ina e atque dono rum et 
beneficio,rum ipso rum habebant, quae in ipsis magis quam in aliis erant cons
picua. Vgl. 45,27; 38,544; 31,46. 
128) 43,327; 15,15; 15,330. Auch Luther kennt "fiirstliche tugent", welche man wol 
mag heissen Virtutes heroicas, R.itterliche tugent, welche man am Hercules, Hector, 
Achille und an anderen grossen R.isen und herrn also nennet (W. A. 31/1,205). 
120) 24,186. 

130) 31,666; 2,1102; 55,245. 
131 ) 40,590; 29,653. 
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zu del' Erkcnntnis empo,rringen, dan eill "homo politic us" 
l1ichts anderes ist als ein Organ in del' Hand Gottes. YVenn 
man die Voraussetzung (caput) aller Staatsphilosophi(:) 
nicht beachtet, dan die Menschen nichts erreichen kannell 
,"venn Gott Ihnen seine Hand nicht darreicht, magen si~ 
80nst mit Klugheit und Tugend ausgerilstet' sein, daB 
unsel'e irdischen VerhiUtnisse von dem Gnadenwillen Got
tes unbedingt abllangig sind, so bleibt man an die Erde 
gebunden und nahrt und bewundert seinen Stolz 1;1~). NUl" 
Plato konllte sieh zu einer hohe1'en Einsicht aufschwin
gen, indem er leh1'te, dan die auHerordentlichen Tugenden 
del' Herrschel' gottlicher Herkunft sind. Abel' diese El'
kenntnis war nach Calvins Meinung nul' eine leichtfertigt' 
Vermutung 13:l). lnfolgedessen hat Calvin das bekanntc 
Prinzip Platos nicht ubernommen: "V/enn nicht die Phi
losophen Konige odeI' die Konige Philosophen waren, ist 
kein Ende des Unheils im staatlichen Leben und im 
rnenschlichen Dasein uberhaupt moglicll", IB4) ein Prinzip, 

, das in den bekannten "Filrstenspiegeln" von Era:,;mus uncl 
Bulle eine groHe Rolle spielt. Diesem Grundsatz wurdc C1' 

mit den 'Vorten begegnen, die er in del' vVidmung seines 
Danielkommentars an die frommen Franzosen schreibL 
"hic non prodeunt in medium philosophi, qui subtilHer 
in umbra et otio disseral}t de virtutibus: sed infatigabilis 
sanetorum virorum in studio pietatis constantia nos ad 
eorum imitationem clara voce invitat" 105). Vielmehr stellt 
er dem platonischen &V'~p !LSt&' tp p (; v 'fJ CJ S (0 c: PI1.CJtl,t'X.6c: daf; 
Ideal eines Herrschers gegenubel', del' mit einem heroi
schen Geist ausgerustet, abel' in demutigem Gehorsam 
seine gottliche Envahlung mit freiem Mut durch die 
Beforderung del' Ehre Gottes betatigt, dabei abel' 
nie das GefUhl loswerden darf, nul' als Diener Got
tes und des Volkes gelten zu konnen. VOl' allem 
sind die wahren christlichen Herrscher, diejenigen, 
denen die Erkenntnis des Evangeliums zuteil ge
worden ist, verpflichtet, diese Erleuchtung nicht zu ver-

132) 32,322. 
133) 36,382. 
m) Polit 473 d. 
135) 18,616. 
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bergell, SOndeI'll sie ubel' groB UIHI klein zu verbl'eiten. 
und durell eine groHm.titige und entsehlossene Zel'streu~ 
ung von Irrttimel'll und rvIiDbraouchen das Evangelium ill 
seiner Reinheit zu erhalten, ohne Rucksicht auf eine et
waige "Schmach", del' sie sicll wegen ihl'es Zusammen
haltens mit den verachteten Kindern Gottes aussetzen m). 

Durcll die Aufnahme des Ervva.hlungsgedankens und des 
damit verbundenen pneumatisch-charismatischen vVesens~ 
zuges hat Calvin das antike, in seiner romiscllen 'willens
l1errscllaftlichen Struktur fortlebende Herrscherideal ill 
cine hohere religiOse Lichtsphare geruckt und es dadureh 
uberwunden. 

Man konnte aUerdings darauf hinweisen, dan aueh 
Erasmus die heidnische Kultur als ein Gesehenk des heili
gen Geistes wertet. 137

) Abel' die darin siell aunernde gott
Hche Gute ist nicht eine spezielle "liberalitas" odeI' "benig
nitas", sondern die durch die lex communis allen sich 
zuwendende Huld Gottes, die eine Analogie in del' inn ern 
Verfassung del' Eltern hat, mit-del' sie die ihren Kindern 
rechtlich zukoihmende Herrsehaft diesen uberlassen 138). 

Viel wichtiger abel' ist die Tatsache, daH Calvins Lehre 
von del' in del' Sehopfungsol'dnung Gottes begrundeteu 
Unterscheidung del' potentiellen naturrechtlichen Anlage 
und del' durch die pneumatisch ausgerusteten Organe be
dingten Verwirklichung und Entfaltung des naturrecht
lichen Sozietats- und Ordnungsdranges eine energische 
Absage an das stoische egalitar rationalistischeNaturrecht 
del' goldenen Urzeit bedeutet. Baut sich das stoische 
naturrechtliche Gleiehheits- und Freiheitsideal auf del' 
individualistischen Auffassung des Menschen als einer 
selbstgenugsamen Personlichkeit auf und tragt es als sol
ches den Stempel del' innel'en Unwahrhaftigkeit, so wird 
Calvins Urteil verstandlich, dan die Stoiker nul' ein "stei
nernes Ideal" aufgestellt hatten, dem nichts \Virkliehes ent
spricht. Denn sie hatten sich mit ihrem Denken in imagi
nare Phantasien hineingesttirzt, denen al1e das Leben 

136) 16,372; 17,197; 18,71. 197. 312. 316ff. 644. 
]37) OJ). Arnst. Ausg. V, 1743. 
lX8) Dc libero arbitrio (Quellengesch. d. Protest. lieft b, S. 83). 
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tragende und vorwarts treibende Kraft fehlt 139). Del' stoi
sche Weise WhIt sich in del' Kl'aftigkeit seines Selbstbe
wuBtseins den G6ttern gleich, schmuckt sich mit del' del' 
Gottheit geraubten Beute und sucht die andel'n zu diesel' 
Haltung zu endehen 140). Uebel'zeugt von ihl'er aufieror
deutlichen Wurde,141) grundeten die "stolzen Brahler" die 
"Prinzipien del' Sittlichkeit" auf ihre unbeirl'bal'e, von 
aHem AeuBeren und Zwingenden unabhangige Mei·, 
nung 142). Ein Individualismus, also, del' den von ihneJi 
gleichzeitig behaupteten, die Menschen in gemeinsamer 
Hingabe an das Naturgesetz sittlich verbindenden Unive1'
salismus entkraftet 143). 

Trotzdem darf man einen V,Tahrheitskern in dem stoi
schen Irrtum nicht verkennen. Wenn die Stoa mit ihrel' 
Forderung, in Uebereinstimmung mit del' Natur zu leben, 
uber die naWrliche Wurde des Menschen nicht hinaus
kommt, 144) so hat ihre naWrliche Sittlichkeit mit ihrern 
Streben nach einem tugendhaften Leben, nach del' Tugend 
um del' Tugend willen, mit ihl'em Eifel', das Gute um des 
Guten willen zu tun, deutlich bewiesen, daB die mensch
liche Natur nicht ganz ihre Reinheit eingebuBt 145) hatte. 

4 

Diese Tatsache und das auch von del' Stoa behauptete 
Vorhandensein des dem Menschen eingeborenen, im Ge
wissen und den sittlichen Urteilen sich bekundenden naWr
lichen sittlichenGesetzes auf del' einen, die erbsundliche 
St6rung del' menschlichen Natur und die daraus flieBen
den falschen sittlichen Urteile auf del' anderen Seite gaben 
dem Refol'mator AnlaB, die Entstehung und die Bedeutung 
eines neuen, die Inhalte des Naturgesetzes bestatigenden, 

13S) Op. 2,520; 46,162; 
140) Op. 48,405. 
141) Op. 2,504. 
142) Op. 48,406. 
143) V gl. Troeltsch, Soziallehren 53. 
144) Op. 2,503ff. 
145) 2,211: ipso tamen honestati studio documentum edidel'unt nonnihil fuisse in 
natura sua puritatis. 

abel' diese vertiefenden und erlauternden Sittengesetzes, 
das eben im Dekalog niedergelegt ist, zu begl'unden. "vVe
gen del' Hartnackigkeit und Stumpfheit des Menschen gab 
Gott ein besonderes geschriebenes Gesetz, um uns das. 
was das Naturgesetz nul' dunkel erkennen laBt, recht ge~ 
wiD zu machen" 146). 

Die A u s wei tun g '" V e r tie fun gun d V e l' -
de utI i c hun g des Naiurgesetzes durch das Sitten
gesetz auBert sich bezuglich del' erst en Tafel des 
Dekalogs in del' scharfen Forderung eines reinen 
religi6s-sittlichen Verhaltnisses. Obwohl das Natur
gesetz des Gewissens die unbedingte Verpflichtung 
del' Menschen gegen Gott verlangt, so fehlt doch diesel' 
Verpflichtung del' spirituale, durch Gehorsam gelautert.e 
'Vesenszug,das spirituale conscientiae obsequium, mit den 
hervol'stechenden AeuBerungen del' Anbetung, Danksa·· 
gung, und die Verbindung del' Ehrfurchtsmomente mit 
dem Gedanken del' Liebe und Huld. Die naturgesetz
lichen Bestimmungen lassen auBerdem eine entschiedene 
Verwerfung del' im Bilderkult und der Magie sich her
vordrangenden Kreaturverg6tterung vermissen 147). Du· 
gegen ist die Betonung del' Unm6glichkeit, von sich aus 
del' absoluten Forderung Folge zu leisten, ein integrieren
del' Bestandteil sowohl des naWrlichen als auch des g6tt
lichen Sittengesetzes 148). 

Hinsichtlich del' zweiten Tafel auBert sich die Ueber
Jegenheit des Dekalogs uber das Naturgesetz in del' For
derung des Gehorsams auch gegen unwurdige Trager del' 
Autoritat; 149) in del' Motivierung des Verbots des Tbtens 
mit dem Hinweis auf die Beleidigung des am Menschen 
sichtbar gewol'denen Ebenbildes Gottes; 150) in del' Ein-

a6) Op. 2,267: Quae (sci]. del' Dekalog) certius testificaretul', quod in lege naturali 
Ilimis obscurum erat et men tern memoriamque nostram, eXCllssa torpore, vividius 
feriret. - Op. 40,335: Nemo quidem est, quem non pungat propria canscientia 
quando insculpta est omnium cardibus lex Dei: et ita naturaliter discernimns inter 
bonum et malum, sed si reputamns quantus sit stupar noster in tegendis nostris 
vitiis, nom mirabiinur prophetam cum hoc mandata (es bandelt sich urn das Verbot 
des Gotzendienstes) prodire ut scilicet abominationes nostrae nobis patefiant .. 
est enim non tan tum frigida illa cognitio . . sed etiam multis tenebris implicita, 
ut qui sibi male conscius, tam en obstupescat, dum sibi indulget. 
147) Op. 2,256; 26,379; 435. 
148) 2,267ff; 24,262ff. 
149) Op. 24,1403,606. 
1'0) lb. 223,325. 
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scharfung, dan trotz des nattirlichcn El1lpfindens die Hdo 

den doch die licentia scortandi und die daraus sich crgc
benden corruptelae nicht abgelegt haben; in del' Ausleglll1g: 
des Diebstahlsverbotes, wonach nicht bloD das brutale 
Stehlen verboten, sondern die liberalitas und })eneficcntin 
und aIle auf die menschliche Gesellschaft sich, beziehen
den Rucksichten verlangt werden; 151) in del' Einbeziehung
aller criftigen Zungensunden in das neunte Gebot, dessen 

b .. 

Heiligkeit und Strenge in del' Fixierung del' dem natlll'~ 
lichen Empfinden unmittelbar einleuchtenden Fordel'ung 
ganz besonders hervorgehoben wil'd; 152) in del' FeststeJ
lung, daD das UrteH uber die Begierde als Verlangen nach 
einem eitlen Gegenstand auch dann unangefochten 
bleiben mun, wenn der uberlegende \Ville dem versucll
lichen Reiz nicht folgt 153). Alle diese \Verturteile bedeu
ten die Ueberwindung del' oben erwalmten antiken Auf
fassung, \vonach nul' die in ungewohnlicher Starke 11e1'
\'ol'brechenden Leidenschaften als bosartig gewertet wer
den konnen 154). 

Eindringlicher als in allen diesen Einzelheiten tl'itt 
die Ueberlegenheit des sittlichen Gesetzes uber die Regun
gen del' nattirlichen Sittlichkeit hervor in del' alle indivi
duellen und sozialen \Vollungen behel'rschenden letzt
giltigen Einheit, in del' Kraft del' 1'einen Gesinnung, die 
die Handlungen erst zu sittlichen stempelt; in dem sin
cerum boni studium, del' sanctitas und puritas COf]

scentiae 155). 1st del' Inhalt des Gesetzes die Gottes-

151) lb. 669.627. 
152) 24,627. 
153) 2,202; 24,719ff. 49,124. . . 
154) Eine gewisse Unausgeglichenhcit HUlt sich in dies em Punk! r:1cht leugncn. 
Dcnl1 nach dem fruher Gesagten verfallen nur die insolentes et eflraenalt motus 
unter das abwertende Urteil. Der Widersprllch liiBt sich wohl dadurch los~n. 
daB ein wenn auch schwaches V crlangen nach eitlen Gegenstanden den Geist 
(animus' mirifice compositus 2,302) aus der Fassung zu bringen, d~r ziigelloscl1 
Herrschaft der Affekte. die Balm zu bereiten llnd dadllrch sowahl die Ordnungen 
Gottes (cum Dei ordinatione pugnant 2,242) und das Liebesgcbot zu verl~tzcn 
\'crmag. (2,302 contra dilectionis legem llallitnr). Dic Unterscheid:lllg der. ~Ullldltas 
von der durch dic Zllstimmung des Willens (consensio volllntatIs, consllllun) er
folgten libido will Calvin Augustin entnommen haben (l,4~O !lnd 2,3~2: ad hanc 
intelligentiam nihi llrimum vi am apernit Augustinus). DIe dlCsbezug~chen An
schauungen Augustins finden sich Ep. 200 ad Asellicllm qllaestl? 8~ ::-,chlull; ill 
Ps. 118 und 145, homili~ 45; Retract lih. I, cap. 5; lib. de consclentJa, c. 8). 
155) 2,565; 2,303. 
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und Menschenliebe, so sind "im 8inne .J esu llnd 
der Apostel" 156) die Forderungen del' zweiten Tafel 
dahin zu verstehen, daD die dabei vorausgesetzte 
Liebesgesinnung, die sinceritas dilectionis 157) ih1'e 
QueUe und ihren bestimmenden Grund in del' Gottes
Hebe hat. Das vornehmste Ziel des Gesetzes ist daher in 
del' Gestaltung des Lebens nach dem Urbild del' gottlichen 
Heinheit, und, was dasselbe ist, in del' Vereinigung del' 
Menschen mit Gott zu suchen 158). 1st die Gottesliebe ohn8 
den ungeheuchelten Glauben und die Reinheit des Gewis
sens ohne Gottesfurcht und Gehorsam undenkbar, so 
konnte die natUrliche Sittlichkeit del' Antike tl'otz ihres 
Strebens nach del' Tugend urn del' Tugend vl'illen das Ge
sinnungsideal doch nicht erreichen, da ihr das Glaubens
licht £ehlte, ih1'e sittlichenAntriebe durch den Stolz unddie 
Selbstliebe vel'unreinigt waren, und das letzte Endziel doch 
nicht auf Gott und seinen 'Willen gerichtet war. 159). 

1st die Verankerung des Gesinnungsantriebs hi Glaube 
und Liebe allgemein l'eformatorisch, so liegt das Unter .. 
scheidende und Eigenartige del' Auffassung Calvins 
nicht darin, daD bei ihm die Spannung zwischen del' abso
luten Liebesmoral del' el'step Tafel und den Recht, Zwang 
und Gewalt einschliel3enden sozialen Forderungen del' 
zweiten Tafel fehlt, auch nicht darin, dan nach ihm die 
Gesinnung mit Rucksicht auf die E1'flillung del' Forderung 
del' beiden Tafeln in unbedingtem Gehorsam lag 160). 

Dellll abgesehen davon, dan bei Luther die Liebesge
sinnung nicht im schroffen Gegensatz steht zu den Zwangs
Llnd GewaltmaDnahmen des Staates - diese sind ja letzten 
Endes nul' Auswirkungen del' Liebe 161) -" so ist auch bei 
Luther und IVlelanchthon del' Gehorsam dasjenige, was 
156) 2,304. 
157) 2,298. 
158) OP. 2,203: Quol'sum vero spectet lex univel'sa .. ut hominis vitam ad divinae 
Pllritatis exemplar formet ... huc ita respicit legis doclrina, ut hominem vitae 
sanctitate cum Deo suo coniunga!; 49,253: Vera erga homines caritas nisi ex Dei 
amore flui(, at que eius est testimonium, sicuti effect us. 
159) OP. 2,565: Quum fidei luce carerent, 11011 ad eum finem (der finis ist abel': 
qUllm perpetuum meminerimus recti iinem, ut Deo scrviatnr, quidquid ",Iio contendit. 
iam merito amittit recti nomen) ipsa retlllerunt ad quem referre debuerant. Non 
fuisse ergo in iIlis veram iustitial1l, quia non actibus, sed finibus pensantnr officia. 
160) Gegen TroeJtsch Soz. 663. 
161) W. A. 19,625. E. A. 13,83. E. A. 513ff. W. A. 18,361; 41,324ff; 49,I03ff. 



~ 36 --

Gott unbedingt verlangt 162). Glaube und Gehorsam ge
horen zusammen,163) wie Glaube und Liebe zusammen
gehoren. - Andererseits ist nach Calvin der Gehorsam 
von del' Liebe nicht zu tl'ennen. Damit steht sein Satz, 
daB del' Gehol'sam (obsel'vantia) ein Zeugnis del' in uns 
vol'handenen Gottesful'cht sei, keineswegs im \Vider
spl'uch. Denn Gott ful'chten heifit, die ihm gebuh
rende Ehre geben, odeI' eine solche Hocha.chtung 
bezeugen, daB wir das Verlangen haben, ihm zu gehor
chen 164). Die Ehrfurcht ist eine freiwillige Furcht, die 
das AbhangigkeitsbewuBtsein in sich schliefit, sodaB die 
Menschen freiwillig Gott gehorchen 165). Del' Gehorsam 
und Ehrfurcht VOl' Gott solI a.bel' nicht bloB das Distanz
gefUhl bezeichnen, das wir dem erhabenen und gerechten 
Herrn gegenuber haben mussen, sondern auch das irn 
Kindesbewufitsein sich emporringende FreiheitsgefUhl. 
Mit einem feinen psychologischen Takt unterscheidet 
Calvin 166) in dem Begriff timor zwei Momente: den 
"honor" und die eigentliche "Furcht". Obwohl diese bei
den Momente einen einheitlichen religionspsychischen Akt 
darstellen (tametsi unus est), so entspringen sie einel' 
doppelten Empfindung (sensus). Wil' konnen uns nam
lich auf Gott als Vater odeI' auf Gott als den Herrn be
zogen denken. Das del' ersteren Beziehung entspringende 
GefUhl ist Ehrfurcht odeI' Gehorsam, das del' anderen die 
Furcht im engel'en Sinne. Beide Stimmungen konnen in 
demselben Gemut Platz gl'eifen. WeI' Gott als seinen 
Vater we ifl , hat Grund genug, die Beleidigungen seines 
Gottes mehr als den Tod zu scheuen 167). Del' Gehorsam 
ist eine freiwillige Beugung unter die gottliche MajesUH, 

162) W. A. 3,19: Requirii ". obcdientiam solam. liae sunt verae !audes obediential' 
quae tantum est vel promissionum vel praeceptorum divino rum. Melanchthon CR 
21,690: Mandatum de dilectione - postulare obedientiam neeessariam, sieut et 
primi mandati obedientia est necessaria. 21,388: Lex Dei requirens perfectal11 obe
diential11 erga Deul11, ac damnans eos, qui non praestant hanc perfectam obedientiam. 
163) E. A. 4,197,340. Vgl. Eger, Anschauungen Luthers vom Beru! 124ff. 
164) 2,305: observantiam. qua ad testantum pium eius timorem ... exerceamur 
Op. 26,458: Ce mot - ici importe , . reverence .. qu'on luy rend honneur qui 
est deu pour Ie servir .. craindre, c'est it dire, de luy porter une telle reverence 
que nul demandions de luy obeir. 
165) 24,263; 27,36: or quant it la Reverence au a la Crainte ce n'es! pas une crainte,. 
c'est Ie service et l'honneur que nous faissions it Dieu en nous submettant ii Iu:,;. 
167) Nebenbei bemerkt, geht diese psycilOiogische Unterscheidung auf Didymus von 
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hervorgerufen und gestarkt durch die Gewifiheit del' Ver
sohnung. Denn niemand wird Gott die Ehrfurchtbezeu .. 
gen, del' es nicht mit dem versohnten Vater zu tun hat , 
niemand wird sich bereit fUhlen, frohlich das Gesetz zu 
haiten, del' nicht uberzeugt ist, daB sein Gehorsam Gott 
gefallt 168). Die Hochachtung setzt also die Liebe voraus 
da Gott die Verehrung aus einem vollen Hel'zen verlangt; 
fehlt die Liebe, ist auch die Hochachtung vel'schwunden169 ). 

Man muB noch weiter gehen: die Liebe ist die Quelle des 
Gehorsams und del' Hochachtung; durch sie werden die 
letzteren erst rein und echt 170). Die aus del' innigen Ge
meinschaft mit Gott flieBende, auf seine werbende Gute 
(gagner a soy par douceur; und rettende Gnade antwor
tende' und in ihr ihre Lust und Ruhe findende freie reine 
Liebe, del' ganze freie frohliche 'Ville - das ist Gottes
liebe, die das Gesetz verlangt. Alles dies sind offenbar 
gut lutherische Klange 171), Sie widerlegen schlagend die 
Behauptung,172) daB Calvin die lutherische Spiritualitat. 
die Forderung del' spiritual en, <las Gute nul' aus del' Inner
lichkeit ausstromenden Gotteinigkeit nicht kenne, sowie 
den Versuch, die Spiritualitat Calvins nul' auf die ubl'i
gens auch bei Luther und Melanchthon scharf gekenn-

~I~xandrien .wrUck (Auslegung der 7 kath. Briefe (Nligne, Patrol, M. S. G., 1749 
Selte 118) zm'iick, der den passibilis timor der reverentia gegeniiberstellt. 
166) 2,419. 
168) Op. 2,435; 31,335; 24,263,247. 

169) Op. 27,37: Ceste reverence - Ia demande aussi bien i'amour. Car Dieu veut 
es!re honore d'une affection cordiaie .. Si donc nons n'avons ceste amour la 
reverence aussi sera nulle, elle sera aneanti. ' 

170) 26,439: Si eeia (sc. Verehrung, Gehorsam, Furcht) ne procede d'une amour, lOt 

qne nostre coeur S'Y ,adresse franchement et sans contredit, qu'il desavoue tout. 
un tel service ne· luy est point agreabie. 26,266: Dieu demande des services 
vol.ont.aires, il ne veut pas seulement, que nous Ie servions par une crainte servile, 
m~ls Ii veut, que n:e~m.e nous ~r~nions piaisir ii I'honorer. Or cela ne se pent 
falre que nous ne I almlOns. Amsl notons que Ie commencement d'obeissance et 
comme la source, et Ie fundament de la racine, c'est amour de Dieu, que no us ne 
s.oyons pOi?t .forcez de venir it Iny, mais que nous y prenions nostre plaisir sing!l
h.er: co~nolsslOns aussi que c'est nostre vraye beatitude, et que nous ne demandions 
smon. d estre gouvernez selon sa volonte, et d'y estre du tout conformez. 24.72.3: 
Qu~tIeS au~imus " diligite lehovam etc. veniat nobis in memoriam Deum So: 
~obls amabIlem reddere. ut !ibenter et qua decet alacritate amplectamur quidquid 
lUbet. 26,26~: .Que si ceste amour ici est en nOllS: il n'y a nulle doute, que nous 
ne luy obelsslOns et que sa Loy ne domine a nos pensees et nos affections e( 
en tous nos membres. 

171) Vgl. die Belege bei Holl, a. a. O. 160,206. 
17') T roe Its c h. a. a. O. 
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zeichnete 17;;) radikale Strenge und GesinnungsmaBigkeit 
°le1' Motive zu beschranken. 

Verschieden ist allerdings die Art, wie sich Luther 
und Calvin die Auswirkungen des Gesinnungsantriebs 
in del' Nachstenliebe denken. \Vahrend nach Luther del' 
Gerechte durch "Lieb und Lust" zu Gott getri~ben wird, 
ein "frei, willig, frbhlich Leben dem Nachsten zu dienen 
umbsonst"174) ohne uber den sittlichen Antrieb weiter zu 
refiektieren, begnugt sich Calvin mit diesel' quellenden " , 
von inwendig aus dem Herzen fiieDenden" Liebe nicht 170). 
Die Nachstenliebe, die gegenseitige Hilfeleistung derGlie
del' des christlichen Kbrpel's ist "kein freiwilliges \Ve1'k, 
sondern vielmehr die Durchfuhrung dessen, was das N a
turgesetz uns auferlegt, dessenAblehnung eine Ungeheuer
lichkeit ware" 17G). Die Nachstenliebe ist eine Pflicht, von 
del' sich niemand befreien kann 177). Diese deutlich all 
Kant erinnernde AbJeitung des sittlichen Handelns aus 
Pflicht und Achtung VOl' dem gbttlichen Gesetz pragt del 
ganzen Lebenshaltung den Stempel einer reflektierenden, 
imrner wieder an Gottes Gesetz sich orientierenden Sach
lichkeit auf. Die Pflicht zur Hilfsbel'eitschaft gegen den 
Nachsten ist im Gl'unde die Verpflichtung, von dem Ge
brauch del' uns zum \Vohle des Nachsten nul' verliehenen 
Gaben Gott Rechenschaft zu geben 178). Damit soIl keines
wegs einel' kaltblutigen PflichterfUllung das \Vort 
geredet ·werden. AIle \Vohltaten, die wir den Menschell 
erweisen, mussen aus einem aufrichtigen Liebesgefuhl 
flieDen; die Not des Nachsten muD uns innerlich so an
gehen, als ob es sich um unsere eigene handelte 179). \Venn 
sich also die Bruderliebe nach allen Seiten furchtbl'ingend 

17:1) w. A. 3,25.292. Melanchthon C R 21,124.388. 
17~) W. A. 7,36. 
175) E. A. 19,307. 
176) 2,511: Siquidem oificiorum inter membra communicatio nihil g rat u i tum 
habere creditur, sed potius solutio esse eius quod naturae lege debitum negarc 
prodigiosum esset. 
177) lb. Hac quoque ratione fiet, ut ne liberatum se putet, qui uno genere officii 
defunctus fuerit. 
I78) 2,509ff; 2,306: Si veram diligenti line am tenere libet, non in hominem primlll1l 
convertendi sunt oculi, sed in Deam, qui amorem quem sibi deferemus, ad llniversos 
homines diffundi iubet. Vt sit hoc perpetuum fundamentnm: qualiscumque sit 
homo diligendum lamen esse Quia diligitur DellS. 
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auswirkt, dann kommt es zu einer hal'monischen, nach 
Gottes \Villen und Gesetz geordneten Lebensgestaltung 180). 

Es ware abel' verfehlt, wollte man diese Lebensauffassung 
als Nomismus bl'andmal'ken. Del' Nomismus ist gegeben, 
wenn man ein un per s b n 1 i c h e s Gesetz zur Grund
lage des sittlichen Lebens macht und den Gehorsam als 
\. erdienst wertet. Das gbttliche Gesetz ist abel' nach Cal
vin ein lebendiger Ausdruck des hbchst persbnlichen 
spiritual en \Villens Gottes 181). Befolgt man diesen Willen, 
so tut man es nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu 
Gott und darum freiwillig. Die Kraft des Gehorsams ist 
kein Vel'dienst, sondel'n ein Geschenk del' die vollkom
mene Gel'echtigkeit Christi uns zurechenden freien 
Gnade Gottes 182). Del' Nomismus verschuttet die Ur
sprungsquelle des sittliche~\. Lebens, die Gesinnung, und 
laIlt das Handeln in einzelnen Taten sich erschbpfen. 
Del'jenige, del' dem Gesetz Gottes nicht gleichgultig 
gegenubel'steht, sondern in ihm die unbedingte Autoritat 
erblickt, wird das \Vesen und den Geist des Gesetzes nach 
dem vVesen und dem Geist des Gesetzgebers beurteilen 183). 

5. 

\Vird demgemaD dem gbttlichen Gesetz eine durch
greifende Uebel'legenheit tiber das natiirliche zugestanden, 
so macht doch Calvin den Vel'such, gerade auf dem Ge
biete del' Nachstenliebe die beiden Gesetze einandel' nahet'
zubl'ingen. ,,1m Gesetz (Gottes) wil'd uns die Befolgung 

17~! C?p. 2,511: Ille enim implet (sc. carita tis numeros), non qui omnibus carita tis 
ofnclls solummodo defungitur .. sed qui ex sin c e r 0 am 0 r i s a f f e c t u id fa cit 
. '. eius q~em ope sua indigere conspiciunt. personam suscipiant oportet, ac fortuna" 
dell1de mlsereantur ac si earn sentirent ips i ac sustinerent. ut misericordiae 
;11

o
Qlle h~:nanitatis s~nsu ad fe:endas illi suppetias,. non aliter quam sibi, ferantur. 
) ~.30~. Tum optlme ad Del volnntatem composltam fore vitam Ilostram, qU1IJ1l 

omll! P.x parte fructuosissima luerit. 
181) 2,369. 
182) 2,254. 
11'3) 2.270: Got! ist spiritualis legislator. 
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des R e c h t e sun d de r B i 11 i g k e i t unter den Men
schen vorgeschrieben", so bestimmt Calvin den Inhalt del' 
Nachstenliebe 184). Die beiden Begriffe: Recht und Billig
keit sind aus der Popularphilisophie, und dem rbmischen 
Recht in die kanonische und germanische Rechtswelt fibei'
gegangene fast populare Kardinalbegriffe d~s Nat u r -
r e c h t e s. Um zu bestimmen, wie del' Reformator den 
Sinn del' uberkommenen antiken Lehrbegriffe dem Inhalt 
des christlichen Liebesgesetzes angleicht, muB vorerst die 
Frage erledigt werden, welche Inhaltsbedeutung er den 
betreffenden Begriffen beilegt, da diese bekanntlich so
wohl von del' antiken Jul'isprudenz als auch von del' mo
dernen, diese el'klarenden Rechtsgeschichtswissenschaft 
immer noch verschieden gedeutet werden 18"). 

Bereits in seinem Senecakommental' hat Calvin im 
AnschluB an Bude 186) das aequum et bonum im Gegensatz 
gegen das strenge Recht als eine Norm aufgefaflt, die die 
Bestimmugen des letzteren mildel't 187). Die Billigkeit 
ist Mafligung, die in del' wHtte steht zwischen 
del' absoluten, die Stl'afen unel'bittlich fol'del'ndell 
Strenge und del' ubel'maBigen, hie und da unter· 
schiedslos geubten Milde 188). Von einer solchen 
Gegenubel'stellung von Recht und Billigkeit macht 
Calvin namentlich in seiner Gotteslehl'e und zwal 
unter Verwendung del' juristischen termini technici reich-
lich Gebrauch. Gott verlangt von uns, nach bestem Recht 

184) 2,305: In lege nobis tantum praescribi iuris et aequitatis inter homines 
observantiam. 
185) Vgl. V 0 i g t, Die Lchre Yom ius naturae, aequum et bonum .. der Romer, 
S. 5 und ofter; K rue g e r, Geschichte der Quellen und Literatur des rom. Rechtes, 
S. 124ff. R ii mel i n. Die Billigkeit im Recht, S. 18ff. 
186) Annot. in Pandectas 1562, S. 1. 
187) Op. 5,119: Satis ostendit Budaeus in suis annotationibus, quid esset aequum el 
bonum, quod iuri summo seu rigori iuris opponitur. Nam quum ius omnia recta et 
inflexibilia exigat, aequitas de i u rea I i qui d rem itt i t. - Die von Calvin 
erwahnte ahnliche Unterscheidung der Griechen zwischen dem ~rt!stY.~' und 'to lta~a 
'tov v6p.oy al,t.ClWV ist die aristotelische: Vgl. Nik. Eth. V, 141137b,11: 'to t7mty.s<; alltCltoV 
usv ~o'tty, 00 'l.a'ta. voP.OY az, &.n' ~rtay6p&wp.a yop.lp.oo aty.a[oo;vgl. auch VIII, 15,1162b,21: 
~OLi'.€ 6k, y.a&a.n:sp "Co ob~.a~6y ~:j't~ ov-c'tov, 'co tJ-zv f1:ipa\pov, 'to AS: iI.a'tO:. yop.ov. Ueber 
dieselbe Unterscheidung bei den romischen Juristen vg!. V 0 i g t a. a. O. 357ff,39lfi 
und 492fi. 
188) lb. 33: Ostendit (Seneca) neque iustam esse severitatem, quae praecise adeo 
et inexorabiliter poenas exigit, neque videri clementiam inter virtutes numerandam, 
quae passim ac promiscue se exhibet .. , Consectarium est, laudabilem esse modera
(ionem, quae ali quid ex utroque tempe ret - Dasselbe Melanchthon CR 16,233. 
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die absolute ErfUllung seiner Forderungen. Da diese als 
pflichtleistung del' Vergeltung nicht wert ist, t l' itt Got t 
von s e i n e m R e c h t z U l' U c k, wenn er uns den Lohn 
fUr unsere Leistungen in Aussicht stellt 189). Auch darin 
zeigt sich Gottes Gute und Liebe, da,]) er seine Erhabenheit 
und Autoritat nicht unbedingt gelten laflt, sondern sieh 
zu den Menschenkindern herablaflt, indem e1' mit ihnell 
den Bund schlieflt 190). Sein Gesetz bdngt seine unerbitt
Hche Strenge zum V orschein, die uns zum Verzweifeln 
bringen muflte, wenn e1' uns nicht von dieser Knechtschaft 
befreite 191). 

Bei einem del'artigen Spannungsverhaltnis zwischen 
Recht und Billigkeit kbnnte es auf den ersten Blick auf
fallend scheinen, daB Calvin in del' oben erwahnten Stelle 
del' Institutio beide in seine grundlegende Bestimmung 
del' Nachstenliebe aufgenommen hat, da nul' die Billigkeit 
dem Wesen del' letzteren zu entsprechen scheint. Durch 
ein ahnliches Bedenken, durch die Gegenuberstellung von 
Liebe und Recht, Freiheit undZwang, hatten bekanntlich 
die Taufer del' Reformation einP1'oblem aufgedrangt. Calvin 
weicht dem Problem nicht aus. Gegen die anabaptistische 
einseitige, Staat und Recht verneinende Lbsung betont eX', 
daD es im Interesse del' Liebe liegt, wenn das Recht und 
die damit zusammenhangende Ordnung aufrecht erhaltell 
bleibe. Wen die echte Liebe beseelt, dem wird es nicht 
in den Sinn kommen, seinen Bruder zu verletzten; er wird 
vielmehr trachten, daB jedermann sein Recht unverletzt 
bleibe und daB aIle gegen das Unrecht geschutzt werden. 

18") OP. 26,103: Quand il (Gott) useroit de plus grande rigueur beaucoup. si est-cc: 
L1u'encores ne pouvons-nous pas no us accquiter du devoir que nous avons envers 
lny. Or il se d e m et dec est e aut 0 r i t e - I a, comme s'il qui t t 0 i t u nt: 
par tie d u son d r 0 it .. II se monstre liberal de nous qui t tel' son d r 0 i t. 
190) OP. 2,269: Nam quum eius maiestati cum nostris omnibus sumus obaerrati i u r e 
up tim 0, quidquid requirit a nobis, tamquam deb i tu m reposcit; debiti autem 
solutio remuneratione digna non est. I u rei g i t u r suo dec e d it, quum 
praemium proponit nostris obsequiis. 26,242: Il est vray qu'il y a une distance 
infinie entre vous et moy et ie vous pourroye ce que bon me semblera: .. mab 
voici, i erne d erne t s d e mOll d r 0 it. . ie suis donc ici prest de contract"r 
par article. 28,245ff: 11 se de met des 0 11 d r 0 it .. car il aime beaucoup mieux 
que ses enfants Ie servent franchement que s'il les contraignoit par rig u e u r 
extreme. 26,104: Il est vray, que si Dieu usoit simplement de son droict, voir en 
nuus declarant ce que no us luy devons, et qu'il usast de ceste rigueur simple . 
il faudroit que nous Ie fissions. 
191) OP. 7,206: Pendant que ceste rigueur a lieu. n,ous semmes tous forcIo< 
d'esperance de vie. 
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Dann muD er abel' die Obl'igkeit als den Hort des Friedens 
und del' Billigkeit bejahen und vel'teidigen. Es beieidigt 
daher die Liebe, weI' die Anarchie und die unmiHelbar 
aus ihr folgende allgemeine Verwirrung verursacht. Man 
wahrt die Liebe, wenn man dem Gesetz gehorcht; bei del' 
Obrigkeit als Tragerin des Gesetzes und des Rechtes ruht 
ein nicht geringel' Teil del' Liebe 192). So steht auch die 
obrigkeitliche Strafe im Dienste del' Liebe. Es versundigen 
sich gegen die Menschheit und ihre Ordnungen, die untei' 
del' Vorspiegelung del' Humanitat die Barmhel'zigkeit 
gegen die Schuldigen ford ern. Denn mit del' unbedingten 
Schonung des Einzelnen kann man viele Unschuldigen 
ins Verderben bringen my. Darum soIl die Obrigkeit die 
St1'enge des Gesetzes walten lassen, fest und groDmtitig 
("constance et magnanimite") bleiben, namentlich wo es 
sich um ausgesprochene Gottesfeinde handelt, dabei abel' 
alle Rachesucht und Leidenschaft fahren lassen und mit 
den Verlol'enen Mitleid haben 194). Es gibt abel' auch Faile, 

192) OP. 49,252ff: Qui vera caritate praeditus erit, numquam ei in mentem venid 
Iratres laedere. Quid aliud tota lex vetat quam ne proximo aliquam noxam 
inleremus .. quum magistratus pacis ac aequitatis dnt praesides: qui snum cn!
que ius salvum esse cupit, et omnes ab iniuria tutos vivere, is ordinem magistra
(uum quantum in se erit tuebitur ... ac si dixisset:quum postulo ut principibilS 
pareatis, non aliud requiro quam quod e x leg e d i 1 e c t ion i s debent praestare 
omnes fideles. Nam si bonis bene esse vultis .. debetis studere ut leges ut iudicia 
valeant, ut legum praesides populum habean! obsequentem '. ergo violat caritatem 
si quis &vo;PZ[o;y inducit, quam statim consequitur rerum omnium perturbatio .' 
Ita opilme confirmat (sc. Paulus) quod praecepit de obedientia magistratui deferenda, 
in quo posita est non minima pars caritatis. Op. 26,313ff: S. Paul no us ramein" 
a la chante, quand il expose ce commendement d'obeyr aux Magistrats. Car.1 
tllonstre que si nous ne avons point ceste douceur en nous, de plier Ie col, quand 
llostre Seignenr nous met un ioug dessus, que nous n 'avons nulle charite tnvers 
nos prochains: si nous appetons confusion e( meslinge, et que les superieurs n'ayeilt 
plus nulle reverence, il faudra qne tout vienne en brigandage. Il vaudroit beaucoup 
mieux que chacun vesquist it part, et sans compagnie, que de voir une telle COll
fusion. 
193) OP. 27,556,564,575. cine iilmliche Haltung bei Luther W. A. 18,361. 389. 393. 
194) OP. 27,560; 26,502ff.498; 27,588. - 2,1102: Nunc si vera eorum est iustitia, 
stricto giadio sontes et impios persequi: gladium recondant et puras a sanguine 
manns contineant, dum perditi homines nefarie per cae des interim et strages gras
santur, summa sese impietate obstringent; tantum abest, ut bonitatis et laudem inde 
felerant. Facessat modo abscissa saevaque asperitas, et tribunal illud quod reo rum 
scopulus iure nominetur. 54,158: Je vous prie, quelle misericorde sera-ce, qU'O;1 
espargne un senl hom me et cependant que mille pauvres ames s'en aillent en perdi
(ion .. Faut-il la estre esmen de misericorde envers un loup, et cependant, qu'ou 
Iaisse les panvres brebis, et les agneaux que nostre Seigneur ha en un soin singulier. 
qu'on les laisse, dis-je perir? DemgemaB muB auch die innere Stellung zu einem 
ausgesprochenf e i n d des E van gel i u m s geregeit werden. In seinem bekannten 
Brief an die Herzogin von Ferrara (20,2441.) vertritt der Relormator den Stand-
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wo man von dem strengen Recht keinen Gebrauch macht; 
es gibt ein "Gesetz del' Billigkeit", das bei den ;,wurdigen" 
Schuldigen allerdings mit aIlel' Vorsicht zur Anvv'endung 
lwmmen kann 195). Mit diesel' Lbsung, die lebhaft an die
jenige Luthers erinnert 196), wtirde Calvin jedes Bedenken 
gegen seine Bestimmung del' Nachstenliebe zerstreuen. 
Abel' dieses Bedenken ist nicht angebracht. 

Denn Calvin hat keineswegs den Gegensatz von UH

beugsamem, streng em Recht und Billigkeit, vom positiven 
Gesetz und Naturgesetz im Auge, wenn e1' die christliche 
Liebe als Beobachtung von Recht und Billigkeit unter den 
Menschen aufgefafit haben will. Vergleicht man namlich 
diese Definition del' lnstitutio mit del' Deutung del' Gl'und
prinzipien del' zweitenTafel in del' Deuteronomiumhomilie , 
sowie mit zahlreichen Stellen, in denen die beiden Be
griffe droiture et equite bezw. droit et equite nebenein
ander gestellt werden, so wird man Hnden, dan sie als Be
zeichnungen fUr R e c h t s g e f u h 1 un d r e c h t sma -
fl i g e G e sin nun g synonym: gebraucht werden 197). 

punkt, Gall man die feinde des Evangeliums nieht so behandeln diirfe, wie dk 
Mitglieder der Kirche, daB' man das Bose an ihnen hassen miisse, ohne sieh an 
ihre Person zu halten, daB man sie aber nicht, ohne ein gewisses Merkmal ihrer 
Verwerlung zn sehen, solort zu den Verdammten rechnen diirle, vielmehr das Urteil 
besonnen znriickstellen und dieses nur dem hochsten Richter iiberlassen miisse. 
195) Op. 27,547: Ouand donc ii a fait a ins i un e loy d'e qui t e pour avoir pitie 
de celuy qui merite qu'on regard Ii luy, incontient les mechans sont subtils, lOt 
attirent cela Ii eux. II faut bien donc qn'il y ait prudence en cest endroit, afin 
d'empescher ceux qui vondroyent abuser des privileges, qui ne sont sinon par 
ceux qne Ie meritent, et en son! dignes. 
196) Vgl. w. A. 14,686: Exigit enim c h a r ita s, ut pnblice paci provideatu[" sed 
nisi mali coerceantur, pax constare non pot est. Quare charitatis est, leges st;'enne 
et sinne misericordia administrare ill vindictam malorum, ut serventur boni et pii. 
Rursus charitatis est, leg n m rig 0 rem a e q 11 ita t ere mit tint mi
sericordiam conseqnatur, qui similis quidem est malo et llocenti et tamen ~ec malus 
nee nocens est. 
197) Vgl. 96,309: Cheminer avec nos prochains en tons droit e t e qui t emit 28,339 
eheminer en tonte equite avec les hommes; Op. 25,220 rectum et aequitas. V gl. 2,302 
neque vero sine causa tan tam rectitndinem exigat. Nam quis aequnm esse negat .. 
26,303 nnd 27,405: droiture et equit6 parallel mit integrite (der Gesinnnng) et droi .. 
ture. 28,120: que no us us ions d' eqnite et droicture en tous nos actes. 27,449: 
Ilervertis toute droitnre et equite. 27,546: que nons advisions Ii la droiture et 
equit6. 328: que no us gardions eqnite et droiture envers tous hommes. 26,331: 
quand il (Dieu) nous ameine Ii ceste equite et droiture. 28,221: avoir droiture tl 
equite en nous. 227 und 320: snyvre teUe equite et droiture. 27,416: 
cheminer en droicture et equite; que la droit are et equite soit suyvie 
en toutes personnes. 24,191: aequitas et rectitudo. - 26,267 und 499: droiture et 
equit6 ais Abglanz des gottlichen Rechtsempfindens und die natiirliche Rechtsidee 
'lIs eine dauernde Norm der positiven Ordnungen und Gesetze (2,1106:) aeqllitas 
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Der Inhalt der droiture et equite wird dahin bestimmt, 
daB jedem das Seine, sein Recht zukommt, daB der eine 
sich dem andern in wahrer Bruderlichkeit, Humanitat 
und Loyalitat mitteile und alles tue, was e1' fUr sich von 
dem andern verlangt 198). 

Mit del' Humanitat, Loyalitat und Bruderlichkeit 
wird die droiture und equite direkt identifiziert 199). Wird 
nun diese droiture et equite gegen jedes Theoretisieren 
uber das Recht zum Prinzip del' a k t i v e n Nachstenliebe 
erhoben 200), so stimmt dies alles vollstandig mit del' prin
zipiellen Aussage uber die Nachstenliebe in del' Institutio 
uberein, wonach die von Gott befohlene Befolgung des 
Rechtes und del' Billigkeit jeden Egoismus, del' direkt aIs 
"iniquum" gebrandmarkt wird, ausschlieBen solI 201). Die 
Selbstliebe gehort ja zu der Natur des Menschen; es be
darf daher keines besondel'en Gesetzes, das dies en an sich 
schon unmafligen Egoismus noch mehr entfachen wur
de 202). 

quia naturalis est non n i s i una omnium (legum) esse potest mit 28,115: quand .. 
nous trouverons quelque loy il faut regarder a quel commandement elle se doit 
rapporter: la dessus si la loy es politique . . mais il y a la substance qui n a u s 
de m e u r e, c' est-a-dire l'equite et la droiture. Or ceste equite-Ia est permanente; 
28,211: nous savons que la p a lie e t err i e nne est ordonne a ceste fin, qu'un 
chacun vive paisiblement . . que droit et equite regne. 
198) Op. 26,309: Seconde table de la Loy, ou Dieu nous monstre comme nous avons 
a converser ici tous ensemble; que nous qu communiquions avec les hommes en toute 
integrite et droiture, rendons i.t chacun ce qui luy appartient . . . cheminer avec 
nos prochains en toute droiture et equite et que nous vivions ensemble en teHe 
communion et concorde qu'un chacun ne soit point adonne a soy. 33,66: Et ceste 
droiture tend la qu'un chacun ne se retire point i.t part, pour chercher son profit 
mais que nous communiquions ensemble. Dasselbe 28,6. 
199) Op. 28,220ff, 230; 26,117,331-
200) 45,220: Ubi propria utilitas agitur nemo nostrum est qui non articulate et 
subtiliter disserat, quid r e c tum sit. Ergo singuli in s u u m com mod u m 
acutos se ostendunt a e qui tat i s magistros; qui fit, ut non eadem in promptu 
occurrat cognitio, ubi aliena vel utilitas, vel iactura in quaestionem venit, nisi 
quia nobis tantum sapere volumus, nemo autem proximis suis consulit? .. Regna
ret .,. procul dubio inter nos perfecta a e qui t a s, s i act i v a e ut ita loquar, 
caritatis tam fideles essemus discipuli, quam acuti sumus passivae doctor~s. (liier 
unterscheidet sich Calvin von Melanchthon, der die Oebote der zweiten Tafel nUf 
unter dem Oesichtspunkt des Oehorsams betrachtet. 1st dieser Oesichtspunkt Calvin 
keineswegs fremd, so wird das Moment der Liebe bei allen Oeboten (mit Ausnahme 
des siebenten, da es selbstversHindlich schien, durchgefiihrt). Beim fiinften Oebo! 
26,313; 24,602, beim sechsten Oebot 24,612, beim achten Oebot 24,699; 
2,298, beim neunten Oebot 26,363; 2,301, beim zehnten 2,302. 
"01) 2,305: Quo plane perspicuum est, non nostri ipsius amorem, sed Dei ct 
]Jfoximi observationem mandatorum esse; optimeque ac sanctissime eum vivere 
qui quam minimum fieri potest, sibi vivit ac studet; neminem vero eo peius nee 
i n i qui u s vivere qui sibi duntaxat vivit ac studet sua que duntaxat co~ital 
ac quaerit. 
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Das die Liebe fordel'nde gottliche Gesetz ist eine radikale 
Verneinung jedes selbstischen Triebes. Man glaubt Kant 
zu horen, wenn Calvin erklart: Es gibt im ganzen gott
lichen Gesetz keine Silbe, die die Regel aufstellt wie del' 
Mensch nach seinem Vorteil odeI' Schaden handeln SOll203). 

Dem gottlichen Gebot del' sich selbst vel'leugnenden auf 
das \Vohl del' anderen, auch del' Fernsten, ja soga; del' 
Feinde, sich richtenden Liebe, kommt abel' auch dem 
nat urI ic hen Em p fin den entgegen. Denn trotz 
des allen Menschen von Natur anhaftenden egoistischen 
Triebes ringt sich in derMenschheit, die die spezielle christ
liche Offenbal'ung nicht kennt, also auch in del' Heiden
\yelt, ein richtigel', durch die Natur selbst diktiel'tel' Grund
satz durch, daB aIle Menschen als Trager des Ebenbildes 
Gottes Gegenstande del' Liebe sein mussen 204). Aus diesel' 
Erwagung el'gibt sich die groBe Synthese del' nat urI i -
c hen aus dem Hel'zen del' Menschen herausstl'ahlenden20S) 
Forderung mit del' c h r i s t 1 i c hen Lebensrege1 206). . 

Diese Synthese ist allerdings nicht neu. Unter den 
Refol'matol'en ist es vorzuglich Zwingli, del' diesen Gedan
ken wiederholt in den Vordel'grund "del' gottlichen und 
rnenschlichel1 Gerechtigkeit" stellt207). Luther ist del' Satz; 
"Alles, was ihr wollt, daB euch die Leute tun sollen, das 

~02) lb. 
203) Ib: In tota .vero lege syllaba una non legitur, quae regulam homini de iis 
statuat quae carms suae commodo facturus aut ommissurus sit. 
20~) ~p. 2~,329:" Les Payens ant bien seu dire cela: Combien que tont Ie genre 
humalll ~?:t allIe,. to utes fois que les voisins qui s'entrecognoissent, doivent avolr 
Hne ar:utIe specI~le pour se soubvenir. Et de faict san s q u ' 0 n 1 i s e l' 
Esc ~ I t U reS a Inc t e, chacun saura bien alleguer ceci .. Et qui apprent ceste 
leco~. , Nat u r ~ 53,160. Tous sont d'une mesme nature, I'image de Dieu est 
!,n;pnme en eux, 11 y a comme un lien inseparable. 
:00) 45,.220: Ad aequitatis regulam quae in cordibus nostris lucet. 45,187: 11 at 11 r a 
Ipsa dlctat. 
206) Regula illi i u : i sip s ius 11 a t u r a lis, quam dominus Jesus Christus 
lTartem summae legIS et. prophetarum. statuit: ne videlicet faciamus alteri, quod 
factum von veUem~s nobIs 1?/I,264). RIen n'entrevienne qui naccorde avec e qui t e 
11 at u r e 11 e, et SI on examllle la chose selon la reigle de Christ: ascavoir ce que 
va us voules que les hommes vous fassent etc. eUe ne soit trouver conveni r 
po~rtout (Op. 10/1,248) dasselbe 31,148. 
- ) ':gl. <?P. ed-Schuler et Schulthess 1,439. Das gsa t z de rNa t u r ist: Das 
d? ;':lllt . dlf beschehen das thu eim andren ouch! 5,7: Ergo vera imaginem hanc 
:n~lhtud.1llem e~se ~uto quo.d nos nat u rae i 11 s dicimus: Quod tibi vis fieri, 
alns facIto. SOWle die zahlrclChen Belege bei Braseke, Zwingli und das Naturrecht. 
S. 36, Anm. 1, . 
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tut ihr ihnen auch" das Gesetz der reinen und unverderb·· 
ten Nat u r, das mit der Liebe identisch ist 208). Bei Me -
lanch thon ist der Satz wiederum ein B~\Veis fljr die 
"iustitia distributiva et communicativa" des Aristoteles20B

). 

Sonst tragt Melanchthon wie Calvin in die antike Billig
keit christliche Zuge hinein. Nach ihm ist der Grundzug 
des Evangeliums im Unterschied von dem auf dem Ge
biet des Gesetzes sich betatigenden rigor iuris und ius 
strictum die aequitas 210). \Vahrend abel' Zwingli und die 
Reformatoren die Billigkeit als das Hauptmoment del' 
christlichen Liebe bezeiclmen, fugt Calvin auch noch das 
allerdings mit del' Billigkeit identische "Recht" hinzu. 
Diese rein formale Diffel'enz bel'uhrt die inhaHliche Ueber
einstimmung mit del' reformatorischen Auffassung del' 
Nachstenliebe in keiner \Veise. Sie ,vill nul' das im \VeseIl 
del' Billigkeit bereits eingeschlossene, von den anderen 
Reformatoren daher nicht besondel's hervorgehobene Mo
ment kraftig herausstellen, daB die Liebe es auch mit del' 
\V a h run g del' sub j e k t i v e n R e c h t e (maintenil' 
de droicts de nos prochains) zu tun habe, daB die wahre 
Gemeinschaft nul' in del' Verbindung del' Rechte mit den 
entsprechenden Pflichten bestehen kann. Zwei Prinzipien 
sind hier einheitlich verbunden: Die Anschauung, daB die 
Bejahung del' subjektiven Rechte eine sittliche Pflicht ist, 
und die Mahnung, daH die Personlichkeit mit allen ihren 
Rechten nicht ein absolutes Individuum sein darf, sondern 
daB an sie die Forderung del' Billigkeit ergeht, ihre Indi
vidualrechte im Interesse del' Gesamtheit einzuschranken, 
sich in die Gemeinschaft del' anderen, die gleich ihr be·· 
rechtigt und verpflichtet sind, einzustellen 211). 

\Veil diesel' Gedanke nicht bloB gelegentlich ausge
sprochen wird und eine prinzipielle Bedeutung bean
sprucht, ist die Frage nach dessen Herkunft nicht neben
sachlich. Die Forderung del' "dl'oiture", jedem das 
Seine zu geben, ist ein antikes, nach dem Zeugnis 

208) Op. ex. 12,185, W. A. 2,120; wortlieh tibereinstimmend mit Calvin: E. A. 8,67. 
200) CR 16,370,379. 
210) CR 11,923. 
211) vgI. unten S. 
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Platos 212) auf Simonides zuruckweisendes "pl'aeceptum 
iuris" del' romischen Rechtswissenschaft. \Venn diesc 
Forderung anderwarts als eine feste und unvergangliche 
Willensaufierung del' Gerechtigkeit 213) bezeichnet und 
direkt mit del' aequitas totius rei identifiziert wird .214), 

wenn Cicero das ius suum cuique tribuere das einemal im 
AnschluB an Plato und die Stoiker als einen charakteri
stischen Zug del' institia 215), das andere Mal als eine Aufie" 
rung del' aequitas216

) bezeichnet, so weicht Calvin von dJlJ' 
die iustitia und aequitas zusammenfassenden antiken Auf
fassung insofern nicht ab, als auch er, wenn auch nul' 
seHen, seine "dl'oiture" del' ,,1ustice" angleicht 2l7). 
Die SeHenheit erklart sieh wohl daraus daB Calvin im 
Lauie del' Zeit eine andere Bedeutung del' iustitia aufge
gangen ist. Diese ist nicht mehr das platonische und 
stoische ~w.VS!-1'tj'i:t'X.ov (a'ltovsIJ''tj'i:t'X.ov) 'i:1J~ &~t(J.~ ('i:OO "MJ."I:' 

&~[(J.v) hcicmp, sondern Treue 218). Man wird die Ver
mutung aussprechen diirfen, daB Calvin in die
sem Punkt von Cicero abhangig ist und seine 
Nebeneinanderstellung von droiture et equite diesem ent
nommen hat, ohne den Begriffsanal'chismus, den sich 
Cicero in diesel' Materie zuschulden kommen lieD, mitzu
machen219). In seinen "Leges"220) faBt Cicero die rein natuI'
rechtlich verstandenen Begl'iffe ius et equitas als Synony
ma auf, und stellt ihren jeden Egoismusgedanken aus-

212) De rep. I,331e. 
213) D 16,3,10,1 
2H) D 16,3,31,1; Vgl. R ii mel i n, a. a. O. 27, Amn. 2. 
215) De fin. 5,23,65: Quae animi affeetio suum cuique tribuens .. iustitiidicitllr: 
~.ndere Stellen bei V 0 i g t, a. a. O. 190,207. 
216) De off. II,22. 78ff: Aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum euique non lieeL 
2l7) 26,335: II sera traitte quand aux biens, que nous ne devons estre larrons, que 
nOlls ne devDns point dire faux temoignage entre nos proehains: cela se rapporte 
it la jus tic e 0 u d r 0 i t u r e. Or si nous voulons garder a chacun soin droict, 
1I0US ne ferrons nulle force, ni injure aux personnes; Vgl. 26,267, die Nebenein· 
anderstellung: justice et droiture, justice et equite. 
218) 38,53: Justitia . . non est rependere cuique iustam mercedem, sed latit:s 
extenditur, quando quidam aecipitur pro fide. Es handelt sich allerdings um 
die gottliche Gerechtigkeit, die aber als Vorbild der menschlichen hinge
stellt wird. 38,229 nee enim iustum intelligit quod iustam cuique mercedem reddat, 
sed quod optimus' sit suorum custos et erga eos beneficus, quod piis omnibus 
fidem praestet ae serve! promissa, cum eos eripit nee tantem opprimi sinH. 
219) Vgl. dazu Voigt a. a. 0., S. 40fl. 
220) 1,18,48. 
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schliefienden lnhalt, mit demjenigen der justitia, benigni
tas und liberalitas zusammen 221). Wenn uberdies Cicero 
an anderen Stellen die Gerechtigkeit und WohWitigkeit 
als die die Gem e ins c h aft erhaltenden, die YVeltliebe 
in sich einschliefienden Tugenden preist, denen dann die 
aequitas als Prinzip sich zugesellt 222), so ist dies in Ein~ 
klang mit del' calvinischen Anschauung, die die Tugenden: 
humanite et libel'alite gel'ade mit del' "heidnischen" Vv7 elt." 
Hebe in Zusammenhang bringt 223). lndem Calvin daher 
den Inhalt del' christlichen Nachstenliebe mit del' e qui t e 
nat u l' e 11 e, del' reg u 1 a i uri s nat u l' a Ii s zusam
menfafit, so wi1'd e1' hauptsachlich an die Antike gedaeht 
haben, die ubrigens die Zusammengeho1'igkeit del' aequitas 
mit dem ius naturale ausftihrlich begrundet und dieses 
Verhaltnis auf einen pragnanten, auch bei Calvin vorkom
menden Ausdruck: naturalis aequitas gebraeht hat 224). 
In der Verbindung del' nattil'lichen Fol'derungen mit den 
Geboten del' chl'istlichen Nachstenliebe kommt wiederum 
del' humanistische Einschiag del' calvinischen Ethik zum 
Vorschein, der umso bemerkenswerter ist, als selbst das 
humanistische Oberhaupt des franzosischen ehristlichen 
Humanismus, Bude, diese Synthese nicht zu vollziehen 
wagt und die Forderungen des Evangeliums bezw. del' 
Bergpredigt von den lnhalten des Natur- und V61ker
rechtes streng seheidet 225). 

221) lb. Etenim omnes viri boni ipsam aequitatcm et ius ipsum amant .. Del' 5e ius 
est expetendum et colendum. Quod si ius. etiam iustitia .. ut enim quisque maxi
me ad suum com mod u m refert. qnaecnmqne agit. ita minime est vir bonus .. 
ubi enim ben e fie n s, si nemo nlterius causa benigne facit. 
222) Voigt. 190,207. 
223) Op. 27,330ff. Vgl. namentlich 330: Car soit en prestant, soit en donnant, il 
n'y a point de liberalite Ie plus sonvent aux hommes; mais chacun regardera Ii 
son profit - DaB auch die romische J nrisprudenz die iustitia und a equitas mit 
der humanitas zusammenstellt, dazu verg!. Voigt. a. a. O. 362, 491, Riimelin, S. 27ft. 
~2') Voigt, 364ff, 451. 
'25) Opera omnia 1557, S. 142: lllud vera vehementer incommodum accidit 
philosophari hac via auspicantibus, idque vicio i uri s g e n t i u m evenit quod 
pene i uri s nat u r a lis vim obtinuit ante servatoris adventum, nee magnopere 
postea exolevit. Nam cum in artibus ac disciplinis humanis, inter enuntiata rata 
atque confessa censeantur ea quae o:b~61t:ow. dicuntur, id est primae et 
communes animi notiones, mentibus humanis suapte evidentia anticipatae: e 
con t r a rio cum philosophiae tum vero Christianismi praecipua dictata, sen sui 
com m u n i sunt par ado x a, prudentiae eo amplius urbanae a primoribusque 
cultae 0 m n i n 0 ant i d 0 x a: cuiusmodi ilia sunt apophthegmata, ex ipsius 
evangelii et servatoris doctrina oriunda, et sapientia coelesti. Es iolgen dann die 
einzelnen christlichen von der Antike abweichenden Grundsatze; vgl. auch ib. 111. 
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Indessen der Einflufi der Antike reicht bei Calvinnoch 
tiefer, tief bis in die letzten Grundlagen seiner 0 r g ani -
schen Lebens- und Weltauffassung hinein. Die harmoni
sche Verb in dung von Rechten und Pflichten ist namlich die 
Voraussetzung fUr die Bildung und Aufrechterhaltung 
jedes Organismus. WeI' sich in falscher Erhabenheit und 
satter Selbstgenugsamkeit von den anderen trennt, der 
versundigt sich gegen die mit dem natllrlichen Band zu
sammengeftigte l'",renschheit und das ihr eingepragte g6tt~ 
Hehe Ebenbild, und zerstbrt damit die Naturordnung, was 
ebenso revolutionar und verwerflieh ist wie die Aufleh
nung e i n e s Gliedes gegen den ganzen Karpel' 226). Das 
alles sind christliche Kerngedanken, abel', wie Calvin sofoJ't 
einseharft, auch den "Heiden" bekannt 227). Zweifellos 
denkt Calvin in erster Linie an die stoische Idee eines 
groBen Menschheitsverbandes, einer societas generis 
hum ani (societas hominum), eine organische, di"l ganze 
Mensehheit umfassende Einheit, wie sic ihm namentlich 
bei Cieero begegnet war. Man braucht nul' die oben angt'
fllhrten Stellen mit einer einzigen, abel' charakteristischen 
Ciceros, de off.III,5; 24 zu vergieichen, urn die auffallende 
Aehnlichkeit sofort festzustellen: detrahere igitur aliqUlI 1 

a 1 tel' i, et hominem hominis inc 0 m mod 0 suum au
gere commodum, magis est con t l' a nat u ram quam 
mol's .. quam cetera quae possunt aut corpori accidere aut 
rebus externis. Nam principio tollit convictum humanum 
et societatem. Si enim sic erimus affecti, ut propter suum 
qui s que e mol u men tum spoliet aut violet alterum, 

"26) VgI. besonders 27,329 und 53,160, 27.328: Lien de nature qui cst commun C!l 

tont Ie genre hllmain, 54,559: i1 faut que nous cognoissinos qu'il y a comme Ull 

lien naturel qui nous 0 b 1 j g e tellement que je ne puis alleguer, que ce ne do\' 
den Ii cestuy-ci ou a cestuy-Ia: car. il faudroit que i1 me sepnasse de la com
pagnie des hommes. 51,765: Diell nous a creez et nolts nourrit aussi it tellc 
condition que nous soyons comme ulle masse. Car s'il y a plusieurs doigts ell 
un corps humain. s'i! y a plusieurs nerfs, cela ne fait pas que tOllS Ile soyent 
un, et qu'un membre s'empesche de seconrir a l'autre comme a soy-mesme. Car 
c'est con t r e nat u r e que I e cor V s se bande et qu'il veuille faire un 
division. 26,10: S'il est question qu'un chacun aide a son vrachain, q u '0 Jl 

S ' a b s tie nne de m a I et den u iss a n c e, i1 faut que les hommes penscllt 
que Ie Dieu les a unis, et qu'il les a creez a son image. 

227) 26,9: les Pay ens ont bien connu cela (das heiBt den Gedanken, daB aile 
Menschen das Ebenbild Gottes tragen und daB ein Gemeinschaftsband iiber ihnen 
besteht). 
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disrumpi neces,se est earn, quae maxime est secundum 
natul'am humani genel'is societatem. Ut si un u m qui d
que me m b rum sensum hunc habel'et ut posse putarc 
se valere, si proximi membri valetudinem ad se traduxis
set, deb iIi tar i e tin t e r ire tot u m cor pus 
necesse esset: sic si unus quisque nostrum ad se rapiat 
commoda aliorum detl'ahatque, quod cuique possit, emo
lumenti sui gratia, societas hominum et communitas evcr
tatur necesse est. Nach Cicero und Calvin ist also die Bc
Uitigung des Naturrechts nach dem diesem immanenten 
Grundsatz del' Billigkeit del' bewirkende und tl'agendc 
Grund del' Ol'ganismus und del' Organismus del' Zwecl,ur
sache des ganzen sittlichen und sozialen Strebens. Ein Ge
danke, del' fur die Staatslehre Calvins von groBer Bedeu
tung ist. Denn die Voraussetzungen, die hier Calvin fUr die 
Entstehung des groBen Vileltorganismus angibt, gelten auell 
vom Staat. Calvin ist abel' nicht del' einzige unter den 
Refol'matoren, del' diese Gedanken im AnschluB an die 
Antike entwickelt. Nach Melanchthon ist die leitende Idee 
del' naturrechtlichen, auf die zweite Tafel sich beziehen
den Bestimmungen, die Lebensgemeinschaft 228), die Vo1'
aussetzung des offentlichen Friedens. Auch in del' Be
stimmung del' die Individuen mit ihl'en Rechten und 
Pflichten zusammenfassenden Einheit lehnen sich beide 
Pefol'matoren an Cicero an. 

6. 

Da el'geht an die Menschen die Forderung, die Mensch~ 
lichkeit und Bruderlichkeit, entsprechend dem Prinzip del' 
droiture et equite, zu pflegen 221)). Denn die Menschheit ist 
nicht bloB nat urI i c h g e g e ben, sondern nat u r -
l' e c h t 1 i c hun d sit t 1 i c h auf g e g e ben. Gott ist 

228) CR 21,119: Quia nascimur in quandam communem vitae societatcm 
neminem laede, sed officiis quosvis iuvato. Si fieri nequit, ut prorsus nemo 
laedatur, hoc agatur, ut paucissimi laedantur, sublatis iis qui public am quietera 
interturbant . . ceterum per contractus alii aliorum in opiam sublevent . . res 
dividunto propter publicam pacem. 
229) 27,328: il faut donc que nous gardions equite et droicture envers tous hommes, 
car 1ft nous contemplons nostre nature. 
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nicht bloH Schopfer, sondern auch Vater del' MenschheW30
). 

Da die Menschheit eine organische Gemeinschaft ist, SO 

ist sie ein Material del' Menschlichkeit, del' Humanitat 231). 

Abel' dieses hochsbvertige Ziel, die Forderung del' 
Menschen und Friedensgemeinschaft bleibt doch ein Ideal, 
\venn die tatsachliche \!el'wil'klichung del' natul'l'eehtlichen 
Fordel'ung ins Auge gefant vvil'd. Schon die antike Be
gl'tindung, daB die hal'monische Lebensgemeinsehaft unter 
den 1\'1enschen erstrebt ,verden solI, da aIle Mensehen alt> 
vernunftbegabte \Vesen Sohne Gottes sind 232), trifft, so e1'
haben sie auch ist, in Wil'klichkeit nicht zu. Denn auf del' 
Menschheit lastet die Sundennot, die das Ebenbild Gottes 
nul' schwerlich durchschiml11ern liiBt. Daher kann del' Eh· 
I'cnnal11e "Sohne Gottes" il11 Grunde nul' den mit del' er
lcuchteten Vernunft, Gerechtigkeit und Heiligl{eit, mit dem 
Adoptionsgeist ausgestatteten Gliiubigen beigelegt ,verd€:m; 
infolgedessen kann die spezielle Bruderliebe eigentlieh 
nul' hl del' Chl'istusgemeinsehaft, die deswegen unetl(l
Hell hoher steht als die natUrlichen illenschheits
hande, sich auswirken 2:3"). Zwar hat die Antike in ihl'er 
allgemeinen \Velt-· und Menschheitsliebe vel'schiedene 
Stufen del' natUrliehen Liebesgemeinschaft unterschie
den; 234) zu del' Hohe del' chl'istlichen Liebes- und Lebens
auffassung haUe sie sich abel' nicht aufschwingen 
konnen, da sie hn Rahmen des philosophisch~n Lebens 
hleibt und das hochste Ziel, den Ruhm Gottes, nicht 
keunt 235). 

Trotzdem muB die Fol'del'ung del' Humanitat zur 
Festigung del' Menschen- und Fl'iedensgemeinschaft auf
rechterhalten bleiben und gerade die Christen vel'pfichten, 

230) lb. 479ff. 
ni) 26,23; 27,330.333; 51,760.765; 27,479. 
232) Vgl. Cicero, De leg. 1,7,23: Est igitur, quoniam nihil est rat i 0 II C melius eaque 
et in homine et in Deo, prima hominum cum deo rationis societas. 
233) 27,328: mais cependant les domestiques de la foy sont unis d'un lien pI u s 
pro c h a i n avec nous, c'est donc bien raison que nous leurs portions titl~ 

fraternite speciale. 26,331: plus sacre que ce lien de nature. 
284) Vgl. die verschiedenen Stufen bei Cicero, de off. I,17,53ff. 
235) 26,393: Que nous ne menions point une vie phi los 0 phi que com m e 
des Pay ens, pour vivre honestement avec les hommes: mais que I' h 0 nne u r 
de Dieu surtout nous soit recommande et que no us commencions sur tont 
par ce bout-lao 
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umso mehr als die anderen sich stolz von dem Ganzen 
trennen 'wollen (27,479ff). Die Spannung zwischen dem 
Ideal und del' rauhen 'Virklichkeit kann allerdings nicht 
ubersehen ,verden. 1m Gegenteil, die durch die Sunde ver
ursachte Verwirrung sittlichel' Begl'iffe und die dal'aus 
sich ergebende Unsichel'heit sittlicher Haltung, die Un
moglichkeit, den vel'nunftigen Regeln des Rechtes und 
del' Billigkeit zu folgen, Hiflt den Abstand des ul'spl'ung
lichen sinn los en Zustandes von dem del' gegenwartigen 
"Til'klichkeit in umso grellerem Licht erscheinen. 'Varen 
die Menschen in ihrem ursprunglichen Zustand geblieben, 
so waren sie nul' del' Herrschaft del' Vernunft unterworfen 
gewesen, ein Verhaltnis, dem jede sklavische Form del' 
Heteronomie gefehlt hatte. In dies em Zustand hatte man 
keine Gesetze, keine Schwertgewalt gebraucht. Jeder hattfl 
das Gesetz, den Ausdruck del' Vernunft und des gottlichen 
\Villens, in sich getragen; jedermann hatte dann in F r e i
h e i tuber sich selbst und Gott uber aIle geherrscht. Del' 
mit dem Gesetz Gottes freiwillig ubel'einstimmende 'Ville, 
die harmonische Verbindung del' Theonomie und Autono
mie, hatte eine wunderbare Herrschaftsfol'm hervorge
bracht, die vie I herrlicher gewesen ware als alle Herr
schaftsformen del' Welt 286). Durch die Sunde ist ein gam; 

"36) OP. 35,417ff.j170; 27,409: Si les hommes estoyent demeurez en leur integrite. 
ils seroyent suiets a raison, non point par une forme de servitude, mais chacun 
domineroit tellement sur soy, que Dieu regneroit pour tout: il ne faudroit point 
alors ne de loix, ne de iustice, ne de glaive pour l'executer quand les hommes 
s'adonnent a mal: il ne faudroit rien de tout cl'la: car c hac u n s e r 0 i t po u r 
soy e t loy e t r a i son, chacun auroit la volonte de Dieu imprimee en son 
coeur. Et une telle suiettion ainsi-volontaire, seroit plus noble et plus exceIIente, 
que to us les empires du monde. Si nous estions demeurez en integrite de nature, 
telle que Dieu avoit creee: l'ordre de iustice, qu'on appelle, ne seroit point tant 
requis: d'autant qu'un chacun porteroit la Loy en son coeur, tellement qu'i! ne 
faudroit nulle contrainte pour nous ranger: chacun sauroit la regie, et d'un accord 
nous suy vrions ce qui seroit bon et iuste. Si cela estoit, iI est certain qu'on 
verroit I'equite et la droiture regner entre les des hommes et ne faudroit point tant 
de loix, ne tant de iustices .. car chacull seroit son maistre et docteur, chac1ll1 
auroit une iustice enclose en soi, tellement qu'il ne seroit ia besoin qu'on vinst 
devant Ie juge, il ne faudroit ne sergens, ni advocats, ne procez. - Derselbe 
Gedanke findet sich auch bei Luther E. A. 22,60: Wenn aile Welt recbte Christen 
waren, so ware kein Konig Schwert noch Recht noth oder nutz. Denn WOZl! 

solts ihn? dieweil sic den heiligen Geist im Herzen haben, der sie lehret und 
macht daB sie niemand unrecht tun . . darumb ist unmiiglich, daB unter den 
Christen sollte we1tlich Schwert und Recht zu schaffen finden; sintemal s i e vie i 
mehr tun von ihn selbst denn aile Recht und LeJ,.a fordern 
mug e n. 
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anderer Zustand eingetreten. Statt del' freiwilligen Un
'terwel'fung unter das immanente Gesetz eine sklavische 
unterordnung unter das selbstherrliche System del' Sunde, 
die Herrschaft del' die Mensehen unter ihre Autoritat beu
genden Gesetze 237). So sind die Gesetze und die ganze irdi
sehe Ge\valtherrschaft ein Spiegel unserer Verkehrtheit; 
die Pl'inzipien del' Vernunft und del' Billigkeit mussen 
durch den Zwang verwirklicht werden 2S8). 

Am ul'sprunglichen Ideal gemessen, sind die Zwangs
institutionen, VOl' all em del' Staat, sichtbare Zeichen des 
Abfalls und Zerfalls des menschlichen Geschlechts. An 
ihrem Zweck gemessen, sind sie notwendige, uberaus wert
volle, durch Gottes Gute geschaffene Heilmittel zur Er
haltung des Mensehengesehlechtes und zum Schutz del' 
mensehlichen Gesellschaft 2n9). Del' immer wiederkehrende 
Satz, dan del' Staat, del' als Schopferordnung und gott
liche Setzung das groote leistet, was dieses del' vollen 
Entfaltung des Reiches Gottes entgegenharrende Leben 
(vie transitoire) aufweist, den Bestand des menschlichen 
Geschlechtes und del' menschlichen Gesellschaft zu 
schutzen und zu slchern hat 240), ist aus dem Gegensatz 
verstandlich, in dem sieh Calvin zu den anarchistischen 
Schwarmern befand. Er sah in ih1'en spiritualistisch ge
farbten Sehlagwo1'ten keine blonen Ideologien, nicht einen 
"unpraktisehen und phantastischen Unsinn" 241), SOndeI'll 
aus dem Anarchismus des Geistes stieg VOl' seinen Augell 

237) 53,418: mais d'autant que nous sommes corrompus, iI faut que nous soyons 
tenus en s e r v i t u de: car en cela Dieu nous monstre que nous ne sommes pas 
~apables de nous gouverner .. Et .. il y aura les lois et la police qui tiendront 
ies hommes sous Ie ioug. 
238) 27,409: Toutes fois et quantes qu'on parle de la police terrienne, cognoissons, 
que la nous avons un miroir de nostre perversite: d'autant qu'il faut que par 
force nous soyons amenez a suyvre equite et raison. 
n9) 27,409: nous sommes bien admoenestez .. de nous humblier, voyons que nos 
vices requierent un e t e lie m e d i c i n e. Mais tant y a que nous devons mag
nifier la bon t e de Dieu, de ee qu'encores il a voulu provois a ce que tout n'allast 
point en con f u s ion . . Cognoissons done une bon t e admirable de nostre 
Dieu .. cognoissant que c' est un don singulier de Dieu, et un moyen de con s e r -
\' e r leg e n r e hum a i n. 
140) 49,249: ius imperii in humani generis salutem a Deo ordinatum est. 
25,266ff: proinde quum magistratus ac principes Deus ad con s e r vat ion e m 
hum ani g e n e r i s c rea v e r i t. lb. 426: Ordinati ad humani generis conser" 
vationem. 26,313: Conserver Ie genre humain; 49,250: ad tuendam hominum socie
tatem . . unicum remedium quo ab interitu vindicetur hum a n u m II." e nus. 
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del' Anarchismus del' Tat empor. In das lVHintelchen del' 
Spiritualitat hullt sich bei den Taufern die alles verwir-> 
rende und zerstbrende Tierheit und Damonie 242). Die anar
chistische Zerstbrungswut kann nul' del' Staat als Trager 
del' Schwertgewalt abwehren; sie la13t sich nicht durch 
Liebesgesinnung so versclnvindend kleiner Zahl del' From
men beseitigen :l4~). Nul' eine starke, im Rahmen del' Ge
setze allmachtige Staatsgewalt bietet die Burgschaft fur 
die Erhaltung del' menschlichen Gesellschaft 244). 

Man sieht: das Naturrecht des Urstands oder, wie 
man es gewohnlich bezeichnet, das a b sol ute Nat u 1'

r e c h t bleibt ein Ideal, das sich in del' rauhen vVirklich
keit del' Gegenwart nicht durchsetzen kaml. 'Venn statt 
der Freiheitsgesetze des Urstandes die Zwangsbestimmun
gen und Sanktionen henschen, so ist damit die Verbin
dung zwischen del' Idee und del' vVirklichkeit noch nicht 
zerrissen. In den Gesetzen, die die Obrigkeit zur Auf .. 
rechterhaltung des Staatsbestandes und del' Gesellschaft 
erla13t, ist die unverauDerliche Idee del' Billigkeit enthal
ten 245). Del' Zweck des Staates, den Bestand des Menschen
geschlechtes zu sicheI'n, entspricht ferner dem nattirlich 
dem Menschen eingegeben, durch die Sunde nicht ausge
rotteten Trieb nach Gesellschaft, nach ihrer Forderung 
und Erhaltung. Die Notwendigkeit del' Gesetze als Mittel 
des Zusammenseins und del' Ordnung wird nicht erst 
durch eine positive Menschenordnung odeI' die Lehre des 
Gesetzes dem Einzelnen eingeschaI'ft2

•
G
). Die Hervol'hebung 

des gesellschaftlichen Ul'triebes richtet sich gegen die Leh
re von del' Urhaftigkeit del' egoistischen Selbsterhaltungs-

241) Gegen Troeltseh, Soziall. 660. 
242) 36,83: fanatici homines, qui ius gladii omnemqlle politiam et ordJnem exti!r
rninare conantur sind Feinde des mensehlichen Gesehlechtes; 53,133: Sous ombre 
de Chrestiente ils taschoyent d'abolir tout ordre qu'il n'y est plus de police ell ce 
monde; sie sind d i a b I e s qui eussent voulu pervertir to ute humanite et mettre 
line teIle confusion et si horrible, qu'il vaudroit mieux que les hommes de venus 
b est e s b rut e s. 2,1096: excipiunt qui a n arc h i a m inducere cuperent . . 
In quo non suam modo inscitiam sed d i abo lie u m iastum produnt, dum perfe~

tionem sibi arrogant cuius ne centesima quidelll pars in illis conspicitur. Dasselbe 
49,248ff. 
24") 43,348. 
2.,,) 31,452. 
245) Siehe unten nie 2. Abhandlun!'. 
2'.) 2,197. 
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triebe, wie diese bereits von den Epikul'aern und Cyrenai
kern verkundigt worden war 247). Dagegen wird die Be
hauptung von Aristoteles, daD del' Staat aus dem nattir
lichen gesellschaftlichen Urtrieb entstanden sei, von Calvin 
zwar nicht direkt, abel' indirekt abgelehnt. Die Annahme 
Calvins, daD del' israelitische Staat aus del' Familie ent
standen ist 21'), besagt noch nicht, daD del' Ursprung des 
Staates in dem Gesellschaftstrieb als solchem verwurzelt 
ist, vielmehr muD del' Ursprung des Staates, wie aIleI' 
innel'weltlichen Ordnungen, direkt auf die Setzung Gottes 
zuruckgefuhrt werden. Nicht bloD sein Dasein, sondern 
auch sein Sosein, ja sogar seine entarteten Formen sind 
gottgewollt. Es laBt sich nicht feststellen,. warum zu ge
wissen Zeiten und an gewissen Orten gerade diese Staats
fonnen auftauchen, wie es auch unverstandlich bleibt, 
warum plOtzlich ausgebrochene Revolutionen die Gestalt 
del' Welt verandern 249). Dem rational en Zweck des Staates, 
die Gesellschaft zu schutzen, wird also del' irrationaie 
Grund, die gottliche Setzung, c gegenubergestellt. Damit 
wendet sich Calvin offenbar gegen eine auf Aristoteles 
zuruckgehende Richtung in del' mittelalterlichen Staats
pl1ilosophie, die als die causa impulsiva odeI' remota 
die Natur, die Quelle des im Menschen wirksamen Bedurf
nisses und Triebes zum geselligen Leben betrachtet, 
wahrend sie die staatliche Vereinigung selbst auf die freie 
und vernunftige Tat des Menschen zuruckftihrt 250). 

Del' Stagirite hat bekanntlich seine Theorie in 
den Satz verdichtet, daD del' Schopfer des ersten Staates 
als Urheber del' hochsten Guter angesehen werden muD. 
\Vohl kann Calvin eine Strecke mit den "Staatsphiloso
phen" zusammengehen, entsprechend seinem uns bel'eits 
bekannten Prinzip, daD die Staatsphilosophen am Aufbau 

247) Bereits in seinem Senecakommentar (5,40) bezieht sich Calvin ausdriicklidl 
aui den grundlegenden klassischen Satz des Aristoteles im 3. Buch der Politik 
(l2,78b, 17 - 22; Vgl. 12,25b). Die im Kommentar herangezogenen Stellen aus 
Cicero (De officiis II, De finibus II) aus Platos Schrift an Archytas und aus Senecas 
7. Buch De beneficiis und Epistolae morales VI, 48 (bei Teubner V, 4, cap. 7) sind 
direkt gegen die Epikuraer und Cyrenaiker gerichtet. 
"8) 29,242. 
249) 2,1114; 38,544; 23,197; 53,547if; 55,244: 49,294; 40,575ff; 35,268. 
200) G i e r k e, Althusius 95; GenossenschaftsrechtIII, 629. 
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des Staates mitarbeiten sollen. Diese fassen "sehr geist
vall alles zusammen, was zweckdienlich erscheint; sie zei
gen sehr scharfsinnig die Ursachen und Grunde, die bei 
der Errichtung eines Staatswesens in Betracht kommen; 
sie legen die Fehler bloD, die den Ordnungsstand eines 
Staates verderben und tragen alles in diesem Punkt Wis
sensnotwendige zusammen" "51). In del' Hauptsache tren
nen sich abel' die \¥ ege. Die Philosophen vergessen, daH 
auch ihre genialen Fundlein doch Wirkungen del' allge
meinen Gnade sind, die ihnen diese Fahigkeiten verliehen 
hatte, daD die Staatsmannel' nul' Organe in del' Hand Got
tes sind, und die Bedingungen eines glllcklichen Zustandes 
und das Geheimnis des Erfolges in Gott allein ruhen. Die 
durchaus irdisch (in terra reptare) orientierte del' Lehre 
des hI. Geistes widersprechende Staatsphilosophie greift 
in die himmlischen Rechte des souveranen Gottes ein, in
dem sie stolz aIle El'l'ungenschaften nul' sich selbst und 
ihl'el' eigenen Kraft zuschl'eibt 252). me AusfUhrungen 
Calvins stehen mit del' bereits erwahnten Betonung del' 
naWrlich fundierten besondel'en Gaben del' Gesetzgeber 
und Staatsphilosophen nicht im Widerspruch. Sie wollen 
letztere nicht leugnen, nul' die stolzen Folgel'ungen hin
sichtlich des Ursprungs und del' eigentlichen e1'sien bewir
kenden Ursache tadeln. Die Betonung del' gotWchen Ur
kausalitat wil'd auch dazu beigetragen haben, daD Calvin 
den naturrechtlichen Ursprung des Staates im Sinne von 
Aristoteles wenigstens indirekt ablehnt. Seine Anschau
ung wurde sich also nicht weit von derjenigen einiger mit
telalterlichen Publizisten entfernen, die den irrationalen 
Grund mit dem rationalen zu vereinigen suchten, indem sie 
in Gott die irrationale causa remota des rational gedachten 
Gesellschaftstriebes als nachster immanenten Ursache des 
Staatswesens erblickten 253). 

251) 32,322. 
"52) lb. Vt iaus omnis prosperi success us penes unum Deum maneat; 33,733: II est 
vray, qU'i! y aura ies ordonnances et polices humaines, auxquelles il se faut 
assuiettir: mais encore Ie tout se rapporte ii luy, et en depend. -- In dieser 
kriiftigen Betonung der bewirkenden Kausalitilt Gottes im Staatswesell stimmt 
Calvin mit Luther Uberein. Vgl. E. A. 20,48 - 109, namentlich 48.60,66ff und 
W. A. 19,262. 
253) Gierke, Althusius 63; Genossenschaftsrecht III, S. 629. 
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Demnach sind bei del' Entstehung des Staates drei Ul'
saehen zu untel'scheiden: die veranlassende: die mensch
Hehe Sunde; die bewirkende: die gottliche Gute und die 
Zweckul'sache: die Erhaltung des menschlichen Geschlech
tes. Selbstvel'standlich ist die Untel'scheidung nul' eine 
begriffliche ; in del' Tat wil'ken ja alle diese Ursachen zu
sammen. Dies muD im Auge behalten werden, da, sobald 
eine von dies en Ursachen zu del' beherrschenden gemacht 
wird, die calvinische Bewertung des Staates leicht in ein 
schiefes Licht geruckt werden kann. Das ist del' Fall bei 
del' Annahme, daB die Bedingungen des Sundenstandes 
bei Calvin nul' gelegentlich, nie im Prinzip herangezogen 
werden 254). Es ist richtig, daD del' Staat an den Hauptstel. 
len nie als bloDes Gegengewicht des Sundenstandes er
scheint, sondern immer zugleich als heilige und gute Ord
nung unmittelbar auf Gott zuruckgefuhrt wird. Nul' darf 
man sich die Sache nicht so vorstellen, daD del' Staat als 
eine heilige und gute Ordnung ulld del' Staat als Gegen
gewicht des Sundenstandes zwei verschiedene Wel'tbegriffe 
seien, wie Tl'oeltsch anzunehmen scheint, del' infolgedes
sen die nach seiner Meinung von Calvin bevorzugte Wert
schatzung des Staates als heilige Ordnung del' augustini
schen und lutherischen Bewertung gegenuberstellt 255). Die 
oben angefUhrten Stellen beweisen ja zur Genuge, daD del' 
Staat gerade in seiner Eigenschaft als Heilmittel gegen 
das Bose eine gottgewollte, heilige Ordnung ist. Auch 
in del' lnstitutio wird das Sundenmoment vorausgesetzt, 
wo die negative, das Bose abwehl'ende Tatigkeit des Staates 
geschildert wil'd (2,1097,1099ff). Troeltsch konnte sich aller
dings auf eine wichtige, von ihm ubrigens gar nicht be
achtete Stelle lnst. lV,22,4 (2,1095) berufen, die die Ablei
tung des Staates aus del' menschlichen Verderbtheit direkt 
abzulehnen scheint: Eodem (auf die Beglaubigung del' 
obrigkeitlichen Wurde durch die gottliche Autoritat) perti
nent quod sapientia Dei per os Salomonis (Prov. 8,14) affir
mat suum esse opus, quod reges I' e g nan t et consiliarii 
decernunt iusta; quod principes principatum gerunt, et 
254) Troeltsch, Soziall. 66lff 
'55) . . 

• HEme schroffe AeuBerung Uber den Staat im augustinischen ulld lutherisch"l1 
Smn sucht man bei Calvin vergeblich" lb. Allm. 350. . 
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munifici omnes iudices terrae. Peri n dee n i m 
val eta c sid i c tum e sse t, non hum a nap e I' -
versitate fieriutpenesreges et pl'aefectos 
ali 0 s sit i n t err i s 0 m n i u m a l' bit l' i u m, sed 
divina providentia et sancta ordinatione, aui sic visum 
est res hominum moderari 256). "Vir durfen abel' nicht vel'· 
gessen, daB diese Auslassung sich gegen die taufel'ische 
Anschauung uber den Ul'sprung des Staates l'ichtet. Die 
Taufer haben namlich in den die vollkommenen Chl'isten
menschen nichts angehenden Geschaften des Staates eine 
Stutze ihrer Auffassung gesehen, wonach del' Staat seinen 
Ursprung nul' del' Unwissenheit und Unvollkommenheit 
del' Menschen verdanke; sie haben dal'um die bewirkende 
Ursache, die g6ttliche Setzung bei der Entstehung des 
Staates, ausgeschaltet. Bedeutet demnach die kl'aftige 
Betonung del' gottlichen Ursachlichkeit keineswegs die 
Verneinung del' menschlichcn Vel'kehrtheit, sondern die 
Ablehnung del' aus diesel' gezogenen falschen Folgerung 
hinsichtlich del' wahren bewirkenden Ursache, so darf aus 
del' Wel'tbestimmung des Staates als einer guten, heiligen 
Ol'dnung nicht del' SchluB gezogen werden, daB fur Calvin 
die Tatigkeiten des Staates nul' nach ihrer positiven ratio
nalen, Gesellschaft und Kirche f6rdel'nden Seite in Be
tracht kommen. Calvin wurde sich sicherlich dagegen v 
wahl'en, daB die Tatigkeit des Staates n u r nach ihrel' posi
tiven, rationellen, Gesellschaft und Kirche f6rdernden 
Seite in Betracht kommt. Die auf den Schutz del' ""'1l1~:1l 

Tafeln, del' l'eligi6sen und sittlichen Belange, sich er 
kende Tatigkeit des Staates ist selbstverstandlich 
positive. Die Aufl'echterhaltung des reinen Gottesdien
stes, del' reinen Lehl'e und des Bestandes del' Kil'che 
schieht abel' nicht ohne die Abwehr del' l'eligi6sen 
wil'kungen del' Sunde: des G6tzendienstes und del' 
lasterung (idololatria, sacrilegia, blasphemiae, 
offensiones), Ebenfalls hat die Fordel'ung des al 
Friedens, die Aufrechterhaltung del' Gemeinschaft 
Einzelnen untereinander und die Hochhaltung del' Offen 

255) Dnsselbe 49,250: Ergo hic docet (Paulus) in quem finem instituti sint 
domin: magistratus: cuius etiam effectus semper exstaret nisi culpa nostra 
rumpell tur tam praeclara et salubris institutio. 
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lichen Ehrbarkeit ihl' negatives Gegenstuck in del' AhIl
dung des den Kindern, "Titwen, Unschuldigen und Fl'en;
den. ~ngetanen Unl'echtes 257). Mit diesel' Vel'bindung del' 
POSltIV aufbauenden und f6l'dernden mI't de t' .. . ,I' nega lVen, 
das Bose mederhaltenden Tatigkeit sieht Calvin die ord-
nende Aufgabe des Staates und rUcl-t daml't e t h' d , . .. \. n sc Ie en 
m dIe Nahe Luthers 258). 

7 

.. ~er Zusammenhang zwischen del' Idee und dem tat
sachlIc~en Zustand kommt des weite1'en auch da1'in zur 
El'schemung, daB del' Staat die natur1'echtlieh veranker
:en sittliehen Belange, die BiUigkeit und Humanitat und 
Ihre religiOsen Wurzeln, die Frommigkeit und die reine 
Lehl'e schutzt 259). Aus del' wohlgeordneten Herl'sehaft 
flieBt, wie Calvin naeh 1. Tim. 2,2 sehliefit, das harmoni
sehe friedliehe Zusammenleben, die ungehinderte Betati
gung del' Fr6mmigkeit und die im Zeiehen del' Humanitat 
stehende 6ffentliehe Ehrenhaftigkeit 260), Diese drei he1'
vorstechenden Me1'kmale sind nach Calvins Ansieht frei
lieh nul' eine kurze Zusammenfassung del' vom Staate zu 
schutzenden Guter und 1I:.6nnten "el'weitert" werden 261), 

Diese "Erweiterung" besteht, wie wir bereits wissen, in 

257) 2,1094,1099ff. 

258) Die belie~te, auc~ V?~l Troeltsch befolgte Methode, die Staatsauffassung L u the r s 
n~r . nach selller monchlsch-aUKustinischen Einstellung zu beurteilen, sollte end .. 
gultIg fallen gela.ssen werden. Zwar hat der Augustinismus auch in der Staats
Iehre Luthers sellle Spuren hinterlassen. Den Satz: Das weltliche Regiment is! 
d'l~ unt:rste ~nd .geringste Regiment Gottes (W.A. 23,514) wiirde man sicherlich 
ment bel. Calvm fmden (vgl. OP. 3I,768ff). Wenn in der Begriindung seiner These 
Luther die negativen Ta.tigkeiten des Staates hervorhebt "er straft nur die Basen 
und wehret den l!nordigen", so kommen fast urn dieselbe Zeit (nach 1527) bei ihm 
A~ssage~ v~r,. die auf entschieden positive Ta.tigkeiten des Staates hinweisen. 
D~e O~ngkelt 1st "Hand, Rohre und Mittel, durch die Gott aBe Gliter uns ver
mlt~elt (W.A. 30/1,l~6); die Fiirsten sind der teuerste Schatz und das kiistlichste 
Klelllod auf Erden (.Ib., 153), ja sogar Heilande (31/1,205) und fleischgewordene 
Gotl<:r (43,514). Es 1st das allernotigste fUr die weltliche Obrigkeit und Regiment 
zu .. blt.ten, ."du~ch welche uns Gott allermeist unser ta.gliches Brot und alle Ge .. 
~ac.hllchkelt dleses Lebens erhiilt, so besonders den Frieden und die Sicherheit 
("0(.1,204; 36,429; 30/2,554). Der Herrscher soli vor allen Dingen Gottes Ehre 
schutzen, handhaben und mit allem Ernst Hirdern (Enders, Luthers Breifwechsel 
12,194). 
259) V gl. oben S. 44ff. 
260) 52,667. 
261) 53,130: i1 est vray que ceci se pourroit deduire plus au long. 
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dem Schutz der nattirlichenFreiheitsrechte. Gott hat den 
Obrigkeiten die Zwangsgewalt anvertraut, damit sie die 
Freiheitsrechte jedes Einzelnen schutzen und ihre freie 
Ausubung verburgen 062). Dies geschieht durch die Ge
setze, die, urn ihre Aufgabe erfUllen zu konnen, fest und 
dauerhaft sein mussen 263). Durch den Schutz del~ Gesetze 
und Obrigkeit werden die subjektiven Rechte del' Einzel
nen zu sub j e k t i v - 0 f fen t 1 i c hen Rechten erhoben. 
So ist die Freiheit der Zweck des Zwanges, del' Rechts
zwang der Gesetze will die Freiheit und den Frieden wah
ren 264). Abel' auch umgekehrt. lndem del' Einzelne s e i n 
Recht verteidigt, verteidigt er damit d a s R e c 11 t d e l' 
Allgemein 11 e it, das objektive Recht, das "bonum publi
cum" 205). Verteidigt er abel' sein Recht, so versundigt e1' 
sic11 nicht gegen die nat u l' l' e c h t 1 i c hen Regeln del' 
Billigkeit und del' Liebe, denn er strebt dadurch die Auf
rechterhaltung del' Ordnung an. YVurden die Rechte del' 
Einzelnen angetastet, so wurde dadurch die Grundlage des 
Rechtes erschuttert, die Anarchie bevorzugt, del' Friede 
gest6rt und damit die Liebe verletzt. 'Vel' also s e i n Recht 
verteidigt, del' verteidigt innerhalb des engen Raumes d a s 
Recht und damit zugleich die unerHUHiche 0 r d nun g 
del' Gemeinschaft. Del' Einzelne kann und soIl sein Recht 
suchen, wo es fUr die Aufrechterhaltung des objektiven 
Rechtes notwendig odeI' wunschenswert erscheint, wo es 
urn des Gesamtwohls willen, mithin aus Liebe geschieht266). 

Somit verfolgt del' auf sein subjektives Recht pochende 
Einzelne den Zweck, den auch del' das subjektive Recht 

262) 28,214: Dieu a voulu armer les magistrats pour maintenir Ie droit d'un chacua 
?our ne point souffrir que nul soit outrage en sa personne au en ses biens. 
"63) 41,8: hoc quidem laude dignum est in legibus, nempe ut sancta sit iIlarum 
aut~ritas . . ut subinde variae feruntur leges necesse est multis afferl'i iniuriam: 
q u ] a null u m cui u s qua m p r i vat i ius e ri t s tab il e n i s i u b.i 
I e x per pet u a " Sic non potcst vigere ulla aequitas, ubi mutatio in legibus 
tantum habet Iicentiae. 
264) 2,~107: ut eius manu ac praesidiis adversus flagitiorum hominum et iniurias 
defens] qmetam et securam vitam agamus. 
:65) ib. 1108: perniciosi hominis conatus impedire, ne rei pub I j cae no c eat. 
_66) 49, 252ff: Quum postulo ut principibus pareatis, non aliud requiro quam quod 
e x leg e d i I e c t ion i s debent praestare omnes fideles. Nam si bonis bene 
esse vul~is. (Quodquidem nolle esset in hum a n u m) debetis studere ut leg e s 
e t I U ~ ] C. 1 a valeant, ut legum praesides populum habf.ant obsequentem, quorum 
benef:c.lO tranQuillitas omnibus constat. Ergo violat caritatem si Quis c.vO:PXtO(v 
mduc]t, quam statim con sequitur rerum omnium perturbatio. 

durchsetzende Staat VOl' Augen haben muB, namlich die 
Erhaltung del' 0 r d nun gals Vorbedingung zur Aufrecht
erhaltung del' menschlichen Gesellschaft. Das Recht steht 
nicht uber del' Ordnung, sondern diese uber dem Recht. 
In dem Rechtsstreit urn Mein und Dein, in dem 
das starke, fUr aIle gleiche Recht angewandt wird267

), han
delt es sich urn die Aufrechterhaltung del' Ordnung 268). 

Durch die richtige Verteilung von Strafe und Lohn wird 
nach Solons altern Spruch del' Bestand des Staates ge
wahrt, durch das unrichtige Verfahren sinkt die ganze 
Disziplin des Staates in sich zusammen 269). Del' zum Woh
Ie del' communitas angewandte rechtliche Zwang bezweckt 
die Ordnung und den damit bedingten Frieden und die 
Verhutung del' Anarchie 270). Darum dienen die berech
tigten Kriege (legitima bella) 271) del' Wiederherstellung del' 
Ordnung; durch sie werden die aufruhrerischen auf die 
Zerst6rung del' Gesetzesdisziplin und des privaten und 
allgemeinen Friedens hinzielenden Bewegungen unter
druckt und die Unordnung (confusion) beseitigt 272). Die 
richtige Art del' KriegsfUhrung besteht darin, daB del' Ein
zelne sich mit seinem 'ViHen in den Willen des Ganzel! 
einfuge und nicht seine eigene, sondern die Bewegung des 
Ganzen vollziehe; sonst entsteht eine allgemeine Unord
nung 273). Die Ordnung erstreckt sich auf aIle sozialen und 
kulturellen Verhaltnisse des Staates und darf von diesem 
nicht losge16st werden 274). Selbst die Wissenschaften, die 
doctrinae Hberales, sind Vorbedingungen fur die Erhal
tung del' Ordnung. Diese Ueberzeugung Melt Calvin 
seinen humanistisch denkenden Zeitgenossen VOl'. Auf 

267) 2,1099; 25,640. 
268) 29,584: ne quam con f u s ion e m capere sinant potentioribus in alios sae
vientibus, sed suum cuique tribuatur. 
269) 2,1100. 
270) 2,260: haec co act a expressaque iustitia necessaria est publicae hominum 
communitati, cuius hie tranQuillitas consulitur, dum cavetur ne omnia permisceantur 
tumultu, quod fieret si omnia omnibus lieerent. 
271) Calvin auBert sich tiber den Krieg verhaltnismaBig seItener als Luther. Wie nach 
diesem, so ist auch nach Calvin nur del' Verteidigungskrieg berechtigt; ieder allS 
Geiz und Ehl'geiz vom Zalln gebrochene Krieg ist Verbrechen. 26,12; 27,609. 
272) 2,1102ff; 26,12; 36,83: bellum per se damnandum non est: subsidillm enim est 
conservandae rei publicae. 
273) confusion generale 27,610ff; 23,675. 
274) wie die modernen Theoretiker annehmen; so z. B. Wolzendorff ("Der rein" 
Staat"). 
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den Vorwurf des Bischofs von St. L'Aigle (Aquitanus), 
durch die religiOsen Streitigkeiten in Frankreich waren 
die schonen Wissenschaften zersttirt und eine barbarische 
Unordnung eingefUhrt, wendet Calvin im Namen del' 
Evangelischen ein, daD die Aufrechterhaltung del' staat
lichen Ordnung (ordinis et politiae) den Evangelischen 
sehr am Herzen liegt, daD die Sorge urn die ,xlissenschaf
ten ihn und die Seinen bewegt 275). Del' OrdnungsbegriH 
behel'rscht das Denken des Reformators so sehr, daD e1' 
unter del' "ordinatio" (Uebersetzung des neutestament
lichen diatage Rom. 13, v.2) nicht bloD politis chen S tan :1 
(ordo politicus) sondern 0 r d nun gs z u stand (im Unter
Bchied von del' &:::(J.~(('J.) verstehen Will276

). Ohne Ol'dnung 
ist auch del' Friede ein Unding; denn dann sind die Men
schen in ihrel' nattirlichen Unduldsamkeit viel schlimmer 
als die Tiere, die sich in den '''aldern noeh verhaltnis
maDig gut vertragen 277). Uebt del' Staat seine ordnende 
Tatigkeit nicht energisch genug aus, duldet er, daD die 
Haretiker die Einheit des Glaubens zerstoren, die Kirche 
verwirren und darum Gott den Ruhm rauben, so entsteht 
eine "vel'worrene Mischung" 278). LaDt del' Staat die Mei
nung aufkommen, daD das wahre Leben nicht mehr ist 
denn Essen und Trinken, laDt er es zu, daD die Unsittlich
keit in 'Vort und Tat sich breit mache und die dagegen 
ergriffenen MaDnahmen miDachtet odeI' sogar verspottet 
werden, dann ist es besser, daD die Menschheit untergeht, 
statt in einer totalen Konfusion (confusion par tout, toutc 
dissolution) 279) erhalten zu bleiben. 

Es ist direkt ein Pat h 0 s del' 0 I' d nun g, daD Cal
vin bei del' Regel ung del' Lebensverhal tnisse beseel t und 
ihn zu gesteigerter Aktivitat drangt. Auch bei Luther spielt 
del' Ordnungsgedanke eine groDe Rolle, namentlich in der 
Zeit seiner Kampfe mit den "Schleichern und 'Vinkelpre
digern';. Luther will abel' die Einfuhrung bezw. Wieder
herstellung geordneter Zustande nicht selbst in die Hand 

275) 8,81; vg!. auch 49,325. 
276) 45,249. 
277) 53,134. 
278) ib. l40ff. 
279) ib. 143ff. 
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nehrnen. Es leitet ihn dabei sein unvenvustlicher Opti
rnisrnus, sein Glaube, daD Gatt uberall, wo del' kirchliche 
und gesellschaftliche Organismus gestort wird, die Ol'd
TIung ersetzen will. Sein Vorsehungsglaube und Pflicht· 
be'.vufltsein geben ihm den Mut, die Entwickelung del' Din
ge dem lebendigen Gatt, und die 'Viederherstellung del' 
Ordnung dem Zucht- und Strafverfahren del' Obrigkeit zu 
llberlassen. Anders Calvin. Zwar ist sein Vertrauen auf 
Gott und die von ihm eingesetzte Obrigkeit als Sachwal
terin del' Ordnung ebenso ausgepragt wie bei Luther; e1' 
revolutioniert abel' nicht bloD mit einem heiligen Fanatis
mus aIle Krafte fUr rucksichtslose Durchsetzung del' Ord
nung auf allen Gebieten, sondern er nimmt die Regelung 
oft selbst in die Hand. 'Vahrend Luther groD ist in dem 
Glauben an sein Ideal, groD in seiner Bescheidenheit und 
Schuchternheit, liegt Calvins Starke in dem Versuch, die 
Wirklichkeit moglichst bald dem Ideal naherzubringen. 
Gott tritt in die Mitte und will, sofern er Urheber seiner 
Ordnung ist, daD wir in ihr seine" Gegenwart erkennen 280). 

Trotzdem wurde Calvin, del' Ordnungsmensch hoheren 
Ranges sein Pathos riicht auswirken lassen, wenn er nicht 
uberzeugt ware, daD del' Ordnungsgedanke allen Menschen 
von Nat u r eingegeben ist 281). DaD del' Ordnungssinn 
sich nicht uberall betatigt, liegt wieder an del' Macht del' 
durch die Sunde immer wieder sich entfesselnden Leiden
schaften, die nicht bloD das personliche- und gesellschaft
liche Leben verwirren, sondern auch die groDe Welthar
monie storen 282). Und doch bricht aus allen Hemmungen 
del' Ordnungssinn hervo1', del' als Recht ssinn odeI' Rechts
gefuhl gegen die Verletzungen del' Grundsatze del' Humani
tat, Billigkeit und Gerechtigkeit reagiert, da soIche Storun-

280) Op. 2,778 
281) 2,197ff: c i viI i S 0 r din i s universales impressiones inesse omnium homj
num animis. 
e82) 37,635: Turbamus et coelum et terram nostris peccatis. Nam si essemus rite 
compositi in Dei obsequio, certe omnia elementa nobis accinerent atque ita 
cerneremus in mundo quasi an gel i cam mel 0 d i a m. Sed quia tumultuantur 
nostrae cupiditates adversus Deum . . necesse est ut rursum et deorsum omnia 
turbentur . . ergo et imputanda haec intemperies omnium elementorum nostris 
peccatis. 
282) wie oben ausgeftihrt. 
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gen den Bestand des Ganzen bedrohen und unterwuhlen283 ). 

den Bestand des Ganzen bedl'ohenden \Vul'zeln sieht 283). 

Del' Ol'dnungsbegriff ist bei Calvin geradeso wie das 
ReehtsgefUhl asthetiseh gefarbt; der Ol'dnungstl'ieb ist ein 
LustgefUhl del' hal'monisehen Einheit. Wie es in dent 
Mak~okosmos eine gesehlossene, hal'monisehe, syrn
me~rIsehe Einheit in del' Mannigfaltigkeit del' eigen
al'hgen Einzeldinge (symmetrie, proportion, eonvenanee 
et temperature, fermete, variete)284), einen wunderbal'en Zu~ 
sammenhang del' Grundbestandteile (puleherrima elemen
torum eompositio) gibt - zweifellos ein platoniseher Ge
danke, del' den Kosmos asthetiseh als eine harmonisehfl 
Vel'einigung zwischen dem Vielfaehen und Einen, als ein~ 
7t~)'£VtvVOc, rip[J.OVt'Yj auffaDt, _. so hat auch del' ol'do als 
Bmde- und El'haltungsmittel del' menschlichen G e s ell _ 
s c h aft, und zwal' in seiner Bedeutung als S tan d u n-d 
Z u s tan d eine as the tische Farbung. Als Gegensatz zu 
d~m, vel'worrenen und zel'splitterten Chaos (confusum et 
dlsslpatum chaos) 285) gehol'en del' pulcherrimus ol'do und 
die symmetria zusammen 286), Die Anarchie ist daher nicht 
bloB ethisch zu vel'urteilen, da sie die Gemeinschaft stort 
sondern sie ist auch unasthetisch, weil sie den Sch6nheits~ 
sinn beleidigt. 

Die Ordnung als Binde- und Erhaltungsmittel del' 
mensehliehen Gesellsehaft setzt abel' die Mannigfaltigkeit 
und Gliedel'ung innerhalb des Ganzen voraus, d. h. die Ge
sellsehaft muB als organiseh e r K 6 r per vorgestellt wer
den; sie kann nul' erhalten werden, wenn sie organiseh ver
faBt ist 287). Del' Ordnungsgedanke wird damit als Ersehei
nungs- und Betatigungsform des organisehen Systems auf
gefaBt. Nul' bei einem Gesellschaftskorper, d. h. einer 
organisehen GroBe, deren Struktur zwar nul' dem mensch
lichen Korper analoge \Vesenszuge aufweist, die abel' trotz-
28A) 35,367ff,401.433ff; 32,88. 
285) 49,503. 
286) 49,238. 
287) 49,504'. N II 
. . u urn .corpus sine multiplici membrorum symmetria statum SUUnI 
I etiner~ doce:, ut sCI~mus tam publicae quam privatae saluti consulere dum quis
qU~ SUlS part.lbus .fung~tur .. Deum hanc sYmmetriam ordinasse, idque in utilitatem 
totius corporis qUla alIter permanere in statu nequeat. 
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dem ein natiirlich e s GefUe ist288
), kann man von der Ord .. 

~ung reden, d. h. von einer harmonischen Zusamrnenstirn
mung del' eigenartigen, nach ihren Tatigkeiten und Fahig
keiten abgestuften Glieder, die eingereiht in das Ganze mit 
ihren Gaben an den ihnen zugewiesenen Ort' zur Bildung, 
Umgestaltung und Forderung des Ganzen wesentlich bei .. 
tragen. Bedingten sich das \Virken fUr die Gemeinschaft 
und die Durchsetzung des Einzelnen in seiner Eigenart 
gegenseitig, so ist dieses organische Leben einer Sym
phonie vergleichbar, in del' es verschiedene Tone gibt, die 
abel' in einem bestimmten Verhaltnis aufeinanderge
stimmt einen vVohlklang ergeben 289). Das alles ist ein 
platonischer, von Cicero ubernornmener und bereits durch 
Augustin ins Christliche ubertragener Gedanke 290). 

8 

Aus dem organischen Prinzip ergeben sieh nun wich .. 
tige Bestimmungen uber den Charakter d e l' 11 a t U r -
1 i c hen F I' e i he its I' e c h t e und deren Vel'haltnis zu 
dem a b so 1 u te n Nat u r r e c 11 t. Dies muB besonders 
hervorgehoben werden, da bei den Werturteilen uber den 
Calvinismus als Trager und Begl'undel' del' model'nen Men
schen- und Burgerrechte 291) in die Grundbegriffe moderne 

288) 29,583: aptissima similitudo ilia a corpore humane dllcta ad hominum coniunc
tionem indictandam; Der Organismus als natiirJiches Oefiige: 49,504: perverti 
naturae ordinem. 
889) 49504: membra inter se differre facultatibus et oificiis, ut mutuant inter se 
cOlligationem habeant ad corpus unum conservandum. ib. 497: Sicuti in symphonia 
varii sunt cantus, sed tali proportione inter se temperati ut unum effitiant concen-· 
tum. 
'90) Vgl. Cicero De rep. II, cap. 42,69: Ut enim in fidibus aut tibiis. atq~e ut .in 
can t u ipso ac vocibus con c e n t u s est quidam tenendus e x dis tIn c tiS 
son i s, quem immutatum aut discrepantem aures eruditae lerre non possunt. 
isque concentus ex dissimillimarum yocum moderatione 
con cor s tam e n e f f i cit u ret con g rue n s. sic ex summi et infimi et 
mediis et interiectis ordinibus ut sonis moderata ratione civitas consensu 
dissimillimarum concinit et quae harmonia a musicis dicitur in cantu, ae est in 
civitate concordia. Dasselbe bei Augustin, De civ. Dei 1I,21. 

291) hauptsiichJich D 0 u mer g u e : Vgl. neben seinem Calvinwerk noch s~ine Ab
handlungen; Calvin, Ie fondateur des Jibertes modernes in, Revue de t?eologle et d.es 
questions religieuses VII; Les origines historiques de la DeclaratIOn des drOlts 
de l'homme et du citoyen 1905; in der Sammlung: Calvin et l' Entente S. 807-840. 
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Zlige hineingetragen und daraus Folgerungen gezogen wer
den, die dem ursprtinglichen Calvinismus fremd sind, 

Das Problem lautet: Konnen unter del' Zwangsin_ 
stitution del' gegenwartigen 'Virklichkeit die naturIichell 
Freiheitsrechte bestehen? 

Es ist ein Miflverstandnis, wenn man clie Freiheit del' 
absoluten Willkur gleichsetzt, die jede Ordnung zu BOden 
Schlagt, das Chaos ejnfUhrt, wahrend die gema.f3igte Frei
heit den Gehorsam einschlieDt, del' die gegebenen Ueber
und UnterordnungSverhaltnisse bejaht 292), Die natur
rechtIiche Freiheit darf auch nicht mit del' inneren spiri
tuellen Freiheit verwechselt werden 293), Durch Beseiti
gung diesel' Verflechtung mussen auch die radikalen FoI
gerungen verneint werden, dUI'ch die die Gegner die posi
tiven Ordnungen zu erschlittern glauben, VOl' aHem die 
aIle Bindungen niederreiflenden Gleichheitsbestl'ebungen, 
die in del' demagogischen \Vundel'Iichkeit del' Fragestel
lung gipfeln: warum ist diesel' graDer als ich? 294), Die 
Art del' Antwort muD nach Calvin zwei vel'schiedene Ge
dankenreihen verbinden und begrenzeu, ,velIn ein so vyid 1_ 

tiges Schlagwort einen richtigen 'Vahrheitskern hullen 
und im Einklang mit einer festen Lebensordnung stehen 
solI. Wohl sind die Menschen von Natur gleich, gleich in ih
rem Kreaturverhaltnis undErlOsungSbedurfnis; WODI haDeu 
sie den gleichen Stammvater Adam; wohl haben sie ge
meinsam die Arche Noahs verlassen und kehren ciul'ch 
eine andere Tur, die Ihnen del' Mittlcr' offnet, \ or das An
gesicht Gottes zuruck 295), 'Veil sie aIle dasselbe Ebcnbild 

292) 29,6431f: Ne hoc , , eslO amuleti et alcxipharmQci loco adversus 0 m n e m 
con ius ion em ne n i m i a I i b e r t a S ulli concedatur , . ut populi discant 
oboedientiam: na.m dum optime res geruntur qUHm ordinem constitutum omnes 
observare tenentur. Contra vcro sumam regnare confusion en, ubi n u II a e 1 e g e s 
n e que dis c i p lin a, sed e x Sua eli bid i n i s arb i t rio v i v ere s i h i Ol11ues permittunt. 

293) 2,1093: Spiritual is Iibertas cum politica servitudine optime stare pot est. 53,804: Ia 
servitude que nous rendons {l nos superieurs est seulement selon la chair et que 
nos ames , . ne laissent pas toujours lib res et franches quanu aDieu , . il ne 
no us a aftranchis quand au corps, car i a voulu qu'il y ait Ies principautez et 
seigneuries en ce monde: ce qui ne eslre qUe I'un ne soil sUbiet, et que I'autre ait preeminence. 

294) 53,799: Pourquoy - celuy-Ia se fera-iJ plus grand que moy? 
295) 51, 159ft; 26,321; 51,799; 52,595, 
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Gleichheit un mittelh dif' aus diesel' 
" ttf\!'l tragen, ist aue , ." "ie eine Gabe und Auf-
bU':r quellende Bruderhchk~lt fU~ ~derlichkeit beruhrt in 

' h Abel' diese r , "b r 
gabe zuglelC ',- . 1 e nUn t e r s chi e d e, dIe u e -
"el'ner'iVeise dIe so z 1 a 'l'e und del' Gesellschaft, 
l'- , del' Faml I 1 
legenen Ordnungen lr: ~, zwischen offentlicher une 
- , ht nl' cht dle hI enze 'bt A" 

' verWlsc . 296) Ebenfalls gl ,,OM S18 'L bensgestaltung. , 
)]'ivatrechthcher e . 't f t umrissene Berufsver-I ." I' h n Glelehhel es f . ~rotz del' natur Ie e h de 'V'lirdenabstu l11\

l , d d 'lentsprec en.. ", 
schiedenhelten un en L anzes in das Bleh Jedel 
' I' del'tes Ordnungsg, 'tb . 
gen ein geg Ie .. fi 297) Die unbestrel ;"1 C Ein~e1ne freiwillig einfUgel~ ~~ott "die durch das ihne11 
Gleiehheit aller Mense~;~ ~ ~~r gek~nnzeichnete G 1 e i c ~_ 
eingepragte Gotteseben 1 Zh 'ht G 1 e i c h art i g k e 1 t 

' k 't bedeutet noc nlC . t 
w e l' t 1 gel , 298) und ihre1' LeIS ungs .. 
'h1'e1' intellektuellen Begabung hl1'chen Zusamluen-
1 G b' t n des D'lenSC 
fiihigkeit auf allen e Ie e - f ihre nattirliche Gleich-

lit die Menschen, au f 1 d lebens. 'iV 
0 

en . t .. mliehen Drang 0 gen 
d d ihrem urelgen u , d 

heit po chen , un 'ht eho1'ehen, so wurden dIe a-
nul' herrschen und gar nlC g . und Untel'ordnungsver-
durch bedingten uebe1'o~~dnun~s-Tierzustancl mit allen sei-

fh '" n' es muDte mn . d 
hiiltnisse au OI e" , brechen299), DIe Or nung . , h n Erschelnungen e1n 
nen ehaotlsc e " chera point que I'un l,e 

et cela h empes , n nc 296) 53.554: Nous sommes f r ere s,' soit pere et l'autre enfant, qu u 
. l' tre valet, que 1 un ne . . 

soit malstre et au 't t et l'autre personne pnve. t e que 
soit en office de magis ra , nature: t 0 usc e 1 a e m p 0 ~ D' de 
' es d'une mesme "'I a pleu a leu 297) 26,321: nous somm , 1 Mais eependant PUIS qu 1 t ordre, 

e s son t par e 1 s, . r I it et observer ces ~',;,,: c c ~ :nt, i", d;, ,: : '; !,' 0'':: :n\ ~', : ' ~ ''',cit'. '::' ::t~:':::,::,:~ ~; 
que celuy qUI a que q les hommes voudroyent bl. il nous 

II est vray que . r d red I V e r s • qu'on honore" , . que Dieu a institue uno Zu der natiir-

toute s~:~~::e~e ~~l~ ~~I! u ret non p 0 ~:a~e~ra r d~~u:~ee. n--;;-us sommes ;ous 
y faut . hh 't 34658' nous avons un C 1" 'b 659' nous sommes dune lichen OleiC el " dl! nature semblab e, 1, , deseendus, et que nous sommes 
nature semblab1e. 

d ,. distim;lii 298) 2,199,213. 'tu rite ordinato persona servi et L o~~n~ r mUssen 
299) 51.799ft; 36,400: m sta t nd Calvin nicht allein. Nach. u, B hoher 
d b t - Mit dieser Auftass~ng sal 'b die weltliche Obngkelt mu . 

e en , Unterschiede sem und b el 'en,,' erschiede und Ordnungen 1m ~:!'::~! ':~dec ,I, ", U~:;::"'~li';;~ ~::'~,~;;;"cc di, S'h;''i:,';:;) "'6:: 
weltliehen Regimenl ~ICh~u:tes Wesen entstehen in der W t /V:~gt' d~B' "in der 
die rUBe :reten un em" haben Luther den ~tandpunkt, au ge ~r s~i denn seine 
"aufrUhrenschen ,Babule~~ n sol1 daB ein Komg und Furs~ ~eder Knecht so vie! 
Welt Ungleichhel! el e ine' Oleichheit machen wallte, a Untertanen. Wer nun da e 
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das Binde- und Erhaltungsmittel del' menschlichen Ge· 
sellschaft setzt, wie gesagt, die Mannigfaltigkeit und Glie
derung und darum die Ungleichheit del' Gaben und Auf
gaben, Wurden und Leistungen innerhalb des gesellschaft
lichen Korpers voraus 300). 

Die Spannung zwischen del' nattil'lichen Gleichheit 
und del' gliedhaften Ungleichheit verliel't ihre Kraft, wenn 
man erwagt, daD beide, Gleichheit und Ungleichheit, in 
dem Setzungswillen Gottes begrundet sind 301) und dan 
beide nach ihrem innersten \Vert sittlich betont sein mus
sen. Gleichheit und Ungleichheit vel' p f 1 i c h ten. Die 
Untertanen sollen bedenken, daD die Vorgesetzten trotz 
ihre1' uberlegenen SteHung nicht aufhoren Bruder del' 
Untergeordneten zu sein, daB beide zusammen zu der wur
devollen, groBen Zahl del' Gotteskindel' gehoren, daB es 
also den ersteren ein leichtes sein muB, den letzteren den 
schuldigen Gehorsam zu leisten, Ihnen die gebuhl'ende Ellr
erbietung zu bezeugen und al1e revolutionaren GelUste 
fahl'en zu lassen, umsomehr, als sie dadurch dem 
allerhochsten willensmachtigen HeITn gehorchen. Um
gekehrt sollen die Uebergeordneten ihre Autoritat 

gelten solI als sein Herr, der wlirde ein "sehr 16bliches Regiment anrichten" (W.A. 
52,137; vgL ib. 55: Der Bauer will ein Burger, der Edelmann ein Oraf, der Piirst 
ein Kaiser sein, das ist ein Beweis, daB sie auBer Christo sind und niehts von 
ihm wissen. Darum singen sie: Ehr und Lob sei hienieden auf Erden den roten 
Oulden, den Talern, meiner Oewalt, Ounst, Kunst etc. Nun singt getrost, liebe 
OeseIIen. Was gilt's aber, es soIl ein Eselsgesang daraus werden, das sich hodl 
anhebt und wird ein Icka daraus. 45,534: Der gemeine Piibel ist nicht gerne 
noch gutwillig untertan und wolIte viel Iieber des Oehorsams und des Zwanges 
los und irei sein. Damm mtissen Kiinige und Herren im Regimente sitzen 
bleiben und der Piibel mag ja auch biis und ungehorsam sein, dennoch un ten 
bleiben; sonst wiirde bald alles in Triimmern gehen. 29,599: Der tolIe P6bel .. 
schaut das weltliche Reich flir einen Jammer, Zwang, Not an, die auf seineln 
Halse liegt, wei! ein Oottloser nieht so sehr die Ordnung sieht. 
800) 49,503if; 53,552; 51,803. 

801) 26,321: cela ne vient point de ce que l'un vaHle mieux que l'autre: mais 
c' est pource que Dieu a voulu que ceux ausquels il a donne queIque preeminence 
soyent ainsi en honneur .. Dieu a instite un ordre divers. 51,801: toutes ces 
disputes sont inutiles et frivoles quand chacuu dira, Et de quoy sui s - i e ten 11 

Ii cestuy-ci? Et pourquoy un tel me tiendra Ie pied sur Ia gorge? Qui Iuy a 
donne p 1 u s d' aut h 0 r i t e qu'ii moy? Or il nous faut faire siience, puis que 
Dieu a prononce qu'il rev e uta ins i. 53,548: ce n'est point a no us .. iI 
distribue a chacun Ia condition en laquelle il veut qu'on soit. 34,659: celuy qui 
a cree Ie maistre, il a cree Ie serviteur. 

69 -

d in ihrer Hoherstellung nicht daB 
nicht mifibrauchen un rang" sich erheben-

, uber den "commun ," 
Vorrecht emer 'h Untertanen Wle Bru-
den Willl(ur erblicken, sondern

h
, Id

re 
Grundsatz daB jedel' 

1 302) Gilt darnac er ' 
de behande n " 0 t seine ihm zukommende 

. ihm gevvleSenen I' ' U 
an semem " ' 303\ so mussen alle aus dem 'll-

pflicht zu erfullen h~be) : benden Bedenken weichen, 
gleichheitspl'oblem slch el ge C hl't. die mit d e r U :1 -

~;venn man nach del' Regel ve\~o r 1: e c h t e un d \V ii r-

g. 1 e i c h h e i t g e g e ben e n 11 t u f e ... h 6 h t e P fl i cjh-
l "ht Rec ea.L . 

den sind nul' el' 10 e . h" fte 304) das Gleich-
.' wieder elngesc al' , 

t e 11, DIese Immel' d Pflichten darstellende Re~el 
gewicht von Rechten un P' r.'p del' Wertgleichhelt. 

. 1 t d 'chaus dem rmZl . Q 
entspnc 1 UI .. • l' diesesProblems dul'ch dIe uel'-
Calvin wird zul'El'ortelu: g . h Wiedel'taufer gedrangt, 

. d staatsfem.dllc en ht 
tl'eibel'elen . e: . h' htlich gegebenen, rec-
deren u~oPlstlsche, all~ g~~~ ~cleichheitssChwarmel'ei die 
lichen Blndungen vel'neme .' d Anschauung del' Refor-

E geliums mIt el' 
Gegnel' des van d diesel~ den Stempel del' Revo-
mation verwechselten un .. ~05) In del' Losung 

.. k 1 emuht waren . 
lution auf~udl'~c en .. ) r h, Gleichheit in das hohere Ge-
Calvins wird dIe nat~r IC :t del' Gleichheit gegeniiber deY 
biet del' sittlichen Glelchhel, D" ungleich verteilten Ga-
sittlichen Fordel'ung, erhoben. Ie 

- ff 34709' 3550164' 27,479. . 
302) 34 656ff; 53,554; , ' " , . d devoir selon sa vocat1On. 

, , h cun s 'aCqulte e son . 
303) 34660: tel ordre qu'un c a I h 0 nor a b I e, elle est aus~1 

, , e charge est pUs ttre du 
:\04) 25629' Selon donc qu un d il plaist ii Dieu de nous me. 
de plu~ g'r and t r a v ail. ib 632~ e ~uae~ quelque estat, qu'il no us 0 b 11 g ej ue! 
bien entre ma~ns, ou de lnous : ~ ~ 0 it et que no us aurons .un conte ta~t :esoin 

"1 a un lieu tant pUs e ' . t e t pI u s IUS t e s on 
d~ ~ f f ci 1 e a rendre. 25,638: ~ Ius d r 0 Ih oSn 0 r e z .. ils ont besoin qu'on leur 

u x que Die u a u r a I len t de t 0 u s 
d'estre admonestez c e. 51 533' celuy qui est Ie pIus e ~ c e I commis en 
Jeclare 1 e u r de v 0 I r. '.'" . valoir ce que Dleu Uy a 

~~:rg~.u t2~~~5: e~~u~ I ~u~ ~n~ \~ gph~usa :~~~;oc.e, ~,ta:t~nt~iu~ie~x~ve~?!~:o~~:~ 
'1 b coup de tac es. " 1 I il preside, comw\: encore ont-I s eau D' t a ceux sur esque s D' 

eleve il est 0 b 1 i g e aussi et a leu e voire sans servitude. 27,468: leu 
'I n'y' a nulIe preeminence sans charge, . ees afin que tu cognoisses quel

l
esl 

I 1 personnes pnv , t e tu eur 
t'oblige beaucoup plus que .es mieux enseigne que tous Ies autrel~ e

t 
qu d'autant 

ton devoir: c'est que tu s~;s515' celuy qui sera Ie plus exe en .. 
do is monstrer exem~les. , . f . t maistres 
plus est-il tenu aDieu. , lie met confusion . . . qu' eHe al licen"e 
305) 53,551: on dira que I Eva~ge a I'opposite. Et puis, qu'eHe donne ~c 
ceux qui devroyent estre vaI~ts. et la doctrine que nouS portons, est cau, t 
de pervertir tout droict et ~aIson .. qu: t et de mettre confusion aux grans e 

. hommes ce qUI leur appar len, 
de ravlr aux 
aux petits. Vgl. 51,802ff. 



- 70-

ben verpflichten zu ungleichen Aufgaben und zu einem 
gegenseitigen Austausch del' Fahigkeiten. Die Ungleich_ 
heit del' Gaben und Aufgaben unter del' gleichen, aUe 
unbedingt verpflichtenden sittlichen Forderung ist fur 
Calvin die Voraussetzung fUr den Bestand des Staates als 
eines Organismus. Darum empfindet del' Mensch seine 
soziale Schranken und Bindungen nicht als unabwend_ 
bares Schicksal, sondern als Von Gott zum Besten del' 
Menschheit (pour nostre bien) gesetzte Mbglichkeiten, um 
die seinen Kraften entsprechenden Pflichten zu erfiillen. 
Darum wird er weder willenlos seine Bestimmung ertra
gen, noch revolutional' die Fesseln sprengen wollen, SOll-
dern sich freiwillig (volontail'ement, affection franche) ge
duldig (en toute patience) und getreu innerhalb del' ge
gebenen Grenzen halten. Del' starkste Antrieb, diese see
lische Haltung zu erzeugen und zu erhalten, ist die EhI'
furcht VOl' del' g6ttlichen Majestat, 305) das BewuDtsein, dan 
Gott, del' uns in diese Lebenslage versetzt, die im UnteI'
ordnungsverhaltnis geleistete PflichterfUllung als einen 
ihm selbst erwiesenen Dienst von uns verlangt und em
pfangt, und die daraus flieDende Beruhigung, daD del' die 
sozialen Bindungen setzende souverane \\Tille in diesel' 
Begrenzung nul' sein innel'stes \\Tesen offenbal'en will, 
namlich die Liebe 307). Pl'agnant wird del' Gleichheitsge
danke mit dem Unterol'dnungsprinzip in einem Satz zu
sammengefant: etsi autem aliis alios pl'aeesse utile est, 
servanda erit tamen ut inter fratres aequabilitas (23,179). 

Die geschilderte Stellungnahme Calvins zu dem Gleich
heits- und Ungleichheitsproblem lant den VersUCh, die 
Gleichheitsfrage bei Calvin mit den Schlagworten del' 
modernen Demokratie: Freiheit, Gleichheit, Bruderlich
keit Ibsen zu wollen 308) als miDlungen erscheinen. Die 
herangezogenen Stellen, die nul' die Gleichheit VOl' Gott 
bezeugen 309), durfen im Sinne der demokratischen Schlag-

306) 35,657: La reverence que nous portions it sa maieste qu'un chacun s'acquite 
de son devoir, tellement que Dieu so it servi en degre souverain. 
307) 51,804ff; 27,192.608. 
308) Doumergue, S. 441. 

"09) Doumergue, S. 442. Die herangezogenen Stell en Op. 58,59,65 und 34,657fi 
betonen gegeniiber den AnmaBungen, mit denen die Hochgestellten die Untergeord
neten ihr Ueberordnungsverhaltnis fOhlen lassen und gegeniiber der allgemeinell 
Meinung, die kritiklos alles auBerlich GroBe bewundert und das Kleine verachtet. 
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Torte nicht gedeutet ,verden. Del' Versuch :erfe~lt auch 
"', eigentliches Ziel die Bedeutung des Gl61chh61ts- und 
sem '. B t' g del' demoBr"ijderlichkeitsprinzips fiiI' dIe es Imffiun 't S11l) 

. tischen von Calvin vermeintlich bevorzug en 
kra , erweisen, da in allen herangezogenen Staatsform zu 
Belegen kel'n Hinweis in diesel' Richtung dZeu 

Es bezeugen vielmehr die an -finden ist. v 
Doumergue und del' bisherigen ~< Gr-

ren von '1 'V' , 
' . , . ht benutzten Quellen das Gegentel. . II schung gal nic . 0-

haben bereits gesehen, daB nach Calvms Ueberze~gUl~b 
die absolute Freiheit im Sinne yager und blinder WIlll~ur 
mit ihren zur Gesetzlosigkeit treibenden Uebe~hebu~gen, 
als auch die absoluten, alles nivellierenden Glelc~he~tsbe
strebungen mit del' offenbaren Tendenz, die urtu.~h~he~l 
Herrschaftstriebe unter MiDachtung . aUer vernunftIge.l 
Ueberlegungen zu betatigen, zu V~rwlrrungen und ~~:~ 
Untergang des Staates fUhren mussen. ~lles. das C 1 
Merkmale del' ii u 13 e r s t e 11 De m 0 k l' a ~ 1 e , dIe von a
~ . " h abgelehnt wird. Er kennt dIe Massenpsycho-Vln energisc h 'd befug 
log·ie. Vilo del' :Menge unbedingte Entsc ~l un~sh on-

.. . d lam Sle SIC v nisse eingeraumt werden, a , 
Aff kt 1 leiten 311). DIe so-den verschiedensten e eI . 

genannte "bffentliche Meinu?g". ist eine t!ra:r:msch~ 
Gewalt, enn wo d dl' e Meng'e 111 Ihrer Mehrhelt slch zu 

-----.. .. I S chi c h ten v 0 r Got t . Die. die 
die Gleichhelt a Ii e r s 0 Z I a Oe ll. 'm Sinne der personlichen Unglelch-d . I Glieder des rgamsmus I 
Eigenart er emze n~n 1 C'"lvins (49,503ff) versucht Doumergue 
heit scharf kennzelc~nende tr~;~g~~l~ampfe an dieser Stelle (1. Korinth. 12,17,20) 
442, Anm. 1 abzuschwa~he? . a . 1 ) d h die Idelltitat der Individuen. Wenn 
nur die Gleic.hm~ch~rel ,\eg~l1tans~e hi' v;n Pflicht und Pahigkeiten verstandCll 
unter dem "egahtans~e die Gleich e beutung Doumergues nichts einzuwende~. 
werden sollte, so ware gegen dlCSIC. h slesen will daB der Reformator die 

. b d n Aussagen Ca vms erau, "b 
Wenn er a er aus e .. d erschiedenen Stande gegenu er-
Gleichheit der I~dividl:en ~er d G.lel~~~!ins~~af~sgruppen annehmen wollte, ?o 
stell en, d. h. die Glelchhelt el . h In seinem Kommentar zu TIt. 
ist diese Konstruktio.n hOchst d ~e~~e~~~h~itSgedanken zu tun, sondern um 
2, 11 ist es Calvm mcht. urn ~ , von dem er allerdings annimmt, daB er 
die Sinn deutung des Begnffs _ :(J.y~S" t den werden muB. Die Konstruktion 
nicht individuell, so~der~ kolle ~IV vers an or Gott _ denn nur urn diese han
macht ferner die Glelchhelt der E 1 n z ef"~ ~en ~tellen -.:. iIlusorisch. SchlieBIich fiihrt 
delt es sich ill den von Doumergue ange u r

k 
nt' h 'Gleichheit" mit der Gleichheit 

f d modernen demo ra lSC en d 
die Zusammen assung er" d . t be das Hervorstechende an em 
vor Gott sich selbst ad absur?um,. den~ .as IS

da
; ~s gerade den Einzelnen die 

modernen demokratischen Glelchheltspn.nzl.~, _. I 
gleichen angeborenen Menschenrechte emraumen WlI. 

310) a. a, 0., S. 440. 
011) 2,796. 
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sammenrottet, da werden die selbstandigen Geister so fort 
zllm ~chweigen gebracht. Die leicht erregbare neuerungs .. 
suchtIge Menge larmt gerne: turba est turbulenta 312) .... , \venn 
~-,l~ mcht d.urch .ub~rlegene Geister gemeistert wird. Ohne 
~ uhrer g~elCht Sle em em von Sturmen gepeitschten Meer313 ). 

as Spnch\vort: turba est turbulenta verdank"t .' 
F t t h seme 
"n s e U?g dem Vel'halten des aus den vel'schieden-

sten SC~lchten del' pel'egrini zusamengesetzten romi
schen Pobels, del' Volksrevolutionen entfesselt und da
d~rch den .. St~at innerlich zel'klUftet hatte 314). Mit 
dIesel' ~efahrlIchen Gesinnungsbeweglichkeit rechnen 
eben dIe Demagogen, die in den Verfassungs
l~kalen s~ch um die Gunst des Volkes bewerben und dabei 
dIe gememsten Kniffe anwenden, so daD oft die zugel
losesten und liederlichsten Elemente ans Ruder kom
lTIen 815). 

Wie sehr Calvin die Gleichheitsschwarmerei des abso
luten Nat~rrechts ablehnt, sieht man ferner am deutlich
st~n an. sem~r Anschauung uber d a s E i g e n tum. Man 
wll'd ~eme dlesbezuglichen AusfUhrungen gebuhrend wer
ten k.onnen, w~nn man sie mit den fruheren Eigentums
theonen vel'glelCht. 

.. Die ~dassischen romischen Rechtsphilosophen und 
s~ater dIe Glossatoren haben das Verhaltnis des Privat-
elgentums zu dem Gesamteig'entum bRZW dl'e EI' d d" -. nor nung 
.leser belden \Virtschaftordnungen un tel' das Recht 

emgehend erortert 316). Dabei hat man streng zwischen 
del'. kulturl~sen Urzeit und del' Kulturperiode unter
sch:eden. Nach del' Anschauung del' romischen Juristen 
begmnt das P1'ivateigentum erst mit del' anhebenden 
Kultu1'. Die f1'uhe1'e Pe1'iode war die Zeit del' 
31

2
) Op. 38,320; 24,444. 

:;lti;5:/!!~'e;t~r~~!. enim nisi alieno consilio regatur, instar maris est obnoxii 

:~:? ~~~35?as S~r!Chwort wird von Va r r 0, apud Oellium, 13,11.3, erwiihnt. 

~:s~:~~ e~; ~~~borr~!~~ ~~,r151~:s at::e;~~!~n~~l o~d~~~~e;a: o~uf:raqU~e:o~~tr~e:ri::;~! 
par tel ;~;~~s !~bml~nde .. ~uand .. Ies :nagistra~s, qui seront esleus, parviennent 
"'6) V'I Olque a. eur degre: I! faut bIen, que les meschans dominent 
von R g W zu~ ~olfe~delI dIe Darste.I1ulIg der sozialen und poIitischen Theorie~ 
West. '2 rid~~ 1903, '190; r ~:C/~: A HIstory oft t.he Medie,:al Political Theory in the 
iuris civilis. J 891. ' . 0 e r tm a II n, Ole Volkswlrtschaftslehre des corpus 
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\Villku1'herrschaft, des K1'ieges aIler gegen aIle. Man 
illufite damals nicht bloD die nicht rechtsfahigen Tiere, die 
sich del' Sachen bemachtigten, bezwingen, sondern aucll 
die herrenlosen Sachen an sich reiDen (okkupieren). Del' 
Akt del' Okupation war eine Wohltat, deren Vollzug' dann 
Rechtskraft bekam, indem del' Besitzergreife1' gegen etwaige 
StBrungen seines Eigentums durch die Fiktion geschutzt 
wurde, daD fUr den status quo das Nat u r r e c h t zu gel
ten habe. Und auch fernerhin, in dem Kulturzustand e1'
\virbt man nach dem ius gentium das Eigentumsrecht ent
wedel' durch den Sieg uber die Feinde, odeI' nach dem ius 
civile durch Uebertragung del' f1'uher einem anderen ge
horigen Sache auf den jetzigen Eigentumer. Immerhin 
galt es als ein naturl'echtlichel' Grundsatz, daD die res 
nullius (wie die Fische des Meeres und das Wild del' Ber
ge) durch Occupation in das rechtsmaDige Eigentum eines 
Einzelnen ubergehen durfen. Die Glossatoren (Johannes 
Bassianus, Placentius und Azo) gehen noch weiter und 
nehmen wohl unter dem EinfluD des germanischen Rech
tes an, daD auch fUr die Urzeit das Recht gegolten habe, 
in dem Sinn namljch, daD hier kraft des Nat u l' l' e c h -
te salle Dinge gemeinsam waren, daD dann spateI' in del' 
Kulturperiode durch Okupation das Privateigentum nach 
dem ius civile und gentium entstanden sei. Indem nun auf 
diese Weise das Gesamteigentum und Privateigentum aus 
verschiedenen Rechtsquellen (das erstere aus dem Natur
recht, das letztere aus dem Volker- und burgerlichen Recht) 
ableiteten, boten sie dem kanonischen Recht eine willkom
mene Gelegenheit, fUr die urchristliche Zeit einen Kommu
nismus anzunehmen. Nach Gratian muD ursp1'unglich 
die NutznieDung alier Dinge, die es auf diesel' Welt gibt, 
gemeinsam sein. So hatten es die weisesten Griechen (Pla
to) fUr Freunde, die Apostel und ihre Schuler fUr sich ge
halten. Rufinus sagt es gerade heraus, daD es fur allc 
den Dingen gegenuber nul' e i n e F l' e i h e i t und g e " 
m e ins a men B e sit z habe. Eine Annaherung an die 
Distinktionen del' Glossatoren ist es allerdings, werm 
Stephan von Tournai, um doch das Privateigentum Zll 

retten, eine merkwurdige Unterscheidung macht: man 
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konnte sagen, daD es nach dem eigentlichen gottlichen, 
d. h. naWrlichen Recht kein Privateigentum gibt, nach derr~ 
kanonischen abel' das von den Menschen gewissermaDen 
durch die gottlichen Inspiration geworden ist, doch man
ches Privateigentum ist. 

Die Unterscheidung des Privateigentums UIld des ge
meinsamen Eigentums und die damit bedingte verschie
dene "'ertung del' Kultur- und Vorkulturperioden fehlt 
bei Calvin ganz. Ein herrenloses odeI' gemeinsames Eigen
tum fur die Urzeit ist fUr ihn ausgeschlossen, da Gott bei 
del' Schopfung dem ersten Menschen die ganze Kreatul' 
zum Besitz bestimmt hatte. Dieses Besitzrecht habell 
Adam durch seinen Fall und seine Nachfolger mit ihm 
verI oren, einem Vasallen gleich, dem, nachdem ei' a'l 

seinem Herrn Verrat begangen hatte, aIle Guter konfis
ziert werden 317). 

Dagegen stimmt Calvin mit dem romischen Recht 
uberein, wenn er die von dem besiegten Feinde erbeuteten 
Gegenstande in den rechtmaDigen Besitz (jure spolH) des 
Siegel's ubergehen lam 318). Leider fehlt ein Beleg dafUr 
wie sich Calvin die romisch-rechtliche Lehre von del' Ok~ 
kupation des herrenlosen Eigentums denkt. Die Unterwer
fung del' vier Stadte durch Nimrod ist entweder auf eine 
Grundung odeI' auf die Vertreibung del' fruheren Eigen
tumer zuruckzufUhren"19). vVie sehr Calvin die Unterschei
dung del' Glossatoren und des kanonischen Rechtes samt 
allen Spitzfindigkeiten fernlag, sieht man am deutlich
sten an seiner Beurteilung des sogenannten chI' i s t 1 i -
c hen K 0 m m u n ism us. Nicht Aufhebung des Pri
vateigentums, sondern eine intensive Hilfe fUr die Armen' , 
nicht Gleichmacherei, sondern eine gemaDigte Verteilung 
del' Guter strebte del' christliche Kommunismus an 320). 

Er war darin dem Kommunismus del' "Freunde" gleich, 

317) 35,42Uff: il est vray qu'en la creation du monde to utes bestes ont este donnees 
a Adam afin qu'il en fust maistre et seigneur: mais no usa von s per d u 
c est cpo s e s s ion, comme quand un vassal aura fait quelque laschete on 
trahison a son prince, son bien est confisque, il sera deboute du tout. 
318) 24,131: iure belli licet spolia ex hostibus colligere. 
319) 23,159. 
.'20) 4~,96: non a e qua lis f u i t bon 0 rum par tit io, modeJ aia dispensatio .. 
ne qUlS egestate ultra modum premeretur .. 
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artete abel' nicht zu VVeibergemeinschaft aus321
). Hebt also 

die urchristliche Gemeinschaft das Wirtschaftsleben nicht 
auf 322), so muD man auch noch bedenken, daD del' urchrist·· 
Hche Zustand ein idealer, auf del' innigen frommen Seelen
gemeinschaft beruhender war 323) und nicht eine allgemein 
bindende Norm abgeben wollte3H

). Demnach ist nul' das 
Privateigentum und die daraus sich ergebend-e richtige 
Scheidung und Unterscheidung del' dem Einzelnen in ver
schiedenem MaDe von Gott verliehenen Guter, die einzige 
mogliche Grundlage del' sozialen Regelung und damit del' 
Ordnung. Das Recht des Urchristentums konnte in del' 
vorstaatlichen Zeit nicht durchgesetzt werden. Erst unter 
einem legitimen Herrschel' (qui ad rerum gubernacula 
sedent) ist es moglich, daH jeder dem andern das Seine 
gibt und darum ein gegenseitiger Wechsel- und Handels
verkehr stattfindet, wahrend fUr die fruhere Zeit nul' eine 
tierische Zerfleischung (laniatio) anzunehmen ist 325). 

\Veicht in diesem Punkt Calvin sowohl von dem klassi
schen Recht als auch von del' Glosse ab, so findet er sich 
mit einem Teil del' letzteren zusammen in del' Meinung, 
daD die Staatsgewaltuber dem Privateigentum nul' einHo
he its- bzw.Schutzrecht habe326

). Er stimmt weiter mit ihnen 
in del' uns bereits bekannten Anschauung uberein, daD 
die Staatsgewalt uberall da, wo das allgemeine Wohl es 
erfordert, zur Einschrankung del' Privatrechte befugt ist, 
wenn dies nul' aus vernunftigem Grund geschieht 327), 

321) ib. 60. 
S22) ib. 60: communitas ista quam Lucas commendat, non tollit oeconomiam. 
3.3) ib. 96: quum talis bonorum communicatio esse nequeat, nisi ubi viget pius 
consensus regnatque cor unum et anima una. 
3.4) ib. 96ff: neque hie universis legem praescribit Lucas quam necesse habeant 
sequi: nec sine exceptione de omnibus loquitur, ut possit colligi non fuisse pro 
Christianis habitos, nisi qui sua omnia venderent. 
"25) Op_ 29,583ff. 
326) Op, 29,554. 
327) Da diese Auffassung trotz einiger Verschiedenheiten im einzelnen ein durciI
gehender Grundsatz der mittelalterlichen Publizisten war (zu den von Gierke, 
Althusius, 279ff, angefUhrten SteUen seien noch diese hinzugefiigt: J a son: 
in 1. Barbarius col, 7 de offic. Praet: F eli nus, de rescrip. num. 63 und 65 
Tho mas von A qui n 0, de regimine princip" cap, 11), kiinnte 
es miiBig scheinen, einen bestimmten mittelalterlichen Autor als 
unmittelbare Vorlage fUr die Anschauung Calvins feststellen zu 
wolll;n. Trotzdem ist hier eine sichere Spur zu entdecken. Calvin erortert in 
seiner 29, Samuelishomilie die "ratio" der Tyrannen, urn ihr in derselben Homilie 
sowie in der 36. das ius regni eines legitimen Herrschers entgegenzllstellen, wobei 



- 76-

Weil nun dieses Zugestandnis an die Staatsmacht we
del' Eline Sicherstellung des Privateigentums gegenuber 
etwaigen Eingriffen del' Staatsgewalt, noch als Aequiva
lent ftir dieses Zugestandnis die Entschadigungspflicht 
verlangt, ja im Senecakommentar das absolutisti
sche Enteignungsrecht sogar ohne \Viderspruch hinge
nommen wird, hat man in del' Stellung Calvins zu dem 
Eigentumsbegriff eine "gewisse Unausgeglichenheit" 
sehen wOllenB28).Man wird abel' derAnschauungCalvins ge
recht, wenn man seine Auslegung del' Deuteronomium
stelle (Kap. 19, 14 - 15 in Op. 27,565ff) sich vergegenwartigt. 
Hier sieht Calvin nicht bloB in dem dul'ch die Ftirstell 
aus Ehrgeiz und Habgier entfesselten Krieg eine Ver
letzung del' Naturordnung, sondern er verurteilt jede 
Grenzverwirrung als Verletzung des Naturl'echts. Aller .. 
dings wil'd diese Verletzung nicht bloB an den Fursten, 
sondel'n an allen Untertanen getadelt, abel' die Vel'fehlung 
del' Ftirsten wird als besonders schwer empfunden "29). Da
durch wil'd den Ftirsten jeder ungerechte Eingriff in die 
Eigentumsrechte seiner Untertanen glatt verboten. Die
ses Verbot steht ganz im Einklang mit den in del' 
Institutio 1536 (Op. 1, 230) und den spateren im Sa
muelkommentar entwickelten Grundsatzen. Dort be
zweckt die an die Obrigkeit ergehende Forderung: ut su-

er den Inhalt des der tyrannischen tferrschaft entgegengesetzten ius regium, 
Deut 16 u. 17 zu entnehmen glaubt. Dasselbe Verfahren linden wir bei Bartolus 
in seinem Tractatus de regimine civitatis (consilia quaestiones et tractatus 1547). 
Vor allem ist es bezeichnend, daB die Enteignung der 1. Samuelis cap. 8,14,15 auf
gezahlten Sachen mit der Erhebung von Steuern und Abgaben identifiziert wird, was 
vor Calvin in demselben Malle Gerdts Bartolus und zwar unter tferanziehung 
der einschlagigen riimisch-rechtlichen Bestimmungen getan hat. V gl. namentilch 
diese Satze: Alia autem debet lacere rex quae ponuntur XXXIII q. v. c. regU1l1 
est et c. rex debet .. Sed licet ibi ponatur quid lex facere debeat et qualis in se 
debeat esse: non tamen ibi ponitur quid ab subditis possit exigere Respondet expen
sas rna i est a t ire g i a e congruentes faeere debeat. Sed hoc habemus expressum 
X. coIn. quae sint rega c. L ubi dicitur, quod ad regem pertinet omnia tribnta. 
vectigalia et census publici, quae ibi specialiter dominantur et quod ad regem etiam 
pertinet e x e a usa nee e s S a ria ponere collect as, ut ibi dicitur et etiam iure 
Digestorum probatur, quod reges habeant omnem potestatem. 
328) Beyerhaus, a. a. O. 

329) 36,320: quod dicit (der tferrscher): terminos populorum sustuli, tantundem 
valet ac Propagavi iines meae dominationis, aliasque regioncs meis finibus adiunxi. 
et earum distinctio et terminus tolleretur. Quemadmodum si diceremus. regem 
Galline Hnes Britanniae, Burgundiae. Aquitaniae, Provinciae et aliarum regionllm 
sustulisse quum eas pro regno coniunxit. 
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um cuique salvum sit et incolume, nicht bloB den Schutz 
gegentiber p l' i vat e n Eingriffen, sondern verlangt VOll 

del' Obrigkeit den Verzicht auf das Enteignungsrecht 330). 

Denn die tiber die tatsachlichen 6ffentlichen Bedurfnisse 
hinaus eingetriebenen Steuern, mit denen die "misera 
plebs" ohne Grund geplagt wird, entspringen del' tyranni·· 
ca rapacitas des Ftirsten. Das im Samuelkommentar dem 
Herrscher eingeraumte Recht, in "Fallen dringender Not" 
auBel'ordentliche Unterstutzungen zu erheben, geht daher 
tiber die Forde1'ung del' Institutio nicht hinaus; denn die 
"dl'ingende Not" hat mit del' tYl'annischen 1'apacitas nichts 
zu tun. Auch die Forde1'ungen des Samuelkommentars 
stehen nicht im \:Viderspruch mit dem "absolutistischen 
Selbstzeugnis" Nel'os: qualem quisque sortem statumque 
habeat, in manu mea posita est, und del' Auslegung, die 
Calvin diesem \:Vorte gibt: dicit .. Nero in facili sibi esse 
locupletari quoslibet et '" etiam fortunis spoliare. Del' 
Grundsatz des Samuelkommentars: neque enim talis est 
eorum (del' Untertanen) subieeiio, ut ipsis abuti ad libi
dinem principibus liceat: sed tranquille et quiete ac pacifice 
acceptis a Deo que:mque bonis et facultatibus uti et frui 
oppol'tet, quae pro in de non sunt in 1'egum potestate sin e 
dis c I' i min e etc a usa e cog nit ion e p 0 sit a, ist 
zu vergleichen mit del' fast gleichzeitigen AeuBerung in 
dem Danielkommentar (40,713): ego haec verba (quos vole
bat occidere, occidebat, quos volebat percutere percutiebat) 
non referro ad libidinem tY1'annicam, quasi Nebuchadne
zar iugularet multos innoxios sin e u 11 a rat ion e : 
deinde quod spoliaverit multos suis fortu-
11 is, et alios ditaverit, sive hono1'e e top i b u so rna
v e r i t. Ego non ita accipio, sed quod in eiusarbitrio 
fuerit vel occidere vel dare vitam: item, alios extollere, 
alios autem deiicere. Calvin nimmt demnach an, daB die 
legitimen Herrscher, zu denen e1' in seinem Senecakom
mental' Nero, in dem Danielkommentar Nebukadnezar 
l'echnet, ihre Eingriffe in das Privateigentum aus ratione 1-
leI' Ueberlegung vornehmen und nicht in die Katego1'ie dec 
willktirlich verfahrenden Tyrannen geh6ren. - Die B0-
330) Gegen Beyerhalls. 69, 
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hauptung, daD die Entschadigungspflicht ein am An
fang des 16. Jahrhunderts feststehender Grundsatz war331

) , 

und der damit zusammenhangende, wenn auch stillschwei· 
gend erhobene Vorwurf gegen Calvin, daD er wie diese die 
Entschadigungspflicht verlangt, mussen auf ein richtiges 
MaD gebl'acht werden. Die el'stel'e Behauptung ist in die
sel' Ausschliefllichkeit nichtzutreffend, denn es steht fest, 
daD z. B. die Glossatoren in dies em Punkt nicht dul'chaus 
einig waren; 332) auDerdem hatte man wieder vielfach teils 
bei allgemeinen und jeden Einzelnen betreffenden Ge
setzesakten, teils in NotfaHen Ausnahmen von diesem 
Grundsatz zugegeben 0323). Aber auch der Vorwurf gegen 
Calvin ist nicht stichhaltig. Die Entschadigungspflicht 
wurde nul' bei del' Enteignung (Expropriation) vel'langt. 
Calvin spricht abel' nicht von dem Expropriationsrecht, 
sondern von dem Besteuerungsrecht des Herrschers. Die 
Steuern waren ja im Unterschied von den Expropriations
maDnahmen "Zwangsbeitrage del' Personen odeI' Einzel
wirtschaften an den Staat zwecks Deckung des offentlichen 
Finanzbedarfes, welche ohne Rucksicht auf eine spezielle 
Gegenleistung in gesetzlich bestimmten Abgaben geleistet 
wurden" 334). Diesel' Unterschied war keineswegs eine mo
derne Begriffsdistinktion; e1' ist be1'eits im Mittelalter ge
macht worden. Das Expropriationsrecht war viel schwer
wiegender als das Besteuerungsrecht. Das zeigt sich da
rin, dan die Scholastiker, VOl' aHem Lessius und Lujo, das 
Besteuerungsrecht als ein kleineres Uebel aus dem Expro
priationsrecht ableiteten 335). Uebrigens gehort zwal' nicht 
die Entschadigungspflicht, wohl abel' die Hoffnung auf 
eine kunftige bessere Zeit nach Calvin zu den Impondera-

331) Wie B;::;;-;:rhaus, a. a. 0., 70 mit G e 0 r g M eye r, Das Recht cler Expropri
ation, Seite 116, annimmt. 
382) Dies wird selbst von Meyer a. a. O. 92 - 94 zugegeben. 
33S) Gierke, Althaus. 270. 
334) Am b erg, Die Steuer in der Rechtsphilosophie der Scholastiker; im Arch. f. 
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Bd. 2, Beiheft 3, S. 1. 
3S5} SO sagt Lujo: Wenn ein Statthalter aus einem iiffentlich-rechtlichen Grunde 
einem einzelnen BUrger seine Sache enteignen kann, weshab soli er dann nicht 
mehrere Biirger zusammen zu geringeren Beitragen an das offentliche Staats
bediirfnis verpflichten kiinnen? Es ist doch einfacher, eine groBe Leistung von 
vielen gemeinschaftlich als von einem Einzelnen aIIein zu verlangen, weil eben 
auf diese Weise die Last verteilt wird, wie es bei den Steuern der Fall ist. Zitiert 
bei Amberg, a. a. 0., S. 32. 
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bilien, die die Herrscher bei Auferlegung von Lasten be
achten soU ten 336). 

1st daher die SteHung Calvins zum Eigentum keines
'~legs schwankend und widerspruchsvoll, so wird man 
schliefllich auch den Grund zuruckweisen mussen, der fUr 
diese Unausgeglichenheit angefUhrt wird, namlich die Ver
einigung theologischer und juristischer Gesichtspunkte. 
Es ist von vornherein uncalvinisch gedacht, wenu 
man bei ihm von einem Antagonismus der juristi
schen und theologischen Auffassung, in diesem konkreten 
Fall von einem W"iderstreit zwischen dem Natur
recht und gottlichen Recht inbezug auf die Bestimmung 
der Eigentumsverhaltnisse spricht. Nicht bloD das den 
Herrschern zugestandene Recht, Steuern zu erheben, son
dern auch das subjektive Recht der Untertanen, der An~ 
spruch auf das Eigentum, grundet sich auf das allen ge
meinsame Naturrecht 337). Wenn aber diese naturrechtlicb 
begrundete Eigentumssphal'e zugleich als Gabe Got
tes gewertet wird 338), so wird damit kein Gegensatz 
statuiert, im Gegenteil: das allen Menschen gebuh
rende Recht beko.mmt gerade dadurch, dan es nicht 
als etwas Zufalliges ihm anhaftet (non fortuito), 
sondern auf der Bestimmung des absoluten Willens 
beruht, eine Festigkeit; del' Besitz dieses Rechtes 
wird zu einem friedlichen und ruhevollen Genun 339). 

Es ist eine wunderbare Dialektik in dem Denken 
Calvins: Das Erworbene und taglich zu Erwer
bende im Leben erscheint zugleich als etwas Empfange
nes, freier Gnade Entsprungenes; die Freiheit del' Men
schen ist nicht ein von Gott unabhangiges Vermogen, ein 

3~a) 29,554: Si reges ex animi sui sententia et pro voluntate sua rem publical11 
gerant .. certum est subditos rapinis et compilationibus comprimendos, sine spe 
ulla futurae melioris conditionis, sed potius summo metu oppressionis. 
337} 29,558: quod tamquam ius commune et naturale locum apud omnes gentes habuit. 
338) 24,49: fateor eius (sc. der Gerechtigkeit) esse proprium tueri ius suum cuique, 
prohibere furta damnare fraudes. Sed videamus qui dna m sit cui u s que? 
Quis s u u m esse iactabit nisi quod a De 0 datum est? Et quidem et pre car i 0 

possideant singuli quod Deo placet, cui liberum est singulis momentis auferre quod 
dedit. 2,298: Sic enim cogitandum est unicuique evenisse quod possidet non 
fortuita sorte, sed ex distributione sum m ire rum 0 m n i u m D 0 min i ; non 
posse igitUf perverti malis artibus facultates cuiuspiam, qui n f r a u s d i v ina e 
disPcl1sationi fiat. 
339) 29,554: tranquille et quietc ac pacifice acceptis a Deo bonis et facultatibus 
uti et frui oporteat. 
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seibstverstandlicher Besitz, sondern etwas d urch 
Gott Gesetzes und immerfort aus ihm Quellendes 340). Es 
bewahI'heitet sich auch in diesem Punkt, daB fur Calvin 
aIle rechtlichen und sittlichen Zustande in ihI'er religiosen 
Abzweckung einen Gipfelpunkt erreichen, in dem aIle 
Spannungen des Lebens und Handelns zur Ruhe kommen, 
wo man bei aHem Gehorsam den vorgesetzten 1nstanzen 
gegenuber doch sein Freiheitsrecht behauptet, das durch 
willkurliche Akte jener nicht miflbraucht werden darf. 
Abel' gerade in diesel' Spannung, die darin zum Ausdruck 
kommt, daB Calvin einerseits die Gehorsamspflicht del' 
Untertanen verlangt und andererseits die willkurlichen 
Absichten del' hochsten Macht durch das Gemeinwohl bin
det, hat man eine Vereinigung del' theologischen und juri
stischen Gesichtspunkte gesehen und eben darum bei ihm 
eine glatte Formulierung des Eigentumsbegriffs vermiflt. 
Indessen von einem 'Viderspruch zwischen den beiden Ge
sichtspunkten konnte gesprochen werden, wenn Calvin ab
soluten Gehorsam um jeden Preis, also auch bei eklatan
ten Verletzungen verlangt hiHte. Das ist abel', wie sein Wi
derstandsrecht zeigt34t, nicht del' Fall. Gerade hier sieht 
man, wie geschickt und folgerichtig Calvin die beiden 
Blickfelder unterscheidet. Bei del' Verletzung des gott
lichen Rechtes wird del' theologische, bessel' gesagt 
religiose Gesichtspunkt angewandt, del' die Kundi
gung des Gehorsams direkt fordert; bei del' Schma
lerung del' menschlichen Rechte, zu denen ja auch 
die Vermogensfreiheit gehort, kommen die durch das posi
tive Recht aufgestellten Schranken zur Geltung, die An
rufung del' legitimen 'Vachter del' Volksfreiheit. Hier 
wird del' Gehorsam del' Untertanen mit Recht nicht auf
gekundigt, es werden nul' die ihn auf schwere Proben 
stellenden Hemmungen beseitigt. So konnen bei diesem 
rein staatsrechtIichen Gesichtspunkt beide 1nteressen, die 
Gehorsamspflicht del' Untertanen und die Gebundenheit 
del' hochsten Macht an das Gemeinwohl zur Geltung kom
men. Das hat abel' seinen tieferen Grund darin, daB 

340) 29,556: quantum sit Iibertatis donum et quam benigne Deus cum po pulis 
suis agat, quibus earn largitur. 
341) Vgl. unten Aufsatz 3, 
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Calvin zwei Auswuchse \veislich vermeidet. Auf del' eineD 
Seite die Absolutheit del' staatlichen Macht, auf del' an
deren Seite die Absolutheit des auf seine naturliche Frei
heit pochenden Individuums. Denn nicht das absolute 
Ich stellt die Forderung auf, daB sich um seinetwillen die 
Staatsmacht Beschrankung auferlegen solI. Die Schranke 
del' staatlichen Macht ist neben del' \Vahrung del' Autori
tat die Rucksicht auf das allgemeine \Vohl. 

Wir haben eine klare Zusamenfassung des 0 b j e k -
tivenRechtsderObrigkeit und dersubjek
t i v e n R e c h ted erE i n z e 1 n e n v 0 run s. Die 
llatlirlichen Freiheitsrechte, das Recht auf Eigentum und 
Leben, sind nicht absolut, da del' Staat in die Individual
sphare aus einem auf das Staatswohl gerichteten Rechts
grund (iusta causa, ratio) eingreifen kann. In das 
Eigentumsrecht greift del' Staat mit seiner Steuer
gesetzgebung; in das Recht auf das Leben durch 
die Forderung del' Militarpflicht, die in ihren auBersten 
Auswirkungell, in dem Kriegsfall, den Einsatz des Lebens 
fordert (29,554). Abel' del' Zwang des Staates und del' Ob
rigkeitsorgane darf nicht absolut tyrannisch, sondern 
durch Recht und Gesetz bedingt sein. Damit sind die 
Untertanen und die Staatsgewalt aufeinander angewiesen 
1m Interesse del' beide bindenden Rechtsordnung. Es 
stehen also nicht die subjektiven Rechte uber dem Obrig
keitsrecht, del' Staat verfUgt abel' auch nicht absolut uber 
die Rechte del' Einzelnen. Vielmehr sind die Rechte und 
Pflichten beider in einen ubersubjektiven Zusammenhang 
del' Rechtsordnung eingefugt. 

Diese Synthese hat Calvin bereits in del' Institutio 1543 
(Op. 1,1105) bei del' Besprechung del'S t a a t s for men 
vollzogen. Del' Vorzug del' glucklichsten Staatsform, del' 
A r i s t 0 k rat i e odeI' del' Mischform von A r i s t 0 -

k rat i e un d De m 0 k I' a tie, besteht darin, daB in ihl' 
die auf ein richtiges MaD beschrankte Frei
heit (ad eam quam decet mod e I' a t ion e m compo
sita), die gesetzlich festgesetzte Freiheit, von einer lange
ren Dauer sein kann, da die aristokratische "aus scharf
sinnigen und klugen Mannern" bestehende Obrigkeit vie] 
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eher geneigt und befahigt ist, die Freiheit des Volkes (in 
der franzosischen Ausgabe Op. 4,1134: franchise du peuple) 
zu wahren. Wahrend namlich del' Monarch nicht imstande 
ist, seinen Vlillen leicht in Einklang mit Recht und Ge
rechtigkeit zu bringen, konnen die :MitgUeder eines arislo· 
kratischen Ratskollegiums einander untersHitzen, tH'mah
nen und belehren, so daD, wenn einer von ihnen sich uber 
Gebuhr erheben wollte, er mehre1'e neben sich hat, die 
seine Handlungen uberprufen und ihn des besseren be
leh1'en konnen (plu1'es sint ad cohibendam eius libidinem 
censores ac magistri; vgl. 32,57: 1'a1'a virtus est eum qui 
omnia potest, ita esse temperantem, ut nihil Heentiae sibi 
permittat). Diese gesetzlich beschrankte Freiheit, die mit 
del' absoluten von allen Bindungen losgelosten \iVillkur 
niehts zu tun hat und gleiehzeitig die Verneinung einer 
reinen Demokratie bedeutet 342), ist abel', wie die nachfoL
genden Abschnitte uber die Macht del' Obrigkeit hinsicht
lich ihres Eingriffs in das Eigentum del' Untertanen gegen 
alle tyrannischen MiDgriffe zeigen, (2,l110f) zunachst die 
uns bekannte bur g e r 1 i c h e F rei he it. - Es wird 
ein Zustand geschildert, in dem die naturlichen sub
jektiven Rechte del' Einzelnen durch die Staatsgewalt ge
wahrleistet und geschutzt, abel' auch im Interesse des 
Staatswohls begrenzt werden. 

Allerdings deckt del' Begriff del' gemafiigten Freiheit. 
Hoch einen weiteren Bedeutungsinhalt. Die gemamgste 
Freiheit als Merkmal des glucklichsten Staatswesen ist, so 
f11h1't Calvin aus, nicht bloH ein uberkommener Lehrbe
griff del' Staatsphilosophie, sondern eine in del' Geschichte 
hervoi'tretende konstitutive GroHe. Das von ihm verkun
dete Ideal des besten Staatswesens findet namlich Calvin 
hestatigt durch die in der Geschichte vorgenommenen Ver
Buche (experimentum), ihrer Venvirklichung, namentlich 
in del' Einrichtung einer del' Demokratie benachbartell 
Aristokratie in Israel, die fUr ihn eine besondere Bedeu
tung gewinnt, da sie durch Gottes Autoritat eingefllhrt, 
und daher vorbildlich ist (ib.). Sie ist "unus ex statibus 
memoria dignis" mit seinem als praefectura Dei gedach-

5{2) V gl. oben S. 66 ft. 
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tem Verwaltungssystem (administratio) 343), ein F I' e i
h e its z u s tan dun t e r den G e set zen, in dem das 
Volk von offentlichen, an die Gesetze sich haltenden, von 
ihm selbst gewahlten und verantwortlichen Mannern 
regiert wird 3H). Die Freiheit besteht in dem Recht des 
Volkes, seine Leiter selbst zu wahlen und damit indirekt 
an del' Verwaltungsgewalt teilzunehmen. Sie ist dahel' 
eine pol it i s c h e F rei he i t. Sie ist nicht absolut son-, 
dern eine Freiheit unter den Gesetzen 345). An diese poli
tische Freiheit wird gedacht, wenn die Einrichtung del' 
siebzig Manner, die Israel vorstehen sollten, beschrieben 
wird. Sie werden gewahlt "populi suffragiis" und zwar 
nicht leichtfertig, aUfs Geradewohl (temere, promiscue) 
aus der Masse des Volkes, sondern aus "dem Standesal
testen und den Hauptern des Volkes", Manner, die beim 
Volk angesehen waren und durch besondere Tugenden die 
Eignung zur Leitung bezeugten, ohne vorher eine be·
stimmte Verwaltungsprovinz zugeteilt bekommen zu ha
ben (25,171). \iVenn auch sonstdie politische \iVahlfreiheit 
als ein besonderes Geschenk Gottes bezeichnet wird 346), 
so stimmt ihr Bedeutungsinhalt ganz mit derjenigen in 
del' Institutio dargelegten "libertas ad moderationem com
posita .. et rite constituta", mit del' Freiheit unter den 
Gesetzen uberein. Das zeigt sich in del' Art, wie die (poli
tische) \iVahlfreiheit sich auswirkt. Die zu erstrebende 
\iVahlart ist zwar das aktive allgemeine Wahlrecht 347), 
abel' diese auDert sich vornehmlich 348) in del' hloDen Zu
stimmung des Volkes (consensus populi) zu einer bereits 
von maDgebenden Autoritaten getroffenen 'Wahl (24,190). 
Das passive \Vahlrecht ist ebenso nicht allgemein, sondeI'll 

S4") 49,242ff.; 29,187. 
3'4) 27,459ft. 
345) ib. d'estre en liberte et que les lois cependant dominassent. Car c'est nne 
chose plus supportable, que nous ayons des gouverneurs, qui SOy en! choisis et eleus 
et qui e x e r c e n t est res u i e t s a u x I 0 i S. 

346) 25,635: Dieu nous fait ceste grace, voir, ce privilege, qui n'est point commun 
II tout peuple, de lire gens qui gouvernent. 27,411: cognoissons, que c'est un dOll 
inistimable, si Deu permet qu'un peuple a i t Jib e r ted' eli rei u g e set 
mag i s t rat s. 
347) 43,375: Hic enim maxime est optabilis status populi creare omnibus suffragiis 
pastores. - Unter den pastores sind nicht bloB die Geistlichen zu verstehen, 
sondern nach dem Zusammenhang aile Leiter des Gemeinwesens. 
348) auf dem kirchlichen Gebiet a J J gem e i n. 
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mit Riicksicht daraui, daB nul' geeignete Manner die Lei
tung ubernehmen durfen und nicht zuletzt im Hinblicl, 
auf die Majestat Gottes, die durch religios und sittlich 
minderwertige obrigkeitlichen Funktionare beleidigt wur
de. wesentlich eingeschrankt (25,635; 29,365). Diese Ve1'
bi~dung des allgemeinen, abel' doch im Grunde begrenz
ten aktiven \Vahlrechts mit del' beschrankten passiven ist 
das Merkmal einer gemaHigten politischen Freiheit. Nul' 
durch die Einschrankung des passiven \Vahlrechts ist die 
Moglichkeit, den Gesetzen durch \virklich geeignete Ob
rigkeiten zur He1'rschaft Zll verhelfen, gewahrleistet 349). 

Wir sehen: auch bei del' Erorterung del' politischell 
Freiheit weist del' Reformator sowohl die Obrigkeit als 
auch die ihre Freiheit betatigenden Untertanen in gesetz
liche Schranken; die absolute Staatsmacht und die abso
lute Freiheit werden ausgeschlossen. Das bedeutet abel' 
die V ern e i nun g des a b sol ute n Nat u r r e c h -
t e s, dem uberdies durch die Beseitigung des Gleich
heitspl'inzips und durch die Anel'kennung del' Ueber
und Unterordnungsvel'haltnisse jeder Daseinsgl'und ent
zogen wird. Man kann daher, wenn man den Un
terschied vom absoluten Recht deutlich hervorheben 
will, die ubersubjektive, die Obrigkeitu nd Unterta
nen bindende Rechts- und Gesetzesordnung als AusfluB 
des reI a t i v e n Nat u r r e c h t e s bezeichnen. 

9. 

Es ist abel' lehrreich, daB Calvin, del' \Virklichkeits
mensch und praktische Politiker, trotzdem nicht bei dem 
Gegebenen, dessen Berechtigung in del' gottlichen, autorI
tativen Setzung und in del' sundhaften Wirklichkeit be
grundet, stehen bleibt, sondern daruber hinaus das Ideal 
eines freieren Rechtes zeichnet und die Verinnerlichun6' 
del' Ueber- und Untero1'dnungsverhaltnisse anstrebt, ohne 
dem Phantom des absoluten Naturrechts nachzujagen. In 

349) 29,556: ubi magistratus legibus sunt subditi nihilque moliunt a se ipsis,. se~ 
rat ion e etc 0 n s iii 0 rem gerunt, cuius etiam tandem rationem sunt reddlturJ. 
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dem Genesiskommenta1' (23,158ff) beschreibt e1' den alte
sten \Veltzustand als eine ideale Aera, in del' das Uebel'
ordnungs- und Unterordnungsverhaltnis nicht als k6nig
lich-6ffentliches Herrschaftssystem, sondern als eine Art 
burgerliche, in den Schranken del' modestia sich haltende 
Einrichtung angesehen wurde. Die Vorgesetzten, die mehr 
Autoritat als Macht besaBen, haben sich in ihrer Herr
schaft so eingeschrankt, dan sie die Niedrigeren (minores) 
als Gleichwertige behandelten; diese blickten wiederum 
mit Verehrung zu jenen empor und unterwa1'fen sich frei
vl'illig, ohne Zwang. Es war ein Gott wohlgefallige1', mittel
maJ3iger (mediocris) Zustand, von dem sich die nachfol
gende Tyrannis eines Nimrod deutlich abhob. Entspre
chend diesem in einem kleinen Orts- und Zeitraum ver
wirldichten Ideal sind die Forderungen fUr eine tiefinner
[ielle Gestaltung des Staatswesens. Del' Staat ist nicht 
bloB eine rechtlich vergesellschaftete Verbindung von 
Menschen, wie Calvin bereits in seinem Seneeakommen
tal' (5,96) im AnschluH an Cicero annimmt, sondern ein 
g e i s t i g - sit t 1 i c her 0 I' g ani s m u s. Diese Auf
fassung ist die notwendige Folge seiner Lehre vom Natur
recht, sofern sich dieses in del' positiven Gesetzgebung 
verwirklicht 350). 1st das mit dem Naturgesetz uberein
stimmende, auf dem Billigkeits- und Liebesprinzip 1'uhen
de Sittengesetz del' Kern aller positiven Gesetze, an den 
die Obrigkeit und die Untertanen gebunden sind, so ist 
es folgerichtig, wenn die Obrigkeit ihren Beruf als einen 
sittlichen auffaHt, nicht tyrannisch, sondern vaterlich und 
gerecht regiert, und die Untertanen nicht sklavisch, son
dern willig und aufrichtig gehorchen. Das Verhaltnis zwi
schen del' Obrigkeit und den Untel'tanen wil'd vertieft und 
verinnerlicht, wenn es geradezu als eine Vel'bindung von 
Bl'udern bezeichnet wird, ein VerhiUtnis, in dem das Recht 
als ius fratel'nae coniunctionis zum Bindemittel zwischen 
Haupt und Gliedern im Staatswesen wird. Die Gegen
seitigkeit von Pflichten zwischen dem. Staatsoberhaupt 
und den Untertanen wird mit del' mutua obligatio capitis et 

350) siehe die II. Abhandlung. 
"51) 24,371: ne pntent ideo ius f rat ern a e con i u net ion i s esse abolitum, 
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membrorum verglichen 351). Gilt dies bei allen For
men del' organischen Ueber- und Unterordnungsverhalt
nisse 352), so ist es IdaI', wie sehr der die Zvvangskategorien 
in sittliche verwandelnde organische Gedanke auf die Ver
sittlichung des Staates und alIer gesellschaftlichen Vel'
bande hinal'beiten mufite. Diesem Bestl'eben kam abel' 
das Naturrecht in seinem YVesenszug entgegen. Kann das 
strenge Recht dul'ch die Billigkeit gemildert werden, sind 
die Begriffe Rechtsgeftihl und Rechtsempfinden inhaltlich 
dem sittllchell Ul'teil nahe, so muB schlieBlich das Recht 
nicht als K n e c h t des Z wan g e s, sondern diesel' als 
K n e c h t des R e c h t e s gelten und solI nul' als 
Mittel zur Durchsetzung des 116he1'8n sittlichen Zie
les, des \Vohles del' Gemeinsc11aft dienen. Del' Zwang 
kommt nul' bei denen zur Anwendung, die nicht 
aus innerem Drang del' Gerechtigkeit foigen, son
dern nul' durch Drohungen und Sanktionen dazu zu 
bringen sind 353). Damit also wil'd die Gl'enze zwischen 
H: e c h tun d Sit t 1 i c h k e i t nicht ganzlich ver
wischt, so wil'd doch zugleich eingescharft, daB die 
Bindung an die transsubjektive Rechtsordnung nul' 
dann hemmungslos, frei und freudig sich vollziehen 
kann, wenn sie zugleich als ErfUllung des spiritu
alen an die Gesinnung des .Menschen sich wenden
den Willens Gottes betl'achtet wil'd, del' als Urhe
}}er del' Rechtsordnungen den Menschen den Sinn fUr 
die Gemeinschaft eingeschaffen und jede stolze, gottlose 
Zel'reiDung del' natiirlichen Prinzipien verabscheut 354). 

quia toto populo sint (reges) praefecti: quin pot ius omnes studeant fovere tamquam 
membra. 
:152) 27,480: quand un homme sera en dignite ou qui aura dequoy pour estre term 
(;li credit: s'il est tente de s'oublier, qu'il regarde: Je ne snis pas toutes fois 
separe d'avec Ie reste du cor p s, ie n'en suis que un membre: et c e u x qui 
son tin fer i e u r s it m 0 y, n e I a iss e n t poi n t d ' est rem e s f r ere s. 
35,164: un qui est en aut 0 r i t e pub I i que regarde de gouverner des suiets 
telement qu'il les cognoisse commc ses f r ere s. 
353) 2,260: non voluntaria submissione, sed inviti ac resistentes, tantum timoris 
violentia ad legis studium trahantur. 
354) 24,607: voluit Deus impiam superbiam quae nat u rae p r inc i pia con
\' ell ere t horrori esse. 
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10. 

Diesel' El'kenntnis scheint abel' die Tatsache zu widel'
spl'echen, daB Gott selbst sich tiber die Pl'inzipien des Na
turrechts hinwegsetzt. vVird dies von Calvin restlos zu
gegeben, so beruhigt e1' sich nicht damit, die Antinomie 
zwischen del' Erhabenheit Gottes und dem Naturgesetz ein
fach festzustellen. Das Durchbrechen des Naturrechtes, 
das aus den sie bezeugenden Schriftstellen nicht wegzu
deuten ist, geh6rt abel' nichtzu dem e i g e n t 1 i c hen 
odeI' gew6hnlichen Tun Gottes; sonst ware das "Recht des 
Naturrechtes" wie del' Bestand del' Seinsgesetze illuso
riseh. Die Frage ist nul', welchen Motiven das auBerordent
liehe Tun Gottes entspricht und ob es eine generelle Auf
llebung des Naturl'echts bedeutet 355). 

Dan die Pradestinationslehre die Pl'obIematik des 
Naturrechts beruhren muB,ist wegell des hereits von Pau
lus in den Envahl ullgsgedanken eingepflochtenen Erstge
burtsrechtes del' beiden lsaakbruder begreiflich. Tl'otz
dem geht Calvin in del' systematischen Er6rterung del' 
Pradestinationslehre auf das Prohlem: Gott und das Na
turl'echt, nicht naher ein, sondern heschrankt sich auf die 
Feststellung, daD die schenkende Gnade als soIche in del' 
ungleichen Bellandlung del' Menschen zur Erscheinung 
kommt 356). 

:;"', vgl. zum f·olgenden die Ausftihrungen von Beyerhaus, S. 72ff. der die Durch
brechung des Natllrrechts mit Recht ieststellt, aber die aus den angegebenen 
Nlotiven von Calvin selbst hinsichtlich des Naturrechtes gezogenen Schliisse Uber
geht, wodurch' die Problematik des Naturrechts noch problematischer erscheint. 
356) 2,685: ut minime ab eo exigenda sit aequalis gratiae partitio, cuius inaequaJjtas 
ipsum vere esse gratuitam demonstrat. Offenbar eine rat ion a I e 
Las u n g, die auch bei Tvl e I a n c h tho n sich findet. Vergleiche CR. 
]5,682: vide! Paulus haec longe posita esse supra conspectum 
rationis humanae: quare interpellat ipse sese et argumentum commune, 
quo d 0 m nib II s san i sin mentem venire necesse est, proponit et diluit. Si 
Esau et Jacob sunt pares, Deus utrumque eligere et reicere debuit, quia iustus 
iudex reddit paria paribus. Paria paribus reddenda sunt cum solvitur debitum; 
In donatione vel cum agitur per misericordiam, nihil opus est paria reddere paribus. 
Dasselbe 15,981. Vgl. dazu die i r rat ion a I e Lasung L u the r s W.A.24,37: Also 
haben wir das Gattliche urteil von den zweyen brtidern, das was da hoch ist, 
fur Gott nichts sey und mtisse herunter geworffen werden und was nidrig L,t, 
fur yhm hoch ist und obligen mlisse, Auff das da gewehret werde beydr: aller 
vermessenheit und verzweivelung und die armen trost und trotz haben, aber die 

. groBen und gewaltigen sich furchten und demUtigen. Dasselbe W. A, 24,681 in 
hezug auf Ephraim und Manasse. 
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Dagegen wil'd in del' Homilie uber 1. Samuelis 16 (Op. 
30, 176ff) das Naturl'echtsproblem mit del' Pradestina
tionslehre eng verknupft. "Venn Gott bei seiner Erwah
lung das von ihm und seinem Gesetz gut geheiflene und 
in seinem Volk immer beobachtete naturliche Vorrecht 
del' El'stgeburt nicht berucksichtigt, so will er damit del' 
uberstromenden AnmaBung del' Menschen entgegentreten, 
die in ihrem "\Vahn, Gott musse ihre Tugenden mit seiner 
Liebe belohnen, vergessen, daB die Erwahlung von keinen 
menschlichen Ursachen, von keinem menschlichen Rat 
abhangig, und del' Grund in Gottes Herrscherwillen 
zu suchen ist. Durch die Nichtachtung des Erst
geburtsrechtes wird abel' die naturHche Ordnung auf keine 
Weise umgestoHen. Diesel' auBerordentliche \Veg soIl viel
mehr die Menschen daran erinnern, daH die himmlischen 
Guter aus seiner reinen Gnadenquelle flieBen 357). "Die 
\vohl uberlegte Aenderung des Naturrechtes" 358) ist also 
nul' eine Abweichung von del' Natul'ordnung, ';5

9
) abel' nicht 

eine kLihne DUI'chbl'echung del' Naturordnung, die da
durch keineswegs entwertet odeI' auBer Kraft gesetzt 
wird 3GO). 

Sonst wird das Problem Pradestination und Natur
l'echt nul' einmal aufgerollt, und zwar bezeichnenderweise 

357) 30,169: Deum eligentem aliquos non pendere ab ullis causis humanis nuIlam
que neque personarum neque consiliorum, neque illius rei quae ab hominibus profi
ciscatur habere rationem: sed in se uno eausam reperire. Quod etsi nobis nOVU'TI 
et insolens videatur, sic tamen ilIum operari neeesse est, ut omnis gloriandi 
oeeasio nobis adimatur. Quis enim p rim 0 g e nit u rae ius inter homines 
instituit, quod ipse Deus approbavit, nisi Dei spiritu afflati homines, qujbus 
primogenitos ornare hac praerogativa visum est, ut sint reliquorum domini et 
caput? E t s e m per 0 b s e r vat u m ius i stu min Dei pop u I 0 d i v i -
n a que leg e com pro bat u m. Quandoquidem igitur Deus nat u rae 0 r -
din e m instituit, quare eundem invertit, annon eo delectatur? Min i meg e n -
t i u m eve r tit, sed quoniam fere turgemus sup e r b i a ac a r r 0 g ant i a, 
d nobis videmur digni qnos Deus amore suo propter ingenitas virtutes complec
tatur, necesse est ipsum extraordinaria via progredi, ut . . sciamus, bene spiri
tualia ab ipsius mera gratia sola promanare. 
358) 23,586: ac si non Deus saepe con sui t 0 ius nat u rae m uta ret: ut 
sciamus in mero eius arbitrio esse positum quod gratis confert. 
359) Vgl. 47,397: prater ordinem. Charakteristisch ist die Belllerkung Calvins zu 
Deut. V, Vers 4 (26,436): Die Gerechtigkeit Gottes ist eine so unantastbare 
Sache, daB dadurch die Ordnung der Natur in den meisten Fallen aufgehoben 
werden miiBte. Trotzdem bleibt bei allen R.evolutionen, die als FoIge der strafell
den Gerechtigkeit eintreten, die Naturordnung innerlich unverandert. 
360) Angesichts des mini me gentium evertit ist der Ausdruek "eine kiihne Durch
brechung" (Beyerhaus, a. a. 0.) niehl passend. 
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nicht spontan, sondern als Auseinandersetzung mit dem 
Einwand Castellios, daB die Pl'adestination del' naturlichen 
Liebe widerspl'eche 361). Die L6sung Calvins, daB Gott an 
die den Geschopfen gegebenen Gesetze nicht gebunden sei, 
ist eine typische; sie kehl't namlich als Antwol't auf die 
andel'en mit del' Pradestinationslehre nicht zusammenhan
genden Fl'agestellungen wieder, in denen del' Widerstreit 
zwischen den souveranen gottlichen Akten und dem Na
turgesetz ganz offenkundig zutage tritt. 

Das ist del' Fall bei del' Ex. 3,20ff, 11,2ff berichteten, 
von Gott gebotenen Beraubung del' Aegypter. Del' schein
bare VViderspruch (videtur) zwischen der g6ttlichen, die 
Naturrechte des Einzelnen, also auch das Eigentum 
schutzenden Gerechtigkeit 362) und der die Forderungen des 
8. Gebots auHer Acht lassenden Handlungsweise Gottes 
sind be hoben, wenn man bedenkt, daH das nul' ein von 
Gott den Menschen verliehenes Geschenk ist, uber das el' 
frei verfUgen kann, da er an die menschlichen Gesetz~~ 
nicht gebunden ist. Diese Handlungsweise Gottes ist nul' 
eine vel'einzelte El'scheinung; es ware verkehrt, das Bei
spiel ohne besonderen Auf trag Gottes nachzuahmen 36"). 
Auch die Zurechnung und Bestrafung del' allgemeinen 
Menschheitssiinde sowie die Heimsuchung del' Sunde del' 
Vater an den Nachkommen wird damit begrundet, dail 
Gott sich selbst Gesetz ist, dabei abel' hel'vorgehoben, daft 
diesesStrafverfahl'en nicht eine blinde, unterschiedslos die 
Verworfenen mit den Unschuldigen durcheinandermi
schende Gewalttat ist, sondel'n daB auch hier Gott das 
h6chste Recht mit del' Billigkeit verbindet :lfH). - Vollends 
bei den schwersten und heikelsten Situationen, in denen 
das Allernaturlichste von dem NatUrlichen, die Eltern
und Bruderliebe im Interesse del' unverkurzten Ehre Got
tes zuruckgestellt werden muH, wil'd mit aHem Nachdruek 

361) Vgl. Beyerhaus, a. a. O. 73, Scheibe, Calvins Pradestinationslehre, 75ff. 
"62) Op. 24,49: Eius esse propriulll tueri ius suum euique, prohibere furta .. 
303)_ ib. 31ff: neminerimus tamen sin g u I are ex e m p I u m hie narrari, cuins 
absque speciali Dei mandato perversa illlitatio esse!. 
:l64) ib. 631: eum sibi esse legem, nee eoeco impetu ruere in exercenda vindicta, 
ut insontes reprobis commisceat, sed .. ut suum rigorem optima aequitate telllperet. 
28,192: c'est il. sa fa con, qui nons est incomprehensible, c'est a dire qu'il ne fait 
lien sans equite. 
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betont, daft die Hintanstellung del' nattil'lichen Pflichten 
die Naturordnung nicht verandert, daft bei del' notvvendig 
gewordenen ';Y ahl zwischen Gott und den natiirlichen 
Pflichten Gott das Uebergewicht behalten muft, 365) des sen 
\Ville auch in diesem Fall die sichel'ste Regel de:,: Gel'ech
tigkeit bleibt 366). Wenn man dal'in einen andern von 
Luthers Ethik abweichenden Geist feststellt und behaup
tet, daft HiI' Luther die natiil'liche Liebesol'dnung (in 
ihrer urstandlichen Vollkommenheit) mit dem gottlichen 
Sittengesetz identisch sei, bei Calvin das natiirliche Liebes
gesetz und das positive gottliche Gesetz del' bedingungs
losen Verherrlichung del' Souveranitat Gottes unter Um
standen auseinandertrete,367) so ist dem entgegenzuhalten, 
daft Luther noeh in scharfel'en Wort en die Unbedingtheit 
del' gottlichen Forderung in den Vordel'gl'und l'uckt, als 
Calvin 368). 

Es geht bei Gott nicht Maeht VOl' Recht. Er hartdelt 

365) Diese wichtigen Momente werden von Beyerhaus (a. a. O. 74) nicht erwahnt, 
wodurch leicht ein schiefes Bild entstehen kann. 
366) Op. 29,142ff zu Deut. 23,9. non pas que D i eu a i t v 0 u I u c han gel 
I ' 0 r d red e nat u r e, mais c'est pour monstrer quand il est question d'exercer 
leur charge, qu'il ne soyent point destournez par aucun regard mOlldaill, que 
1 ien ne les empesche que du tout fidelement il n'executent ce que Dieu leur com
mande. II ne faut point que celuy qui voudra servir aDieu oublie pere et mere, 
pour ne se point acquiter du de v 0 i rna t u rei qu'il a: mais il faut qu'il 
pre fer e Die u a tous hommes. - Zu Ephes. 6,1 bemerkt Calvin (OP. 51,228fl): 
p rae t ern a t u rae leg e m, quae recepta est inter omnes gentes, Dei quoque 
autoritate sancitam docet filiorum obedientiam. rnde tamen sequitur, eatenus 
obediendum esse parentibus, ne laedatur erga Deum pietas, qua e p rim u m 
g r a dum 0 b tin e t. Nam si ad Dei institutum tamquam ad suam regularn 
exigenda est filiorum subiiectio: praeposterum foret, per eam ab ipso Deo abduci .. 
Neque enim disputare fas est aut in controversiam revocare quale sit quod statuit 
is, euis voluntas eertissima est regula iustitiae et rectitudinis. 
367) Troeltseh, a. a. 0., 641 Anm. 
368) Vgl. W. A. 32,400: Also kan sieh ein Christ leichtlieh inn die sachen richtt;;n, 
das er sich beide gegen feind und freund recht halte und iedermann liebe, segne, 
wo es des nehestcn person betrifft, aber doch daneben, was Gott und sein Wort 
angehet, nichts lasse, zu nahe geschehen, sondern d ass e 1 bub e run d f ii r 
a II e sse t z e, alles druber zusetze, niemand angesehen, es sei frennd odder' 
feind .. Was Gottes Wort belanget, das sollte keine freundschaft noch liebe ge
warten, das ich dawidder thun solt, ob du auch mein nehester bester freund 
werest, Sondern wei du dasselb nicht leiden wilt, so wi! ich soleh gebet und segen 
uber dich sprechen, das dich Gott zuschmettere inn die erden. Gerne wil ich dir 
dienen, aber nicht dazu, das du Gottes wort wilt unbstoBen, da soltu mich nicht 
zu bringen, noch vermogen, das ich dir einen trunck wassers solt geben. Summa, 
menschen sol man lieben und dienen, aber Gott uber alles, das wo man die selbe 
hinderen odder' weren wi!, da gilt keine liebe noch diens! mehr, denn es heWel: 
deinen feind soltu lieben und guts tun, aber Gottes feinden muB ich auch feind 
sein, das ieh nieht mit in widder Gott anlauffe. Dasselbe W. A. 47,267. 
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nicht wHlkurlich und tyrannisch 369). Da man nicht an
nehmen kann, daftGottentsprechend demSittengesetz han
deln will, abel' nicht handeln kann, weil el' nichts gegen 
seinen Willen vel'fUgt, so mussen wir in allen gottlichen 
Willensauftel'ungen und Taten, die uns unbegreiflich schei
nen, eine uns unbekannte Gel'echtigkeit vol'aussetzen und 
an diese glauben. Vlir wollen eben darin unsel'e Ehre 
suchen, Gottes Recht als ein ureigenstes Recht gelten zu 
lassen 370). Dieses Recht ist abel' ein gel'echtes Recht, denn 
del' gottliche Wille ist die Regel del' hochsten Rechtlich
keit, begrundet in del' besten Vel'nunft und del' hochsten 
Billigkeit 371). Weil dieses ureigenste, hochst vernunftige, 
alle tyrannischen Akte ausschlieftende 372) gottliche Recht, 
in des sen Hel'vol'hebung Calvin mit Luther ubel'ein
stimmt 373), das Natul'l'echt nach del' ausdrucklichen Aus
sage des Refol'mators nicht aufheben will, so ist der 
Schluft, den man gerade mit Rucksicht auf die Souverani
tatslehre Calvins hat ziehen wollen, namlich daft diese den 
Reformator dem Naturrecht entil'emdet hatte, ungerecht
fel'tigt 374). 

369) OP. 49,185. 
310) 24,224: nihil nobis honorifieum, quam Deo ius SUUIl1 asserere et in suurn 
attollere eius gloriam, ut emineat. Vgl. auch 34,340ff. 
:l11) 49,187: rectissimae aequitatis regula. 9,245: voluntas haec, etsi neque aliunde 
pendet nee aliam habet priorem causam, in optima tamen ratione summaque 
ae.quitate fundata est. Nam quum legis fraeno indigeat hominum intemperies, 
aha est Dei ratio, qui sib i ips e I e xes t etc u ius vol u n t a s est 
regula optime rectitudinis. OP. 9,713: voluntas (Dei) summa est 
justitiae regula. 9,258: summa aeqnitatis regula. 8,361: rationum omnium ratio. 
2,872: ?~rfecta omnis iustitiae ac sanctitatis regula. 58,38: regie de iustice, sagesse 
ct eqUlte. 51,786: sa volonte est une regie certaine et infaillible, de laqueIIe iI 
n'est nullement licite de decliner ni a dextre ni a senestre. 26,267: Dieu est fon
taine de toute sagesse, de toute vertu, de tout droitllre et equite. 
372) Op. 49,185. 
"73) W. A. 18,712: Deus est, cuius voluntatis nulla est causa nec ratio, quae illi ceu 
regula aut mensura praescribatur, cum nihil sit illi aequale aut superius, sed ipsa 
est regula ~mnium. Si enim esset illi aliqua regula vel mensura aut causa ant ratio, 
Jam nec del voluntas esse posse!. Non enim quia sic debet et debuit velle, ideo 
~'ectum est, quod vult, sed contra: quia ipse, sic vult, ideo rectum est quod vult. 
.!74) So abermals Lan g Gott. Gel. Anz. 272. Wenn dieser iiberdies in Erganzung 
der diesbeziiglichen Ausfiihrungen von Beyerhaus als Stiitze seiner Annahme, die 
Betonung des gottlichen Willens mache das gelegentliche Anspielen auf den sensus 
naturae vollkommen gegenstandslos, die Stelle 24,403 anfiihrt, so iibersieht er, 
daB das darin enthaltene Verbot: quidquid humanum cum Dei mandato miscerc 
llichts mit dem Naturrecht zu tUII hat, daB aber der gegen den Aberglauben der 
Bilderverehrung sich richtende Satz ausdriicklich auf das mit dem Worte Gotles 
iibereinstimmende Naturrecht Bezug nimmt (24,386 porro hinc refeliitur stolida 
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Somit bleibt das Naturrecht unter der gottlichen Sou
vera nit at unerschuttert. Und zwar, ,vie wir jetzt zusam
menfassend sagen konnen, trotz del' Erbsundennot, ja viel
leicht gerade wegen del' Erbslindennot. Denn das Natul'
recht ist die durch die allgemeine Gnade in 4er zerrutte
ten Natur erhaltene schopfungsmafiig differenzierte Fahig
keit del' Menschen, an del' Losung del' zum Aufbau del' 
Menschheit unumganglichen Aufgaben mitzuarbeiten. 
Es entspricht dem Charakter del' allgemeinen Gnade und 
del' kosmischen Wirkung des hl. Geistes, daB allen Men
schen die Samenkorner des Rechtes und del' Billigkeit, del' 
Sinn fur Ordnung und del' Zug zur Gemeinschaft von Na
tul' eingeboren sind. \Vird in diesel' Hinsicht eine Ueber
einstimmung zwischen dem Naturrecht und dem Sitten
gesetz festgestellt, so erfahren die Inhalte des ersteren 
durch das letztere Vel'deutlichung, Vertiefung und Am,
weitung, VOl' allen Dingen werden die naWrlichen indivi
dual en und sozialen Regungen durch das Sittengesetz, 
die Offenbarung des rein spiritualen \Villens Gottes, ein
heitlich geregelt durch die Kraft des im Glauben, Lieben, 
Gehorsam und Ehrfurcht verankerten Gesinnungsantrieb. 
Die Angleichung del' christlich bestimmten Inhalte an die 
auBerchristlichen geschieht standig unter Berucksichti
gung del' Antike, wie ja auch die Naturrechtslehre Cal
vins unter Umgehung des Mittelalters unmittelbar von den 
Kardinalbegriffen del' antiken, besonders del' stoischen 
Lehre ausgeht, wobei del' Abstand von diesel' geflissent
lich gewahrt wird. MuB Calvin viel entschiedener als die 
Stoa den Unterschied zwischen dem absoluten, egalitaren 
Naturrecht und dem l'elativen betonen, so tritt in del' in
haltlichen Bestimmung des letzteren die Eigenart del' cal
vinischen Natul'rechtslehl'e ganz besonders hervor. Sie be
steht in del' engen Verknupfung des Natul'rechtes mit dem 
organischen Gedanken, wodurch die schroffen, in del' Ver-

papistarum inseitia, qui prohibitionem hane (Bilderverbot) ad velerem populum 
restringunt .. quasi vero judaeos compellet Paulus, dum ex communi nat u rae 
p r inc i pi 0 ratiocinatur). Die Stelle 24,284: Was Gott geboten hat, ist ein 
cultus legitimus, die menschlichen Gedankenfiindlein dagegen ein cult us adulterinus, 
widcrlegt nicht die naturrechtichen Porderungen, sondern den papstlichen Kultns 
('Juum yero pompae omnes cultus papalis conglries sit van arum traditionum). 
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absolutierung des objektiven Zwangsrechtes und del' sub
jektiven Naturrechte verwurzelten Gegensiitze gemildert 
und die Ethisierung del' gesellschaftlichen Ueber- und Un
terordnungsverhaltnisse angebahnt wird. Es wird die 
nachste Aufgabe del' Forschung sein, zu zeigen, wie diese 
eigenartige Auffassung des relativen Naturrechtes in del' 
Geschichte fortgewirkt hat. J edenfalls braucht man jetzt 
nicht mehr es als Problem zu bezeichnen, warum das Na
turrecht sich "gleich einem unaufhaltsamen Strom in den 
reformierten Protestantismus ergossen hatte" 375), da die 
Voraussetzung, daB "Calvin zu dem Naturrecht eine weni
ger gunstige Haltung eingenommen hatte", als unbegrun
det aufgegeben werden kann. 

375) Lang, Naturrecht. 40. 



II. 

Naturrecht und ppsitives Recht. 



Bei der Bedeutung des mit dem Sittengesetz wesent
lieh identisehen Naturgesetzes ist es begreiflieh, daB es 
den vernunftigen Grund (ratio) aller geschriebenen Ge
setze bildet, daB das del' ehristliehen Liebe entspreehende 
Reehtsprinzip, del' Billigkeit ais Grund und SWtze aller 
Gesetze angesehen werden kann 1). Die Billigkeit ist, weil 
unveranderlieh, in allen Gesetzen dieselbe, wahrend die 
Reehtsform, die eonstitutio, dureh die sieh die gesehrie
benen Gesetze von den jUdisehen und anderen positiven 
Gesetzen unterseheiden, weehselt. Das Naturgesetz muB 
demnaeh allgemeingultig und notwendig sein und als 
MaBstab (regula) fUr a II e besonderen Reehtsordnungen 
dienen. "Vie abel' die gesehiehtlieh und empil'iseh gege
benen Verhaltnisse darnaeh zu gestalten seien, das ist zu
fiillig und partikular, hebt abel' den 'Vert des Gesetzes 
nieht auf 2). Die Gesetze mogen mehr odeI' weniger vel'
sehieden, dureh abweiehende raumliehe und zeitliehe Um
stande bedingt sein, das ihnen zugrundeliegende Prinzip, 
RiehtmaH, Ziel und Begl'iff del' Billigkeit ist ein und das
selbe 3). 

1 

Drangt sieh bei diesel' allgemeinen Verhaltnisbestim
mung die Ueberzeugung auf, daH hier Calvin wesentlich 
die althergebraehte, trotz aller spateren zahlreiehen seho-

t) 2,1105f. 
2) Sie kiinnen allerdings die Vollkommenheit der Menschen nicht herbeifiihren. 
wahl aber die Fehler der Mensehen abzuwenden helfen: 27,544~' nous voyons que 
les loix ne son point pour amener les hommes a perfection: ie di les loix civiles 
qlli sont faites pour la police hllmaine. flies ne sont point done pOllr establir line 
sainctete parfaite entre nov~, mais pOllr remedier allx vices. 
3) 2,1106. Vgl. 24,662. 
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lastischen Unterscheidungen im Grunde einheitliche, die 
Naturl'echtslehl'e del' Antike, del' Kil'chenvatel' und des 
Mittelaltel's behel'I'schende Anschauung wiedel'gibt, so 
lassen doch die charaktel'istischen Ausdl'ucke, sowie die 
praktische Anwendung diesel' Vel'haltnisbestimmung dal-
auf schliefien, daD Calvin seine Formulierung nicht den 
mit tel a 1 t e r 1 i c hen 'Voriagen verdankt. Bei einem 
in den- beruhmten Sehulen des romischen Rechtes aufge
wachsenen humanistischen Juristen kann man uberdies 
erwarten, daD er zunachst auf die Lehrarten del' Ant ike 
zuru ckgreift. 

Den Grundgedanken seiner Unterscheidungsfol'mel 
wird Calvin zweifellos den klassischen Stellen in Quinc
tilians's Institutio ora tori a XII, 23 entnommen haben 4). 
Quinctilian unterscheidet die leges, quae natura sunt omni
bus datae, auf denen das ius tum natura, und die leges, quae 
pl'opriae sunt populis et gentibus constitutae, auf denen 
das iusdum con s tit uti 0 n e beruht 5). Quinctilian und 
mit ihm Calvin geM dabei von dem Grundsatz des romi
schen Rechtes aus, wonach das ius civile, bezw. die leA 
civilis als formales Rechtsgesetz, als eine mit rechtskon
stituierender auDerer Form ausgestaUete Rechtserschei
nung zu werten ist 6), und gerade durch diese seine Form 

~) Calvin hat Quinctilian's lnstitutio griindlich studiert; das bezeugen die Zilate 
aus fast allen Biichern dieses Werkes in dem Seneca-Kommentar. (5,17 (zitiert das 
5. Buch) ib. 25 (8. Buch), 32 (3. Buch), 34 (5. und 7. Buch), 37 (10. Buch), 
47 (2. Buch), 48 (5. Buch), 57 (8. Buch), 64 (9. Buch), 76 (12. Buch), 78 (6. 
Buch), 89 (3. Buch), 93 (18. Buch), 115 (10. Buch), 116 (9. Buch und 10. Buch), 
156 (6. Buc.h), 157 (5. Buch), 159 (8. Buch), 162 (5. Buch). 
5) Zu dem Unterschied von iustum natura et constitutione vgl. lust. orat. VII, 4,5,6. 
6) V gl. die Bezeichnungen ius constitutum, ius quod populus constituit, iuris con
stitutio, civilis constitutio, bei V 0 i g t, a. a. O. 1,302. Neben den dort angefilhrten 
Belegen noch :Martianus Inst. lib. 1 § 11. de I. N. 1,2: ea quae ipsa sibi quaeque 
civitas constituit, saepe mutari solenL - Auch das kanonische Recht verwendet 
offenbar im AnschluB an das Iomische, den Begriff constitutio als Bezeichnung 
der geschriebenen und iiberlieferten mores Gure conscripti et traditi}; darum die 
con s tit uti 0 n e s ecclesiasticae vel saeculares, die dem ius naturae (lex 
divina) nachstehen; constitutiones vel ecclesiasticae vel saeculares, si naturaIi 
iuri contrariae probantur penitus sunt excludendae. Daher auch die Unterscheidung: 
ius naturae et ius constitutione (Vgl. die Einleitung iiber die kirchlichen R.echts
quellen im principium Gratians dist. 1 - 20 und § 1 vor c. 27 C XI qu O. Es ist 
auf eine geringe Vertrautheit mit den Grundbegriffen des romischen und kanoni
schen Rechtes zuriickzufiihren, wenn Doumergue (Calvin V, 473 und Anm. 3) del'. 
Begriff constitutio mit dem modernen Begriff Konstitution = Verfassung 
identifiziert 
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sich von anderen Gesetzen unterscheidet, genauer, daHerst 
diese Form den verschiedenen Gesetzen auch eine ejgeH
artige Pragung gibt. 

Allerdings fehlt del' Unterscheidungsformel Quincti
lians die ausschlieDliche Forderung Calvins, daD die Billig
keit und constitutio in einem Gesetz. als Bestandteile des
selben zusammengefafit werden; ebenfalls werden bei 
Quinctilian nicht Billigkeit und Konstitution, sondern Na
tur und Konstitution gegenubergestellt. Hat dagegen Ari
stoteles 7) statt del' Natur das 8'7ttSt'X.S,; als b lei ben d e 
Art des Gerechten bezeichnet, indem er die Billigkeit 
mit dem 'X.Otvo.; 'tY)'; r.pocrsm.; vop.o.; zusammenfallen liefi,_ dabei 
abel' an del' Ueberzeugung festgehalten, daD die Billigkeit 
ihrer Natur nach niemals Inhalt eines g esc h r i e b e -
n e n Gesetzes werden kann, sondern in jedem einzelnen 
Fall als Folge eines neuen rechtsschopferischen Aktes ge
nommen werden muD 8), so kann e1' die Formulierung 
Calvins nicht beeinflufit haben. Diese ist zweifellos Cicero 
entlehnt, del' in del' Topica 2,9 9

) das ius civile als a e qui
t a s con s tit uta iisdem, qui eiusdem civitatis sunt, defi
niert und die Verschiedenheit del' Rechtsform 10~ in del' 
eigenartigen Beschaffenheit del' einzelnen Staaten begl'un
det sieht. 

\Vichtiger indes als diese Uebereinstimmung ist die 
Frage, ob die Festlegung des Verhaltnisses von Natur1'echt 
llnd positivem Recht im Einklang" steht mit derjenigen 
Melanchthons, dessen Anschauung bekanntlich die spate-
1'en Lehren wesentlich beeinflufit. 

Melanchthon 9.uDert sich uber das fragliche Verhaltnis 
in verschiedenen Definitionen, die nicht ganz ubereinstim
men, sich abel' gegenseitig el'ganzen. In seinen Ethicae 
doctrinae elementa l1)heifit es: Das positive Recht ist das 
"decretum" einer legitimen Machtautoriifit, das nicht dem 
Naturrecht widersp1'icht, wohl abel' diesem eine "circum
stantia probabili ratione" hinzufUgt (addens); diesel' 
7) Rhetorik 1375a, 27: 
8f) Ii i r z e I Agraphos nomos in den Abh. d. Sachs. Oes. d. Wiss. Ph. hist: 
Klasse 2 0, S: 60. 
9) Calvin hat die Topica Ciceros gelesen; vgl. 5,102. 
10) Pro Balb. 13,31: dissimilitudo civitatum varietatem iuris habeat necesse est. 
11) CR 11,229. 
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allgemeinlautenden ratio (z. B. fures puniendos esse) "\vird 
dann durch eine spezielle Anordnung des Staatslenkers 
gleichsam eine Novelle beigegeben (z. B. die nahere Art 
del' Strafe), deren Festsetzung' wieder nach einer bestimm
ten probabilis ratio erfolgt (z. B.: ingenia ferociora durio
ribus vinculis cuercenda sunt) 12). In del' EnarnJ,tio libri 
V Ethicorum Aristotelis bekommt das Verhaltnis del' bei
den Rechte eine nail ere Bestimmung, da hier das positive 
Recht als Inbegriff del' logischen aus den Grundsatzen des 
Naturrechtes gezogenen SchluDfolgerungen bezeichnet, 
also del' Nachdruck auf die Schilderung del' Ursprungsart 
gelegt wird 1il). Diese Erganzung ist ein genuin thomisti
sches Gedankengut. Nach Thomas von Aquino (Summa, 
1,2 quo 95, a 2) hat jedes positive, vom ~lenschen erlassene 
Gesetz den Charakter und die Kraft des Gesetzes, sofern 
es vondem Naturgesetz abg'eleitet wird (derivatur). \Veicht 
es von diesel' Norm ab, so ist es kein Gesetz, sondern Ver
kehrtheit. Nun kann vom nattirlichen Gesetz etwas sich 
ableiten, wie SchluDfolgerungen (conclusiones) abgeleitet 
werden von Prinzipien, odeI' als nahere Bestimmungen 
eines Allgemeinen. Die erstere \Veise ist del' Art ahnlich, 
in del' in den \Vissenschaften SehluDfolgerungen gezogen 
werden. Del' zweiten \Veise entspricht es, wenn del' 
KUnstler seine Kunstform auf einen besonderen Stoff und 
Verhaltnisse anwendet. Manches wird von den gemein
samen Prinzipien des Naturgesetzes, wie SchluDfolgerung 
abgeleitet; z. B. die Bestimmungen, daD man nicht toten 

12) Dasselbe, CR 11,913; 12,22 und 16,71; ahnlich 12,22: ut suas quasdam leges 
addat (die Obrigkeit), non pugnantia cum divinis, sed quae circumstantias aliquas 
legum. geueralium determinet, probabili ratione, et sint adminicula legum divinarun1, 

ut cum gradu5 suppliciorum ordinat etc. 
13) CR 16,392: ius positivum significat con c Ius ion e s propter rationem proba
bilem, add ita s legibns naturae, congruentes cum illis, non dissentientes, ut 
lex naturae praecipit puniri furtum. Hie 1 e g i s I a tor (nieht \Vie in der vorigen Defi
nition gubernator politieus) propter probabilem rationem mod u m poe n a c 
determinat. Aliter punit grassatorem, aliter furantem non animo latrocinandi, aliter 
punit lures in Us gentibus quae alioqui bona disciplina reguntur, aliter in gen
tibus ferocioribus. Aehnlich 11,913 (Dec!. de legibus): Summis gubernatoribus in 
politia mandatum est, ut ipsi quoque leges addant decalogo, quae tamen cum legibus 
naturae non pugnent, sed aut n e c e s s a ria con seq u e n t i a aut pro
b a b iIi rat ion e ext r u c t a e sin t, et sint velnt adinmenta legum naturalium, 
et c i r cum s tan t i a s aliquas definiant. Dasselbe in der Philosophiae moralis 
epitome CR 16,71ff .. Hie sequntur conclusiones non necessario, sed tamen sunt 
de t c r 111 ina t ion e s quaedam geueralium sent entia rum ex quibus, sequntur. 
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soIl, kann von dem Prinzip abgeleitet werden, man solle 
anderen nichts Bases zuftlgen. Manches andere ist eine 
niihere Bestimmung des Allgemeinen, eine Anwendung 
des Prinzips auf besondere Verhiiltnisse. Z. B. das Natur
gesetz bestimmt, man musse jenen, del' sundigt, strafen; 
daD e1' abel' diese odeI' andere Strafe erleiden soli, ist eine 
niihere Bestimmung des allgemeinen Naturgesetzes, eine 
Anwendung auf bestimmten Fall 14). 

Die thomistischen "SchluDfolgerungen" und "Deter
minationen", die als Bindemittel zwischen dem Natur- und 
positiven Recht bei Melanchthon und in del' Folgezeit bei 
den evangelisehen Naturreehtlern immer wieder vorkom
men, feh1en bei Calvin ganz. Er begnugt sieh mit del' all
gemeinen, bereits ervviihnten Feststellung, daD das Natur
recht Regel, Ziel und Grenze del' positiven Gesetze ist. Es 
wird dem Ermessen del' Obrigkeit uberlassen, "neue Er
Jasse" herauszugeben, wenn del' Zustand des Staates sich 
verandert, was namentlich in del' Kriegszeit del' Fall ist. 
1m Interesse del' Menschlichkeit wird eine strenge Ge
setzesordnung in den Gegenden eintreten mussen, die von 
den Verbrechern hEdmgesucht werden 15). Del' Inhalt del' 
zu erlassenden Gesetze richtet sich daher nach del' L e -
ben s wi I' k 1 i c h k e it, nicht nach Den k kat ego _ 
r i en. \Venn Calvin trotzdem diese Methode auDer
acht lam und sich offenbar auf das Reehtsgeflihl 
stiitzt, so soIl es nieht heiDen, daD del' Gesetz
geber seinem subjektiv - willkurlichen Gefuhl folgt 
und erst nachher fUr seine Entscheidung eine Be
grundung sueht. Del' Reformator geht vermutlieh von der 
Erwiigung aus, daD nach dem Selbstgestandnis von Tho
mas die Zuverliissigkeit del' SchluDfolgerungen nieht e1'
reichbar ist, da die praktische Vernunft sich mit nul' zu
fiilligen Einzeldingen, nicht abel', wie die spekulative Ver
nunft, mit den notwendigen beschaftigt. J e mehl' Hl'U1 

in einzelne besondere FaIle "hinabsteigt", umso mehr wird 
14) Aehnlich ib. art. 4b,1 mit dem Unterschied, daB hier die conclusiones auf dem 
Gebiet des ius gentium, die detcrminationes auf dem Gebiet des ius civile gebraucht 
werden: Nam ad ius gentium pertinent ea quae dcrivantur ex lege naturae SieHl 
con c Ius ion e s ex principiis .. quae vero derivalltur a lege naturae per modulll 
lJarticularis determinationis, pertinent ad ius civile, secundum quod quaelibet civitas 
aliquid sibi accommode determinat. 
15) 2,1106. 
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nach Thomas die Sicherheit des Urteils problematisch 16). 
J edenfalls zieht sich Calvin in den Ring del' l'omischell 
Rechtwissenschaft und del' Popularphilosophie Cicel'os, 
denen die conclusiones und determinationes del' Scho
lastik unbekannt sind, zul'uck und entgeht dadv.l'ch del' 
Gefahl', del' Melanchthon nicht entgehen konnte, niimlich 
als Mittelglied zwischen der Scholastik und del' spiiteren 
naturl'echtlichen Schule zu gelten 17). Trifft aUerdings 
diese Behauptung insofel'n nicht zu, als Melanchthon be
kanntlich das l'omische Recht als die gebildete, 
Gott geschenkte Philosophie, als Heilmittel gegen die 
Zugellosigkeit der Kultul' weitel'tragen wollte und 
in seiner Sozialethik auf die Stimme Ciceros horen 
wollte 18), so steht es dennoch fest, daD Melanch
thon in del' Absicht, die Lehren von Thomas libel' 
das Naturrecht und positive Recht dem romischen Reeht 
anzugleichen, nieht bedenkt, daB zwischen dem l'omischen 
Recht und del' thomistisehen Lehre insofern eine Spannung 
vorhanden ist, als Thomas dureh die conclusiones und 
determinationes das naturliehe Recht nicht erweitern odei' 
verkurzen wollte, wahrend das romische Recht 19) in dem 
ius civile tatsiichlich Aenderungen des ius eommune siehL 
Zwar versucht Thomas von Aquino, del' weifl, daD nach 
dem ramischen Recht nicht aIle menschlichen Gesetze von 
nattirlichen abgeleitet werden konnen 20), die Spannung 
dadurch zu lasen, daD er einen Unterschied feststellt zwi
schen den erst en unveriinderlichen Prinzipien des Natul'
rechtes und den veriinderlichen, d. h. den Schluflfolgerun
gen 21) - eine Unterscheidung, die Melanchthon nicht 
macht, da e1' die Schluflfolgerungen bel'eits dem positiven 
Hecht zuziihlt; die Spannung bleibt also bei ihm bestehell. 
Calvin entgeht diesel' Schvvierigkeit dadurch, daD e1' zwar 

16) lb. qu 94 a 3b. 
17) Keisen, Die philosophischen Orundlagen der Naturrechtslehre und des Rechts
positivism us, S. 37. 
18) CR 11,88. 
19) Vgl. die bekanntc Deffinition Ulpians in Ins!. lib. 1,16 bI. De I. et I.: ius 
civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia tl 

servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium. it! 
est civile effJcimus. 
20) lb. quo 95,2 IV. 
'1) lb. quo 94 Art. 5 
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nicht das "primiire Naturrecht" des Thomismus, wohl 
abel' die nach Cicero und dem romischen Recht unveriin
derliche Billigkeit zum bleibenden Wesen jedes positiven 
Gesetzes rechnet, die conclusiones und determinationes des 
Thomismus ausschaltet und dadurch im Rahmen del' 1'6-
mischen Definition bleibt. 

Darin ist aber die weitel'e Abweichung von Melanch
thon unverkennbal', del' in seiner Verhiiltnisbestimmung 
den bleibenden Wesenszug des Gesetzes nicht in del' aequi
tas sucht. Del' Grund diesel' Abweichung liegt dar
in, daD Melanchthon den Billigkeitsbegriff vorwiegend 
im Gegensatz gegen das summum ius, die severa iustitia 
als Norm bei del' Auslegung del' gesetzlichen Bestimmun·, 
gen in ihrer Anwendung auf bestimmte Rechtsfiille ge
braucht haben will 22). Sonst wilrde er diesem Gegenstand 
seine zahlreichen Abhandlungen tiber das discrimen inter 
summum ius et aequitas n) in denen er seine Anschauung 
fast stereotyp wiederholt, nicht gewidmet haben. Die Ver
anlassung dazu gab ihm die in seiner Zeit vielfach eror
terte Frage, ob es genuge, in 6ffentlichen Angelegenheiten 
sich des geschriebenen und sicheren Rechtes zu bedienen, 
odeI' ob man del' Obrigkeit gestatten durfe, die Streitfiille 
nach del' nattirlichen, ungeschriebenen Billigkeit zu ent
scheiden U). Eine groDe Rolle spielte dabei die Auslegung 
del' Stelle L. placuit im Codex de iudieiis (lib. 3 tit. 1 lex 8): 
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequi
tatisque quam stricti iuris rationem. Wenn es sich dabei 
auch vornehmlich nul' urn Fragen del' gerichtlichen Praxis 
handelt, so sind doch die Resultate, zu denen Melanchthon 
gelangt, fUr unser Problem insofern von Bedeutung, als 
in ihnen seine SteHung zum geschriebenen Gesetz zum Aus
druck kommt. Bei del' Beurteilung del' Rechtsfiille muG 
del' Grundsatz gelten, daD del' Richter nicht an den Buch
staben des Gesetzes gebunden ist. Die "W' ortiingstlich-

22) Die oben im Text dargebotene ausfiihrliche DarsteHung ist mangels einer dies
beziiglichen Monographie unumganglich. 
23) CR 16.7311; 23lff.299ff.562ff; 11.55lfi,669ff; 12,95ff. 
24) CR 16,78: Estne iudicandum iuxta scriptum ius an secundum aequitatem; deut, 
licher 16,234: an iudicandum sit ex scripta iure an vero aequitas extra scriptum 
quaerenda sit. 
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keit" hat nicht selten verkehrte Urteile hervorgebracht 
und Pflichten verwirrt 23), Das strenge Recht (ius strictum) 
ist rabulistisch (ius strictum, id est calumniosum) 26) und. 
darf, wie es ofter geschieht, nicht mit dem summum ius 
(&.'ltp~~Oa£'ltr:t,to)l) verwechselt werden 27). Das geschie~t, wenn 
man den natiirlichen wahren Sinn des ursprung
lichen Gesetzes nicht beachtet 28), del' allein den Namen del' 
Billigkeit verdient. 

So kann alles geschriebene Recht hochst billig sein; 
auch das hochste Recht 29), denn dieses ist die Befolgung 
del' VOl'schrift in dem Rechtsfall, del' ausdrucklich und 
pl'inzipiell im Gesetz erwahnt ist. So redet auch das er
wahnte Gesetz Placuit von einer scripta aequitas in den 
Fallen, die sie prinzipiell erwahnen und festsetzen. An
dere geschriebene Gesetze fUgen zu den strengen Vor
schriften nach dem Grundsatz del' Billigkeit eine Reihe 
von Milderungen voll Humanitat; :W) oft werden zwei Ul'
teile nebeneinandergestellt, ein strengeres und ein milde
res :\1). Gibt es eine solche geschl'iebene Billigkeit, so wird 
man "in del' Regel" nach ihr die gerichtlichen Entschei
dungen treffen 32); denn auf diese \Veise werden die letz
teren del' privaten die Gesetzeskraft entwel'tenden Will
ktir und del' tyrannischen Laune del' Herrscher entruckt3B). 
Darum ist es eine ubel'aus ernste Aufgabe des Gesetz
gebel'S, aus del' Menge voneinander abweichender Meinun
gen mit stichhaltigen Grunden die Billigkeit festzu
setzen, die von den Laien nicht immer richtig gesehen 
wil'd. Oft werden unter del' Autoritat del' Rechtswissen-

25) CR 11,553. 
26) 11,553.554; 12,97; 16,399. 

27)' 16.73: Summum ius non est calumniosa interpretatio iuris; 16,401 discernatur 
sUlllmum ius a calumnioso ctsi saepe summum pro calumnioso dicitur. 
"") 16,563: est autem calumniosa interpretatio, quando receditur a nativo intellectu 
vcrborum, de quo sani et honesti consentiunt; 11,673: ita erunt beate Res publice, 
si legum voei in ve rae t nat i vas e n ten t i a obtemperavitur. Vgl. 12,7 nativa 
sententia. 
29) 1l,672ff universaliter dici potest semper id quod scriptum est aequissimum 
esse; videlicet de ilia toto generc de quo lex loquitur. V gi. 11 ,222. 
"") 12.99. 
"1) 11,672. 
2") 16,72.80.235. 
"3) '1l,SS3. tine solche Willkiir ist barbarlsch und der gesitteten Menschheit 
unwiirdig. Vgl. 16,8D und 11,363. 
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sellaH Irrtiimer begangen, wenn man, wie del' Jurist Ce1-
sus bereits klagte, nach del' Einbildung del' Ungebildeten 
die Billigkeit konstruiert, diese abel' nicht aus wahren 
Quellen WeDen lieD 34). 

In del' \Vel'tschatzung del' geschriebenen Billigkeit 
geht Me1anchthon soweit, daD e1' sich se1bst uber die da
mals anerkannte Lehl'meinung des Aristote1es hinweg
setzt. Die Anhanger diesel' Meinung fanden es auffallend, 
daD die bereits erwahnte Stelle im Codex von einer ge
schriebenen aequitas redet, die doch nach Aristote1es im
mer ungeschrieben sein muD und a1s ein neuer schopferi
scher AId das geschl'iebene Gesetz verbessert 35). Aristo
te1es, del' zwar einen solchen Wert del' geschriebenen Ge
setze anerkennt, indem er die Herl'schaft del' Gesetze als 
eine gottliche und legitime, die Herrschaft des einzelnen 
ohne Gesetze del' tierischen Herrschaft gleichsetzt 36), 
beugt doeh nach Melanchthon die Autoritat des Gesetzes, 
da er dem Richter die Macht gibt, das geschriebene Ge
setz zu andern, wobei er von dem Vorurteil ausgeht, daD 
die gesehriebenen Gesetze nul' bleierne Regeln sind. Bes
ser als diese Lesbia i'egula ist nach Melanchthon die Regel: 
Lapis ad regulam, non regula ad lapidem. Die Erfahrung 
lehrt, daD das Leben ohne gesehriebene Gesetze nicht mog
Heh ist, wie ja auch Gott das Leben nul' durch geschrie
bene Gesetze leiten will 37). 

Ringt sich auf diese \Veise Melanchthon uber Aristo
teles hinaus zu einer \Vertschatzung, del' geschl'iebenen 
Billigkeit, so hat Calvin sicherlich aueh die Absicht des 
deutschen Fl'eundes getroffen, vllenn e1' in jedem geschl'ie
benen Gesetz a1s "Substanz" die Billigkeit vorfindet. Del' 
p1'aktisch judiziellen, von Melanchthon so eifrig erorte1'
ten Frage, wie noch ein Milderungsverfahren eintreten 
kann, wenn die Billigkeitsgl'unde nicht ausdrucklich im 

34) 12,99; 11,672. . . 
35) 12,97: Scio reprehendi a quibusdam quod hic nomina! lex aeqUltatem scnptam: 
cum tamen apud Aristotelem nominetur scripti cOffeetio. . 
36) 16,80.235.446; 11,217.220. Vgl. das 3. Buch der Poli!. des Aristote!es cap. 11 § 1. 
37) 1l,552ff, 12,23. Nee imaginandum est omnia decreta Illlf<,blha esse seu ut 
Aristoteles nomiuat regulas lesbias. - Lesbia regula ist die Uehersetzung der 
Lesbia oikodome des Aristoteles Eth. lib. 5, cap. 10 § 7. 



- 106-

Gesetz erwahnt sind, geht Calvin nicht we iter nacho vVenn 
el' auch del' Uebel'zeugung ist, daB das Billigkeitspl'inzip 
in jedem Gesetz il'gendwie vol'handen ist - die Gesetze, 
die das Gel'echtigkeits- und Humanitatspl'inzip nicht ent
halten sind keine wahren Gesetze, sondern barbarische , ' 
Satzungen 38) __ so wul'de er nach seinem Grundsatz, daB 
den wurdigen Schuldigen die Billigkeit zuzuschreiben sei, 
in zweifelhaften Fallen, d. h. wo del' Billigkeitsgedanke 
nicht klal' hervol'tritt, sich auf das naturliche Billigkeits
empfinden verlassen, wie er ja auch in seinerGenferPraxis, 
um ein Gutachten befragt, ofter nach seinem RechtsgefUhl 
den entsprechenden Rat gegeben hat. Allerdings, das 
klare Leitwort Luthers, daB ein rechtes, gutes Urteil nicht 
aus Buchern gesprochen werden kann, sondern aus del' 
Liebe und dem naturlichen Recht, das aller Vernunft voll 
ist, geschopft werden muB, findet sich in diesel' Bestimmt
heit bei Calvin nicht. Seine starke Schatzung des positiven 
Rechtes, die ihm in den Schulen von Boul'ges und Orleans 
und dul'ch Bude eingepragt wurde, halt ihn von del' schar
fen Formulierung Luthers abo Anderel'seits ist auch nach 
Luther die Billigkeit keineswegs nul' im Sinne von Ari
stoteles ein Prinzip au Bel' hal b del' ubel'lieferten und 
geschl'iebenen Rechtssatzungen 89). Das naturliche Recht 
7md die natul'liche Vel'nunft, d. h. abel' die Billigkeit ist 
zwar nicht die einzige, wohl abel' die Hauptquelle des posi
tiven Rechtes 40). Und so vel'tl'agt sich die Auffassung 
Calvins, daB die Billigkeit Zweck, Norm und Grenze des 
positiven Rechtes sein soIl, mit del' gleichlautenden 
Luthers: "Die Billigkeit solI des Rechts Meysteryn sein 
und wo es die zufelle forddern, das recht lencken" 41). 
:)8) 2,1105: Barbaras ilIas et feras leges .. pro legibus habendas minime censeo: 
quandoquidem abhorrent ab omni humanitate etiam et mansuetudine. So auch 
Aug u s tin de civ. Dei 19,21-
39) Gegen H a u B her r, Der Staat in der Gedankenwelt Calvins und Holl, a. a. O. 
270, yom HauBherr abhangig ist. 
40) W.A. 51,211. Man hebt jetzt an zu rhumen das natiirliche recht und natur-
liche vernunfft, als daraus komen und geflossen sey alles geschrieben recht. Ond 
ist ja war und wohl geruhmet. 
41) W.A. 19,633; Vg!. auch 11,272: Darumb sollt man geschriebene recht unter der 
vernunfft halten, darauB sie doch gequollen sind als aus dem rechts brunnen. 
Tischreden W. 6,326. weltlich oder kaiserlich recht ist anders nichts, denn was 
menschliche Vernunft aus dem natiirlichen Gesetze spielet, schleuBt und ordnet. 
Vgl. 51,344 Tischreden W. 4,182: summum ius, summa iniuria, ideo ~1tt8t'l.WX 
opus est, quae non est temeraria legum et disciplinae laxatio, sed est legum 
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"Venn Luther es auch "fein" findet, daB ein Kaiser und 
Furst "von Natur so vveise und klug ist", daB er das Urteil 
frei ohne Rechtsbucher fallen kann, so will er sich doch 
nicht verhehlen, daB solche "vogel seltzam" sind 42), 

Darum sind die positiven Rechte und Gesetze trotz 
ihrer Mangel doch immer bessel' als Anarchie - eine 
Ueberzeugung, in del' sich Luther und Calvin begegnen 4"). 

Nicht bloB die Doktoren sollen das gemeine Buchrecl:~t 
auslegen, sondern das "gantze Handwerl(, als Kanzler. 
Schreiber, Richter, Fursprecher, Notarius und was zum 
rechte des regiments gehoret", sind dasjenige im "welt
lichen Reich", was ein frommer Theologus in del' Kirche 
ist, Propheten und Lehrer. 

2 

Mit seiner These, daB die Verschiedenheit del' einzel
nen positiven Gesetze ihren \Vert nicht herabdruckt wenn , 
sie nul' mit dem sittlichen Gesetz im Einklang stehen, be
wegt sich Calvin in den allgemein anerkannten, schon von 
Cicer044

) und Augustin45) angebahnten Gedankengangen. Da 
stimmt er auch restlos mit Melanchthon uberein 46). Eben
falls sind beide Reformatoren sich in del' Auffassung einig, 
daD die Verschiedenheit del' einzelnen Konstitutionen in 
den durch die Verschiedenheit des Raumes und del' Zeit 
bedingten und daher nurrelativen vVert beanspruchenden 
S t r a f b est i m m u n g e nun d S t r a f a I' ten zum 

interpres, quae mitigat aliquando circumstantiam aliquam in casibus, de quibus 
lex non principaliter loquitur. Cum illis dispensat. Sed talis debet esse dis
pensatio, ut non sit dissipatio, nam contra ius nat u rae et ius divinum non 
su~t. concedendae dissipationes . . doch soH man gleichwol in solcher MiIderung 
flelBlg zusehen, daB unter solchem Schein nicht widder Recht etwas gehandelt 
werde: iudex sit iuris dispensator, non dissipator. Denn was widernatiirlich und 
~~ttlich Recht [st, darinnen soil kein dis pension zugelassen werden. 

) W.A. 30/2,557. 
43) Pur diesen vergl. Op. 2,887; 29,636 . 
• 4) De inventione c. 53 - 55. 
~5) De civ. Dei 19,12; de doctrina Christiana 3,14,22. 
'~) CR. 12,25. Satis est leges politicas ubicunque congruere ad hanc regulam ut 
smt honori bono operi, et terrori malo .. hoc est congruere ad Decalogum. In 
caeteris rebus de quibus Magistratus condere leges potest, similitudinem legum 
esse nequaquam necessarium est. 
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Vol'schein kommen ""). \\Tohl ist auch diese Lehre ein Ge
meino'ut del' thomistischen Tradition. Abel' \vahrend 

o 'd Thomas und ihm folgend Melanchthon in del' Verschle en-
heit del' Stl'afbestimmungen nul' vel'schiedene detel'mina
tiones, eine bestimmte Anwendung des Natul'ges,etzes auf 
einzelne Falle erblicken, fehien bei Calvin diese Denkmit
tel wieder ganz. Dagegen folgt e1' dem deutschen Refor
mator in del' Aufzahlung del' besonde1'en Strafal'ten in 
ihrem Verhaltnis zu dem no1'mativen Sittfmgesetz des 
Dekalogs. \iVahrend abel' Melanchthon in seiner Abhand
lung; Collatio actionum Atticarum et Romanal'um 48) ne
ben del' Aufzahlung einzelner Klagearten in ihren Be
ziehungen zumDekalog49

) auch einzeine Momente des Stl'af
verfahrens ausfUhrlich beschreibt, beschrankt sich Calvin 
auf die Aufzahlung del' einzeinen Stl'afarten, wobei e1' in 
einem Punkt vorteilhaft uber Melanchthon hinausgeht, 
namlich in del' Berucksichtigung auch del' n e u ere n , 
namentlich franzosischen Strafbestimmungen, die ihm als 
dem fruheren Horer an den Schulen von Bourges und Orle
ans wohlbekannt waren. Da del' spatel'e Gesetzgeber Genfs 
auch an del' Ausgestaltung del' wesentlich fl'anzosisch 
orientiel'ten Genfer Stl'afgesetze beteiligt war, wird es 
nicht unzweckmafiig sein festzusteUen, welche Strafge
setze del' 27jahrige f1'1.1he1'e Jurist bei seinem in unse1'em 
Abschnitt enthaltenen Strafartenkatalog im Auge hat. 

1m Unterschied von Melanchthon geht Calvin nul' auf 
die Strafen fur die Uebert1'etungen del' z\veiten Tafel des 
Dekalogs (5. und 9. Gebot) ein. Sehr allgemein lauten seine 
Aussagen uber die Mordstrafen: "Den Men~chenmo~"l 

rachen alle Gesetze gleich mit dem Blut, abel' mlt verschle
denen Todesarten". In seinen Appendices sexti praecepti 

47) Zu den Ausfiihrullgen Calvins 2,1106 (est ,r e, g i 0 " ' e,st sa e, cui u m), v:}: 
Melanchthon CR 16,229: illgenia ferociora dunonbus vlllculls coercelld~ sunt 23. 
cum autem iuris positivi rationes tantum probabiles sint, non necessanae pos.sunt 
in eo genere dis similes leges esse a II i s t e m p 0 rib 1I set a p u d a II a s 
g e n t e s; Vgl. auch CR 16,392.595; 11,914. 
<8) CR 16,594ff. 

"') lb. 596: cum autem fons sit Decalo~ns 0n:nium honestarll~n act ion u ~~ 
plurimum prodest assuefieri ut in ellumeratlOne vlrtutum sem~er. m~~~.amur J?ec d. 
logum .. hae civitates fueruni honestiores. qua rum actIOnes 111 lUdic liS magis a 
Decalogum congruerunt. 
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politicae 50) spricht e1' dagegen ausfUhrlich tiber die poena 
talionis, die "auch im Gebrauch anderer Volker stand", 
\vobei e1' sich gegen die dunklen Bestimmungen del' 
Decemvirj und die frostigen Spitzfindigkeiten wendet, mit 
denen Phavorinus die diesbezuglichen Bestimmungen des 
Zwolftafelgesetzes behandelt. Fuhrt er auBerdem noeh 
die Lex Cornelia de siccariis mit den betreffenden Ausle
g-ungen del' Juristen Martianus und Paulus an, so \vil'd 
ihm nicht unbekannt gewesen sein, daB die Romer den 
Meuchelmord mit Kreuzigung und Enthauptung bestraft 
haben 51). Ob Calvin das attische Recht bekannt war, das 
den Tod bei vorsatzlichem Mord, die Verbannung bei nicht
beabsichtigter Totung eintreten laDt 52) ist zu bezweifeln, 
da e1' ja nul' von "Todesstrafen" spricht. Aus diesem 
Grunde ist auch nicht anzunehmen, daB ihm das franzo
sische Strafrecht vorschwebte, das neben Kopfen und 
Hangen auch das Peitschen als besondere Strafe erwahnt53

). 

Seine ebenfalls sehr allgemein gehaltene AeuBerung 
zu den Strafen des 7. Gebots: in, adulteros alibi severiores, 
alibi leviores edictae sunt poenae, steht auf den erst en 
Blick mit del' Aussage in den "appendices septimi prae
cepti" 54) im \;Viderspruch, daB nach dem "allgemeinen 
Volkerrecht die Todesstrafe auf Ehebruch folgen sollte. 
Diese Verallgemeinel'ung ist offenbar ein Irrtum, denn 
auch die als Beleg herangezogene lex Julia kennt neben 
del' Selbstl'ache (Totung durch den Vater del' Betroffenen) 
auch Verweisung und Vermogensverlust 55). In del' Kaiser
zeit wird allerdings Of tel' die Todesstrafe, namentlich 
Lebendigverbrennen und Einsackung erwahnt, abel' da
neben auch Konfiskation 56). \Vird dieses Versehen wohl 
dem Nachschreiber del' akademischen Vorlesung umso 
mehrzur Last gelegt werden konnen, als die in del' Insti-

50) 24,621. 
51) Rei n, Cril11inairecht der Romer, 913,914. 
52) Tit t man, Darstellung der griechischen Staatsverfassllng, S. 290ft. 
53) V gl. Pap 0 n, Decisiones 1624, S. 624b und 625. D e r s e 1 b e Recueil d' arrestz 
des courtz souveraines de Prance 1567, im folgenden "Arrets" zitiert. 
54) 24,649. 
55) Rei n, a. a. O. 840ft, Mom m sen, Romisches Strafrecht, 690ff. 
56) Vgl. Rei n, a. a. O. 857ft,628ft; dort auch andere Strafen wegen verschiedener 
Sittlichkeitsdelikte. 
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tutio vorgetragene Behauptung durchaus einen Tatbestand 
des damaligen Strafrechtes wiedergibt, so geht man wohI 
nicht feh1 in del' Annahme, daB Calvin bei den "schwereren" 
Strafen hauptsachlich an dasfranzosische Recht denkt. 
Seine Feststellung, daB Val' dem weltlichen Forum die 
Verschuldung des Mannes milder beurteilt wira als die 
del' Frau 57), scheint auf dieseit jeher verteidigte, durch die 
oben erwahnten Dedsiones von Papon quellenmafiig be
statigte Praxis del' franzosischen Gerichte hinzudeutell, 
die die ehebrecherische Frau viel empfindlicheren Strafen 
aussetzte, als den noch mehr belasteten Mann. Die fran
zosischen Kriminalisten haben bis tief in das 18. J ahr
hundert hinein die These verfochten: Gravius esse pecca
tum uxoris cum alia quam mariti cum alia rem habentis 
et ideo constitution en Iustiniani 134 nullo modo laudan
dam esse 58). Aus den in den Decisiones bezw. Arrets Pa
pons enthaltenen Belegen des 16. Jahrhunderts ersehen 
wir, daB die mildeste Strafe, die eine Frau treffen konnte, 
die Geldstrafe von 200 - 400 livres ViTal', 59) in weiterer Ab
stufung die Prugel- und Gefangnisstrafe, Verbannung, 
lebenslangliche Abgeschiedenheit im Kloster, Galgell 
(estrangIe au gibet) und schliefilich Kopfen 60). \Venn 
Papon 61) aus den decisiones von Boerius die "u sit a -
tis s i m a in Francia poena", die eine Ehebrecherin treffen 
konnte, dahin bestimmt: tondere foeminam adulteram 
cyclade et toga ipsius praescissa seu decurtata a fronte 
et a tergo, ita ut in durium supra genua relinquatur: 
eunque in modum tons a, decurtate et vestita ingeniosa 
per platea deducatur, so wird durch diese Bestimmungen 
das besonders streng verponte franzosische Strafrecht, 
das "semper" del' Appendices schlagend widedegt. Als 
Strafe fUr den Ehebrecher bestimmt die Coutume von 
Aiges-Mortes, daB diesel' "sine fusticatione currat nudus; 

57) 24,649: Denn so ist der Satz: quamvis in lorto terreno non aeque punia tur viri 
ac mulieris perfidia nachdem Zusammenhang zu deuten; vgl. 27,434. 
58) Mat t h a e u s, De crimi nib us 1760, S. 348, der sich namentlich gegen die mild",E 
hollandische Praxis wendet. 
59) Pap 0 n, Decis, 630ff, Arrets 490,774. 
60) Dec. 630ff. Arrets 776,487,488. 
81) Dec 632. 
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d' Coutume von Milhau ordnet an, daB diesel' schmach· 
v~~le Lauf "se fasse en plein jour et ne soit pas rachetable 
par une amende 62). 

Etwas breiter auBert sich Calvin libel' die das 8. Gebot 
betreffenden Strafarten. Lex Dei furad prohibet. Quae 
furtis constituta fuerit poena in politiis Iudeorum, videre 
est in Exodo. Aliarum gentium vetustissimae leges fur
tum duplo puniebant; quae postea sequutae sunt, discre·
verunt inter manifestum et non manifestum. Aliae ad 
exilium progressae sunt, aliae ad flagrum, aliae ad capitis 
supplicium. Dabei vertritt el' die zu seiner Zeit keineswegs 
vereinzel te Mein ung, daB die al testen Gesetzgebungen, nam
lich die Drakons und Solons, ihre Strafbestimmungen dem 
Dekalog entlehnt und sie an die Dezemviren vermittelt 
hatten, wenn auch in den Bestimmungen del' letzteren hin
sichtlich des doppelten und vielfachen Schadenersatzes 
gewisse Unstimmigkeiten wahrzunehmen und ihre 
Abweichungen yom Dekalog als Schlimmverbesserung 
anzusehen sind 63). Die spatere, Unterscheidung zwischen 
dem fur manifestus und non manifestus findet sich, wie 
Calvin selbst 64) hemerkt, im Zw61ftafelgesetz, 65) abel' 
auch bei den spateren r6mischen Juristen 66). Was sind 
abel' die aliae leges? Die in diesen vorgesehenen Strafe~l: 
das Peitschen (flagrum) und die Verbannung sind alleI'· 
dings auch in dem romischen Strafrecht gelaufig 67), des
gleichen in dem attischen Recht 68). Es scheint abel', da!; 
Calvin auBerdem an die lokalen Strafbestimmungen denU, 
die die verschiedenen franzosischen Coustumes aur;l' vel'
schieden abgestuft haben. Zwar folgt del' Grand Coustu· 
miner odeI' die Somme rurale, gesammelt von Bouteiller 
(1459 und 1460)69) im allgemeinen dem romischen Strafrecht, 

62) Boy s, Histoire du droit criminel de la France 1,261. 
a") 24,688. 
R') lh. 688. 
65) Vg!. Rei n, a. a. O. 297. Mom m sen 750fl. 
66) Rei n, 311. Mom m sen 751. 
67) Rei n, a a. O. 915. Mommsen 776; die Relegation beim Einbruchsdiebstahl 782. 
beim Menschendiebstahl (plagium). wie ia auch der fUr manilestus die Kapitalstrah) 
(supplicium) zu gewartigen hatte (Mommsen 750ff). 
68) Pet it u s, Leges atticae. I1I,635ff. 
69) Lib. 1 fo!. LXXVI!. 
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indem er zwischen dem larrecin manifest ou appert und 
larrecin non appert unterscheidet, abel' die Strafarten 
werden hier viel feiner spezialisiert als in dem romischen 
Recht. Del' "larreein appert" verliert, wenn es sich um 
einen Betrag unter 5 Sols odeI' um einen gleichwertigen 
Gegenstand handelt, die Ohren, im \Viederholungsfall ver
HUlt e1' del' Todesstrafe. Del' "larreein non appert", d. h. 
derjenige, del' die Herkunft del' gestohlenen Sachen nicht 
nachweisen kann, muD den vierfachen Ersatz an den Seig
neur zahlen und, falls ihm dies unmoglieh ist, offentlieh 
geschlagen odeI' gepeitscht 'werden 70). Naeh den Bestim
mungen del' Coutume de Labour wird del' niter gepeitseht, 
im \Viederholungsfall gehenkt und erwtirgt. Ein Raub 
zieht den Kopfverlust naeh sieh 71). Die Coutume 
d'Anjou 72) e1'wahnt einen Fall, wo del' Tater gehenkt und 
gevierteilt wurde. 

Das fa 1 s c h e Z e u g n i s, das die Juden naeh dem ius 
talionis bestraften, wurde in den anderen Strafgesetzge
bungen (alibi) durch Aufhangen odeI' Kreuzigung geahn
det 73). Die Strafe durch Aufhangen ist hauptsachlieh in 
Frankreich im Gebrauch gewesen. Das Parlament in Paris 
hat gerade im 16. Jahrhundert (1534) versehiedene Erlasse 
verbffentlieht. In diesem Jahr sind in Moulins zwei DeliIl
quenten gehangt worden, desgleiehen 1550 zwei andere in 
Toulouse, einer in Lyon, 1543 einer in Grenoble. Abel' 
bereits im Jahre 1539 ist ein konigliches Edikt ersehienen, 
nach dem die falsehe Zeugenaussage in Zivil- und Strafpro
zessen, namentlieh abel' in Verhandlungen tiber Vertrage 
mit Tod bestraft werden solI 74). Abel' aueh nach dem deut
schen Recht soIl das falsche Zeugnis den Verlust des 
Lebens naeh sich ziehen 75). Die Strafe del' Kreuzigung 
kommt in dem romischen Recht VOl' 76), wie ja die altesten 

70) Boy s, a. a. 0., 239. 
71) Boy s, a. a. 0., 265. 
72) Bei Boy s findet sie die standige Formel; pendu et estrangle. V gl. Pap 0 n 
Arrets 503 und Decisiones 646a. 
72) 2,1106. 
74) Pap 0 n, Arrets, 497. Decis 642. 
75) So in der Carolina Art. 64 und 68. 
76) Das Aufhangen an der arbor infelix, Rein, a. a. O. 913. 

romisehen Strafreehtsordnung den falsehen Zeugen in 
Kapitalprozessen dem Morder gleichstellen 77). Dagegen 
hat Calvin vergessen, das attisehe Recht zu e1'wahnen, \VO
nach auf die a£"I.."f) ~EOaop.ap-;;t)p[(jw die &'-;;tp.ta folgte; 
die v6llige Atimie schloD den volligen Verlust des Reeh
tes, Klage vorzubringen, ja selbst als Zeuge VOl' Gericht 
3ufzutreten, in sich 78). 

3 

Die haufige Heranziehung del' romisehen Strafreehts
bostimmungen legt die Frage nahe, welche SteHung bei 
del' Bewertung del' einzelnen Rechtsformen de m rom i -
s e 11 e n R e e h t zukommt. Angesiehts del' hie I' haupt
saehlieh in Betraeht kommenden Auslegung des Dekalogs 
in Op. 24,120ff kann man nieht ohne weite1'es behaupten, 
dan "un tel' den Reehtsnormen del' p1'ofanae gentes das 
romisehe Recht die oberste Stelle einnimmt" 7

9
). W ohl hat 

Calvin bei del' Bespreehung des 7. Gebots das Urteil ge
fallt: 80) Ordini divinitus praeseripto eonsentiunt Romanae 
leges, ae si ex Mose didicissent eorum autores quid hone
stum sit et naturae eonsentaneum. Abel' dieses Wertur
teil bezieht sieh nul' auf ein Teilgebiet des Dekalogs, una 
wi.irde aueh von den griechischen Gesetzgebern gelten, 
80fe1'n diese ihre Bestimrnungen dem Deka.log entlehnt 
haben 81). Wenn man auHerdem glaubt, eine besonde1'e 
\Vertsehatzung des romisehen Rechtes darin zu sehen, 
daB Calvin sich nul' e in m a I gegen einen romisehen 
Reehtssatz wendet 82), namlieh gegen die patria potestas 
tiber Leben und Tod del' Kinder, die als eine lieentia merit!) 
repudianda bezeiehnet wird 83), so wird diese Annahme 
dadurch entkraftet, daD Calvin aueh sonst von den romi-· 

77) Mommsen, 635. 
78) Lipsius, Das attische Recht I1I,392,789. S. Petitus Jurisprudentia Romana et 
Attica, 1741, S.450. 
79) Beyerhaus, a. a. O. 67. 
RO) 24,661. 
.') 24,688. 
"2) Beyerhaus a. a. O. 68. 
R3) 24,608. 
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schen Gesetzen abruckt. Das dem Vater oderEhemann einer 
geschiindeten Frau zustehende Recht, den VerfUhrer zu 
toten, wird als eine von Gott nie gebilligte licentia zurilr!;:
gewiesen 84). Gegen den die Ehe mit einer Enkelin billi
genden SenatsbeschluB hat sich sogar das naturliche 
RechtsgefUhl del' profanae gentes aufgelehnt 85). Eben
falls war es eine immanis barbal'ies, daB bei den Romel'n 
wie bei den anderen Volkern die Herren die potestas vitae 
ac necis uber ihre Sclaven hatten 86). Die Todesstrafe soIl 
nicht bloB, wie es in dem romischen Reeht del' Fall war, 
die Vatermordel' treffen, sondel'n auch diejenigen, die siell 
zu einer Gewalttat gegen ihre Eltern haben hinl'eissel, 
lassen 87). Auf del' andel'en Seite fehIt es nicht an Stellen, 
die eine volle Uebel'einstimmung del' l'omischen Gesetze 
mit den gottlichen feststellen. Hierhel' gehc}rt das impedi
mentum consanguinitatis,88) die strenge Ahndung des 
Ehebl'uchs 89), del' Grenzvel'schiebung 90), des Gebl'auchs 
von falschem MaB und Gewicht, wobei allerdings zu be
merken ist, daB die Bestimmungen von Lev. 19,35 und 
Deut. 25,13 -16 im Unterschied yom romischen Recht 
keine bestimmte Strafe angeben, und endlich die Bestra
fung des fur manifestus und non manifestus, mit del' 
charakteristischen Bemerkung, daB sowohl nach dem aJt
testamentlichen als aueh dem romischen Gesetz (nach del' 
~Auslegung von Marcellus) die Geldstrafe den Ehrenver" 
lust mit sich bringt 91). Als ein besondel'el' Vorzug des romL 
schen Reehtes wird die in del' lex Cornelia scharf priizi
sierte Gleichsetzung del' bosen Absicht mit del' Tat her
vol'gehoben 92), und die aus dem Grundsatz del' aequitas 
flieBende Humanitiit den Feinden gegenubel', die sieh in 
del' Einl'ichtung del' l<'etialen iiuHert, ger(lhmt 93). ,"Venn 

''') 24,639. 
R5) 24,662. 
86) 24,624. 
R7) 24,607. 
R8) 24,661. 
89) lb. 649. 
90) lb. 676. 
91) V gl. 24,613. 
92) 24,638: vgl. 24,551: les Payens, quand ils ont escrit, ell ont ainsi parle: la 
loy ne punit point les evenements. clle punit Ie conseiI. 
93) 12,632. 
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demgegenuber Deut 20,12ff den Juden das Recht gibt, die 
miinnliehen Glieder einer bestimmten Stadt zu toten, \Vei·· 
bel', Kinder und Vieh zu rauben, so wird dieses scheinbar 
willkurliche Zugestiindnis (videtul' haec nimis licentiosa 
concessio), die gegen die Liebesregel verstoflt und bei wei
tern nicht als vollkommen bezeichnet werden darf, (longe 
a perfectione distat) 94) mit del' Hiirte del' lsraeliten, del' 
Gott ofter, als es recht und billig war, Zugestiindnisse 
machtm muflte, begrundet. Calvins Erkliirung will offen
bar die tatsiichliche Ueberlegenheit des romischen Rf·chte.,; 
fiber das jUdisclie Kriegsrecht nicht in einem besonders 
grellen Licht erscheinen lassen. Aehnlich verhiilt sich die 
Sache bei del' Verurteilung del' Bestimmung uher die Be
handlung del' ihren Herren entflohenen Sklaven (Deut. 
2.3,15ff). Wenn das judische Gesetz den Personen, zu 
denen sich die Sklaven hilfesuchend gefluchtet haben, dai:l 
Hecht gibt,diese zu behalten,so scheint es wieder nicht ganz 
gerecht zu sein (videtur non omni ex parte iusta esse), 
obwohl es als ein humanes, mild~sGesetz gelten will (quam
quam .. ad humanitatem et clementiam spectat). Nach dem 
romischen Recht konnten sich die Sklaven in die Tempel 
odeI' zu den Statu en del' Ciisaren fluchten, um damit zu be
weisen, daB sie unmenschlich behandelt worden sind; nach 
del' Feststellung del' Ursaehe durften sie an mildere Her
ren weiterverkauft werden. Die romische Behandlung wal' 
vvenigstens ertriiglich; dagegen beraubt die Bestimmung 
des Deuteronomiums die bisherigen Herren ihres Eigen
tumrechtes und verletzt uberdies, da es den FlUchtlingen 
den Aufenthalt im Lande ohne weitere Begrundung ge-
8tattet, das Volkerrecht; abgesehen davon, daB die Sklaven, 
unter denen sich zweifelhafte Individuen, ja Verbrecher 
befanden, den Ihnen zugewiesenen Ort von neuem mit 
ihren Untaten bedrohen konnten. Da infolgedessen die 
Gesetzbestimmung als eine Art Forderung del' gesetzlichen 
Barbarei unter dem Deckmantel del' gottlichen Autoritiit 
ausgelegt werden konnte, glaubt Calvin sie nicht wortlich, 
sondern dem Sinne nach verstehen zu konnen. Das Gesetz 

94) 24,633: vgl. 24,624 quod autem leges politicas Deus ad solitam perfectionem 
non exegit hac facilitate coaguere voluit populi contumaciam. 



- 116-

gewahrt nicht den Uebeltatern, sondern den von ihren bis
hedgen EigenHimern unmenschlich behandelten Sklaven 
die Zuflucht in dem Lande Kanaan, um sie nicht wiedel> 
ihren friiheren Peinigern auszuliefern, und zwar nach 
einer gerichtlichen Entscheidung, die del' dul'ch das Ge
setz vol'gesehenen v"Vahl del' jeweiligen VlohnstaUe vor
herzugeh~n schien, da del' Aufenthalt im Lande Kanaan 
lnll' den GoUesverehrern gestaUet war. Demnach vverdeit 
diese deuteronomischen Gesetzesbestimmungen nicht "ab
gelehnt" 95), sondern sie vel'lieren durch richtige SiIman
vvendung den Anschein von ':Villkiir und Ungerechtigkeit. 

AIle diese die Beziehungen zwischen dem romischen 
Recht und den politischen Zusatzen des Dekalogs erlau
ternden Satze verraten eine Freimiitigkeit, mit del' del' 
Reformator die beiden Gesetzesgruppen naeh ihren Vorzil
gen und Mangeln abwagt, einen Freimut, del' auf natlir
Hehes Rechts gefiihl und die Liebesregel sich stiitzt und 
nicht zogert, die ideelle Uebedegenheit des romisehen 
Rechtes iibel' das jiidische zuzugeben, und bestrebt ist, die 
scheinbal'e Mindel'wertigkelt des letzteren aus den sie be
dingenden aufieren Umstanden zu el'klal'en 96). 

Enthalten abel' die vel'gleichenden Betrachtungen Calvins 
keine dil'ekte Aussage iibel' den Wel'tpl'imat des romisehen 
Rechtes, etwa dem aUischen gegeniiber97

), so kann man aus 
del' Tatsache, dafi Calvin die romischen Gesetze auf einer 

95) Wie Beyerhaus a. it. O. 68 will. 
96) Der Freimut des Reformators steht mit seiner beannten Ehrfurcht vor dem 
Alten Testament keineswegs im Widerspruch. Die Bestimmungen waren ja zeit
geschichtlich bedingt und konnten gerade so derogiert werden wie die alttestament
lichen Wuchervorschriften (24,680) ohne den Kern des Gesetzes zu zerstorcn; 
vgl. 2,1105. 1m Grunde ist Calvins Bestreben, die Moglichkeit einer sehielell, 
das rechtliche und sittliche Prinzip der betreffenden Bestimmungen antastenden 
Beurteilung durch die angemessene ErkHirung im Keime zu ersticken,dem Interesse 
entsprungen, die Autoritat Gottes "des Vaters der Barmherzigkeit" (24,632) zu 
wahren, der eine in seinem Namen begangene Entwertung der Gesetze nieht zu· 
lassen kann. lb. 633. 
97) Wenn Beyerhaus a. a. O. 67ff. aus der Behauptung Calvins, daB die gesetzlichcn 
Bestimmungen des Solon und der Decemvirn nur Verschlechterung und Triibung 
des urspriinglichen Rechtsgefiihls enthaiten, den SchluB zu ziehen glaubt, Calvin 
sei geneigt, das Trennendc zwischen diesen und dem Dekalog wahrzunehmen, 
so tragt er in die Gedanken Calvins mehr hinein als dieser beabsichtigt hat. 
Wie hatte Calvin daneben das Urteil aussprechen diirfen, daB die Gesetzgebung 
Solons auf den Dekalog zuriickgeht? 
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weiten Streeke mit dem Dekalog zusammengehen lant, 
,venigstenS indirekt den Schlufi ziehen, dafi er dem erste
ren einen hoheren \Vert beilegt als den Gesetzgebungen 
del' anderen profanen Volker. 

Bestimmter und ausfuhl'licher sind die Ul'teile del' 
de u t s c hen Ref 0 r mat 0 r e n. Sie werden gleichsam 

~'7<""~~~y-~yy ~ umspult von del' 'VeIle, die die bereits am Ende des 15. 
Jahl'hundel'ts siegreich durchgefiihrte Rezeption des rom i
sehen Reehtes, die receptio in complexu, in die deutsche 
Rechtsgeschichte geworfen hatte, und miissen die dagegen 
cinsetzende RevolutiQn durch den Nachweis del' Vortreff
Iichkeit des romischen Reehtes zurilckschlagen. Melanch
tho n wie die Rezeptionsjuristen iiberhaupt, preist die un
besiegbare Vortrefflichkeit del' romischen Gesetze, da ill 
ihnen im Gegensatz gegen die ungewissen, d. h. nicht ge
schriebenen und unbilligen, das beste und billigste Reeht 
enthalten sei D8). Aueh die Volker, die ihre heimat
liehen Gesetze beibehal ten, sollen doch das romische 
Recht e1'lernen, um ihm den Geist, d. h. die Kraft und 
Natur del' Billigkeit zu entlocken, naeh del' sie ihl'e eigenen 
Gesetze beurteilen konnen DU). Die \~Tel'tschatzung des 1'0-
mischen Reehtes steigert sich bei Melanchthon formlich zu 
cineI' enthuastisehen, fast abg6ttischen Ve1'ehrung. vVenn 
er in dem romischen Recht eine Art Orakel sieht, eine vox 
et lux Dei, wenn die Aufhebung des romisehen Rechtes 
ihm wie ein RiickfaIl in die Zeit del' Barbarei und des kul
turlosen Natul'zustandes erseheint, wenn sich ihm das 1'0-
mische Recht als eine Art gebildete, goUgeschenkte Phi
losophie darsteIlt 100), so sind diese Lobpreisungen del' Aus
dl'uek einer humanistischen Seele, die in dem quellenden 
romischen Recht ein sicheres Bollwerk gegen die TYl'annis 
auf del' einen, gegen die Zligellosigkeit auf del' andel'en 
Seite und damit ein Hilfsmittel zur Verwirklichung 
einer wahrhaft menschlichen, auf Ordnung, auf Harmonie 

.S) CR 11,363 aequissimum et maxime consentaneum rationi, quod munit nos 
adversus tyrannidem. 446 plenum humanitatis atque aequitatis . . quod hane 
gcntem cuius olim summa barharies fuit ad mitiorem atque humaniorem vitam 
traduxit. 
"9) 11,81,79. 
100) 11 ,79.299.353. 
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von Wissen und Leben aufgebauten Kultur zu finden 
glaubt. Diese Ueberschatzung hat ihr Gegenstuck in del' 
Abwertung del' heimatlichen Rechte und Gewohnheiten, 
in denen die Rezeptionsjuristen ein ungewisses Recht (ius 
incertum im Gegensatz zum geschriebenen un~ festen 
Recht) und unbilliges Gesetz (im Gegensatz gegen das 
"billige, romische" gesehen haben. So kann auch 
Melanchthon das sachsische und westfalische Recht 
seiner Zeit nul' insoweit beklagen, als sie die Be
standteile des romischen Rechtes nicht aufgenommen 
haben 101). Er steht unter dem Bann del' Rezeptionsjuri
sten, da er, wie diese, das rezipierte romische Recht, das 
ubrigens kein reines, sondern das modernisierte Recht del' 
italienischen Juristen 102) war und auf die Kommentare des 
Bartolus und Baldus sich stutzte 103), auf die heimischen 
Verhaltnisse unter weitgehender Verkennung ihrer Eigen
art anwenden will. "Venn e1' die unbedingte Herrschaft del' 
romisch-rechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des 
Familien- undErbl'echtes (namentlich desRechtes del' form
Iosen Ve1'machtnisse, Fideikommisse) und des Klagel'echts 
fordert 104), so teilt e1' die Uebel'zeugung del' Rezeptions
juristen und kehrt stillschweigend die Motive hel'vor, die 
die Rezeption des romischen Rechtes veranlaflt hatten. Da
llei wil'd das Gel'ichtsverfahren als das Gl'undmotiv vol'an
gestellt werden mussen. Denn wir wissen, daB del' Schwel'
punkt der Rezeptionsgeschichte in der Umwandlung del' 
deutschen Gerichtsverfassung zu suchen ist, daB zuel'st die 
Urteile und als Folge davon die Rechtsgeschafte nach dem 
romischen Recht umgestaltet, dan zunachst das Gericht 
und dann das Recht yom romischen Recht erobert wur
den 105). "Vir wissen abel' auch, daB durch die Rezeption 
des romischen Rechtes del' Privatrechtszustand Deutsch
lands in mancher Beziehung verschlechtert worden ist 106), 

102) Soh m, ieitschr. von Griinhut 1, S. 246. Inst!tut!onen des r~m. Rechts, 
102) Sohm, Zeitschr. von Griinhut 1, S. 246. InsytutlOnen des rom. Rechts, 
S. 15. S tin z i n g, Geschichte der deutschen W!ssensc~a.ft,.~. 49. 
103) Nach Melanchthon waren Irnerius und Bartolus herOiC! Vlfl, 11,356. 

1928, 
1928, 

10') 1l,361ff. ... . h R ht f·· d deutsche 
105) Lab and, Die Bedeutung der RezeptlOn de~ rom!sc ~n ec s .. u~ as 
Staatsrecht, 1880, S. 32fi. Mod d e r man n, D!e RezeptlOn des romlschen Rechts, 
S. 54!!. 
106) Lab and, a. a. O. 
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wie es Melanchthon als Rezeptionstheoretiker noch nicht 
ahnen konnte. 

In del' Wertschatzung des romiscben Rechtes weicht 
L u the l' nicht wesentlich von Melanchthon ab. \Venn 
seine diesbezuglichen Aussagen zwar nicht so enthu
siastisch lauten, a,ls diejenigen seines humanistischen 
Freundes, so haben nach ihm doch die Romer "so herrliche 
Gesetze und Rechte gehabt, denn die Vernunfft leret sie, 
das man die Morder strafen, die Diebe hencken solte, und 
wie man sonst Erbguter austeilen mochte, das haben sie 
alles gewuHt und fein ordentlich gethan, one rat und unter
richt del' Heiligen Schrift" 107). Er tritt fUr die Erhaltung 
des rom is chen Rechtes ein, "weil unser regiment inn deud
schen landen nach dem l' 0 m i s c hen K a i s e I' 1 i c hen 
]' e c h t sich richten mus und sol, Welchs auch unsers re
giments \Veisheit und recht ist, von Gott gegeben, So folget, 
dan solch regiment nicht kann erhalten bleiben, sonderll 
mus zu grund gehen, wo man solche recht nicht erhellt"108). 
Zwar ist "das Keiserliche recht, nach welchem das Ro
misch reich noch heutiges tages geregieret und bis an den 
Jungsten tag bleiben wird, nicht anders, denn heidnische 
'Veisheit, welchs die Romer, ehe denn Roma von Christen 
odeI' Gottes selbeI' ichts gehoret hat, gesetzt und geordnet 
haben;" abel' entsprechend seiner uns bereits bekannten 
Ueberzeugung, daB Gott auch den Heiden groBe Gaben vel'
liehen habe, empfiehlt Luther das Studium del' klassischell 
Werke des romischen Rechtes, denn die "haben warlich 
gar schon und reichlich ausgestrichen und gemalet, beide 
rnit spruchen und bildern, mit leren und exempeln Aus 
welchen die alten Keiserlichen rechte komen sind". Eine 
Aenderung des gegenwartigen Rechtes ware eine Revolu
tion und muHte mit einer Verheerung des Reiches endenlO"), 
es sei denn, daB "Gott wider einen gesunden heIden odeI' 
Wundermann gibt, unter des Hand alles bessel' gehet odeI' 
ja so gut, als jnn keinen buch stehet, del' das Recht ent· 
wedel' endert odeI' also meistert, das es im lande alles gru-

107) W. A. 16,354. 
108) W. A. 30/Z,557f!. 
109) 51,242. 
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net und blUet mit friede, zucht, schutz, straffe, das es ein 
gesund regiment heifien mag." (51,214). Die Schatzung des 
romischen Rechtes viTiI'd bei Luther verstandlich, wenn 
man sie als Gegenstuck zu seiner Verachtung des kanoni
schen Rechtes auffaBt. An dem romischen Recht gemes
sen, ist das "geystlich recht kindisch, albern, schlecht ding, 
ob wol vie 1 heiliger, trefflicher leute drinn gewest sind, 
das auch die Juristen selbeI' sagen: Purus Canonista est 
magnus Asinista" 110). 

Diesen AusfUhrungen scheint eine andere AeuBerung 
Luthers zu widersprechen, die romischen Gesetze seien tot, 
da Rom nicht mehr ist, sondern war (Romanae leges sunt 
mortuae, quia Roma non est, sed fuit) 111), eine AeuBe1'ung, 
die an eine1' anderen Stelle dahin gemildert \vi1'd, daB die 

" 
romischen Rechte del' kaiser lichen noch g a I' e i n we-

n i g han g en, denn wenn ein Kaisertum, Konigreich 
oder Furstentum taIlt, so fallen auch desselben Rechte, Ge
setz und Ordnungen" 112). Del' vViderspruch kann nul' ge
lost werden, wenn man erwagt, daB Luther in dem damals 
in Deutschland geitenden romischen Recht nicht ein reines, 
zur Zeit des Romerreiches geitendes Recht sieht, sondern 
wie es tatsachlich del' Fall war, ein modernisiertes, durch 
kanonische Bestandteile durchsetztes Recht; man denke 
nUl' an den damaligen ZivilprozeB 113

). 

\:Venn bei Cal yin ein uberschwangliches Lob des romi
schen Rechtes nicht anzutreffen ist, so wurde er gegen ei11-
zelne Satze Melanchthons nichts wesentliches einwenden. 
\Venn e1' die Verachtung del' Gegner del' communes gen-

110) W. A. 51,242. _ Tischredell W. 6,326: 1m Oegensatz zu dem we!tlichen 
Recht ist "das geistliche Recht nichts Anders, deI:n was der ~apst WIll ~n'l 
traumct. Und wei! das Papsttum vom Teufel gestlitet 1st, so sm~ auc.h sel.ne 
Rechte die mit Oottes- und dem llatiirlichen Oesetz und Recht mcht uberell1-
stimm:n, sondern dawider sind, des Teufels Stiftung und Ordnung. Vgl. auch 

W. 6,459. 
111) Tischreden W. 4,457. 
112) lb. 1,144. . . ' . 
113) DaB Luther in dem romischell Reich der deutschen ~atlOn 111cht. eme fortsetzung 
des alten Romerreichs im Unterschied von den Kan0111sten sah, 1st bekannt (V~l. 
W. A. 6,462!!: Es ist ohn zweiffel, das das recht romisch reych davoll die schn~ft 
der Propheten Numeri 24 und Daniel verkundet lwben lengist vorstoret .und em 
end hat .. und ist nu ein ander romisch reich, das der bapst hat auf! dIe Deut
schen bawet. den jhelles, das erst ist langis, wie gesagt, unlergegangen. 
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, Hum lege::; als eine alberne gei13elt IH), so denkt e1' bei den 
gemeinsamen Gesetzen del' Volker zweifellos an das rbmi
sche Recht, umsomehr, als dieses zu seiner Zeit im Gegen
satz zu den Statutarrechten del' einzelnen Territorien als 
v'r e 1 t r e c h t galt. Auch .Melanchthons Billigung del' 1'0-
mischen aequitas wurde Calvin guthei13en, da er den Ver
nunftgrund aller Gesetze in ihrer christlichen Form als del' 
romischen aequitas kongenial we1'tet. Infolgedessen wurde 
e1' den Satz Melanchthons unterschreiben, daB die rom i
schen Gesetze zu achten sind, da ihre Bestimmungen von 
dem mit dem gottlichen Gesetz identischen Naturgesetz ab
geleitet sind. Hat doch auch Calvin, wie gezeigt, nicht 
bloB allgemein die natlirliche Billigkeit als Norm und Ziel 
alIef positiven Gesetze bezeichnet, sondern gelegentlich die 
Uebereinstimmung del' einzelnen romischen leges mit dem 
Naturgesetz und Dekalog hervorgehoben. vVenn abel', wie 
wir zugeben muflten, die uberragende SteHung des romi
schen Rechtes gegenubel' den andel'en positiven Gesetzen 
nul' angedeutet, nicht direkt behauptet wird, so kann man 
trotzdem ann ehmen, daB die Ueberlegenheit des romischen 
Rechtes ihm auBer Zweifel stand. An Stelle des dil'ekten 
WOl'tzeugnisses tl'itt del' Tatbeweis ein. Calvin arbeitet 
in seiner Staatslehre und Theologie viel haufiger als die 
anderen Reformatoren nicht bloB mit den Grundbegriffen 
des l'omischen Rechtes, sondern er verwertet bejahend 
auch einzelne Bestimmungen des privaten und offentlichen 
Rechtes; del' vVesenszug seiner Staatsauffassung wurzelt 
in dem romisch-rechtlichen Boden. Calvin, del' prak
tische Gesetzgeber Genfs, hat die uberragende Bedeutung 
des romischen Rechts dadurch anerkannt, daB er den Zivil
prozeB und das Eherecht in Genf von den kanonistischen 
Bestandteilen moglichst zu befreien und auf die romisch
rechtliche Basis zu stellen versuchte 115). 

114) 2,l104ff: sunt enim qui recte compositam esse rem publicam negent, quat: 
neglectis Mo~e politicis, com m u nib u s g e n t i u m 1 e g i bus regitur, Quae 
sent entia quam periculosa sit et turbulenta, viderillit alii, mihi fa Is am e~~" et ac 
stolidam, demonstrasse satis ecrit. 
115) Vg!. hinsichtlich des Zivilprozesses die 4. Abhandlung, 
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Man hat Melanchthon den Vorwurf gemacht, daD er, 
wie die Naturrechtslehrer aller Volker und aller Zeiten, 
mit dem groDten Nachdruck die Anschauung, das positive 
Recht sei neben dem Naturrecht uberflUssig odeI' schadlich, 
bekampft hatte, ohne zu bedenken, daD das positive Recht 
neben dem Naturrecht logisch unmoglich sei 116), Da Cal
vin in dieser Anschauung mit Melanchthon ubereinstimmt, 
wird er durch diesen Vorwurf mitbetroffen. Melanchthon 
bekampft 117) die Anschauung, die die Notwendigkeit del' 
ge,schriebenen Gesetze durch den Hinweis auf die natur
Hche Urteilsfahigkeit der Gerichtsorgane zu bestreiten 
glaubte, eine Anschauung, die sich offenbal' auf das oben 
erwarmte aristotelische Prinzip stutzte, wonach die nicht
geschriebene Billigkeit das ge<schriebene Hecht verbessern 
kann. In seiner scharfen Auseinandersetzung mit dieser 
Auffassung 118), del' selbst Luther nicht abhold war 119) und 
die mit den sonstigen Anschauungen des Aristoteles in 
Widerstreit steht 120), will er nicht die unbedingte Notwen
digkeit des positiven Rechtes als eines Systems gultiger 
Sollnormen neb e n dem Naturrecht erharten, sondern, 
wie seine vorhel'gehenden A usfUhl'ungen beweisen, die von 
den Gegnel'n bestrittene Notwendigkeit del' positiven Ge
setze damit beweisen, daB das natill'liche Pl'inzip del' Bil
ligkeit in diesem enthalten ist und nul' in den Fallen, wo 
es nicht dil'ekt in dem geschriebenen Gesetz zum Vor
schein kommt, aus den natul'rechtlichen Quellen (ex al'tis 
fontibus) el'schlossen werden musse. Urn diese Stellung 
zu begreifen, muB man wissen, daB Melanchthon wie Cal-
116) Kelsen, Die philosophisehen Grundlagen der Naturreehtslehre des Positivismns. 
S. 36. 
m) CR 16,234ff. 
118) Er nennt sie direkt barbariseh. 
119) W. A. 11,279: wo du der liebe uoeh urteylest, wirst du gar leyeht aile saehen 
schey den und entriehten 0 nail ere e h t b ii e her. Wo du aber der liebe 
und natur reeht auE del' augen thust, wirstu es nymmer mehr so treHen, das es 
Gotte gefalle, wenn du aueh aile reeht biieher und Juristen gefressen hettist, 
Sondern sie werden dieh nur yrrer maehen .. Eyn reeht gut urteyl das mull und 
kan nicht aulJ biichern gesproehen werden, sondern aull frey em synn daher, als 
were keyn bueh. Aber soleh frey urteyl gibt die liebe und nat uri i e h Re c h t.. 
das aile vernunfft voll is!. 
l~O) siehe oben, S. 105. 
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vin sich gegen zwei Fronten von Gegnern zu verteidigell 
hatten. Wie bereits bemerkt, hatten sie zunachst mit den 
anarchistisch-tauferischen Gegnern zu tun, die die Staats
ordnungen als auf Ge,\'Talt l'uhende Einrichtungen und die 
vom Staat erlassenen Gesetze als Mittel del' Zwangsherr
schaft bekampften. \Var es diesen Gegnern gegenubel' 
leicht, darauf hinzuweisen, daB ohne festgefUgte Ordnun
gen del' Bestand des Staates bedroht ist, so mufite man an
cieren aus den Wirren des Bauernkrieges hervorgegange
nen "Bundesgenossen", die die "heidnischen" Gesetze 
dUl'ch das "gsatz Mosis" ersetzt haben wollten 121), mit an
deren Denkmitteln begegnen. Melanchthon, del' ursprung
Hch geneigt war, die Einftihrung del' mosaischen Gesetz
gebung zu befUrworten, unternahm eine literarische Fehde 
zum Schutz del' positiven, namentlich del' l'omischen Ge
setze. Seine Reden "Ueber die Gesetze" gehen von dem 
Prinzip aus, daB die hI. Schrift nicht bloB nicht die burger
lichen Gesetze miDbillige, sondern direkt befehle, daD sie 
mit Ehrfurcht und heiliger Scheu verehrt werden sollen 
(religiose sancteque colantur CH 11,68) und daB vorzuglich 
die rom i s c hen Gesetze dem Prinzip del' Billigkeit ent
sprechen. 

Calvin entkraftet den Einwand del' GegneI', durch die 
Unterwerfung del' Christen unter die in ihrem Land gel
tenden Gesetze werde das mosaische Gesetz auBer Kraft 
gesetzt, so, daB e1' auf del' einen Seite die mosaische Ge
setzgebung in ihrer Kraft belaBt, auf del' anderen Seite, 
was besonders unterstrichen werden muD, als Vorauset
zung fur die Giltigkeit aller Gesetze die Notwendigkeit 
des Nat u r l' e c h t s verlangt. Von dem mosaischen Ge
setz werden lediglich die judiziellen und zeremoniellen, 
nul' Israel angehenden Bestimmungen abgeschafft, sein 

121) Johann Eberling von Guenzberg, Ausgewahlte Schriften, herausg. von Enders, 
I, 130: AUe alte kaiserliehe und pfaffenreeht thun wir ab .. kein peinlieh stattlt 
sol! fiirhin angenomen werden, das mit im gsatz Moysi ulJdruekt is!. - "Aile 
doctores der Reehte, sie seind geistlig oder weltlich sollen an keinem Gerieht 
bei keinen Rechten, aueh in keins Fiirsten oder anderen Rathen mehr gelitten, 
sondern ganz abgethan werden (im Manifest der Bauern: S t 0 b b e, Reehtsquellen 
2,5111). - V gl. Melanehthon CR 16,448; 11,920,358; 12,20.25. Nonnulli nezant 
Christiano utendum esse legibus ethnicorum. ltaque aut novas conantur ferre, 
aut revoeant nos ad Mosaicas, leges, ut Carolostadius (Karlstadt) qui vehementissime 
contendebat, explosis Romanis legibus Mosaicas recipiendas esse. 
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sittlicher Inhalt bleibt intakt und allgemein verbindlich. 
Wenn an Stelle del' judischen Gesetze in den einzelnen 
Staaten andere bessere ("dum magis probantur") in Kraft 
get1'eten sind, so bedeutet das keinesviTegs eine Rerabset
zung del' judischen Gesetze, da das Vlerturteil nicht du1'ch 
einfachen Vergleich del' judischen Gesetzgebung'mit del' 
nichtjudischen, sondern nath Abwagung del' lokalen, zeit
lichen und volkischen Bedurfnisse del' jeweiligen Volkel 
abgegeben wird (2,1106). Die Gesetze del' anderen Volker 
und Staaten mussen an dem sittlichen Grundgehalt des 
mosaischen Gesetzes gemessen werden. Zu diesel' Losung 
des von den Gegne1'n aufgegebenen Problems braucht abel' 
Calvin, ,:vie seine ganze Beweisfuh1'ung zeigt, das Denk
mittel des Natu1'rechtes. \Venn e1' das Naturrecht Zur 
Starkung, besser zur Beleuchtung (vgL 2,1105: id quod di
xit pIa n u m fiet) seines Grundsatzes, daD das gottlichl! 
Gesetz die oberste Norm des Staatslebens sein musse, her
anzieht, dann sieht e1' es eben nicht als etwas "beila.ufl
ges" 122) an. Es steht den einzelnen Volkern frei, Gesetze zu 
schaffen, die sie fUr vorteilhaft und zweckmaHig halten, nul' 
rnussen sich diese nach del' bleibenden Liebesregel des alI
gemeinen Sittengesetzes richten, so daD zwar die Form 
wechselt, das Prinzip abel' dasselbe bleibt 123). Ratte er mit 
diesen Satzen seinePolemik beendet, so hiHte er schwerlich 
seine Gegner uberzeugt, denn diese hatten darin nur eine 
ide ale Forderung gesehen, mit del' die damalige \Virklich
keit nach ihrer Meinung nicht ubereinstimmte. Die Staats
gesetze waren in ihren Augen ein heidnisches Zwangs
mittel, das sich nicht bloH nicht mit del' christlichen Frei
heit vertrug, sondern den Christen noch hartere Strafen 
auferlegen wollte, als es das mosaische Gesetz und sein 
Urheber, Gott, zulieHen. Es war daher das Anliegen Cal
vins, den Nachweis zu liefern, daH del' \Vesenszug del' da
maligen Gesetze dem in del' mosaischen Gesetzgebung ent
haltenen Prinzip del' Billigkeit entsprach. War abel' die 
Billigkeit nach del' damaligen Rechtsauffassung im Unter
schied vom ius scriptum ein wesentliches Merkmal des 

'22) Gegen Lang, Naturrecht, S 22. 
120) 2,1105. 
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Naturgesetzes, so hat Calvin notgedl'ungen nicht "bei
Hiufig" das Naturrecht in die Debatte gezogen. 

Dabei war e1' sich eines "formal - logischen" 
Widerstreites zwischen diesem und dem positiven 
Recht nicht bewuDt. Diesel' ware vorhanden, wenn 
das positive Recht als ein System gultiger Sollnor
men neb e n dem Naturrecht als einem System, das 
aueh Sollnormen enthalt, bestehen sollte 124). Das positive 
Recht wird abel' naeh Calvin als eine in Sollgeltung ste
hende Rechtsordnung nur betrachtet mit Rucksicht auf die 
in ihm enthaltene unveranderliche Norm del' aequitas, die 
e i n zig u n d a II e in, weil in dem positiven Gesetz mit
enthalten, diesem den Charakter des SoIl aufpragt und die 
Vol'aussetzung del' verbindlichen Kraft del' positiven Sat
zung bildet. Selbstverstandlich handelt es sich dabei auch 
Wr die Untertanen um eine innel'e Bindung, um den physi
schen Zwang, del' auch durch das Naturrecht gefordert 
wird 125). Del' Widerstreit zwischen dem Naturrecht und 
dem positiven Recht konnte bestehen, wenn Calvin die bei
den Rechte gewissermaDen in ihrer Reinkultur gegenuber
gesteut hatte, wie es die mod erne zergIiedernde juristische 
Begriffskunst tut 126). 1st namlich nach diesel' das rein po
sitive Recht eine Zwangsordnung - wobei man unter dem 
Zwang eine physische, von auDen kommende Einwirkung 
versteht - schaltet dagegen das reine Naturrecht, das Na
tul'recht "seiner Idee nach", jeden physischen Zwang aus. 
da es eine natiirliche, jedermann evidente und jedermanns 
gutem '\iVillen entsprechende Ordnung voraussetzt, so 
kann man fUglich von einem "formal-logischen" ,\Vider
spruch reden; man kann ferner von materjell-teleologi
schem Gesichtspunkt aus das positive Recht fUr uberfllls
sig erklaren. Calvin arbeitet abel' nicht mit einem reinen 
Naturrecht, denn das Rechtswissen muD durch die Off .n
barung des Gesetzes Gottes geklal't und vertieft, das 
Rechtsgewissen durch die gottlichen Forderungen ge
scharft werden. Sein positives Recht ist abel' auch nif'ht 

12&) Gegen Kelsen. a. a. 0., 36. 

126) Siehe oben S. 
126) So Keisen, a. a. 0., 32. 
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wesentlich bloB ein Zwangsrecht, denn die Zwangsordnung 
tritt nach ihm erst ein, wenn die Ueberzeugung von del' 
Gebundenheit bei den Rechtsadressaten nicht von selbst 
gegeben ist, die also die Rechtsordnung nicht einhalten; 
del' physische Zwang gehort fur Calvin nicht zum V\Tesen 
des Rechtes 127). Darum sein von uns bereits festgestelltes 
Bestreben, die Zwangsmomente durch sittliche Antriebe zu 
ersetzen, die in einer organischen Gemeinschaft zur Ver·· 
wirklichung del' Bruderlichkeit im Vordergrund stehen 
mussen. Es gehen bei ihm tatsachlich das naturrechtliche 
und positivrechtliche Syst.em ineinander. Wenn die Ob
rigkeit ihre Aufgabe darin sieht., die positiven Rechte zu 
wahl'en und durchzusetzen, so tut sie es im BewuBtsein, 
von Gott dazu delegiert zu sein (2,1115;). In die
sel' Auffassung ist das nat.urrechtliche Moment mit dem 
positivrechtlichen verknupft.. Denn es ist ein positivrecht
licher Grundsatz, daB die Gesetze gel ten, sofern sie durr'h 
die Obrigkeit bestimmt und durchgesetzt werden; es ist 
ein naturrrechtlicher Grundsatz, daB die Geltung del" Ge
set.ze nicht durch bloBe Autoritat del' Obrigkeit verbtirgt 
ist, sondern daB sie gelten, da sie dem gottlichen Gesetz 
und dem Naturrecht entsprechen, ihrem Gehalt und Inhalt 
nach gerecht sind. Die Idee des Naturrechtes verwandelt 
sich tatsachlich teilweise in eine Ideo1ogie des positiven 
Hechtes, sofern ihre unveranderliche Grundidee auf die 
ta tsachlichen Vel' hal tnisse des gesellschaftlichen Lebens 
angewendet und diesem angepaBt wird. Wenn man dies 
alles ein "denaturiertes Naturrecht" nennen will, so ist 
dagegen nichts einzuwenden, und nul' daran zu erinnern, 
daB auch die neueste Entwickelung del' Hechtsphilosophi€l 
das "denaturierte Naturrecht" nicht mehr ausschalten 
kann, wie es del' naturalistische Positivismus getan hatte, 
ferner, daB das positive Recht €lin tiberpositives Rechts
prinzip voraussetzt und die Gesetzgebung sich von dem 
EinfluB einer "h6heren Ordnung" nicht 10s16sen kann. Nun 
EinfluB einer "h6heren Ordnung" nicht 10s16sen kann. 

Denn es kann als erwiesen gelten, daB die lange Zeit 
absolut herrschende geschichtliche Rechtstheorie nicht 
127) Vgl. S. 86. 
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.' vermochte, die naturrechtliche Frage als wissenschaftlich 
unhaltbal' hinzustellen. Die naturrechtliche Frage, so sieht 
man ein, verlangt nicht nowendig, daB gewisse Rechts
satze odeI' ein bestimmtes Rechtssystem jetzt und tiberall 
eingefUhrt werden soHten; sondern nul', daB ein f est e s 

. Z i e I fur die Rechtssetzung ins Auge gefaflt werde. Die 
Rechte m6gen me h rod e I' wen i g e I' v e I' s chi e den 
s e in, bedingt durch die a b wei c hen den k u 1 t u
r e II e n Z u s tan de; das eine kann hinter dem anderen 
z u rue k g e b 1 i e ben sein, und groBe E n t fer nun -
g e n m6gen sich zvi'ischen die einzelnen ge1egt haben: abel' 
deshalb kann doch d a s Z i e 1 e i nun d d ass e 1 b e 
s e i n 128). Das alles ist abel' haarscharf die Meinung Cal
vins 129). Das uberpositive Rechtsprinzip ist abel' nicht eine 
bloB formale Idee, nicht stoffleer; sein Inhalt ist die mit 
del' Liebe identische Billigkeit und unveranderlich 130). Die 
Ausformung der Gesetze nach diesem Prinzip, ihre Konstu
Hon verandert sich. Brunner, del' seine Naturrechtslehre 
im Einklang findet mit del' reformatorischen 131), weicht ge
rade in del' Charakterbestimmung del' Normen von Calvin 
und den Reformatoren abo Nach Brunner gibt es keine ab
solute Norm, sondern nul' relative Normen, die fUr jede Zeit 
und jeden geschichtlichen Kreis immer neu zu finden 
sind 132). Brunner merkt nicht, daB er mit diesel' relativi
stischen Deutung del' Rechtsidee in das Fahrwasser dei3 
rechtsgeschichtlichen Positivismus 133) gerat. Das "immer 

128) S tam m I e r, Ueber die Methode der geschichtlichen R.echtstheorie. 1888 S. 37. 
129) Vgl. aus der bereits erwahnten grundlegenden Stelle OP. 2,1106 die Wendun
gen: proinde sola (aequitatis ratio) quoque ipsa legum omnium s cop u s et 
regula et t e r min u s sit oportet. Ad earn regulam quaecunque formatae erunt 
leges, quae in eum s cop urn directae, quae eo termino limitatae. non est, cur 
a nobis improbentur, utcunque vel a lege iUdaica, vel in t e r s e ips a e alia, 
differant . . . Videmus ut eiusmodi diversitate in e u n d e mom n e s fin e m 
ten dan t ... Neque enim aliae illi p rae fer u n t u r, dum magis probantur. 
non simplici collatione, sed tern p 0 rum, 10 c i, g e n tis conditione. 
130) D 0 0 yew e e r d bewegt sich ganz auf den Bahnen Calvins, wenn er in seiner 
vortrefflichen Schrift: Calvinisme en natuurrecht, S. 16 einscharft, daB das 
"primare Naturrecht" nur das zum Ausdruck bringt, was das unveranderliche Wesen 
jeder R.echtsordnung ist nach gottlicher, von unserem Willen unabhangigen B~
stimmung. 
131) Das Oebot und die Ordnungen. S. 608. 
132) ib. 354. 
133) V gl. S. 657. 
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neue Finden" del' Norm setzt voraus, daB die bisherige Auf
fassung del' Norm preisgegeben, die Fixierung del' Norm 
also entweder von del' neuen Erkenntnis des Rechtsideals 
abhangig gemacht \vird, odeI' ein \virklicher \Vechsel des 
Ideals in del' Erscheinung festzustellen ist 134). Es ware Un
gerecht, in dem absoluten unveranderlichen Ker'n del' po
sitiven Gesetze, dem absolut Richtigen, nul' etwas "Sto
isches" zu finden 13"). Denn die Voraussetzung, daB das ab
solute mit del' Liebe identische Gesetz als Norm del' positi
ven Gesetze einen \Viderspruch in sich schlie fit 186), da die 
Liebe kein Gesetz sei, scheitert an dem biblischen von Cal
vin durchaus festgehaltenen Prinzip, daB die Lie bed as 
G e set z Got t e sis t, was in dem einheitlichen Doppel
gebot del' Gottes- und Nachstenliebe zum Vorschein kommt. 
Calvin \veW wohl, daB die "freischenkende g6ttliche Liebe 
nicht gesetzlich zu fassen ist", abel' e1' scharft ein, daB diese 
Erkenntnis mit dem LJ e b e s g e bot nichts zu tun hat. 
Denn diese ausgesprochene Forderung ist nicht mit der 
Darreichung del' uns mangelnden geistlichen Gliter zu ver
wechseln 137). Es ware allerdings sinnlos, nach dem abso 1 u t 
richtigen Recht zu fragen, wenn damit die Meinung verbun
den sein sollte, daB dieses in seiner A b sol u the i t in 
die Erscheinung tritt. Abel' gerade diese Sinnlosigkeit weist 
Calvin entschieden ab. In den Gesetzesgeboten zieht Gott 
nicht in Betracht, was die Menschen k 6 nne n, sondern 
was sie soIl en 138); es kommt darin nul' del' absolute Gel
tungsanspruch, die verpflichtende Kraft und die Forderung 
des Gehorsams zum Vorschein - ein Geltungsanspruch, 
del' bestehen bleibt, auch wenn die entsprechende Verwirk
Uchung ausbleibt. Die positiven Gesetze sind nicht ein Ab
bUd des absoluten Prinzips, auch nicht seine Nachahmung, 
wie Plato wollte, sondern nul' relative Ausformungen des 

1M) Vgl. Stammler, a. a. O. 23. 
135) Brunner, a. a. O. 253. 
136) Brunner, a. a. O. 254: "Das unbedingte Richtige ist . . . ein Widerspruch". 
187) Op. 45,614ff. interim gratuita peccatorum remissio, per quam Deo reconciliamur, 
fiducia Dei invocandi, arrha futurae haereditatis, et aliae omnes fidei partes, 
licet primum in lege gradum obtineant, non pen den tin his duo bus man
d a tis: quia aliud est exigi quod debetur, aliud offerri quod nobis deest. 
138) OP. 45,611ff: Deum in legis praeceptis respicere, non quia possint homines, 
sed quid debeant. 
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absoluten Sittengesetzes; diese Ausformung, weillokal und 
zeitlich, also sch6pfungsmafiig bedingt, bleibt immer re
lativ. Wie das absolute Sittengesetz den Zielpunkt bezeich
net, auf den sich die sonstigen Gebote richten 139), so ist es 
auch die Grundnorm, nach del' del' \'Tesensbestand und die 
Entvi'icklung del' positiven Gesetze sich gestalten sollen. 
Erst durch die Zusammenfassung des 'Wesentlichen und 
des Periperischen, del' aequitas und constitutio, wil'd das 
Naturrecht zu einer reI a t i v e n, del' geschichtlichen 
Wirklichkeit angepafiten Ol'dnungsmacht. 

'"") lb. in qnem scopum dirigantut' omnia mandata, admonct. 



III. 

Das Widerstandsrecht. 



Auch die Widerstandslehre Calvins ist von del' For
schung nicht unberucksichtigt geblieben. Aber wie die 
Naturrechtslehre, so hat auch sie eine versehiedene Deu
tung und Beurteilung erfahren. \Vahrend Lang 1) anzu
nehmen glaubt, daD die in einel' "kurzen Bemerkung ganz 
am Ende del' lnstitutio (Op. 1,1122) el'wahnte Widerstands
lehl'e nieht einmal "negativ in del' Fl'age des Untertanen
gehol'sams und des \Videl'standsl'echtes, geschweige denl1 
positiv befriedigen konnte" ist del' Satz del' Institutio nach 
Wolzendorff 2) fur die Zukunft del' Staatslehre ungeheuer 
bedeutsam, "da er nicht entnommen ist einem naturreeht
lichen System, sondern alleinder Beobachtung des gel
tenden Reehtes ; er enthalt eine politiseh und staatsrecht
lieh riehtige Beurt~ilung des tatsaehliehen Rechtszustan
des. Das ist das wichtigste fUr die reehtliehe Beurteilung 
del' Bedeutung Calvins in del' Geschichte del' Lehre vorn 
Hevolutionsreeht, und beschamend WI' den Protestantis
mus wie fUr die Staatslehre muD es sein, daD diese so auf 
del' Hand liegende Tatsache bisher kaum;J) beobachtet 
wurde". \Volzendorffs Auffassung teilen Seeberg4) Holl 5), 
und HauDherr6). Dagegen wendet Baron 7) ein, daD es 
wenig fOrdert, den RefoI'matoI' darauf hin zu pI'lifen, wie
viel odeI' wenig e1' unmittelbal' zul' Bildung del' natur
rechtlichen Theol'ien beigetl'agen habe; sollte Calvins 

1) Naturrecht, 28,48. 
2) Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstand des Volks, 1916. ill 
"Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte", Heft 126, S. 95ft. 
S) Ausgenommen ist die Schrift von Cardauns, Die Lehre vom Widerstandsrecht 
des Volkes gegen die rechtsmliBige Obrigkeit im Luthertum und Calvinismus 
des 16. Jahrh. 1903, gegen deren Neiguug, die revolutionliren Ideen als Produkt" 
des Protestantismus zu kennzeichnen, sich Wolzendorff mit Recht wendel. 
1) Dogmengeschichte IV, 2,618. 
5) Oesammelte Aufslitze 1,277. 
6) Der Staat in Calvins Oedankenwelt (Schriften des Vereins fUr R.eformations
feschkhte, Nr. 136) ~9ff. 
) Baron, a. a. O. -9). 
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Lehre dennoch etwas neues und VOl' aHem wil'kungs
kraftiges gewesen sein, woruber kein Zweifel bestehe, so 
wird man dieses nul' dann erfassen, wenn man nach del' 
Funktion del' Lehre vom \:Viderstandsrecht del' "Volksbe
horden" fUr das Ganze von Calvins religioser Staatsauf
fassung fragt. vVenn Baron diese Bedeutung in 'del' Ve1'
ankerung del' Aristokl'atie in del' Monarchie del' Gegen·· 
wart sucht, so ist diese Auffassung allerdings 
nul' in sehr beschranktem MaDe richtig. Dagegen enthalt 
Barons Arbeit einen wichtigen Hinweis darauf, daD man 
bei del' Erorterung eines so bedeutsamen staatsrecht
lichen Problems del' praktischen Be\'\rahrung der' 
theoretischen Grundsatze nachgehen muD, eine Forderung, 
die Baron allerdings mangelhaft el'hHlt, und die \:Volzen
dol'ff ausdrucklich ausschaltet; die Fl'age, ob Calvin nicht 
in del' Praxis anderen Ideen gehuldigt und del'en Ver
bl'eitung gefordel't habe, muD nach \:Volzendorff auDer 
Acht gelassen werden S). Damit wil'd die Frage del' vVir
kungskraftigkeit del' Idee mit Unrecht untel'schatzt, denn, 
wie wil' sehen werden, ist del' calvinische Satz del' Insti
tutio nicht originell und nach seinem wesentlichen Gehalt 
auch bei den anderen Refol'matoren vorhanden. 

Nun ist allerdings die praktische Betatigung des Re
formators in diesel' hochwichtigen Frage von del' Litera
tur beachtet worden. Doumergue 0) hat zahlreiche Belege 
aus dem Briefschatz des Reformatol's zusammengetl'agen, 
abel' gel'ade die staatsrechtlich wichtigsten, auf die Stel
lung und Aufgabe der damaligen Stande sich beziehenden 
Ste11en sind ihm unbekannt. - MuD dies auch von den 
Studien von Marcks 10) und H. Naef 11) gesagt werden, so 
sind die Unterlassungen del' beiden Forscher damit zu 
erklaren, daD die Studie des ersteren bis zum Tode Franz 
II. (1560) reicht, die des letzteren sich auf die Zeit des 
Aufstandes von Amboise beschrankt. \:Verden auDerdem 
die einzelnen Behauptungen diesel' Forscher in einigen 
Punkten berichtigt werden mi.issen, so ist das Hauptanlie-

8) a. a. O. 97 A. 
9) a. a. O. 486ft. 
10) Coligny I. 
11) La conjuration d' Amboise et Geneve 1922. 
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gen unserer Studie, die theoretischen Satze Calvins in 
ihrer praktischen Bewahrung darzustellen und dabei 
einen neuen, fUr die \Virkungskraftigkeit del' calvini
schen Auffassung entscheidenden Grund herauszustellen. 

1 

Calvin empfindet die Schwierigkeit des Problems 
(quaestio sane difficilis) 12), das sich ihm in seiner mittel
alterlichen Form darbot: \:Vas ist zu tun, wenn die 
Konige und Fursten sich eidlich zur Treue verpflichten, 
wenn sie versprechen, daD sie das Recht mit den Regeln 
del' hochsten Billigkeit, Aufrichtigkeit und Unbescholten
heit verwalten werden, und trotzdem ihre Treue brechen 
und sich tyrannisch gebarden? Sollten die Volker nach 
Selbsthilfe greifen (sibi ipsi consulere)? Er weiD, was 
hier auf dem Spiele steht: die Gewahrung des \:Vider
standsrechtes wurde del' Neuenmgssucht und den revolu
tionaren Zuckungen seiner Zeit, die gar leicht und bald 
die bestehenden Ordnungen verandern und in Bewegung 
setzen wollen, Nahrung geben 13). Er gibt zu, daD der ein
zelne den Gewalttatern als P r i vat leu ten \:Viderstaml 
leisten darf, da es nicht erlaubt ist, z. B. das Gut clem 
anderen zu entreiDen. Nul' so kann del' V\1iderstehende be
zeugen, daD er das geschehene Unrecht nicht gutheiDt. Es 
gibt eine doppelte Art des \Viderstandes: die eine, wenn 
wir ohne Schaden, ohne Verantwortung das Unrecht ver
hindern; die andere, wenn wir das ius talionis uben. Die 
letztere Art ist den Christen verboten - sie durfen die Ge
walt nicht mit Gewalt zuruckschlagen - die erstere da
gegen geboten 14). 

Anders verhalt sich die Sache, wenn die 0 b rig k e i -
t e ndas Recht ins Unrecht verkehren. Da ist den Privat
leu ten jede Auflehnung verboten, mogen die Herrscher 

12) 29,552. 
13) ib: multos hodie videmus occasion em rerum novandarum quaerere, nimiumque 
sibi permittere, in potestatibus et dominationibus movendis et com mutandis. 
14) 29,45,184: ·quamquam Cbristus suis nonpermittit, ut vim vi repellant, non tamen 
prohibet, quin deflectant ab iniusta violentia. 
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sich auch noch so tyrannisch gebarden und gegen Gott, 
das Recht und die Billigkeit verstof3en 15). Ordnet man 
diese Satze in den Zusammenhang ein, in dem sie stehen, 
betrachtet man sie namlich unter dem Gesichtspunkt del' 
Vertl'agstreue und Eidesverpflichtung, (iusiurandum und 
fides), nimmt man ferner an, daB jede1' Vertrag'im reli
giosen Boden wu1'zelt, so ist das Motiv fur die energische 
Bekampfung jeder revolutionaren Regung in erste1' Linie 
die Abscheu VOl' dem Vel' t rag s b r u c h, del' nicht bloH 
an menschlichen Autol'itaten, sondern, was das Entschei
dende ist, an Gott selbst begangen win!. 

Mit diesem Motiv geht ein anderes Hand in Hand, nam
lich del' del' pa trial'chalischen Ideenwelt entnommene 
Grundsatz, daB die Herrschel', die patres patriae, denen 
Gott als seinen Stellvertretern seine Majestat, seine gott
liche marque 16), das Zeichen seiner Gegenwart eingepragt 
hat, den Anspruch auf Gehorsam del' Untertanen erheben 
durfen, auch wenn sie die nichtswurdigsten Tyrannen 
(nequissimus tyrannus) sind. Del' Widerstand gegen sie 
wird deswegen auch als ein frevelhaftes Unternehmen 
gegen Gott verurteilt (resisti magistratui non potest, quin 
simul Deo resistatur) 17). Die durch einen pflichtvergesse
nen Henschel' den Untertanen zugefUgten Leiden mussell 
in demutiger Geduld ertragen und die Untertanen durch 
Selbstbesinnung und tieferes SchuldbewuBtsein zu 
umso eifrigerem Flehen urn den gottlichen Beistand an
getrieben werden 18). 

Wird denn abel' dadurch die Gegenseitigkeit del' Ver
pflichtung nicht Hlusorisch, wenn die Herrscher ihr Amt 
nicht nach Recht und Billigkeit verwalten? Brechen sie 
dadurch nicht ihre Treue und Vertragspflicht '/ Calvin 
macht sich selbst diesen Einwand 19), schlagt ihn abel' als 

15) 29,552: ionge alia est ratio principum et superiorum dignitatum, quibus Deus 
vult subditos obedientes esse . . subditos regibus ac principibus nec posse nee 
debere adversus ipsos rehellare aut quidquam movere, licet tyrannidem exerceant. 
16) V gl. oben S. 27ft. 
17) 3,111. 
18) 2,1115; Op. 29,660: opponit (Deus) quasi sua e P rae sen t i a e notam in 
istiusmodi personis, in quibus sibi honorem haberi praecipit et summum 
imperatorem agnosci. 
19) 2,1115: at mutuas inquies, subditis suis vic e s de bent pra~fecti. Id iam 
ccmfessus sunt. 
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alberne Vernunftelei (insulsus es ratiocinator) zuruck. Die 
untertanen sol1en eben ihre Pflicht tun und das andere 
Gott ubedassen, dem die Fursten verantwortlich sind. 
Zwei Moglichkeiten stellt e1' dabei gleichsam als Trost 
und \Varnung in Aussicht. Gottes Vol'sehung wird seiner 
Zeit offenkundige Rachel' erwecken, die auf seinen Auf
trag hin die verbrecherische Herrschaft strafen und das 
ung-erecht unterdruckte Volk aus seinem Elend heraus
reiDen. Durch sie wird Gott sein gerechtes \Verk vollen
den; horen mogen es die Herl'scher und zittern. Ferner: 
\VO es in einem Staat Volksbehorden (Stande) gibt, die 
del" \Villkur del' Herrschel' steuern sollen, ist es nach 
gotilicher Ordnung (Dei ol'dinatione) ihre Pflicht und ihr 
Recht, zum Schutze del' Freiheit des Volkes gegen die 
pflichtvergessenen Henschel' vorzugehen "0). - Wenn die 
Ve1't1'ete1' del' Obrigkeit den Versuch machen woHten, 
den Gehorsam gegen den, del' allein die hochste 
Herrschaft hat, zu vereiteln, dann muH del' Gehor
sam del' Obrigkeit versagt werden, dann muD del' Mensch 
auf Gott allein uber alle und fUr aIle horen. Denn del' 
Versuch, uns Gottesfurcht und Verehrung zu entreiflen, 
die reine Lehre Gottes umzuwerfen und die Ehrfurcht VOl' 
lien Menschen del' Ehrfurcht VOl' Gott vorzuziehen, ist nicht 
bloB ein UmstuI'z del' nattirlichen Ordnung, sondern eine 
Auflehnung gegen die Majestat Gottes, die uber allen 
Autoritaten steht. Dem Ftirsten, del' die Autoritat Gottet> 
verletzt, soIl man eher ins Gesicht spucken als gehorchen, 
denn er l'aubt Gott sein Hecht und seinen Thron. Esware 
eine Pel'fidie und Feigheit, wenn man das unwurdige und 
gottlasterliche Gebot del' Obrigkeit, in Sachen des Evan
geliums zu schweigen, befolgen woHte. So11te man sich 
aus falscher Bescheidenheit VOl' den hofischen Schmeith
Iern zuruckziehen, die die Ablehnung eines koniglichen 
Befehls fUr unrecht erklaren, so wtirde man sich selbst zu 
einem Menschenknecht entwurdigen 21). - Rechtlich wird 

20) OP. 1,1022; 2,1116. 

"') Zu Op. 2,111611. vgl. noch Op. 41,25i: si quis incipiat a reverentia terreni 
principis D e 0 p rae t e r ito, ille praepostere faciet: quando hoe esset 
pervertere totum nat u are 0 r din e m. Ergo priore loco timeatur Deus. 
obtineant prinCipes terreni suam autoritatem, sic tamen, ut Deus emineat. Potius 
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die Versagung des Gehol'sams einel'seits damit begrundet, 
daD del' gegen Gott sich auflehnende Henschel' dadurrh 
sein ihm von Gott verliehenes Amt verscherzt 22), und 
andererseits echt patriarchalisch aus dem Grundsatz ab
geleitet, daD ein Vater, del' Gott, del' Quelle und dem Ur
sprung jeder Vaterschaft, die hochste vatel'liche 'Ehre Zll 

entreil3en sucht, nicht anderes ist als ein gewohnlicher 
Mensch, das heil3t ohne jegliches Ehrenamt 28). Ja, Calvin 
geht in seinem Eifel' fUr die Ehre Gottes so weit, daD e1' 
den gegen Gott sich auflehnenden Henschel' tief unter die 
menschliche Stufe sinken lafit 24). 

2 

Das Neue in den calvinischen Gedanken el'blickt man 
in del' Enel'gie, mit del' das "theokl'atische" Ideal ergriffcn 

ergo conspuere oportet quam illis parere, ubi ita proterviunt, ut velint etimll 
spoliare Deum iure suo et quasi occupare solium eius, ac si possent eum e coelo 
detrahere. 48,88: principibus.. parendum est, sed ita, ut Deo, summa regi, 
patri ac domino, ius suum minime abrogent. ib. 398: si suo gradu non contenti 
excutere nobis velint Dei timorem et cultum, non est cur iIlos a nobis sperni 
quisquam dicat. quia pluris est nobis Dei imperium et maiestas . . Si impia 
prohibitio as nobis obstruit, vae nostrae ignaviae .. ne ubi tacuerint in hominum 
gratiam, horribile ex are Christi vocem audiant, qua damnetur eorum perfidia. 
22) 48,398: tum evanescunt omnes honorum fumi. 
23) 48,109: si pater gradu suo non contentus, summum patris honorem Deo eri
pere tentat, nihil aliud est quam homo. lb.: si rex aut princeps aut princi
patus eo usque se expedit, ut Dei honorem ac ius minuat, non nisi homo est ... 
qui enim munus suum transgreditur, quia Deo se opponit, spoliandus est h 0 nor i s 
sui tit u I 0, ne sub larva decipiat. - Diese Gedanken decken sich mit den dem 
germanischem Rechtsempfinden entspringenden Grundsatzen des mitlelalterlichen 
kirchlichen Widerstandsrechtes, wonach der schlechte Konig sich seiner Regie
rungsfahigkeit selbst beraubt und zum Tyrannen ohne Amtsbefugnis, zum gewohn
lichen Menschen wird ( K ern, Widerstandsrecht, 218ff, 398ft), aber aucli 
mit der im Gutachten von 1539 ausgesprochenen Anschauung von Luther, Jonas, 
Bueer und Melanchthon (siehe unten S. 143). Calvin geht aber nicht soweit wie 
Cicero, der den Tyrannen nur die f'igur des Mensehen zuerkenn!, ihn aber sons! 
unter die Tiere steli! (de rep. II. 26,49: simul at que enim se inflexit hic rex in 
dominatum iniustiorem, fit continuo tyrannus, quo neque taetrius neque foedius 
nee dis hominibusque invisius animal ullum cogitari potest; qm quamquam 
ligura est hominis, morum tamen immanitate et feritate vastissimas vincit 
beJuas. 
• 4) 41,25: dum insurgunt (sc. principes) contra Deum, indigni sunt qui censeantur 
in hominum numero. lb. 395: si un prince se veut destourner de Dieu et s'exempter 
de sa subiection, ... il n'est pas digne d'estre aCCOmparage a un poulx ... 
car les poulx sont encores creatures de Dieu .... Et toutesfois les princes sont 
enivres iusques Iii., .... qu'ils estiment qu'ils ne peuvent avoir ce qu'il leur 
appartient, sinon que Dieu so it abaisse, e t q u ' I s n e s 0 i e n t p Ius est i -
moSs com m e 11 0 111 m \; s m 0 r tel s, mais qu'on en face des idols. 
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und aufgerichtet und in der Intensitat, mit der es im ein
zelnen zur Geltung gebracht worden ist 25), oder darin, 
das Calvin rucksichtsloser als Luther, die bloDen Rechte 
zu unabweisbaren Pflichten wandelt und ihnen dan lit 
erst zur Wirksamkeit verhilft 26). Das alles mag l'ichtlg 
sein. Doch das Entscheidende ist damit nicht getroUe n . 

Es ist sehr lehrreich, daD Calvin die aus dem gegeit:<eitl
gen Charakter des Vertl'ages falschlich gezogene Folge
rung, daD die Untertanen dem treubruchigen Henscher die 
Treue nicht zu halt en brauchen, mit dem Hinweis auf die 
Nichtigkeit del' aus ahnlichen Vertragsverpflichtungen im 
Ehe- undFamilienleben abgeleitetenKonsequenzen zuruck
schlagt. Durfen die Ehefrauen den Ehemannern und die 
Kinder ihl'en pflichtvergessenen Eltel'n den Gehorsam 
nicht versagen, mussen die Diener ihl'en Herren ge
horchen 27), so gilt dasselbe Gesetz ganz besonders 
(praesertim) von dem Herrscher und seinen Untertanen 28); 
die Verweigerung des Gehorsams auf all enG e b i e ten 
\vird als Revolution gegen Gott .aufgefal3t 29). Es ist abel' 
bezeichnend, daD auch del' Widerstand nicht bloD im 
Rahmen des S t a a t s r e c h t e s und nicht bloD fUr die 
Staatsburger, sondern vom hochsten Standort des aUe 
pat ria r c hal i s c hen Ueberordnungs- und Unter
ordnungsschichten regelnden a b sol ute n G e set z e s 
Got t e s befohlen wird und z\var, wie Calvin ausdruck
lich vermerkt, gegen das auch den Heiden bekannte 
Naturgesetz 30). 

25) So Beyerhaus, a. a. O. S. 99. 
26) Baron, a. a. O. 88. 
27) 51,808: 1\ est vray, que la (zu Romer 13) notamment il (der Apostel) parle des 
;)rinces et magistrats: mais quoy qu'il en soit, eela s'entend a to ute aut h 0 r i t e, 
comme celle que les peres ont sur leurs enfallts, celie des maris envers leurs femmes 
que Dieu n'a point voulu que les hommes fussent pes Ie mesle .... mais qU~ 
les uns dominent et qu'ils ayent Ie credit de commander aux aut res, et que ceux. 
Clui sont inferieurs, leu rob e iss e n t . 
28) Op. 2,1115; 51,212.222; (Gehorsam in der Ehe): Op. 27,685ff; 51,787; 
26,311ff (Gehorsam der Kinder). 
29) Op. 51,736.739; OP. 51,785.806fl. 810 . 
30) Op. 51,228: praeter naturae legem .... Docet filiorum oboedientiam. Inde
tamen sequitur eatenus obediendum esse parelltibus, ne laedatur erga Deum pietas, 
quae primum gradum obtine!. Vgl. 51,785.685; 24, 603; 33,124; 10,1.264. Op. 
2,294: Si in legis transgressionem nos instigallt, merito tum non parentes nobis 
habendi sunt, sed extranei, qui nos a veri patris obedientia subducere conantur. 
Sic de p r inc i p i bus, d 0 min i s et universo superiorum genere habendum. 
Indignum enim et absonum est ut ad deprimendam Dei celsitudinem eorum emi
nentia polleat, quae ut ab illa pendet ita in illam deducere nos debet 



- 140-

Sicherlieh solI mit alledem die unbedingte, bestimm
tel': die allumfassende Souyeriinitiit Gottes ausgedriickt 
werden 31). Es steckt gewifl ein Heroismus darin. Eill 
Heroismus ist es jedenfalls, wenn Calvin auf die Gefahl' 
hin, mit diesel' seiner radikalen Uebe1'zeugung den Fein
den des Evangeliums, gegen die e1' sich seit 1536, seit seiner 
Vo1'rede an Konig Franz 1, zu verteidigen hatte, den Stoff 
zu Verleumdungen zu f)ieten, im Interesse del' unverkurz- . 
ten Ehre Gottes das gottliche Recht uber aUe mens cll
lichen steHt 32), ein Heroismus, del' sieh dann aueh del' 
spateren monarchomaehischen Generation mitteilte, di(~ 

den passiven Widerstallll zum aktiven ausgestalteten. 
Man darf in del' Forderung del' unbedingten vViderstands

pflicht gegenuber del' gegen die Majestiit und Souvel'iini
tat Gottes sich auflehnenden Obrigkeit keine Durch16ehe
rung odeI' Aufhebung del' Loyal ita t und Legitimitiit 
erblicken, denn durch diese ihre Tat verwirkt, wie gesagt, 
uie Obrigkeit ihren amtlichen Charakter, 1h1'e Amtsbefug-· 
nisse und ve1'liert damit auch den Anspruch auf die Loya
tHat und Legitimitat 33). \Venn dabei Calvin das Wider
standsrecht und die \Viderstandspflicht den in den einzel
nen Staaten versammelten Landstanden einraumt, so is! 
dies auch keine Durchbrechung seines Pl'inzips des Un
tertanengehorsams, da die drei Stande nicht in ihrer Ei
genschaft als Untertanen, sondern als die zul' \Vahrung del" 
\·olksrechte eingesetzten Vol k s b e h 0 r den (populares 
magistratus) ihre Macht ausuben (potestate funguntur). 

31) liauBherr S. 6U. 
3") In seinem Brief an franz 1. verteidigt Calvin das "neue Evangelium·· gegen dk 
Vorwiirfe, dall es nur Quelle des Aufruhrs und Tumultes sei (seditionum opper
lunitatem ac vitiorum omnium impunitatem). Noch im Jahre 1562 (Op. 39,159) 
muBte er diese Verteidigung wiederholen: hinc fit igitur ut ilIis exosa 
sit libera evangelii praedicatio, quasi afferret secum publicam cladem. Ideo 
vocant nos turbulentos: dicunt imperitia labi etiamsi non ex professo scimus hostes 
publicae salutis. 
:is) Op. 48,398: si quando tyrallnicis edictis, quae debitum Christo honorem et 
cultum Deo praestare vetant, resistere nos cogit religio: tunc quoque iure 
testari licet non violari a nobis regum potestatem. Neque enim ita in sublime 
~\'ecti sunt, utgigantum more Deum ex suo solio detrahere moliantur 
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3 

Vie1 wichtiger ist die Frage nach del' G r s p run g 
1 i c h k e i t des calvinischen Satzes in del' Institutio. 
Z,Yeifellos bedeutet die \Viderstandslehre Calvins eine 

. Absage an die The 0 r i e n cl e s Mit tel a 1 t e r s, da sie 
sowoh1 mit del' von Eipke von Repgo\.y ausgebildeten, den 
einzelnen das \Viderstandsrecht einriiumenden ~'\.uffassum: 
bricht, als auch die naturrechtlichen konstitutiven und 
politis chen Formalideen: die Vol k s s 0 11 V era nit a t 
u n d den S t a a t s v e r t rag a usc hal t e t. Mit seiner 
Forderung, daD nul' die eingesetzten drei Stande zur \Vah
rung del' Untertanenrechte aufgel'ufen werden durfen, gibt 
Calvin seiner Lehre eine positivrechtliche Grundlage. 
Del' bedeutsame Satz des Reformatol's ist tatsachlich nichts 
anderes als eine politisch und staatsrechtlich richtige Bc
urteilung des \virklichen Rechtzustandes. Abel' ein riick
schauender Blick; sowie del' Vel'gleich mit den Lehl'en del' 
anderen Refol'matoren, del' allerdings bei vVolzendorff 
nicht fehlt, abel' einige wichtige :Momente vermissen laDt 
ist filI" die Beantwortung del' Frage, inwieweit Calvins 
Lehre einen Grenzstein in dol' Entwickelung des Revolu
tionsreehtes bedeutet, unerlaBlich. 

Calvins Satz ist v;reder dem I n 11 a 1 t uoch del' For 111 

nath urspl'unglich. Haben ber-eits Marsilius von Pa
dua, LupoId von Bebenburg und Comines denselben 
Gedanken mehr odeI' yveniger deutliell ausgesproehen 34), 
so steht die for me II e Auspriigung bei Calvin clerjenigen 
Melanchthons am nachsten. Denn Zwingli, del', wie 
Calvin, den Einzelnen das Recht des \Viderstandes ab
spricht, unterscheidet zv,rei zum \Viderstandsrecht bereeh
tigte GroDen: die "gemeine Hand", die Landgemeinde, wie 
sie in del' Landschaft zutage tritt, von den Fiirsten die dell 
Herrscher gewiihlt haben, -- eine Unterscheidung, die bei 
Calvin nicht vorkommt. Die Ephoren in Sparta, die Tl'i
bunen in Rom, die Calvin als Vorbilder del' weltlichen zum 
\Viderstand Yerpflichteten Stande anfUhrt, werden 

OM) ?ieser Vergleich fehlt zwar bei Wolzendorff nieht: er laBt aber, wie er selbst 
zuglbt (a. a. O. S. 18ff) einige wichtige Momen!e unberiicksichtigt. 
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von Zwingli als Vorbilder del' "amptlut" und del' Prediger 
hingestellt, die das Volk gegen die Uebergriffe del' Obrig
keit zu schutzen haben 35). Dagegen findet man bei M8-
lanchthon die Bezeichnung del' Stande als Ephoren be
reUs 1530 VOl' 36). Auch in del' Anschauung, daD die Ent
scheidung dariiber, ob die betreffenden SHinde in 'gevl'issf'n 
Fallen das \Yiderstandsrecht besitzen, beruhrt sich Calvin 
mit Melanehthon 37). 

In z,vei Punkten besteht allerdings ein grundlegendel' 
Untersehied zwischen Calvin und Melanchtholl. Diesel' 
arbeitet bei seiner positivreehtliehen Begrundung mit dem 
auch spateI' bei den Monarchomachen stark hervortreten
den Gedanken del' Volkssouveranitat. Dem Fursten ge
:buhrt es nicht, den Krieg ohne Bewilligung seiner Lalld
sehaft und Untertanen zu fUhren, von denen er das Land 
und Furstentum hat ''''). Calvin lehnt die Volkssouverani
tat ausdrucklich abo Es ist nieht Sache des Volkswillens, 
die Fursten einzusetzen. Gott andert die Herrschaft uber 
ein bestimmtes Yolk nach seinem Gutdunken; daher darf 

35) Vgl. Wolzendorff, 18lff. Far n e r, Die Lehre von Kirehe und Staat bei Zwingli, 
S. 66fl. 
36) In dem KOl11mentar zum 3. Buch der aristotelisehen Politik CR 16,440: Sunt 
igitur excogitata vincula quae iniicerentur tantae. potestati, additae sunt leges 
regibus, ut ex scripta iure gubernarent rem pubhcam. Est aha regm specws 
summum imperium, sed eerto iure circumscriptul11. Quaedal11 nationes etwm addl
derunt custodes regibus, qui ius haberent redigendi eos in ordinem. Slcut 
Lacedaemonii addiderunt e p h 0 r as, quibus scribit Thucydides licuisse capcrc 
regel11. In Gerl11ania sunt electores, in Gallia eerti principes curiae parlamenti 
lam quam e ph 0 r i regum; vgl. 12,82. IYlelanchthon Hiuft hier allerdings eine 
kleine Ungenauigkeit unter. In den scit Philipp dem Schonen 1302 bestehenden 
;llriae generales (Vgl. Mas s eli n, Journal des Etats gene raux de France tenus 
en 1484 hgb. v. Bernier, a. a. O. 2,2444) waren allerdings die "Lehniilrstcn" (pnnCl
pes) und die Vasallen des Konigs die aussehlaggebcnden Faktoren; denn aus den 
Lehnsfiirstentiimern wurden nur die Fiirsten geladen, nicht aber die kleineren feu
dalen Gewalten oder die lehensfiirstHehen SUidte; als Vertreter des dritten Stan
des wurden nul' die koniglichen Stiidte angesehen, wahrend die Landbevolkerung 
in den Generalstanden nur durch die "seigneurs" vertreten war. Aber diese 
feudale Einrichtung wurde vielfaeh durchbrochen; ausnahmsweise kommen in der 
Reformationszeit auch landliehe Vertreter vor; in der Standeversammlung miissen 
die landlichen Vertreter sehr ausschlaggebend gewesen sein, da sie die Haupt
stiidte gegen ihren Vorschlag der Zollfreiheit wehrten (vgl. Marcks, a. a. 0., 242, 
Holtzmann, Franzosische Verfassungsgeschichte, 2111f; Etats generanx (ed. Meyer 
XI, 456.) 
37) Vgl. Calvin ib: Si qui nunc sint populares magistratus, mit Melanchthol1, ib: sed 
alibi plus alibi minus possunt. 
38) nisi consentiente populo a qUO accepit imperium, im "Judicium Melanehthonis 
principi electori factum" CR 3, 126. 
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das Volk sich nicht hartnackig widel'setzen 39), \Yah
rend Calvin den 'Viderstand gegen die die religiOsen Be
lange verletzenden Henschel', die durch ihre Fl'evel
tat ihl' Amt verscherzen, als eine Forderung del' Religion 
bezeichnet, ohne den Zwischengedanken einzuflechten, daD 
diese Forderung mit dem Naturrecht identisch ist, ja die
sen \Viderstand sogar gegen das Naturrecht verlangt, ist 
nach Melanchthon del' "'iderstand naturrechtlieh erlaubt. 
da die "notorische Ge,valttaten" in dem religiosen Gebiet 
verubende Obrigkeit, auch del' Kaiser, einem Rauber odeI' 
Morder gleichtgestellt wird 1''), und darum nach dem Natur. 
recht aIle zwischen dem Oberherrn und den Untertanen 
bestehenden Pflichten aufgehoben werden14). Nach Calvin 
ist del' Herl'scher, geradeso wie ein den niedrigsten Volks
schichten angehoriger Untertan, nul' dann als Rauber zu 
behandeln, wenn er in eine fremde Gegend, uber die er 
rechtlich nicht zu verfUgen hat, einbricht und sie feindlich 
plagt. Nul' in diesem Fall ist gegen ihn die Bestimmung des 
Naturreehtes geltend zu machen, namlieh, daB eine solello 
Freveltat nul' durch einen legitimen Verteidigungsluieg 
geahndet werden muD 42). 

\Vie bei Melanchthon, SO verhiilt sich die Saehe bei 

39) Op. 39,158: non est in arbitrio populi eOllstituere principcs. Dei enim est mutare 
imperia prout libuerit. Quum igitur potestas ista sit penes unum Deum, 
ubi regnat aliquis princeps, populus non debet pertinaeiter insistere, quin se sub
iiciat prillcipi tamqual11 Iegitimo, qui divinitus praefectus est. 

4(1) CR 3, 130 und Enders, Briefwechsel Luthers 12,79; 12,194: also so sie krieg fur
hemcn zu bestettigung offentlieher gotts lesterung, fromme unschuldige Christen, 
]Jrediger und andere zu todten, ehrliche personen von einander zu reissen. 
ld) In dcm bereits erwahnten Gutachten der Theologen vom Janner 1539, des sen Vcr
fasser vermutlich Melanehthon war (Vgl. Enders, a. a. O. 12,80) heiSt es: Unnd ist 
nicht Zweivell (Zv,.~eifeI) ein Jeder vater ist schuldig naeh seinem vermugen weib 
llnd kind wider. offentliehen Mortt Zll schutzen, Unnd ist kein unterschied zwischen 
e i n e m p r i vat M 0 r d e run d de 111 K e i s e r , So er auBer s e i
n e 111 a 111 p tun r e c h ten e g e w a I t und besond(ers) offentlich oder Notorie 
unrechten gewalt furnimpt, dann offentliehe Violentia hebt uff aile pflicht Zwu
schenn den Unterthanen und Oberherren, J u r e nat u rae. Dasselbe im Gut
achten yom 4. Juli 1539 (Enders, a. a. O. 12,195: Nu ist die gegenwher ein stuck 
dcsselbigen nat urI i c hen u n d got lie hen r e e h ten s, das Christen Zll 
brauchen macht haben. 

42) Op. 2,1102: Siquidem nihil interest, rex ne sit an infima de plebe, qui in 
alienam region em, in quam iuris nihil habet, irruit eamque hostiliter vexat; omnes 
aequo ]lro latronibus habendi sunt et puniendi. Hoc ergo et nat u r a lis a e qui t a s 
ct ofiicii ratio dictat, armatosque esse principes non tan tum ad privata officia iu
diciariis poenis coercenda, sed ad ditiones quoque fidei suae eommissas beIIq 
defendendas, si quando hostiliter impetal1tl.lr. c • 
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Lu ther. Sicherlich hat diesel', wie jetzt allgemein fest
steht 43) seit den Verhandlungen z"\vischen den \Vitten
berger Theologen und den kurfurstlichen Riiten in Thorgau 
(1530) das \Viderstandsrecht positivrechtlich begrundet, da 
e1' von den Juristen erfahl'en hatte, daB das kaiserlich,~ 
Recht einen solchen erlaubt und das "Euangelion nicht 
widder die weltliche recht 1ehret" 4'). \Vie Melanchthorl, 
beruft sich auch Luther auf den al'istokratischen Charak· 
tel' del' Reichsverfassung und die damit gegebene \Videl'
standspflicht del' Reichsstiinde 45). Die Fl'age, ob Luther 
in diesem Punkt von den uns bel'eits bekannten Gedanken 
Melanchthons odeI' von dem Gutachten del' Juristen ab
hiingig ist, beziehungs'weise, ob Melanchthon seine positiv
rechtliche Begrundung des \Viderstandes dem letzteren 
zu verdanken hat, ist von untergeordneter Bedeutung. 
Jedenfalls hat Melanchthon, auch wenn e1' von den be
treffenden Juristen abhangig sein sollte, seinen Satz selb
stan dig formuliert. Die Juristen £11h1'en niimlich als Vor
bUd fUr das Verhaltnis zwischem dem Kaiser und den! mit 
dem \ViderstandsI'echt ausgerusteten KurfUrsten nul'das 
Verhaltnis z,vischen dem r6mischen Senat und den von ihm 
gewahlten Konsuln an 46). \Venn man dagegen auch allge
mein annimmt, daB Luther die naturrechtliche Notwehr als 
Begrundung des \Viderstandssrechtes schroff ablehnte 47) 

und zwar im Gegensatz gegen Melanchthon, so muB diese 
Behauptung eingeschrankt ,verden. \Vie hatte Luther die 
naturrechtlichen Formulierungen seines Freundes in dem 
erwahnten Gutachten annehmen und das erste jedenfalls 
naturrechtlich stark durchsetzte Gutachten vom 6. Dezem
bel' 1536 unterschreiben k6nnen mit dem bemerkenswerten 
Zusatz: "Ieh, Martinus Luther, will aueh dazu thun mit be
ten, auch wo es sein soH, mit del' Faust," 48) wenn in diesem 

43) Vgl. M ii II e r K, Luthers AeuJlerungen liber das R.echt des bewaffneten WideI
standes im Jahrg. 1915 der "Sitzungsber. der bayr. Akad." K ern, Luther und da, . 
Widerstandsrecht, in der Zeitschr. der Savignystiftung, Kan. Abt_ VI, S. 337. 

44) Siehe das Gutachten Luthers Ende Oktober 1530 hei Muller a. a. O. S. 93. 
45) Tischreden W. A. 4,239ff,388. 
46) Vg\. Miiller, S. 80, Amm. 2. 

47) So im AnschluB an Muller (a. a. O. 68,79); Kern, a. a. 0., 337; lioB: Ges. 
Aufs. 1,268,492. 
is) CR 3,131. 

" 
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Punkt eine Unstimmigkeit zvilisehen ihm und Melanehtlwn 
geherrseht hatte? 'Vohl hat Luther den naturreehtliehen 
Satz: vim vi repellere lieet, abgelehnt 49), abel' zugestanden, 
daB es sieh dabei nul' um eine "Nohvehr" handelt. Bezeieh
nend ist del' von Mi.iller nicht verwertete Satz in dem Gut
achten vom ;(4. Dezembel' 1529: "das solchs unbillig und 
aueh widder naturlieh reeht ist; denn zu felde zie
hen und sich zur "\vehre stellen, sol nieht gesehehen. Es sey 
denn the ttl i e h e g e w a 1 t oder unmeydliehe not 
furhanden. Solchs abel' zu frue ausziehen und sieh wehren 
wollen, wird nieht fur not h w ere, sondern fUr reitzung' 
und trotzen angesehen" 50). Das ist offenbar aueh die Mei
nung Melanehthons. Er sieht in del' drohenden Gefahr sei
tens des Kaisers den Fall del' Notwehr gegelJen: ,,\Vider sol
rho offentliehe iniuria ist del' Schutz und die Gegemvehr 
zugelassen; als so sieh eine}' wider einen m6rder auf del' 
Straflen wehl'et; odeI' ein Ehemal1n t6dtet den Ehebreeher 
hegriffen in del' Tat" 51). Luther konnt8 Melanehthon zu
sUmmen, da aueh e1' die Absiehten des Kaisers als \Verke 
(les "Kriegslmechtes und Raubers des Papstes" beurteilte52). 

Andererseits hat aueh Melanehthon den Satz: vim vi repel
lere lieet, nicht uneingesebra.nkt angenommen. EF versteht 
seinen Sinn dahin, daB eine ungel'eehte Gewalt dUl'eh eint' 
(.!8ordnete abzuscblagen ist, das heiDt: entweder dureh cHI:~ 

Obrigkeit, wenn man ihre HiIfe erlangen kanIl, odeI' dUl'ch 
eigene Hand, wenn eine Obrigkeit nieht zu erreiehen ist; 
:'10 besonders, wenn man lMlter die M6rder fallt. Diese Aus
legung sei bereehtigt, da das Evangelium wedel' die natur
Hehe Erkenntnis, 110eb die bllrgerliehe Ol'dnung aufheht oR). 

Luther weicht aueh in diesem Punkt nicllt von Melanch
"'j-Muller, a. a. O. 23,26.36. 
50) Miillers Text S. 87 = de W ctte 6,106. "Der Satz: vim vi rcpellere lied 
tangt nicht einmal gegen gleichgestellte Fiirsten auGer im Faile der Notwehr" 
de \Vette 3,561: " ohn, wo es nothwere oder schutz iorddert der andern 
oder Unterthanen". 
51) CR 3,130. 
52) MUller, a. a. O. S. 70 und Amm. 4. 
5.~) CR 16,573: verum est dictum. vim vi repellere naturae concedit. sed 
not i t ian a t u r a lis docet intelligendum esse c e r t 0 modo, vim iniustam 
repellere licet vi ordinata, scilicet officio magistratus, cum eius auxilio uti potest. 
aut manu propria, si desit magistratus, ut si Quis incidat in latrones. Nec 
Evangelium delet natl1ralem notitiam, non abolet politicum ordinern. Dasselbe 
CR 21 ,408f,723. 
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"stus; und das Evangelium hebt weltliche 
thon ab: "Cll! 1 ~. , f 1 tadelt sie sondern be
Rechte und Ordnung 11lcht au , noc 1 , ' bo"ser Bube 

" " t ' vvenn nun e1n , 
statigt und confnmlle s~e, 'p " ist wollte mein \Veib 
ungeachtet was e1' VOl' eme e1 son , 1 lassen' da 
' " 1 t' und mich zuse len , 

und Jungf1'auen ~uc 1 1ge1~h" t' n zUl'ucksetzen, und diG 
woll t ich \ovahI'llch den llS" la " , oder UIn 

1 '1 hn \;Y e r k e r w U I g e n 
\Vel tperson ?rauc len, 11n :~ 1 s del' Obrigkeit, da man 
Hulfe schreIen, denn A b,V\ eds e ~Tolksrecht da, das erlaubL 
sie nicht haben kann, so IS as "5"') \Venn das 

hb 1 Hulfe anrufen mag, . 
daD man Nac . arn un" d ~T - 11 und del' Angegriffene 
den Angegriffenen sct:ut~e:~,: t 'cor ~ e rOb rig k e it han
selbst in, Not~veh~' als v e 1 htliche keine positivrechtliche 
elein. so 1st dles ellle naturrec ,,' 11 t dem N atuT-

. , ' d' Yerteld1gung se }S Bestimmung, \Vle]a Ie' . 
recht entspricht 55). 

kann man allerdings cinen fei~el~ 
Da~ei, Luther und Melanchthon mche 

Unterschled zWIschen f"" 11 ,. Dig betont ist. Melanch-
.. b h der aber mehr ge~ u l"sma . B 
u erse en,., die S annung zwischen del' e-
thon empfindet, Wle Lut~er, dPm Nichtwiderstehen dem 
stimmung del' Bergpredlgt von e

1 
d'e Natur und Vernunft 

d . 1 und del' durcl ,I 
Bosen auf e1' eme1, ". e "n iede unrechtmaDige 
gebotenen Selbstverteld1gung g, g ~ v Er versucht abel' 

f del' anderen Selte, 
Gewalt a~ ZU uberwinden, indem e1' 
leichter dlese Spannung d' Terl'ehrte Gesinnung und 

't 'em Gebot nul' Ie \ '" J esum ml sem tt . wollte \Viderstands1'echt 
Affekte tadeln lafit und das gD~ g .. e 'uffassung Melanch-

. "b t,,, t 56) leser l"i 
uel' Obrigkelt u e1' lag '.. " Z 't angeschlos-

. h h die J unsten semel e1 
thons haben .SIC auc 'lot' Juristischer Ratschlag" er-
sen. Ein nlcht ungeschlC", e1 

" . W A Tischreden 4,240: 
----- I best maglstratus. - .. 'b' dc" 
54) deficiente magistratu pes . 11 t se delendere, si a latrolll us m . \' 

. . h "'. kh an DOCtOl ve e . Da wolt lel· liie quaeslvlt er umec , . ? R s ondit Doctor: MaXlme, . 
dibisehen liand wurd angegnffen. .e P st niemand um mich wer, der mlch 
furst sein und das schwert luren, w:ll SOl1iJ ieh kUl1d (W. A. Tisch;eden.2,225). 
schutzen kundt, ulld wolt tott s,chlahel::sod wI ens ion e, cum opitulan ma~i~tratU& 
55) Mel a 11 c h tho 11 CR 27,722. propna n~o cOllservationis sui adversus lDlUstal.n 

t Inest enim nat u rae appe I ' b' von Drews, 568: delenslO 
I~~~le~~i~!' und L u the r, Disputatio~en, heraU;seg~o~edimus, defensionem esse 
\ " 1 . nam et lila et n 
iuris est natura IS ' . hh . " 
iu r is nat n r ali s, la~sens auC .ge en' m de adfectibus, Idque alhrmatlVe 

56) CR 21,123.407ff: . Chns.tus el!'p~.n~t) l~g~ b I i cam vindictam, quae exercetUl 
neque ver? toHunt (die lOCI d\~~~ ICvfndicta est divina, est enim ordinata 
per maglstratum .' pu 
divinitus, 
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klart: "Und wie wol unter das ius gentium gezehlt \virdt 
Ge'walt mit Gewalt zu vertreiben I Christus abel' solches 
verbeut I so saget doch Philippus in seinen locis commu
nibus im Titel de lege schier am Ende: Es seyn boser 
fleischlicher 'Wille (pravus affectus) und nicht ein Stuck 
den naturlichen Rechtens I sive iuris gentium I und also das 
folgende Gebot weichet willig dem vorhergehenden"5'). Da
gegen ringt Luther mit dem Problem (periculo sa quaestio) 
innerlich viel schwerer als sein humanistischer Freund: ne 
quid contra verbum Dei faciamus et conscientiam; deinde 
vexaremur in tam periculo sa causa .. ho hat's gros bedenk
den58

). Er hilft sich mit del' Unterscheidung del' christiana 
et politica persona, quae utraeque cadunt in christianum, 
odeI' fidelis etpoliticapersona. "Die glaubige odeI' geistliche 
lei de t Alles, isset noch trinckt nicht, zeuget nicht Kinder, 
noch nimmt sich dieses weltlichen 'Vesens noch thuns 
nichts an. Die burgerliche abel' ist weltlichen Rechten und 
Gesetzen unterworfen und zu gehorsamen schuldig, muD 
sich und die Seinen vertheidigen und beschirmen, wie die 
Rechtebefehlen"59). Es braucht nichthinzugefugt zu werden, 
daD diese Unterscheidung mit dem Gegensatz von Natul'
recht und positivem Recht nichts zu tun hat; es handelt 
sich um die "distinctio", zwischen del' merkwurdig spiritu
alisierten, del' \Veltwesenheit entrllckten glaubigen Per
son und dem den weltlichen, auch den Naturgesetzen unter
worfenen Glied eines Staatswesens. Es ist richtig bemerkt 
worden, daD die Hohe des re1igiosen Standpunktes Luthers 
diesem nicht gestattet, die Gegenwehr lebhaft und aus 
voller innerer Ueberzeugung zu befUrwol'ten 60). 

Folgt Calvin in del' Losung des auch ihn beschafti
genden Problems wesentlich Melanchthon 61), so bereitet 

57) liortleder, tlandlungen und Ausschreiben, 1654, I1,S2 . 
08) W, A, Tischreden, 4,272, 
"g) lb. 272,237,240. 
60) lioll, a. a, 0., 269. 
el) Op, 2,110S!!. Nihilo ctiam magis cum Christi verbis pllgnamus, quibus resistere 
malo pro hi bet .. Vult quidem Hlic , . animos a retaliandi cup i din e abhorrere ., 
Christianos .. corum omnium malo rum tolerantes esse oportet, hoc est, sic totis 
animis compositos, ut suscepia una offensione ad alteram se comparent . , Neque 
isthaec tamen ani m 0 rum a e qui t a set mod era t i 0 impediei, quin integra 
in suos inimicos amicitia mag i s t rat U s 0 jl e ad rerum suarum conservationem 
utantur aut publici boni studio sontem ac pestilentem hominem ad poenam postulent. 
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ihm die Rllcksicht auf die Forderung del' Bel'gpredigt theo
retisch keine Sclnvierigkeit. Er ist entschlossen, sie auch 
praktiseh anzuwenden. Seine Pastol'albriefe an die fral1-
zosischen Gemeinden unter dem Kreuz sind ein beredtes 
Zeugnis daWr. Noeh im Jahre 1561, da die Gemeinden urn 
des Evangeliums ,villen bedrangt und den Verfolgungen 
seitens del' machthabenden Obrigkeiten und del' entfessel
ten Menge ausgesetzt waren, schreibt e1' an die Gemeinch, 
von Aix, die unter del' Tyrannis des ersten Konsuls Flas
sans ul1saglich zu leiden haUe: Es hat einen schonen An
schein, wenn man sich auf die Erlaubnis (qu'il est licit!;) 
wenn man von del' anerlaubten Selbstverteidigung einem 
gemeinen stbrl'ischen Rauber gegenuber Gebrauch macht; 
denn dadurch verstoDt man nicht gegen die Gesetze del" 
bul'gerlichen Ordnung. Indessen, hoher als dieses berech
tigte Gesetz ist die chrjstliche, dem \Villen des souveranen 
JVleisters folgende \Veisheit, sich geduldig in a]]en Stlirmen 
in dem SchaUen des HelTn geborgen zu wissen. Denn \Venn 
wir dem Bosen mit Gewalt ,yjderstehen, hindern '.yir den 
HeITn, uns zu helfen . . .. Es ist eh1e erl;;:annte \VahI'heH, 
daD das Blut del' Glaubigen nicht bloH um Rache schreit, 
sondern ein guter und fruchtbarel' Same ist, die Kirche zu 
vermehren 62). 

4 

Denselben Klang haben seine trostlichen Ermahnun
gen an die "Glaubigen von Franlueich", die nach dem Tode 
Heinrichs II. un tel' clem grausamen Regiment del' Guisen 
seufzten 63). Die beste vVaffe gegen die Grausaml<eit der 
Schlecbten ist nicht Zahneknil'schen, sondel'n jmmer \viP-

... 'vViihrend Luther die :"cluc Augustins uud der Scholastiker, daB die Vorschriften 
der Bergpredigt nur eine innerliche im lierzcll beschlossene Moral, die praeparatin 
animi, bezwecken, bekampft (vgl. lioll, a. <l. 0., 2820 wird die Auslegul1!< 
Augustins von Calvin direkt gebilligt: 2,11 (19: vere enim Augustinus haec 
llraecepta omnia eo tendere interpretatur, ut paratus sit homo instus et pins 
corum malitiam patienter sustinere quos fieri bonos quaerit . . deinde magis 
pertinere, quam ad opus in aperto!it: Vgl. 45,184: sicuti Augustinus scite d 
prudenter in epistoia 5 (ad Marcellinum) disseruit, non aliud luit Christi con 
silium, quam fidelium animos ad moderationem et aeql1itatem fonnarc. 
«') frei Ubersetzt OP. 18,437. 
OS) 17,681ft. 
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cler Geduld (souffrir, posseder llOZ ames en patience). Cal
vin vertl'itt hier zweifellos den Standpunkt der Nlarty
reI' 64); die von ihm geforderte Geduld ist aber keine 
passive Entsagung, sondern unubenvindliche Festig
keit invicible constance) des Glaubens, del' sich <lurch Dro
hung-en nicht binden lant und getrost dem Tode in die Au-

. gen schaut. Del' seiner Vliderstandspflicht sich erinne1'n
de Duicler will hundertmal lieber sterben als weichen "5). 
\Vas Calvin von del' Gemeincle verlangt, das ist del' Herois
mus des Glaubens in seiner Paradoxie. El' neigt das Haupt 
(il nous faut baisser 1a teste), abel' e1' richtet es wieder auf 
in del' Erwartung, daH das Unheil nul' zum Heil ausschla· 
gen kann, daB del' Sieg nach clem Kampf hienieden im Him
mel erfochten wircl G6). Diesel' Glaubensheroismus schlieHt 
abel' die Umschau nach einer menschlichell Hilfe nicht ami; 
denn die Menschen sind \V erkzeuge in del' Hand del' gott
lichen Vorsehung, die die tYl'annischen Gewalten del' Ein
ze1nen und del' ganzen Volker gegen die Glaubigen dureh 
andere besonclers auserwahlten Helfer odeI' durch berech
ligte und unberechtigte Gegengriffe del' ganzen Volksein
heiten straft und zersto1't. In den beiden erwahnten Fallen 
konnte del' Reformator die bedrangten Glaubigen nUl" 

zu festem, geduldigem Gottvertrauen aneifel'n, du 
e1' gerade damals kein Mittel zm' Verfugung hatte uncl 
llicht sichel' war, ob die von ihm und seinen Feinden be
absichtigten, von den maHgebenden Personlichkeiten des 
Konigreichs geschmiedeten Plane zu einem Erfolg ftihren 
werden. \Venn er abel' eine nach sittlichen Grundsatzen 
zulassige Moglichkeit des Einschreitens VOl' sich sah, da 
griff e1' besonnen zu. \Vie die Anwendungen del' Pl'inzipien 
del' Bergpredigt mit dem aktiven vViderstandsrecht del' Ob
rigkeit sich vereinbaren lassen, so braucht del' praktische 
Seelsol'ger des Glaubenshel'oismus den Politiker und Di
plomaten nicht zu verleugnen. Es ware verkehrt, sie beide 

''') Nous voyons que les bons Mar t y r S ant eu ceste coutume entre eux. ib 682, 
VOUS vQyez la loy, qui triomphe aux mar t y r s 684; ayez en reverence Ie sang 
des mar t y r s qui ail espendl1 pour Ie tesmoignage de verite. 686. 
fi5) ib. 684: il nous vault mieux d'endurer ("endurent Ia mort") et ne point flechir; 
vgl. 18,437: quand i1 est quesiion de laire notre devoir .. plus tost cent lois 
monrir que de fleehir. 
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von einander zu trennen oder gegeneinandel' auszuspielen. 
Im Gegenteil! Es ist bewundernswel't, daB die Prinzipien, 
die del' 27 jahl'ige Theoretiker am SchluB del' Institutio 1536 
in gedrangter Kurze zusammenfaBt, von dem spatel'en 
Praktiker, in dessen Handen die vielverzweigten Fadeil des 
kirchlichen und politis chen Lebens nicht bloB in Genf, son
dern auch in seinem Heimathmd und darubel' hinaus zu
sammenlaufen, folgerichtig durchgefUhrt \verden. Und die 
Art del' Verwirklichung zeigt ihn immer auf del' Hohe eines 
besonnenen Staatsmannes, dem jede abenteuerliche \Vag
halsigkeit ebenso fremd ist wie das schwachliche Aus\vei
chen. 

Seinen Grundsatz, daB es den Privatpersonen, auch 
einer Gemeinde, nicht erlaubt ist, sich gegen die Obrigkeit 
aufzulehnen, h~ilt del' Reformator am 19. April 1556 del' Ge
me in de von Angers VOl'. Sie darf sich mit physischen 'Waf
fen gegen die von Gott mit Brachialgewalt ausgestattete 
Obrigkeit nicht auflehnen '''). Die von den nichtbeamteten 
Einzelnen gebrauchte Gewalt erscheint mit Recht als Em
porung, setzt das Evangelium del' Schmach aus und ist VOil 
vornherein zur Unfruchtbarkeit verurteilt G8). Ob dabei Cal
vin einen "passiven Gehorsam" odeI' eine "passive Resi
stenz" empfehlen will, ist eine muBige Frage (19), denn nicht 
nach dem inn ere n vViderstand, del' psychologisch vor
handen sein mag, \-vird die Auflehnung gegen die bestehen
de Obrigkeit beurteilt, sondern nach del' auBerlich zutage 
tretenden, in bestimmten Taten sich auswirkenden Empo
rung. Darum erfUllt es den Reformator mit Schrecken 
(horreur), wenn er hort, daB anlaBlich einer Revolte in 
Lyon (1562) sich sogar ein Prediger am Raub von Reliquien 
und Kelchen in del' katholischen Kirche yom heiligen J 0-

hann beteiligt, seine Kanzel mit vVaffendienst vertauscht 
und sich dadurch gegen offentliche Autoritat aufgelehnt 
hatte. (19,409ff). 

66) nostre triomphe est au ciel: 17,685. 
67) 16,113: mais vous n'estes point armez de IllY, pour resister it ceux qni sont 
etablis de lny ponr gonyerner. Ainsi vons ne pourrez attendre qn'i! vons garen
tisse, si vons entreprennez ce qni! desavone. 
68)- Brief an die Oemeinde yon Paris yom 16. September 1557, Op. 16,630. 
69) Oegen Don mer g u e, a. a. 0., 496. 
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Vie 1 wichtiger ist die Frage, ob Calvin seinen] Prin· 
zip, daB ein aktives \Viderstandsrecht nul' eine s t ti n d i -
s c h e A n gel e g e n 11 e i t ist, daB infolgedessPl1 die bc
waffnete Selbsthilfe den Einzelnen unbedingt untersagt 
werden muB, in seiner pol i tis c hen Tat i g k e i t tre1.1 
geblieben ist. 

Das Problem ist an den Reformator in den gl'uikn 
Sturmjahren unter Franz II. herangetreten. Bereits zwei 
Tage nach dem Tode Heinrichs II. (10. Juli 1559) erscheint 
eine Verordnung gegen die Anhanger des neuen Gla1.1-
bens, eine unmenschliche Verfolgung in del' Hauptstadt 
und in den Provinzen setzt ein. Es beginnt del' ProzeB ge
gen den edlen, tapferen Bekenner Anne du Bourg und endet 
mit seinem Tod. Del' edle Bekenner des Evangeliums, oi n 
Neffe des fruheren Kanzlers, wird lebendig verbl'annt, 
Manner und Frauen werden in Gefangnisse geworfen die 
jeder Beschreibung spotten 70); bose Verleumdungen we~'dell 
tiber sie ausgestreut, VOl' allen Dingen del' Vorwurf, daB sie 
gegen den Konig sich auflehnen, neue Obrigkeiten schaffen 
wollen. Viele von ihnen verlassen ihr Vaterland, fluchten 
nach Genf, nach StraBburg, in das Herrschaftsgebiet des 
Konigs Anton von Navarra, nach England. Als grausamen 
Ul'heber del' Verfolgung bezeichnen die evangelischen Pre
diger den Guisenkardinal Kar von Lothringen, den "ver
ruchten" Rauber, (nefarius latro), del' auf eine rasche Abur-

. teilung und Vernichtung del' evangelisch gesinnten Rate 
und anderer drangt, und seinen Erlassen die Forder1.1ng ei
ner grausamen Behandlung del' Ketzer beifugt 71). Er und 
sein Bruder, del' Herzog Franz, sahen in den Protestantell 
die Feinde ihrer unseligen Gunstlings- und Kriegspolitik, 
mit del' sie den jugendlichen Konig wie seinen Vater in Fes
Beln hielten, um ihre Herrschaftgelliste zu befriedigen. Cal
vin, del' durch die Prediger uber den Zustand del' heimge
Buchten Gemeinden, namentlich in den Provinzen Guyenne 
und Normandie, unterrichtet wird und die Lage als eine 

70) Vgl. die Schi!derung des Pariser Predigers Morel Op. 17,633. 
71) 17,590. 
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uberaus trostlose ansieht (res plus quam suctuosa)12) vel'
sucht zwar jetzt noch wie im Juni, da die Glaubigen unter 
del' ,,\vutenden Grausamkeit" "rage et cruaute) del' Edikte 
Heinrichs II., seufzten,3), die Gemeinde durch Auffol'del'ung 
zu einem umso emsigeren Gebetsleben, zur Anrufung del' 
Hilfe Gottes in ihrer Standhaftigkeit zu befestigen'l). Er 
verschlieBt sich jetzt abel' nicht den "inferiora media", die 
geeignet waren, den bBdrangten Gemeinden die noUge I-HUe ..... . 
zu verschaffen. Sie gruppieren sich ihm zunachst um die 
Person desKbnigsAnton von Navarra. VVahrend des Lebeni:' 
Heinrichs 11., so schreibt e1' an Sturm 75), war es vorteilhar
tel', daB sich diesel' (Anton von Navarra) im Verborgenen 
hieIt. Nach dem Tode des ersteren ergibt sich die Notwen
digkeit, mit diesem ernsthaft zu rechnen. Von dem Verhal
ten des Navarresers (Varranus) macht del' Reformator we
sentlich seine Ratschlage und Schritte abhangig (inde ... 
magna ex parte hodie pendent nostra consilia). Da abel' 
die leichtfertige Natur Antons verdachtig ist, versucht er 
dun:h die beiden PariseI' Prediger, Franz von Morel und 
Anton de la Roche-Chandieu, den angstlichen Prinzen zu 
entscheidenden Taten anzustacheln. 'Vorin diese bestehen, 
wird vel'mutlich Calvin in den leider verlorenen Briefen an 
Morel naher auseinandergesetzt haben. \Vir konnen nUl' 
die Grundlinien aus den Antwortbriefen Morels el'kennell. 
Anton sollte als del' erste Prinz von GeblUtsein Recht, d. h. 
seinen EinfluB auf die Entscheidungen des jungen Konigs 
geltend machen und dadul'ch die den Evangelischen feind
Hche Politik del' Guisen stOren. Um die Aengstlichkeit An
tons zu beschwichtigen, vel'sichel'ten ihn die Prediger nicht 
bloD cler Hilfe del' Evangelischen, sondern des ganzen 
Adels 76). In del' Befurchtung, daB del' ohne festen Hinter
halt von Raten und Freunden auftretende Prinz leicht 
durch die Guisenpal'tei uberrumpelt werden konnte, legt 
Hun Morel, del' inzwischen erfahren hatte, daB Anton viel 
72} ib. 653. 
72) lb. 750ft. 
74) 17,597 schreibt Morel an Calvin: Scio preces apud Deum ceteraque pietatis 
ufficia primo a Ie loco poni; Vgl. auch 17,582 seine Ermahnungen an die Qemeinde 
iu Metz. 
75) 17,594. 
76) So Chandieu 17,590. 
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meh1' als f1'uhe1' del' evangelischen Sache zugetan war'T), 
uahe, die gunstige, unerwartete Gelegenheit auszunlitzell 
und den vVeg zur Herrschaft unter Zustimmung allel' 
Staude zu betreten 78). Als BurgschaH fUr die DUl'clifuli
fungdiesel' Plane wies Morel entsprechend dem ihm VOll 

Heformator erteilten Auf trag (praecipue quod abs te ill 
mandatis habebam) ,9) auf die Mbglichkeit hin, daD del' Ko-

. nig im Fall eines vViderstandes seitens del' Guisenpartei auf 
die Unterstutzung del' deutschen Fursten l'echnen darf. 
Deckt sich zweifellos die von Morel empfohlene Art des 
Vorgehens mit den Gedanken des Refol'matol's, del' von 
dem Grundsatz del' Legitimitat ausging und den Kampf 
gegen die pflichtvergessene Obrigkeit nul' auf gesetzlichem 
\Vege austragen wollte, so haben wir in dem vorgeschlage
nen Unternehmen, in dem den S tan den eine hervorragende 
HollE eingeraumt wird, den ersten Versuch des Reforma
tors, seine in derInstitutio erorterte Theorie des aktiven g e
nossenschaftlichen vViderstandsrechtes in die Tat um
zusetzen. 1st dabei die Rucksicht auf die bedrangteLage del' 
Evangelischen das Leitmotiv, so muB del' Vorschlag des Re
formators als wohlubel'legt aufgefaDt werden. Denn die 
Guisen waren nicht bloD bei dem Adelsstand unbeliebt. Del' 
A.del wollte den Gehorsam dem Konig nicht entziehen, son
deI'll wegen del' ,yohl allgemein empfundenen Unfahigkeit 
des letzteren die hervorragende Stelle in del' 
Regierung nul' den nat urI i c hen H a up t ern, den 
ersten des Adels, den Prinzen von GeblUt, einl'aumen. 
Dazu kam del' nationale Stolz, del' die Fremdhel'rschaft del' 
Guisen nicht ertragen konnte SO). Es ist bezeichnend, daD 
die gegen die Guisen gerichteie Publizistik den vViderstand 

77) 12,595: melius quam pridem ad causam nostram esse affectum. Ueber die 
friiheren Beziehungen zu den Evangelischen vg!. den Bericht des Predigers Macar 
an Calvin 17,180. 
78) 17,596: viam illi patelactam ad regni gubernacula, quae inire posset a m n i \I 111 

o r din u m sec u n dis vol u n tat i bus. 
79) lb. 596. 
80) Vgl. Marcks, a. a. 0., 3541. 
81), Die "Suppliccation et Remonstrance adressee au Roy de Navarre et autres 
~r~nces du Sang de Prance" in "M em 0 ire s de Con d e" Om falgenden abgekiirzt 
c;tJrt: Me) 1,493: vous ne devez ignorer ce poinet que nature mesmes no us enseigne, 
c est assavoir, qu'un ehascun est tenu d'avoir \In soing particulier de ceux qui 
Iuy sont eonjoincts des an g; vgl. ib. 1,473. 
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geg'en die Fremdlinge und die alleinige Berechtigung del' 
Prinzen von Gebllit als del' nachsten Verwandten des Ko
nigs mit dem Nat u r r e c h t, mit dem Recht del' Bl~LS
gemeinschaft begrundet 81). Abel' auch del' anderel~ SC~lcl1-
ten bemachtigte sich ein nul' schwer gedampfter Ingnmm 
gegen die verhaDten fremden Machthaber, da man, ihl'e un
gllickselige Wirtscl1aftspolitik fur die Volksschaden ver
antvwrtlich machte, eine Emporung, die auch unter den 
Zeilen der \Vunscl1hefte fur die Standeversammlung in Or
leans hervorbricht. Calvin kannte sichel' diese Gefuhle. Da
her war seine Absicht, die Stande zur Abhilfe heranzuzie
hen, ein Zeugnis seiner politischen Umsicht und seine.s 
Wirklichkeitssinnes. Dabei setzt er voraus, daB del' Ko
nig von Navarra allein berechtigt ist, infolge seiner hervor
ragenden Stellung die Stande zu be1'ufen. Das geht ebe:1-
falls aus dem Sch1'eiben Morels hervo1', del' fur den Fail, 
daO del' Navarresel' den \Vunschen Calvins und del' Precli
oer nicht entsprechen sollte ~ die unbestimmte Antwol't 
~nd die Unberechenbarkeit des letzteren scheint bei ihm 
diese Behirchtuno' zu begrunden 82) ~ die Frage aufwirft, 
ob Anton von N:varra allein das Recht habe, die Stande 
einzuberufen, odeI' ob jeder Untertan, auch del' geringste, 
die Einbel'ufung verlangen darf, wenn die Vornehmen aus 
Furcht sich zu einem freien "Wort nicht entschlienen kon
nen 83). Auf diese Frage verlangt Morel "brel1l?-end" die 
Antwort Calvins, del', wie Morel bezeugt, bis dahln nul' An
ton von Navarra in Betracht gezogen hatte84

), Damit stellt 
Morel ein bis jetzt nicht erortertes staatsrechtlich bedeu~
sames Problem auf und verquickt es mit dem ebenfalls blS 
dahin nicht beachteten wichtigen "Gesetz del' Franzosen", 
das die Regentschaft wahrend del' Minderjahrigkeit des KCl
nigs regelt. Dieses schreibe VOl', dan nac~ dem Tode des 
Konigs die versammelten Reichsstande e:nen Vorm~nd-. 
schaftsrat fur die minderjahrigen Konigskmder und emen 
Regentschaftrat flir den jugendlichen Konig einsetzen, wo-

"2) 17596 quum neque accepisset neque repudiasset conditionem quam offerebam. 
83) Ju're : . ordines regni convocare licet. An autem ill.i soli (sc. ~nton! de quo 
agimus? nonne etiam cuilibet ilia f1agitare fas est, vel mhmae sortls hums regm, 
quum iacerent proceres et metu defixi liberum verbum non audeant: 
84) Inferiora vera alia, p rae t e r illud de N(avarreno) null a proters. 
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nach dem letzteren die nachsten Venvandten des Konigs 
angehoren sollen, die die Regentschaft bis zur Reifezeit des 
Henschel's zu fuhren hatten. Morel wurde auf diesen 
neuen Rechtsweg durch Hotoman, den Professor del' Rech
te in Stranburg, aufmerksam gemacht in einer Botschaft, 
die del' Prediger Le Macon (Riviere) Morel l.iberbracht 
hatte 85), Daraus geht klar hervor, daD die beiden Problenw, 
das Minderjahrigkeitsgesetz und die Frage del' Einberu
fungskompetenz neu in den Gesichtskreis Morels und dUTch 
ihn zur Kenntnis Calvins gelangen konnte. Dan Hotoman 
Morel diesen neuen Gedanken eingegeben hat, erfahren wir 
aus del' spateren unliebsamen Auseinandersetzung zwi
schen Hotoman und Sturm: Paulo ante Ambrosianam stul
titiam ., coepisti animum adiicere ad rem publicam: sed 
et apud me obtinuisti ut communes ad reg em Navarrae bo
nae fidei mitteremus litteras, per quendam scis hominem, 
ego ignoro, et scis tu quid ei extra ordinem commiseris 
meo nomine, sed tamen etiam tuo, quandoquidem te mihi 
in illis litteris adiunxeras, quumantea ignotus eS8e8 regi 
Navarreno totique Hlius aulae 86). In dem Vorschlag Hoto
mans und Morels haben wir offenbar einen Versuch, den 
\Viderstand gegen die Guisen s t a at s I' e c h t I i c h zu be
grunden. Zwei wichtige Forderungen, daD die nachsten 
Blutsverwandten des Konigs ZUI' Zeit seiner Minderjahrig
keit den Regentschafts- und Vormundschaftsrat bilden sol
len, sodann dan die Stande einberufen werden mussen, urn 
diesen Rat einzusetzen, sollen auf ihre po sit i v I' e c h t .. 
Ii c h e Verwurzelung (qui est lex Gallorum) gestiitzt wer
den. 'Waren abel' tatsachlich diese Forderungen po sit i v
I' e c h t 1 i c h begrundet, gab es damals unzweideutige Be
stimmungen in dem "f ran z 0 sis c hen G e set z " ? 

Es ist nun beachtenswert, dan die beiden Hauptfor
derungen Hotomans und Morels ein Jahr spateI' in den ano-

85) lb. 597: praesto mihi fui! R,ivierus ab Ottomanno miss us cum iisdem fere 
mandatis quae abs te nuper acceperam, non p a u cis a die e tis, quae nobis 
adiumento esse possunt. Verum age, optime pater, si usque adeo ignavus ac 
vecors illi (sc. Anton von Navarra) fuerit, ut sibi nobis que deesse veiit, nullane 
alia via est qua praesentibus ecclesiae miseriis opitulemur. - Tu autem etsi 
P!urimum eernis, nee ita mihi piaeeam, ut tu quod non vide as ipse videre put em, 
unum tamen a d fer a m usw. 
86) Op. 14,185. DaB Sturm die VorsehHige Hotomunlls miBdeutet, dariiber unten. 
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nym erschienenen guisenfeilldlichen Schriften: "Supplica
tion et Remonstrance adl'essee au roy de NavalTe et autres 
Princes du Sang de F'rance", nacheinandel' llervol'gehobeh 
\\'el'den, wobei del' Versuch auftaucht, sie staatsrechtlich zu 
begrunden '~). Unsere Vorfahren, heWt es hier, haben in 
del' Ueberzeugung, daB del' franzosische Charakter (naturel 
des Francois) die Unter\verfung unter fremde Prinzen 
nicht el'tragen will, dUTch die lex Salica von del' Thl'oLH'Ul!<',{C ..... ,' 
und infolgedessen von del' Vormundschaft uber i111'e min
derjahrige Konige alle Pl'inzen ausgeschlossen, die nul' mit 
den Frauen des Herrscherhauses verwandt waren. \Vas die 
Kompetenz del' Stande betl'ifft, so wurde zwar die letztwil
lige Verfugung del' Herrschel' uber die Einsetzung del' V 01'

mundschaft immer als unverletzlich angesehen; trotzdem 
wurden in solchen Fallen die drei Stande einberufen, urn 
zu bestimmen was dem Interesse des Konigsreichs dienlich , . 
seL Sie ordneten den Vormunden und Regenten emen Rat 
bei, durch den die wichtigsten Angelegenheiten erledigt 
wurden. Gegen diese Feststellung erhoben abel' die Gegnel' 
schwerwiegende Bedenken. Es war VOl' allen Dingen del' 
Sekretar des PariseI' Parlaments du Tillet gewesen, del' die 
Verteidigung des bestehenden Rechtszustandes ubernahm. 
Das was rechtens sein soli, so fUhrt du Tillet, aus, ist von 
alte~sher nicht immer rechtens gewesen. Es wul'den nam
lich nicht bloB die nachsten Blutsverwandten des Konigs 
in mannlicher Linie ernannt, sondern auch die nach
sten Verwandten del' Frauen; das sei abel' eine Losung, mit 
del' die nachsten Blutsverwandten in den meisten Fallen 
einverstanden waren und die auch den Reichsstanden zu
sagte. Die Heranziehung del' letzteren gesch~h n~~h ?U 
Tillet nul' in den Fallen del' tatsachlichen Mmderjahng
k'''it die mit dem 14. Jahl' erlischt. Diese Fol'derung 
k~n~e in del' gegenwartigen Lage nicht geltend gemaclit 
werden, da del' Konig Franz II. bei seinem Regierungsan-

B7) Demnach kann die von einigen forschern: Nt a r i e j 0 I, de Rub 1 e. denen sich 
anch N a e f anschlieBt, ausgesprochene Vermntung, daB Hotoman der Ver!as~er ~e~ 
Supplication ist, zur Sicherheit erhoben werden. Die b~iden Prinzen: an, die s~~ 
die Bittschrift richtet, Anton von Navarra und LudWig von Conde, waren 
Sommer 1560 in Nerac; hier vel'handelt mit ihnen Hotoman und Beza; Vg1. Naef, 

~. a. O. 362. 

1.57 .,. 

tritt gegemvartig nul' 16 Jahre alt sei E8). Ihm, dem mundi· 
gen Souveran, stehe allein das Recht zu, die Heichsstande 
einzubel'ufen odeI' die Rate nach Belieben heranzuziehen. 
Die guisenfeindlichen Schriftsteller, die das Ge\vicht diesel' 
Argumente nicht verkennen konnten, \,"o]]ten sie durch 
die Unterscheidung von zwci Graden del' Minderjahrigkeit 
entkraften; die Vormundsehaft (tutelle) erstrecke sich his 
zum 15. Lebensjahr; dann beginne die Kuratel, die bis zum 
25. Lebensjahr dauert. Die mit dem 14. Jahre erlangtR 
Miindigkeit sei l{eine vollstandige, sondern nul' ein Z,yj, 

schenzustand z\vischen del' absoluten :Minderjahrigkeit und 
del' Miindigkeit 89). Abel' diesel' Gegenbeweis konntc nicht 
befriedigen, da e1' p r i vat r e c h t 1 i e h e Bestimmungen 
s t a a t s r e c h t 1 j c h anzuvvenden sueht, mit del' al1er
dings sittlich he ton ten Begrundung, daB das, was fUr Pri
vatpersonnen gilt, in erhohtem Mane fUr die minderjithri· 
gen Herrseher bindend ist, da gerade unter ihrer Herrscha ft 
mit Rueksicht auf ihre Jugend leicht aufwieglerische 
1\1ae11te sich breit machen k6nnten 90). Eine positivrecht
fiche Begr'iindung fehlt. V\Tenn einzelne Henschel' sich uber 
das 14. Lebensjahr hinaus die Bevormundung gefallen las· 
sen und von diesel' sieh erst nach ibrem 20. Lebensjahr frei
machen, so sei es Sache ihres freien 'iVillens 91). Es war den 
Gegnern ein leiehtes zu betonen, daB die franzosische'l 
Herrscher dem privatrechtlichen ::VWndigkeitsgesetz, da::; 
ubrigens in den einzelnen Gewohnheitsrechten (coutumes) 
versehiedene Bestimmungen enthielt und yom romischen 
Reeht abwich, nicht unterworfen waren und die Modallti;i
ten in del' Anwendung sichhauptsachlicb auf die letzwillige 
Verfllgung des Vaters des mindel'jahrigen Herrschers grl}n
deten 92). Die Befugnisse del' Reichsstande, bei del' Rege
lung del' Herrschaft mitzuwirken, wurden von den Gegnern 
nic11t angetastet, wenn sie aueh mit Absicht darauf hin, 
wiesen, daD diese bis jetzt zu den durch das Testament ge-

SS} Me I,438ff,442!,444. 
89) So der Verfasser del' Response au livre inscrii pour la Majorite du Roy Fran· 
cois second in MC I,495!f., offenhar ein Jurist (Holoman?) 
\'0) Me 1,495. 
.1) ib. 460,498. 
90) ib. 538ft. 
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troffenen Vereinbarungen immer ihre Zustimmung gegeben 
hatten \'3). Die Dringlichkeit del' Einberufung dcl' Reichs
stande stand abel' fur die Evangelischen im Vordergrund. 
Um sie rechtlich erheblich zu machen, versuchte man dic 
Minderjahrigkeit des Konigs mit den privatrechtlichen 
Denkmitteln zu erweisen. Innerlich waren die'Vertreter 
diesel' Anschauung schwe'rlich von del' Beweiskl'aft ihrer 
Ssctze uber die vermeintliche Minderjahrigkeit Franz n. 
uberzeugt, denn im Grunde machte ihnen nul' die Unfahig
keit des Konigs, sich von del' Tyrannis del' Guisen frei zu 
machen, zu schaffen. Und die Guisen selbst wuflten es ge
nau, warum sie die Einberufung del' Stande zu verhindern 
suchten; handelte es sich doch dabei um Sein odeI' Nicht· 
sein ihrer veI'heeI'enden Herrschaft 94). Es war del' evange
lischen Sache abtraglich und es lag eine gewisse Tra,Q'ik 
darin, daD del' Konig tatsachlich nicht min d e r j a h rig 
war, denn in die s emF a II ware die Einberufung dcl' 
Stande nicht nul' moglich, sondern sagar notwendig gewe
sen. Die Befugnis del' Stande war damals wirklich eill 
festgefugter Bestahdteil des franzosischen Staatsrechts. 
Das geforderte Recht del' Prinzen von Geblut nach del' Re
gierung gehorte zu den "unbestimmten Vorrechten", abel' 
das Recht del' ReichssUinde war ein "greifbares Staats
recht" 95).Das wird von den gleichzeitigen Staatsmannern 
und Historikern, Comines und Pasquiel', ubereinstimmend 
anerkannt 96). 

\;Vie hat sich Cal v i n zu den VorschHigen Morels 
und Hotomans gestellt? Del' Brief Morels scheint entweder 

92) ib. 442. 
94) MC 1,475: d'autant qu'on est venll iusque la qu'il n'y a nul moyen d'obtenir 
rien par la voye ordinaire et que nostre Roy avec la Royne sa Mere, son t d u 
t 0 U t sed u its par I e s Est ran g e r s, qui nous tyrannissent, et qui ~~ 
craignent r i e n P I 11 S q U ' u n e Ass e m b lee des Eta t s, en laquelle lis 
soyent tenns ceder a ceux dequels ils ont meschamment usurpe la Place . , 
force nOllS est d'essayer tous mOyel1s. 

"5) Gegel1 Marcks, S. 349. 
no) Bei Wolzel1dorff a. a. O. 19. Vg!. S e sell ius Claudius, de repubI. G.alliac 
et rerum officiis, herausgegebel1 von Sieidanus 1578, S. 270 und G ira r d d u Ii a III a n 
De Pesta! et succez des affaires de Prance 1573, S. 216b: Die Befugnis der 
Stande trat zum Vorschein ou pour Ie go u v ern erne n t du Royaume dural:! 
Ia maiOl'ite d'un Roy .. ou pour la Reg e n c e du Royaume .. ou pour pourveolr 

'aux doleances et plaintes publiques. 

verloren gegangen oder spiHer beantwortet 'worden zu 
sein 97). 

SolI die erste Vermutung zutreffen 98), so diirfen wir 
doch annehmen, daD derRefoI'mator trotzdem uber die Pla
ne del' PariseI' Geistlichen unterrichtet war. Ende Septem
ber odel' Anfang November 99) war, wie Calvin an den Ad
miral Coligny berichtet 100), Chandieu nach Genf gekommen, 
urn vom Reformator zu erfahren, ob es "den Kindern Gottes 
crlaubt sei, den sie unterdruckenden Tyrannen 'Viderstand 
zu leisten und vvelche J\Httel dabei ange\vendet werden dur
fen". Calvin verneinte zunachst die Frage, da die 'Welt in 
dem uberdies durch die Autoritat Gottes nicht 
lJeglaubigten Unternehmen nul' Leichtfertigkeit und 
Eigendunkel sehen wurde. Chandieu beruhigt den Refor
mator. Es handle sich nicht urn den 'Viderstand gegen den 
Konig und seine Autoritat - eine Zusicherung, die in det' 
spateren Publizistik des Jahres 1560 immer wieder ausge
sprochen wird101

),_ sondern urn den \Vunsch del' schwer ht'
druckten Glaubensgenossen, eine auf die Gesetze des Lan
des sich sWtzende Regierung aufzurichten, ein Verlangen, 
dessen Berechtigung> schon mit Rucksicht auf die Jugend 
des Konigs unbestreitbar sei. Chandieu formuliert also das 
Problem ahnlich wie Morel und Hotoman. Calvin willigt 
ein (bien lui accorday je) unter del' Bedingung, daD die 
Prinzen von GeblUt ihre Rechte zum allgemeinen 'Voh} gel
tend machen und die Stande 10") sich mit ihnen vereinigen 

1l7) Am 11. September schreibt Morel an Calvin: maxima sollicitudine afficior ne 
fideliter tibi redditae fuerint literae quas . . ad te mittebamus aut consulebamlls 
nullam facis. - Zu del' Zeitbestimmung siehe Naef, a. a. 0., 157. 
gel Die Moglichkeit, daB Calvin den Brief bekommen hat, ist nieht ganz flns
geschlossen; schreibt doch Beza am 12. September 1559 OP. 17,638: saepe COll
sulimur, an lieeat adversus ipsos non tantum reIigionis, sed etiam regni hostes 
insurgere, quum praesertim secundum leges nulla sit adhuc penes regem ipsum 
autoritas qua illi niti possint. 
\m) Zu der Zeitbestimmung siehe Naef, a. a. 0., 157. 
100) 18,426. 
t<lt) MC I,326,360,406,464. 
102) Unter den "cours de Parlament" kiinncn nur die S tan d e verstanden werden, 
wie ja Calvin bei seiner Verteidigung vor dem Genfer Rat anliiBlich des Prozesse, 
Morely - Bordon von "les estats" spricht. Denn der Begriff "parlements" be
;;eichnet urspriinglich die Versammlungen der Stiinde, bevor er in einem speziellen 
Sinn gebraucht wurde, nal11lich als Bezeichnung des Ii 0 f gel' i c h t e s in Paris (zum 
erstenmal im Jahre 1239: "pallamentum"). Aber auch nach dieser Zeit ist er 
abwechselnd auf die beiden Korporationen, die Stande und die curiae generales 
~n"ewandt worden (Vg1. Lavisse, liistoire de Prance III/Z,259 und 328. Jioltz-
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sollten. Dann durften aile guten Untertanen ihnen ihre 
"starke Hand" (main forte) leihen. Mit aller Deutlichkeit 
yvird hier del' Grundsatz ausgesprochen, daB die religiOse 
1;i'reiheit nicht durch die Betroffenen selbst errungen wer
den kann, sondern daB dazu die Obrigkeit zustandig ist, die 
die Losung unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen 
Staatswohls anstreben kann und muB. Sie fa11t also nicht 
in den Bereich des got t 1 i c hen Rechtes, sondern sie ist 
eine s t a a tl i c h - weI t 1 i c h e Angelegenheit, die im V01'

liegenden Fall mit del' Regelung del' Regentschaftsfrage zu
sammenfallt. J eder il'regulare Aufstand el'scheint Calvin 
nicht bloB als eine Vel' k rum m un g des p 0 sit i v e 11 

R e c h t e s, sondel'n als eine unselige Vel' k u m m e -
run g des C h r i s ten tum s. 

Hatte demnach Calvin sich uberzeugen lassen --- ob 
erst durch Chandieu, odeI' bereits durch Morel, m.ag als un
erheblich dahingestellt bleiben-daB del' \Viderstand gegen 
die Guisen nach del' allerdings il'l'ttimlichen Auffassung 
Hotomans staatsrechtlich gel'echtfertigt ist, so ist damit 
seine Stellungnahme zu dem Vorschlag, den ihm. Morel 
hi n sic h t 1 i c h del' D u r c h f u h run g des \¥ider
standes macht, gekennzeichnet. El' 1ehnt diesen Vorschlag 
ab. Morel vertritt die Anschauung, daB, wenn das allen 
zustehende Recht die Einbel'ufung del' Stande zu verlangen, 

~;;;~n Pran;6sische Verfassullgsgeschichtc. 198. Masselin, a. a. 0., II,2444. Girard 
du H~illan, a a. 0., 216: Tenir les Estats, est ce mesme qui cstoit iadis tenir Ie 
Parlement et n'est autre chose que communiquer Ie Roy avec ses subjects de 
ses plus ~rands affaires. praindre leur advis et conseil usw. Bei der Wieder~ab(l 
seines Gespraches im September bis Oktober hetont Calvin, dall er es als eInel: 
.,rechtlichen Weg" (voye de iustice .. faire iustice et faire iuxte l'ordre, establ1 
pour Ie loi de Prance) bezeichnet habe, "qu' on a prester la main forte, d auItar;t 
que toutes les co u r s d epa r I e men t, I a nob I e sse et Ie p~uple favon
seroient a ceste cause .. Diese Stellungnahme wird a11ch von Chandleu VOl' deF1 
Rat bestatigt: A dit et respondll (Chandiell), comme estant venu icy pour parler. 
aud. spect. Calvin, il luy remonstra Ia tyrannie de cellX de Guise, les oppres
siam; qu'ilz faisoient Sl1S Ie peuple... et ll.ue par succession de temp~ 
pourroient usurper Ie rol'aume, et que pour ees raIsons et allltres, Y se pourroL 
faire que on ohserva Ce, qui est est a b lip a r I e s 1 0 i x d e P ran C e, qualld 
Ie Roy est en bas eage, doivent estre go 11 V ern e u r s ceux qui aprochent,. plus 
de la couronne et ne princes estranges . . et qu'a cest elfet 1'011 pourrOlt se 
ranger avec Ie d'prince (Anton von Navarra) et aUlt:es. propos. A quoy 17d. spect. 
Calvin respondit que cela s e r 0 i t pur e men t c I V 1 I et se pourrOlt llcetement 
faire que Ie s est a t z: s e j 0 i n g 11 iss e n t avec Ie roy de Navarre pour ~' 
mettre" ordre, com mea u s sid e d r 0 i tillY apartient, et qu'il ne trollvOlt 
mauvais que les fideles en ceste sorte fussent du mombre (Naef, 138f.145). 
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abgelehnt werden, ja den betreffenden Bittstellern ein Un
recht zustoBen sollte, aIle befugt seien, mit den \Vaffen z1.1 
fordern, was die kleine Partei und die fremden Tyrannen 
ihnen entrissen haben 103). Z'weifellos ist in dem Vorschlag
:\101'e1s ein de m 0 k l' a tis c 11 e l' Keim enthalten, die 
reberzeugung, die dann in den spatel'en Theorien von den 
Gnmdrechten del' Einzelnen zur Entfaltung kommt. A11e1'
dings ist del' Gedanke, daB jeder Einzelne das Recht hatte, 
die Einbel'ufung del' Stande zu fordern, in diesel' aUgemein 
gehaltenen Formulierung unklar und staatsrechtlicl~ UJ1-

mogIich. Zwal' wird Morel ein individuelles '¥iderstands
recht vorgeschwebt haben; abel' ein E i n z e 1 n e r kann als 
solcher nicht erwarten, daB die Alnveisung seiner Forde
rung den bewaffneten Schutz nach sich ziehen mufite. J\10-
1'e1s Vo1'schlag hatte nul' einen Sinn, wenn er ehva del' 
Meinung gewesen ware, daB diese Fordel'ung nul' dann 
Aussicht aufVerwirldichung hatte, \venn siedul'ch einePer
sonlichkeit erhoben werden konnte. die durch die mit dem 
gegenwartigen Zustand Unzufriedenen dazu beauftragt 
wurde. Del' Vorschlag Morels hat allerdings ein Jahr spa
teI' seine Verwil'klichung gefunden. Coligny hat am 23. 
August 1560 die Bittsehrift del' Evangelischen im Kronrat 
zu Fontainebleau, genau zvvolf Jahre VOl' derBartholomaus
nacht, uberreicht und die Einberufung del' Stande erwirkt. 
Abel' del' Erfolg, del' Colignys unbeirrbar l'uhigem Mut und 
Ansehen beschieden war, ware VOl' einem Jahr un
ausdenkbal' gewesen 104), denn er war wedel' in del' franzosi
schen Gesetzgebung, noch hl dem bisherigen Gewohnheits-
1'ec11t verankert. Darum 'war del' Vorschlag Morels ein '¥ag·
llis. Er nimmt die Gedanken voraus, die spateI' Beza naeh 
del' Bartholomausnacht in seiner Schl'ift "de iure magi
stratum in subditos" entvdckelt: aIle konnen sich \viderset
zen gegen diejenigen, die in del' Verletzung ihrer Amts
pflicht sich eine tyrannisehe Herrschaft uber die Unter
tanen anmaBen 105). Untel' diesel' demokratischen Voraus
setzung, die alle sozialen Vorrechte, also auch diejenigen 

163) 17.597. 
104) Marcks, a. a. 0., 407. 
105) Vgl. Car tie r, Bulletin de la Soc. d'his(oirc et d'archeologie de Geneve, II, 
I 87ff. 
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des hochsten Adels, versclnvinden HUH, kann Morel die, 
cinzige Legim.itation del' Prinzen von Geblut bestreiten 
und diese dem Geringsten im Volk zuerkennen. El' spl'icht 
damit abel' nicht seinen eigenen Gedanken, sondern gibt 
den Vorschlag "wieder, den ihm Hotoman in dem durch 
den Prediger Le Macon ubermittelten Brief mitteilt. Denn 
es ist Hotoman, del' ein Jahr spateI' in del' "Response aux 
Livre enscrit pour la Majorite etc." den widerstehenden 
Evangelischen (ceux qui avoyent dresse ceste entreprise) 
das Recht zuspricht, zu verlangen, daD del' Konig und seine 
:l'dutter die Stande einberufen; es ist Hotoman, del' 
die gegen die "vol'nehmen Geistlichen" (ministres prin
cipaux) erhobene Anklage, sie bezeugten dul'ch ihre 
Forderung del' Einberufung del' Reichsstande nul' eine 
MiDachtung des Konigs und del' Konigsmutter, zuruck
weist 106); es ist Hotomann, del' in seiner "Hi storie du Tu·· 
multe d'Amboise" es berechtigt findet und als Be\veis 
fUr die loyale Gesinnung del' Versclnvol'et dem Konig ge
genuber anfuhrt, daD del' Chef del' widel'streitenden Adeli
gen (gentilshommes), la Renauldie in ihrem Namen, ja im 
Namen del' Stande nichts anderes bezweckt habe, als die 
Beobachtung del' alten Gewohnheit (coustume de France), 
wenn er die Einberufung del' Stande verlangt hatte 107). 

Kommt in diesen Satzen die Oberzeugung Hotomans zum 
Vorschein, daD nicht allein die Prinzen von GeblUt, sondern 
jeder Untertan, del' Adelige vvie del' Prediger, das Recht hat, 
die Einberufung del' Stande zu verlangen 108), eine Ueber
zeugung, die Sturm in del' envahnten Botschaft Hotomans 
als eine Neigung zur Demokratie bezeichnet 109), so ist es 
ldar, daD del' Fuhrer del' "Verschworer, la Renauldie und 
del' Predigel' Chandieu auf den Hatschlag Hotomans, 
nicht abel' auf die "Warnungen Calvins gehort haben. 

106) MC. I, 468,446. 
107) lb. 324: Vgl. LaP I ace, Commentaire de PEtal de la Religion et Republiqne 34, 
Lc premier article estoit eouche en ces tenl1es: Protestation faicte par Ie chef 
et tous ceux du conseil de n' attcnter aucune chose contre la majeste du Roy: .. 
Et estoit Ie but de I'entreprise de faire observer I'ancienne coustume de Prance 
par une legitime asscmblee des Estats. 
10S} Einen Widerhall dieser dCl110kratischen Tonart iindet man in dcm "Advertis
sement au Peuple de Prance" MC., ib. 403: peuple Prancois, votre devoir est .. 
de tascher par tous moyens legitimes it vous opposer it une si meschante et mal
heureuse cntreprise: demandans secours et ayde premiercment it Dieu . . et 
en apres it t 0 u s I e sPa r I e men t s, e t Est a t s d u ROyall me. 
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Del' Reformator bringt es unzweideutig und wieder
holt zum Ausdruck, daD del' ungluckliche Ausgang del' Ve1'
sclrworung von Amboise auf die Nichtbefolgung seiner Rat
schIa.ge zuruckzufuhren sei 110). Seine Lehre und seine Rat
schHige weisen das 'Viderstandsrecht in die Schranken del' 
Legitimitat, die nul' dadurch aufrechterhalten ,verden 
h:onnte, daD die Fursten von GeblUt, so fern sie ihre eigenen 
Hechte vvahren, und die ZUHl Schutz des Volkes eingesetzten 
Heichsstande, also die neben dem, Konig einzigen offent
lichen regierenden Ol'gane bei del' \'Veigerung ihrer Gegner 
den \Viderstand mit bevvaffnetel' Hand dUl'chfuhren dur
fen 111). Infolgedessen lehnt er den Plan, daD nul' Ludwig 
VOll Conde, auf den die Evangelischen groDere Hoffnung 
setzten als auf seinen alteren Bruder, das gegen die Guisen 
gerichtete Unternehmen leiten solle, ab 112). Fur diese Ent
scheidung Calvins war nicht del' niedere Hang von Conde 
maBgebend, denn er fand die Begrtmdung (color) annehm
bar (probabilis), namlich daD nach "del' alten Sitte des K6· 
nigreichs und nach den geschriebenen Gesetzen" (secundum 
veterem regni morem et scriptas leges) einer von den Prill
zen in Abwesenheit seines Bruders die erste Stelle im Rat 
del' Krone rechtlich beanspruchen kann (unus ex proceri
bus sUl11,mi consilii fratre absente gradum primum sibi iure 
venclicat 113). Es fiel fur ihn in die \\'-aagschale, daD nul' 

109) Animum adiicere ad rem publicam. Diese demokratische Auffassung Hoto
maIln ist aber nicht antimonarchisch, Man kann weder ihm noeh den Verschworern 
rcpuhlikanische und fiiderative Tendenzen zuschreiben. Die gegenteilige Auffassung 
scheitert an der Tatsache, daB der nach der mifllungenen Revolution von Amboise 
:rlasse?e Brief des Konigs den Verschworern diesen Vorwurf nicht macht (MC 
Ib 398ft,) Del' Vorwurf trifft aueh Hotoman nicht. Seine Schriften vom Jahre 
1560 lassen keinen Zweifel dariiber, daB er die Monarchie als Staats form nicht 
bekampft. Dasselbe gilt auch von scinen spateren Schriiten, namentlich von der 
"Pranco-Gallia", in der wedel' republikanische Tendenzen, noeh eine Abschaffung 
des Konigstums im Gesichtskreis liegt (E I k a n, Die Publizistik der Bartholomaus
naeht, Seite 44). 
110) Op. 18,81.95.426. 

111)18,426: bien luy (Chandieu) accorday ie que si les Princes du sang requerroyent 
destre maintenus en leur droit pour bien commun, et que les cours de Parlamem 
se ioingnissent Ii leur querele, qu'il soit licite a to us bons sujets de leur 
jJ]'estre main forte, 

i12) lb. Lhomme me demanda bien quand on auroil induit lun des Princes du 
sang a cela, encore qui! ne fust pas Ie premier en degre, sil ne seroit point permis. 
l! e~t encore response negative en cest endroit. V gi. auch P I ace, Commentaires 
de I estat de la religion I,33ff. 
113) Op. 18,82. 



- 164-

€liner von den Prinzen, und dazu ohne Unterstutzung del' 
Stande, die GesetzmaJ3igkeit eines bewaffneten 'Viderstan
des (prester main forte) zum allgemeinen 'Voll1 (pour Ie 
bien commun) nicht begrunden kann. Dagegen hatte or 
nichts einzuwenden, wenn Conde nicht als Vertreter del' 
Obrigkeit, sondern im Namen del' evangelischen Glaubens
genossen demKbnig die Konfession del' Evangelischen V01'

legte und ihre Anerkennung fordeI'te, allerdings unter del' 
Voraussetzung, daD es nicht dabei zum be\vaffneten 'Videl'
stand l{ame. Da el' abel' sichel' damit rechnen mufite, dan 
diesel' wegen del' Feindlichkeit del' Guisen unvermeidHch 
ware, riet er entschiedell von dem Versuch ab 114). Man 
trifft nicht das Richtige, wenn m.an Calvins Rat dahin zu 
verstehen glaubt, er haife im FaIle des Widerstandes del' 
Gldsen gegen Conde den Evangelischen das Recht del' De
fensive, nicht abel' das Recht del' Offensive zugestanden 115). 
{{onnte denn Calvin ernsthaft glauben, daD del' Gewalttat 
del' Guisen (si vim adferrent) durch eine unblutige Verteidi
gung', etwa durch bloDen Protest odeI' Androhung des b('
waffneten 'Viderstandes beizukommen \yare? Diese Mog
lichkeit kam fUr Calvin gal' nicht in Betracht. Er \virft den 
Evangelischen VOl', daD sie liberhaupt gegen seinen Rat 
(repudiato meo consilio) zu den 'Vaffen gegriffen hatten 
(excusant quidem es non temere sumpsisse arma). 'Veil er 
an einen friedlichen A usgang des Unternehmens nicht 
glauhte, hat er nicht den Vel's u c h selbst, sondern auch 
die dazu beabsichtigten Mit tel ohne Einschrankung ab
gelehnt 116). Denn, so glaubte er, aus einem Blutstropfell 
ViTflrden Fhisse von Blut sich -Libel' ganz Frankrekh ergie
nen 117), ja es wlirden dadurch auch andere Lander in Mit
leidenschaft gezogen und del' gute Name del' Christenheit 
und des Evangeliums del' Schmach ausgesetzt 118). Er hatte 
li4j~-N~1~~--so--sind die SiHzc ill seinel1l Brici all Pctcr Martyr 18,82 Z11 deuten: 
eonvcncrat ut coniessiollel1l quae edita est apud 11I)S Regi ofierret (Conde): si 
Ouisiani vim adferrent vel cius factum trahcrcnt in crimen, parati essent ad eius 
clefensionem quam plnrimi: S e cl n chi c q 11 ide m pro b a b iIi S color 
in i t i 0 m i hip 1 a c nit, nisi prorsns caverent a fundenclo sallo-uine. 
115) So Naeff. a. a. 0., 158. ~ 
116) 18,39: Mihi non placere t () t a 111 age 11 d i r ~ t ion e m, rem vcro ipsa1l1 
multo minus probari. 
117) dicebam enim fieri non posse quin ex gutta una profluerent fluvii qui Galliam 
obruerent. 
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gehofft die bei ihm Ra t holendell Evangelischen, VOl' aHem 
Chandieull

") zur Vernunft gebracht zu haben, hat sich abel' 
darin grundlich getauscht. Die unbesonnen unternommenc 
Sache wurde noch schlimmer fortgefUhrt 120), VOl' aHem 
ist es del' Fuhrer del' Verschworung, la Henauldie, del' naeh 
Calvins Ueberzeugung '"'), mit seiner Eitelkeit, \Vag
llalsigkeit und Gehaltlosigkeit das schlieIHiche MifHingell 
des Handstreiches verschuldet hal. Er hatte Calvin im De
zember 1559 in Genf aufgesucht, sich fur geschaffenen 
Fuhrer ausgegeben 12"), ist abel' von dem Heformator ent
sehieden zUl'llckge\viesen worden, del' das ganze Unterneh-
111en als phantastisch, als einen Kl'euzzug, beschlossen an 
l'under Tafel umherirrender Ritter (Croisade de Chevaliers 
('nans ou de la table ronde) in), als ungesetzlich vet'
urteilte (consilio destituti rem no 11 1 e g i tim a 111 stulte 
et pueriliter aggressi sunt) 124) und das MUllingen VOll An
fang an voraussah 123.) Trotzdem hat Renauldie einige von 
Adel und Handwerker in Genf fUr seinen Plan zu gewill1l8n 
versucht. Nach geheimen Vel:handlungen sind einige VOll 
Ihnen gegen das ausdrlickliche \erbot des Genfel' Rats aus
gezogen 12fl). Auf ein angeblich durcll La Renauldie ver
breitetes Gerucht hin, del' Reformatol' ware ein geheimel' 
Anhanger des Aufstandes, traute sich abel' nicht offentlich 
elies zugestehen, hat Calvin la Renau1die zur Rechen· 
schaH gezogen. Diesel' muflte abel' in del' Gegenwart von 
Viret, Beza und anderel' Zeugen ausdrucklich verneinen 
Urheber diesel' Geruchte zu sein und bekennen, bereits VOl: 

seiner Abreise von Paris gehol't zu haben, daD Calvin die
sem Aufsta.nd fernstunde 127). 

. Die k1a1'en und bestimmten Aussagen Calvins, die er 
ll1 den Briefen an seine Freunde, an den Admiral COliglliy 
und gegenllber dem franzosischen Gesandten Coignet 
macht, sollten m.it Rllcksicht auf den geradlinigen unel'-

118) 18,426. 
1'.9) 18,81: putabam meo responso ad sanitatem redact os esse; 426: ie pensoye 
tllen que tout denst estre mis SOliS Ie pied. 
120) 18,39.82 
121) Ob Calvins UrteH tiber La Renauldie zutreifend war -~ die von den rieraus
~ebern des Cl( (OP. 18.82) angefUhrten Zeugnisse scheinen dies Zll bezweifeln -.-~ 
an~ert an der Tatsache. daB er ernstlich sein Unternehmen millbilligt nieMs 
m) 18,84. ' , 
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sc~rockenen Charakter Calvins nicht bezweifelt werden. 
Sem Selbstzeugnis: mon intention na pas este de nager 
en t red e u x ea ux ou dissimuler par astuce et tant moins 
de grattifiel' a lardeur de ceux qui se precipitoient deulx 
mesmes 123), ist nach allem, was wir libel' ihn wissen, seinel 
w~hren Gesinnung entsprungen. YVenn trotzdem von den 
Femden des Reformators VOl' und nach seinem Tode die
sem die Beteiligung an del' Verschwbrung odeI' Anstif'ung 
dazu zum Vorwurf gemacht wird 120), so sieht man, welche 
verheerende \Virkung ein einmal entstalldenes grundloses 
Gerucht, wie das anlaDlich del' Anwesenheit Renauldies in 
G,enf verbreitete, haben kann. Abel' auch die moderne, Cal
vm durchaus wohlwollende Forschung kann sich von die
sem Vorurteil nicht ganz befreien. Calvins Gefuhl sei doch 
dabei nicht ganz einheitlich gewesen; er vvurde den Erfolg 
des gelungenen Anschlages mit Freuden begriint und vet'
wertet haben DO). \Venn man sich dafur auf eine Stelle aus 
dem Brief Calvins an Clervant beruft, in del' er den ver
triebenen Edelmann dadurch zu trbsten versucht, daD Gott 
einen Umschwung anbahnt, den wir nicht kennen, dessen 
groDe Zeichen wir abel' spuren1:l1), so ist nicht ohne weiteres 
anzunehmen, daD Calvin hier nul' an den durch Renauldie 
vol'bereiteten Aufstand denkt m). Hatte doch um dieselbe 
Zeit Hotomann Calvin berichtet, daD das z'wischen England 
und Schottland geschlossene Bundnis zu einem Krieg Wh
ren kann 133); hatte doch Beza um dieselbe Zeit gehofft, claD 
Gott auf eine andere \Veise als durch Aufstande, etvva 
dul'ch Erweckung eines Prinzen del' Sache del' VeJ'folg·ten 
helfen werde 134). Noch neuerdings glaubt man annehmen 

123) ib. 428. 
.24) ib. 95. 

125) ib. 82, mihi nihil inopinatum accidit; 95: ab initjo vaticinatus sum quod 
accidit; 85: de tristi eventu ita sum vaticinatus. 
126) 18,80f.427. 
127) ib. 85,427. 
128) ib. 429. 
129) Vgl. Naeff,61ff. 
130) So Marcks, a. a. 0 .• 361. 
'31) 17,704. 

132) AuBerdem ist die Datierung des Briefes an Clervant sowie die Dauer des 
Exils des Ietzteren unbekallnt. 
132) 17,622. 
m) 18,3. 
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zu durien, daD Calvin im Grunde seiner Seele die Hoffnllng 
auf einen unvorhergesehenen Erfolg gehegt hatte; da e1' die 
Berechtigung des Aufstandes anerkannte, hiitte er das Vor
haben, das er schlieDlich dennoch ve1'urteilte, nicht verbre
cherisch finden kbnnenlfJ5

). Bereits in seinem aufklarenden 
Brief an Coligny beantwortet del' Reformator den Einwand, 
warum 81' nicht. in aller Form sich gegen das Unternehmen 
gewandt habe (pourquoy je ne m'y suis plus formellement 
oppose) 1.1G) klar und energiscil: Er habe das Unternehmen 
WI' kindisch (je pensoye que ce fust un ieu de petits en
fants) 1:37) und die Person des Anflihrers fUr so nichtig (fri· 
vole) gehalten, dan er allnehmen konnt.e, die Sache Ivlirde 
von selbst im Sande verlaufen (je pensois, que de soy-mes
me it s'escouleroit). AUDerdem habe e1' durch eine Anzeige 
nicht die Gefahr heraufbescl1"wbren durfen, denn dann wa·· 
ren seine Glaubensgenossen ihren Feinden an das Messer 
geliefert, umso mehr als e1' dann nicht in del' Lage gewescll 
ware, dabei die Unschuldigen von den Schuldigen zu Un1cl'
scheiden 138). Auch diese liberzeugende Klarlegung del' An
triebe 'Nird nicht als genligend el'achtet 1;;8). Del' Reforma·· 
tor hatte bei Conde einschreiten und den Arm del' Ve1'
schwbrer aufhalten ~;ollen. Hatte das abel' genutzt? Cal
vin bemerkt wiederholt, daD die Verschwbrer wie verhext 
\-varen HO), und beklagt sich bitter daruber, daD sein Rat so 
schnbde miDachtet wurde und die Faszinierten es als ihre 
Aufgabe betrachteten, ihn zu betrugen in). Die Aufruhre
rischen sprachen es ja unverblUmt aus, daD nicht allein ill 
den Genfern del' Geist Gottes wohne '"2). Konnte del' Refot'
mator angesichts diesel' Massenpsychose, in del' Ueberzen-

135) NaeH, 163: S c hub e r t, Meister der Politik 1,493 laBt es unelltschieden, "ol1 
Calvin mehr das Unrecht oder das Ungeschick beim Anschlag von Amboise beklagt". 
136) 18,429. 
137) ib 428. 
138) VgI. aullerdem 18,84: occuIte id quidem et placide, quia verebar ne si rei 
lama ad hostes manare ad carnificinam pios omnes traherem. 
"") Naeff, ib. 
140) ib. 81: ut clare dice res esse fascinatos; 18,85: centies dixi, mod urn esse 
fascini genus; 95: quo lascini genere sic captae erant multorum mentes: ib. 42R: 
vrayment estoyent ensorcelez. 
141) ib. 95: nullum putarunt esse melius compendium quam si me lallerent; 85: 
(juurn nihil proficerem, conquestus sum in nobis tam parum esse autoritatis, ut 
in re maxime seria consilium nostrum sperneretur. 
142) Ii'. 0 get, trist. du peuple de Geneve 1'1,28. 
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gung, daB alle dUl'ch den einen "nebula" verdorben wa
ren Wl), nocll andere ihm von den model'nen Beurteilern 
post festum empfohlenen Mittel ergTeifen konnen und die 
Schuldigen durch die Verbannung aus Genf bestrafen sol
len 1-1'), darunter lVlenschen, bei denen es sich spateI' he}'· 
ausstellte, daB sie ihre draufgangerische Tat bi~ter bereu
ten Wl)? Und welchen Sinn hatte die Vertreibung von la 
Henauldie 14G) noch gellabt, nachdem sich diesel' nach seiner 
Unterredung mit Calvin nach Lausanne begeben hatte U:), . 
um von da aus seine vVerbung fortzusetzen? 

VOl' allen Dingen darf das hochste Interesse nicht 
auHer Acht gelassen werden, das Calvin bei del' vVahrung 
del' Legitimitat und bei del' eindeutigen Verul'teilung des 
A ufstandes leitete: das ,,70111 del' Kirche, die Reinheit des 
\Verkes Gottes, dem er vorstand. Er schlagt den l'echten 
Ton an, wenn er dem Admiral im Bewufitsein del' Vel'ant
wortlichkeit erklart, er wolle Heber fUr Verrater del' Kil'che 
gehalten werden, fUr einen, del' die Freiheit del' Kirche und 
die Entwicklung des V,'erkes Gottes hindere, als leichtfertig 
einer Tat zusehen, die er miflbilligen mtisse 1<8); er glaubt 
cladurch mehr del' Freiheit del' Kirche zu clienen als clie.ieni
gen, die durcll Tumulte sie zu erreichen suehten 14!l). Del' 
Ungehorsam del' letzteren und ihl' falseher Eifel' ist ihm so 
nahe gegangen, daD e1', von Sehmerz be\yaltigt, nul' die 
dringendste Korrespondenz erledigen konnte 15"). Diese 
ecllten GefUhlsauDerungen eines sonst seine inneren Be
gungen keusch yerhullenden Mannes tragen so sehr den 
Stempel del' \Vahrhaftigkeit, daD man endlich aufhoren 
sollte seine reinen Motive zu verdachtigen odeI' ihn det' , 
Doppelzungigkeit zubeschuldigen. Calvin kann sich zur Be
kriiftigung seiner Behauptung darauf berufen, daD er in sei
nen damaligen Predigten, die man nach Tag und Monat 

148) ib. 82: omnes pessumdedit sua futilitate. 
1U) Naeff, 163. 
1M} ib. 85,81. 
Ha} "un mandai d'expulsion contre la Renauldie": Naeff, ib. 
,.7) ib. 85,427f. 
148) ib. 430< 
149) ib. 81: qui tumultuando putarunt se 1 i b e r tat e m quae aliis modi. 
quanerenda erat pOoSse consequi. 
l~O) ib. und 18,429. 
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geOl'dnet aufgesehrieben hatte, moglichst eingehend 
das Problem behandelt habe 131). Es blieb ihm nichts ande
res ubrig, als die Glaubigen ZUl' Geduld zu mahnen. Et' 
muHte es tun, da Anton von .Navarra die nul' schwachen 
Hoffnungen des Reformators und del' EYangelischen ent
tiiuscht hatte, indem e1' die yollzogene Ernennung del' bei
den Guisen zu den hochsten Leitern des Staatswesens rest
los anerkannt und dadurch, ,vie Calvin es ungeschminkt 
ausspricht, einen Verrat an del' evangelischen Sache began
gen hatte 152). Auf die zahlreiehen Anfragen, ob del' \Vider
stand gegen die Feinde del' Religion und des Reiches eJ'

laubt sei, da del' junge Konig nieht die notige Autoritiit be
sitze, auf die e1' sich verlassen konnte, antworten die 
Genfer, vvie Beza in seinem Brief an Bullinger am 12. Sep
tember 1559 berichtet, daD die Heimsuchung nul' du1'ch 
Gecluld und Gebet zu ertragen sei my. 

6 

Die unglUckliche Verschworung brach am 17. Marz 
1559 VOl' den Toren von Amboise blutig zusammen. Abm' 
die Kraft des Protestantismus wurde dadurch nicht ge
liihmt. Man kann sogar von einem Aufstieg sprechen. 
Die im Norden und Suden aufflammenden Aufstande, VOl' 
denen del' eingeschuchterte Hof zitterte und die durch die 
Gegner nicht bevvaltigtwerden konnten, sind einBeweis da
fUr, daD die Protestanten selbst das ~YVerk del' Befreiung in 
die Hand nehmen wollten. Die gegen sie erlassenen Edikte 
konnten die Bewegung nicht bloD nicht aufhalten, sondern 
sie trieben, wie Beza in einem Brief an Bullinger am 26. 
Juni berichtet, Unzahlige in die Reihen del' Evarigeli· 
schen 154). Zwar wird die Bewegung von den Geistlichen 
geleitet. Diese lassen sich abel' oft gegen ihren vVillell 
durch die Leidenschaft del' Menge mitreiDen, wie Calvin, 

151) ib. 430< Er denkt dabei hauptsachlich an die Homilien iiber das erste 
Samuelis-Buch; vgl. namentlich 29,552; 30,496.504.582ff.59! nnd den Premier 
Sermon de l'histoire de Melchisedec 23,641 ff. 
152) 17,652. vgI. 17,634.636.648.672.709. 
1511) Op. 17,638. 
jal) I8,no. 
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del' auch jetzt nicht aufhort, zul' Geduld und zur Besonnon
heit zu n1.ahnen, gestehen muD 15i'). Hatte er sich nicht da
zwischen gelegt, wurden viele Gegenden in Flammen auf
gehen 156). Dabei steht im Hintergrund del' Gedanke, dan 
durch die herrschende Partei del' Guisen eine rechtlose Zeit 
herbeigefUhrt und die Autoritat des Konigs heY'abgewiit-
digt worden sei, daD die Protestanten berufen seien, dieso 
del' Krone und dem Volke geraubten urtumlichen Rechte 
wieder zun1ckzugeben, eine Uberzeugung, derBullingel' den 
beredten Ausdruck verleiht: vVenn die Glaubigen sich den 
Tyrannen und Oligarchen widersetzen und dadurch das 
alte franzosische Recht" vvieder herstellen wollen, so dal f 
gege~~ sie nicht mit \Vaffengewalt oder mit finanzieller Uli
terstutzung ihrer Gegner vorgegangen werden 157). Von die
sel' Grundvoraussetzung gehen auch die von uns bereits e1'
wahnten antiguisischen Streitschriften dieses Jahres aus, 
die mit ihren vielfach leidenschaftlichen, mit zahlreichem 
Material ausgestatteten A usfUhrungen ihre \Virkung nicht 
veI'fehlen konnten, da die Oppositionellen ihI'en Anhang 
nicht bloD in den breiten Massen des Volkes, sondern auch 
unter den Edelleuten, namentlich abel' unter dem nied81'e,n 
Adel hatten, in dem das lebendige StaatsgefUhl gegen d:o 
Verletzungen durch die Guisen kriiftig reagierte. Urn ~le 
allgemeine Unzufriedenheit zu beheben, entschlossen slelL 
die Gegner zu einer Milderungspolitik. So v,rurde, durch 
eine grausame Verordnung des Senats in Lyon verar:laflt, 
ein "milderes Edikt" (mollius edictum) von Homorantm e1'
lassen 158), das die Ketzergerichtsbarkeit neu ordnete. Man 
wies darauf hin, daD das allgemeine, ubrigens von g~nz 
Europa erwartete Konzil den konfessionellen Frieden em
leiten werde. Da abel' die Kurie es vorlaufig beim bloDen 
Versprechen bewenden lieD, und die Reformfrage wegen ~el~ 
inneren Winen in Frankreich immer dringender wurde, 1st 

~) 'b 66'~~am quod semper vetuimus, templa occupant vel in locis publici,s 
1. . , " t h" . t 0 s vel neceSS1-

concionantur. Excusant iratres a nobIS mlSSI se r ~ lIn,: 1. ' 

tate cogi, qLloniam nulla domus privata quatuor mllh?us suiflclat. , 
156) 'b 176' nisi me inierposuissem horribili incendw rlagrarent multae regwne,s .. 

I. ,- , It'. -b 620' I' 'd mea seduhtate huc studia nostra incumbunt, ne tumultuentur mu, ~, 1. " ~ ,qm . 
profectum esse arbitror, ne suas metas transslhrent pnvatI hommes. 

107) 18,212. 
158) Beza an Bullinger 18,110 
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del' Gedanke eines nationalen Konzils aufgetaucht, das, be
reits am 31. Marz unter dem Eindruck del' Amboiser Ver
schworung vom Konig angekundigt, die Mifibrauche del' 
Zeit beseitigen und die verlorenen Sohne del' Kirche in die 
allein seligmachende Kirche zuri..lckfUhren sollte 159). Au
fierdem wurde auf den 21. August eine Versammlung he1'
vorragender Manner (notables) nach Fontainebleau einbe
rufen, urn uber die Mittel und \Vege zur Besserullg del' 
tl'aurigen religiosen und wirtschaftlichen Lage des Reiches 
zu verhandeln. 

'Velche Stellung nimmt Calvin zu diesen MaDnah
men ein? Er begrunt den Plan des Nationalkonzils. Denn 
durch die bisherigen verderblichen Mifibrauche werden dL 
wahren Anbeter Gottes Offentlich so beleidigt, daD sie Heber 
sterben wollen, um nicht ununterbrochen in einem solche _ 
Schmutz waten zu mussen. 1m Nationalkonzil sieht er das 
einzige Mittel zum Aufhalten alIel' Aufstandsbewegungen 
(unica ratio qua sedari possint omnes motus) 160). CalvIn 
war abel' uberzeugt, daD den Guisen jede Reform uner
wunscht war, daD sie die von ihnen betrugerisch und hin
terlistig hervorgelockte Milderungspolitik nul' heuchleriseli 
hilligten, um nach Eintreten ruhigerer Verhaltnisse die Ull
vorbereiteten urn so leichter unterdrucken zu konnen, daD 
sie mit derselben schauspielerischen Idndischen Heuchelei 
erklarten, in del' Versammlung des erweiterten Kronrats 
in Fontaineblau Rechenschaft uber ihre Wirksamkeit ab
legen zu wollen 161). DaD Calvin die listige Taktik del' Gui
sen richtig durchschaut hatte, hat sich spateI' gezeigt; dag 
Blutbad zu Vassy nach ErlaD des Toleranzediktes ist ein 
schreiendes Beispiel dafUr. Die Annahme, daD die J\rIilde
rungsedikte den friedlichen Bemuhungen des Kanzlers 
Hospital und del' Koniginmutter Katharina von Medici 
entsprungen waren 162), scheitert an del' Tatsache, daD die 

159) Me I,35lff. 
100} 18,99. 
161} 18,87: simulare ali quid moderatiollis coge!; 98: interea quidquid piis C(lnCeSSU111 
fraudulenter et insidiose - factum videmus, ut tranquillorem statum adepti paulo 
post millore negotio illcautos epprimant; 203: Guisiani. . fatua et pueriii 
pompa simularunt se paratos esse ad rationem regen dam. 
102) Wie Marcks, a. a. 0., 384 und vor ihm D u fey, Vie de chancelier l'HospitaJ 
1826 und de Tho u (His!. l111iverselle III,555) annehmen, 
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Ernennung Hospitals zum Kanzler erst im Juni erfolgtelol,'). 
Das Parlament von Paris, das gegen den milderen Zug' des 
Edikts allerdings erfolglos Einspruch erhoben haUe, war 
jedenfalls aufrichtiger als die Guisen 164

). Darum geht da:,; 
Bestreben Calvins dahin, die verdeckten Plane del' Guisen 
zu durchkreuzen, die Milderungspolitik auszun'utzen und 
die eingetretene Ruhepause zul' Entfaltung alIeI' Krafte 
del' reinen Religion zu verwenden, die die Feinde nicht. 
spateI' \:villkiirlich schwachen konnten 165). 

Zu diesem Z,~!eck schlagt er z wei \V e g e ein. Ein
mal ,vill er die von seinen beiden Stranburgel' Freunden 
Hotoman und Stunn zugunsten del' franzosischen Glau
})ensgenossen in Deutschland eingeleitete Aktion fortset
zen. Die evangelischen Fiirsten sollten durch ihre Go
sandten dem franzosischen Konig klarmachen, dan die 
AufstandsbevITegungen nicht durch die Sch\vertgewaH, 
sondern durch die Kirchenreform bezwungen werden kon
nen, und den Konig und seinen Rat in ihrer loblichen Ah
sieht, das Konzil einzuberufen, bestarken. Dabei ist e~ 

nin Zeichen staatsmannischer Klugheit, ,venn Calvin uen 
Fursten, von deren Autoritat er sich scheinbar viel ver
spricht (illis divinitus offertur occasio ut suam autorita
tom ad eos iuvandos conferant), den Rat erteilen lant, dem 
Ki:inig nicht eine tatkraftige (bewafi'nete?) Hilfe zu vel'" 
sprechen, da dies von den Feinden aJs ein unfreundliche1' 
Akt gedeutet \verden konnte, sondern ihm gleichsam eine 
moralische StUtze anzubieten, die nul' die Sicherheit deB 
Konigs und den friedlichen Bestand seines Reiches im 
Auge habe. Trotzdem dilrfe dieses Anerhieten nicht als ein 
schwachlicher, in allgemeinen ""endungen sich erschopfen
del' Rat angesehen ·werden, sondern als eine eindringliche 
},Iahnung, die die Bereitschaft zur Hilfe an zwei Bedingun
gen Imilpft. Erstens die Abschaffung del' romischen aber~ 
gla,ubischen Observanzen, die die wahre Verehrung Gottes 

163) Vgl. Isambert, a, a, 0,. 14,31 Amn, 
164) Me 1.54lff.548fL 
165) 18.99: cessare vero ac nullum remediul11 temare, valde pericuiosum esset, quia 
nbicumque res tranquillas videut Ouisiani. :1On minore rursus licentia quam ante 
saevire incipiunt . . si illis (den Evangelischen) data fueri! aliqua relaxatio. pur a 
relig·io vires exigno tempore colliget, quas deinde minuere in omnium hostiulll 
:ubitrio non f;rit, 
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hindern und die Untertanen, da ih1' Gewissell innerlich 
ihnen niehi zustimmen kann, in innere Zwangslage l)J'ill
gOll; sodann die Gewahrung del' Dulclung, die den Reforma
tionsldrchen die N"eigung ZUl' Selbsthilfe nimmt und den 
schuldigen Gehol'sam dem Konig gegenuber erleichtert. 
Wenn Calvin in den1. Nationalkonzil das geeignete Forum 
hll' die Erfullung diesel' Forclel'ungen findet, so wird e1' 
schwel'lich sich dieses HUl' als eine im .Ma1'zeclikt 1559 bi;

absichtigte Versammlung del' katholischen GeistlichkeH 
gedacht haben. Denn ein solches Konzil wurde, wie da~ 
Edikt el'wartet und wie es spateI' in del' Versammlung Zll 

Fontaineblau clel' sonst den Evangelischen nicht feindlich 
gesinnte Bischof von Valence, Munloe, erhofft, nul' die 
Huckkehr del' Ausgetretenen in die allein selignJ.achende 
l(irche beschlienen. Die Annahme, dan dem Reformator 
schon clamals die Einbel'ufung del' Stande vorschwebte, 
wie ja tatsachlich die Tagung del' Stan de in Orleans im 
Dezembel' als Nationalkonzil gedeutet wurde, ist nicht VOll 

del' Hand zu 'Neisen, wenn alich durch eine bestimmte 
Aussage Calvins nicht zu belegen 1<16). Jedenfalls erhoff! 
C1' spateI' von del' . einherufenen Konferenz del' Bischofe 
nicht die Beseitigung del' Mifibrauche in clem von ihm ge
forclerten Sinn. E1' glaubt, clie Konfel'enz wurde sich nUl' 
mit eilligen Antragen fUr c1as illzwischen vom Papst ein
berufene allgemeine Konzil begniigen und sonst durch 
Abschaffung eauger hel'vorstechender gottlosel' MiH
bl'auche die alte Tyrannis befestigen, ohne eine radikale 
ReHung herbeizuftih1'en. Es erscheint H1.m daher wiedel' 
als Heuchelei, daD del' spanische Hof und, wie zu erganzell 
ist spateI' del' deutsche und nicht zuletzt der Papst, gegen 
das Nationalkonzil Einspruch erhoben haben 167). "Tie die 

'66) Es ist nieht ausgcschlosscn, daB in dieser Zeit bereits der Oedanke del' 
Einberufung der St1inde erwogen wurek, Danll1f scheint der Brief Bezas an 
Bullinger hinzl1dcuten (18,115: indicti sunt status regni ad calenclas Augusti) 
Beza herichtct sogar iiber "unerhijric Bcdingungcn", unter denen die Stande 
ZUSall1Illentretel1 sol1en, llud Hber eiil diesbeziigliehes kiinigliches "diploma", Da 
weder ein iiffentliehes konigliches Edikt, 110ch die Tatsache der Einberufung urn 
diese Zeit sonst in den Urknndensummlul1gen erWahl1i wrd, diirite es sich hier, 
wen11 iiberhaupt Beza richtigt informiert war, viclleicht 11m private Ueberlegungcn 
handcln. die daul1 <Inch Calvin ZIl Oehor g;eko111men scin miig;cn, Vg;!. die Anm. 
der flerausgeher der Op. Calvini, S. 115, 
'.7) 18,219. 
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StraBburger den ihnen vom Reformator gegebenen AUf
trag ausfUhren, ist tier nicht naher zu untersuchen 168). 

Dagegen verdient del' and ere vVeg, den Calvin eil~
schlagt, eine genauere Beachtung, da hier die 
staatsrechtliche Seite des \Viderstands
g e dan ken s von neuem beleuchtet wird. Del' 
Reformator will mit allen Mitteln (omnibus mo
dis) Anton von Navarra anspornen, sein ihm ent:
rissenes Regierungsanrecht zuruckzufordern (ut erepta 
sibi regni gubernacula .... reposcat) mit del' Begrundung 
(praetextu), daB durch die schvveren Aufstandsbewegun
gen das Reich in Gefahr sei und durch die Treu- und Sol'g
losigkeit, Ueberhebung und Habsucht del' Guisen am Ran .. 
de des Verderbens stehe. Er hofft, daB daraufhin del' Ko
nigsrat in Be\vegung gesetzt werden kcmnte, um fUr das 
allgemeine 'Vohl Sorge zu tragen .. AuBe1'dem musse auch 
die Koniginmutter scharf angefaHt werden, um ih1'e Zu
stimmung zu dem Plan zu geben 169). 

Es 1st beachtenswel't, daB als Heclitsg1'und del' anzu
stl'ebenden Regentschaft Navarras nicht die Minderjahrig
keit des Konigs, sondern del' bedrohte Bestand des Rei
ches angegeben wird. Das Regentschaftsrecht Navarras 
"\vird als legitim ohne weiteres vorausgesetzt, \vobei Cal
vin, wie oben dargelegt, del' staatsrechtlich nicht begI'lln
deten Auffassung del' Juristen, VOl' aHem Hotomans, folgt. 
Die Zeit war von ihm gWcklich gewahlt. Anton, ent .. 
tauscht von dem Gang del' Dinge in Frankreich und Spa
nien, gewahl'te den urn del' Religion willen Verfolgten in 
seinem Land Zuflucht und del' Gemeinde eine fl'eie Reli
gionsu.bung 1;0), und stand, wie vielfach bezeugt wird, mit 
den Genfel'n in Verbindung 171). Die Folge davon war, daB 
die Genfer Beza nach Navarra schickten, urn da mit 4..n .... 
ton und seinem Bruder zu verhandeln 172). Calvin hat den 
humanen und dringenden 'Vunsch Antons begruHt, da 81' 

sich von seiner Besonnenheit das verspl'ach, was er den 

168) Vgl. Op. 18,290f.293.305.308.310:320ff .328.478. 
189) 18,98. 
170) 18,322.203. 
171) Marcks, 380 Anm. 
172) 18,208.201. 

- 175-

StraBburgern ankundigte: den unentschiedenen Konig Zll 

Taten vorwarts zu treiben und dadurch dem allgemeinen 
vVohl des Staates und del' Sicherheit des Konigs zu die
nen 173). Mit Beza traf auch Hotoman in Navarra 
ein 174). DaB sie mit Navarra und seinem sich aueh dort 
aufhaltenden Bruder Conde wichtige Beratungen pfleg
ten, ihnen die dem Konig und Konigreich durch die Gui
sen zugefUgten Schttden vOl'hielten und schliefilieh eine 
"Supplikation" uberreichten, durch gesetzliche Mittel den 
Konig von del' Guisenherrschaft zu befreien und den Be
stand des Staates zu sichern, wird auch anderwarts be
statigt 175). Die beiden Prinzen beantworteten das Gesuch 
mit einer entsehlossenen, umfassenden, gegen die Guisen 
geriehteten Aktion. Die Aufgabe Bezas 'ntI' es nun, den 
Navarra dahin zu beraten, daB dieses Unternehmen ohne 
einen offenen Krieg, ohne BlutvergieBen VOl' sich gehen 
sollte, denn es war die Absicht des Reformators, durch 
die Mission Bezas die larmenden V orschlage del' Hitz
kopfe zu entkraften 17"). Es ist Calvin zu glauben, wenn 
e1' versichert, daD aile Ratschlage, die e1' und Beza dem 
Navarra gegeben hatten, zuverlassig waren, und die 
Wtlrde und die privaten Vorteile Naval'ras und das Wohl 
del' Kirche im Auge hatten. Die Vel'wirklichung del' Rat
schHige sei immer so geordnet 'worden, daB Navarra seine 

173) 18,430: quand Ie roy de Navarre ma requis de son bon gre et propre mouvement 
de luy envoier monsieur de Be~e, il scait que mon affection na pas tendre sinon 
all bien et repoz public dn pais de France et it Ja seurete de estat du Roy. 
174) 18,201.208. 
175) Histoire de Pestat de France 1576, S. 406 .. n"B diese Supplikation identisch 
ist mit der in den MG. I,490ff abgedruckten, unterliegt demnach keinem Zweifel; sie 
wird wahrscheinlich von Hotoman verfalli worden sein. Es ist beachtenswert, dall 
sic die beiden Momente, die Galvin zum Ans]Jorn Navarras verwenden wollte, 
vollauf verwertcl. Vgl. namentlich MG. 1,491: lesquels droits et preeminences 
ils ont cstime que ponr rien VOllS ne vouliez laisser perdre; 525f: aut ant que vous 
avec les Princes de vostre sang, estes redevable au Roy et it Messieurs ses 
Freres .. de loyal Gonseil pour leurs Personncs et leurs affaires: et pareillement 
estes obligez it la protection et defense de ce pauvre peuple, nous .. vous sommant 
de vostre debvoi r en ceste ext rem c n e c e s sit e .. pour la con s e r vat ion 
de tous les Estats de ceste Monarchie, contre ces Estrangieres usurpateurs et 
r u i 11 e u r s d'icelle; 528: apaiseur par tous moyens Jicites .. de tous les troubles 
surVClJUS tant la Religion qu'e11 la Police, par faute de iuste et loyal Gouvernement. 
176) In dem Brief an den Admiral heiBt es: oultre ce qu'il scait. iay de bons 
tesmoings qne iay tasche par menees obliques de refroidir ceulx qui estoient 
par trop eschauffez. 18,208 . . u t t u r b u len tis m u Ito rum con s iIi i s 
o c cur r e re t. Gausam enim vie tar m i s de c!i din u m qua m mi hi! 
p I a cui t. 
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Gegner, ohne einen Tropfen Blut zu vergieDen, ohne Ge
,yalt und Aufstandsbe,vegung hiHte bezvvingen k6nnen 177). 
Die einzelnen Taten, uber die uns Calvins Briefe 178) be
riehten, sind zwar oft nieht durehsichtig, konnen abel' 
die erwahnte Haltung des Reformators UI~d seine;.; 
Freundes nul' bestatigen. ,\Vie e1' seinen koniglichen 
Fuhrer und Bannertragel' (signiferum) ermahnt, seine 
Nerven und die Nerven del' anderen anzuspannen, nicht 
tatenlos zuzuwarten und zu uberlegen, wahrend die Fein
de handeln und fieberhaft seine Vernichtung betrei
ben 179) so ist e1' selbst bestrebt, tatkl'aftig das Unterneh
men Navarras zu fordern. Er sammelt Geld fUr ihn, be
dient siell der Gesehaftsleute, die naeh Paris und in die 
Provinzen reisen, als U eberbringer seiner Befehle; 81 

seheint VOl' allen'l die benaehbarten Lyoner, deren Stadt 
vI'ahrscheinlieh del' Hauptort des Untel'nehmens im Osten 
war, zu entseheidenden Taten anzuspornen 180), offen
bar in del' Ueberzeugung, daD Navarra, urn sein gutes 
Recht durehzusetzen, sieh auf Heereskrafte stutzen 
muilte, wenn die Gefahr des feindliehen Angriffs drohen 
sollte 181), Denn diese Gefahl' stand Calvin immer VOl' 
Augen. In dem Versuche del' Guisen, dureh Schmeiche-
1eien den vertrauensseligen Flll1l'el' un tel' dem VOl'wand 
del' Versohnlichkeit in die Faile zu locl<en, ihn zu envei
chen, sieht Calvin den Anfang eines schmahUchen Endes, 
dem ein Tod hundertmal vOl'zuziehen ~wal'e 182). Darum 
seine dringende Mahnung, die Heeresrustungen kraftig 

177) ib. 268: semper mea et Bezae consilia laudavii, quae eerie ct i 11 t a erant, 
nee minus ex dignitate quam in privatum eius commodum et totius eeclesiae 
salutem. S e m ]J e r enim volnimus tam eins all1]Jlitudini esse consultum quam 
cavere nc gut tau 11 a san g n i n i s fun d ere t u r, ct rationes sic erant 
compositae, ut a b s q u c vie t mot u adversarios subigeret. 

178) Diese sind allerdings wegcn der zu beftirehtcnden Gelahr, in lalsehe Hande 
zu geraten, (vgl~ 18,202) oft nieht ganz durchsichtig. 
179 1il,178f. 

180) ib. An del11 voreiligen Allfstand, den der Leutnant Navarras I'crriercs (j,; 

Maligny vom Zaune bricht, um Navarra Zll kriegerischen Handlungell anzustacheltJ, 
war Calvin unbeteiligt; cr versuchtc ihn abzuwenden. da er \VuHte, daB er den 
inzwischen g-canderten strategisehen PIanen Navarras nieht cntspraeh. Es 
schmerzt ihn, daB dem Aufstand vielc zum Opfer fielen, abcr Hoeh mehl", daB 
spater die !11oralische Schllld ihlll zl1~erechnc( Wl1r<!c (JR,21k.179.255.43J), 
181) 18,218. 
182) ib. 179. 
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fortzusetzen 183), und dabei doch die feste Ueberz~mgun~·, 
daD es zu keinen Aufstanden kommen wil'd - em Opt.l
mismus, den e1' haben kann, da e1' die Seinen fut' 
die Ruhe erzieht 1';'), und del' ilm nicht vel'lailt, ,venn ~r 
Nayarra von den feilldlichen Kollorten umzingelt weiD lS

.,); 

abel' ein Optimismus del' Tat, del' clie Verteicligung des 
1"t1h1'e1's zulafit, wenn e1' beim FordeI'll seines Reehtes del' 
hewaffneten Gewalt del' Feinde lJegcgnen sollte 186). 

Zusammenfassend wil'd man sagen dul'fen: Die Be
muhungen Calvins urn die Herstellung eines den Evange
lischen gunstigen Regimes und urn die Begrundung eines 
legitimen '\\'iderstandes gegen die bisherige Obl'igkeit im 
Jahrc 1560 simI von dem Bewuiltsein getragen, daD er' 
dadurch de m \V 0 11 1 e F l' a n k rei c h s mit durch-

g.'e'setzlichen Mitteln dienen vvollte. Ratte el' aus ~ 

im Vorjahr, ebenfalls yom Gesichtspunkt del' 
Legimitat aus, anlaillich des urn Condes Person 
sich gruppierenden Unternehmens, jede l{riegsl'llstung ab
geJehnt, so glaubt e1' sie jetzt verantworten zu konnen, 
cia die Gefahr des Heiches, die Hllstungen del' Gegner 
und die Bedl'ohungde1' Person des cl'sten Prinzen von Ge
bll1t sie als VorsichtsmaDllalnnc llotwendig macht, cUe 
abel' immer nul' clefensiven, nicht offensivcn Charakter 
haben darf. Das schlieHt abel' nicht aus, daD die Erledi
gung del' groDen Aufgabell, ol'll'le jede Gewalt, mit allen 
J'echtlichen Mitteln angestrebt werden musse. A u c h 
jet z t bleibt Calvin un b e u gsa mer Sac h \y a 1 t e l' 
des positiven Reehtcs. 

188) ib. 178f: quid autem restal, nisi ut dux cc\critatc vires sibi comparet quae 
numquam sedenti occurrent. . 
184) ib 176: hue studia nostra incul11bl1nt llC tUl11ultl1cntur multJ. Haetenus mul-
tum profecimus. 
185) ill. 218: sic autem dispositac sun( cCllturiae Gallici cquitatlls ut ulldique Navarrll~n 
circumvcl1ialli . . Crcde l11ihi ]J roc e r t 0 ass e ron u Ill! m C sse p c r J ~ 
cuI u m t u ll1 II 1 t us , quia llCl110 sc move bit, nisi forte Navarrul11 hostiliter aggreSSJ 
luerint, pro cuins defensione, ut spero, multi se opponent. ... . 
l8") Bei dieser scclischen Einstcllung Calvins ist es uncrIlnd~lch. Wle mall 
annchlllcll kann, dall Calvin bei aller Mitarbeit liir Navarra mcht wohl :war 
(geg-cn Marcks); seines Zieks uud der LcgitimWlt dcr lInu gebrauchten MIttel 
hewuBt, glaubl Calvin die VOIl allen GUlCH als richtig CrkHllJlte Sache vor Gott 
vcrantworten zu kiinncn. ill 179: quam ct Dco pro\J;lri .. et on1l1iiJus bonorum 
sufiragiis laudari. 
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Nocll am 1. November, in del' Zeit, in del' Navarra Val' 

den vorwartstreibenden Feinden immer mehr weichen 
muD, da er sich ihrer Uebermacht nicht mehr gewachsen 
fUhlt 18,), hofft Calvin bestimlnt, daD del' breton'ische Adel 
zu ihm halten (cum eo stabit), daD eine groDe Anzahl aus 
Anjou, Poitou und Guienne sich ihm anschlieDen 
Auch da freut sich Calvin, feststellen zu durfen, daD die 
luankhafte Aufstandssucht sich nicht bei den Evange
lischen, sondern bei den Gottlosen zeigt, die ohne verfolgt 
zu werden, angeblich aus Furcht alles in Unordnung zu 
bringen versuchen 188). \Vas Calvins Zucht und Erzie
hung bei den Seinen erreicht, das will ihm nicht bei dem 
Mann gelingen, in dessen Hand die gluckliche lind Ul1-
glUckliche Entscheidung Hegt, (in cuius manu eventus sunt 
prosperi et adversi) bei Anton von Navarra189

). Diesem fehl
ten aIle Tugenden, die ein gewaltiges Zeitalter braucht: die 
Ausdauer, die Begeistel'ung, die Sammlungskraft. Immel' 
schwankend, immer seine Absichten andernd (centies mu
tat a sunt consilia) gerat er schlieDlich in den Bannkreis, in 
den sich die Zauderer gewohnlich treiben lassen: er wird 
Abenteurer, del' nicht \veiD, daD die Vorsicht del' bessere Teil 
del' Tapferkeit ist. Del' Entdeckung eines Anschlages gegen 
die Regierung, in dem Ludwig von Conde verwickelt war 
und del' den Guisen eine willkommene Handhabe bot, 
sich fur die Verschworung von Amboise zu rachen, folgte 
die konigliche Einladung an die beiden Bourbonen, sich 
am Hofe von dem Verdacht des Hochverrats zu reinigen. 
Tl'otz del' \Varnung Bezas und Calvins, so,vie del' 
Schwiegermutter Condes, der reformationsfreundlichen 
Frau von Roye, beschlieDen die beiden Bruder, dem Ruf 
des Konigs zu folgen; sie wollen, wie Calvin mit einer l' 
Anflug von schmerzlicher Ironie sagt, sterben 190). Navarra 
vermochte in seiner Verblendung nicht einzusehen, daD 
die Guisen an seinen Bruder Hand legen werden 191). Ur-

187) existimo retrocecisse, qUl1m vide ret sibi cum tot copiis esse confligendllm. 
188) 18,230. 
189) ib. 179. 
190) ib. 255. 
191) ib. 268. 
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sprunglich wollte er, nach demBerichtSturms an denKbnig 
von Danemark192

), unter dem Schutz von 20000 Soldaten VOl' 
deJU Konigsrat erscheinen, ein Vorhaben, das, wie Sturm 
mit Recht be merkt, Krieg bedeutet hatte. Yon diesem Plan 
ist er abel' abgekommen. Calvin kann am 14. Oktober b(
richten: Navarra ,;vill sein Recht im Konigsrat ,vieder 
erlangen, abel' ohne vVaffen 103). Offenbar wollte also 
Navarra die Vorladung des Konigs zum AnlaD nehmen, 
sein Regentschaftsanrecht geltend zu machen, und zwar 
o11ne offenen Krieg, was alles den Absichten Calvins ent
sprochen hatte. Abel' er hat nicht den richtigen Augen
blick ge\vahlt. Sein Bruder wurde gefangen und er selbst 
auf seinem SchloD streng bewacht. VOl' einer von den 
Guisen zweifellos beabsichtigten Katastrophe rettete be i
de del' plotzliche Tod Franz 11. am 5. Dezember 1560. Die 
K6niginmutter, die wahl'end del' Regiel'ung ihres Mannes 
und ihres Sohnes nul' eine untergeordnete Rolle gespielt 
hatte, sah jetzt die Mbglichkeit VOl' sich, ihren Einflufi 
geltend zu machen, umsomehl',als sie, durch den Kanzler 
Hospital angespornt, den guisischen Kurs nicht mehr mit
zumachen gesonnen war, und in del' Tatsache, daD die 
Evangelischen ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen gen6tigt 
wurden, eine stille Unterstutzung erhoffen durfte. Es war 
ihl' ein Leichtes 194), den durch die bisherigen l\HDerfolg8 
zermurbten, in seinem SchloD bewachten Navarra zum 
Verzicht auf die Regentschaft zU bewegen und diese fUr 
sich allein in Anspruch zu nehmen. Navarra selbst soH 
in dem Konigsrat den Antrag gestellt haben, daD das 
Konigreich kunftighin durch die wurdige Hand del' hohen 
Dame im Namen und in del' Autoritat ihres Sohnes ver
waltet werde 195). DatuI' wUl'de ihm. die Verleihung del' 
Wurde "Generalstatthalter des Reiches" versprochen, eine 
Wurde, die, wie Beza berichtet, nul' als untergeordneter 
(secundus) Grad im Verhaltnis zu del' Vorherrschafts
stellung del' Koniginmutter beurteilt wurde 1

9
6). Er habe 

192) Op. 18,184. 
193) 18,219: Decrevit ius SUUlll recuperare sed absque armis. 
194) 18,33: nee d iff i c i I e illi (Reginae) luit in tempo rib us a rege Navarrae 

Quidquid impetrare. 
195) Me. II,211. 
196) 18,3331. 
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sich "mit einem Schatten" begnugt 197). Es ist auffallebd 
dafi diese Regelung ohne :\Iitvvirlnmg del' SUinde zustan: 
de kam, ja sogar durch den Adel gutgeheifien 198) und ofii
ziell nul' dem Parlament von Paris mitgeteilt wurde 199 ). 

Diese Art del' Erledigung del' Staatsvormundschaft mull 
umso mehr auffallen, als doch noch VOl' einem Jahr die 
hugenottischen Juristen die Stande als das einzige gesetz
Hche Organ bei del' Einsetzung clel' Vormundschaft 
Regentschaft hezeichnet hatten, und die Rechtslage dies
mal einfacher wurcle, da del' neue Konig tatsachlich min
clerjahrig war und die Reichsstande aufierdem bereits ve1'
sammelt waren. Del' \70rgang mufi selbst den Beteiligten 
sonderbar vorgekommen sein, denn in dem Sch1'eiben, 
dureh das del' Konig dem Parlament von Paris seinen 
Regiel'ungsantritt ankiindigt, wird nirgends die Vormund
sehaft und Regentsehaft e1'wahnt 200). Selbst in Bezas Be
deht an Bullinger findet man keine Mifibilligung. Die Re
gentsehaftsfrage scheint Beza in den Hjntergrund getreten 
zu sein, vermutlich imHinhlick auf die weitereBestimmun£S 
del' Vel'einbarung, ,,,ouach kunftig nichts olme den Konigs
rat beschlossen werden darf, aus dem, wie Beza annimmt, 
die beidenGuisen und andere derevangelisehenSachefeind
lichen Personlichkeiten entfernt, den ersteren die 'vichtig
sten militarischen Agenden, die sie frllher gewaltsam an 
sich gerissen hatten, entwunden werden sollten 201). Bezas 

1117) So wnrd~ die Sache "uch von dell1 Vcrfasser der tIistoire ecc!esi,'stique 1,404. 
angesehen: II apparut tantost que Ie roy de N .csioit ordonue par une fatak 
destincc de ce royal1me non it cc qn'oll avoit espcre mais ,\ Ull effect tout COll

traire, COll1l11C ()Jl l'a senti ct Ie sent encore. Car c()mbiell que Dien ct les Ioix 
I'appellassent au gouvernement et que Ie consentiment des Estats Ie reql1ist de 
lny, en moy il Jl'cust ell fante de conscil ni de force en cas de resistence . . 
(ant S'CIl falut qu'il maintint son dcgre qll'aU contrairc il se cantcnta de I' 0 m b r c 
(]uitiam volontaircmcnt Ie corDs et suhstance it la Roye mere sans qu'elle y eust 
grande difficulte. Ueber die Bcingnissc Navarras ill iudizicllcn nnll finanziellcu 
Angelegenheitcll lind ihrc AhgrcllZullg' g'cg-CIl die Rcchte der Kiingillll1utter vgJ. 
I sambert, a. H. 0., 581f. 
1!18) tIistoire de France, 15b2 1,442. Die Me. bcrichtcn kurz: anx dcssus dits 
Etats ne fust aUCUllcment parle dll OOllvcrncmcnt. 
199 ) MC Il,212f. 
~OO) }\1.C 1I,21Ui. 
COl) J 8,333f: additum ut nihil nisi ex collcilii sentemia deinceps decerneretur. All 
Cil cOllcilio Guisiani frat res ct alii nihil nobis acquiores sunt remoti slve metu 
sivc prudcntia id factum. Allecti sllnt tautum aliquot regii sangUInis 
llrocercs et alii postea 1l01lllUlli .. ca res l11alomOperc nobis profuit, quoniam max 
dimissae SUllt ex illorum imperio omnes illac militul11 turbae ad piorl1l11 Jalliennm 
per 11I1VerSUll1 regnum dispositae. 
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Bericht seheint auf unl'ichtigen Informationen zu beruhen, 
denn auch die Guisen sind in ihrenEhrenstellen belassell 
worden 202). Dies ,vird in dem Yolk die BefUrchtung aus
"elbst haben, daB die Guisen nicht aufhoren ,\vurden, auf 
ih1'e Herrschaft zu verzichten. 'Vir verstehen daher, dafi 
nach del' TJnterbrechung, del' Standeversammlung in Orle
ans die einzelnen Provinzialstande 'libel' die Vorbereitung 
zu der in Aussicht genommenen neuen Reichsstandever
sammlung zu beraten hatten, und an einzelnen Orten die 
Vertreter des Adels und des dritten Standes abermals die 
Regentschaftsfrage in Flull brachten. Die beiden Stande 
del' PreYot6 von Paris e1'k1a1'ell, 1,einen Vertrag mit dem 
minderjahrigen Konig abschliefien zu konnen, his eine 
rege1rechte Regentschaft eingesetzt sei; die Koniginmutter 
habe nul' die Vormundsehaft uber clie Person des Konigs, 
das Reichsregiment gebiihre dcrn Konig von Navarra, und 
im FaIle seiner Yerhinderung clem naehsten Prinzen VOll 
GebWt 203) 

Diese Kunclgebungell wUl'den insofel'n von Erfolg ge
kront, als Anton am 25. Marz 1561 definitiv zum General
statthalter ernannt un(l ihm ZVi-ar nicht die "e1'ste und 
hochste :iViacht". wohl abel' die Gleichstellung mit del' 
Koniginmutter in den Hegierungsgeschaften zuel'kannt 20,), 
den Standen abel' jedes Aufrollen del' Regentsehafstfragc 
fUr die Zukunft untersagt wurde. Die "Cahiers", die Be
schwerde- und "Tunschhefte des dritten Standes, enhal-

~02) V gl. Isambert, a. a. O. 
'U3) Vgl. Par i s, Negotiations, tltl3; Me. 1,25. Spater greifen allerdings die 
Stande, namentlich der Adel, nochmals ein. Sie erklarell, keinell Vertrag mit 
clem minderjahrigen Konig abschlieBen zu konnen, bis cine regelreehte Regent
schait eingeftihrt sei, fUr die sie Navarra und in dem Fall seiner Ablehnung dell 
nachsten Prinzcn von Oeblilt vorschlagen. MC. 1,25: je ne veux obmetirc 
comme au Tiers-Etats il y ellst grandes altercations pour Ie OJlIvernemeut, 
jllsque it nommer un Conseil pour Ie Loy sans que aucunement fus! mande par 
Iedict Seigneur Roi de entrer au Gouvernemcnt. Vg1. Stu r m an den Kurftirsten 
Von tIessen yom 19. I. 1561: heri hue allatum est ex tribus ordinibus regnl, 
nobilitatem, quae praestantissima pars est, postulare, ut rex Navarrae gubernator 
reglli nominetur: et iJlius sit p rim a et sum m a auctoritas in omnibus 
negotiis: et Regina liberetur istis quotidianis regni laboribus, et ut cllm liberis 
viva!. tIuius ordinis autoritatem tertius ordo sequetur, qui est civitatum. Solum 
CUlll ecclesiasticis erit contentio: inter quos tamen multi sunt quorum sententiae 
cum optimatium voluntatibus c;ongruant. Op. Calvini 18,324. 
'0') Me. 11,281. 
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ten. ~~er eine Reihe v~n Forderungen zur Regelung des 
relI?,lOsen Problems, dIe als Bedingungen flir ein freie 
l~atlOnales. Konzil ~ufgestellt werden. Del' Konig Wir~ 
gebeten, bmnen drm Monaten ein freies nationales K 

'1 . '011-
ZI emzuberufen und in diesem den Vorsitz zu fUhl' 
All d . . ell. 

en en]emgen, die aus person)iehen Grunden sieh an 
d~r Sa~h~ beteiligen \'Irollten, ist die Stimme zu versagen. 
DIe stnttIgen Glaubensartikel solIen allein naeh dem \Vor;,: 
te Gott~s entsehieden, aIle Verfolgungen bis zur Entschei
~ung emgestellt werden, da es \'legen aIle Vernunft sei, 
Jemanden zu Handlungen zu z\yingen, die er in seinem 
~erzen fUr bose !lalte. Den Evangelischen solIe entweder 
eme Kirche eingeraumt odet' die Erlaubnis gegeben wer
den, sich selbst eine solehe zu bauen. Ein koniglicher Be
a.mte.l' moge Sorge tragen, daB wedel' dureh sie, noch gegeu 
SIe eme Volkserhebung entstehe. 

\Venn man mit Recht in dem Inhalt diesel' Fordenm
g.en die Prinzipien des Protestantismus sieht, die, \Venn 
Sl~ angenommen wtirlien, in Fl'ankreich ebenso\veit und 
bel del' gl'oDeren Einheit des Landes vielleicht noch weiter 
g:fUhrt hatten als in Deutschland 205), so taucht von selbst 
dIe Fl'~ge auf, ob und inwieweit die s e V 0 I' S chi age 
auf dIe A n reg u n g Cal v ins z u r ti e k z u f u h r e 11 

sind. Dieses, soweit man sehen kann, n 0 c h nil' g end s 
be a c h t e t e, g esc h wei g e den n e l' 0 r t e r t e Pro b-
1 e m is t fur die E n t s c h e i dun g d e r F rag e, 
wei c h e Bed e u tun g Cal v i n den S tan den, a b _ 
geseh.en von seiner allgemeinen Begrun
dun gIn del' Ins tit uti 0, i n den h e iDe n K a m _ 
pfen del' Evangelisehen urn Erringung und 
AUfreehterhaltung ihl'er religiosen Selbst
b.ereehtigung beimaD, von groDer geschieht
II e her T rag wei t e. Die Berufung del' Reiehsstande 
die die Versammlung del' "Vornehmen" in Fontainebleat; 
besehlossen und das konigliehe Edikt am 31. August 1560 
angeol'dnet hatte, begruDt Calvin als eine offene Nieder
lage del' Guisen, die sieh bis jetzt hartnaekig gegen einen 
solchen Plan gestraubt und noeh in Fontainebleau be-

206) Ran k e, Franziisische Oeschichte, herausgegeben von H. Michael 1,154. 
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kampft hatten 206). E1' befurchtet abel', daD die unb~st~~e.it
bare Bedeutung del' Standeversammlung dul'eh dIe .Em
flufinahme del' Guisen auf die Redaktion des koniglichen 
Edikts wesentlich beeinfluflt werden konnte. Dieses bestim
me namlich, dan vor der Einberufung die einzelnen Land-

. sehaften ihlen gouverneurs (praefeeti) den von ihnen ge
Vllinschten Verhandlungsgegenstand mitteilen sollen und 

die Versammlungen del' einzelnen Landsehaften die 
\Vahl ihl'er Abgeordneten naeh dem Gutachten derselben 
gouverneul's betatigen sollen, die sieh offenk undig als Freun
de del' Guisen bekennen 207). Die BefUrchtungen Calvins 
1mben sich nicht bewahl'heitet. Trotz des seharfen Drucks, 
den die Guisen auf die einzelnen Stande ausubten 208), 
mehrten sieh die evangelisehen Stimmen und Reform
wunsche in allen Standen del' Bevolkerung. Calvins Zu
tl'auen zu den S tan den wird sieh also inzwischen ge
festigt haben, umsomehr als zu dem plotzlichen Tod 
Franz 11., in dem Calvin die rettende Hand del' gottliehen 
Vorsehung sieht, die auHerst z;ugespitzte und unselige 
Lage mit einem Male eine grundliche Veranderung er
fahren hatte 20B). Esist bewunderswert, mit welcher Ruhe 
und Ueberlegenheit Calvin die Lage auszunutzen versteht. 
\Vahrend die andern, trunken VOl' Fl'eude, die "ganze Welt 
auf einmal umandern wollen", den Reformatol' drangen, 
stUrmiseh mit Navarra zu verhandeln 210), gibt sich 
Calvin keinen lllusionen hin und sieht seine vor
nehmste Pflieht in del' Losung del' Reg e n t s c h aft s -
f rag e 211). 

200) 18,203. Tatsachtich ist, hiichstwahrscheintich in den guisenfreundtichen Kreisen, 
vermuttich bald nach der Versammlung in Fontainebleau ein "Memoire" erschienell, 
in dem auf die aus der Einberufung der Stande sich ergebenden Unstimmigkeitcll 
hingewiesen wird. Es wird betont, daB die Retigionsfrage und die alle Stan de 
bewegenden Probleme rechtlicher und sozialwirtschaftlicher Natur nicht durch 
die Stande, sondern durch den kiinigtichen Rat behandelt und entschieden werden 
diirfen. Me. 1,369. Vgl. auch Histoire de France 1,414. 
207) 18,203. 

208) Vgl. die Belege bei Mar c ks. a. a. 0., 416, Anm. 2. 

200) 18,270: Hullum erat extremis malis remedium, quum repenle apparuit e coelo 
Deus et qui patris oculum confixerat, filii auriculam percussit; tiber die trostlose 
Luge kurz vor dem Tode des Kiinigs vgl. Bezas Brief an Bullinger 18,333. 
210) ib. 
211) Le principal, pource que d' iceluy tout Ie reste despend . . cest destablir 
conseil pour gouverneur. 
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Tritt del' Refol'mator flir diese energisch ein, so gla 
e1' jetzt mit beiden Fli13en auf dem Boden des p 0 sit i _ 
v e n R e e h t e s z u s t e hen 212). El' ist bestrebt, du1'ch
zusetzen, da13 del' erste Prinz von Gebllit in d~esem 'vich
tigen Augenblick seine Reehte geltend mache, mannlich 
und Idug, denn ein jetzt begangener Fehler ware sehr 
schwer gutzumachen. Anton dlirfe nicht zustimmen, dafl 
Katharina von Medicis, eine "Italienel'in und Fremde", 
allein die Regentschaft weiterflihre, wenn e1' sonst seine 
Ehre wahren und die flir die Krone darauf entstehenden 
Nachteile ve1'meiden wolle. Del' K6niginmutter dlirfen 
moglichst ihre Ehren belassen, dem Navarra abel' die erste 
Stelle eingraumt werden. J eden falls musse ein Regent
sehaftsrat gebildet werden, den z u b est i m men a u s -
s c h li e 13 1 i c h die S tan d e z u s tan Ll i g s e i e 11. 

\Venn auch die Juristen gerade dieses Recht del' Stande 
betont haben, so hat Calvin doch Bedenken, ob die feind
Hehe Partei die Zustandigl;;eit del' so eben einbel'ufenen 
Stande in diesem Punkte ancl'kennen 'verde, nachdem das 
Einberufungsedikt ihre Tatigkeiten streng umgrenzt hatte. 
Rr vvill vorbeugen und schlagt VOl', einen Jdaren 
diesbezuglichen BeschluH innerhalb ciner mogliehst kur
zen Frist herbeizuflihren und die Regentsehaft proviso
risch einzusetzen. Sollte die feindliehe Partei beantragen, 
zunachst die eingelaufenen Beratungsgegenstande zu e1'
ledigen und dadul'ch die Entscheidung del' \vichtigsten 
Frag'e zu verschleppen odeI' zu verhinde1'n, so mu13te man 
doch darauf bestehen, deu prinzipiellen Beschlu13 durch
zusetzen, dahin lautend, da13 dem Prinzen von Geblllt del' 
Rechtsanspruch auf die Regentschaft nicht aberkannt 
werden durfe, wenn keine rechtlichen Grlinde dagegel! 
vorgebracht werden konnen 213). 

Del' Vorschlag des Reformators ist h6chst beach tens
wert. Ihm steht die Z u s t it n dig k e i t d e r S tan d e 
zur Regelung del' Regentschaftsfrage in 

212} I~cinem durch eine Ivlittelsperson an Navarra gerichteten Vorschlag 18,282fi. 
n8) 18,283: il faudra insister sur ceste resolution que Ie droict ne peult estre ostc. 
a ceulx auxquels i1 appartient, sans congnoissance de cause· 
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del' Zeit del' Minderjahrigkeit des Herr-
8 c her s f est. Er war infolgedessen damit nicht einver
standen, da13 die bereits erwahnte, zwischen del' Konigin
mutter und Anton Navarra getroffene Vereinbarung ohne 
die Heranziehung del' Stande erfolgt war. Als zwei Jahre 
spater Karl IX. sich selbst in Rouen HiI' mundig erklarte 
nnd 8ich dabei auf die Entseheidung del' Koniginmutter, 
des geheimen Rates, an dem sein Bruder, del' elfjahrige 
Herzog von Orleans (del' spatere Heinrich III). beteiligt 
war 214), sieht del' Reformator in diesel' Ma13nahme einen 
Holm auf den alten Glanz des alten Konigsreichs 215). Er 
findet es gerechtfertigt, dan das Parlament von Paris, dem 
unter den sieben bestehenden h6ehsten Geriehtsh6fen die 
Entseheidung uber die das gesamte Reich angehenden, 
staatsrechtlieh wichtigen Ma13nahmen zukommt, die 
Majoritatserklarung des kaum dreizehnjahrigen Konigs 
angefochten hatte 216), und glaubt, da13 zu einem so wichti
gen Staatsakt die drei Stande hatten herangezogen werden 
sollen 217). Dagegen scheint i4m del' Regentschaftsan
spruch Antons doch nicht zu den staatsrechtlich verbrief
ten Reehten zu geh6ren; sonst wlirde e1' einen diesbezug
Lichen ausdruckliehen Beschlun del" Stande nicht empfoh
len haben 2iS). Dementsprechend schlagt er eine wohlUber
legte Taktik VOl'. Obwohl e1' uberzeugt ist, da13 die Stande 
ihre Pflicht tun werden, da es sich um eine "billige und 
vernunftige" (also nicht s t a a t s r e c h t 1 i e h begrundete) 
Forderung handelt 21H) und in del' Befurchtung, dan die 
Guisen diese Lucke del' franzosischen Gesetzgebung zu 
ihrem VorteH ausnutzen konnten, halt er es fUr ratsam, 
die Gegner von vorneherein unschadlich zu machen. Von 
den beiden Moglichkeiten, die Feinde so fort zu be:seitigen 
odeI' abzuwarten, bis sich die Gelegenheit findet, mit ihnen 

214) V gl. I sam b e r t, a. a. 0., 14,147ff. . . . 
216) 20,146: vides quo ludibrii inciderit antiquus reglll lillus splendor. 
216) Der Inhalt des Protestes in Me. IV,582ff. 
'17) ib.: si quid ratione fieret tres ordines vocandi eran!. 
218) Dies besUitigt die oben geauBerte Annahme, daB del' Rec!Jtsallspruch auf die 
R.egentschaft zu den "unbestimmten" Rechten gehorte. . 
219) ib. 283: il .. ny aura nulle difficulte que les estats ne passent ce qUi es: ~ 
desirer selon e qui tee t r a i son. Diese Stelle widerlegt auBerdem. deut~lch 
die durchaus unbegrUndete Behauptung Rankes (a. a. 0., 147), daB CalvllI "mcht 
viel von Standen erwartete". 
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abzurechnen, scheint Calvin die zweite angemessener zu 
sein. Er ,vurde es begruDen, wenn die Guisen bei del' 
Leiche des verstorbenen Konigs 'Vache hielten, wie es 
sonst immer ihre Gewohnheit war 220) und deshalb den 
Verhandlungen del' Stande fernblieben. Auf aIle Falle 
muDte ihnen jeder eigenmachtige Eingriff in die Staats
angelegenheiten bis zum Zusammentreten del' Stande ver
wehrt werden. 

Verrat diesel' del' politischen Klugheit und dem Rechts
bedurfnis des Ref01'mators entsprungene Vorschlag das 
Best1'eben, durch legitime Regelung del' Regentschafts
frage die Autoritat del' Stande zu stal'ken, so ist anzuneh
men, daD die u n e I' s c h roc ken e S p r a c h e, die die 
Vertretel' des Adels und des dritten Stan·· 
des bei ihren Vol'beratungen fuhren und 
trotz des koniglichen Verbots auch in del' 
Hauptversammlung zu fuh1'en beabsichti
gen 221), nul' moglicl1 war, weil sie die Genfe1' 
Pre dig era u f i h r e r S e i t e w u .0 ten. U n bed i n g t 
sic her i s t die Tat sac h e, daD sow 0 hId e 1 

R e c h t san s p rue h d e r S tan d e, die Reg e I u n g 
derreIigiosenAngelegenheitenindieWege 
z u 1 e i ten, a I s a u c h d e r I n hal t i h r e r die s b e -
zuglichen Forderungen auf die Autoritat 
und Initiative Calvins und Bezas zuruck
g e hen. Am 27. Februar 1561 schreibt del' letztere: In 
Gallia dilatus est statuum conventus ad Cal end as MaiL 
Ibi speramus fore ut libere proponatur ecclesiarum cau
sa 222). Dies zu verhindern, war allel'dings von Anfang an 

~'O) Calvins Erwartung hat sich nicht erfiillt. Die Guisen, die sonst den lebendigen 
Kiinig so streng bewachten, daB niemand ohne besondere Gnade zu ihm Zutriti 
hatte, versagten dem Verstorbenen die iiblichen festlichen Begrabniszeremonien, 
urn nieht den Versammlungen der Stande, von denen sie scharfe MaBnahmell 
gegen ihre Tatigkeit befiirchteten, fernbleiben zu miissen. Sie begleiten nur 
seinen Leichnam nach St. Denis und lieBen ihn in das Grab seines Vaters senken, 
so daB dann, wie Beza berichtet, das Sprichwort gepragt wurde: Lutheranorum 
more sepultus Lutheranoru11l hostis. 18,333, vgl. auch 18,283 A. 111. 
221) Nur Colignys Beschwichtigung !lieIt sie davon ab; sie behielten sich aber vor, 
in der Zukunft ihre Mitwirkung bei der Bestellung der Staatsvormundschaft an
zumelden (Hist. ecclest. 1.437; L'histoire de france, S. 512) Auch die K6niginmutter 
sollte ihre h6chsten usurpierten Reehle verlieren. V gl. Lan g u e t , Epistolae n,137: 
credo it multis hoc serio agi, ut mater Regis deturbetur de fastigio, quod occupavit-. 
2.2) 18,381. 
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das Ziel del' Politik des Kal'dinals von Lothringen. Er 
setzte es dureh, daD das konigliclle Einberufungsedikt 
die Bellandlung del' Religionsfrage in del' Hauptversamm
lung verbot. Da abel' del' groDte Teil aller drei Stande in 
den Provinzen auf del' Erledigung del' Religionsfrage be· 
stand und die einzelnen Gemeinden sogar die Abordnung 
von zwei Ve1'tl'etern in die Standeversammlung verIang
ten, versuchte del' Kardinal die Abgeordneten fUr die 
Standeversammlung ZUI' 'Vahl eines gemeinsamen Ge
neralredners zu bestimmen, um dadurch leichtel' die Ab
lehnung del' Forderungen del' Evangelischen zu erzielen. 
Abel' aucll diesel' "Henkel'plan", wie ihn Beza nennt 223), 
seheitel'te 224). Inzwischen macht Calvin den prasump
tiven Regenten Anton von Navarra, ganz im Einklang mit 
seiner bisherigen Stellungnahme, Vorschlage. El' sWtzt 
sich auf das Edikt von Amboise vom Marz 1560, das den 
Evangelischen prinzipiell die Religionsfreiheit gewahrt 
und die Mbglichkeit gegeben hatte, ihre dahingehenden 
\Vunsche vorzubringen 225). Al1erdings weifl 81', daD die
ses Edikt spateI' vel'andert und den Glaubigen del' l'ichtige 
\"1 eg, die gewahl'te· Freiheit in Anspruch zu nehmen, vel'
spent wurde m). Da abel' dieses Edikt durch Gewalt , 
223) 18,334. 
224) Nur die Geistlichkeit stimmte fUr iim; der dritte Stand lehnte entschieden abo 
Vgl. Des etats generaux Bd. X,470: Lesdits du tiers-etat ont avise que pour la 
grandeur et hautesse de l110ndit seigneur Ie cardinal, et qu'il esl du nombre de 
ceux qui examineront et jugeront les remonstrances desdits etats et autres grandes 
causes, ils n'auroient ose entreprendre Ie requerir pendre cette charge, et avoient 
arrete et conclus nommer un de leur etat pour faire leurs rel110ntrances particu· 
Heres - In ahnlichem Sinne auBert sich der Adel ib. 478. Vgl. Histore ecclesia
stique 1,428. 
22.) 18,284: en quoy il est seulement a desirer que la lib e r t e qui avoit este 
donnee par Ie premier edict soit gardee: quon puisse presenter r e que s t e s. Tat
sachlich besagi das Edikt (Arrest du Parlement sur un l'Enregistrement de la 
Declaration du Roy de mois de Mars 1559 POl·tant abolition et pardon genera Ie 
pour Ie crime d'Heresie (Mem. d. C. 1,336): Nous pardonnons it ceulx qui ont faillyet 
se sont obliez au fait de la Religion .. si aucuns des prisol1niers detenuz pour raison 
de la Religion, presenteroient Reg u est e pour en vestu it celuy Edict, estre mis 
en liberte, vous surceroyez et superceverez d'y to'lcher. 
226) vray est, que cela avoit este change et que Ie fideles estoient forcloz de 
sonner mot (vgl. die Bestiml11ung des Ediktes von Romorantin vom Mai 156C: 
avons prohibe et dMendu, prohibons et de!endons toutes assemblees iliicites et forces 
publiques: declarant ceux qui se trouveront en lelles criminels nos ennemis et rebeHes 
et sujets aux peines qui sont establis cQntre les criminels de leze majesti' 
.. declarons aussi tous les predicans non ayans puissance des preiat,s .. ennemlS 
de no us et du rep os public et criminels de leze majeste et subjtcts aux oeim's 
des seditieux .. I sam b e r t 14,32ff). . 
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gegen die Ehre des Konigs erlassen wurde, so muBte die 
gewahrte Freiheit in GeHung bleiben ~27), umsomehr als 
die inzwischen erfolgten Bittgesuche bereits angenommen 
wurden 228). Indem Calvin dem Navarreser aIle diese Tat~ 
sachen in Erinnerung bringt, glaubt er m,it gutem 
Recht, daB wenigstens eine "magere, provisorische" 
Verfugung erreicht werden kann, wonach die Evan
gelischen, die sich keiner Revolte schuldig gemacht 
und eine solche gar nicht im Sinne haben, nicht 
weiter um ihres Glaubens verfolgt werden, und ihnen, 
da sie ohne Religion nicht bleiben konnen, die Bekennt
nisfreiheit, die Moglichkeit, sich offentlich zu ihren Got
tesdensten zu versammeln, eingraumt werde. Gleichzeitig 
mochte or den Verbannten freie Ruckkehr und den Ge
fangenell Freiheit erwirken 229). Calvin geht in seiner Ach
tung VOl' den bisher erlassenen gesetzlichen Bestimmun
gen so weit, daB er die Gewahrung del' Bekenntnisfreiheit 
an die gesetzlich geforderte Bedingung knupft, wonach 
den Evangelischen unter Androhung schwerer Strafen 
untersagt sein muBte, sich uber die ihnen gesetzlich ge
zogenen Schranken hinauszuwagen; es durfte von ihnen 
verlangt werden, sich bei den vorgesetzten koniglichen 
Behorden zu melden, wobei jedes einzelne Glied del' Ge
meinde die Verantwortlichkeit fUr die anderen ubernimmt 
und sich gleichzeitig verpflichtet, die gegen die Gesetze 
VerstoBenden anzuzeigen 230). Durch diese Achtung VOl' 

den Gesetzen glaubt Calvin del' evangelischen Sache vor
teilhafter dienen zu konnen als es die uberhitzten Kopfe 
tun. Wird er von diesen deshalb del' Tragheit beschul
digt, so weW er, dan seine uberlegende und wohlel'wogene 
Betriebsamkeit (sedulitas) Gatt mehr wohlgefallig ist und 

227) 18,284. 
'28) Calvin denkt an die beiden protestantischen Bittschriiten, die Coligny in der 
Versammlung zu fontainebleau dem Konig franz II. und seiner Mutter liberreicht 
hatte, in denen der Konig an seine Pflicht erinnert wird, zwecks Wahrung der 
Sicherheit des Reiches die reehte Gottesverehrung wieder aufzurichten und dell 
Bekennern des Evangeliums Bethiiuser zu bewilligen, die Koniginmutter ermahnt 
wird, den wahren Dienst Jesu Christi einzuilihren und aile lrrttimer und MiBbrllucl1e 
zu beseitigen, die seiner tIerrsehaft hinderlich sind (Vgl. Calvin an Bullinger, 18,2101, 
IvlC II,645ff), 
'29) 18,271; vgl. 290. 
"0) ib, 284ft. 
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von den gemaBigten, billig urteilenden Menschen gutge
heWen ,vird 231). Sturm, dem Calvin diese seine TaktiL 
offen dargelegt, ist auch besannen genug, die Berechti· 
gung dieses Verfahrens vollauf zu billigen 232). Nun vel'-
heh1t sich Calvin nicht, claD Anton allein nicht imstande 
1St, aIle diese \Vunsche durcbzufllhren, auch wenn er 
del' herzhafteste und entschiedenste yon allen Menschen 
ware 233). Denn bis jetzt hat er nul' das Geg-enteil zur Ge
nuge bev,riesen. Del' Blick des Reformato~s richtet sich 
von selbst auf die einberufenen d I' e i S tan d e, die bereits 
zu Beginn del' Versammlung viel Mut und Entschlossen
heit zeigen. Nach dem Bel'icht Bezas 234) vel'langt der 
Vertreter des dritten Standes, del' AdvoJ{at Johann l'Ange, 
del' sich uber die Verachtung del' Religion, das unreine 
und verschwenderische Leben del' Geistlichkeit bitter be
sclnvert, die \Viederherstellung del' wahren Lehl'e und 
Zucht. Eine andere Frage sei nie so lebhaff und so oft 
erortert ,vorden 'vie die religiOse. Ein E r f 0 1 g zugunsten 
del' Evangelischen ist freilich auch nach diesel' herzhaften 
Stellungnahme des dritten Sta~1des nicht zu verzeichnen. 
Die von Hotoman und Bullinger gemeldete Nachricht daB 
die Befreiung del' wegen ihrer Religion im Gefa~gni§ 
Schmachtenden durch ein Edikt vel'fugt "varden soi, 
hat sich zwar als irrig erwiesen 2:15), abel' die Zuversicht 
Ca.lvins, die er hinsichWch del' Leistungsfahigket del' 
Stande hegt, bleibt unerschuttert. Sie verfestigt sich, aI'S 
die prinzipielle Forderung del' Hbmischen, die Entschei
dung del' religiosen Frage nul' dem allgemeinen Konzil 
zu uberlassen, den \;'\liderspruch del' evangeHschen Ge-

'31) 18.270. 
::2) 18:~90: ~onus l:ic Nestor Calvinus mihi conqucritur quod multi sibi importuni 
. wi: q~1 SUbitO. cuplUnt orbem totum commutari. Videtur illi salis esse, et idem 
Imh! .. vldetur: 51 exsules revocentur, captivi liberentur, conventus privati moderatl 
et pI! ,non Impediantur, libera sit vera invocatio et nulla necessitas idololatriae. 
Ii~c ~I ,a rege Navarrae et a regio consilio possit obtineri, iniquissismus est 
qUi. al1qUJd ~onquer~tur, Sturm gibt hiermit Schneckenbecher den Inhalt des 
Bnefes <?alvll1s an Ihn (vom 16. XII, 1560 OP. 270) wieder; es ist unerfindlich. 
,:a!um dl~ flera~sgeber del' CR, die dies en Brief unter Nr. 3293 abgedruckt haben, 
;lUige ScHen spat~r (290) von ihm nichts wissen wollen (litterae non exstant). 
~3) 18,270: quaSI vero, etiamsi cordatissimus omnium ac maxime strenuus in 

ems arbitrio situm sit praestare. ' 
234) 18,345. 
235) 18,308: confirmant etiam plerique edictul11 prol11ulgatum esse ut omnes q1.11 
propter religionem in custodia et in vinculis essent, liberentur, 
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meinden hervorruft. Diese - an ihrer Spitze die Pariser 
- lassen sich zu unvorsichtigen Schritten verleitEm. SIe 
wollen, vermutlich unter dem Eindruck des Diktats des 
Kardinals, dem Konzil ihl' Bekenntnis vorlegen und gegen 
die bisherige Behandlung Einspruch erheben - ein Unter
fangen, das nach Calvin aussichtlos ist, da die Feinde das 
Bekenntnis nicht annehmen 'werden, und sich mit aIlel' 
Energie (a toute outrance) auf die Evangelischen sttir.u",',, '~'~', 
werden. Diese mussen ihre Strategie jetzt auf die S tan de 
konzentriel'en 206). In del' Standeversammlung kann del' 
Versuch gewagt ,verden nachzuweisen, daD das Konzil 
wedel' allgemein, noch legitim sei, und die Erkla
rung abgegeben werden, daD man von del' bisheri
gen Praxis nicht abvveichen werde. Denn auf dem Konzil 
werden nul' dogmatische, dem \Y'orte Gottes vvidersprechen
de BeschlUsse gefafit werden. Die Moglichkeit, die ab
weichenden Lehren vorzutragen und die bisherigen MiD
brauche abzuschaffen, werde abgeschnitten werden, wie 
es ja dem Papst nul' darauf ankomme, seine Herrschaft 
zu befestigen und die Reformation llicht durchzufUhren. 
Die Stande mussen in einer mUden Form (cela se pour
roit toucher en forme plus dolce) dem Konig nahelegen, 
daD er und sein Rat einen andern vVeg einschlagen mus
sen, um im Interesse seines Staates, del' einzelnen Land
schaften und Untertanen einen wohlgeorcineten, aUc 
YVirren ausschlieDenden Zustand hel'beizufUhl'en 2:17), 

DaD die Stande diese Vol'schlage Calvins annehmen, 
beweist del' Bericht Bezas 238), ferner die Remonstrance 
sur la refonnation des trois Etats de France 239) sowie die 
spateren Cahiers du Tiers Etat in Pontoise. 

236) 18,377 II y a a u I t r era i son qua n d a u xes tat z . 
237) 18,377f. 
238) 18,336: in summa tria petunt nostri: Unum, ut in libera et sancta synodo 
de, causa nostra ex verba Dei cognoscatur. Alterum, ut captivi omnes vel propter 
reilgconem vel propter seditionem (ut adversarii nostri falso vocant) dimittantllr 
sme lllla abiurationis specie, et superiorum omnium dictorum et facto rum amnestia 
constituatur. Tertium ut tantisper, dum de re tota semel decernatur, impune iiceat 
nostns ad verbum Dei audiendum et administranda sacramenta convenire additis 
autem conditionibus quae Regis consilio placuerint, ut omnis suspicio sediljoSOrUl11 
conventuum tol!atur. Dicse drei Wiinsche wurden gleichzeitig, wie Beza berichtet, 
durch Coligny der Kiiniginmutter iiberreicht, die sie dem Geheimrat vorzuh'gen 
versprach. 
239) Etats generaux XlI,337ff, MC II,437ff: celebration d'un concile .. ' 
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\Varum hat Calvin den Schwerpunkt in 
die S tan d eve r sam m 1 u n g verlegt? 'Varum sieht 
e1' vornehmlich in ihnen cl a s For u m, v 0 r d e m die 
reI i g i 6 s e F rag e auf g e r 0 lIt, die G la u ben s -
und Bekenntnisfreiheit verteidigt und 

r run g e n we l' den so II? Es sind im wesentlichen 
drei Beweggrunde, die ihn dazu veranlafit haben. 

'Vie bereits bemerkt, erwartet del' Reformator von 
dem allgemeinen Konzil fUr die Sache del' Evangelischen 
nichts. Nachdem del' Papst Pius IV. die dritte Periode 
des von ihm am 29. November angekllndigten Konzils 
trotz des \Viderspruchs des deutschen Kaisers und Frank
reichs als legitime Fortsetzung del' fruhel'en V erhand
lungen 210) anerkannt hatte, bittet Calvin Coligny in einem 
Brief am 24. September 1561, dahin zu wirken, 
dan del' franzosische Konig im Verein mit del' Konigin 
von England und den deutschen Fursten un den evange
lisch gesinnten schvveizerischen Kantonen auf die Aufhe
hung des Konzils hinarbeiten solI. Sie sollen darauf hin
weisen, daD wederder Ort einen sicheren Zugang bietet, 
noch clas Konzil als frei bezeichnet '.verden kann, da die 
Homischen hier einseitig libel' die strittigen Dogmen be
stirnmen werden, ohne den Evangelischen vorher die Mog
lichkeit einer freimutigen Aussprache gegeben zu haben241). 

que taus les differends soient decides par la parole de Dieu, comme etant la vraie 
bouche it laquelle iI fallt eprouver toute doctrine, ... si on y condamme ceux qui 
n'y auront ete appelles .. ou bien si l'une des parties est juge en sa propre cause. 
ou si aueune chose y est decide autreinent que par b parole de Dieu, tant s'en 
faut qu 'un tel concile amortit une doctrine it laquelle on pretendroit supprimcr 
.. Que pendant que la definition desdits differends demeure suspendue et differce 
jusqu'audit concile, 1'0n supplie trios humblem€nt Ie rai de laisser en leur rep')s 
ct Iiberte ceux lesquels ont ete jusqu'ici tenus pour heretiques. 
240) Vgl. das papstliche Breve vom 15. Juli 1561 und dazu die Sitzllngsberichte 
der Wiener Akademie d. Wissenschaften 135,107. 
'41) 18,733: que Ie roy .. s'ioignist avec la Royne d' Angle terre quavec les Princes 
Allemans, et Ies Souisses qui tiennent nostre partie, pour protester de la nullite 
de ce Concile de Triente, tant a cause du lieu auquel il ni a point seur acces, que 
pouree quiI nest point libre ni ordone, pour traiter en Iiberte les articles qui sont 
auiourdhuy en different, veu qui! ni a quune seule partie assise pour iuger a sa 
phantasie sans que lautre soit ouie, et qui! luy soit done lieu pour maintenir la 
doctrine, laquele les Evecques tienent desia pour eondamnee, sans entrer cn 
examen ni dispute. Beachtenswert ist, daB Calvin in ciner eventuellen Zusammen
arbeit des Kiinigs mit den schweizerischen Kantonen einen wiIlkommenen AnlaS 
Zllr Erneuerunl< des politis chen Paktes zwischen Frank reich und den Kantonen sieht. 
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Calvins Vorschlag war sicher wohl uberlegt; wuDte e1' 
doch, daB del' franzosische Hof, dUTch die innerpolitischen 
Ereignisse gedrangt, das Nationalkonzil vorgezogen und 
bei den Verhandlungen uber das allgemeine Konzil Be
dingungen gestellt hatte, die in Rom sehr unangenehm 
empfunden, ja als unannehmbar bezeichnet w'urden 242\ 

Es ist Calvin sicherlich auch nicht entgangen, daB di~ 
Zusage des Papstes, die Pl'otestanten zu horen und Ihnen 
Sicherheit ge,vahren zu wollen, nicht ernst gemeint war. 
d~H es nach des Papstes waluer Ueberzeugung "billiger 
ware, den Ketzern die Gesetze aufzuerlegen und nicht von 
Ihnen zu empfangen" 243). 'Venn e1' trotzdem einige Mo
nate spateI' dach die Beschickung des Konzils durch 
Evangelische befurwortet und es den Bernern veriihelL 
daB sie dem Konzil fernhleiben wollen 244) so darf mal~ 
daraus nicht den SchluB ziehen, daB Calvin in zwischen 
seine Bedenken aufgegeben hatte. E1' tut dies nul' aus der 
Erwici,gung heraus, daB die Evangelischen die Ge]egenheH 
haben ,verden, den Gegnern in Trient ih1'e Bedingungen 
zu stell en und als Vol k s t r i hun e n ih1'e Rechte zu ver
teidigen. Den AnlaB zu diesel' Stellungnahme gab del' 
dem Refol'matol' durch Beza mitgeteilte 'Vunsch del' Koni
ginmutter, die Genfer mochten die Bedingungen fill' ein 
freies Konzil festlegen und die Ztlricher zu derselben 
Aktion anspornen. Beza, del' bei del' Untenedung mit 
den Sorbonnisten unzweideutig erklart haHe, daB die 
Evangelischen ein freies Ronzil nicht verwerfen, das be
reUs einberufene (das Konzil war am 15. Januar 1562 zu .. 
sammengetreten), abel' keineswegs fUr ein solches halten 
konnen 24

5
), sieht in dem EntschluB del' Katharina die 

Ueberzeugung, daD sie ihl'e Politik mit del' S h d ac. e e1' 
242) B . '. erelts •. am 22. Janu~r 1561 berichtet Beza an Bullinger: ad cDncilium quod 
attmet ~onllfex a.d. proxlmum pascha illud indixit. fertur regis concilium (soli 
wohl helBen: consll!um) pet ere conditiones quas certum est illud nunquam conce,
suru;n. Ita. speramus f?re. ut eV3nescant illius conatus. Quod si qua Iibertatis 
specl.e, G.allIs conces~a ment, fr~stra eerte ille suum concilium postea quibusvis 
condltlombus obtulent, adeo ommbus patent illius imposturae. Op. 18,336. 
243) Sic k e I: Zur Geschichte des Konzils von Trient, 95ff. L e P I a t, MonumentofUm 
. . . collectlO IV,633ff. 
24<) 18,329.337.367. 
245) 18, 273: addidimus de concilio, nos liberum con cilium non detractare sed 
euiusmodi illud est quod nunc instituitur pro nullo a nobis existimari. ' 
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Evangelischen verknupfen musse 246). In del' Tat haHe die 
Regentin ein lebhaftes Interesse an del' gunstigen Rege
lung del' religiosen Frage durch das allgemeine Konzil, 
da das inzvdschen am 17. J anuar 1562 verkundigte Tole
ranzedikt nul' vorlaufig bis zur Entscheidung des allge
meinen Konzils gelten sollte. Darum ·war Katharina be
streht, im Einverstandnis mit Spanien und dem deutschen 
Kaiser eine durchgreifende Reformation beim KonzU 
durchzusetzen 247). Calvin nahm den ihm gewordenen 
Auf trag an, arbeitete ein Gutachten libel' ein freies 
aHgemeines Konzil aus und schickte die lateinische Ueber
c'etzung des Gutachtens an Bullinger 248). Beachtenswel't 
c;ind die Voraussetzungen, von denen aus Calvin seill 
Gutachten beurteilt haben will. Das Gutachten entspricht 
nicht seinen innersten 'Vtinschen, sondern ist eine An
gleichung an die Ahsichten del' Koniginmutter. Er rech
net dabei mit zvvei Moglichkeiten: Entweder werden seine 
Yorschlage dem geheimen Rat des Konigs zusagen; dann 
ist es sicller, daB die Papisten si~ scharf ablehnen ,verden. 
OdeI' die letzteren \verden gen6tigt, diesen 'Vunschen 
des Geheimen Rates sich zu fugen; dann ist die Lage del' 
Evangelischen auf dem Konzil vorteilhafter, da sie hier 
nicht als passive Teilnehmer verschiedene Ul'teile del' 

246) 19,301: iam tandem intelligit (R.egina) res suas cum lIostra salute esse coniunctas. 
"') L e P I a t. a. a. 0., V,147. 
'48) Der lateinische Text ist abgedruckt in Op. I U/l,176, cler franzosische urspriing
Hehe in Op. 18,285ff. Da die Herausgeber der Opera die oben erwahnte Verhand
lung Calvins mit Beza nieht zu kennen schein en, glauben sie die Abfassung dieses 
Qutachtens an das Ende des J ahres 1560 verlegen zu mUssen. Hatte Calvin damais 
dieses Gutachten geschrieben, so hatie er sicher nieht unterlassen. die Gemeinde 
zu Paris, die seine Ansichten iiber das Konzil wUnschte. auf dieses Gutachten 
aufmerksam zu machen. Doch die Gemeinde wuilte offenbar von diesem Gutachten 
nichts, ebenfalls die anderen Gemeinden. Demnach ist die Annahme Bonnets. der das 
Gutachten an die reformierten Gemeinden gerichtet denkt, abzulehnen. Vor allen 
Dingen spricht gegen die Abfassung im Jahre 1560 die Tatsache, daB Calvin in 
diesem Jahr noch an das Gelingen eines Nationalkonzils glaubt, wahrend er in 
seinem Gutachten das Nationalkonvent entschieden ablehnt. DaB er naeh der 
Einberufung des Konzils nach Trient doch noch von der Verlegung des Konzils 
an einen zentral gelegenen Ort (au milieu des nations) spricht, ist nieht auffallend. 
Hat doch der franzosische Hof im April desselben Jahres ebenfalls die Verlegunl/: 
des Konzils an einen freien, auch fUr den Norden zuganglichen Ort (Konstanz, 
Augsburg, Worms) beantragt. (Le Plat, a. a. 0., VI,l1); waf doch der Papst auch 
nieht abgeneigt den Sitz des Konzils wahrend der Tagung in Trient zu verlegen 
(Sickel, a. a. 0., 88; ... Lor s i que t, Correspondence de Babon de Bourdaitiere 
1859, 50ff, wonach der Papst sich nicht von vornherein an einen bestimmten 
Ort binden wi!!. 
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Gegner uber sich ergellen lassen, sondern gleichsam als 
durch den \Villen des k6niglichen Rates geschutzte Vo1k8-
t rib u n en die Rechte ilwer Glaubensgenossen vertreten 
\yerden 240). \Venn also Calvin seinen bisherigen intransi
genten Standpunkt aufgibt und im Unterschied von den 
deutschen Ful'sten die Beschickung des Koniils rundweg 
ablehnt, die Evangelischen auf dem Konzil vertreten 
sehen mochte, so ist dies nul' ein zunach8t dul'ch den YViI
len del' K6niginmutter bestimmter Vel'such, dessen gun
stiger Ausgang Calvin zwar nicht feststeht, abel' dem 
Prestige del' Evangelischen nicht abtraglich sein kann 250). 
Calvin \vurde abel' diese franzosische Kabinettspolitik 
nicht mitgemacht haben, wenn e1' nicht del' Ueberzeugung 
gewesen ,Yare, daD die VOll ihm aufgestellten Bedingungen 
wirklich eillen Schritt nach vorwarts bedeuten, ob sie 
nun angenommen werden odeI' nicht. Denn unter deL 
drei Punkten, die er als unerlamiche Voraussetzung eine" 
freien Konzils anfUhrt, ist die F l' e i h e i t des V e r -
s t e hen s die wichtigste. Diese abel' wurde bis jetzt von 
den Gegnern abgelehnt. Sie gestanden den Evangelischen 
zu, ihre Reformationsvorschlage zu unterbl'eiten, uber die 
sie abel' in del' Abwesenheit del' evangelischen Gesandten 
nach ihrem Gutdunken, ohne die Erorterung del' Gegen
grunde zuzulassen, entscheiden wollten. \Venn Calvin 
den Gegnern das Zugestandnis macht, daD sie uber die 
Reformation del' Kirche zu beraten haben, so will er ihnen 
cine entscheidende Stimme (voix decisives) doch nicht zu
billigen, da sie in dem Streit eine Parte i und daher nicht 
als kompetente Richter anzusehen sind. Ih1'e Freiheit 
ist auDerdem durch den ihnen auferlegten Eid, dem Papst 
zu gehorchen, wesentlich besch1'ankt. \Vird dementspre
chend den Evangelischen auch keine entscheidende Stirn
me in dem Konzil cingeraumt, so sollen sie doch als 
gleichberechtigte Parteien freimtitig ihre auf die Autoritat 

249) 19,328: Si visus inero plus cOl1cedere adversac parti quam aequum sit. 
memineris non votis hic agendum. Duo tamen mihi fuerunt proposita ut COll

ditiones nostras. ubi arriserint R.egis concilio, fortiter repudient papistae quod 
certum est faeturos. Deinde si ad subeundum iugum pertlacti fuerint, ne quhl 
obsit nobis qualecumque cOllcilium. Utilius cnim duxi 110S illie sedere veIu!j 
t rib uno s pIe b i s quam senatoribus permixtos pluribus sententiis obrui. 
250) 19,338: quid expediat videbitis. 
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del' Schrift als die hochste Regel sich grtindende Anschau
ung libel' den Gegenstand ;'iuDern. Daraus \vlirde dann 
fulgen, daD del' Papst, auch \\'enn man ihm sonst die erste 
Stelle im Konzil anweist, diesem seinen \Villen nicht auf
z\vingen darf, sondern sich unter die Beschlusse des Kon
zils beugen, dieses abel' ernsthaft auf die Abschaffung 
del' MiflsUinde in del' Lehl'e und den Sitten drangen muD. 
Bewegt sich diese Fordenmg in dem Rahmen del' epis
kopalistischen KOllziliartheorie, so ist die Begrundung 
del' rechtlichen Stellung, die Calvin den Evangelischen 
als gleichberechtigter Partei anweist, hochst beachtens
wert und eigena1'tig. ViTie beme1'kt, ,veist Calvin den 
Evangelischen als V e l' t l' e t ern del' Reformationskir
chen (qui il y ceulx gens esleus de la partie de ceux qui 
desiderent et demandent la reformation de l'Eglise tant 
en la doctrine qu'aux moeul's) 251) die Aufgabe zu, die dip 
Volkstribunen in Rom hattell, namlich die Volksrechte zu 
verteidigen. E I' t l' a g t d a her b e \v u 13 t den d e r 
Einrichtung del' Gcneralstancle abge
lauschten V\Tesenszugindie durch die Ge
schichte festgefUgte Konzilorganisation 
hi n e in, u m den von del' k i r chI i c hen G e -
set z g e bun g b i s jet z tau s g c s chI 0 sse n e n, a 1 s 
revolutionar proskribiertell Ketzern das 
Recht del' Rechtsetzung zu erwirken 
ein Vorschlag von einer ungeahnten Tiefe und Machtig
keit, dessen Annahrne die bisherige Struktur ganz veran
dert hatte. Del' Vorschlag ist in T1'ient nicht in Betracht 
gekommen, ein freigewordenes Verstehen nicht eingetre
ten. Die Einladung del' Ketzer blieb aus. Die ursprung~ 
lich zweideutige Haltung des Kardinals von Lothringen 
endete mit seiner Unterwerfung unter den Papst; die "Re
formationsbeschlUsse" wurden mit del' Klausel abgefaflt, 
dan durch sie das Ansehen des apostolischen Stuhles un
verletzt bestehe. Calvins Voraussage, die Romischen wer
den die Bedingungen nicht ann ehmen, hat sich e1'
fUllt. Mit seinen Gedanken, das Gleichgewicht von 
Autoritat und unaufgebbaren Gewissensrechten he1'-

251) 19,286. 
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zustellen, 1St e1' aUein geblieben, wie einst Rom in der An
tike mit del' Abgrenzung del' Reehte des Senats und dss 
Tribunats. 

In del' tJeberzeugung, daD nul' das allgemeine Konzil 
die in del' ganzen Christenheit vorlandenen 1vIiDstande be
seitigen kann, ruckt Calvin jetzt von dem ih~ VOl' z"wei 
.I ahren noch annehmbaren Gedanlcen eines Nat ion a 1 _ 
k 0 n z i 1 s abo \Volil kann ein Konig die "Tirren 
Landes durch ein Nationalkonzil zu beseitigen 
chen, namentlich dann, \venn seine Nachbarn nicht ge
neigt sind, seine Reformabsichten zu unterstutzen. Abel' 
an sich ist das Nationalkonzil nul' geeignet, noch mehr die 
Leidenschaften aufzupeitschen nnd die Zwietracht zu ver
mehren 252). Dieses Urteil hat Calvin aus den Verhandlun
gen und dem Ausgang des Kollo.uiums :in Poissy, das of
fiziell ais Nationalkonzil bezeichnet vl'urde 253), gewon
nen 254). Er hat von Anfang an vorausgesehen, daD die Bi
sch6fe sich nie auf ein el'nstos Gesprach einlassen werden, 
da die Evangelischen Redingungen HiI' die Verhandlung 
gestellt hatten, darunter die Forderung, daD die BischOfe 
nicht als Richter, sondern als Partei auftreten, und aUe 
Streipunkte nul' aus del' Schrift, und zwar nach dem Ur
text entschieden werden durften 255). 'Venn er auch an dem 
Glauben festhal t, daD die Evangelischen den moralischen 
Sieg uber ihre Gegner davontragen werden, so besorgt e1' 
doch, daD die Gegnel', gereizt durch die aufgestellten Be
dingungen, den Kampf nach einigen Spiegelfechtereien 
(umbratills velitatio) p16tzlkh abbrechen werden, da del' 
papstliche Legat Hippolyt von Est, genannt Kardinal von 
Ferrara, durch seine Drohungen sie dazu ermutigen 
wird 256). Tatsachlich hat der Jesuit Lainez im Sinne des 

252) 18,287: si on tenoi! un concile punial, leqllel neanmoins illst appele universe!, 
ce ne seroit qu'allumer Ie fen davant age et augmentcr les discords. 
'"3) In den Parlamentsakten MC. 1Il,69. 
2M) DaB Calvin an das Nationalkonzil zu Poissy denkt, ergibt sich aus 18,68" 
Antequam ad te perveniant hae litterae, audita erunt ton i t r u a. F u 1m ell, 
nisi admodl1m fallor, non vibrabit, sed a t roc i te r min a bit u r ante quam 
discedat. 
255) 16,688 Beza an Calvin am 12. September 1561. Vgl, His!. ecclest. 1,497. 
256) 18,682ff. Auch Lan g u e t Ep. Il,140 vermutet, daB die Aufgabe des Legaten war, 
die Unterrednng mit den Keztern zu vereiteln und die Entscheidungen dem Konzil 
in Trient zu iiberlassen. 
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Kardinals von Ferrara, del' inzwisehen dem Kanzler vel'
sprochen hatte, sich in seiner Eigenschaft als Legat nicht 
zu betatigen, die Kompetenz des Nationalkonzils fUr die 
Erledigung del' religiosen Frage bestritten und dieses 
Recht nul' dem allgemeinen Konzil zuerkannt 257). Es er
scheint fast vvie eine Ironie des Schicksals, daD Calvin 
einige Monate spateI' diese Meinung del' Erzfeinde del' 
Evangelischen sich aneignet, dan er ferner fur ein gedeih
liches Fortschreiten del' Al'beiten des allgemeinen Konzils 
dieselben Bedingungen stellt, die Beza und die evangeli
schen Geistlichen VOl' dem Beginn des Religionsgesprachs 
zu Poissy dem Konig vorlegten und die Calvin damals als 
hart und bedenklich bezeichnet hatte 258). Zeigt dies aUes 
deutlich, dan Calvin bei dem Versuch, seine gerechte Saehe 
durchzusetzen, den Grundsatz del' Beweglichkeit und An
passungsnotwendigkeit in den Verhandlungen vertI-itt, so 
ist bei del' Beurteilung seines V crfahrens zu bedenken, dan 
er inzwischen die Bel'echtigung del' von den Predigel'll ge
steHten Bedingungen naeh clem Verlauf des Gesprachs in 
Poissy voll anerkannt hatte. Er muHte die Erfahrung ma
chen, daD die Gegner den Gedanken eines Nationalkonzils 
nicht ernst nehmen 259) Sie solIen dahel' auf dem von ihnell 
gewunschten allgemeinen Konzil VOl' die Entscheidung 
gestellt werden, allerdings unter Kautelen, die ein wurdi
ges und gedeihliches Verhandeln verburgen 260). 

Nach dem unbefriedigenden Ergebnis des National
konzils hielt es del' Hof fUr seine nachste Aufgabe, die Ge 

"7) 18,752f; 19,7. 
258) 18,683: ego . . si fuissent eorum (del' Predigerl loco, veritus fuissem tam 
d u r a s leg e s praescribere . . cavendum esse, ne si ill aequo iure tuendo 
e~setis nimium pertinaces" culpa in vos reiieeretur. 
>09) 18,738: etsi vero fin em velitationi, in positum esse coniicio, seriul1l certamC!l 
Hullum fore arbitror. 
260) Dies ist del' einzige Grund, warum Calvin das Nationalkonzil abiehnt. Die An· 
llahme, daB sein Widerwille gegen das Nationalkonzil personliche liintergriindc 
lcatte - "Calvin liehie es nieht, daB man irgclldwelche f.ntschddung ohne ihn treffe" 
(Crne, L'Action politique de Calvin 60) - wird durch zwei direkte Aussagen Cal
vins widerlegt: 18,683 ( in einem Brief an Beza): de me ne verbum faceres quam~ 
quam vehementer te rogavi, non desinis tamen ut video aliquid tentare: quod meo 
iudicio non expedit .... Non quod me pigeat laboris, aut ulla pericula defugiam: 
sed ubi absunt satis idonei et probe instructi, non magnum praesentiae meae USUIT! 

arbitror - 19,3: Ego moleste lero me nulla causa et absque ullo colore quibusdam 
esse suspectum ac si qua aemulatione pungerer, quod non fuerim accitcts , .. , Tu 
autem opiimus mihi es testis ut hanc provinciam semper defugerim- . 
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gensatze nicht zu verschal'fen, sondern den Evangelisch 
d" . en, 

Ie Inz"\vlschen auch am Hof groBen Anhang gefunden ha~ 
ben und auch im Lande an Zahl wuchsen, entgegenzukom_ 
m:m, und die bisherigen gegen sie erlassenen Gesetzesbe_ 
s~lmmungen zu mildern. Im Yordergrund stand die Ab
slcht, vornehmlich das sogenannte Juliedikt von 1561 . 
.. d zn 
an er?, das alle groBeren Zusammenkunfte in Privathliu_ 
sern, III denen gepredigt wird und die Sakramente andel's 
als nach den Vorschriften del' lcatholischen Kirche veran
staltet werden, bei Strafe des Todes und del' Konfiskation 
ve~'b?ten hatte 2ll1). Um del' Abanderung eine vel'fassungs_ 
m~Blge Gl'undlage zu geben, hat die Regierung die Mit
ghedel' aIlel' Par 1 a III e n t e des Reiches zu einer Konfe
renz nach St. Germain im Januar 1562 einberufen. Nach 
del' Erklarung des Kanzlers Hospital, daB es sich bei dem 
Milderungsversuch nicht um die Feststellung del' Ueberle
genheit del' einen Religion libel' die andere, sondern um 
das Interesse des Staates und ein friedliches Zusammen
leben del' Staatsgenossen handle, kam am 17. Januar 1562 
~~n E~i~t ~ustande, das aJle bisherigen Strafbestimmungen 
fur dleJemgen gottesdienstlichen Versammlungen, die bei 
Tageszeit und ohne 'Vaffen auBerhalb del' Stadte gehalten 
wurden, aufhob, den Evangelischen die Religionsubungen 
gestattete, unter del' eidlich bekraftigten Bedingung, keine 
andere Lehre als die in den Buchern des Alten und Neuen 
Testamentes und in dem Symbol von Nicea enthaltene zu 
vertreten, sich den btirgerlichen Ge·setzen zu unterwerfen 
und ihre Synoden nicht ohne Erlaubnis del' koniglichen Be
amten zu halten 2<32). Obwohl Calvin dieses Toleranzedikt 
nicht in allen SWcken billigt 203), so begrliDt er es im gan
zen doch: ,,\Venn die Freiheit, die uns darin verheiDen 
wurde, bleibt, dann flillt das Papsttum von selbst zusam-
men " 264) I d T t d ~'. n er a \vur en dadurch die Evangelischen 

261) Siehe den ausfiihrlichen Text bei lsambert a. a. O. 14,10911. 
:::) Der W ortlaut des ~dikts bei ~sambert .1.4,124f. MC III,8fl. 

) Vgl. Beza an Calvm 19,319: iateor qmClem edictum merito tibi in plerisque dis
phce:e. Ob. hauptsiichlich darum, daB die Kultusfreiheit nur auf die Vorstiidte be
schrankt blelben sollte, wie erue, a. a. 0., 62, annimmt, ist mangels einer direkt0n 
~ussage Calvins nicht direkt :~u entscheiden, aber hachst wahrscheinlich. 
_64) 19,359: Si mane at quae edicto nobis promissa (eine andere Lesart: pennissa) 
est hbertas, sponte concidet papatus. 
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unter gewissen Bedingungen in den Frieden des Reiches, 
wie einst die deutschen Protestanten, aufgenommen 260). 

Und nun muDte del' Reformator von Beza erfahren, 
daB die groBe Korperschaft, die die Sicherung del' gestz
lichen Handhabung gleichsarn besiegeln sollte, nlimlich 
das Par 1 am e n t z u Par i s und das Parla
ment zu Dijon sich weigerten, das Edikt zu registrieren 266). 

SVenn das erstere zV\Tar nach langwierigen Verhandlun
gen 267) das Edilct beglaubigen muDte, so tat es dies eben 
nicht spontan, sondeI'n, wie es in den Akten heiDt, unter 
dem Druck del' dringenden Zeitumstande, aus Gehorsam 
gogen den 'Willen des Konigs, ohne Billigung del' neuen Re
ligion und unter dem Vorbehalt, daB diese Beglaubigung 
nul' provisorisch sei 208). Ueberdies wird dem Reformatol' 
herichtet, daD einige von den Mitgliedern des Parlamentes 
von Aix in del' Provence an einem durch die Katholiken 
veranlaflten Aufstand teilnahmen, daD das Parlament VOIl 

Toulouse stolz die Bestimmungen des Edikts umgehen 
mochte und daB nul' dank del' Entschlossenheit del' Stadt
ohrigkeit (del' "capitouls)" die religiosen Versammlungen 
del' Evangelischen in del' Vorstadt ermoglicht werden26

"). An 
sich wollte Calvin die Autoritat del' Parlamente unangeta
stet lassen, abel' nul', vvenn sie sich nicht stolz und unfehl
hal' uber die Gesetze stell ten 270). 'Venn abel' selbst die aus-

265) Ranke, a. a. 0., 160. 
266) 19,315. 
267) Siehe dariiber MC Ill, 15-93. 
268) urgente necessitate temporis et obtemperando voluntati . . . . Domini regis. 
absque tamen approbatione novae Religionis; et id totum per modllm provisionis 
et donee aliter per dictum Dominum Regem fuit ordinatum. 
269) 19,327. 
270) Infolgedessen hat es Calvin auch spater, im Oktober 1562, nieht gebilligt, da!l 
das Pariser Parlament, das die Bestiitigung des friedens VOll Amboise verweigcrt 
hatte, durch den Konig ungebiihrlich gedemiitigt wurde. Er verurteilt die form der 
Demiitigung, gibt aber zu, daB gegen die starre, stolze Iialtung des Parlamentes ein 
gewaltsames Mittel angewendet werden muBte (19,173: Quamquam violento remedio 
opus fuit ad eoereendam ve san i am, mihi tamen non placet pro imperio, et 
prope tyrannieo more everti autoritatem quae duobus iam seeulis illic viguerat). 
Die Auslegung, die Baron, a. a. 0.; S. 96 A, dieser Stelle gibt: "Calvins Sehiitzung 
der Institution des Parlamentes ..... ging so weit, daB er desseu Rechte selbst 
da gewahrt wissen wollte, wo sie nieht zugunsten der Iiugenotten angewandt wur
den", k6nnte leicht dahin miBverstanden werden, daB Calvin die for d e run g der 
Eintragung miBbilligte, also gleichsam den den Evangelisehen giinstigen frieden von 
Amboise boYkottierte. Calvin ist mit den Befehlen des Konigs cinverstandell uud 
siehl die Verletzung der "Autoritat" (nieht der Rechte) des Parlamentes lediglich' 
darin, daB die GegeniiuBerungen des Parlamentes nicht bloB fiir ungesetzlieh erkHlrt 
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gesproehenen V\Tahrer del' Gesetzliehkeit versagen, dann 
wird man sich nieht wundel'n, daD das Vertrauen Calvins 
auf die S tan d e sieh riehtet, die mit Entsehiellenheit VOl' 

dem Konig die gesetzliehe Regelung del' religiosen Frage 
gefordert hatten. 

\Venn del' dritte StandauDel'dem noeh andere Forde
rungen erhob, die dahin gingen, dan ohne die Bewilligung' 
del' Standeversammlungen keine neuen finanziellen Auf
lagen ausgesehrieben werden sollten, daD del' Konig, um 
das Gleichgewicht in den Finanzen herzustellen, eine 
standisehe Kommission einsetzen moehte, dul'eh die aUes 
das zuruckgenommen werden sollte, was durch die unehl'
Hehe Gewinnsucht del' Finanzbeamten odeI' durch ubei'
maDige Besoldungen in Pl'ivathande ubergegangen ware, 
dan eine Neuordnung hinsichtlieh del' geistigen Gliter er
folgen sollte 271), so sind diese Forderungen aJlerdings nicht 
auf die Anregung des Reformators zuruckzuhihren. Sie 
entsprechen abel' durchaus seinen Absichten. Die Folge
el'scheinung des sonst kunstvoll gegliederten Systems VOll 

Beamten mit fest abgegl'enzten Tatigkeiten und Finanzbe
zirken in Fl'ankreich war eine Art von Feudalismus im 
Schatten del' koniglichen Gunstlingswirtschaft. Die an die 
Stelle del' mittelalterlichen seigneurs tretenden Beamten 
del' zentralen koniglichen Macht wurden zu willfahrigen 
Ol'g'anen des seine Geldbedurfnisse ungemein steigernden 
Monarchen, die mit Harte, geschiitzt durch die Autoritat 
des Konigs und ihre Immunitat, das Yolk finanziell aus
saugen. Calvins Klagen gegen die auliei ministri, die in 
kurzer Zeit soviel Reichtum sammeln, dan sie grofie Be 
sitztumer und Seigneurien erwerben, wahrend del' Adel 
mit den groDten Schwierigkeiten zu kampfen hatte 272) und 
namentlich das arme Yolk (misera plebecula) besonders 
empfindlich und ungerecht betroffen \vird - das aUes ist 
ein VViderhall, del' in den \Vunschheften enthaltenen Be~ 

(utile enim fuit valere), sondern aui den Befehl des Konigs die die Remonstranz be
schlieBenden Protokolle in ihrer Qegenwart zerrissen wurden. DaB die Protokolle 
qas richtige MaE iiberschritten haben, wird von Calvin zugestanden (nihil enim 
probrosum quam acta omnia, ubi mod u m e x c e sse r a l! t , in eortlm conspectu 
lacerari. Vgl. lsambert, a, a. Q, IS?fi 
m) Ranke. a. a. 0., 155L 
27') 29,557. 
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schwerden. Ebenso die Anklagen gegen die untel'geordne
ten Finanzbeamten, die quaestores 27''). Die Beamten, die 

" 
Tl'abanten" (satellites) des Konigs, glauben, wie diesel' 

uber das Gesetz erhaben zu sein und trachten ihren un-
gesetzlichen Raub am Volk totzusehweigen 274). Erhebt del' 
Reformator den schweren Vorwurf, den nach ihm spa
teI' Bodin 275) dahin enveitert, dan aIle Reichtiimer des 
Staatsschatzes dem Raub del' machtigen Schmeichler an
heimgefallen sind, so illuDte ihm del' von den Standen von 
eontoise 276) energisch vorgetragene Vorschlag, die PlUn
derer des Staatsschatzes zur Yel'antwortung zu ziehen und 
zur Ruekgabe unendlicher Geldgeschenke zu zwingen, nul' 
l10chst vorteilhaft erseheinen, denn dadurch wurden die 
Stande ihre hochste Pflieht, die Freiheiten des Volkes (Ii
bertas populi) zu \vahren nul' erfiillen 277). 

10 

Die Stande von Pontoise waren nicht mehr versam
melt, als Herzog von Guise durch das Blutbad von Vassy 
im Marz einen unheilvollen Burgerkrieg entfesselte. Ob del' 
Ueberfall von ihm l1eabsiehtigt war odeI' nicht, ist nicht 
entsehieden, wohl abel', dan e1' ihn nicht verhinderte und 
daher fur die Kritik und die Folgen verantwortlich zu ma
chen ist 278). FUr Calvin war jetzt die Situation klar. Die 
durch das J anuaredikt verburgte Freiheit wurde verletzt 
und war in Gefahr, durch die Guisen ganz vernichtet zu 
werden 279). Die Guisen brachten die Koniginmutter und 
den unerfahrenen Konig unter ihre Gewalt und suchtel1 
daher das legitimes Regime dureh ein illegitimes zu erset
zen. Auch del' legitime Prinz von Gebliit, Anton von Na
varra hat sich auf die Seite del' Guisen gesehlagen und da-

27S) Vgl. Op. 29,557 mit Etats gen. XI • 432, 
270) 30,424.427. 
275) De republica libri VI, 1591, S. 978. 
276) VgL Bodin, a. a. 0., 1054. 
>77) 2,1116. 
'78) So richtig Ranke, a, a. 0., 169. Zu der ganzen Frage vgL MC 1II, lllff llnd 
Rub I e, L'assassinat de francois de Lorraine 160fL 
279) 1 \l ,359. 
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dul'eh den Anspl'ueh auf die Legitimitat vel'sehel'zt; er war 
von da ab fUr Calvin und Beza einfaeh "Julian der Ab-. 
tl'unnige". Mit del' Autol'itat des Konigs abel' war das Heil 
del' Kirehe verbunden 280). Calvin, del' bis dahin imme!' 
wieder VOl' einem bewaffneten \Viderstand abgera ten und 
das BlutvergieDen verabseheut hatte, nimmt jetzt 'die Zu
gel in die Hand, organisiert die militarischen Aktionen, 
sammelt Gelder fUr Soldaten 281), wirbt in den Seh 
Kantonen Hilfstruppen. Dem Einwand, ob eine auslan
disehe Hilfe zulassig sei, begegenet er in dem Brief an Bul
linger dureh den Hinweis darauf, daD die Gegner selbst im 
Ausland Truppen angeworben und damit den Anfang ge
maeht haUen 282). 

Dureh die Forderung des b e waf f net e n vViderstands 
verletzt also Calvin in keinem Punkt das Leg i tim i -
tat s p ri n zip, denn er glaubt mit dem Kampf gegen die 
Gegner del' religiosen Freiheit die mit diesel' verknupfte 
Autoritat des legitimen Konigs zu verteidigen. Er braueht 
jetzt daher nicht die Hilfe del' Stande anzurufen; ein sol
ehes Unternehmen ware nul' bei ausgesproehener Feind
sehaft des Konigs odeI' del' Koniginregentin angebracht ge
wesen. Man darf daher seinen jetzigen Standpunkt nieht 
auf die Formel bringen, daD seine The 0 l' i e n verstum
men und er sich entsehlossen auf den Boden del' Tat
s a e hen stellt 283). 

11 

Calvins Theorie von dem Widel'standsreeht und del' Wi
derstandspflicht wurde erst spateI' lebendig und wil'klich, 
als in del' Bal'tholomausnacht das Pflaster von Paris ge· 

280) Wir kiinnen diese Stellungnahme Caivins erschiieBen aus eine~ Briel VOl: Jo· 
hannes Bude an Bullinger, OP. 19,394fi, der die Gedanken CalvlI1s an. ~ulImger 
weiierleitet, da der R.elormator verhindert war: ego tibi non. do conc!llUm, sed 
animum, non meum, sed lidelium omnium aperio. Utinam per otlllnl Calvlllo nostro 
licuisset de his rebus ad te scribere, sed nec otium lui!. 
281) 19,350. . . 
282) 19,434: tIactenus dubitatum est, an accersenda essen! extrema auxll:a .. Ego 
semper autor lui ne a nobis initiurn lie ret quia imitari nolo adversae parhs Impll
dentiam, quae n~llam invidiam refugit. Nunc quia conducti ~unt ab iIIis equltes 
sclopetarii (BUchsenreiter) ex Germania, iusta erit nobis excusatlO. 
~8S) Gegen Schubert, a. a. 0., 494. 
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rotet wurde. Da wurde sie groD in ihrel' Tiefe und Machtig
keit. Die Manner, die das \Viderstandsl'echt und die vVi
derstandspflicht del' Stande theoretisch zum Abwehrge
bilde gegen die tyrannische Obrigkeit zu formen versu
chen, die ersten M 0 n are hen mac hen B e z a 
un d Hot 0 man, sind Calvins Schuler. Beide 
kannten seine Gedanken, beide waren Zeugen 

. seiner Bemuhungen, in dem Kampf gegen die 

" 
stammfremden Henkel''' den Standen die maD- und rich-

tunggebende Aufgabe zuzuzweisen und einzuscharfen. VOl' 
allen Dingen war es del' Jurist Hotoman, dem es nieht ent
gangen ist, wie del' Reformator bestrebt \var, die bis dahin 
unbestimmten Belange del' Stande in das franzosische 
Staatsrecht einzubauen und damit zu befestigen, und 
mit del' Einsehrankung del' Herrschermaeht durch die 
Stande den matel'iellen Rechtsschutz del' Volksfreiheiten zu 
sichel'n. So nahm Hotoman die Prinzipien Calvins auf und 
vel'suehte in seiner Sehrift "De iure regni Galliae liul'i 
tres", zur Rechtfel'tigung des hugenottischen \Viderstandes 
gegen das Konigtum del' Bartholomausnacht das Stande
recht g e s e h i c h t 1 i c h als das wirklich bestehende fran
zosische Staatsrecht zu erweisen, und die Institution del' 
Stande in das Verfassungsrecht Frankreichs umfassend 
einzugliedern. Bedeutet die Tat Hotomans, wie allgemein 
anerkannt wird, fUr diese ganze Epoche einen Fortschritt, 
so ist die Grundidee auf den Reformator selbst zuruckzu
fiihren, del' erst wahrend del' Kampfe um die religiose 
und Volksfl'eiheit ihre Lebenswichtigkeit erkannt und be
griindet hatte. Denn um dieseLebenswichtigkeit derStande
einrichtung und infolgedessen um ihre Verwurzelung in 
dem gesetzten Recht ist es dem Reformatol' zunaehst zu 
tun. DaD diese Forderung in ihren letzten Folgerungen 
auf eine Befestigung des aristokratischen Bestandteiles in 
del' Monarchie hindeutete, daD also das staatsrechtliLhe 
Problem letztlich zu einem Verfassungsproblem werden 
muBte, hat Calvin wohl erkannt, wenn er es auch nicht 
ausdrucklieh betont. Doeh stand fur ihn die Vel'fassungs
form, die El'kHirung, daD die Verfassung Frankreiehs als 
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solche eine al'istokratisch tempel'iel'te :Ylonarchie sei, nicht 
im Vordel'grund Denn die bloBe Feststellung des staats_ 

2M) In diesem Sinne mull die AllfiasSllng Bar 0 n s, der als die eigentliche Bedeutung 
der Widerstandslehre Calvins die Verankerung der Aristokratie in der :\'lonarchie 
seiner Zeit sieht, eingeschrankt werden. Sie enthalt eincn Wahrheiiskern, da Cal
vin mit dEr liervorhebllng der Wichtigkeit der Stande tatsachlich in die absolllt,' 
Monarchie einen aristokratischen Bestandtcil einarbeitet, bezw. die alien 
t(eehte dureh neue, von den Gegnern bis dahin nieht anerkannte, 
den Absolutismus stark cinsehrankende Bestimmungen zu erweitern sucht, Da aber 
Baron unbekannt ist, daB die Begriindung der staatsrechtlichen Wiehiigkeit der~ 
Stande Calvin erst im Laufe der Kampie urn die religiose Yreiheit auigegangen wal, 
so hatte er gleichsam intuitiv die Wahrheit eriallt. Del1l1 die Griinde, die er fUr 
seine These anilihrt, kOl1nen nicht liberzeugen. Aus dem grundlegenden Satz von 
der Pflicht der magistratus populares, del' skh bereits ill del' Institutio von 153ii 
(l,248) findet, in der Zeit also, in del' Calvin den V 0 r ran g der einze\nen S t a a ts
i 0 r men nicht in seinen Gesichtskreis zieht (Vg]. 1,232: sane valde otiosum est 
quis pot iss i m u s sit politiae status, a privatis hominibus disputari quibus de 
constituenda re aliqua publica deliberare non licet), kann die Verkniipfung 
des Widerstandsrechtes mit dem Prinzip der aristokratisch beschrankten Monarchie 
Jlicht abgeleitet werden. DarHl11 is! es unHngcbracht, dem Reiormator deslialb eine; 
Mangels an "wirkliclH;;r juristisehe:' Konsequenz" zu bezichtigen, wie es durchaL,s 
unrichtig ist, daB Calvin die Lehre vom Widerstandsrecht del' Stan de nur in jenem 
Abschnitt der lnstitutio und "sonst nirgends theoretisch vorgetragen habe" (a, u. 
0., 95), In seiner Samuelhomilie, also gerade in der Zeit, in der die Wichtig-
~il der Stande ihm in voller Wueht vor Augen steht, spricht der R.eformator drei

mal iiber diesen Gegenstand: 29,552: 30,496; .:30,.'\04. Darnit fall! auch die durehaus 
unzulangliehe Begriindung dieses vermeintiieh "auifallenden" Tatbestandes weg: 
"V i e Ii e i c h t, dall Calvin bald erkallnte, die Stande wiehtiger Staaten wiirden 
sich wenigstens in der naehsten Zeit nieht zu Yiirderern del' R.eformation entwickeln. 
Dann muBte es un kIng scileinen. in der iiir die Praxis del' Gegenwart bestimmten 
Schriften die Bedeutung dieser oifenbar 110eh llllTeifen (?) Staatsorgane besonders 
zu ullterstreichen". \1./ eBn B. trotzdem einige, allerdings sparliche Beispiele flir die 
Unentbehrliehkeit der Stande anzuliihren weill, so sehwacht er die Beweiskrait sei
ner These dadurch, dall er die Parlamente, die obersten G e ri c h ts b e h ii r d en, mit den 
Standen identifiziert, cin fehler, den B. vermieden hatte, wenn er den entsprechen
den Bericht bei Isambert znr Vergleiehung herangezogen hatie. - Hiichst bedenk
lieh erscheint ferner, wenn B. in den Standen die "weltliche Parallele zu dem Amt 
der Aeltesten innerhalb der Kirehe" zu sehen glaub!. Denn wahrend die Altesten als 
Vert ret e r des ganzen Kiirpers der Kirche (Op. 14,681; 36,412; 44,175) erschei
nen, werden die Stande nirgends als V e r t ret e r des V 0 Ike s erwahnt, sondern nur 
als Schiitzer der Volksfreiheiten, was B. einfach bestreitet (a. a. 0., 92), ohne sein" 
Ansicht quellcnmallig zu belegen. Wenn iiberhaujJt del' Versuch gemacht wird, die 
Widerstandslehre Caivins mit religiiisell kirchlichcn Oedanken ill Zusammenhang ZIl 

bringen, was an sich nicht von del' liand zu weisen ist, so sollte man skh mchr 
Hach den einschlagigen Beweisstelien nmsehen, statt sich allf andere, den fremdcn 
Autoren entlehnten Vermutungen zu stutzen. Ein absehreckendes Beispiel dieser Me
thode sind die Ausiiihrungen von f e h r (Das Widerstandsrecht in "Mitteilungen des 
Instituts f. Oesterr. Gesch. Yorsehg,", Bd. 38, S, 19ft), auf den auch B, Bezug 
nimmt. Yehr kombiniert die Anschauungen von Wolzendorif mit den Prinzipien 
Troeltschs, die dieser an dem Calvinismus abgelesen zu haben glaubt: "Die Auf
fassung, dall gegen pflichtvergessene Nlitglieder (der Kirche Calvins) mit den schiirf
sten Strafen vorgegangen werden konnte, 16ste die Vorstellung aus, dall man au c h 
pflichtvergessenen lierrschern widerstreben miisse". Aullerdcm "fiihrte die eigen
:Htige P r a des tin a ti 0 n s 1 e h r e zu einer Stiirkung der Individualitat und zugleich zur 
Unfahigkeit, aus eigener Kraft das Oute zu tun. So werden die gegebenen Ordnun
gen und Gewalten anerkannt"; kurz: "cine Vermis chung von Aristoktatie und lier
rcntum mit der freien Initiative jedes verantwortlichen Einzelnen". Abgesehen da-
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rechtlichen Tatbestandes hatte nicht gevdrkt, wenn del' Rf
formator den Standen die ihren Rechten entsprechenden 
pfIichten nicht eingehammert hatte. Er mufite es tun, da or 
die Dberzeugung gewonnen hatte, daB in dem gegenwarti
genAugenblick dio anderen machtigenFaktoren, dasKonzil 
und die Parlamente nicht willens waren, die Belangf' del' 
Evangelischen zu vel'treten. Die Erinnerung an das Pa
thos, mit dem del' Reformator die Rechte und Pflichten 
del' Stande in del' bewegten und gefahrvollen Zeit vertre
ten hatte, 'war auch del' \vesentliche Antrieb del' Monarcho
machen in ihren Kampfen gegen die tyrannische Gewatt. 
Es genugt, urn dies zu erharten, nul' ein Seitenblick auf 
die deutschen Reformatoren. Luther und Melanchthon ha
ben das ,,\Viderstandsrecht mit del' verfassungsrechtlichen 
SteHung del' Stande begrundet 285). Dnd doch berufen sich 
die Monarchomachen kaum auf ihl'e Gedankengange. Auch 
hatte del' theoretische Satz del' Institutio an sich nicht dip 
\Virkung ausgelost, wenn ihm Calvin nicht mit seinel 
Energie, mit del' e1' im Anfang del' sechziger Jahre prak-

von, daB Calvin nirgends die Widcrstandslehre mit dem Kirchenznchtsverfahren in 
Verbindung bringt, llnd die Monarchomachen, was hier besonders in Betraeht kom
men miillte, nie anch nur alldeutunisweise auf diese Kombination eingehen, macht die 
Vermischung von Aristokratie und lierrentul11 mit der !reien Initiative der Einzel
lien n i c h t das We sen t lie h c der Widerstandslehrc allS. Die Pfliehtcn der Stande 
stehen auBerhalb iedes Zusammcnhangs mit der Iinitiative der Einzelnen. Die letztere 
wird ausdriicklich ausgeschlossen, da den Privaten iedes Widerstandsrecht abgespro
chen wird. Es ist aullcrdcm hochst gcwagt, zwischen den Erwahlten der Pradestina
tionslehre und den aristokratisehen Standen cine Analogie finden zu wollen. - Wenn 
die Yrage nach dem Zusammenhang del' Widerstandslehre mit der sonstigen Gedanken
welt Calvins angesehnitten werden sollte, so mtillte man die Wurzeln in dem 
o r d nun g s g c dan ken linden, woraul Cal viJl selbst hindeutet. Del' legitime. 
durch die Stande ausgeiibte Widerstand zielt hin auf die lierstellung des durch di(; 
Tyrannen verworreneJl OrdnungsZllstandes (status perturbatus) und letzlich aui die 
Wahrung des giittlichen, die lien'scher in die Schranken del' Billigkeit und Gerech
tigkeit weisenden Willens (29,552). 
28.) Luther W. A. Tischredcn IV, 236: Caesar (der deutschc Kaiser) nOll est mo
narcha in Germania, sieu! Gallus et Anglus ill suo regno sunt monarchae sed cle
stores 'septemviri sunt simul politic a 111 e m bra cum Cae s are et sunt membrd 
Caesaris; quorum cllilibet eura imperii imposita est, quamvis non aequali dignitat(:. 
Jili septemviri et principes quatenus sunt membra politiae et Caesaris ' , , . nOll 
deb e n t t ace rein hac arte sollicitudinis; vgl. ib. 3,631: - Mel a n c h
tho n CR. 12,82f: liie senatus ct eligit Imperaiorem, et si iit tyranlll1S, aut hostis 
verae docirinae traditae in symbolis e rip i t e i imp e r i u m, Nee 
iiunt decreta a solo Imperatore sine adprobatione plurium ex hoc Senatu, qui etiam 
in eOllventibus fa cit :riQo{Jovi,eup,a, de quo deinde deliberant caeteri Princ!pes, 
CUIll quibus pastes communis lit sulfragatio: Sieut At hen i s Senatus faclebat 
Jr:(}D{Jovi,evp,u de quo postea in concione deliberabatur: ita regnum in Germani-J 
\emperatum est honestissima aristocratia, 
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tisch fUr die Vlichtigkeit del' Stande eintl'itt, die notige 
Kraftwirkung verliehen und ihn dadurch praktisch be. 
wahrt hatte. 

Nich t so sehr in del' Vel'ankerung del' Ari
s t 0 k rat i e i n del' M 0 n arc hie, son del' n i n d e m 
Pat h 0 S , mit d e mea 1 v i n f 11 l' die s tan dis' c hen 
Rechte und Pflichten eintritt, liegt die 
Bed e u tun gun d d a s G e h ei m n i S d erg 
schichtlichen FernvlTil'kung del' calvini. 
chen VViderstandslehre. 



Calvin und das Zivilproze~recht in Genf. 



Am 21. November 1541 wurde Calvin beauftragt, ge
meinsam mit dem Sekretar Claude Roset, Porr~lis und 
lierrn Johann Ballard die "ordonnances sus Ie regime du 
peuple" auszuarbeiten. Nach del' VerfUgung des Rates vonl 
12. Oktober 1541 soU ten zunachst die Edikte uber die 
Staatsverfassung und die Aemter des Leutnants und sei·· 
lier Beisitzer in Angriff genommen werden 1). Del' Ar
beitsausschuB wurde dann am 15. Mai 1542 dahin geandert, 
das neben Calvin und Roset Dr. Fabri in del' Kommission 
saB. Nachdem auch diesel' aus dem AusschuB ausgeschie
den war, blieb die Arbeit in den Handen Rosets und Cal
vins. Del' letztere wurde fUr die Zeit seiner Verfassungs
arbeit von del' Verpflichtung, an den Wochentagen zu pre
digen, befl'eit 2), 

DaB Calvin die ihm zugewiesene Arbeit mit Energie 
in Angriff nahm, bezeugen die Fragmente, die die Her
ausgeber del' Opera Calvini im 1. Teil des 10. Bandes ver
Offentlicht haben. (Op. 1011, 126-146: Fragments de tl'a
vaux de Calvin l'elatifs a la legislation civile et politique). 
Da sie samtlich mit del' Hand Calvins geschl'ieben sind, 

t die Autol'schaft des Refol'matol's auBel' Frage. 1n
wieweit einige von seinen Gedanken dul'chaus ol'iginell 

inwieweit sie auf Roset zul'uckgehen, lai3t sich selbst
."'J.H.lH'-'H nicht entscheiden. Dies ist abel' gleichgultig, 

wenn man bedenkt, daB Calvin, auch wenn er in diesem 
odel' jenem Punkte von Roset abhangig sein sollte, doch 

1) Az este ordonne que Ie srs. comys deputes az fere et mecstre e n a van t 
Quelque edisct sus Ie regime du sr. lieutnant et aultres offices, non pas tant 
·~eulement en ce, mes sus tous aultres il doybgen suyvre. 

R:. C. 36,117ff. affin que ung chascun aye moyennant de vivre en bonne amitie: 
que Ion suyvre a fere des esdyct et la charge de commence a icyeulx 

.donne a M. Cal v i n et au Sr. Sindique Claude Roset et que ledit Sr. Calvin 
dOybge estre exempt de prescher synon une foys les dymenches. 
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wahrend seiner juristischen Studienzeit ein umfangreiches 
juristisches 'Vissen sich envorben hatte 3). 

'Vahrend die bishel'ige Forschung Calvins Arbeiten 
tiber die Verfassung im engeren Sinne, d. h. tiber die Obrig
keit und ihre Ol'gane, ausflihrlich gewlirdigt hatte 4), ist 
sein Entwurf libel' das Zivilpl'ozeHverfahren fast unbeach
tet geblieben. Nul' Kampscliulte 5) geht in 5 Siitzen auf 
Calvins Leistung ein, vvobei e1' sich auf die Wiedergabe 
Ueberschriften del' einzelnen Abschnitte, und zwar in einer 
hochst unsymmetrischen Reihenfolge, beschl'iinkt. 'Ve1't
voll ist seine Bemerkung, dan Calvins Entwurf die spiUere 
Gesetzgebung beeinflufit hat, eine Beobachtung, die abel' 
wesentlich an Kraft verliert, da Kampschulte in den Edits 
von 1568 nul' eine erweiterte Form del' Calvinischen Ordon
nanzen erblickt. Doumel'gue") gibt nul' in einigen Zeilen 
die Siitze Kam.pschultes wieder. 

Und doch verdient del' auf die Reform des civilprozeH
verfahrens sich beziehende Vorschlag Calvins eine beson
dere Beachtung. Das bisherige Zivilprozenverfahren in 
Genf stand wesentlicll unter dem Einflun des kanonischen 
Rechtes. Die constitutiones et status nove reformacionis 
curie Geben (ensis) yom 1. Okt. 1450 bestimmen ausdrllck
Hch: (quod) officiales et eorum Iocatentes libros juris ca
nonici ordinarios continue secum habere teneantul' 7). Del' 
e1'wahnten Kommission V\Tar aufgetrag'en vvorden, bei del' 
Ausarbeitung ihl'er Refol'mvol'schliige die Franchises und 
die alten Edits zu bel'ucksichtigen. Die Aufgabe war nicht 
leicht. Die Franchises enthalten nUl' seh1' wenige Bestim
mungen libel' den Zivilpl'OzeH; die am 28. November 1529 
vom Rat der ZvYeihundert beschlossenen articles de la jU" 
stice du sr. lieutenant S) stehen nocll teilvveise unter dem 
Einflun des kanonischen He<.:htes. Calvin hat abel' damals 
seine Abneigung gegen das kanonische Recht und das Amt 

3) So richtig die Herausgeber: u. a. O. S. 125. ses grandes connaissances dans 
tout Ie domaine de la jurisprudence. ., 
4) Vergl. namlich Paz y, Les constitutions de la republique de Geneve, S. 12 it. 

oj Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Gen!, 1/417. 
6) Jean Calvin, Bd. VI, S. 35. 
7) Les Sources du droit du Canton de Geneve, pubL par Emil Rivoire et Victvr 
van Berchem 1,367. 
6} abgedruckt in "Sources" II,394ff. 
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del' Offizialen, den en die Gel'ichtsbarkeit in Zivilsachen ob
lag, deutlich bekundet ''). Die offiziellen Kreise in Genf ha
ben sich zwar damais nicht so energisch gegen das kano·· 
nische Recht ausgesprochen, vde einige Jahrzehnte spiitel\ 
als del' kleine Rat 1604 die Drucklegung des kanonischen 
Rechtes wegen del' darin enthaltenen "impietes" verwei
gerte 10). Es liegt nul' ein anliinIich del' 'Vahl von Claude 
Richardet zum Leutnant in del' Generalversammlung yom 
15. November 1925 gefalltes abfalliges Urteil libel' das vel'
flossene Amt des Vicedoms VOl': dictum nomen Vicedomp
ni deperdatur, actento quod istis retro tempol'ibus sub 
uml)ra dicti officii Yicedompnatus passi fuimus plurima 
mala 11). \Vir dlirfen abel' vermuten, daH in del' Frlihlings
zeit del' Reformation untel' del' Autoritiit Calvins auch del' 
ViTiderwille gegen das kanonische Recht sich einstellen 
konnte, umsomehr, als es ill del' Bischofszeit nicht an Kon
flikten zwischen del' freien BCirgerschaft und den auf das 
kanonische Recht sich stutzenden Bischofen gefehlt 
hatte 12). 

Fur die Gestaltung .des Prozesses auf einer l1euen, den 
veriinderten Verhiiltnissen entspl'echenden Grundlage e1'-
6ffneten sich zwei Moglichkeiten. Man konnte versuchen, 
bei del' Ausarbeitung des neuen ProzeHverfahrens die schii
digenden odeI' uherfllissigen Bestandteile des romisch
kanonischen Prozesses auszumerzen und auf die Quel
len des romischen Rechtes zurlickzugreifen. Man konnte 
abel' auch das franzosische ProzeDreeht in Betracht ziehen, 
dessen Einwirkung auf die Genfer Praxis wegen del' riium
lichen Nachbarschaft und geschichtlichen Zusammenhiinge 
fast selbstverstiindlich 'war. In dem franzosischen ProzeH
reeht hat gerade um diese Zeit eine Reformbewegung ein
gesetzt. Die Ordonnance de Villers-Cotterets von 1539 13

) 

9) Bereits in der lnstitutio von 1543 (oP. 1,621) findet sich ein scharfes Urteil: 
Deeretales epistolae a Gregorio nono congestae: item, Clementinae et Extravan
gantes Martini apertius adhuc, et plenioribus buccis immanem ferociam, et veluti 
barbarorum regum tyrannidem ubique spirant. (Vergl. Op. 24,570; tiber die 
Offizialen OP. 1,651 und spater 49,390). 
10) Flammer, Le Droit Civil de Geneve, S. 32. 
11) Edits, gesammelt von Mallet 3,89 (im Genier Staatsarchiv). 
12) Siehe unlen Seite 217. 
la) Siehe tiber diese noch unten Seite 247ff. 
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verlangt die Abschaffung vieleI' mittelalterlicher F1'isten 
die Ve1'einfachung des Verfahrens in VersiiumnisfeJlen, di~ 
Aufhebung verschiedener, dem kanonischen ProzeB ent
Ih~henel' Schl'iftsiitze bei del' Beweisfuhl'ung und die Er
leichtel'ung des Vollstreckungsverfahrens. 

1 

Die Blickl'ichtung auf das l'omische Recht war histo
risch begrundet 14). 

Vel'mutlich war Genf eine romische Provinzialstadt 
und wurde durch ein Kollegium VOll sextunviri, die die 
Gerichtsbarkeit naeh den romischen Gesetzen ausubten, 
verwaltet '0). Unter del' romischen Hel'l'schaft blieb di.,; 
Stadt fast 500 Jahre. Anfangs des 5. Jahl'hundel'ts geriet 
Genf unte1' die Burgunder 16). Biner ihrer Henschel' Gon
debaud erlieH in Genf die bekannten leges Burgundorum 
(les lois Gombettes), in deren Vol'rede es aus
drucklich heiBt, daB die untel'jochten romanischen Volker 
del' Gel'ichtsba1'keit del' l'omischen Gesetze unterworfen 
werden, wie die siegreichen Burgunder den bul'gun
dischen 17). 1m Rechtsstreit eines Burgundel's gegen einen 
Romer 18) muB die Entscheidung nach l'omischem Recht 
erfolgen 19); in Erbschafts- und Guterangelegenheiten wil'd 
es den Burgundern uberlassen, nach burgundischem odei' 

14) Die folgende geschichtliche Darsiellung kann selbstversUindlich nur die Haupt
gedanken hervorheben; eine genauere quellenmaBige Schilderung will der Ver
fasser dieser Zeilen in seiner spateren Studie "Das romisch-kanonische ZivilprozeB
verfahren in Genf und die Edits von 1568" bieten, in der die Darstellung alii 
Grund der ZivilprozeJJakten versucht werden sol!. 
15) Vgl. I. A. G aut i e t, Histoire de Geneve 1,36ff. - Es mllll ein eigenartiges 
Spruchgerichtskollegium gewesen sein; denn sonst kommen nur HlIndertmllnner 
und in der spateren Zeit die decemviri vor. Vg!. Wenger, Institutionen des romi
schen Zivilprozellrechtes, S. 58. 
16) Vgl. Secretan, Le premier royaume de Bourgogne in "liiiemoires ct documents 
Pllbliees par la Societe d'hisloire de la Suisse romande" XXIV, 1 - 175. 
17) Inter Romanos. sicut a Parentibus nostris statutum est, Romanis legibus prae
cipimus judicari. Vgl. B 0 uh i e r. Les coutumes du duche de Bourgogne avec les 
anciennes coutumes tant generales que locales 1742 - 46 1,223. Bet h man n
H 0 11 w e g, Der germanisch-romischc ZivilprozeB 1,156ff. 
18) Unter dem Namen Romani sind aUe Einwohner von Gallien zu verstehen, soweit 
sie ihrem Ursprung nach Romer waren oder die durch die nordischen Volker 
besiegten Gallier (Bouhier, a. a. O. 1,201,223). "' 
19) iubemus causam legibus Romanis ierminari (Lois Gombettes, tit. 55 § 2) 
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romischem Gewohnheitsrecht zuverfahren 20). Nach del' 
Vertreibung del' Burgunder durch die friinkischen Ko
nige wurde auch Genf friinkisch bis zum Tode Karls d. Gr. 
Die friinkischen Konige haben den besiegten V 01kern ihre 
bisherigen Rechte belassen 21). Chlothar 1. bestimmte in 
einem Edikt yom Jahre 560: Inter Romanos negotia causa
rum Romanis legibus praecipimus terminari; und in einem 
alldern: Nec quid quum aliud agere aut judicare quam ut 
haec praeceptio secundum legum Romanarum seriem con
tinet vel juxta antiqui Juris constitutionem 22. - So blieb 
auch in Genf das romische Recht in Geltung, wie in del' 
nachfolgenden Aera del' zweiten Burgundel'herrschaft 23). 
Nach dem Heimfall Burgunds an das Deutsche Reich untel' 
Konrad II. 1032 erstarkte in Genf die Macht del' Bischofe, 
die von Friedrich von Barbarossa zu alleinigen Herren del' 
Kirche nach dem Kaiser erkliirt wurden H). Ih1'e Hel'rschaft 
bedeutet nicht Untergang des romischen Rechtes. DaB die
ses im 10. und 11. Jahrhundert seine alte Kraft nicht ent
falten konnte, liegt vornehmlich in dem tieferen Stand del' 
Wissenschaft, die erst durch die Schule von Bologna An
fang des 12. J ahrhunderts in neuem frischem Glanz e1'
st1'ahlte. Trotzdem vvar es nicht vergessen und ve1'10ren. 
Es gab alle1'dings ganze Gebiete, wo das einheimische Ge
wohnheits1'echt das 1'omische Recht zuruckged1'iingt hatte. 
Ihnen stehen abel' Gebiete gegenuber, die man "Gebiete des 
geschriebenen Rechtes" nennt, d. h. diejenigen, in denen 
die weitaus g1'oBte Zahl von romischen Gesetzen in Kraft 
blieb. Die Gewohnheitsrechte wurden als Ergiinzung odeI' 
Neugestaltung des urspl~unglichen iiltesten allgemeinen 
christlich-europiiischen Rechtes angesehen. \Venn die Ju-

2fl) Lois Gomb. tit. § 1: si quis Barbarus (Nichtromer) testari voluerit vel donare, 
aut Romanam consuetudinem aut Barbaricam esse servandam sciat. 
0,) Godefroy schreibt in seinen Proiegomena im Codicem Theodosianum: frauci 
rerum totiusque Ga"lliae domini, subactis tandem Gothis anna 507 et Burgundioni
bus anno 532 quum Salicis legibus francos suos regi vellent, suas non tan tum 
ipsis Gothis et Burgundioribus, sed et Romanis reliquere Leges. 
'2) Bouhier, a. a. 0., 1,201. Ueber das Privatrecht und der Zivilproz,ell in dieser 
Periode vg!.: Jar ria n d, La succession coutumiere dans les pays de droict ecrit 
in "Nouvelle Revue historique de droit francais et etranger" Ill. Serie 14,32fi. und 
A I a u z e t, Iiistoire de la possession et des actions possessoires en droit 
francis, S. 13ff; 
28) Gautier I,82ff. 
24) Gautier, 1,991. 107. 
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risten yom 7. bis zum 13. Jahrhundert von dem "Recht" 
sprechen (legis auctoritas), so meinen sie eben das romi~ 
sche Recht 25). Gehol't nun Genf auch zum "Gebiet des 
geschl'iebenen Rechtes", so ist del' in den Akten und Regi~ 
stern immer wieder vorkommende Satz, daD die gericht~ 
lichen Entscheidungen in Genf sec u n dum 1 e g' e Set 
can 0 n e s getroffen wurdeli, ein direkter Beweis daful', 
daB auch in del' Bischofszeit zwar das l'omische Recht 
pflegt wurde, zwar nicht das romische Recht del' klassi
schen Zeit, sondern das mit dell1 kanonischen vermengte 
romanische Recht del' Glossatoren und Postglossatoren 
(Konsilfatoren), Dabei "val' del' Blick auf die praktische 
¥lirklichkeit gerichtet. Denn es handelte sich in Genf in 
erster Reihe um die Verwertung und Anwendung des 
Rechtes im rthnisch - kanonischen ZivilprozeDver
fahren, dessen Ausgestaltung, das heiDt die vVeiter
bildung des romischen Rechtes im Sinne des kanonischen, 
die Glossatoren und Konsiliatorenschule besorgte. 
Daher werden nul' die praktischen Schriftsteller benutzt; 
soweit wir in den Akten des Zivilprozesses 26) spora
disch wissenschaftlichen El'orterungen begegenen, so be
treffen diese nul' die Theorie del' Rechtsanwendung. Offi
ziell stand in Genf die seinerzeit bel'uhmte Summa artis 
notariae von Rolandinus (mit dem Zunamen Passagerii), 
dem Praktiker aus del' Schule von Accursius und Azo 27) 
in Gebrauch. Bedenl(t man, daD die vITichtigsten Partierl 
diesel' Summa in das Speculum judiciale des Guilielmus 
Durantis, del' die ganze bisherige praktische Literatur del' 
Glossatoren aufnimmt und absdllieDt, fast \v6rtlich uber
gingen 28), so kann man auf den Charakter des ProzeDrech
tes in Genf in del' Bischofszeit sc11lieDen, del' auch durch 
die Protokolle des Zivilprozesses bestatigt wird. Das l'eine 
l'omische Recht das mit seiner Urspl'unglichkeit das wis
senschaftliche Leben del' el'sten Glossatoren bestimmt 

25) S a v i g ny, Oeschichte des r1imischen Rechts im Mittelalter, Bd. Ill, 83fl. 87,9211. 
Bouhier, a. a. O. I.,200ff., J arriand, a. a. 0., 34fl. . 
26) Diese im Oenler Staatsarchiv aufbewahrten Akte sind leider .noc.h mcht kata
iogisiert. Es ware ihnen zu wlinschen, daB sie bald eine so grlindhche und um
sichtige Sichtung und Ordnung erfahren, wie die U rkunden des Strafprozesses. 
27) naheres liber ihn: Bethmann-liollweg a. a. O. Ill.175ff. 
~') Vgl. Savigny, a. a. O. 5,542fl. 
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bedingt, muH del' Glossa ordinaria des Accursius und 
~einer Schuler weichen. Statt die Rechtsfalle in den 
~echtsprinzipien zu verankern und damit zu vergeistigen, 
sucht man sie scholastisch und kasuistisch zu zergliedern 
und zu verknupfen. 

Nun hatten die Genfer abel' auch illr heimisches G e -
011 n 11 e its r e c h t, ihre "libertes, franchises, us et 

c~utumes", die 1387 zum erst en :Hal in einer Urkunde zu
sammengefafit, von Bischof Ademar Fabri als unverauDel'
Hche und unveranderliche Rechtsal'tikel bestatigt und be
schworen wurden: quas libertates, fl'anchesias, immuni
tates, usus et consuetudines per Nos approbatas, confirm a
tas datasque et concessas .... promittimus ... in futurum 
rata grata, valida et firma habere perpetus et tenere, et 
inviolabiliter observare. Die Franchises enthalten aber 
einzelne Bestimmungen, die in \Viderspruch zum kanoni
schen Recht stehen, so die Artikel 33, 34 und 39 uber die 
Wuchel'er und das Erbfolgerecht del' Unehelichen - Be
stimmungen, die infolgedessen spiUer del' Papst Felix V. 
nicllt bestatigen wollte. MuDte e1' schlieDlich doch nach
geben, so ist diese Tatsache sowie die nachfolgenden 
Kampfe del' Genfer fUr die Aufrechterhaltung andere!' Ge
setzesartikel ihrer Freiheiten 29) ein Beweis dafUr, daD in 
Genf ein Zwiespalt zwischen dem dem romischen Recht 
entsprechenden Gewohnheitsrecht del' Genfer und dem ka
nonischen Recht entstand, ein Zwiespalt, del' auch in an
deren Stucken des material en Rechtes sich auftut. Dazu 
kam, daD als Niederschlag del' Kampfe zwischen den Bi
schMen und den Prinz en von Savoyen um die Herrschaft 
in Genf zwei Tribunale errichtet wurden: das bischofliche 
Gericht mit einem Offizial an del' Spitze und das Gericht 
des Prinzen von Savoyen, verwaltet dUl'ch seinen Stell
vertreter, den Vicedom. Die begl'eiflicherweise aus diesel' 
Lage sich ergebenden Kompetenzstreitigkeiten "0) wurdell 
anlaDlich del' Kampfe um die \Viederherstellung del' Un
abhangigkeit Genfs in den letzten 20 J ahren des 16. Jahr
hunderts dadurch -beendet, daD del' Bischof auf seine Zi-

29} Memoires et documents de la societe d'histoire et d'archeoiogie de Geneve 2,354. 
SO) Ebenda 1,92fl. 
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viljurisdiktion verzichtete, die Stelle des Vicedoms aufge
hoben und statt del' bisherigen ein neues stadtisches Tri
bunal errichtet vyurde mit dem Justizleutnant (lieutenant 
de la justice ou de police) an del' Spitze 01). 

2 

Die fill' dieses neue Tribunal aufgestellten, vom Rat 
del' Zweihundert am 28. Februal' 1529 angenommenen 
Grundlinien "~) findet Calvin VOl', als e1' sich anschickt, eine 
lleue ZivilprozeDordnung zu entwe1'fen :l:l). Den Verord
nungen des Tribunal du lieutenant (Sources II,272) 
entnimmt Calvin das P1'inzip des beschleunigten 
ProzeDverfahrens, wie dieses bereits in § 1 der 
Franchises HiI' das Gericht des Vicedoms verlangt 
wurde .. Das Edikt schreibt VOl': nous havons faict et redigy 
les edictz et statuts et ordonances pour laz justice so m -
m air e sans figure de plaitz, selon scens et raisons na
turelles, toutes cautelles, difficultes et solempnitez de 
groitz hoI'S mises, par monsieur Ie lieutenant et auditeurs a 
ce deputez, selon Ie text du premier chapitre de nos fran
chises, et libertes, hus et coustumes anciennes de laz citt~ 

.... sans havoir regard a laz rigeur du droit, mais tant 
seulemen hayant regard a laz droit verite). Calvin wird 
del' Vergangenheit mehr gerecht als das Edit. Hatte das 
Tribunal des Vicedoms uber leichtere, einfache Streitfallc 
summarisch, mundlich, in franzosischerSprache, nach dem 
Gewohnheitsrecht und nicht nach dem strengen Recht zu 
entscheiden, wahrend die schwereren FaIle dem bischof
lichen Gericht uberlassen blieben :14), so muDte fUr Calvin 
die Frage entstehen, wie nach del' Vereinigung del' beiden 
Tribunale in dem stadtischen Gericht des Leutnants die-

31) Ebenda 11,371393 und Mallet, Edits 3,84ff. 
32) Sources Il,27lff. 
"3) Die Herausgeber der Opera drucken nnr zwei diesen Stoff behandeInde Frag
mente ab (Op. 10a,1.32ff). Es ist ihnen entgangen, daB das von ihnen unter der 
Ueberschrifft: premier fragment d'un projet d' ordonnance sur Ia procedure civile 
nach dem Nianl1skript in Gotha abgedrnckte Entwurf fast wiirtlich iibereinstimmt 
mit einem in dem Staatsarchiv aufbewahrten in den Sources Il,394 abgedruckten 
Edit du Lieutenant v. 15. Nov. 1542. (Mallet, Edits 3,132 -137). 
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ses auch wichtigere Rechtsialle in einem beschleunigten 
Verfahren erledigen konnte, ohne mit dem Interesse an 
einer klaglosen, grundlichen Untersuchung und Entschei
dung in '\Viderstreit zu geraten. Die Statuten von 1529 se
hen die BeschleunigungsmaDregeln fur die wichtigeren 
Falle (de grosse importance) vornehmlich in del' Abki.it'
zung del' Fl'isten nach del' Litiskontestation bis zu1' VerOf
fentlichung des Beweisstoffes, (so bei den Einreden und Ge
o'enauDerungen des Beklagten und bei dem Beweis) und 
~ 

beachten nicht, daD bereits die Statuta nove reformacionis 
curie officiliatus Gebenn (ensis) Abschnitt V 05) dieses Be
schleunigungsvel'fahl'en WI' das bischofliche Verfahren 
llachdrucklich festgestellt hatte. Bedeutet diese "Refor
mation" eine Vereinfachung des ordentlichen mit pl'ozes
sualischen Formen und Feierlichkeiten belasteten Verfah
rens, wie dieses in jedem kanonischen orda iudiciarius in 
scholastischer AusfUhrlichkeit vorgeschrieben und in Gen f 
bis zum Jahre 1450 im Gebrauch war, so biegt sie und mit 
ihl' Calvin, del' sie z'\veifellos uberninlmt ""), in die romisch
rechtliche Vel'fahrensart zuruck. 

3 

\Vir greifen aus dem "projet d'ordonnance sur la pro
cedure civile" nul' die wichtigsten, auf das summarische 
Prinzip eingestell ten Bestand teile hel'aus. 

Die Fristen fur die erste Ladung (adjournement, evo
cation) und die spateren durch die Nichtbefolgung del' er
sten veranlaDten drei Ladungen werden nicht naher fi
xiel't, wahrend das bisher geltende kanonische Recht einen 
Zwischenl'aum von 20 Tagen bis 3 Monaten feststellte, urn 
die Grundlage fUr das Versaumnisverfahren (deffault) zu 
gewinnen 37). 

35) Sources I. 365ff. 
3~) Mem. et doc. 1/2,25,92.94ff. 
3a) Sources l. 
36) Vgl. Op. 10,/1,136 mit Abschn. V. der Constitutiol1cs et statuta (de abbreviaciolle 
causarUl11 et litum, Sources a. a. O. 369if. 
0') End e man n, ZiviIpl'ozeJlverfahren Ilach del' kanonistischen Lehre in der 
Zeitschr. fUr deutschen Zivilprozell XV, S. 202f. Vergl. dagegen Calvin a. a. O. 132ff, 
Statuta V, (Sources 1369) und Statuts et ordonnanccs 4 (Sources JI,272f.). 
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Die Vorschriften fUr die erste Ladung und das Vel'
saumnisverfahren stiInmen wesentlich mit dem romisch
kanonischen Recht, soweit dieses die diesbezuglichen Be
stimmungen des letzteren ubernommen hat, und ebenfalls 
mit dem franzosischen Recht tlberein :lS). 

Dementsprechend wird auch bei del' Klage des Aus
landers gegen den Genfer Burger ganz allgemein ein 
summarisches Verfahren gefordert mit denselben Bedin
gungen, wie bei dem Pro zeD zwischen z"\vei Burgern. Das 
entspricht wohl del' am 24. J anuar 1528 in dem Rat del' 
Zweihundert beschlossenen Bestimmung: Item conclUdi
tur quod unusquisque petitus ad comparendum coram 
Dominis sindicis ad instantiam qua rum c u n que per
sonarum debent comparere et hoc sub poena trium gros
sorum et interesse missione partis facientis de contrario 
pro qua 1 i bet vic e cum fuerient petiti ad instantiam 
ext l' a n eo l' u III et de Burgense ad Burgensem lapsis 
tribus vicibus debe at solvere supra dictam poenam. Nul' 
darf del' Burger, wenn e1' sonst eine Kaution leisten will, 
llicht ins Gefangnis gesetzt werden. 

'Vas nun den Gang des eingeleiteten Verfahrens be
trifft, so muD man zunachst die personlichen, das person
Hche Recht gegen einen bestimmten Schuldnel' geltend 
machenden Klagen ins Auge fassen. \Vo es sich um Eintrei
ben von auf einmal zu zahlenden Schuldbetragen (debtes a 
paier pour une fois) handelt, muD man mit Rucksicht auf 
die finanziell schwache Bevolkerung und zur Vermeidung 
von \Veitschweifigkeiten und VerdruD del' Parteien bei Kla
gen, deren Streitgegenstand die Summe von 5 Gulden 
nicht uberschreitet, ein summarisches Verfahren ein
leiten, bei dem die Behauptungen und GegenauDerungen 
del' Parteien (propositions et responses des parties), die 
Aussagen del' Zeugen nurmundlich entgegengenommen und 

as) Vergl. Bet h mann - Ii 011 w e g, Der riimische ZivilprozeB Bd. III, 303ff .. 
S t e i n wen t e r, Versaumnisverfahren 192; tiber die Missio in bona (bei Calvi~ 
gaiger en ses biens) liollweg ib. 304; Ii art m a 11 n, Kontumazialverlahren 48; 
tiber die r'olgen des Nkhterscheincns des Kliigers (si Ie demandeur ne comparoissoit 
10/1; 134: Bethmann-liollweg lI, 61311. S t e i II wen t era. a. O. 50,70fi. 132. 
fiir das riimisch·kanonische Verfahren: M ii n c h, Das kanonische Gerichtsver
fahren und Strafrecht J 256ff.320ff; f.r das franziisische Verfahren: 1mb e r t, 
Institutiones forenses cap. 2ft: 
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alle Zwischenu1'teile (sentences interlocutoires) nicht p1'o
tolwlliert werden. Es ist nul' ervvunseht, daD del' Ge
richtssekretar den Fall in sein .Memorialbuch eintragt. Es 
cntspricht ferner dem Charakter des beschleunigten Ver
fahrens, daD bei geringeren, 10 Gulden nicht tiberschrei
tenden Sehuldfordel'ungen die Appellation abgeschnitten 
und nul' bei h6heren Betragen be\villigt wird. Durch diese 
Einschrankung del' Appellation wird die Praxis des kanoni
sehen Rechtes: c 18 C 2 quo 6 39

), wonach man gegen alle 
zwischenurteile berufen konnte, im Sinne des diese Appel
lation ausschlieDenden l'omischen Rechtes (c 1 C Th 11, 
36; c 2 Th 11, 30) beeinfluDt. 

Calvin gJaubt, mit seinem Entwurf del' alten Genfer 
Gewohnheit (nostre ancieune coutume) zu foIg-en (ib. 135). 
Doch bestimmen die Statuta von 1450, daD bei geringfugi
gen Forderungen (in modicis causis) die Offizialen summa
risch und mllndlich verf'ahl'en und die FiiIle in das Memo
rialbuch eintragen sollen, wobei es ihnen auf del' einell 
Seite frei gelassen wird, ob sie nicht auDerdem noch an
dere Feierlichkeiten beobachten odeI' nicht beobachten 1

:)), 

auf del' anderen Seite die Beobachtung von Feier
lichkeiten, namentlich die Litiscontestation, untersagt 
wird 41). Befolgen die Statuta zweHellos die Vorschriften 
del' Clemen tina Saepe von 130G und den diesel' vorangehen
den von Innozenz IV. gegebenen Erldal'ungen del' Begriffe: 
de plano und sine figura judicii ""), die abel' \viederum in 
del' Hauptsache mit den Bestimmungen des summari
schen Verfahrens des l'omischen Rechtes tibereinstimmen 
(Befreiung von del' strengen Forderung des Litiscontesta
tionsaktes, Beschrankungen del' Zwischenappellationen, 
Fristenkurzung), so erganzen sie die Vorschriften del' Cle
mentina Saepe durch die ebenfalls im romischen Recht 
ausgesprochene Forderung, daD del' sonst in einzelnen 
Abschnitteu des Verfahrens nich t pl'otokollierte Fall in 

as) Vergl. Mar ant e, de ordine iud. speculum aureUI11, 101. 282, nr 29. 
10) I1I,8, Sources 368: aliis solemnitatibus juris uno contextu servatius vel non 
servatis. 
41) VI, 17, Sources 370: statuimus .. quod .. in catisis modicis et miserabilium 
personarum hujnsmodi, lluHns strepitus iudicii seu ql1evis alia iudicialis solemnitas 
aut litis contestatio requiratur, sed sum mar i e e t ]J 1 a n 0 pro c e d i debeat, 
42) B r i e g 1 e h, Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse, S. 35H. 
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das Memorialbuch des Officials einzutl'agen sei 43). 
Calvin die Bestimmungen del' Statuta hinsichtlich 
"modi cae causae" iibernimmt, so beseitigt er glei 
das Schwanken del' Statuta in del' Frage del' Litiscon 
tion. Diese ,vird von ihm beibehalten als die von 
des K1agel's mundlich ohne aIle Feiel'lichkeit und 
erfolgende Beantwortung (en affimant ou niant pour con
tester la cause) der Forderung ("demande") des 
(Vgl. die Formeln: pete literl1 contestando - litem 
testando nego narl'ata, prout narrantur et dico 
fieri non debel'e) 44). 

Die Beibehaltung del' Litiscontestation geht wohl au . 
die im Mittelalter weithin verbreitete Anschauung zurlick 
daD die Litiscontestio als Erklarung del' Strcitabsicht (bel 
Calvin S. 135: "intention") das fUndamentum und del' la
pis angularis des Prozesses sci, eine Anschauung, die Cal:" 
vin umsomehl' teilen konnte, als die mittelaltel'lichen Ju~ 
risten in del' Einverleibung del' litis contestatio in den Pro
zeD eine Erneuerung del' justinianischen Formel (narratio 
des Klagers und contradicitio des Beklagten) sahen 45). 

Die Litiscontestation geschieht in den letztel'en Fallen 
unmittelbar (directement) nach dem El'scheinen des del' 
Ladung Foige leistenden Beklagten, in del' bereits darge
legtell Form del' Bejahung odeI' \'erneinung del' Streit
sache. \Venn es sich um die Tat eines Dritten handelt, 
del'entwegen del' Bek1agte belangt ,yird 46), so ,vird diesem 
ein Aufschub von zwei odeI' mehreren Tagen bewilligt, je 
nach dem, ob sich del' Dritte in del' Stadt odeI' auDerhalb 
aufhaJt. Den Beweis fUr seine "Intention", d. h. die eigent
liche Pl'ozeDfrage, um die sich alles dreht und von deren 
Beantwortung die Entscheidung abhangt (in dem romi
schenRecht: ea pars formulae, qua actor desiderium suum 

43) 1m romischen Recht: adnotatio (Vgl. Bethmann-liollwcg a. a. O. 3.349). 
44) I~. Soh m ir., Die Liiiscontestatio 1914, S. 192. 
"5) Vergl. R. Soh m, a. a. O. 194. liier allerdings auch der Nachweis, daB 
diese Anschaullng irrtiimlich und ein Erzeugnis des von der Theorie ausgehendcn 
Strebens nach der antiken, verrllutlich unveranderlichen litis contestatio war. 
46) Dem von den lierausgebern ilberlieferten Text: pour lequel neant il soit tenu ist 
die andere yon Mallet a. a. O. 3,143 mitgeteiite Lesart: neaul1110ings il soit tenn 
vorzuziehcn. Es handelt sich U111 das in cler mittelalterlichen Proze!lordnlll1;;: 
crorterte factul11 alicnull1. (VerRI. Durantis, Speculum juris. cle prohationc ~ 5·, 
Nr. 18.19. 
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udit, Gaius lnst. IV, 41), kann del' Klager enhveder 
UUl'eh cine geschriebene Urkunde, die e1' an Ort und Stelle 
vorzuzeigen hat, odeI' dUl'ch Zeugen liefern. 1m 1etztel'en 
FaIle wird ihm je nach dem \\-ohnsitz des Zeugen eine 
el1tsprechende Frist eingeraumt. 

Hoi den IGagen uber Betrage, die die Summe '1,7011 5 
Gulden uberschreiten, wird sofern derTatbestand durch 
.Qil1en Sehuldschein klar erwiesen ist, auch ein summari
sehes Verfahren am Platze sein, sonst muD die Miindlich
keit und Unmittelbarkeit des Verfahrens einer schrift
lichen und kompliziertel'en Prozedur weiehen. 1m el'stell 
Tel'min, auf den die Ladung lautet (au premier jour de 
lassignation) legt derKlager eine schl'iftlicheKlage in dupp-
10 VOl'. Das eine Schriftstuck ,vird dem Beklagten auf seine 
Kosten ausgehandigt, mit dem Ersuehen, den Klagelibell 
innerhalb 8 Tagen mit einer ausdriicklichen Litisconte
station zu beantworten. Geschieht dies, so steht es dem 
Klager frei, seine Sache wiederum innel'halb einer vveite
ren Frist von 8 Tagen in einer artikulierten Schrift, d. h. 
in einem, die Beweisartikel enthaltenden Instrument, in 
einem artikulierten Klagelibell zu begriinden und die not
vvendigen RAWeiSllr]nl11den heizllfiigen. Der Beklagte ist 
dann vel'pflichtet, innerhalb del' gleichen Frist die Artikel 
zu beantworten. Er kann auDerdem Zeugenbe"Teis anbic
ten, wozu ihm eine weitere Frist von einer \V oche einge
raumt wird, in del' die Zeugen vernommen werden kon
nen. Dann erfolgt wieder nach einer \\Toche die Veroffent
lie hung del' Zeugenaussagen (die publicatio attestationum, 
naeh dem gelaufigen Ausdruck des ordo iudicial'ius). Fur 
den Fall, daD die Parteien nach del' Verbffentlichung del' 
Zeugenaussagen noch einige del' Aufklarung del' Sachlage 
dienliche Beweisdokumente nachzutragen wiinschen, ,vil'd 
ihnen eine Frist von einer \Voche zugestanden. 

Uebel'trifft diese prazise Darstellung del' einzelnen 
Phasen des Prozesses die entsprechenden Schilderungen 
desselben Gegenstandes in den Statuta VI, 17,18 und Sta
tuts et Ordonnances 10,11 und 12 4

'), von denen sie offenbal' 
ausgeht, an Klal'heit und Vollstandigkeit, so konnte man 

") Sourccs 1,3701. llud IL274f. 
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zunachst bemangeln, daB Calvin nicht deutlich ausein
andersetzt, was geschehen soll, \Venn del' Beklagte die 
Klage verneint. Er spricht ganz allgemein von den Ein
reden (exceptions), die del' Beklagte vorschutzt, \vobei del' 
Unterschied von peremptorischen und dilatorischen Einre
den nicht weiter e1'l,-ahnt \vird; denn die ,\Vendung: ,sie alJe
guoit solution ou chose semblable, l(ann wenigstens nach 
del' romisch-kanonischen Theorie von beiden Arten ver
standen werden. (Defensione.s, quae ipso jure to 11 u nt , 
ut sol uti 0; quae solutionem d iff e run t) '''). Ebens{) 
allgemein ist die Bestimmung, daD man verschiedene Eiu
reden in demselben Streitobjekt vorschi.Hzen ],ann, je nach 
dem '~Tunsch del' Parteien und je nach den 13eweisgegen
standen, und zwar so, daD cine Einrede die andere nicht 
auszuschlieBen braucht. Es laDt sich nicht entscheiden, 
db hie I' Calvin hauptsachlich an die peremptorischen Ein
reden denkt, die man nach dem romischen und dem ihm 
darin folgenden kanonischen Reeht zwal' in del' Regel 
sehon bei del' Litiseontestatio vorschutzte, die man abel' 
auch nach del' Litiseontestatio bis zum UrteH anbringen 
konnte 49). 

Immerhin scheint Calvin mit diesen allgemeinen 13e
stimmungen zunachst die Freiheit und BeviTeglichkeit in 
dem Beweisverfahren hervorkehren zu wollen. Dies 
wirct begreiflich, wenn man bedenkt, daB in dem bisheri
gen kanonischen ProzeD eine formalistische, mechanische, 
in unzahligen Einzelvorsehriften sieh erschopfende Be
handlungsweise vorherrschend war. Del' Richter war 
Schritt fUr Schritt gebunden durch Vorschriften, die mit 
ihrem Formalismus jede freiere Bewegung erdrucken und 
damit das Augenmerk von del' Herstellung materieller 
Wahrheit vollstandig ablenken muflten 50). Dazu kommL 
daB Calvin die Verworrenheit, die in del' Lehre von den 
Einreden herrschte, nicht mitmachen wollte. (Beispiele: 
Zu den prozeDhindernden Einreden gehoren denn auch die-

48) VgI. D u ran tis a. a. O. H,l, de except et rep!. § 1 nr. 4,5: vgl. lnno enz IV. ill 
seinem "Apparatus ad deeretale, ad e. 4. X. II,25. 
49) c. 8 Cod. VIlI,36, c 2 C. VlI, 50: peremtorias exceptiones omissas in initio 
antequam sententia feratur opponi posse perpetuum ed. manifeste declar~t. 
D u ran tis a. a. O. § 3, nr. 1,3. 
50) End e man n, a. a. O. 272ff. 
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jenigen, die actionem nullam esse darstellen, sogar die di
latoria solutionis; es herrseht "Cnstimmigkeit daruber, ob 
nad] del' Veroffentliehung del' Zeugellaussagen noeh Ein
l'eden odeI' Repliken statthaft seien) 51). 1m Interesse eines 
schleunigen ,Terfahrens wurde Calvin schwerlich die An
schauung des kanonischen Rechtes gutheiflen, \vonach die 
zahlreichen dilatorischen Einredell in dem Zeitraum zwi
schen Einreichung del' Klage und del' Litiscontestatio VOl'

geschutzt werden lWllllten, "vas beim Fehlen einer aus
drucklichen Vorschrift, die Einreden zusammenzudran
gen, eine Belastung des Verfahrens bedeutet 52). Daher ist 
es als ein Zeichen del' Vereinfachung zu begriWen, daR 
Calvin im Unterschied vom kanonischen, aber auch dem 
romischen Recht, die eine triplicatio, ja sogar quadruplica
tio vorsehen, dem Beklagten eine z\veite und dem KHiger 
eine dritte Entgegnung nieht gestattet. 

:Man konnte einwenden, daD Calvin dUl'eh Aufstellung 
riner Reihe VOll Verhandlungsterminen nach der Litiscon
testatio sich von'dem romisehen Hecht entfel'nt, nach dem 
e i 11 Tel'min alle mlinclli..:hen, naeh dCl' Litiscontestatio 
wenn auch nacheinander, nicht miteinander erbrachien 
und zu beweisenden Tatsachen einschlieflt 5"), uncl damit 
(lem beschleunigten Verfahren mehr gerccht wird. Dem
gegeniiber muD festgestellt werden, daD Calvin in der Auf
stellung von versehiedenen Terminen an die Vorschriften 
del' Statuts von 1529 gebunden v\'ar. (vgl. clie Beschhisse 
vom 7. und 21. November 1541 und 15. September 1542) 54), 
die abel' bei Aufstellung von Tel'lninen die moglichste Ab
kurzung ihrer Dauer verlangen (pour abrevier que sera 
possible), die Calvin sogar von 10 Tagen auf 8 herabsetzt 
(im FaIle des Beweises des Klagers). 

Entsprechen die verschiedenen Termine allerdings 
denjenigen des kanonischen Rechtes, so hat diese Abwei
chung von dem romischen Recht keine prinzipielle Bedeu
tung. Die Stellung des Beweisverfahrens ist dieselbe wie 

51) Vg!. R au, das Beweisverfahren im ordelltlichen ProzeB im Archiv fur die 
zivilistische Praxis 38,417ff; End e man n a, a. O. 217fl. 
52) Endemann, a. a. O. 212, ff. 
53) Rau a. a. O. 422; Bethmann-Iiollweg a. a. O. 3. S. 372 
51i) R C. 35,408; 36,122ff. 



im romischen Recht. Das Be'.veisverfahren '.Yird namlich 
nicht, wie im deutschen gemeinen Zivilprozefl, von dem e1'-. 
sten Hauptverfahren dUl'ch ein Beweisinterlokut streng 
abgesondert, es tritt hie l' nicht, \vie im deutschen Prozefl 
del' Gegensatz z,vischen Behauptung und Be'veisfuhrun~ 
hervor, ja es kann die Partei ihre Gegnerin von Anfang del' 
Yerhandlung an bis zumTage derVeroffentlichung derZeu_ 
genaussagen immel' vdeder im Rahmen del' l'ech 

V<'·VH'~H."M' 

Verordnungen den Beweis vOl'bringen lassen (op 1011; 136)~ 
Es fehlt auch das im kanonischen Recht im Ansatz vor .. 
handene, in dem deutschen Prozeflverfahren ausgebildete 
dem romischen Recht noch frentde sogen. Eve n t u a 1 ~ 
prinzip, nach dem alle Verteidigungsmittel, die in einem 
bestimmten Stadium vel'einbart ,"verden, z u g 1 e i c h und 
mit e ina n d e r geltend gemacht vyerden konnen. 1m ub 
rigen darf man nicht, um das calyinische Beweisyerfahren 
an das 1'omische anzugleichen, darauf hil1\Veisen, daO auch 
dieses F1'isten kennt, die auf Antrag einer Pal'tei odeI' nach 
Gutdunken des Richters den stl'eitenden Parteien bewilligt 
werden, die sog. dilationes instrumentol'um causa. In die
sem FaIle wurde namlich del' Partei, die nicht von vo1'nhe1'
ein wissen konnte, was vom Gegner angefochten und von 
ihm vorgebracht werden wird, die Moglichkeit gegeben, in 
bestimmten Fristen die notwendigen Beweisrnittel zu sam
meln 55). Die dilatio instrumentorum causa ,:val' abel' nicht 
eine Frist zur Fuhrung des B e IV e i s e s und eine V e r -
I a n g e run g cl e r Lit i s den un z i a t ion s f r i s t , 
sonclern eine von clieser ganz unabhangige vollige A us· 
set z u n g des Rechtsstreites. 'Vahrend des Verlaufes 
cliesel' Frist l'uhte die Tatigkeit des Richters, sodan clie Par
teien erst nach Ablauf diesel' Aufschubszeit wieder er
scheinen konnten Uti). Diesel' Aufschub des Prozesses stand 
allerdings im Gesichtskreis Calvins. Die Ueberschrift am 
Schlul3 des Fragmentes "pour quel temps une action est 
intel'l'ompu (143)" beweist dies. Leider sincl seine clies
bezuglichen Ausfllhrungen nicht mehr aufzufinden. 

fi5) R au, a, a. 0.230; P I a n c k, die Lehre vom Bcwcisurteil 120ff.; Bet h man n
fI 0 I I w e g, a. a. O. 3,274. 
56) Dig' V 1,36 Cod. III 11,3 Vgl. Bethmann-fIollweg a. a. O. 11,177, III, 194 und 
Kip p "Zur Geschichte des riimischen Zivilprozcsscs und des interdictum quorum 
bonorum" in der festgabe u. Bernh. Wil1l1schcids 50 jiihrigen DoktorjubiIaum IOSii. 
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Um einen erschreckenden Eindruck von del' 'Veitlau
figkeit des l(anonischen Verfahl'ens zu bekommen und den 
Abstand des calvinischen von diesem ermessen zu konnen, 
Iflul3 man wissen, dan die maflgebenden kanonischen Pro· 
zessualisten 24 kasuistisch unterschiedene clilationes auf
gestellt haben, in denen die dilatio probatoria 3-6-9 Mo
nate umfassen konnte 1 5,). 

Es entspricht fernel' clem Beschleunigungsprinzip, 
wenn bei geringfUgigen Stl'eitsachen das Urteil acht Tage 
nach dem Abschlufl des Verfahrens gefallt werden soIl (vgl. 
Statuts et ordonnances 10 Schlufl)58). In ,vichtigen Fallen, 
die eine eingehende Beratung erfordern""), ist die Frist nicht 
genau vorgeschrieben. Es '''ird nul' den Richtern nahegelegt, 
ihl'e Beratungen zu beschleunigen uncl die Frist von einem 
Monat moglichst nicht zu uberschreiten. Die Dauer des Pro
zesses, clie in del' spatromischen Zeit die Tendenz zeigte, 
sich in die Lange zu ziehen 60) und in Genf fruher sich 
ofter 2 - 3 Jahre ofter hinschl eppen konn te - noch im 
Jahre 1470, also nach del' Erscheinung del' die Beschleu
nigung des Prozesses energisch fordernden Statutavvird 
in clen "acta honesti viri Jacobi de Fontana" von einer 
zweijahrigen Dauer b~richtet -, wil'd auf 4 11" Monate 
bemessen, ausgenommen die Falle, in denen die Heran
ziehung del' aul3er-halb Genfs wohnenden Zeugen mehr 
Zeit in Anspl'uch nehmen munte (ib. 137). Aeul3erst 
schleunig (plus sommairement) mussen die auflergewohn
lichen Prozesse erledigt werden (ib. 138), d. h. die Rechts
streitigkeiten, die keinen Fristaufschub vertragen, so die 
Alimentenklagen, flil' die auch das romische Recht eine 
rasche Untersuchung fordert 61). 

Calvin hat eingesehen, dan clas Prinzip des summari
schen Vel'fahrens mit dem Geist del' Scholastik, del' in 
clen peinlich kasuistischen Distinktionen del' kanonischen 
Lehre sich erschopft und damit die \Veiterungen des Pro-

57) Endemunl1, u. u. O. 214: Rau, a. a. O. 416 
58) Sources 1I,274. 
50) Ob zu dieser Beratung aueh auBeramtliche Autoritaten, wie das kanonische 
Recht vorsieht (Durantis II, 2 rubr. de. requis. consilii), herangezogcn werden 
kOl1nen, wird nieht gesagt. 
CO) \V eng e r, Institutioncn des riimisehen Zivilprozesses 291. 
6J) Wen g e r, a. a. O. 315; Briegleb, a. a, O. 245ff. 
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zesses verursacht, brechen muD. \Venn e1' trotzdem 
zelne Fristen nach del' Litiseontestatio einfUhrt 
,,1"lt 'd ,so ~e wan \. . e1' ~1e ureh eine feste, zeitlich genau begrenzte 
Or~nu~lg z"\vl~ehen Behauptung und Be\veisflihrung ein. 
Bel selllem Rmgen urn die Vereinfachung des Prozessei' 
l~omm~ ab;l' das eine Prinzip nieht zur Auswirkung, nam: 
lIeh die ueberzeugullg, daD das Verfahren bei aIler B,.,.
wegliehkeit doeh eine gewissen Straffheif aufweisen 111 ~ 
Dem calvinischen Entwurf fehlt das feste Beweisinter_ 
lokut. Das Beweisthema wird von den Nebensachen ge
t1'ennt und als selbstandige Hauptsaehe hingestellt. Es 
wird nicht dem Richter, SOndeI'll den Parteien "i.iberlassen 
was sie als eigentlich stl'eitige Hauptsache ansehen wollen: 
So kann es geschehen, daD die Partei bei del' ihl' einge
r~.umten Beant-wortung del' gegnerischen Artikel immer 
dle einzelnen ihr als wichtig erscheinenden Behauptun
gen herauszugreifen und zu widerlegen ve1'sucht. Es ist 
im Grunde ein Inzidentverfahl'en. Zwar liegt bei Calvin 
ein Versuch, sich dem Beweisinterlokut zu nahern nam
lich das Zugestandnis, daH die Partei wahrend des ~anzen 
Prozesses ihre Zeugen schworen lassen kann, was nul' 
verstandlich ist, wenn einer odeI' mehrere Mitgliedel' des 
Gerichtes diese Handlung leiten. Es lant sich abel' nicht 
leugnen, daD ein solches Rechtsmittel leicht miDbraucht 
werden kann, urn den Gang des Prozesses zu unterbl'eehen 
und ihn hintanzuhalten, wie dies bel'eits in del' franzosi
schen Gesetzgebung seit del' EinfUhrung del' dem kanoni
schen Rechtentlehnten "interrogatoires sur faits eta1'ticles" 
durch die Ordonnance von 1539 del' Fall war. (Vgl. § 37 de 
se faire interroguer, l'une l'autre, pendant Ie proces, et sans 
retard d'iceluy, par Ie juge de la cause (2). Hat nun Cal
vin diese Bestjmmung del' Ordonnance ubernommen, 
80 hat e1' es zweifellos in del' Ueberzeugung getan, daB 
durch die verstarkte EinfluDnalnne des Gerichts auf den 
Gang des Beweisverfahrcns die .Moglichkeit geboten werde, 
die Parteien auf das Hauptthema, die eigentlich strittige 
Sache, hinzulenken und die abwegigen Artikel und Be"\veis
mittel auszuscheiden, wie ja tatsiichlich die interrogatoi-

62) War n k 6 n i g und S t e in, franziisische Staats- und Rechtsgeschichte III.640ft. 
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res das fruhere Verfahren, die beiderseitigen Artikel nach 
ihrem Gevdcht zu ordnen, (concordal'e articulos) ersetzen 
soHten 64). Calvin hat abel' "i.ibersehen, daD die Ordonnan
ce von 1539 durch die EinHUll'ung del' interrogatoires die 
bisherige Praxis, vi'onaell die Parteien die artikulierten 
Satzschriften (rubricae) zu wechseln hatten, beseitigen 
wollte. 'Venn e1' abel' auf del' einen Seite die fruher in 
Genf gebrauhte Methode del' artikuliel'ten Satzsehriften 
beibehalt und damit die Freiheit del' Parteien bei del' Auf
steHung ihre1' Beweispunkte nicht beschrankt, auf del' 
ande1'en Seite abel' dem Gericht die Einflufinahme bei den 
interrogatoires zugesteht, so verbaut e1' sich damit den 
'Veg zu einer restlosen Durchsetzung des Beweisinter
lokuts. Er setzt in diesel' Hinsicht einfach die aite Genfer 
Praxis fort. 

Stand abel' diese, wie die Zivilprozefiakten beweiselt, 
stets in einem lebendigen Zusammenhang mit del' franzo
sis chen Praxis, vorzugsweise in del' Zeit, da das romisch
kanonische Recht das Gericht lJeherrschte, so will auch 
Calvin mit diesel' Tradition nicht brechen. Tatsachlich 
sind die Voraussetzungen fUr die Anwendung del' Schrift
Iichkeit und M"i.indlichkeit bei personlichen und ding lichen 
Klageri auf den franzosischen Einflufi zuruckzufuhren. 
Bereits duB r e u i 1 hat in seinem maDge bend en Stilus 
curiae cap. 17 und 19 diesbezuglich ein formliches System 
ausgebildet. Die im Falle einer fremden Handlung (5) 
yom Beklagten gewunschte Frist ist die dilatio consilii 
(jour de conseil odeI' d'advis), die die franzosischen Prozes
sulation in Fallen des Erbschaftsbesitzes odeI' del' Erb
schaftschulden einraumen GG). Dagegen fehlt bei Calvin 
ein deutlicher Hinweis auf die von dem Beklagten fUr die 
Ladung eines Gewahrsmannes erbetene Frist, die die 
franzosischen Prozessualisten dilatio garendi, jour de 

63) Er hat die Ordonnance von 1539, ebenfalls die Institutiones forenses von Imbert, 
die die koniglichen Bestimmungen anfiihren, vielfach, wie wir spater sehen werden. 
beriicksichtigt. 
64j Vgi. Be a u man 0 i r (der Verfasser der Coutume de Beauvoisis VI,15: Lcs 
Qui doibvent jugier). 
reb rices doibvent estre letes et accordees par Ie seigneur et par les hommes 
65) Siehe oben Seite 222. 
60) Vgl. Warnkonig und Stein, a. a. 0.538; Schaffner. Oeschichte l1el" 
Rechtsverfassung frankreichs Bd. III, S. 510. 
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garand genannt haben. Calvin spricht nul' davon, daB 
del' Klager nicht VOl' clem Gericht el'scheinen kann, wenn 
er nicht mit den notigen Beweisurkunden versehen isi 
odeI' die Zeugen nicht vorHihren kann (\7). Eine Anspie
lung auf die franzosische dilatio garendi konnte hoch
stens darin gefunden werden, dan auch die Zeugen in del' 
altesten franzosischen Rechtssprache Gewahrsmanner 
(garants) genannt \verden (is). Es ist allerdings nicht aus
geschlossen, daB del' Satz nicht am l'ichtigen Ort steM und 
daB er sich ursprunglich auf den von dem Beklagten nomi
nierten Gcwahrsmann bezogen hat; daHir wlirde spl'echen, 
dan die Edits von 15G8, denen del' Entwurf Calvins 
zweifellos als Vorlage diente "H), Titl. IlI,8 in diesem Zusam
menhange den Gewahrsmann erwahnen: pour evoquer 
garand, ou soit auteur, quand il sera allegue avoir interet 
en la Cause sera donne delay competent ayant esgart au 
lieu dont il doH estre evoqu8, et sauf de donner autre 
delay, si la necessite Ie requiel't. 

In del' Begl'iffsbestimmung del' Litiscontestation folgt 
Calvin zwar del' Auffassung del' mittelalteI'lich-fI'anzo
sischen Prozessualisten, namentlich Bouteillers 70). Die 
spateI' durch Imbert vertretene Deutung del' Litis
contestatio bezw. contestation en cause ist ihm 
fremd, namlich die Auffassung, die contestation 
sei erst dann vollzogen, wenn del' Richter sie als 
solche anerl(ennt ,1). Calvin meidet diese Deutung, nicht 
urn dem Richter eine ubermiifiig betonte 'Vichtigkeit zu 
geben, sondern z\veifellos aus del' Ueberlegung heraus, dan 
VOl' einer definitiven Besiegelung del' Streitsache durch 
den Richter del' Angeklagte nach seinem Belieben ver
schiedene Verteidigungsaktc vornehmen konnte, ohne zum 

67) Sinon estant gamy. Diese Lesart, die Mallet, Edits 143 (Sources H,400), 
bietet, ist entschieden der vom Archivar Th. Heyer vorgeschlagenen: sinon estant 
g u a ran t vorzuziehen; denn fUr wen solite der Klager blirgen? 
68) Schaffner, a. a. O. 531. 
69) vgl. unten S. 271f1. 
70) Somme rural 1,17,18: litiscontestation est nyer la demande de partie par ung nycr 
pour toutes deffenses. 
7,) Imbert, a. a. O. 1,14.3, setzt seine Deutung del' gewohnlichen Auslegung des ru' 
misch-kanonischen R.echtes entgegen: ils disent la cause estre conteste quand Ie 
defendeur a defelldu seulemellt; mais nails prenons la contestation en cause, quand~ 
Ie defcndeur a defendu, et Ie juge baille son aPlloinctement par dessus 
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Kern des Streites durchzudringen, wie es in Frankreich 
tatsachlich del' Fall \yar. 

'Val' die Annaherung des Genfer romisch-kanonischell 
ProzeBrechtes an das franzosischc clurch allgemeine terri
toriale und kulturelle Beziehung gegeben, so durfte sit' 
Calvin auch ,vohl aus inner en Grunden naheliegen, da e1' 
in diesel' Zusammenfassung keine inn ere Heterogenitat 
des l'omischen und franzosischen Hechtes zu sehen bl'auch
teo Es war damals noch nicht, bis auf einzelne Ausnah
men 72), die Anschauung clurchgedrungen, daB zwischen 
dem franzosischen Gewohnheitsrecht und dem romischen 
Recht eine Kluft besteht. Es hiilt noch damals im \yesent
lichen die Meinung an, claD das romische Recht fahig isi, 
clas RechtsbewuHtsein zu stark en, und daB dieses nieht 
bloB in den inzwischen abgeschafften Lehensgerichten 
lebendig war 73). 

Von diesen per s 6 n 1 i c h c n l(] agen, die samtlich 
Rechtsverhaltnisse betl'effen, die sich auf die Leistung 
einer Person beziehen, unterscheidet Calvin mit dem romi
schen und dem mit diesem ganz tibereinstimmenden 
kanonischen RechtH) die dinglichen Klagen odeI' Vindi
kationen: de actions reales 0 u vendications). Die 
Gleichsetzung soIl abel' nicht etwa bedeuten, daB seine 
diesbezuglichen Ausfullrungen sich nul' mit del' Vindi
kation, del' Eigentumsklage, beschaftigen wo11ten, bei del' 
del' nichtbesitzende EigeniUmer dem besitzenden Nicht" 
eigentlimer den Herausgabeanspruch (vindicatio rei) gel
tend macht. "Tare dies del' Fall, so hatte Calvin nul' ein 
Petitorium 75) im Auge und konnte daher das ihm vorge
schriebene Prinzip eines summarischen Verfahrens gar 
nicht verwirklichen, da die damalige Theorie und Praxis 
ein Petitorium summarium (summariissimum) nicht 

72) S. llnten S. 256. 
73) Vgl. War n k on i g u. S t e in, a. a. O. 599if. 
74) Diese Unterscheidung ist bekanntlich rein romisch·rechtlich llnd den Gewohll
heitsrechten der "Barbaren" fremd. 
75) Die beiden Ausdl'iicke Petitorinm und Possessorium sind Calvin iJekannt. Vgl. 
Hnten S. 237. 



- 232-

kennt. Denn nul' die possessorischen Klagen eignen sich 
zu einer summarischen Verhandlung. Das Possessoriurn 
summariissimum del' Postglossatoren und des usus 1110-

dernus ist bekanntlich cine 1!mbildung del' beiden im 
justinianischen Recht bereits vereinigten Interdikte: uti 
po s sid e tis und u t l' ubi, cine "portio interdicti Uti 
possidetis" 76). 'Vie in del' nachklassischen rOIIlischen 
Zeit, so wurden auch in Genf die possessorischen Klagen 
ex causa interdicti angestellt; auch die Edits von 1568 
haben die Ueberschrift: (tit. 2) Des maW~res possessoires 
et inerdits. Die Interdiktsfol'mel ist nicht mehr ein selb
standiges ProzeDmittel. Die Klagen ,verden, \\ie andere 
gewohnlichen Klagen, olme Erteilung des formlichen Inte1'
dikts eingeleitet und begrundet; es wird auf den materi
ellen Inhalt des Interdikts gesehen und die Klagen nach 
dem materiellen Grundsatz entschieden 77). 

\Venn auDel'dem Calvin in denl Abschnitt libel' die 
Vindikationen auch ausgesprochen possessorische Klagcll 
behandelt, so entspl'ichL die mit del' Vindikation identische 
actio in rem dem Sprachgebraueh del' klassischen romi
schen Juristen, nach denen die actio in rem jede Klag
forme1 zum Schutz eines dinglichen Rechtes bedeutet, 
eine Auffassung, die dann in del' prozessualen Theorie del' 
neueren Zeit wiedel'kehrt 78). Die Aufgabe, den wahrell 
Charakter del' actiones restlos richtig zu bestimmen und 
die einze1nen ProzeDphasen zu schildern, wird aUerdings 
wesentlich erschwert, da das zweite Fragment im Unter
Bchied von dem ersteren verderbt und auBerdem viele 
stilistische Unebenheiten aufweist, ein Zeichen, daD essich 
hier um einen primitiven, die glattende Hand erheischen
den Entwurf handelt 7

9
). Schon del' erste allgemeine Satz: 

Quiconque vouldra intenter querele de maison, terre ou 

76) Bruns, Das Recht des Besitzcs im lVlittelalter. S. 260ft. 
77) Bet h man n - H 0 II w e g, a. a. O. 3, S. 46 - Der sUlllIllarische Charakter deS 
Interdiktenverfahrens ist allerdings ofter, namentlich von S a v i g n y (Recht des 
Besitzes § 35) bestritten worden; heutzutagen ist man geneigt, diesen Wesenszug 
doch anzuerkennen. V gl. W e 11 g e r, a. a. O. S. 316fi und die hier angefiihrte neueste 
Literatuf 
78) WI ass a kin "Real-Encyklop. d. klass. Altertumswissenschaft" (Pauly-Wissowa) 
s. v. Actio. 
79) Vgl. die Anmerkung der Herausgeber. ebenda 128, Anm. 9. 
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auUre possession, qu'il pl'ocede pal' l' e que s t e, pour 
estre mis en possesion, inserant 1 cdr 0 i t quil y veuIt 
nretendre, fordert die Frage heraus: 'Vill hier Calvin nul' 
die el'forderlichen, den Prozel1 einleitenden Moclalitaten 
angeben, will e1' einscharfen, daD beim Beginn jedes Be
sitzstreites (querelle) ein Klagegrund angegeben werden 
soIl, wobei das "droit" mit dem Klagegrund identisch 

; odeI' soIl die HinzufUgung des Rechtes, das del' 
Klager vorschutzen will, auf die petitorische Klage hin
wei sen ? Gegen die erste Annahme ,vt'lrde sprechen, daD 
Calvin bereits vo1'11e1' einscharft, jede Klage musse eine 
])estimmte Bezeichnung des Klagegrundes und Klage
gegenstandes und einen hestimmten Antrag enthalten 80). 
Es solI hier die Forderung unterstrichen "verden, daD in 
jeder Klage die Streitsache gena u festgestell t \verde und 
del' Klageantrag sich auf die den Besitz des Klagers be~ 
weisenden Tatsachen stutzen muD. '\7\7ar die erstere For
derung hauptsachlich in dem romischen Recht begrundet, 
das allerdings ausnahms\veise die ex;pressa causa verlang 
te 81), so tritt die Betonung del' Tat sac hen, aU8 denen 
del' Klageantrag begrUl.lclet wirel, hauptsachlich in dem 
Yrittela1tel' hervor: dabis mihi factum, clabo tibi jus. Es 
wird daher die Annahme zulassig 8ei11, dan Calvin an un
serer Stelle den Rechtsgrund (droit) von dem Klagegrund 
(cause) unterscheiden ,vill. Del' Rechtsgrund stutzt sich 
abel' auf den Erwerbsgrund des Eigentums, den Titel 
(titre): Erbschaft, Kauf, Schenkung (Wtre dheritage, ven
dition et donation) - zweifellos entsprechencl clem romi· 
schen-rechtlichen titulus pro herede, pro emptore, pro 
donato 82). Tritt del' Klager mit del' Anfuhrung dieses 

Btl) 10/1, 139: que en toute demande lant de parole comme par escript, que <lpres 
narre 1 e i a i c t, il y ait certaine con c 1 u s ion. Cestacire que l'acteur cxprimc 
cc qui! veu! demander. Das war Ubrigens die allgemein ancrkannte fonlerung des 
l11iitelalterlichen ProzeBverfahrens. Der Klagelibell muB klar die causa (factum) be
zeichnen, dann die ohiigatio inde descendens und die actio, quae ex obligatione tall
quam ex matre oritur (Durantis IV). 

HI) DaB diese expressae causae nicht unbedingt criorderlich waren, sOlldern daB der 
Klager sich zunachst auf einen, bestimmten R.echtsgrund berufen und dann hiervon 
abgehen und sich auf einen anderen Rechtsgrund stiitzel1 kOl1nte, stehl fest. V gl. 
die Belegstellen und den Streit um die causa expressa Rhein. Museum Bd. 2,22211. 
251ff und Vo i g t , Ueber die conditiones ob causam, S. 148ft. 

82) Voigt, a. a. O. S. 195ff. 
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Titels in del' Klageschrift (lett1'es 83)) den Beweis seines 
Besitzrechtes an, so konnte man vermuten, daB dies n 
in dem Petitorium, vvie dies auch die spatere Genfer Praxis 
vol'sieht 84), geschehen konnte. Calvin lant abel' auch bei 
dem Possessorium den Klager seinen Titel geltend machen 
wenn auch diesel' "tiltl'e apparent" nicht ganz' evident 
bewiesen werden kann. Hat damit Calvin offenbar die 
bisherige Genfer Praxis nicht verlassen, so denkt er '7u:'£>i<~,,~~: 

feHos an ein Petitorium, wenn e1' den Besitzanspruch des 
Klagers auf eine vakante Herrschaft durch den Erbfolge_ 
titel (Wtre de succesion) begrunden lant 85. 

Dagegen hat die ausfUhrliche Beschl'eibung des Ve1'
fahrens zwischen dem KUiger und der Gegenpartei, die 
sich bereits im Besitze eines angeblich durch Erbschaft 
odeI' Kauf odeI' Geschenk erwol'benen Besitzes befindet 86), 
entschieden das Possessorium im Auge. Die erhobene 
Klage, del' del' Klager einen schl'iftlichen, z\var nicht voll
standigen Beweis, abel' wenigstens eine Bescheinigung 
seines Rechtsanspruches zugrunde legen muD, wird dem 
augenblicklichen Besitzer (eines Hauses odeI' einer Scheu
ne) zur Kenntnis gebracht; sind sie selbst nicht Besitzer 
(Calvin denkt vermutlich an Pachter), so haben sie den 
Fall dem Besitzer mitzuteilen. Befindet sich diesel' in 
einer anderen Gegend, so lUUn del' Bewohner des streiti
gen Besitzstlickes odeI' ein AndereI' dem Gel'icht daruber 
Mitteilung machen, um gegebenenfalls eine Frist zu er
wirken, in del' die Ladung des Besitzers erfolgen und die
sel' sich in den Rechtsstreit, wenn er will, einlassen kann. 
Wird del' Wunsch nach einer bestimmten Frist fur den 
Besitzer nicht geauBert, odeI' erhebt diesel' keinen Wider-

83) In den Akten der bischoflichen Zeit litterae oder cedula; dementsprechend aueh 
der Ausdruck: copia litterarum, copiae cedulae partis supplicantis. 
84) Vgl. die Loi sur la procedure civile yom 29. September 1819, tit. XIX, art. 260. 
85) Es ist zu bedauern, daB der von Calvin ausgearbeitete Entwurf tiber die Erbfolge 
(i! est diet au titre des successions, comment il y faut proeeder, vgl. 10/1,131: de 
mectre en possession d'heritage, item quel ordre en y doict tenir), uns nicht erhalten 
lst. - cs ist hier nieht der Ort, das crbfolgerecht der bischiiflichen Zeit zu eriir
tern; es sei nur auf eine interessante yom kleinen Rat getroifene Entscheidung liber 
die Vacantia bona Yom 20. Marz 1459 verwiesen (Reg. du Cons., herausgegeben von 
Rivoire 1,279). 
86) Es handelt sich hier offenbar, soweit die Erbfolgefrage in Betracht kommt, um 
eine Partei, die pro haerede. nicht aber pro possess ore besitzt. Denn derjeni2"e<. der 
pro possess ore besitzt, braueh! keinen "titre" anzugeben. 
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spruch (te11e demintiation faicte sil ny (est) nulle oppo
sition faicte, ne declaration, ne demande davoil' terme 
pour Ie notifier a qui il appal'tiendra), so verfUgt del' 
Richter die Einweisung des Klagers in den Besitz, die 
so fort in Kraft tritt (que Ie mandement ait sa vigueur 
sans contredict). - Calvin gibt hier im wesentlichen 
Grundzuge eines sum m a I' is c hen Verfahrens wieder, 

sie uns in dem justinianischen Recht begegnen. Es 
schweben ihm offenbar die Bestimmungen del' 1.2 C ubi 
in rem act. 3,19. Imp. Constantinus 87) VOl', wobei er in 
del' statt zweier angeol'dneten Ladungen an den dominus 
nominatus nul' eine einzige vorsieht. Das Summarische 
besteht nicht darin, daD dem Klager del' Besitz eingeraumt 
,;vird, den del' bisherige Inhaber unverteidigt aufgibt, d. h. 
wenn er keinen Widerspruch gegen die Klage erhebt; denn 
diese Regel findet sich in jeder vindicatio in reo 'Venn 
del' Beklagte, del' nicht gezwungen wird, sich in den Streit 
einzulassen (entsprechend dem romisch-rechtlichen: nemo 
rem cogitur defendere D 50,17, 156pr.) und vom Klagel' 
uberfUhrt wird, daD er sich im Besitz einer unbeweg
lichen Sache befindet, muD die Einweisung des Klage1's 
in den Besitz sich gefallen lassen, die in diesem Fall eine 
unbedingte ist. Das Summarium auDert sich vielmehl' 
darin, daB in diesem Fall del' Klager nicht einen v 0 11 -
s tan dig e n Beweis seines E i g e n tum s l' e c 11 t e s zu 
liefel'n bl'aucht 88). Das beweisen die Ausdrucke a p p a -
r e n t und: encore qu'il ne soit poi n t s u f f i san t. Cal-

87) E5 soll hier zur Vergleichung der Wortlaut der betreffenden Stelle aus dem Co
dex angegeben werden: Si quis, alterius nomine quoJibet modo possidens immo
bilem rem, litem ab aliquo per in rem actionem sustineat, debet statim in indicio 
dominum nominare, ut, sive in eadem civitate degat, sive in agro, sive in alia 
provincia sit, eerto die rum spatio a judice definiendo eoque ad notionem eins pro
dueendo vel ipse in loea, in quibus praedium situm est, perveniens, vel proeuratorem 
mittens, actoris intentiones exeipiat. Si vero post huius modi indultum tempus 
minime hoc, quod dispositum est, faeere maluerit, tamquam lite, quae ei ingeritur, 
ex eo die quo possessor ad judicium voeatus est, ad interrumpendam longi tempo
ris praeseriptionem contestata, jUdex, utpote domino possessionis nec 
post huiusmodi humanitatem sui praesentiam faciente. ediciis legitim is nee 
ponendis eum citare curabit, et tunc, in eadem vol un tate eum permanente, neg 0 -

t i 11 m sum mat i m dis cut i ens in possessionem rerum actorem mitti non 
dilferet, omni allegatione absenti de principali quaestione servata. 
88) Vir!. D 6,1,80: in rem actionem pati non compellimur, quia licet ali cui dicere se 
non possidere, ita ut si possit adversarius convincere, rem ab adversario possideri, 
transferat ad se possessionem per judicem, lie e t sua m e sse non com
probaverit. 
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vin folgt hier del' von dem italienischen Juristen Johannes 
Faxioli zum ersten ?dale ausgebildeten, in das Speculum 
von Durantis aufgenommenen und anfa.nglich auch von 
Bartolus und einem Teil del' Glosse vertretenen Beschei
nigungstheorie, die nach ihrel' Auffassung im l'qmischen 
Recht verwurzelt warS"). Es 1st \vegen des Verhiiltnisses Cal
vins zu Alciat nicht belanglos festzustellen, daD del' groDe 
Henaissancejul'ist Anhiinger del' Bescheinigungstheorie 
\var 90) DaD diesel' Beweis bei einel' haereditatis pet i t i () 
nicht genugt, die vielmehr eine erschopfende Begrundung' 
des Erbrechtes verlangt, \var nach dem l'omischen und .. 
Glossatorenrecht selbstverstiindlich lll). - :Man kann abe)' 
noch eine engere Beziehung zwischen diesem summari
schen Possessorium Calvins und dem justinianiscllen 
Recht feststellen. Das Streitobjekt kann eine Erbschafts
sache sein (soit par tiltre d'heritage). \Vir wissen nun, daB 
das justinianische Recht dem den Besitz einer Erbschaft 
anskebenden Kliiger in denl Interdikt quorum bonorum 
ein Rechtsmittel gewahrte, um die missio in possessionem 
VOl' del' endgultigen Erledigung' des Erbrechtes zu el'lan
gen. Dieses Rechtsmittel war abel' ein summarisches, wie 
1.22 C Theod. quorum appellation non recipiuntur 11,8G 
(in interdicto Quorum bonorum cessat licentia provocandi, 
quod beneficio c e 1 e r ita tis inventum est, subdantur in
juriis tarditatis) und 1. un. § 2 C Theod.i,21, das Ju
stinian als 1.3 C Quorum bonorum 8,2 in seine Kompilation 
aufgenommen hat ""), beweisen. Dementsprechend hat auch 
die Glosse zu 1.3 C quorum. bonorum ausdrucklich dieses 
Hechtsmittel als summarisches bezeichnet. So glossa II 

"n) Die Bescheinigungsthcorie hat bekanntlich auch unter den modernen Romanisten 
Ani1anger gefunden, so bei S a v i g 11 Y , Vermischte Schriften, 
24211.,252. Wet z ell, System des ordentlichen Zivilprozesses. § 29, 
Wenn man viclleicht geneigt sein mun, mit B r i e g 1 e b, Einleitung in die TheOl'ie der 
summarischen Prozesse, S. 375fi, das Prinzip des summarischen Prozesses in der 
.,prima facie - Kognition·' uuter Zulassung nur "in continenti liquidierlicher Ver
teidigungsbeweise" zu erhiicken, so ist es doch unrichtig, in der Glosse jeden An" 
flug ciner BescheimlllRSlehrc zu lel1Rllen. Vgl. Wac h, Ocr italienische Arresl-

proze13, S. 137fi. 
"0) Responsiones 389, n. 5. 
ill) U b bel 0 h d e, die Interdikte des romischen Rechtes 1,120if, I,501i, Il,495L 

"2) Jubcmus ut omnibus f r u s t l' a t ion i bus (Verzogerungsmiitel) amp uta -
tis per interdictum quorum bonorum in petitorem corpora lransferantur secumhi 
tlctione proprietatis non excllLsa. 
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(Gl. petiturus), und illl' folgend Bart 0 1 u s (in interdicto 
Quorum bonorum plenae probationes non l'equiruntur, illl
lUO fit cognitio summaria), del' sie summa cognitio ubri
gens auf all e possessorischen Interdikte ausdehnte, und 
Mar a 11 t a (De online judiciorum IX. dist. 43: similiter in 
interdicto Quorum bonorum, quod modici praeiudicii, un
de sufficiunt semiplenae probationes secundum Bartolum 
in 1.1 in coL fin. C. qUOI'. bon. 93). AuDerdem wissen vvir 
aus einem Erbschafststreit im Jahre 384 n. Chr .. daD in 
llachdiokletianischer Zeit das interdictum quoru~ bono
rum ein provisol'isches Mittel zur Erlangung des Besitzes 
del' korperlichen Erschaftssachen ge\vorden ,val', ohne 
end g u 1 t i g e Erledigung del' Frage nach dem Erben
recht 94). 

Anders gestaltet sich die Sache, wenn del' Gegnel' ge
gen die Klage \Videl'spruch erhebt, d. h. nach dem Zusam
rnenhang, daD die gegnerische Partei das Besitzrecht des 
KHigers ableugnet und in ihrem gegenwiirtigen Besitz mit
tels des remedium retinendae possessionis geschutzt \ve1'
den will. Del' Streit wird dann in einem ordentlichen Ge
richtsverfahren ausgetragen. 

Dagegen wird von Calvin in den Abschnitten: "des pos
sessions" und "des possessions doubteuses" das Ve1'fahren 
libel' Streitfalle besprochen, ill denen es sich um die Zusam
menfassung des Petitoriums mit demPossessorium handelt 
(que Ie possessoire et Ie petitoire se vuident ens e m b 1 e). 
Calvin kennt also bereits die Unterscheidung von Petito
rium und Possessoriunl, die den italienischen und franzo
sischen Theoretikern und Praktikern gelaufig war 95), und 
die die franzosische Gesetzgebung am Anfang des 16. J ahl'-

93) Vgl. zu dem Gegenstand Bricgleb, a, a, 0. S. 208fi. Ubbelohdc. fl. 

it, 0, II, 493ff. 495, 499. . 

94) Kip lJ., Eil1 ,Erbschaftsstreit aus dem J ahrc 384 11. Chr. in del' Festgabc Zll 

B:rnh. W mdschelds ?O jiihrigem Doktorjllbilaum, S. 67ff; dort auch die cinschlagigc 
ncuc:c Llteratur. KIPP mmmt an (S. 93). daB dIe Ablyhnung des ]Jossessorischc!l 
"BesItzungsanweisungsantrages" nicht korrekt war, da del' letztere trotz seines hin
SIchtlich del' endgiiltigen Entscheidung Pfovisorischen Charakters doch ein form. 
richtiges Endurteil hatte seill l11iissel1. 
>t5) So l1~mentlich B e a II m it n 0 i r; vgl. U I ass 0 ll, Dc la possession ct des actions 
i:ossessOlres an moyen age in "Nouvelle Revue historiqne de droit francais ct 
etranRcr, Bd, 14. S, 600ff, 
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hunderts mit vollem Nachdruck betonte 96). Die Zusam
menfassung von Petitorium und Possessorium ist nach 
Calvin gegeben, wenn die eine del' stl'eitenden Parteien 
f1'uher im Besitze eines Sachgutes war odeI' beide zum 
Teil 97), also wo es sich um die possessio plurium in SOlidum 
handelte. \Vegen del' bereits von den romischen Juristen 
empfundenen Schwierigkeitdes Problems 9

8
), ist es zu be

klagen, daD die diesbezuglichen AusHlh1'ungen Calvins n 
in einem verderbten Text 9") erhalten sind. Da abel' die 
meisten Stichworte (attenter, de bailler caution, rendre 
fruits) in den Edits von 1568 vorkommen, die Verfasser 
del' letzteren vermutlich den Entwurf Calvins im wesent
lichen umso mehr l'ibernehmen konnten, als sie wie Calvin, 
die \r odage des franzosischen Rechtes ihrer Gesetzgebung 
zugrunde legten 100), wird man den Entwurf Calvins nach 
dem \Vortlaut del' Edits wieder herste11en durfen 101). 

Demnach denkt sich Calvin das Verfahren folgender
maDen: \Venn eine del' beiden Parteien die Klage erhebt, 
,vird del' Richter zunachst ein Zwischenurteil fallen (com
me par sentence intel'locutoil'e). Del' Inhalt des Zwischen
ul'teils lafit sich allerdings nicht genau angeben. Die Wol'te 
des verderbten Textes lassen zwei Moglichkeiten zu. Ent-

96) Del' Ausdruck Ie petitoire vide scheint ein terminus technicus gewesen zu sein. 
Er wird noch spater in dem Reformgesetz vom 29. September 1819 Titre XIX, Art. 
266 gebraucht. 
P7) AIs Objekt dieser Klage schwebten Calvin ul'spriinglich namentlich die "possessi
ons contigues" VOl'; er dachte offenbar an die Grenzscheidungsklage, die actio fi
nium regundorum, die zwar nach dem romischen Recht eine actio in personam ist, 
da sie abel' an Stelle der Vindikation tritt (D,10,1,1), unter die dinglichen Klagen 
einbezogen werden dar!. SpateI' hat Calvin die beiden Worte possessions conti
gues ausgestrichen, vermutlich, da die Grenzscheidungsklage ihm nur als Beispiel 
dienen sollte fiir die BehandIung des gemeinsamen, von den beiden Streitteile;} 
tlach Bruchteilen beanspruchten Eigentumsrechtes an der gemeinsamen Sache. -
vb Calvin auch den Superfiziar Emphyteuta und NutznieBer als zur Vindikation be
rechtigt ansieht (0 10,1,4,9), ist aus dem Wortlaut nicht festzustellen. 
P8) Vg!. S a v i g ny, Das Recht des Besitzes, S. 173ff. 
'9) Die Seite des betreffenden Blattes ist abgerissen (vgl. 10/1, 141, Anm. 2). 
100) Siehe unten S. 271ff. 
101) Die betreIfende Bestimmung del' Edits lautet (tit. II, 4): Si deux parties conten
dent et maintiennent avoir Ie droict possessoire et que Ie cas soit douteux, sera pm
cede a sequestration de la chose contentieuse pour estre regie par un tiers 11 ce com
mis pendant Ie procez possessoire, sauf 11 adjuger ladite jouissance par 
provision apres Ia preuve et verification faite a celuy qui auroit Ie plus 
apparent droit pour retellir ladite iouissance par ladite provision en at ten d a lJ t 
Ie dit jugement definitif, et s'i1 y a appel Ie ladite provision sera neantmoins exe
cute sans prejudice du dit Appel e n b a i I I ant d ere n d I' e I e s f r u its. 
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'weder del' Richter spricht einstweilen den Besitz del' Par
tei zu, die nach seinem Gutcliinken einen gr6Deren An
spruch auf ihn hat, und veranlaBt diese bis zur endgUltigen 
Regelung des Streites die Bul'gschaft zu geben, daD sie im 
Fall des Sieges del' anderen Partei die entgangenen Fl'uch
te del' obsiegenden zuruckerstattet (en b aill ant caution, 
rendre les fruits). OdeI' del' Richter laflt das Stl'eitobjekt 
beschlagnahmen, verpflichtet abel' diejenige Partei, del' e1' 
einstweilen den Besitz zugesprochen hat, zur Hinterlegung 
del' Kaution 102). Die zvveite Moglichkeit scheint ausge
schlossen zu sein, da Calvin die Beschlagnahme erst bei 
del' Behandlung des (z",Teifelhaften) Besitzes offenbal' als 
eine neue MaBnahme in Betracht zieht 103). Ueber die wich
tige Frage, die bereits das romische Recht (GaL IV 148, 
§. 4; I 4,15) aufwirft, ob bei dem Anspruch del' beiden 
Parteien auf den Besitz zunachst entschieden werden muD, 
weI' Besitzer und weI' Eigentumer sei, also uber die Fest
stellungsklage, schweigt sich del' Entwurf Calvins aus. 
Das eine geht abel' ldar aus del' Schilderung des Verfah
rens hervor, daB del' Reformator die in die justinianische 
Kompilation aufgenommene Regel, wonach ein ausschlieD
liches Eigentumsrecht mehrerer unm6glich ist, als VOl'aus
setzung del' gerichtlichen Entscheidung anerkennen und 
die bereits von Labeo, Paulus und Ulpian getadelte Theo
rie, die eine gleichzeitige possessio des possessor justus et 
possessor injustus annimmt, verwerfen wurde. 

KIaI' ist del' z wei t e von Calvin erwahnte Rechtsfall, in 
dem es sich im Unterschied vom letzteren um eine g e -
w a 1 t sam e B e sit zen t z i e hun g handelt. Bei eineJ' 

102) DaB es sich hier urn die romisch-rechtliche i u d i cia lis stipulatio, die das 
Resultat des anhangigen Rechtsstreites sichern sollte, handelt, geht aus dem Wort
Iaut del' Edits von 1568 und ihrer Vorlage, dem franzosischen Recht (siehe unten) 
lllar hervor. 
103) Das der Ueberschrift des ersten Abschnittes possession hinzugefiigte AdjektivulI1 
"doubteuses" wird spater ausgestrichen. Die Edits von 1568 fiihren die Sequestra
tion als provisorisches Rechtsmittel in jedem Fall ein, in dem die beiden Parteicn 
illr Eigentumsrecht behaupten, also nicht bloll in dem zweifelhaften Streitfall: sie deux 
parties contendent et maintiennent avoir Ie droict possessoire et que Ie cas soit dOll
teux sera procede 11 sequestration de la chose contentieuse. Calvin unterscheidet 
daher wie spater die Edits von 1713 (tit. II, art. 2) den Fall, wo die beiden Partei
en ih; Besitzrecht behaupten, von dem zweifelhaften Fall (si deux parties pret~ll
dent. .. Ie droit Ie plus apparent .. ' 0 u, si Ie cas est doubteux, elle sera 
seqllestre). Die Edits von 1713 kehren daher zn der Auffassung Calvins zuriick. 
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gewaltsamen Besitzentziehung veranlaflt del' Richter nach 
einer vorhel'igen Untersuchung (en face infon-nation) dell 
Verdrangenden, dem Beraubten so fort seinen Besitz zu
l'uckzuel'statten, unter Leistung des vollen Interesse f01' 
begangene gewaltsame Starungen und mit dem ausdrlick
lichen Verbot, bis zum endgultigen AbschluB des Gerichts
verfahrens keine weitel'en Starungen gegen den Besitzer 
zu unternehmen. 

lind schlieBlich del' d r itt e Fall. 1st del' Besitzstan(l 
z\veifelhaft, so beginnt del' Richter mit Beschlagnahme des 
fraglichen Sachgutes, die bis zur Entscheidung del' Haupt
klage ,,(cause principalle)" alldauel't und erst nach dem 
definitiven Urteil aufgehoben, d. h. die Sache dem Sieger hn 
HauptprozeB herausgegeben ,vird 104). 

In allen Lirei Fallen betrifft die endgultige Entschei
dung, dieill den beiden letzten Streitfallen einer vorlaufi
grn gegenubergestellt 'wird, zweifellos die Regelung des 
Besitzrechtes; sie ist daher eill Ab8chluB des PetHOl'iums. 
Das die Klage einleitende sum mal' i s c h e Verfahren he
zweckt namlich in e1'ste1' Linie die Entscheidullg del' Be -
si tzfrage; diese ist also mit Hucksicht auf die cause prin
eipalle 105) v 0 I' 1 auf i g . 

Durch den gevvahrten, wahl'end del' Dauer des Streites 
bestehenden einstweiligen Schutz des auf Grund des ZViTi
schenurteils anerkannten Besitzers, und durch das an die 

104) . Die . Anor~nung der Sequestration (on commence par sequestrc ct que Je sc
qnestre benne Jusqne a sentence definitive, aHin que cela no soil occasion de pro
longer 1a cause principalle, si on s'arrestoit sur Ia delivrance) ist cin Rechtsmittel, 
d~s _ bel dem zweifelhaften Bositz nicht immer allgemein angewandt wllrde. Einigc 
G,ossatoren (so Rogenus) el11p!ahlen die Entscheidung des zweifelhaften Besitzcs 
durch Los, die anderen waren der Meinung, dall der Richter von der Voraussetzul1g 
ausgehen k6nne, als ob keine von den Parteien besaBe, und nach seinel11 Gutdiinkcn 
dIe Entsch~idung treffe. Schlielllich gab es Prozessualisten, die die Streitsachc nach 
dem I~terdlctum uti possidetis entscheiden wollten (H a e n e I, Dissensiones domino
rum Slve controversiae veterum iuris rOl11ani interpretum qui glossatores v()can
tnr S. 176). Calvin foIgt abel' dem Vorschlag von C y 11 U s, B a I d u S Ll n d S a I i
~ e t (ygL deren Auslegung der 1. u11ica Cod. de prohib. seq. pecu.), die die 
::;e~uestratlOn empfehlen (vgJ. Jacob Me 11 0 c h u s, Commentaria de adipiscemla, 
retmenda et recuperanda possessione S. 176 und 279). 
105( Die causa ]lrincipallc ist gieich del' principalis causa in 1.3 C. de edicto D. Adri
a11l. tollendo: no? solum l11issionem sed etiam principalem C<lllSam esse sopitam. Vgl. 
w~lter. Symmachus lib. X, ep, 48. !l r i 11 C i P <l I e 111 v e roc a 11 sam (sc. pro
pnetatIs causam) sal vis allegationibus partiu111 futuro examini reservari. -. Auch das 
franzosische Recht unterscheidet die "sentences de pro vis ion von den sentell
ces ]l r inc i p a I e s (Schaffner, u. <l. O. Ill. 543). 
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Gcgenpartei ergangene Yerbot, fernere Starungen zu Ull

terlassen, sowie durch die illl' aufcrlegte Pflicllt, den Sclla
clenersatz zu leisten, \yird noch nicht prajudiziert, werder 
vdrkliche Eigentumer ist. 

In diesel' Yereinigung des summarischen Verfahrens 
mit dem Hauptverfahren tritt ein eigentumlicher \Ve
senszug zum Vorschein, clessen Eigentumlichkeit deutlich 
,vird, wel'ln wir illn mit dem Prinzip del' Postglossatoren 
Yergleichen lI1G). Durch die Glossatoren Yorbereitet, bildet 
8ich in del' ersten Hiilfte des 15. J ahrhunderts, namentlich 
clurch Paulus dee a s t l' 0, die Lehre heraus, daB bei allen 
petitorischen und possessorischen Pl'ozessen del' Hichter 
HiI' die Dauer des Pl'ozesses (lite pendente) gegen die Sta
rungen eines Besitzes durch den Gegner schutzen musse, 
und daH er daher, wenn del' Besitz zweifelhaft sei, eine 
summarische Untel'suchung dm'uber anstellen und dm'
llach seine Entschcidung t1'effen mllBte, die abel' nul' HiI' 
die Dauer des Streites wirksarn war uml del' endgultigel1 
Entscheidung libel' den Besitzsiand nicht vorgreifen 
durfte. Del' llachstc Zwcck des Heclltsmittels war daher 
nul' die Hel'stellung eines JJestimmten Besitzstandes HiI' die 
Dauer des Prozesses, und del' Schutz des Besitzes gegen 
die Starung. Konnte frliher, im 14. Jahrhundert, del' Rich
ter aus Grunden des ()ffentlichen Friedens im FaIle einer 
UlUllittelbal' lJevol'stehelldell ,Yaffengo\yalt von Amtsvvo
gen einschl'eiten und de plano nach summarischer Unter
suchung des Streitfalles die Besitzfl'age vorlaufig ent
scheiden, entweder del' einen Partei den Besitz zuwei
sen odeI' diesen beschiagnaillnen lasson, so durfte jetzt nul' 
auf Anrufen einer Pal'tei das possessol'ium summariissiurn 
verfligt werden, Das Summariissimum ging dem Haupt
pl'ozefi voraus. Del' Richter konnte mit denl Dekret ub~X das 
Summ. zugleich auch einen Termin zur Einleitung des 01'

dentlichen Verfahl'ens ansetzen; das Summa1'iun durfte 
abel' auch im Laufe eines Prozesses als VOl'bel'eitung zu 
diesem angestellt werden. Diese in del' italienischen Praxis 
ublich ge\vordene und teilweise von del' Theo1'ie befUr
wortete Einrichtung dauerte in del' italienischen Praxis 
fort. 

106) Vgl. ZUl11 Folgenden B run s, Das Recht des Besitzes im Mittelalter, S. 264ff. 
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Nach Castro 10,) gibt es zvvei Phasel1 in dem possesso
dum; die summarische, in der entsehieden wird, welche 
von den beiden Parteien im Besitz sei, und del' nichtbesit~ 
zen den die Storung verboten wird; und die ordentliche. in 
del' noch einmal die Besitzfrage erortert wird. Den Unter
schied del' beiden Phasen fafit Castro selbst zusa:i:nrnen: 
Das in del' ersten Phase gefiillte Urteil ist ein Zwischen
ul'teil und verfolgt VOl' aHem (principaliter) den Zweck, 
dem Besitzer den Schutz gegen die Storung zu gewiihren 
und in zweifel' Linie die Besitzfrage zu entscheiden. In 'dem 
possess. ordinarium wird in erster Linie die Besitzfrage 
verhandelt und als Foige davon das Verbot del' Storung e1'
lassen. Das gefiillte Urteil ist definitiv. Seine 'Vil'kung 
dauert abel' bis zur engultigen Entscheidung des Besitz~ 
rechtes. - Diese Unterscheidung del' beiden Arten des pos
sessorium wird schwerlich als eine Vereinfachung bezeieh
net ""verden konnen. Denn wurde es bei del' ersten Art nul' 
auf eine gewohnliche Feststellungsklage ankommen, also 
auf das "summatim cognoscere, quae pars esset in posses
sione", so konnte man das Zwischenurteil in seinem Unter
schied von dem "definitiven" del' zweiten vel'stehen. Abel' 
die beiden Urteile verfolgen dasselbe Ziel, nach del' Fest
steHung des possessor das StCirungsverbot zu bewirken: ne 
alteri molestiam vel turbationem faciat lite pendente ... 
non habebit effectum nisi quousque lis durabit super pro
pl'ietate vel possessione. An dem Effekt wird nichts gea.n-· 
dert, wenn in del' ersten Art vornehmlich die Unterlassung 
del' Storung, in del' zweiten die Besitzfrage verhandelt wer
den. Dazu kommt, daB in del' zweiten Phase dieselben Be
weisgrunde vorgebracht und diesel ben Zeugen vorgefuhrt 
werden. (Castro, ib.: utrum in dicto ordinario monendo 
produci possent mae attestationes quae fuerunt productae 
in isto summario. Resp.: s ie, si erunt publicatae quia sunt 
inter easdem personas .... si dieatul' istae attestationes 
fuel'unt l'eceptae in iudicio summario ergo non faeiunt fi
dem in ordinaria ... hoc esset verum, si summarie fuissent 
receptae puta parte absente vel non insufficienti numero. 
Sed hic secus quia tarn qua mill pIe n a rio i u d i c i 0 

107) Cons ilia et allegationes, Niirnberg 1485_ (ohne SeitenzahO. 
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ferunt receptae). Damit verliert die Distinktion: "In illa 
(se. 2. Phase) eognitio plenaria, in ista (se. 1. Phase) suffi
cit summaria", wesentlich an Kraft. Es ist daher ein ,,,irk
Hche Vereinfachung, wenn Calvin die beiden Phasen zu 
einel' einzigen verschmilzt, dem nach summari
scher Untersuchung erflossenen Richterspruch eine 
definitive, bis zur Entscheidung del' Besitzrechtsfrage 
gtiltige YVirkung zugesteht und damit dem P 0 sse s -
sorium tiberhaupt einen summarischen 
C h a r a k t e r aufpriigt. Damit ist aueh die Distink
tion Castros, daB in dem Summarium die Erledigung 
del' Streitfrage nul' iudicis officio, nieht abel' nach dem Kla
ge- und Interdiktenl'echt erfolgt (illa expeditur iure actio
nis vel interdicti, ista vera iudicis officio) weggefallen. 1m 
possessorium summarium wird die Verbindung des inter
dictum retinendae und recuperandae possessionis vo11zo
gen. Zwar nieht so, daB das interdictum uti possidetis, 
worauf sich eben del' Schutz gegen Storung bezieht, eine 
rekuperatorische 'Virkung erhiilt,wie in del' italienischen 
Praxis, sondern so, daB die nach dem interdictum unde vi 
erfolgte Restitution notwendig auch den Schutz des Besit
zenden einschlieBt. D a s a 11 e s bed e ute t, r e c h t s -
geschichtlieh betrachtet, ein Novum. Von 
einem Summarium recuperandae possessionis wissen die 
m.ittelalterlichen Theoretiker und Praktiker nichts; ih1' 
Summarium ist stets das possessorium retinendae posses
sioni8 odeI' des interdictum uti possidetis 108). 

'Vir haben bier eine morphologische Parallele zu den 
innerhalb del' romisch-rechtlichen Entwicklung vollzoge
nen \Vertung del' Zivilklagen seitens des Zivilrechtes und 
des priitorianischen Rechtes. 'Viihrend das priitorianische 
Recht vornehmlich an del' Besitzfrage interessiert war, so 
trat fUr das Zivilrecht die Eigentumsfrage in den Hinter
grund. Die \Vichtigkeit del' ealvinischen Abgrenzung del' 
beiden ProzeBarten legt die Fl'age nahe, auf welche V 0 r -
b i 1 de r eventuell Calvin zuruckgreift. Leider ist das unge
fiihr in derselben Zeit erschienene Bueh "Del' interdictis", 
das vom Freunde Calvins Carolus Sue que t u s verfaBt 

108) Vgl. Bruns, a. a. O. S. 273. 
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und in Turin herau$gegeben ~\Vurde, nicht aufzufinden 
Sucquetus, del' ein Schuler Alciats, und von diesem und 
Erasmus \vegen seiner hervorragenden Begabung hochge
schatzt war 110), hat vermutlich in diesel' Schrift im Sinne 
seines Lehrers 111) die Yereinfachung des Prozenverfahrens 
angestrebt. 'Vir brauchen abel' bei diesel' Vermutung' nicht 
stehen zu bleiben, den \yir haben viele Anzeichen dafUr, daD 
Calvin die bereits eJ'"wiHmte Reformbeyvegung des Z i v il
p J' 0 Z e sse sin F ran 1, rei c h nicht berucksichtigt. 
\Vir mussen, um diese, so\vie die Stellungnahme Calvins 
dazu voll zu ermessen, etwas yveitel' ausholen, \vobei sich 
un sere Darstellung nicht bloD auf bekannte Tatsachen 
stlitzen wil'd. 

Seit altersher bil dete den Grund del' franzosischen Be
sitzklage die "dessaisine", worunter man nicht bloD die 
Entziehung, sondern auch die Starung des Besitzes ve1'
stand, die Klage also ebenso\vohl eine Klage retinendae als 
auch recuperandae possessionis war. Das ofter hinzuge
fugte Pradikat: no u veIl e (dessaisine) sonte ancieuten, 
daD die ciessaisine verjahrt war. Unter dem Ein
fluD des romischen Rechtes \vurde die "nouvelle dessai
sine" wie die "action de force" nul' auf die Entsetzung be
schrankt, \vahrend fUr die Storung eine neue Klage, l'acti
on de trouble, eingefUhl't wurde 11"). 1m Laufe del' Zeit WUl'
den die beiden e1'ste1'en IGagen unter del' Vo1'aussetzung, 
daD die gewaltsame Entsetzung als eine St.6rung aufgefaDt 
werden kann, mit del' action de trouble zu einer einzigen 
Rlage zusammengefant, die man llunmehr als complainte 
I'll (cas de) saisine e t nouve11ete nannte. Die 1{lage wurde 
daher entsprecheml dem l'omischen interdictum uti possi
detis als eine actio retinendae possessionis betrachtet m). 

109) Meine Naehfrage bei den curopaischcn Bibliothekcn, aueh bei derjenigen von 
Turin, blieb erfolglos. 
110) Vgl. r. P. POll pen s, Bibliothcca belgica, sive virorul11 in Belgio vita scriptisquc 
illustriul11 cataJogus, Bruxellis 1739,1,162. 
[11) V gl. Aleiats R,esponsioncs .389. 
112) So bei Beaul11anoir. 
"") Bezeichnend ist die Aussag;e fa b e r s il11 KOl1lmen(ar zu § 4 J de interd. 
n. 1 ll. 18. Haec materia toUt practiea est, maxime in curia Pranciae, ubi qua,i 
Ol11ncs causae sunt in casu novitatis, quod est fere uti possidetis. Advocati curiae 
francine semper eonclndunt in vi tnrbativa, quaecul1qllc sit vis. VgI, ferner Bruas, 
a. a. O. S. 357ff, 363. - O! ass () 11, a. a. O. S. 613,620ff, Pen au d, Die 
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Die Zusammenfassung von Gevmlt und Storung und die 
Betrachtung del' Gev,ralt unter dem Gesichtspunkt del' SW
rung konnte untel' Anwendung des romischen Prinzips ge
schehen, namlich daD del' gC\yaltsam Yerdrangte das Recht 
habe, sich als Besitzer animo tantum ",eitel' zU betrachtell, 
daD er also den Besitz nkht verloren habe, sondern dan e1' 
nul' in seinem Besitz verhindert und gest6rt vvurde. (Ver
g-leiche die bezeichnende Aussage im Grand-Coutumier de 
France II,21, III,32: celui qui se plaint, en cas de nouvel
lete, se doit garder de dire qu'il soit dessaisi ou depouille de 
sa saisie, car il ne pourroit pas intenter la nouvellete, s'il 
ne possedoit ou contendoit posseder). - Das ProzeDver
fahren war moglichst einfach und schnell. BestimIl1ell be
l'eits die Etablissements de St. Louis, dan der ProzeD mit 
del' Beschlagnahme beginmm solle, die abel' gegebenenfalls 
fUr die Dauer des Prozesses wieciel' aufgellobell und die 
streitige Sache einer del' Parteiell gegen Burgschaft (pleige, 
pflege, procedure d'applegemellt) anvertraut werden konnc 
(recredere rem, vl'Oraus dann das spateI' allgemein iibliehc 
\\Tort recredentia, recreanCe entstand) 11J), so halten die all
deren Coutumes die Beschlagnahme bis zum AbschluU des 
Verfahrens aufrecht 115); die andern Coutu11'18s sehreiben 
VOl', daD, wenn die beiden stl'eitenden Parteien ihr Besitz
J'echt behaupten, del' Sergeant das Sachgut beschlagnah
men und dem Riehtel' daruber Bericht e1'statten solIe ""). 
Falls del' Richter nicht unmittelbar seine Entscheidung 
ireffen und die recreance nicht einer del' Parteien bewilli 
gen kann, wird das Sachgut definitiv beschlagnahmt unci 
nachhe1' die Untersuchung des eigentlichen Klageg1'"untles 
eingeleitet. In diesel' kann del' Klagel' siegen, wenn es ihnl 
gelingt, den Nachweis seines Besitzes zU liefern; er kann 
unterliegen, wenn e1' zwa1' sein Besitzrecht, abel' nicht se1-

Besitzfragen nach franzosischem Pecht in "Kritisehe Zeitsehrift fUr R,echtswisscn
schaft und Oesetzgebung" Bd. 25, S. 312. - Noeh im 16 . .Iahrhundert glanbt Pe
trus R. e b u i f i, ein bekannter Kallonist, in dem seinerzeit vielbeaehteten und ge
brauchten Koml11entar (Commentarii in eOl1stitutiones regias S. 769) behauptell zn 
kiinnel1: sciendum cst h i c t rae tar ide i n t e r die tor c tin end ,t ~e 
possessionis, quod cst in hoc regno frequentissimulll, 
quia nulllls vult dicere se possesionc privatum, ideo omncs practici franciae solem 
ill hoc interdicta concludere. 
114) Bruns, a. a. O. 359. 
115) Glasson, a. a. O. 619. 
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nen gegenwartigen Besitz nachzuweisen vermag. 1m ersten 
FaIle muB die besiegte Partei das Sachgut zuruck_ 
geben li7). 

Nach dem Zeugnis del' damaligen Prozessualisten 
hatte die Klage (complainte) drei Grundbestandtepe (ca
pita): rei sequestratio (sequestration), die recredentia (1'e
crence) und manutenuta odeI' plenum possessoriUl11 
(maintenue, plein possessoire) 11S). 

Die Beschlagnalune bildete insofern einen selbstandi
gen Bestandteil del' complainte, als uber sie in einem be
sonderen Verfahren beschlossen wurde. Sie durfte nul' auf 
einen VOl' del' Litiscontestation zu stellenden Antrag des 
Klagers un tel' gewissen Bedingungen genehmigt werden. 

Del' zweite Bestandteil, die recreance, die ebenfalls am 
Anfang des Prozesses beantragt wurde, endete mit dem Be
schluB, daB das streitige Objekt del' Partei zuerkannt 
werde, die dUTCh Urkunden odeI' Zeugen einen mehr uber
zeugenden (plus favorable, plus apparement) Nachweis 
ihre8 Rechtsanspruches liefern konnte. Auch dieses Ur
teil war provisorisch, bis man in del' dritten Phase, in den 
pleines possessoires, in dem die Rechtstitel und Zeugen 
vorgefUhrt werden muHten, ein definitives Urteil uber die 
"maintenue" fassen konnte. 1m Grunde waren es nur zwei 
Hauptverhandlungen des possessorium, wie Rebuffi bezeugt, 
denn wenn in del' 'Verhandlung uber den streitigen Gegen
stand die Sache nicht eiller del' Parteien zugewiesen wer
den konnte, so folgte die Beschlagnahme und die Ueber·· 

116) Spater wurde die .funktion des Sergeanten abgesehafit, da man die Empfindung 
hatte; daB eine so wichtige Eitseheidung nieht einem untergeordneten Beamten 
anvertraut werden dUrfe. VgI. E s qui rOll de Par i e ll, Etudes historiques et 
critiques sur les actions possessoires 15I. 
117) G I ass 0 n. a. a. O. 625f. 
118) So Imbert, Institutiones forenses, lib 1, cap. 16a, 1,37 und E g u ina r ius Bar 0, 

Institutionum seu elementorum lustiniani lib. IV. 1562 (Op. II, 435). Am klarsten 
die Abgrenzung bei Rebuffi, S. 240: Et possessorium in hoc regmo habet duo vel 
tria capita ins tar c e r b e r i. Primum caput est per quod statim fit rei con
tentiosae ad manum regiam positio: et opponenti assignatur terminus ad comparen
dum coram iudice, a quo fiet sequestratio sub manu regia et neutra partium possi
debit: donec recredentia (quam !taU ten uta m dicunt) seu practici iuris scripti Pran
ciae g a u den t i amid est, la iouyssance alieui adiudicetur. Secundum caput est per 
quod recredentia adiudicatur alicui et is cautione data recipiet fructus usque ad 
plenum possessorium. Tertium caput est, in quo pars in pleno manutenetur 
possessorio et manus regia ac omne aliud impedimentum in rebus contentiosis toW
tur ac amQvelur. 
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gabe des Sachgutes an einen Dritten von selbst 110). Die 
recreance und die Beschlagnahme standen als provisori
sche Entscheidungen dem plenum possessorium gegen
libel', es gab daher eigentlich nul' zwei possessorische Pro
zesse mit zwei Instanzen 120). 

Demgegenuber bedeutet es eine wesentliche Vereinfa
chung, wenn die Ordonnance von Villers-Cotterets vom Au
gust 1539 die bisherigen abgesonderten drei bezw. zwei 
Phasen des possessorium zu einem "einzigen ProzeB und 
Rechtsmittel" (un seul procez et moyen) zusammenfaBt. 
Die Verhandlungen uber die recreance und maintenue dur
fen nicht mehr in zwei Prozessen und von zwei verschiede
nen Instanzen entschieden 121), das Verfahren muB be
schleunigt werden 122). Diese Bestimmung will ausdruck
Hch als Erneuerung alterer Forderungen gelten. Bereits 
die Ordonnance sur l'administration de la justice en Pro
vence von Yz-sur Tille vom Oktober 1535 hatte verftigt, daB 
alle possessorischen Klagen del' "salsle de nouvellete" 
sum mar is c h und nicht, wie es bis jetzt del' Fall wal', 
so au s f u h r 1 i c h , wie die petitorischen, erledigt werden. 
Zu diesen konnte man erst nach Erledigung del' possesso
rischen Klagen ubergehen 123). Es wird hier deutlich del' 
Grundsatz ausgesprochen, daB das Possessorium einell 
summarischen Charakter tragen solI. Dies beweist auch 
die Auslegung, die Rebuffi dem koniglichen ErlaB gibt. Es 
sei nicht die Absicht des letzteren, daB uber die recreance 

119) Rebuffi, a. a. O. 770. 
120) Rebuffi, a. a. O. 802f1. Duos faciebant oUm iudices processus et duas install
lias: et plobata sententia recredentiae, de novo inchoabant processum super plenu 
possessorio. 
121) Art. 59: nous defendons it tous nos iuges de faire deux instances separees sur 
la recreance et maintenue de matieres possessoires; ains voulons etre conduits par 
un seul proces et mOyen: Isambert, R.ecueil des anciennes lois franGaises 12, S. 612· 
122) Art. 63: et seront toutes instances possessoires .., vuidees s 0 m m air e . 
men ties preuves faictes, tant par lett res que par tesmoins, dedans un seul d61ai, 
arbitre au iour de la contestation, Isamb., a. a. O. 613. 
123) Art. 9, Isambert, a. a. O. 473ff: Et pource qu'en telles matieres de saisine de 
llouvellete qui sont matieres possessoires, puis aucum temps enca l'on procedait 
comme I'en ferroit en matieres petitoires et que telles (Die Ordonnance von Men
iils-Iez-Tours 1433 (Etablissement pour la reforme de justice), die mit der Or
donnance von 1539 fast wiirtlich Ubereinstimmt schreibt vor: Pon h a procede) ma
ti~res possessoires, et de nouvelles dessaisines, doivent CtStre traictees et deci
dees I e p Ius b r i e f e t pro m pte men t que s e p e u t: car 
apr e s les parties, si bon leur semble, peuven! pro,ceder sur Ie petitoire. 
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ein gesondertes Urteil gefaJlt und gegen dieses Berufuncr 
b 

eingelegt wen1e, sondern sie ,vill nahelegen, daD naeh ge-
sehehener Berufung del' Berufungsriehter entweder libel' 
die reereanee odeI' das plenum possessorium entseheiden 
kann, "venn dies ohne Beibringung yon Be,veisen maglieh 
ist. Es entsprieht dem Sinn des konigliehen Erlasses, dan 
nieht nul' liber das plenum possessorium ein Urteil geHillt 
vverde, sondern die Entscheidung libel' beide, das 
possessorium und die recreance, gleichzeitig abgefUlu·t 
werde, die Entseheidung in dem plenum possessorium 
allerdings nul' ohne Heranziehung yon Zeugen erfolgen 
kanne. 1st dies letztere nieht moglieh, so wird die Be
schlagnahme und das Urteil libel' die reCl'eance ausgespl'O·
chen 124). 

Diese Auffassung hiingt mit Rebuffis Bewertung del' 
heiden Teile del' reel'eance und des plenum possessorium 
zusammen. Sie sind, wie gesagt, possessoriseh; ihre "cau
sa" ist "levis pl'aejudieii", mit Rlicksicht auf das Petitori
um vorliiufig. Das Possessorium ist gewissermaHen eirw 
Stufe zum wiehtigeren Petitol"ium und darf daher nieht in 
die Lange gezogen ,verden 120). Dahel' mlissen die posses
sorisehen Stoffe summariseh, die petitol'isehen vollstiin
dig verhandelt werden 121;). Die Urteile im Possessorium be
treffen den Besitz selbst, die im Petitorium das Besitzreeht 
und Eigentum 127). Vv-eil die possessorisehe Klage "levis 
praejudicii" ist, genugen nUl' unvollstandige Beweise; an
del'S in dem Petitorium 12N). Dabei bemerl<t Rebuffi, daB del' 
Gerichtsgebrauch im Petitorium und im Possessorium zu·· 
reiehende Beweise erfordert 12"). Dieser Gerichtsgebraueh 
ist nul' aus einer et,vas versehiedenen Bewertung des ple
num possessorium erkliil'lieh, die sieh in den Auslegungen 
del' namhaften Pl'ozessualisten findet und von del' neueren 
Literatur merkwurdigenveise niebt beobachtet wordell 

124) Rebuffi, a. a. O. 802if. 
125) ib. 241. cum possessoriul11 sit quodam modo ordo ad lletitoriu111: ct pctitoriuiJl 
sit quid maius ct ideo non debet possessoriu111 rctardari. 
126) 794: possessoria summarie, petitoria plenarie tractari debent. 
127) 795: sent entia super possesorio profertur super ipsa possessionc, in petito
rio pronunciatur super dominio (proprietate). 
128) ideoque semiplenae sufficiunt proQationes, sicut in petitorio, 
,.9) usus tamen iorellsis requirit in utroque probationes suificientes. 
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ist. Die Versehiedenheit del' Bewertung liegt nieht darin, 
daD naeh Imbert"'O), Eguinarius Baro '"') und J 0 han n e s 
T a v a r d u S132) eine umviderrufliehe und vollstandige Ent
scheidung gefallt werden solI, wahl'end naeh Rebuffi e~ 
scheinbar nul' auf eine provisorisehe Entseheidung an
\wmmt, denn die Unwiderrufliehkeit del' res eontroversfl. 
besteht naeh den enviihnten Autoren darin, daD das UrieH 
ausgefuhrt \verden muH, auell ,;venn eine del' Parteien Be
J'ufung einlegt 133). Del' Untersehied liegt vielmehr darin, 
daH naeh Imbert und Tavardus im possessorium plenari
um llher Eigentum verhandelt \verden kann, um die Besitz
allSpl'liche del' Partei zu sHitzell. Auf diese \7I,Teise nimmt 
das possessorium plenal'ium Charak tel'zuge des Petitori
lUns an, ohue diesem gleiehgesetzt zu werdell. Denn aueh 
die Eigentumsfrage muH im Possessorium nul' summariseh 
hehandelt werden, v.'odureh del' Bestimmullg del' Ordon .. 
llaneevon 1539 § 63 Reehnung getragen wird. Ta
vardus au13e1't sieh ubel' den damaligell fl'anzosisehen Pro
zeDgang eindeutig und IdaI': Forma huiliS interdieti (uti 
possidetis) quoad praxim et usum Gallieum attinet taUs , 
est ut qui vere et eorporalitel' ultimo anllO possedit paci .. 
rice querimoniam novitatis intendet intra diem et annum 
a die turbationis, atque si utile ei videtul' statim et primo 
capite sequestrationem fn.lctuum et rei fieri petat: Seeun
do capite petat vindicias, id est Heeredentiam sibi addiei 
(,t ad judieali,oblatis fidejussoribus idoneis judicatum solvi: 
hoc est, de restituendis fruetibus damnis, et eo quod inter
est, si contingat p 0 sse s s 0 rem v inc i in j u die i 0 

pro p r i eta tis: Et super hoe secundo capite fit litis 
contestatio, testium etc. produetio, super possessione, intra 
unieam dilationem: et quandoque super iure et proprietate. 
sed summatim, ad possessionem partis iuvandam. Et tunc, 
S1 prima facie unius partis possessio plenior et Inanus re
gia et sequestratio l'emovehitur et omne aliud impedimen-

130) a. a. O. I, 16. 
131) a. a. O. 437. 
132) Commentarius de interdictis et actiollibus, S. 36. Ueber diesen vergessenen, ab"r 
s~inerzeit viel beachteten Prozessualistev vgl. J ii c her, OeIehrtenIexion. IV, 1022. 
133) Auch R.ebuffi nimmt an, wie die erw1ihnten drei Prozessualisten, daB die folge 
des poss. plen. die Einweisung der obsiegenden Partei in den. Besitz und die Ableh·· 
nung der Beschlagnahme ist; a. a. 0.240 .. 
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tum, et manu tenebitur in possessorio, id est possessio ill" 
b 't D . . 1 conserva -lUI'. am It 1st die charakteristische Stelle bei 

Imbert 1R4): potest dominium ut possessionis adminicuIulr 
allegari, zu vergleichen. 1 

Das Zugestandnis, die Eigentumsfrage auch aI'S Hilfs
mittel zur Eriedigung del' Besitzfrage im Possessorium be
~andeln zu lassen, bedeutet allerdings eine Lockel'ung des 
111 del' koniglichen Ordonnance festgefUgten Verbots, dan 
das Petitorium mit dem Possessorium nicht verquickt wer
den durie. Die Ordonnance von Mentils-lez-Tours von 1535, 
Cap. IX, bestimmt: Pour briefvement expedier les matiere~ 
possessoires aVOilS o1'donne et o1'donnons que d'oresna
vant ne soient baillez Iettres en nos chancelleries pour con
duire Ie petitoire avec Ie possessoire en nouvellete ensemb· 
Ie". Die Partei, die im Possessorium unterliegt, darf das 
Petitorium nicht anstreben, wenn sie vorher nicht aIle ihl' 
auferlegten Unkosten bezahlt hat 135). 

Sind alle diese Bestimmungen als 'vViederholungen del' 
Forderungen del' alteren Prozessualisten anzusehen 136), so 
ist die weitere Lockerung des Verbots, namlich die Zulas
sigkeit von Kumulation bei den Verhandlungen uber die 
I m mob iIi e n bereits zur Zeit Imberts und Rebuffis 
eingetreten. (lmbert: "") par les ordonnances royaux et pro
hibe d'accumuler et poursuyvre Ie petitoire et possessoil'e 
ensemble. M a i s il faudra entendre ladicte prohibition, 
quand il est question de choses immeubles et non de meub
les. Rebuffi (a.a.O. 795): quando possessorium et petitorium 
simul deducuntur in iUdicium, prius iudicandum est super 
possessorio quam de petitorio. . hodie vera prohibetul' 
utrumque simul cumulari .. fallit in utrobi pro rebus 
mobilibus, in quibus utrumque simul intentatur, n e c 
con s tit uti 0 reg i a i n h oc h abe t 1 0 cum. 

O1'dnen wir nun Calvins Vorschlage in diesen Ent
wicklungsprozeB ein, so merken wir sofort, daB der Refor-

134) a. a. O. 42,150. 
135) IX,9. Isambert, a. a. O. 474. 
136) B e a u man 0 i r, Des mar e s Vgl. die Belegstellen bei 0 I ass 0 n a. a. O. 60(j 
und 624. .. 
137) Les quatre livres des Institutions forenses, S. 140. 
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Illator von ihm nicht unbeeinfluHt gebUeben ist. 
Die Ueberlassung des Sachgutes an einem ver
Illutlich berechtigten Besitzer entspricht del' franzosi
sehen recreance; die Beschlagnahme des Besitzstuckes 
bei zweifelhaftem Streitfall ist die "sequestration" des 
franzosischen Rechtes; die zu leistenden Kautionen mit den 
dal'an gekniipften Bedingungen stimmen selbst in del' Aus
drucksweise und inhaltlich mit denen del' Ordonnance 
von 1539 uberein, 138); als provisorische Gerichtsakte stehen 
sie del' definitiven, in Frankreich del' im plenum posses
sorium gefallten Entscheidung gegenuber. Das im Inte
resse del' Abkurzung des ProzeBverfahrens gestellte 13[,) 
Grundforderung del' Ordonnance, die Prozesse summa
risch zu behandeln, die von dem Kommentatol' 
del' Ordonnance ausdrucklich als v 0 r her r s c 11 end be
zeichnet 140) und noch spateI' bei den Verhandlungen del' 
Stande im Jahre 1560 von neuem betont wird 141), muDte 
auf den von denselben Voraussetzungen ausgehenden 
Reformator Eindruck machen. 

In einem Punkte scheint abel' Calvin von del' Grundfor
derung del' Ordonnance abzuweichen, namlich in seinerH 
Vorschlag, das Petitorium und Possessorium zusammen zu 
erledigen. 1st dies nicht ein Ruckfall in die Praxis des vor
l'eformatorischen Genf? Dieses bevorzugte allerdings, mit 
Berufung auf die Autoritat del' Papste Colestin III. und 1n
nozenz III., die Haufung del' beiden ProzeBarten. Martinus 
Gosia, del' zum erst en Male die Zulassigkeit del' Haufung 
verteidigte, genoB in Genf ein groBes Ansehen. Sein spateI' 
von Hostiensis besonders geruhmter Grundsatz, daB die 
aequitas und die lex divina uber den rigor iuris civilis 
gestellt werden musse 142), klingt noch 1529 in den Genfer 
Statuts et ordonnances wieder: ministrer justice en ca~ 

civil sommairement, selon leurs consciences et equite ... 
sans avoir regard a rigueul' de droit. Man konnte sich 
nun vorstellen, daB Calvin bei seiner Abneigung gegen das 

138) vgl. § 62 und 68 der Ordonnance; auBerdem die §§ 82, 83, 105. 
139) au bien de notre iustice, abreviation des proces et soulagement de nos sujels. 
140) a. a. O. 802; ut brevior sit processus, et finis litibus imponatur. 
141) Meyer, ftats generant XI,38Sf. 
142) S a v i g n y, Geschichte des riimischell Rechtes, Bd. 4, 129ii. 
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kanonische Recht die Annahme del' Haufung 
damit rechtfertigen durfte, dan auch die mittelalterli 
Prozessualisten diese im rbmisehen Recht verwurzelt dach
ten und mit dem, anseheinend mit del' Baufung im \Vider-: 
sprueh stehenden rbmisch-rechtliehten Satz: quojl pritls 
debet iudicari de possessione et postea de proprietate, dell 
auch Calvin billigt, in Einklang zu bringen suchten. Abet 
aueh die mittelalterlichen prinzipiellen Gegner del' Hiiu
fung erkliirten diese fUr zulassig, wenn es sieh nicht unt 
die Zusammenfassung des Petitoriums mit dem interdic_ 
tum uti possidetis, SOndel'll um diejenige del' rei vindicatio 
mit diesem Interdikt handelte HB). 

Ob Calvin unter dem EinfluH del' Glossatoren stehl 
odeI' die alte GenreI' Praxis berllcksichtigen 'v"l'ill, ist nicht 
schwerwiegend angesicllts del' Tatsache, daiJ er, del' doch 
die \Vesenszuge del' franzbsischen Reformgesetzgebung 
"i.ibernimmt, ubel' die Hauptforderung, das V,erbot del' Zu
sammenfassung, sich hinwegsetzt. Dieses mull umsomelu
auffalloll, als auch die Inittelalterlichen franzosischen 
Prozessualisten 80nst streng zwischen dem PetitoriuIIl 
und Possessorium unterscheiden. Haben wir hier eine 
Aufspaltung des Systems odeI' etwa eine Zusammenfas
sung zweier divel'gierendel' Arlen del' gerichtlichen Praxis; 
odeI' kann ein anderel' Grund fill' die ~'\.bweichung aufge~ 
wiesen werden? Diesel' <JiiGt sich in del' Tat finden, wenn 
wir die spatel'en Schicksale beachten, die das konigHehe 
Verbot erfahren hatte. 

\Vir haben soeben feststellen konnen, daJJ bei Imbert 
lmd Hebuffi bloH eine Erweichung des koniglichen VeI'
botes eingetl·eten 1St. Noell we iter geht del' lJeruhmte 
Cujacius, der das kbnigliche \'erbot uberhaupt nieht be~ 
achtet. 

Nach Cujaeius kann das remedium recuperandae 
et apiscendae possessionis mit del' Klage de 
proprietate angestellt werden lH). "Venn man auf Grund 
des interdictum unde vi verhandelt, so steht entsprechend 

143) Ii. ;;;l:-Dissensiones etc. S. 388.389; au3crdem das Konsilium 260 von Castro: 
an petitorium et passessorium cumulari passint in eodem libello. 
1M) Observationum et emendationum libri XXVIII in Op. 1632 IV,160. 
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dem rbmischen Recht dem IGiiger die Belugnis zu,~ den 
BeYFEds seines Besitzreehtes zu erbringen (et si actum sit 
interdicto unde vi etiam de proprietate probation em adferre 
actorem inutile non est ut Quintilianus exposuit). Dadurch 
wird das bereits en,'iihnte Zugestandnis 1mbe1'ts, dall das 
Besitzrecht des Kliigers als dienendes Mittel zur Ergrei
fung des Besitzes angesehen ,,'erden kann, aus dem romi
schen Recht abgeleitet. In Uebereinstimmung mit den 
mittelalterlichen Prozessualisten raumt ferner Cujacius 
ein, dafl die rei vindicatio die AnstelJung des interdictum 
uti possidetis nicht verhindert, \venn del' Besitz des Klii,gers 
nie11t feststeht. 1n zvveifelhaften Fallen, d. h. ,venn es 
nicht feststeht, welche von den Parteien sieh im Besitz 
des Sachgutes befindet, kann das interdictum uti possi
detis odeI' utrubi und die actio in rem gleichzeitig ange
steHt werden. Del' Richter kann beid!> voneinander 
trennen odeI' uber be ide gleichzeitig beschliefien. 
Dieses Yerfahren findet Cujaeius vorgezeichnet in 
clem durch die Briefe des Stadtpraf,ekten Symmachus 1113-
zeugten Yerfahren im Zeit alter des Theodosius. Er fo1-
gert aus diesem Tatsachenmaterial, daB es den Richtern 
freisteht, die Erledigung del' Besitzfrage mit del' Eigen
tumsfrage zu verknupfen 145). Auf den Einflull des 
Cujacius ist es offenbar zurlickzufUhren, ,venn Tavardus 
die einzelnen F~me del' E:umulation aus dem rbmisehen 
Recht abzuleiten sich bemuht ]46). 

Bei alledem bleibt nach Cujacius del' Unterschied zwi
schen del' causa principalis und del' sekundiiren causa, del' 
sogen. m01nenti causa bestehen; in dieser handelt es sich 
um die Rilckgabe des entrissenen Besitzes, in jener urn das 
Eigentum. Cujacius, del' diese Unterscheidung im Anschlufi 

J4b) Observationes lib. 1I.35 (Op, IV,42ff): ego inveni apud Symmachum lib. l. Epist 
(Es handeli sich ill Wirklichkeit um Symmachu, lib. X, cp. 48; Vgl. Bet h man 11 -

If 0 11 w e g, Der romische ZivilprozeB, Bd. 3, S. 363il) iam pridem hoc fuisse ab 
1l11peratoribus ita definitul11, nOll ut cogantur. sed uti possint iudices, si veli]]( 
quotiens de possessione iudicant, continuo etiam si casus tulerit, de praprietate 
cognoscere. Die neuerdings von Kipp herangezogene, oben S. erwahnte 16. 
Relation des Symmachus, in der die Kumulation des Possessoriums und Petitoriunts 
ebenfalls zugelassen wird, scheint Cujacius nnbekanllt geblieben zu seilL 
146) Mit Rilcksicht danul, daB die Kutnulation damals wcsentlich als Errungen
schaft des kanonischen Rechies betrachtet wurde, sind die von Tavardus S. 7ff. 
nus den riimischen Rechtsquellen nngefUhrten falle ganz besonders beachtenswcrt 
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an Gregor 1. (Ep. 7,44 und 100) macht und den Gegenstand 
del' actio mol1lenti in einer I'aschen reformatio odeI' restitu_ 
tio des durch Gewalt odeI' andere Art abhanden gekomme_ 
nen Besitzes sieht, wobei er ausdrucklich auf 1.1 C Si 
de moment. poss. und Symmachus (Epist. 10,41) Bezug 
nimmt, hat es wohl auch bevvirkt, daD die spaterEm fran
zosischen Prozessualisten die recreance mit del' mo
mentanca possessio und zwal' wiederum untel' 
licher Anlehung an das l'omische Recht in Zusammenhang 
brachten, (So Eguinarius Baro 147): secundum possessorii 
iudicii caput de momentanea possessione est (1. moment 
C. un de vi 1 C de moment.), quam si adjudicari litigator 
postulat, utpote cuius causa iure superior videatur), wobei 
sie ausdrucklich bemerken, daD diesel' zweite Teil des 
Possessoriums del' antiken lis vindiciarum entspricht, in 
del' die Kaution von dem mit dem Besitz einstweilen 
Betrauten gefordert wird : [litem vindiciarum 
veteres appellant (Cic. in Yen. Cic. pro Cec. 12 De orig. 
iuris) et satisdatio in hoc capite ab eo semper exigi con
suevit, cui possessio momentaria addicebatur (l 1 C uti 
poss.) caution de rendre s'il est dit que faire se doive], so 
wollen sie damit zum Ausdruck bringen, daD die fruhere 
Auffassung, wonach die recreance del' bei Cicero erwahn
ten vorlaufigen Zuweisung del' possessio fiduciaria ent
spricht, dul'ch spatere, durch Cujacius bewerkstelligte 
Zusammensetzung del' l'ecreance mit del' momental'ia 
possessio nicht ausgeschlossen ist. 

Diese "frilhere" Auffasung ist abel' von keinem gerin
geren als dem groDen HumanistenfUhrer G u iII. Bud 1:3 

vertreten worden: vindiciarum litem eam esse, qua con
t1'oversae rei fiducia1'iam petimus interea dum lis de 1'e 
ipsa, aut de possessione disceptatur, quam recredentiam 
dicimus. Huiusmodi enim petitio, quam Paedianus ex 
Cicerone voluit, non iusta et absoluta possessio, sed f i d u
cia ria, et veluti depositaria, ut haec nos t l' are c l' e -
den t i a rationibus reddendis (in del' Ausgabe del' Anno
tationes von 1567 steht noch, del' franzosischen Gesetzbe
stimmung entsprechend: et fructibus) est obnoxia. 

147) a. a. O. 437. 
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Fiduciariam autem appello, quam sub manu regia possi
del'e vocant, quasi fide data acceptam, a fiducia tamen 
dictam 148). 1st also nach Bude die recreance mit Ruck
sicht auf die definitive Erledigung des Prozesses ein 
provisorisches, in dem romischen Recht begrundetes 
Rechtsmittel, so kommt del' ProzeD erst in del' Erledigung 
del' Frage del' iusta possessio und des pIe n u m ius 
po s sid end i in dem plenum possessorium, zum Ab
schluD. DaD abel' Bude tatsachlich hn plenum possessol'ium 
die petitorische Klage erledigt haben wollte, sieht man noch 
deutlich aus seiner Bemerkung: 'Venn il be r die s noch 
ein Petitorium angestrebt viTird, so scheint die Streitsache 
eine Nanenkappe zu tragen 149). Er denkt sich den Ver
lauf so, daD nach del' Verhangung del' Beschlagnahme 
zunachst das Urteil uber die Anerkennung odeI' Aberken
nung des gerichtlichen Anspruchs, in dem plenum posses
sorium abel' das definitive UrteH gefallt wird. 

1st Budes Auffassung von den Prozessualisten beach
tet worden 150), so ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, 
daD auch Calvin, del' die Annotationes und vermutlich 
auch die diese erganzenden Forensia Budes gelesen 151) 
und VOl' Budes wissenschaftlichel' Bedeutung einen tiefen 
Eindl'uck bekommen hatte 152), die Auffassung des groBen 
Humanisten nicht entgangen ist. Diese Vermutung konnte 
dadurch verstarkt werden, daD die in den Annotationes 
k1ar ausgesprochene Tendenz Budes, die bestehenden In
stitutionen des damaligen Frankreich an den Vorbildern 
des romischen Zivil- und Staatsrechtes zu messen und sie 
durch dieses verbessert zu wissen 153), dem Reformator 
besonders zusagen mufite, del' sich anschickte, bei der 

H8) Annotationes in pandectas 1527. S. 631. 
J49) Porensia 1557 S. 165: Quando sequestri primum res permissa, deinde vindiciac 
secundum petito rem iudicatae sunt. Cui si accesserit possessionis ab eodem ab
iudicatio, et petitorium iudicium intentatul', c a usa tum t r a her e c a u dam 
vi d e t u r. 110: Damnatus vindiciarum is est, a quo interim vindiciae abiudicatae 
sunt. Exhausta controversia ius t a e p 0 sse s s ion i s pIe n i que i uri s 
p 0 s sid end i: ld est finita lis pleni possessorii. 
150) R.ebuffi setzt sich mit Bud6 auseinander (a. a. O. 802ff). 
151) Vgl. OP. 5,11: ostendit Budaeus in suis annotationibus - Die nach dem Tode 
Budes gedrnckten Porensia sind gerade in dieser Zeit erschienen. 
152) Guilielmus Budaeus, primum rei litterariae decus et co lumen, cuius beneficia 
palmam eruditionis hodie sibi vendicat Gallia nostra Op. 5.54. 
15S) Del a rue 11 e, Guillaume Bude, S. 121. 125, 
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Reform des bisherigen Zivilprozesses in Genf den Prim at 
des romischen Rechtes geltend zu machen.· Galt unter del' 
Herrschaft des kanonischen Rechtes in Genf una in Tou-
10,:se, dem beruhmten Sitz des damais als vorbildlich gt:
p1'1esenen erzbischoflichen Gerichts del' Gl'undsatz, daTI 
bei dem ZivilprozeD das kanonische Recht zu gelt~n halw 
so\veit die Bestimmungen des Gevi'Ohnheitsrechtes diesen~ 
nicht ,vidersprechen 154), so 1st die Annahme berechtigt,· 
Calvin bei seiner ,;vesentlich ablelmenden Haltung dem 
kanonischen Recht gegenubel' die Bestimmungell des fl'al!
zosischen ZivilprozeDrechtes um so leichtel' ubernehmen 
konnte, als deren Uebereinstimmung nach dem UrteH 
eines so maDgebenden Kennel's des romischen Rechtes, wie 
Bude, uber allen Zweifel erhaben "val'. 

Er lwnnte nul' auf Bude zurllckgreifen, cla in diesel' 
Zeit del' bekannte Etienne Pasquier anfangt, die An1eh
nung an das gemeine, d. h. romiscbe Recht als aberglau
bische Knechtschaft zu bl'andmarken unc1 die romisch
rechtlichen Pl'inzipien streng von dem franzosischen Ge
wohnheitsrecht zu trennen 155). Tatsachlich k6nnen wir 
in Calvins Beschreibung des ProzeDverfahrens hei Immo
bilienstreitigkeiten deutlich den Eindruck Budes wahr
nehmen. 

Del' Satz: que Ie petitoire et possessoire se vuident 
ensemble, ist die Auswirkung des Calvin vorgeordneten 
Beschleunigungsprinzips und z\veifellos ein \i\Tjderhall del' 
koniglichen Forderung del' Ordonnance: ains voulons 
1M) Vgl. Decisiones capellae Tholosane una cum additionibus tam Stephani Aufrerii 
quam etiam quam plurimorum aliorllm novissime adiunctis 1575, S. 56: Stylus 
ron1anac curiae in decisioniblls ]lotest allegari ubi non reperitur expresse ius in 
contrarium. 
155) V gl. Oevres, Amsterdam 1723, 1I,225: diver site de fondemens du Droit Romain 
au nostre .. Je dy .. que c'est grandement erreur de vouloir, devant la fa(;c 
de uas juges, confirmer ou infirmer indistinctement Ie droit de nostre France par 
celuy des Romains, en unc telle si non contrariete, ]lour Ie moins diversite de 
propositions generales. Et ce qui m'excite encores plus Ie courroux, est que 
s'il v a quelque cas indecis par nos Coustumes, soudain nous sommes d'avis 
qu'iJ faui avoir recours au droit commun, entendans par ce droit commun, Ie droit 
civil des Romains . . (que) nous voulions nous affranchir sagement de ceste 
sU]lerstitueuse servitude, dont lIOUS capiivons nos esprits it la suite de ce droici 
ancien. Vgl. weiter ib. 582 1,986ff.998fi., namentli<.:h 1,1006ff: Par quelles per
sonnes estoit anciennemeni Ia iustice rendue en Ia France, et de quelques ine]ltes 
chicaneries que nous avons depuis tirees du droict des Romains. 1008: la con· 
stitution de Justinian non seulement ne simbolise au sens naturel de Ia Loy 
"nmmune de tous, mais y deroge ehtierement. 
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etre conduits par un s e u 1 pro c e z e t m 0 yell. ::\un 
rechnetaber die Ordonnance clie drei (zwei) konstitutiven 
Bestandteile: die l'ecreancc und das plein possessoire zum 
possessorium und stl'ebt eine straffe Zusarnmenfassung 
des Prozesses nul' innel'halb de8 Posses80riums an. Ent
spricht abel', \vie bereits bemerkt, die einstweilige Ueber
\veisung des Streitgutes all die infolgc des interlokutori
schen Verfahrens als mutmaDlich berechtigte Partei, und 
die damit zusammenhangende Hinter1egung del' Kaution 
durch die letztere giinzlich del' recreance des franzosischen 
Prozesses, so kalll1 del' nachfolgendc Gerichtsakt, die 
definitive An- bezw. Aberkennung des Sachgutes (fin de 
pl'oces, sentence definitive) nul' dem z\n~iten Teil, clem 
franzosischen plemun }1os812sso1'ium, zugeordnet _verden. 
Da alwI' dieses bis jetzt nul' possessorischen Charakter 
J1afte, muD Calvin, urn das Petitorium dem franzosischen 
POSscssol'iurn anzugleichell, clieses seines rein p088esso1'i
schen Charakters entkleiden und dem Petitorium gleieh
stellE,n, ein VOJ'schlag also, den damalf' nul' Bude gemacht 
hat, indem e1' das plenurn ius p 0 s s i ct end i bereits im 
plenum possessorium entscheiden lien. - Daraus ergaben 
sich die weiteren Folgerungen: das Possessorium und 
Petitorium konnen gleichzeitig angestrebt werden, ,;vas 
abel' nicht verhindern kann, dan libel' das crstere vorher 
verhandelt wird. Das Possessol'ium dient dazu, ein ab
schlieHencles Ye1'fahrell 1m Petitorium YOl'zubereiten. Die 
Frist zwischen den beiden darf nicht cmnotigerweise ii1 
clie Liinge gezogen \yerdell. Darum zieht Calvin in zweifel
haften Fallen die Beschlagllahme del' l'ecreance VOl', um 
die aus del' proYisorischen Zuweisung des Sachgutes an 
den presumptiven Besitzel' leicht folgende Appellation 
abzuschneiden odeI' du1'ch I\:autionell zu unterbinden. Da
gegen wird die von den mittelalterlichen Anhangern del' 
Hiiufung zugelassene Prioritat des Possessoriums abge
lehnt. Mit del' Um\vandJung des franzosischen plenum 
possessorium in das Petitorium hat also Calvin bereits 
fur Genf angestrebt, ,vas Tavardus fUr die spiitere fran
zosisehe Praxis bezeugt 156). 

156) Vgl. oben S. 249, 
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1st Calvin ferner durch Bude belehrt worden, dan die 
franzosisehe reereance der romischen lis vindiciarum ent
spricht, so war ihm ferner sicl1er auch nicht unbekannt ., 
daB die Glossatoren die Sequestration im romischen Recht 
begrundet fanden 107). Bezeugen uberdies die Zitate in den 
ZivilprozeBakten Genfs, daB die Vorschriften ub'er den 
Ersatz del' Kosten und die Kautionen auf die Bestimmun_ 
gen des romischen Rechtes zuruckgehen, 158) so 
wir uns nicht wundern, daB Calvin bei del' Angleichung 
des Genfer Rechtes an das franzosische uberzeugt 'Val', 
sich von del' romisch-reehtlichen Linie nicht entfernt zu 
haben. Dies ist aueh den Prozessualisten diesel' und ihl' 
unmittelbar folgenden Periode mehr odeI' ·wenigel' zum 
Bewufitsein gekommen 159). 

5 

Bei del' Erol'terung del' Klagen, del'en Gegenstand b e -
wegliehe Sachen sind, (actions reales ou vendications sur 
les meubles) 160), d. h. Klagen, bei denen es sich. wie Calvin 
einscharft, nicht urn Befriedigung eines personlichen 
Anspruchs, nicht um Schuld- und Geldforderungen 
handelt, konnte man es zunaehst befremdlich 
tin den, daB Calvin trotz seiner gegensatzlichen 

157) V gl. oben S. 
158) Es werden dazu die Stelien D 43, 17, 3, 9; D 43, 8, 2, 18; Cod. 8, 34, 3, 1.; 
1 in iure 161 de Regui. jur. angefiihrt. Sehr oft wird in den Atken l. si is a 
quo ff. ut in posses. legat. zitiert. 
159) Wahrend Imbert (InstiL forenses frz. Ausgabe von 1554, S. 98) und Reburii 
(a. 11. O. 232) die Sequestration lind die recreance auf das riimische Recht zuriick
iiihren, ist alierdings Eguinarius Baro (a. a. 0.) der iVieinung, daB hier eine Ab
weichung von dem gemeinen, d. h. riimischen Recht nicht zu leugnen sei: Haec 
sequestratio rerum omnium promiscue, nulla habita personarum ratione, jure 
communi non probatur (1. 1. c. de prob. seq. pee) De restitutione eiusmodi SPOll
siones fiebant apud veteres - Unde illa judiciorum appe!latio applegemells. 
contraapplegemens, plegemens in morem Gallorum venit. Dagegen steht fUr ihn, 
offenbar unter dem EinfluB von BuM, die Strukturgleichheit der recreance und 
del' lis vindiciarum fest: Secundum possessorii iudicii caput, de momentanea 
possessione est: (I Moment. C. un de vi 1. 1. C. Si de momen.); quam si adiudicari 
litigator postulat, utpote cuius caussa iure superior videalur: litem vindiciarum 
veteres appelland (Cic. in Verc. Cic. pro Cec. 1.2 de Origine iuris) et satistatio in 
hoc capite ab eo semper exigi consuevit, cni possessio momentaria addicebatnr 
(1. 1. C. uti pas sid.) ; caution de rendre s'i! est dit que faire se doive. La recreanc(; 
hoc caput dictum est (Franc. de brev. lit. 62) 
160) Op. 10!1,14lf. 
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Stellung zum kanonischen Recht doch im \ve
sentlichen die Grundzuge del' aus dem canon Red in t e -
g ran d a entstandenen Spolienklage entwickelt. Das zeigt 
schon del' von Calvin vorgeschlagene \Veg del' Unter
suehung. "Venn del' Kiager erklart, daB die vermeintlich 
ihm gehorende Sache sich im Hause eines anderen befinde, 
und deren Ruckgabe verlangt, so ist zunachst del' Ver
klagte anzuweisen, den streitigen Gegenstand vorzuzeigen. 
Leugnet er, im Besitz des Gegenstandes zu sein, so muB 
del' Klager eidlich nach\veisen, daB die betreffende Sache 
bei dem Verklagten gesehen wurde, odeI' es solI auf seinen 
\Vunseh eine Amtsperson (commissaire) an Ort und Stelle 
die Sache requirieren. 'Venn es sich heraLlsstellt, daB del' 
Vel'klagte den Gegenstand bereits seit 8 Tagen hatte, so 
wird e1' gezvnmgen, diesen den Riehtern und dep vom 
Klager genannten Zeugen vorzulegen, die ihn als Eigen
tum des Klagers zu erkennen haben. Gelingt del' Nach
,veis nicht, so wird e1' zur Tragung del' entstandenen 
Kosten verurteiH. Vlirel abel' del' cGegenstand als Eigen
tum des Klagers beglaubigt (que l'auteur aura verifie celle 
chose avoil' este sienne), macht del' Klager wahrseheinlich, 
daB e1' den Gegenstand auf reehtmafiige 'Veise nicht ver
auBert hat (si n'appert poillt de alienation) 161), so muB 
del' Verklagte darlegen, wie del' Gegenstand in seine Hande 
geraten ist und gleichzeitig bei del' ersten Verhandlung 
einen Dritten bezeichnen, del' inz\visehen in den Besitz des 
Gegenstandes durch den Vel'klagten gekommen ist, und 
del' also fUr den Gegenstand haftbal' gemacht wird. Jst 
e1' auBel'stande, den Dritten zu nennen, so muB er c'i<'n 
Gegenstand sofort zuruck gebcn. Del' Haftende muB ahel' 
wiederum beweisen, wie e1' den Gegenstand von dem Ver
klagten el'worben hat. El'gibt sich aus del' Verhandlung 
sehliefilich (en la fin), daB del' Klager seine Sache nicht 
rechtmafiig verauBert hat, odeI' wenn man dies mit einer 
an den Be,veis grenzenden \Vahrscheinlichkeit nicht all· 

nehmen kann, so muB dem Klager del' in seinem fruhe1'c11 
Besitz gewesene Gegenstand zuruckerstattet werden. 

161) Dies entspricht der oft gebrauchten Formel: iuste amisisse possessionem. 
Vgl. Bruns, Das Recht des Besitzes im Mittelalter, 229. 
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Aus diesen Ausflihrungen ergibt sieh, daD durchEe_ 
grundung del' Klage nicht bIos del' Beweis des f1'i1he1'8n 
Besitzes des ~Verklagten ausreicht. \Venn nul' dies die 
]\feinung Calvins ge,vesen ware, dann konnte man ihfn 
den Vonvurf nicht ersparen, den man den Kanonisten am 
Ausgang des Mittelaltel's gemacht hat, namlich, daD ein 
solches Klagerecht ganz exorbitant ist und den be quem
sten Vorschub Hit' die al'gsten Schikanen abgibt 162). Zwal' 
verlangt Calvin nicht, wie die alteren Kanonisten (Accur-
sius, Durantis, und die Glosse zu den Dekl'etalen) m) aus
drucklich den Beweis del' Spoliatioll neben dem Bevvei:'5 
fiir den f1'11heren Besitz des KHigers und den gegenwarti
gen Besitz des Verklagten. E1' geht abel' nicht so,veit, wie 
die spateren ProzessuaUsien in Deutschland In+), die die 
bona 0ger mala fides des Spolianten nicht berucksichtigen 
wollen. Denn aus seiner Feststellung, daD del' Spoliiel'te 
llurdann obsiegen kann, \Venn i11m eiue rechtrnaDige, frei
willige Vera.uUerung des fraglichen Gegenstandes nlcht 
nachgewiesen wird, InuD man scblieDen, \\'cnn 
es auch Calvin llieht ausdrucklich erwahnt, daD del' Klager 
entwcder durch Geivalt odeI' Al'gUst. also durch eilw 
rniusta causa seines Eigentums bel'aubt ,yurde, ,vie es 
auch die spateren Kanonisten unter Anlehnung an Pseu
doisidor angenommen hatten 165). 

Das zeigt die erste Einrede. \Venn jemand al>.f einem, 
offentlichen lVlarkt einen gestohlenen Gegenstand (ein Tier 
odeI' ahnliche 801'te) gekauft hat und del' wahre Eigen
Himel' nachher die ihm entwendete Sache wieder erlangen 
will, so muD del' gegenwartige angeklagte Besitzer, um die 
Entschadigung in del' Hohe des Kaufpreises zu bekommen, 
llberzeugend nachweisen (que Ie defendeur en face bonn(, 
et suffisante preuve), claG e1' den Gegenstand irn guten 
Glauben ohno Betrug (qu'il ny ait point presumtion de 
fraulde ne barat) gewonnen hat. Bei den "choses achap
tees au marche publique" handelt cs sich um gestohlene 

162) Bruns, Das Recht des Besitzes, S. 230. 
163) Bruns, lahrblicher des gemeinen deutschell Rechtes, Bd. 14, S. 59. 
164) Bruns. Die Besitzklagell des romischen und heutigen Rechtes, S. 25]. 
165) M a ass e 11 , Zur Dogmengeschichte der Spolicnklage, 1 ahrb. des gem. deutschen 
Rechtes, 3,2:15. 
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Gegenstande; denn diese erste Einrede deckt sich vo11-
standig mit art. 26 del' Franchises, in dem von einer res 
furtiva gesprochen Ivird: Item si aliquis res mobiles 
emerit aut pignora acceperit publiee in nUlldinis, foro e1: 
loco publico, infra eivitatem, l' e In fur t i v am, b 0 n.It 

f ide e t sin e f l' a u de, et verus dominus velit rem. 
rehab ere, l'eddere capitale telleatUl' emellti aut creditorP6<l), 

Fur die Tatsache, daH Calvin unter den actions reales 
sur les meubles die Spolienldage beschreibt, spricht sodann 
seine Einteilung: la forme dy proceder und Ex
e e p t ion, die del' Einteilung bei Gratian und in del' Glosse 
entspricht: Haee est differentia inter questio11em istam 
et illam, quae est infra III. quo 1, quia hie pet i t u r res t i
t uti 0 i 11 mod u m e x e e p t i 0 11 is, i}) i in mod U III 

act ion i s ](17). Die zweite von Calvin envahnteEinl'ede:
,,\Vellll ein Klager nachweist, dall e1' mit Gewalt bel'aubl 
\vurde, muD e1' so fort (incontient) restituirt werden", die al
so dem EHiger die M6gliehkeit bietet, seinenHestitutionsan
sprueh selbstandig zu erheben, entlralt keine Bestimmuilg 
libel' die bekanntlich von lnnozenz IV. eingefUhrte, im 
spateren Gerichtsgebranch oft vOl'geschutzte pl'ozellhiu
dernde e x c e p t i 0 s pol i i, wonach del' Spoliiel'te jedel' 
Klage des Spolianten gegenuber die Einlassung verweigel'll 
konnte. Vermutlich wollte Calviu die "gevdnnbringende 
List" (fraus lUCl"osa) lGS), die mit diesel' Exceptio oft vel'
bunden war, ausschalten. Dagegen teilt e1' die im Mittel
alter allgemein angenommene Theorie, daD die Restitu
tionsklage nach Analogie des interdictum un de vi gedacht 
werden solI. Das Bedenken del' rnodernen Vllissenschaft, 
daD das interdictum unde vi auf bev\Tegliche 8achen sich 
nicht bezog ist ihm ebenso unbekannt wie den Kano
nisten und Glossatol'en, die die Sache selten erortern, sich 

166) franzosischer Text: item que se aulcun a achete aulcunes choses meubles ou 
aultres gages publiqu€ment es foires, marches ou aultres lie u x publiques dedens 
la cite sans point de bar at; mais a la bonne foy qui ayent este rob e e s a quelcun: 
et celuy de qui elles estoient les veuille rauoir qui soit entenu de rendre ie 
capital a celuy de qui ces choses a achetees. 
167) Bruns, Das Recht des Besitzes, 168; Maassen, a. a. O. 228. 
168) Iiuguccio in c. 2 C Ill. q. l. 

ltl9) Das die Anwendung der Klage auf bewegliche Sachen nieht in dem romischen 
Recht begriilldet sei, wird nicht allgemein geteilt. Vgl. S a v i g ny, Das Recht des 
Besitzes, 433ff. Wjnd·s c h e i d, Pandekte11 I,724ff und die dort angefiihr!e Uterat~lr"~ 
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aber immer auf das Interdictum de vi als Grund berufen. 
(So das kanonische Recht cap. 15 X de rest. spol; Gottfred 
in seiner Summa in Tit. de rest spol.: Spoliatio est rei 
immobilis dejectio vel mobilis ablatio), oder die Anwen
dung del' Klage auf bewegliche Sachen als selbstvE;lrstiind_ 
lich voraussetzen 170). Die "spoliation violente" des Frag
ments entspricht durchaus del' "atrox vis" des Interdikt~. 
Selbstverstandlich ist die atrox vis nicht als die einzige 
Form des Unrechts zu betrachten, sondern es kann jede 
unbefugte Entziehung des Besitzes wider den VVillen des 
bisherigen Besitzers den Klagegrund bilden. 

Zur Beurteilung del' Frage, imviefern diese Bestim
mung uber das romische Recht hinausgeht, mull man im 
Auge behalten, dall bereits im romischen Recht in del' 
weiteren Entwicklung des interdictum unde vi das Erfor
dernis del' vis keinesv"egs festgehalten, sonde1'n eigentlich 
vollstandig verfluchtigt ist. Denn dem \Vortlaut nach ist 
das Prinzip del' vis, und zwar einer vis atrox, wenigstens 
bei del' eigentlichen physischen Vertreibung von einem 
Grundstuck bis zuletzt betont 171). Das ist abel' nicht 
andel'S bei del' Spolienklage, denn das Prinzip del' vis atrox 
wird von Calvin ("spoliation violente H

) aufrechterhalten, 
dagegen in den anderen Fallen tatsachlich verfluchtigt. 
Wiihrend abel' bei den Kanonisten die Ueberzeugung 
lebendig bHeb, dall sie in del' Verfluchtigung uber das ur
sprungliche romische Recht hinausgehen 172), war sich Cal
vins des Abstandes vom romischen Recht nicht bewufit, 
odeI', was wahrscheinlicher ist, del' Meinung, dall das in
terdictum unde vi auch im Sinne des romischen Rechtes bei 
del' Mobilienklage angestellt werden kann. Daher die For
derung del' sofortigen Ruckgabe des entwendeten Gegen
standes im FaIle del' gewohnlichen Entziehung. Aehnlich 
verhalt sicb die Sache bei del' Klage gegen den dritten Be
sitzer, bezw. bei del' Haftung des dritten Besitzers, die Cal
vin ebenfalls annimmt. Die Kanonisten, die wohl wufiten, 

170) Bruns, Das R.echt des Besitzes, 231-
171) Bruns, Die Besitzklagen, 251fi. 
172) Die Glosse des Vincentius fIispanus in c. undo Compo III de ordine cogllitiollum 
2.4: latius patet restitutorium iudicium secundum canones quam secundum leges. 
(Bei Maassen 240). . 
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dall das interdictum unde vi nul' gegen den Verdranger 
selbst gegeben werden kann, haben in der Erwagung, daD 
die actio quod metus causa nach dem romischen Recht 
auch gegen den dritten Besitzer zugelassen werden kanri 
dieser die Normen fUr die Haftung des dritten Besitzer~ 
entnommen und aus dem Umstand, dall das kanonische 
Recht Gewalt, Zwang und Arglist gleich ':vertet (cum canon 
aequiparet d01um, l11etul11, violential11) den Schlull ge
zogen, dall dasjenige, was nach romischem Recht nur fUt, 
den Fall des metus gilt, nach kanonischem auch auf den 
Fall d~r vis U?d des dolus Anwendung finden kann 17"). 
Auf dlese \VeIse wurden die verschiedenen nach dem 
romischen Recht zulassigen IGagen zu einem einzigen 
Rechtsmittel zusammengefallt. Somit war die gegen den 
dritten Besitzer gegebene sogenannte "condictio ex 
canone" ~urch die Kanonisten bereits begrundet, als Inno
zenz III. m seinem c. Saepe contingit (c. 18 X de rest. spot) 
bestimmte, dall die I{lage gegen den dritten Besitzer ge~ 
geben. \\'e1'den kann, ,venn e1' urn das spolium wufite (spolii 
consclUs), da dadurch del' Eigent(lmer, del' nicht immer 
volle Beweise zur Verfilgung hatte, VOl' dem Verlust seines 
Besitzes geschutzt werden kann (commodo possessionis 
amisso propter difficultatem probationum iuris proprie
tatis amittit effectum). 'Venn Innozenz noch einen theo
logisch-seelsorgerlichen Grund hinzufugt, namlich die 
Ueberzeugung, dall das VVissen des Dritten um den Tatbe
stand das Heil seiner Seele gefahrde (periculum animae), 
so entspricht die Uebernahme des Haftungsprinzips 
seitens Calvins zweifellos wie bei Innozenz se1-
nen rechtlichen nnd sittlichen Bewufitsein. Dazu 
lwmmt, dall das Haftungsprinzip, wie be merkt, in den 
Franchises verankert war, deren Bestimmung die Gesetz
geber Genfs berucksichtigen mullten. 

Aullerdem ist ein rechtsgeschichtlich wichtiges Moment 
nicht zu iibersehen. Sucht man namlich den unmittel
baren Einflull in diesem Vorgang festzustellen, so mull 
man wieder bei den franzosischen Prozessualisten ver
weilen. Unter dem Einflull des kanonischen Rechtes ist 

173) Maassen, a. a. O. 241. 
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an die Stelle des interdictum unde vi die "reintegration Ou 
reintegrande" gctl'eten '7<). Die l7ebernahme dieses kanoni
schen Rechtsmittels entspl'ach del' im. Laufe der Zeit ein
getretenen AenderLlng in del' Auffassung del' franzosischen 
Prozessualisten libel' das YerhiiJtnis von Ge\valt und 
Storung. Die Betrachtung del' Gewalt unter dem Ge
sichtspunkt del' bloDen SHirung und ihre AnvYendung in 
del' Praxis konnte doch die mehr odeI' \veniger 
schen lnterdikte nicht vel'drangell, wie ja auch die spate·· 
1'en Juristen, namentlich Bouteiller in seiner "Somme 
rural", die Begriffe action de dessaisine et de force den In
terdicten anpassen wolltell 17

3
). \\'ahrelld also die bis· 

her~ge Praxis die dessaisine als bloDe Starung (trouble) 
auffaDte und fur beide Faile die action de nouveau trouble 
gab, die infolgedessen complainte en saisine et nouvellete 
genannt wUl'de hat die Theorie, clarin Beaumanoir 
und dem romischen Hecht folgentl, zwischen dem reme
dium retinendae und dem J'emedium recuperandae posses
sionis unterschieden Diese Theorie fand dann in del' 
Gesetzgebung Eingaug. .\l't. (j;3 del' Ordonnance von 1539 
spricht von del' "reintegl'ande", die ais Hechtsmittel gegelJ 
die Verdrangung VOll del' complaillte als Hechtsmittel 
gegen die Starung unterschieden wird; sie wird spater, 
wie uns 1mbert berichtet, auch in del' fl'anzosischen Praxis 
berucksichtigt lOS). Hodie interdicti unde vi loco USUt·· 

pamuspontificiac cOllstitutionisbeneficium c(mcommodiu8 
et pinguius, quod l'eintegrallda vulgo vocatur. Sie ist Zwal' 
nicht, wie Imbel't bemel'kt, dem intel'dictum unde vi gleich .. 
zusetzen; sie wil'd nicht bloH, \vie dieses, auf die Immobi-

174) Imber!, a. a. O. 1,17: quand est de l'interdict unde vi, par Ie droict introduict 
pour recouvrer la possession dom l' on a cste spolie, il n' est pas si en usage que 
la reintegrande E g u i )] a r, Bar 0, a. a. O. 674: R.ecuperandae possessionis gratia. 
redintegration ou rcintegrande ex lege pontificia apud Gallos tralatitia est con
dictio, sive vi, metu, dolo, sive alia inuste causa despoliati scimus rebus nOSiris, 
vel mobilibus. 
173) Vgl. E s qui r 0 u de Par i ell, a. a, O. 132, Glasson, a. a. O. 132. 
176). siehe oben S. 

177) Guido. Pap a, Comment. in S\'\t. Delph. § R.ei alieuius: Sic etiam audivi quod 
serva!ur in regno franciae quando intentatur remedium statuti querelae de nOVIS 
dissais1nis . quod' statutumpracticatur etiam super rebus rnobilibus sicut super rebus 
immobilibus, licet dictum statutum de novis dissaisinis im i t e t urn a t u ram 
interdicti un de vi. 
178) a. a. O. 1,34, 
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lien, sondern auch auf die Mobilien angewendet, und kann 
gegen alle vdderrechtlichen Detentoren und von allen, 
denen VOl' del' Spoliation del' Besitz und seine NutznieDung 
rechtmaDig geharte, angestrebt werden 179). Dehnt Cal
vin, wie bemerkt, die reintegrande auch auf bewegliche 
Sachen aus und laDt sie auch gegen die Detentoren gelten, 
so schlieDt er sich offenbar an Imbert an. Bei seiner Ein
steHung zum romischen Recht wird e1' schvl'erlich 
Imberts Unterscheidung gebilligt haben und vermutlich 
mehr an die Seite del' fruhel'en Prozessualisten treten, die 
diesen Abstand nicht gelten lieD en. Dagegen weist seine 
Darstellung des Pl'ozeDverfahrens eine groDe Verwandt
schaft mit Imberts, soviel man sehen kann, von del' \Vissen
Bchaft bis jetzt unbeachteter Schilderug, mit dem Unter
schied, daD Calvin die bei Imbel't erwahnte Beschlagnahme 
del' streitigen Sache nich el'wahnt, die ja auch diesel' nicht 
ohne weitel'es billigt. Die Stelle bei Imbert lau
tet 180): Et pour parler d'adveu parce qu'est un 
remede possesoire qui compete pour meuble: il a de cou
stume estre forme en ceste maniere, scavoir est, que Ie 
demandeur trove moyen de voir la chose mobiliaire qu'il 
veut advouer, et en presence d'un sergent de claire qu'il 
est seigneur et possesseur d'icelle chose, 8t 
j'advoue et requiert Ie sergent qu'il ait a 
seq u est reI' et mettre en main tierce et si Ie defendeu t· 
et detenteur est present, et ne die rien, sergent sequestrera 
la chose realement et de fait, et luy donnera adiournement 
pour se venir contravouer. Mais s'il s'oppose ou contrad
voue, Ie sergent ne sequestrera pas la chose, ains baillera 
adioul'nement pour dire ses causes d'opposition ou COD

tradveu, et pour respondl'e au sequestre requis, avec inti-

179) Imbert, 1,17: l'interdict recuperatoire (unde vi) de possession ha lieu contre 
celuy qui pour force deiecte et spolie de la possession, ou ha pour aggreable ta 
spoliation faicte par autruy en son nom et son adveu. Mais la reintegrande l1a 
lieu contre to us qui injustement detiennent et occupent: et peut estre forrnee par 
tous qui a droict et bonne cause tenoyent et exploictoyent avant la spoliation. 
D'avantage Ie diet interdict n'est baille que quand 1'on est spoIi6 et deiette de 
la possession des immeubles et non des meubles, si non Quand les meubles estoyent 
en fond ou maison dont Ie spolie estoit possesseur, mais la integrande pe.!t 
estre intente pour la spoliation de que I que m e ubI e, ia90it qu'il ne feust en 
la maison laquelle Ie spolie possedoit. 

180) Les quatres livres des lnstitutiones forenses 1554 S, 108. 
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mation quand a celuy sequestre. Toutesfois en aUCUl1S 
lieux, comme en Ia v111e et gouvernement de la RochelJ€' 
Ie sergent sequestrera realement et de faict non obsta;t 
opposition ou appellation sans prejudice d'icelle, et sil 
ne se contradvoue dedans la h uictaine, il ne se peult,plu8 
contradvouer, et est la chose deliure a celuy qui a faict 
l'adveu. Mais ceste coustume ne doibt estre extendue a 
autre pays, parce qu'elle est contrain au droict commun, 
partant que de droict sequestration et prohibee et ne peut 
estre faict sans cognoissance de cause. Mais si ron ne 
peut voir la chose que l'on veuIt advouer, il fault faire 
adiourner Ie detenteur d'icelle, pour l'exhiber, et avec inti
mation: et l'exhibition faicte, Ie demandeur advoue la 
chose et conclud a ce qu'elle Iuy soyt rendue et deliuree. 

Jedenfalls ersieht man daraus, daD die Hauptbestandteile 
del' franzosischen Theorie von Calvin frei ubernommen 
wurden, wohl in del' Ueberzeugung, daD auch die fran
zosischen Prozessualisten die Grundgedanken del' Glossa
toren fo1'tfuhren, und die redintegrande zwar mit dem 
interdictum unde vi sich nicht deckt, aber als ein rekupera"-

"trisches Rechtsmittel aus diesem sich fortgebildet hatte. 
Abel' wie die franzosischen Prozessualisten, war 
sich Calvin sichel' bewuDt, damit wedel' das reine romi
sche, noch das reine kanonische Recht eingefUhrt zu 
haben, am allenvenigsten war er geneigt, das kanonische 
Recht dem romischen vorzuziehen. Sein Entwurf zeigt 
vielmehr, daD er es \vagt, die spezifisch kanonischen Be
stimmungen (so die exceptio spolii) auszuschalten und die 
anderen, auch im kanonischen Recht enthaltenen Bestand
teile vermutlich deshalb zu ubernehmen, da e1' sie mit den 
Glossatoren in dem romischen Recht verwurzelt dachte 
(die Anwendung des interdictum unde vi auch auf die 
Mobilien) odeI' als Erweiterungen del' romisch-rechtlichen 
Prinzipien (die Klage gegen den dritten Besitzer) ansah. 

Die beiden letzten uns erhaltenen Abschnitte des 
Fragmentes uber die" act ion sin tel' l' 0 g u a t 0 ire s" 

"""""' ~~"4ir'""' 
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und "des act ion s per pet u e 11 e sou ate m p s: e t 
de celIes, qui viennent aux heritiers ou 
con t r e 1 e she r i tie r s" (10/1,142f) enthalten dagegen 
r 8 i neB est and t e i led e s rom i s c hen R e c h t e s. 

'Venn jemand seine Recl1te viTahren \vill und nicht ge
nau ,,\'eiD, weI' als Storer seiner Belange in Betracht kom
men kann, so muD e1' jemand als prasumptiven Beklagten 
bezeichnen und des sen \'erhalinis zur belangten Sache, 
d. h. dessen Passivlegitimation durch formliche an ihn 
gerichtete IGagen (im romischen Recht: interrogationes 
in iure faciendae) ermittelt "verden. Auf die erteilte Ant
\vort odeI' im Fall del' Vervveigerung odeI' Ableugnung der 
\Vahrheit kann sich dann die Klage (die actio interroga
ioria) grunden (Vgl. D 11,1 de interrogationibus in iure 
faciendis et interrogatoriis actionibus). Calvin fUhrt hier 
FaIle an (les cas ou il sera licite), die bereits del' PratoI' in 
seinem Edikt im Allgemeinen odeI' im einzelnen FaIle nach 
billigem Ermessen anerkannt und die ciarauf begrundete 
Klage dem KHiger gegeben hat 181). Del' IGager kann den 
Beklagten befragen, wenn es sich um den Erben seines 
Schuldners handelt. Diesel' muD sich als Erbe bekennen 
und angeben, ob er die Erbschaftsschulden ganz odeI' zum 
Teil tragen will (s'il se vouldra porter pour tel, semblab
lement en partie; vgJ. D 11,1, 2 - 4 Pl'. namentlich 1 pI': 
Est interrogatio tunc necessaria, cum in personam sit actio 
et ita si certum peteretur, ne dum ignoret auctor, qua ex 
parte adversarius defuncto heres exstiterit; die naheren 
Bestimmungen des romischen Rechtes hinsichtlich det' 
pluspetitio und des minus intendere feh1en bei Calvin). 

Bei den Schadenersatzklagen (quand il y aura en 
dommaige), im romischen Recht: actiones noxa
les wird anliWlich des durch ein Tier verursachten 
Schadens dessen gegenwartiger Eigenttimer durch Befra
gen festgestellt (im romischen Recht die actio de pauperie 
h. t. 1. 7); ebenfalls wird durch Befragen die GroDjahrig
keit des Taters festgestellt (h. t. 1. 11 pr., 1. 13,16 pr., 1. 21,3). 
Ob Calvin bei dem "mis en oev1'e" an den D 11,1,8 ~rwahn
ten Fall: si quis interrogatus de servo, qui damnum dedil, 

181) Vgl. K e II e r, Der romische Zivilprozell, S. Auf!. S. 24Sff. Bet h man n
Ii 0 II w e g, a. a. O. II, S. 550fl. 
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responderit, suum esse sel'vum tenebitur lege Aquilia quasi 
dominus denkt, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, abel' 
wahrscheinlich, da e1' S. 132 neben del' dommaige des 
bestes et aultres unmittelbar die dommaiges ad legem 
Aquiliam nennt 182). Ebenfalls hat del' Klager bei einer 
rei vindicatio ein Interesse daran zu erfahren, ob del' Be
klagte die Sache besitzt (pour scavoir sil possede la 
quon vouldra vendiquer, entsprechend del' 1. 20 § 1 h. 1.). 
Die erteilten Antworten hindern den Klager nicht, sie auf 
ihre Stichhaltigkeit zu prufen (1. 18 § 2 de prop.). Sie sind 
als vollgultig (vallables) zu \verten, sowohl bei diesem 
interI'ogatoI'ischen YoI'verfahI'en als auch hinsichtlich del' 
darauf sich grundenden Klage. Leider unterla11t es Cal
vin, die Rechtsfolgen del' erteilten Antwort zu besprechen 
tI'otz des gemachten Ansatzes: toutes fois en aultre cause 
cela ne debvra ... Die 'Vichtigkeit del' Antworten, die nUl' 
fUr die Beklagten nachteilig sein konnen (au prejudice des 
respondans) wird wohl, wenn man die AusfUhrungen 
des erwahnten TiteIs del' Digesten heranzieht, dal'in be
stehen, daB del' Beklagte durch sein Schweigen odeI' Reden 
sich dem KUiger gegenuber bindet, daB diesem auf die Aus
sage des Beklagten hin die Klage gestattet wird, unter An
erkennung del' formalen \Vahrheit del' Antwort, die aller
dings nul' bis zul' litis contestatio ])erichtigt odeI' zuruck
genommen werden kann, wenn ihr ein "entschuldbarer 
lrrtum" zugrundelag; die Unwahrhaftigl(eit del' Antwort 
zieht die Bestrafung des Beklagten nach sich 183). 

Auch die Bestimmungen uber die Klagenverjahrung' 
(143) folgen dem romischen Recht. Demnach sind die dem 
Zivilrecht entstammenden personlichen (pour debtes) und 
dinglichen (pour possessions) IGagen unverjahrbar (per
petuelles - actiones perpetuae), bis die eingetretene Ve!'
jahrung sie lbscht (jusque'a ce qu'j} intervienne prescrip
tion pour les esteindre). Die Zeit del' Lbschung wollte 
Calvin, wie er sagt, in einem and ern Abschnitt angeben 
(comme il sera dit). Zu kurz verjahrbaren (a temps = ac-

182) V g1. Alexander I e B 0 u r g e 0 is, La Loi Aquilia. S. 57fi. 
183) Vgl, die Belege bei K e II e r, a. a. O. 247fi, Bet h man n - H 0 II we g, 
a, a. O. 552ff, 
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Hones temporales) gehort die Beleidigungsklage (actio 
iniuriarum), fUr die die Prist einos Jahres als Yerjahrungs
frist gilt (Vgl. D 47,10,17,6), ebenfalls die IGage gegen dip 
f'rhlechte GescllaftsfLlhrung del' 'Vormundschaft, die actio 
tutelae directa, clio fLinf Jahre nach erlangtel' Yollja,hrig
keit des Mundels verjahrt (libereinstimmend mit Cod, 
Just. 5,74,3), Die Injurienklage ist aktiv unvererblich; dAr 
Sohn hat nicht das Recht, die seinem Vater angetanen 1n
jurien zu ahnden, wenn diese nicht unmittelbar die 
Familie und die Nachkommenschaft angehen (Uberein
sUmmend mit D 37,6,2,4). Sie ist abel' auch passiv unver, 
erbJich (contre les heritiel's nullement, offenbar jm An
BehiuD an das romische Hecht, wonach die Strafklagen mit 
dem Tode des Delinquenten er10schen, D 39,1,20), aufier 
wenn es sich um pekuniare Forderungen handelt 
(Interestz)184). Die I<:lagen del' Erben und gegen die Er
ben mussen daher nul' zvil sein (ainsi l'action deviendra 
civile. Au reste une action telle intenter par la partie 
principale ou contre pourra estl'e poursuivie entre les 
hel'itiers), vermutlich, \veil Calvin, wie das romische 
Recht, den Hauptzweck diesel' IGagen in der personliehen 
Genugtuung erblickte vgl. D 37,6,2,4: Emancipatu8 filius 
si iniuriarum habet actionem, nihil eonferre debet: magis 
!mim vi 11 d j c t a e quam poenae habet persecution em. 

7 

Damit schlieBt das Fragment. Es ist zu beklagen, daD 
e5 nul' ein Torso geblieben ist. Es fehlen bei del' Darstel
lung des ProzeDverfahrens wesentliche Bestimmunge:l 
Uber die AusfUhrung des Urteils, uber die Appellation und 
fiber die Vorbedingung zur Einleitung eines neuen Ve1'
fahrens. \Vir entbehren ferner in dem Kapitel uber die 
IGagen die Bestandteile, die sich auf den Schutz des EI'
vverbsrechtes beziehen, so die Bestimmungen uber Kauf 
und Uebergabe, Servituten, Emphyteuse, das Pfandrecht, 

184) Calvin erwahllt nieht, ob die Klage Hur nach vollzogener Litiskontestation 
statthaft ist. wie im riimischen Recht (D 47,10,13 pr); ebenfalls fehlt die Andeutung, 
ob es sich l1ur urn Schadenersatz oder GeldbuBe oder beides zugleich handelt. 
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die aus del' Verletzung des Obligationenrechtes, des 
Familien- und Erbrechtes sich ergebenden Hechtsschutz_ 
yorschriften. Alles dies ist zwal' von Calvin z\veifello~ 

beabsichtigt worden, ,vie ,vir bereits fest stell en konnten 
und wie del' umfassende Plan (Op. 10,1,128ff), del' ein yol1-
standiges Gesetzbuch des Genfer Privat- und offentlichen 
Rechtes vorgesehen hatte, beweist. 

Trotzdem gewahrt das e1'haltene ]Haterial einen Ein
blick in die Lcitgedanken, die Calvin bei seiner Arbeit 
vorscll\vebtell. Er sucht das romische Recht, das damal 
uberal! als gemeines Recht galt, mit del' lebendigen, in drn 
Franchises und Edits sich widerspiegelnden Rechtsuher
zeugung Genfs (vgl. die immer 'Iviederkehrenden Satze in 
den ProzeHakten: sicut solitum et consuetum est; secun· 
dum franchesias et libertates) zu einer E in h e i t zu ver
schmelzen, ohne die bleibenden, in dem 1'omischen Hecht 
vel'wurzelten Bestimmungen des kanonischen Rechtes 
ganz auszuschalten, sovveit diese teils sittIichen Motiven 
entsprungen, teils von dem liberkommenen in Genf einge
blirgerten 1'omisch -kanonischen Prozenverfahren unzer
trennlich ·waren, und von del' bisherigen Theorie auf 
romisch-rechtliche Grundlagen zurliclcgeflihrt wurden. 
YVenn er dabei die in del' franzosischen Gesetzgebung ent
ha1tenen Bestandteile des Zivilprozesses ubernin1.mt und 
die Grundgedanken del' humanistischen Jurisprudenz 
(Bude) berlicksiehtigt, so ist er bestrebt, mit alledem ein 
1 e ben dig e s Vol k s g e set z in Genf zu schaffen. \Vie 
die 01'donnances von 1541 der Ki1'che, so soIl das Zivilpro
zenrecht dem Staat zu einem neuen, von dem Rat 185) 

gewllnschten modus vivendi (mode de vivre) verhelfen 
Seine Vorschlage sind beherrscht von dem ihm vor
gezeichneten Prinzip del' Beschleunigung des Verfahrens, 
dessen Verwirklichung in einer beachtlichen Umwandlung 
del' bisherigen Praxis, in del' Ausgestaltung des Possesso
l'iums zu einem summarischen p1'ozessualischen Institut 
besonders zutage tritt. K u r z, Cal v i n v e r k 6 r per t 

'"5) Vgl. die Bestimmung des Rates vom 28. Sept. 1541: afin que chacun sachc 
';omment il devra se regir, ordonne Cjue POll doive fairc des Ordonnances de Droit 
[t Mode de vivre. 
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in seinem Vorschlag zur Reform des Zivil·· 
pro z e sse s '''- i c i n d e r b e k a n 11 ten N e u g e s ~ ~ 1 -
tung des Verfassungsrechtes und des 1\.1:'
chenrechtes (VOl' allem des Eherechtes) dIe 
Kraft del' Genfer Rechtsentwicklung in del' 
Heformationszeit. 

8 

\Vie seine VorschHige uber me j\.usformung und 
Gliederung del' obrigkeitliehen Staatsorgane (gouverne
ment et Estat de eette Ville), so sind auch die grundlegen
den Gedanken des Zivilprozeflverfahrens nicht auf dem 
Papier geblieben, sondern in die \Virklichkeit des Genfer 
Staatslebens eingefi1gt worden, das in den Edits civils 
1568 seine erste umfassende Gestaltung e1'fah1'en hat. 
Ohne auf Einzelheiten und gelegentliche stilistische und 
sacllliche Abweichungen und Erganzungen IS") in den 
Edits naher einzugehen, genilgt es, die entsprechenden 
Stoffe nebelleinander zu stell en. Del' Abschnitt des Ent
wurfs libel' ,Jadiournement ou evocation en causes civiles" 
stimmL wes~ntlich mit dem Titre premier, Abschnitt I, del' 
Edits liberein. 1v1an ve1'gleiche ferner den Abschnitt: des 
deffaults (133) mit Edits 1,3,6,7,8 de 1a procedure (135) mit 
Ed. 1,10, VI,3, I,12, 13 de tel'lnes et dellais (ib.) mit Ed. 
III,8; des causes passant cinq f1. (135f) mit Ed. III,12,3,9,10 
11 und 12' en cas dexceptiou (136f) mit Ed. III,5,6 Des 
feries (137) mit Ed. V,l,2. Del' Absclmitt de la recusat.io~1. 
des iUD'es taut en la procedure comme en sentence defInI
tive (1~8f) ist fast wortlich im Tit. IV. del' Edits entllalten

'8i
). 

180) Wichtigere Aenderuugen linden sich im JIl. Abschnitt: des procedures et instruc
tions de procez, da hier das nach Calvin nur fur dIe Personalfragen .angewandte ;er
iahren (de causes passant cinq fI.) auf das Verfahren uberhaupt ausgedehnt "lTd, 
das wichtigerc und schwierigere Klagen zum Gegenstand hat. 
187) E5 sci der Wortlaut der betrefienden Stell en nebeneinandcrgestellt: 

Calvin: Edits: 
Quel nul iuge ne soit terlLl per suspect, Que nul .luge ne sOit, tenu p.er suspect, 
sinon quil soit refuse de lune des parties. sinon (!lJlI SOlt, recuse POl:r ~uste cause 
En cas que 105 parties consentent toutes prOjlosee par I une des part.res. Et e~ 
dcux de !-tvoir qui! ne se demccte point. cas que les partIes consentIront toute> 
Ouii ]1C ;oit ·licite de recu)er sans alle- deux qu'il demenre Juge en leur cause; 
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Dagegen haben die Verfasser del' Edits an den die Bee 
sitzes- und Eigentumsklagen betreffenden Teilen des 
calvinischen Entwurfs betriichtliche Aenderungen vorge
nommen. Diese bestehen nicht b10D in Textverbesserun_ 
gen und Umstellungen, die dem ungeol'dneten und ha1h
fertigen Stoff Calvins eine festere architektonische Form 
zu geben vel'suchen, sondern in El'ganzungen und Ve1'ein
fachungen, wobei del' EinfluD del' franzosischen Gesetz
gebung noch deutlicher als bei Calvin wahrzunehmen it'lL 
Zwar vermeiden die Edits ehenso \vie Calvin gefIissent
lich die franzosischen Termini: action de nouvellete, 
reintegrande, recreance, saisine und dessaisine, und behal
ten die romisch-rechtlichen Bezeichnungen: rna t e r i e 8 

p 0 sse s s 0 ire set i n tel' d i c t s, zweifellos in dem Be
wuDtsein del' Tatsache, daD die franzosischen Prozessua
listen, namentlich Beumanoir, eine besondere GeschicI{
lichkeit zeigten, durch Gebrauch neuer Termini die dem 
romischen Recht entnommenen Bestimmungen zu ve1'
bergen und die durch romische Juristen aufgestellten 
Pl'inzipien dem Gewohnheitsrecht anzupassen 188). vVenn 

guation de cause, de laquelle cognoistra 
Ie reste du tribunal et que celluy qUOl1 
vouldroit refuse(r) soH aussi ouy sur 
les raisons. 

Les causes de recuser seront: 
(der von Mallet initgeteilte Text fiigt 
Mach hinzu: suyvantes a scavoir). 

A voir este procureur, ou conseiller. 
011 premier iuge en la cause. . 

Item pareniaige de pere a filz, frere 
a frere, anele a nepveu, consinaige ger
main, pareilIement affinite ius que au 
degre doncle a nepveu et au rebours. 

Item Quant la cause atouchera a 
celuy quon recnse, comme si Ie proces 
estoit toucbant marchandise en laquelle 
il eust compaignie, ou sil debvoit estre 
guarant ou quil fust fideiusseur. Et semb-
lables. . 

Item sil y avoit faveur manifeste dUll 
coste, ou baine de l<lUltre: Iaquelle se 
Peult facilement cognoistre par presump
tions vebementes. Car iI nest pas requis 
de la prouver du tout. 

188) Vgl. Q I ass 0 n, a. a. O. 597,611,612. 

Ile se poura demettre, et decharger de 
Ia cognoissance. et iugement de laditte 
Cause. 

Seront les causes de recusation 
receues, pour a voir ete soliciteur, Pro
cureur, Conseilier. temoin au premier 
J l1ge en la cause. 

Item de parentage de pere a fils, 
frere a frere, oucIe a nepveu, cousins 
germains. pareillement affinitez iusques 
an degre d'oncle it nepveu. 

Item quand Ie luge aura part, profit 
Oil doml11age ell In cause, ou quand il 
aura une CHnse semblable en son prive 
nom. 

Item quand Ie luge aura demol1stre 
auculle favenr, haiue on menace, ou 
vcnterie pom incliner a lune deS'llarties. 

273 -

die Edits ausdrticklich die Interdikte Bl'wahnen, so wollen 
sie damit zum Ausdruck bringen, dan sie dabei nul' auf 
den materiellen Inhalt del' altromischen Rechtsmittel 
sehen und demnach die IGagen nach den Prinzipien del' 
letzteren entscheiden \yollen 18"). Es 1st daher kein 'Vider
spruch, wenn in den weiteren Ausftihl'ungen Einze1be-, 
stimmungen des franzosischen Zivilprozesses wieder
l\ehren. Haben doch selbst die franzosischen Prozessua
listen zugegehen, daH die complainte odeI' die action de 
nouvellete und die reitengrande den r6n:lischen Interdie
ten entsprechen J90). ~ Da nun Calvin, wie wir gesehen 
flaben, hei den Mobilien- und Immobilienklagen die gewalt
same Verdra.ngung yon del' bloDen Stdrung unterschieden 
hat; da nach ihm die beiden Klagearten, die wir Imrz mit 
clem franzosischen Termini: eomplainte und reintegrande 
bezeiehnen konnen, in dem gleichen Verl1iiltnis zueinander 
~tehen, vilie das interdictum uti possidetis und unde vi, so 
wird diese Unterscheidung von den Edits iibernommen, 
die Merlunale del' beiden IGagen werden abel' durch einige 
bei Calvin nicht vorkommende Momente erganzt. 

Del' erste Abschnitt des z,veiten Titels del' Edits lautet: Le 
possesseur qui sera spolie par voye de fait, oceultement 
ou apartement, faisant sa complainte dedans l'an, apre§ 
avoir este cog-nu par sommaire information, parties appel
lees par sommaire information, sera incontent et sans delay 
restitue et remis en sa possesion, et ne sera ouy ledit 
spoliateur es droits par lui pretendus sur la chose 
questionnee, jusques a ce qu'il ait satisfait a ce qu'il sera 
ordonne de la dite restitution, et des despens, dommages 
et interets, sur ce adjugez, lesquels celuy qui aura obtenu 
sera tenu faire liquider et taxer, dedans Ie terns qu'il luy 
sera sur ce prefix, afin de ne retarder, et empescher sous 
ombre desdits despens, dommages et interests, que Ie 
defendeur soit ouy en ses droits du bien questionne. Es han
delt sich hier offenbar urn die rekuperatorische IGage ge
maD dem interdictum unde vi bez\v. del' reintegrande, abel', 

189) V gl. oben S. 264.265. 
190) Spater noch kann Rebuffi a. a. O. 769 scbreibell: ol11l1is possessoria materia 
ad tria inderdicta redigitur, videlicet ad interdictum adipiscendae possessionis 
retinendae et recuperandae. 
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\vas bemerkenswert ist, nicht bloD um die auf die Mobilien 
bezogene Spolienklage. Dafur spricht del' Umstand, daD 
die Bestimmung uber die "Unkosten, Schadenersatz, und 
Interesse" die an sich schon die Immobilienklage voraus
setzen fast vvortlich mit den Vorschriften del' Ordonnance , , 
von 1539 § 88 ubereinstimmen, die fUr aIle Klagen gelten 
(Isambert, a. a. 0.: Qu'en to ute s matieres reelles, perso
nelles, p 0 sse s s 0 ire sci viI e s et crimillelles y aUl'H, 
adjudication de dommages et interets .. qui seront taxflS 
et moderes a certaine SOInme .. pourveu toutes fois que 
lesdits dommages et interets aient ete demandes par la 
partie, qui aura obtenu) 191), vvie auch die Vorschriften des 
zyveiten Abschnittes libel' die Berufung des Spolianten 
sich fast wortlich mit denjenigen der Ordonnance 
deck en 1"2). Die Edits fassen demnach die von Calvin j!~ 
in einem selbstandigen Abschnitt (bei den Mobilien- und 
InllTIobilienklagen), die gevYaltsame Verdrangung und 
Spoliation betref£enden Bestimmungen in eil'ler beide 
I{lagen einheitlich nach dem interdictum unde vi bezw. del' 
rMntegI'ande regelnden Gesetzesvorsehrift zusammen, 
und folgen damit del' von Calvin und Imbert geteilten Auf
fassung, daD das interdictum unde vi, bezw. die I'eintegl'an
de auf bewegliche un d unbewegliche Sachguter sich e1'
streckt, sowie del' Forderung des el'stel'en, die Klagen 
summarisch zu behandeln. Vermutlich "\yegen del' Zu
sammenfassung del' :;Vlobilien- und Immobilienklage fallt 
auch die ausfuhrliche Darstellung des Verfahrens uber 
die Mobilienklage in den Edits fort. Diese fUgen abel' 
eine bei Calvin nicht vorkommende Bedingung hinzu, dal3 

191) DaB auch die spatere Praxis die reintegrande :.cIs 1'.echtsmittel der Wied,,;'
hersteliung der Immobilien anfgefaBt l1nd die kiiniglicile Ordonnance 111 dl~sem 
Sinne verstanden hat, dazn Vgl. 1'.ebuffi, a, a. 0. S. 209: nt restituatur e,t re111t~
gretur in prim is et ante omnia ad possessionem d 0 m u s vel a I t e r ius reI qua fmt 
spoliatus, 

102) J:dits: 
Et si led, spoliateur est a p P e II alit, 
sera neatmoins execute Ia 
ditle Ordonnance de rcstitn
t ion, non 0 b s tan tIe d ita p pel. 
et sans prejudice d'iceluy, 
en baillant toutes fois Cau-
t ion par celuy qui aura 
victoire de ce qui sera adjuge. 

obtel111 

° rdonnancc § 62 
(Isambert, a, a. 0. 612): 
que les sentences d ere c rea nee 5 

et reintegrandes et toutcs 
mat i ere s .. seront e x e cut 0 ire s 
non 0 b s tan t I' a p pel. et sans 
preiudice d'icclui en baillant c aut ion 
§ 68 (Isambert 614) non 0 b s tan ± ' ' 
a p P c II a t i 0 II S quelscunques, et ce 

'par provisions e 11 b a i 11 ant .. bon 11 e 
e t s u f f i s alit e c aut ion. 
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die IGage in ne r hal b des J a h res der Spoliation an
gestreJJt \-verden muD, eine Bedingung, die bereits fl'uher 
in dem Ge,vohnheitsrecht del' Normandie und in del' 
Theorie der franzosischen Prozessualisten aufscheint 103). 
Steht diese Verjahrungsfrist offenbar unter dem EinfluD 
des romischen Rechtes19J), so ist die del' zweiten, dem inter
dictum retinendae possessionis entspl'echenden Klage ge
gen die Starung des Besitzes beigefUgte, bei Calvin eben
falls nicht vorhandene Bestimmung des Abschnittes III, 
\yonach nul' derjenige in seinem Besitz erhalten viTiI'd, del' 
unbewegliche Sachgllter seit einem Jahr offentlieh und im 
eigenen Namen besessen hat, nicht romischen, sondern ge'r-
manischen Ursprungs. Uber die Ausdehnung diesel' Forde
rung \varen sich die Prozessualisten nicht einig 195). 'Viih
rend die eil'len den einja.hrigen Besitz bei den Klagen fo1'
derten, bei Immobilienldagen abel' fallen lieDen 196), lieD 
sie das kanonische Recht bei den rekuperatorischen Fragen 
gelten. Die Edits folgen in diesem PUl1kte Imbel't 197), der 
in Uebel'einstimmung mit del' damaligen fl'anzosischen 
Praxis die Bedingung des einjahrigen Besitzes bei del' 
l'eintegrande streicht und sie daher nul' auf die Klag3 
gegen die Starung des beweglichen Besitzes anwendet. 

Doch die Forderung des Annalbesitzes ist nicht ctftS 

einzige Merkmal del' IGage del' retinendae possessionis. 
\Vichtiger ist del' Zweck, namlich die Erhaltung des fried
lichen Besitzstandes. Die diesbezugliche, ebenfalls bei 
Calvin nicht vorkommende Formulierung del' Edits ist 
wohl im AnschluI3 an Grand Coutumier de France lib. II. 
cap. 19 entstanden: que la chose ne soit mye occupe par 
force, ne clandestinement, ne par priere, mais paisiblement, 
publiquement, et non a tiltre de louaige ne de prest. Vgl. 

1ll3) G ran d con tum i e r deN 0 r man die, e d Gruchy. p, 132 nnd B c a u -
man air, a, a. 0, 1,469,476. 
1ll4) V g!. G I ass 0 n, a. a, 0. 615. 
lll5) Vg!. ;on der ganzen Frage Esquirou de Parieu, a, a, 0, S, 38ff. 
IHS) SO namentlich Beaumanoir, a, <\, 0, I.466ff.476. 
107) <\, a, O. 1,17: n'est point llecessaire, que Ie demandeur prouve possession d'a:1 
et jour avant la spoliation: ains selllemel1t qu'il estoit possesseur an temps de la 
spoliation, Toutes fois scIon droict canon ce rcmcde ]Jeut estre intenter pour Ie 
r c c 0 11 V rem e 11 t de la chose a soy appartenant, voire a jJ res l'an et jour de Ja 
spoliation et n'est remedc possessoire, ains dllrc pcr]Jetliellcl11cnt il1sqne a trente 
ans. Neantmoins l1'el1 USOllS pas ainsi. 
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ferner den Art. 96 del' Coutumes de Paris und vor allen 
Dingen 1mbert, 1,16: Qui jgitur hoc interdicto experiun
dum putat, rem contl'oven;am se iuste possidere causetur, 
quandove tempore hac usus sit a nemhie antea interpella
tus neque a reo vi, clam, precario, illatae vis tempore posse
disse: deinde intention em subiciat, ut iudex eum in posses
sione tueatul'. ~1it Hwer Lnterscheidung del' gewaltsamen 
Verdl'angung und del' nicht gewaltsamen Stcirung: haben 
Calvin und die Edits nichts ;.;reues geschaffen, sondern nul' 
die seit Beaumanoir unter dem EinfluD des romisclwn und 
kanonischen Rechtes bCl'eits ausgebildete Tradition fort
gesetzt. Ob ih1'e Zuordnung del' complainte und l'IJinte
grande 198) zu dem interdictum uti possidetis und unde 
vi ein Irrtum ,val' oder llicht '''''), ist nic11t schwerwiegend 
Ilngesichts del' Tatsachc, daD dieso Unterscheidung in del' 
Gel'ichtspl'axis Genfs Fun gefant hat. Selbst der groDe 
Erneuerer des Genfer Zivilprozesses von 1819, Bellot, be
halt sie bei 200), wie auch die franzosische Gesotzgebung 
Uliter Lud\vig XIV., die Ordonnance 1667 Tit. 18, art. 1 
und 2. 

1m Abschnitt IV raumen die Edits auch denjenigen, 
del' von dem Besitzer gewisse }i,eehte envorben haben, die 
Klage gegen die von dies en odeI' einem. Dritten begangene 
Starung ein. (Semblablement celuy qui aura Ie droi.ct 
acquis de tel possesseur sera maintenu tant contre son dit 
authem' qu'autre luy faisant trouble et ce sans prejudice de 
la propl'iete). 

Hinsichtlich des zweifelhaften Besitzrechtes ordnen 
die Edits wie Calvin die Beschlagnahmc des Sachgutes 
fUr die Dauer des Prozesses an. Sic lassen abel' auch diE; 

1P8) Sie gebrauchen zwar nieht die beiden neben- nnd entgegengesetzten Bezeich· 
l1ungen complainte und nlintegrande; die Edits setzen Iiir die reintegrande sogar 
complainte ein (Abschnitt I des tit. III), behal!ell aber die Sache. 
100) Noch die spateren franzQsischen alteren und neLleren Prozessualisten Pot hie r 
(Ir. de la possession VI,84), Be r ria t de P r ix, Cours de procedure civ. 5l,1F, 
B 0 i I a r d etC 0 I met - D a age, Lee. de proc. ei\'. 1,631 vertreten diese Ansicllt. 
ZOO) Expose des motifs de la loi sur la procedure civile pour Ie canton de Geneve, 
herausg. v. Brocher und Schaub, 1877, S. 94: L 'Ordonnance de 1667 et nos E d its 
distinguaient entre la depossession qui ayah ete operee sans violence et celle qui 
avait ete avec violence .. La distinction etait juste et naturelle. Vgl. zur Wiirdi
gung der Reform BelIots die vortreffliche Darstelll1ng von Fritzsche (Schurter und 
Fritzsche: Das ZivilprozeBrecht der Schweiz II/I, S. 17ff.) 
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provisorische recreance demjenigen zu, dem nach einer 
genauen Prufung und Beglaubigung ein groDeres Recht 
auf das Sachgut zukommt, bis zur endgultigen Entschei
dung. Die recreance finclet boi eventueller Berufung del' 
anderen Partei statt, ,vobei die provisorisch obsiegende 
Partei eine Kaution hintedegen muD, um im FaIle einer 
spateren clefinitiven gegenteiligen Entscheidung del' an
deren Partei den entgangenen Gewinn zu ersetzen. Calvin 
scheint nach dem allerdings nicht ganz eindeutigen Text 
die reCl'eance nicht zu befUrworten, da er in diesel' die Ge
fahr del' Verlangel'ung des Prozesses befUrchtet 201). 

In allen dies en Fallen unterscheiden die Edits deutlich 
das Possessorium vom Petitorium. Del' Spoliant und 
Deizient darf seine Eigentml1srechte geltend machen, wenn 
del' Beraubte und Verdrangte seinen Besitz wieder erlangt 
(Abschnitt 1). Del' vermeintliche Eigentumer des von 
einem anderen, gegenwartig friedlichen Besitzer innege
habten Gl'undstuckes kann seine Rechte erst nach Erledi
gung del' Streitfrage im Possessorium antreten und im 
FaIle seines Sieges im Petitorium den bisherigen Besitzer 
zwingen, den Besitz zu raumen (Abschnitt 3). Die Erledi
gung del' Streitirage im Possessorium ist daher im Hin
blick auf das Endurteil des Petitol'iums, wie bei Calvin, 
nul' vorlaufig; sie praejudiziert dem definitiven Besitzurteil 
ebensowenig wie die gegen den possessorischen Urteils
sprueh eingebrachte Berufung (Abschnitt 2). Dieses gilt 
von den ubrigen Streitfallen, die das umstrittene und 
zweifelhafte Gut betreffen (Abschnitt 4: attendant Ie dit 
jugement definitif). Hat das Possessorium im wesent
lichen einen summarischen Charakter (par sommaire in
formation, incontient et sans delay, die Kautelen gegen die 
Verschleppung des Prozesses), so ist die Uebereinstimmung 
mit Calvin auch in diesel' Hinsicht deutlich. 'Venn auch 
seine Forderung, das Petitorium mit dem Possessorium 
zusammenzufassen, die, wie wir gesehen haben, 1m 
Interesse del' Angleichung an die franzosischen Reform-

201) Affin que eela ne soit occasion de ptolonll.'er la cause principale s i OIl 

s'arrestoit sur la delivrance (die "delivrance" ist mit der recreance identisch). 
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bestrebungen aufgestellt ,\vurde, in den Edits nicht auf
taucht 202), so ist die anerleannte prozessuelle Maflnahme, 
das Possessorium VOl' dem Petitorium zu erledigen, durch
aus im Sinne Calvins. 

Somit haben die Edits den Grundstock des Zivilpro
zeflrechtes von Calvin tibernommen und verarbeitet, 
wenn sie auch zwei wichtige Abschnitte (das Verfahren 
bei den Immobilienklagen und die actions interl'ogatoires) 
unbeachtet lassen. Es ist bezeichnend, daD Colladon, del' 
in den einzelnen Kapiteln seines Zivilrecl1tes unter dem 
EinfluD del' Coutumes des pays et duche de Berry steht, in 
del' Gestaltung des Zivilprozesses von jenen unabhangig 
ist 203). Seine Arbeit ist aller-dings troLz del' zu dem Ent
wurf Calvins hinzugefugten Erganzungen immer noch 
unvollstandig, da sie nicht aIle vvichtigen Prozeflgegen
stande umfalH. Die Lucken sind spateI' durch die alten 
Formen des kanonischen Rechtes wieder ausgefUllt und 
die daraus entstandenen Unzul{ommlichkeiten erst in dem 
Reformentwurf Bellots 1819 beseitigt worden. Aber uber 
del' Arbeit Colladons, uber seiner altehrwurdigen Sprache 
liegt del' Hauch des romischen Rechtes ausgebreitet, del' 
Geist del' beruhmten Ju1'istenschule von Bou1'ges. Bei alle
dem weiD Colladon, dafl e1' das Erbe eines anderen, GroDe," 
ren, seines Meisters und Fl'eundes, angetreten hat, des Re
forma tors von Genf, del' das Vielerlei von scholastischen 
Quisquilien des kanonischen Prozeflrechtes durch unent
behrliche Bestimmungen el'setzt, seiner Starrheit die Be
weglichkeit gegenuberstellt und seine Verschleppungsten
denzen durch das Prinzip des summarischen Verfahrens 
zurlickgedrangt hatte. 

Sind die Edits im Laufe del' Zeit zum zweiten Genfer 
Gewohnheitsrecht neben del' Franchises geworden, so 
haben sie es nicht zuletzt dem Reformator zu verdanken, 

202) Sie ist nieht prinzipiell aufgegeben worden. In meiner angektindigten Studie 
tiber die Edits von 1568 wird der Nachweis erbracht werden, daB Colladon die 
M6glichkeit einer solcher, Zusammenfassung offen gelassen hat. 
203) Darauf hat Per e t tid e I a Roc c a in seiner leider ungedruckt gebliebenen 
Arbeit: De l'influence des coutumes de Berry sur Ia legislation de Oeneve au 
XIVe siecle, wie man aus der Inhaltsangabe in den Positions des theses soutenus 
pas Ies eleves de la promotion de 1893 (Ecole nationale de Chartres, S. 54) 'ont
nehmcn kann, mit Recht hingewiesen. 

del' die wenigen zerstreuten zivilprozessualien Bestim
mung-en del' Franchises in das abgerundete System einge
ordnet und um neuevermehrt hatte. Hinter allen Einzel
heiten und Prinzipien steht abel' bei Calvin nicht die Not
wendigkeit einer systematischen odeI' methodischen 
Durchgestaltung des Zivilprozesses, sondern, wenn auch 
nicht augesprochen, so doch anderweitig bezeugt, die libel' 
die nachsten praktischen 1nte1'essen des Gerichtslebens 
und des Rechtslebens liberhaupt hinausgehende \Toraus
setzung, daD del' Richter, del' seine Funktionen nach dem 
Grundsatz des Rechtes und del' Billigkeit austlbt, eben da
mit auf Gott als die letzte entscheidende 1nstanz hinweist, 
del'en Vertreter und Darstellel' er ist und bleiben soIl 294). 

204) Op. 27,409f: nous sommes advert is d'aimer I' est a t de jus tic e, co;::
lloissant que c'est un don singulicr de Dieu ... s'il do it est a b I i r des JUg e s, 
q u ' Iss 0 yen teo m mel i e 11 ten a n s d e Die u. 



Vorwort 

Naturrecht 

Naturrecht und positives Recht 

\Viderstandsrechi 

Calvin und das ZivilprozeHrecht in Genf 

Seite 

1- 93 

99 -131 

133 - ~Otl 

209 -- 279 



Namen- und Sachverzeichni~. *) 

Ace u r s ius Seite 216. 220 
act i 0 finium regundorum 238, 

quod metus causa 263. 
de pauperie 267. 
retinendae possessionis 244, 
de proprietate 

act ion de force 244. 
de dessaisine 244. 246. 

act ion s interrogatoires 266ff. 
perpetuelles ou a temps 267. 

act ion e s noxales 267. 
A I cia t 236. 244. 
Am b 0 i s e Aufstand von, 134.163.164. 

166ff.169. 
A nab apt ism u s 41. 53f. 
Ann a I b e sit z 275. 
A p p e II a t ion 221. 
A r i s t 0 k rat i e 81, 204. 
Aristoteles 19.46, 55f.l01. 107, 
Aug n s tin 6 .. 34,65.108.109,1488, 
A Z 0 73,216. 
B a I I a r d 211. 
Bar 0 Equinarius 246.249.258.264. 
B a I d u s 240. 
Bar t 0 Ius 76. 236. 237. 
Bas s ian u s 73. 
Be a u man 0 i r 229.237.244f.250.264.275. 
Bel lot 276. 
B e SIt z zweifelhafter 240.276. 
B ewe i sin t e rIo k u t 224.229. 
B ewe i s v e r f a h r e n 228. 229. im 

rom. und kanon. Recht 225f, 
Be z a 165.166.169.170.173.174.175.180 

183. 186.187.189.192.198.203. 
B i I I i g k e i t 4.15,26.101.105. und Recht 

40ff. und stre11ges Recht 43.105!. 
Bod i n 201. 
B 0 ute i I I e r 113.230.264, 
B r e u i I 229. 
Bud e Ouil. 40.48.254. 
B u I lin g e r 170. 
C a hie r s der franz. Stan de 181.190. 
dee a s t r 0 241f. 
c a usa principaIis, momenti 253. 
C h a 11 die u 152.159.160.162.165. 
C ice r 0 3.4.9.19.21.47.49.50:51.55.65. 

88.101.109.254. 
C I e men tin a S a e p e 221. 
Col i g n y 159.161.165.186.188. 
CoIl ado n 263. 

Com i n e s 141. 
com p I a in t e 264.267. 
Co 11 d e Ludw. 163.167.168. 
con die t i 0 ex canone 263, 
Co u tum e de Anion 114. 

de Labour 114. 
C 0 u tum e s de Berry 27f3. 

de Paris 276. 
Co u tum i e r 0 ran d de Prance 24;' 

de Normandie 275. 
e u i a c ius 252ff. 
C y nus 240. 
D e m 0 k rat i e 70f. 81. 
Des mar e s 250, 
Did y m u s von Alexandrien 36. 
d i I a t i 0 27. 

consilii 229. 
garendi 229f. 
instrumentorum causa 226. 

D n ran tis 216.224.227.233.236. 
E b e r lin g von 0 u en z b erg 125. 
Ed its von Oenf (1568) 230.238.27lff. 

(1713) 239. 
E i g e n tum nn. 
E i 11 red e n 224f.261f. 
E p i k u l' e e r 19.55, 
Era s mils 31. 
Erbfolgerecht ~4 
E r b s c h aft 233.227. 
Eta b lis s e men t s de St. Louis 245. 
Eve n t u a I p r inc i p 226. 
E x c e p t io s pol i i 261. 
P abe r 244. 
P a x i 0 I i Joh. 236. 
Pel i nus 75. 
P ran chi s e s von Oenf 212.261.263.279. 
P ran z II. von Prankreich 156.158.179. 

183.188. 
Pre i h e i t 52. 

biirgerliche 82. 
politische 83. 

P r i s ten 226f. 228. 
o a ius 5.6. 
o e i s t der heilige n. das Naturrecht 

24.28. 
o e sell s c h aft s g e dan k e 26.49, 

64. 
o e set z Oottes 38ff. nnd Naturgesetz 

39f. 
o e w iss e n 5f. 

» In das Verzeichnis sind nul' die Namen derjenigen aufge!1ommen, die die Prob
leme theoretisch und praktisch angeregt und gefordert haben, odeI' im Vordergrund 
der geschichtlichen Entwicklung gewesen sind. 



284 -

o e W 0 h 11 h e its r e c h t in Oen! 
217.221-

o los sat 0 r e 11 und P 0 s t g los S a -
tor e n 73.75.78.2161.232.236.240.241. 

G n a d e allgemeine 23. 
G 0 s i a Mart. 251. 
Got t f red 262. 
G u i sell 152.153.158.164.170.171.174. 

179.180.182.183.186. 
Ii e i n ric h II. VOll Prankrcicll 15lff. 
Ii 0 s pit a I (Kanzler) 171.179. 
Ii 0 s tie n sis 251. 
Ii 0 tom a n 155.162.163.166.172.175. 

189.203. 
Ii u man ism t\ s 6. 
1mb e r t 220.230.246.250.258.264. 

265. 
Inc ide 11 t v e r f a h r e n 22S. 
i n ten t ion 22.235. 
Interloknt 257. 
I 11 t err 0 gat 0 ire s 229. 
I n t e r d i c tum uti possidetis 2.3Z.2·\:l. 

244.276. 
quorum bonorum 236. 
ntrubi 233. 
un de vi 243.2611.264.276. 

.I as 0 n 75. 
K ant 38.45. 
Kat h a r ina v 0 II M e die i i 71.1 79 

185.193. 
K aut ion e n 2381.257. 
K auf 233. 
K I age n personliche nOli. 

dingliche (bei lmmobilien) 231 If. 
(hei Mobilien) 258ff. 
;(egen den dritten Besitzer 26Z. 
possessoriscbe 232. 

Kl/agegrund \I. Klagegel(en-
s t a nd 233. 

F est s tell u n g skI age 239. 
I n j uri e n k I age 269. 
KIa g e Ii bell 223.233f. 
KIa g e n v e r jab r U 11 g 268. 
K I age n der Erben und gegel1 die 

Erben 269. 
K 0 n z i 1 allgemeines 170.191.193.194. 

Nationalkonzil 171.173.182.196fl. 
Lan g u e t J86.189. 
lis vi n die i a r 11111 2211.224.230.240. 

268. 
Lois Gombettes 214. 
L u c r e z 6. 
LUi 0 78. 
L u the r 8. 9. 12. 15. 23. 24. 27. 36 . .18. 

45f. 50. 56. 59. 62. 68. 87. 108. 109. 
12l!. 124. 139. 144ff. 205. 

Mac a r 153. 
1 e M a ~ 0 11 155.162. 
Mar ant a 221. 237. 
Marsilius von Padua 141. 
Mar t i a IlU S 100. 111. 
Melanchthon 4. 8. 9.12. lS. ,,6. 38. 

40. 46. 50. 87. 10lff. 119 -121, '124ft. 
142.ff. 205. 

,\1 e 11 0 C h u s 240. 
M 0 n arc h 0 111 a c h e 11 142. 
M 0 reI 151. 1.52. 154. 
Navarra Anton von, 151. 152. 154 

155. 169. 174f. 178. 181 184. 189. 201. 
Nat II r Begriif SIf. 
Nat 11 r r e c h t Begriff 3ff. 

l!nd Naturgesetz 10. 
und Dekalog lZff. 
llnd Sittengesetz 33ft. 
lind Schopferordnung 25f. 
llnd SUnde ZOi!. 53f. 
lind G1eicllheitsgedanke 66. 
und Organismusgedanke 49ff. 60. 
und Priidestination 878ft. 
das absolute 54. 
primare 105. 
relative 84. 

o if i z i a I e in Geni 213 . 
Or don n a 11 cede Villers Cotterets 

213. 228. 229. 249. 250. 
251. 256. 274. 
von 1535: 237. 250. 264. 
von 1713: 276. 

o r g ani s m 1\ s g e dan k c 49ff. 60. 
o r d nun g s g e dan k e 60L 
Pap a G. 264. 
Pap 0 n 114. 
Par i s 181-
Par 1 am e 11 ( Bedelltungsinhalt 159. 

in Paris 114. 156. 172. 180. 185. 199. 
Pas qui e rEt. 256. 
Paulus (Jurist) 5.111. 
Pet ito rum 231i. 237. 240. 248. una 

Possessorium 250. 251. 255. 256. 277. 
P I ace n t ius 73. 
PIa to 27. 30. 46. 47. 55. 64. 73. 
P 0 sse s s i 0 fiduciaria, momenta ria 

254. 
P 0 sse s s 0 r i 1\ m 234. 

plenum (plein possessoire): 246.2411.249. 
255. 
summarium 2421. 247. 
summariissimum 232. 

Pro z e B v e r f a h r e 11 besch!eunigtes 
in Genf 218. 219ft. 

Qui net iii a 11 100. 253. 
R. e b u f f i 245. 247. 248. 255. 258. 

- 285-

R. e C 11 t romisches (j llstinia11isches) 40. 
74. 104. 115. 123. 267. 235,236. 
!ranzosisches 111,266. 
kanonisches 73.100. 
obiektives ul1d subjektives 81. 
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R e c 11 t e subj. offentliehe 60. 
J.( e c h t s g e f li h I 9. 43. 
l' c ere a n c e 245i1. 248. 258. 
Rei n t e g ran d it (canon) 259. 
rei n t e g r a 11 d e 2264f. 276. 
rem e diu 111 recuperandae et <\piscen·· 

dae possess. 252. 
R e n a iss a n c e 29. 
1 aRe n a 11 I die 162. 165. 
R 0 1 an di 11 u s Passagcrii 216. 
R 0 set 211. 
S a lie e t 240. 
S c hen k 11 11 g 233. 
Sen e c a 19. 55. 
sen S 11 S naturae Ilii. lind passim. 
Seq u est rat i O!l 240. 246. 248. 
S e y sse 1 (S esc I I ius) C 1. 158. 
S l a a t SSf!. 85. 
S t a a t s v e r t rag 141. 
S t ii. !J cl e in Prankl'eich 142. 154. 150. 

IS7£. 173. 180. 181. 186. 187. 2031. 
S tat uta novae l'eformacionis ill Gen! 

212. 219. 221. 223. 
S tat n ts et ordonnances in Oeni 22.0. 

225. 227. 251. 
S t 0 ike r 4. 6. 3li. 47. 49. 
S t r a f l' e c h t 109!!. franzosisch 111. 
S t 11 r m 155. 162. 172. 179. 181: 189. 
S 1I c que t 11 s 243. 

T a v a r d 11 S 249. 253. 257. 
T h u 111 a S v 0 J] A qui 110 75. 1021. 
cl e Tho u 171. 
d uTi I let 156. 
Tit u Ius 233. 
U I]) ian 5. 
U r t e i I 227. 
Va r r 0 72. 
Vel' 11 a 11 dIu 11 g s t e r min e 255. 
Versaumnisverfahren 2191. 
Vic e d a 111 a t in Genf 213.218. 
Vir e t 165. 
Vol k s sou v e r ii 11 ita t 141. 142. 
Wid e r s tan d s r e c 11 t del' Prival-

leute 135. 150. 151. 
gegen die Obrigkeit 135f. 
un d Vertragspflicht 136. 
und Naturrecht 143i. 146i. 154. 
llnd Bergpredigt 148. 
und leidcnder Gehorsam 1491. 
111ld iranzos. Staatsrecht 154. 155. 
una Minderjiihrigkeitsproblem 155f. 
llnd franzos. Publizistik 155!. 170. 
lind LegitimiUit 140. 153. 163. 165. 160. 
177. 202. 
lind die Staude 1401. 182. 183. 184.191. 
staatsrechtl. Verwurzelung 174. 
Eigenart der calvo Auffassung 138ff. 
14lff. 
patriarchal. Wesenszllg 139. weltgc
schichtl. Bedeutung des calv. W. 206. 

l e Ll g C n a u s sag e n 226. 
Z i v i III r 0 z e B in Altgellf 216. 251. 
kal10uischer 226ff. 
frHnziis. 213.244ff. 

Z Will g I i tl. 12. 45. 14lf. 

Nellere II uiOfen. 

A j a 1I z e ( 215. 
Am b erg 78. 
Auf r e r ius 256. 
Bar 0 11 11. 1331. 139. 199. 204. 
v a 11 B e r c hem 212. 
B err i a t d e P r i x 276. 
Bet h man n - 'Ii 0 II w e g 214.2211.22.5. 

253. 267. 
Beyer h a u s 2. 76. 77. ~7. 88. 89. 9(). 

115. 118. 139. 
B 0 i I a r i 276. 
B 0 u hie r 214. 
I e B 0 u r g e 0 i s 268. 
B r i e g 1 e b 221. 227. 
B r u 11 n erE. 129f. 
B run s 232. 241. 260. 261. 262. 
Car I y 1 e 72. 
Car tie r 161. 

C rue 197f. 
Del a r 11 e 1 j e 255. 
Do 0 yew e e r d 129. 
D 0 u mer g u e 2. 65. 70. 71. 134. 150. 

212. 
D u fey 171. 
r:: g e r 36. 
12 I k a n 163 
J: n d e m a 1111 219. 224. 225. 227. 
Paz y 212. 
Far n e r 142. 
P e h r 204. 
PIa m mer 213. 
Pop p e J1 S 244. 
F r i t z s c h e 270. 
G aut i e r 214ff. 
G i e r k e 3. 56. 75. 78. 
G I ass 0 11 237.244.246.250.275. 
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ti a n e I 240. 252. 
Ii a i II and O. 158. 160. 
Ii art man n 220. 
Ii a u B her r 108. 133. 140. 
Ii eye r 230. 
Ii i r z e I 101. 
Ii 0 II 9. 37. 108. 133. 144. 147. 
Ii 0 It z man n 142. 160. 
I sam b e r t 172. 180. 181. 198. 200. 250. 
Jar ria 11 d 215!. 
K amp s c h u I t e 212. 
Keller 267. 
K e I sell 124. 127. 
K ern 138. 144. 
Kip p 226. 237. 
K rue g e r 40. 
Lab and 120. 
Lan g 2. 10. 14. 16. 20. 91. 93. 126. 133. 
L a vis s e 159. 
Lip s ius 115. 
Lor s i que t 193. 
M a ass e n 260. 263. 
M a II e t 213. 218. 222. 230. 
Mar c k s 134. 142. 153. 158. 161. 166. 

171. 177. 183. 
Mas s eli n 142. 160. 
Ni eye rOe 0 r g 78. 
Mom m sen 113. 115. 
M u I I e r K a r I 144ff. 
M u n c h 220. 
N a e I 134. 156. 159. 166. 167. 168. 

o e r t man n 72. 
Per e t tide Ia Rocca 278. 
Pot hie r 276. 
R a u 225f. 227. 
Rei n 111. 113. 
R e n a u d 244. 
Ric h a r d e t 213. 
R i v 0 ire 212. 
Rub I e 201. 
R ii mel i n 40. 47. 48. 100. 
S a vi g n y 216. 232. 236. 23fl. 251. ?61 
S c h a f f n e r 229, 2301 240. 
S c hub e r t Ii. 167. 
Sec ret a n 214. 
See b erg R. 153. 
Sic k e I 192. 193. 
Soh m R. 120. 
Soh m R. ir. 222. 
S tam m I e r 129f. 
St e i n wen t e r 220. 
S tin z i n g 120. 
T roe Its c h 1. 20. 32. 35. 57. 59. 91). 
U b bel 0 h d e 2361. 
V 0 i g t 3. 40. 47. 48. 100. 
Wac h 236. 
War n k 6 n i g - S t e i n 228. 229. 231. 
Wen g e r 227. 232. 
Wet 7, e II 236. 
Win d s c he i d 261-
W I ass a k 232. 
Wolzendorff 61. 133. 141. 142. HiS. 
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Seite 36 
Seite 60 
Seite 65 
Seite 91 

Seite 92 
Seite 100 
Seite 102 
Seite 104 
Seite 125 
Seite 157 
Seite 187 
Seite 188 
Seite 191 
Seite 191 
Seite 194 
Seite 196 

Berichti!l:lIngeli : 

Anm. 154 statt papituf lies: rapituf. 
Anm. 164 statt nul lies: nous. 
leile 1 von unten soIl heiJlen: das obiektive Recht. 
Zeile 1 von oben statt Oeflie lies: Geflige. 
leile 8 von oben statt ein lies: sein. 
leile 21 von oben lies: Gesinnungsantriebs. 
Zeile 6 von oben statt: cuercendae: coercendae. 
Anm. 19 lies: Definition statt Deffinition. 
Anm. 28 lies: beatae Respubl. und: obtemperabitur. 
leile 16 von oben statt: physischen lies: psychischen. 
Zeile 1 statt nur lies: bereits. 
Zeile 13 statt den lies: demo 
leile 1 statt muStc lies: muJlte. 
Zeile 3 statt in ihnen lies: in ihr. 
Zeile 17 lies: von England, den deutschen flirsten und den evangelischen. 
leile 6 lies: die die Beschickung .... rundweg ablehnten. 
leile 15 lies: Kolloquium. 

Seite 198 leile 8 von unten lies: Nicaea. 
Seite 201 leile 9 statt ist lies: sind. 
Seite 201 Zeile 3 von unten lies: legitime. 
Seite 212 Zeile 17 lies: ZivilprozeJlverfahrens. 
Seite 244 Zeile 7 statt den: denn. 

Seite 247 leile 9 von unten statt: saisie lies: saisine. 
Seite 247 Anm. 123: statt aucllm lies: allclln. 
Seite 258 Anm. 159 statt appelland lies: appellant; statt: satistatio lies satisdatio. 
Seite 279 Zeile 1 statt zivilprozessualien lies: zivilprozessllalen. 


