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DIE ANFANGE DES „ANATHEMA” IN DER URKIRCHE

„Anathema” ist ein Begriff, der den meisten Katholiken heutzutage ein 
wenig fremd klingen durfte. Wahrscheinlich waren nicht viele in der Lagę, 
diesen Terminus ausreichend zu erklaren und ihn richtig einzuordnen. Nichts- 
destoweniger stóBt man ab und zu in verschiedenen theologischen oder sozio- 
logischen Diskussionen iiber die Kirche und ihre Bedeutung fiir die Gesell- 
schaft auf eine gewisse Kritik bezuglich der Funktion und Rolle, die dieser 
Begriff, nach der Auffassung vieler, in der Kirchengeschichte hatte. Es wird 
namlich oft die Uberzeugung geauBert, die Kirche gebe ihren Mitgliedern 
keine Freiheit und sei gegen die Entwicklung ihrer Lehre, weil sie alle Anders- 
denkenden, die die christliche Theologie vorantreiben kónnten, verdamme 
und verfluche. Man braucht sich nicht auf die Analyse der Richtigkeit dieser 
These einzulassen, um feststellen zu kónnen, dass sich der Vorwurf inhaltlich 
gegen die Institution des Anathems richtet, dessen Einsatz eng mit der Ver- 
dammung bestimmter Positionen, die in einem streng antithetischen Verhaltnis 
zur Kirche, ihrer Lehre und Morał, standen1, verbunden war. In zahlreichen 
nichtkatholischen Gruppierungen versucht man zum Beispiel, deutlich zu ma- 
chen, dass die Katholische Kirche von der urspriinglichen Lehre Jesu abgewi- 
chen sei und sich vielmehr mit der Verdammung der Menschen ais mit ihrem 
Heil beschaftige. Auch in manchen katholischen Kreisen wird haufig die These 
vertreten, die Kirche sei zu streng und zu hart im Umgang mit Andersdenken- 
den; man móchte mehr Freiheit, mehr Entwicklung. Das Anathem scheint 
demzufolge immer noch ein sehr aktuelles Thema zu sein. Denn obwohl der 
Begriff selbst vielleicht nicht mehr allbekannt ist, wirkt sich dennoch die in ihm 
steckende geschichtliche Kraft immer wieder auf die Menschen aus und beein- 
flusst ihre Betrachtungs- und Verhaltensweise gegeniiber der Kirche. Es gibt 
und gab wohl kaum einen solchen kirchlichen Terminus, der so tief wie „an
athema” in die Mentalitat der Menschen eingepragt worden ware. Wie ist aber 
seine wirkliche Bedeutung und Funktion in der Kirchengeschichte gewesen? In

Vgl. K. Hofmann, Anathema, RACh I, Stuttgart 1950, 429.
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welchen Fallen setzte die Kirche das Anathem ein? Ab wann kann man iiber- 
haupt von einem Anathem sprechen? Das sind Fragen, die aufgrund der ein- 
deutigen Aktualitat des Begriffs nicht unbeantwortet bleiben diirfen. Aus 
diesem Grund scheint es mir, fur das richtige Verstandnis der Kirche von 
grundlegender Bedeutung zu sein, die Problematik des Anathems prazis und 
griindlich zu analysieren. Deshalb wird auf den folgenden Seiten der Versuch 
unternommen, die wichtigsten Anhaltspunkte fur diese Analyse von den An
fangen der Kirche bis zur Zeit der Apostolischen Vater systematisch darzu- 
stellen. Die Berechtigung der damit gewahlten Zeitgrenzen ergibt sich zum 
einen aus der Tatsache, dass diese Periode von den meisten Forschem ais eine 
historische Einheit betrachtet wird, zum anderen daraus, dass eine iiber die 
Epoche der Apostolischen Vater hinausgehende Darstellung den Rahmen 
eines Aufsatzes sprengen wiirde.

Die systematische Analyse der Frage nach dem Anathem muss man zu- 
nachst mit der Prasentierung und Systematisierung der bisher in der Forschung 
zu diesem Thema gewonnenen Erkenntnisse anfangen. Eine solche Darstel
lung wird namlich ermóglichen, einen Einblick in die eventuellen Unklarheiten 
und Defizite beziiglich des von mir untersuchten Problems zu bekommen. In 
einem zweiten Schritt ware es wichtig, auf die móglichen neutestamentlichen 
Anhaltspunkte fiir das Anathem einzugehen und sie zu systematisieren. Denn 
eine genaue Untersuchung der maBgeblichen Stellen des Neuen Testamentes 
wird sowohl eine Antwort auf die Frage liefern, ob die kirchliche Anathema- 
praxis ihren Ursprung in der Bibel hat oder ein auBerbiblisches Entwicklungs- 
produkt darstellt, ais auch dabei helfen, den Charakter und die Funktion des 
friihkirchlichen Anathems naher zu bestimmen. Ais Nachstes wird der system
atische Blick auf die Schriften der Apostolischen Vater geworfen, um die 
Einsicht in die eventuellen friihkirchlichen Anathematisierungen zu bekom
men. Im letzen Punkt des vorliegenden Aufsatzes wird versucht, die Ergebnis- 
se der vorherigen Analyse zusammenfassend zu systematisieren und die von 
mir gestellten Fragen in Form einer abschlieBenden These zu beantworten.

I. STATUS QUAESTIONIS

Es gibt leider keine Monographie, die die Problematik des friihkirchlichen 
Anathems systematisch darstellen wiirde. Will man sich iiber dieses Thema 
informieren, ist man notwendigerweise auf unterschiedliche Studien iiber die 
Urkirche angewiesen, die das Problem lediglich teilweise, fragmentarisch und 
oft sehr allgemein behandeln2. Im Reallexikon fiir Antike und Christentum

2 Vgl. C.H. Turner, The history and use o f Creeds and Anathemas in the Early Church, 
London 1910; L. Brun, Segen und Fluch im Urchristentum, Oslo 1931. Brun geht in seinem Buch
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(RACh) bietet K. Hoffmann nur wenige Informationen zur Frage des An- 
athems und konzentriert sich vielmehr auf die Bedeutung des Begriffs im 
Alten sowie Neuen Testament. Der Rolle des Terminus in der alten Kirche 
wird nur ein kleiner Abschnitt gewidmet, in dem darauf hingewiesen wird, dass 
das Anathem in der patristichen Zeit zunachst mit „excommunicatio” gleich- 
bedeutend gewesen sei* * 3 4. Eine ahnliche Identifizierung der beiden Begriffe 
prasentiert dem Leser die Theologische Realenzyklopiidie (TR E). Das ita- 
lienische Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane (DPAC) bietet ebenso 
keine ausfiihrliche Untersuchung des Problems und befasst sich, nach einer 
knappen Begriffsklarung, mit dem Einsatz des Anathems in den Konzilsbe- 
schliissen5. Die vorkonziliare Zeit tritt dabei kaum in Erscheinung. Eine inter- 
essante und etwas umfangreichere Prasentierung der Frage des Anathems 
findet der Leser im franzósischen Dictionnaire d ’Archeologie Chretienne et 
de Liturgie (DACL): die geschichtliche Entwicklung des Problems wird aller- 
dings auch hier nur sehr oberflachlich behandelt6. Eine ausfiihrliche Darstel- 
lung der Verwendung des Anathems in den konziliaren und papstlichen Do- 
kumenten bietet das Dictionnaire de Theologie Catholiąue (DThC)7. Ein hi- 
storischer Blick auf die Entwicklungsphasen der Sanktion in der vorkonziliaren 
Zeit wird allerdings auch hier nicht prasentiert. Nur ein kurzer Abschnitt 
bezieht sich auf die Bedeutung des Begriffs im Alten sowie Neuen Test
ament. Das Augustinus-Lexikon (AL) stellt ebenso kaum die historische Ent- 
faltung des Anathems dar und verbindet es mit Exkommunikation8.

Will man nun einen Blick auf wissenschaftliche Zeitschriften werfen, so 
muss man zunachst feststellen, dass es keine Aufsatze geschrieben worden 
sind, die das Anathem aus der geschichtlichen Sicht systematisch untersuchen 
wurden. Die wenigen Artikel, die der Frage des Anathems gewidmet sind, 
bringen nur kurze historische Anmerkungen oder Uberblicke, die aber mei- 
stens unchronologisch dargestellt werden, sodass man schlieGlich den Ein- 
druck einer gewissen Unordnung nicht loswerden kann. Gommenginger ver-

sehr ausfiihrlich auf die Bedeutung von Fluch im Neuen Testament ein. Er prasentiert alle neutes-
tamentlichen Stellen, an denen der Begriff und dessen Vorstellungsbereich in Erscheinung treten, 
bietet allerdings keine richtige Systematisierung seiner Ergebnisse. Der Leser steht am Ende mit 
der Vielfalt der vom Verfasser dargestellten Fluchtermini, die haufig im wechselnden Kontext 
auftauchen, ein wenig ratlos. Das groBte Defizit, welches Bruns Darstellung aufweist, beruht 
jedoch darauf, dass sich der Autor nur sehr oberflachlich mit der Fluchproblematik in den Schrif- 
ten der Apostolischen Vater befasst. Der Titel des Buches scheint demzufolge, etwas irrefiihrend 
zu sein.

3 Vgl. Hofmann, RACh I 427-429.
4 Vgl. G. May, Bann IV, TRE V, Berlin -  New York 1980,171.
5 Vgl. V. Grossi, Anatema, DPAC I, Casale Monferrato 1983,187.
6 Vgl. Ch. Michel, Anatheme, DACL 1/2, Paris 1926,1926-1940.
7 Vgl. A. Vacant, Anatheme, DThC I, Paris 1923,1168-1171.
8 Vgl. Ch. Munier, Excommunicatio, AL II, Basel -  Stuttgart 1996-2002,1170.
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sucht zum Beispiel, in seinem Aufsatz: Bedeutet die Exkommunikation Verlust 
der Kirchengliedschaft?9 die geschichtliche Entwicklung der Sanktion ein we- 
nig aufzuzeigen und definiert das Anathem, genauso wie die meisten Lexika, 
ais eine Art von Exkommunikation. Dabei lasst er aber die urchristliche und 
vorkonziliare Zeit fast vóllig auGer Acht10. Eine ahnliche Herangehensweise 
findet der Leser bei Russo in dem Artikel: „Excommunicatio” e „Anathema" 
nella letteratura cristiana antica* 11. Der Verfasser ais einziger behauptet, es 
habe einen praktischen Unterschied zwischen den beiden Begriffen in der 
alten Kirche gegeben, bietet allerdings auch keine historisch systematisierte 
Darstellung.

Die zahlreichen rechtlichen Monographien berauben das Anathem fast 
ganz der historischen Entwicklung. Viele Bticher der Kanonisten, die der 
Frage des Anathems nachgehen, kranken namlich daran, dass sie die geschicht
liche Entfaltung des Begriffs unbedingt an das heutzutage existierende Recht 
anpassen wollen, um damit zeigen zu kónnen, dass sich die alte und jetzige 
Kirche in diesem Aspekt nicht voneinander unterscheiden12. Dadurch wird 
naturlich die wirkliche Bedeutung und Funktion des Anathems in der alten 
Kirche gewissermaGen deformiert. Ein Musterbeispiel dafiir ist das Buch von 
Kober, der zwar in erster Linie die historischen Verhaltnisse beriicksichtigen 
wollte, aber trotzdem keinen Sinn fur das geschichtliche Werden aufweist13. Er 
sucht namlich, wie auch die anderen Kanonisten, das zu seiner Zeit existieren- 
de Recht im alten Recht und behauptet, zeigen zu kónnen, dass es eigentlich 
keinen Unterschied zwischen der alten und neuen Praxis gebe: „daG die Strafe 
des Bannes so alt sei wie die Kirche selbst und die wesentlichen Elemente 
desselben zu allen Zeiten vóllig die gleichen”14.

Ais Letztes muss man noch auf zwei Bticher hinweisen, die das von mir 
untersuchte Problem ein weinig ausftihrlicher beleuchten. Es handelt sich hier 
zunachst um die Monographie von Doskocil: Der Bann in der Urkirche15. Der

9 Vgl. A. Gommenginger, Bedeutet die Exkommunikation Verlust der Kirchengliedschaft, 
ZKTh 73 (1951) 1-71.

10 Eine ahnliche Behandlungsweise des Problems prasentiert auch J. Gaudemet, Notę sur les 
formes anciennes de rexcommuniaction, RSR 23 (1949) 64-77.

11 Vgl. A. Russo, „Excomunicatio” e „anathema" nella letteratura cristiana antica, „Asprenas” 
8 (1961) 240-251.

12 Vgl. F. Kober, Der Kirchenbann nach den Grundsdtzen des canonischen Rechtes, Tttbingen 
18632; B. Schilling, Der Kirchenbann nach canonischem Rechte, in seiner Entstehung u. allmaligen 
Entwicklung, Leipzig 1859; F. Hyland, Excommunication: its natur, historical development and 
effects, Washington 1928; A. Amanieu, Anatheme: DDC I, Paris 1935, 512-516; M. Myrcha, Eks
komunika, PS 9 (1957) Nr. 4,185-214.

13 Eine ahnliche Meinung vertritt A. Gommenginger (Bedeutet die Exkommunikation Verlust 
der Kirchengliedschaft?, S. 28).

14 Kober, Der Kirchenbann, S. VIII.
15 Vgl. W. Doskocil, Der Bann in der Urkirche, Miinchen 1958.
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Verfasser versucht, das Problem des Kirchenbannes geschichtlich sehr system- 
atisch zu behandeln, befasst sich allerdings eher mit der friihkirchlichen Bu6- 
praxis sowie mit unterschiedlichen Sanktionen, die einem Siinder auferlegt 
werden, und widmet dem Anathem nur wenige Worte. Es stellt sich in diesem 
Zusammenhang selbstverstandlich die grundsatzliche Frage, ob er das Anat
hem ais den Kirchenbann betrachte und deshalb keinen speziellen Blick auf 
das Thema werfe. Ware dies der Fali, musste man das Anathem zusammen mit 
der Bu6praxis der alten Kirche behandeln. Eine eindeutige Begriffsklarung 
scheint aus dieser Perspektive, von gróBter Bedeutung zu sein.

Das andere Buch, welches besondere Beachtung verdient, stammt von 
Anton Seitz: Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altkirchlichen Litera
tur16. Der Verfasser bietet eine Fiille an Materiał aus den Schriften der Kir- 
chenvater und widmet ein ganzes Kapitel der Frage des friihkirchlichen An- 
athems. Er behandelt dieses Problem aus dogmatischer, rechtlicher sowie 
geschichtlicher Perspektive. Seine historische Behandlung des Themas er- 
scheint mir allerdings aufgrund der unchronologischen Darstellung ein wenig 
chaotisch. Trotzdem prasentiert sein Buch die, meines Erachtens, beste und 
ausfiihrlichste Untersuchung zum Problem des Anathems in der alten Kirche.

1. Etymologische Begriffsklarung. „Anathema” stellt die latinisierte Form 
des griechischen Begriffs dvd0epa dar. Im klassischen Griechisch wird aller
dings dieser Terminus etwas anders geschrieben. Denn im attischen Dialekt 
kommt nur die Form dvd0T](xa vor. Diese Tatsache lasst den Schluss ziehen, 
dass dvd0spa eine spatere, wahrscheinlich hellenistische17, Neubildung ist. In 
der klassischen Form bedeutet der Begriff „Weihegeschenk”, „Opfergabe”, 
„Schmuck”18. Eine ahnliche Klarung des Terminus in seiner attischen Bedeu
tung bietet Thesaurus Graecae Linguae'. „Graeci donaria in templis deorum 
sacrata, sursum posita, ac de laąuearibus suspensa vocarunt dva0f|paxa, ab 
dvaxi0eo0ai”19. Auf dem biblischen Grund behalt „anathema” diese Bedeu
tung in der LXX (2Macc. 2,13; 9,16; Judith 16,19) sowie bei Lk 21, 5, wo die 
Lesart dvd0r|(xa zu finden ist. Bezeichnend fur den Sinneswandel von „ana
thema” ist die Tatsache, dass sich die LXX dieses Terminus in seiner, allerdings 
spateren, Form avd0epa, bei Ubersetzung von hebraischem 030 bedient, 
dessen Wurzel im Hiph’il „vernichten”, „verfluchen”, „trennen”, „unwider- 
ruflich Gott weihen” bedeutet20. Dieser Sinndeutung zufolge bezeichnet

Vgl. A. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altkirchlichen Literatur, Freiburg 
1903,117-153.

17 Vgl. J. Behm, dva0e(ia, TWNT I, Stuttgart 1966, 356.
18 Vgl. G. Benseler, Griechisch-Deutsches Schulworterbuch, Stuttgart -  Leipzig 199415, 50.
19 Vgl. avna,qema, Thesaurus Graece Linguae, IB, Parisiis 1831,366; Hofmann, RACh 1427.
20 Vgl. W. Gesenius, Hebraisches und aramdisches Worterbuch iiber das Alte Testament, 

Berlin -  Góttingen -  Heidelberg 195917, 259-260.
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„anathema” „etwas dem Zom der Gottheit Ausgeliefertes, der Vertilgung 
Geweihtes, dem Fluche Verfallenes”21.

Aufgrund dieser etymologischen Analyse lasst sich zusammenfassend sa- 
gen, dass „anathema” immer etwas vom alltaglichen Leben Abgesondertes 
bedeutet. Diese Absonderung kann aber entweder positiv oder negativ gedeu- 
tet werden. „Anathema” bringt, je nach dem Kontext, wohl Beides zum Aus- 
druck. Es kann sich namlich sowohl auf einen Gott geweihten und deshalb 
abzusondernden Gegenstand, ais auch auf etwas Verfluchtes und deshalb zu 
Vernichtendes beziehen. Manche Autoren versuchen, diese starkę innere 
Spannung einer solchen Begriffsklarung ein wenig zu entkraften , indem 
sie, vor allem unter Berufung auf die 14. Homilie des Johannes 
Chrysostomus , dva0T||xa eine positive, dva0£[xa hingegen eine negative Be- 
deutung zuweisen. Diese Unterscheidungsversuche sind allerdings spaten Da- 
tums24. Die Frage, ob im 2./1. Jahrhundert vor Christus die griechischsprechen- 
den Juden auch einen solchen Bedeutungsunterschied der beiden Begriffe 
kannten, lasst sich leider iiberzeugend nicht beweisen25.

2. Geschichtliche Anhaltspunkte fur die Entwicklung des Anathems in der 
alten Kirche. Es ist noch keine wissenschaftliche Geschichte des Anathems in 
der alten Kirche geschrieben worden. Die wenigen historischen Anmerkun- 
gen, die die heutige Forschung zu diesem Thema bringt, verweisen zunachst 
auf die Synode von Elvira 306, wo der Begriff „anathema” (bzw. die Form: 
„anathematizentur”) zum ersten Mai in einem kirchlichen Dokument in Er- 
scheinung tritt2 . Ais nachstes Datum wird gelegentlich das Jahr 324/25 ge- 
nannt, mit dem die Synode von Antiochien verbunden ist27. Hier wird der 
Terminus anathematizo in seiner partizipialen Form dvd0ep,aTLęovraę im Bez- 
ug auf die Haretiker verwendet28. Ais weiterer Anhaltspunkt fur die Geschich
te des Anathems wird das Konzil von Nizaa 325 erwahnt, wo am Schluss des 
ersten konziliaren Glaubensbekenntnisses die Haresie des Arius mit einem

21 Behm, TWNT I 356.
22 Vgl. Russo, „Excomunicatio” e „anathema”, S. 246.
23 Vgl. Joannes Chrysostomus, In epistołom ad Romanos hom. 14, PG 60, 523-540.
24 Vgl. Behm, TWNT I 356.
25 Fur die gleiche Bedeutung von dva0ep.a und ayaOtgta pladiert Behm, der alle Unterschei- 

dungsversuche ais kilnstlich bezeichnet; vgl. Behm, TWNT I 356.
6 Vgl. Concilios visigóticos e hispano-romanos (= Espana Cristiana, Textos 1), hrsg. J. Vives, 

Barcelona -  Madrid 1963, Kan. 52; ein kurzer Kommentar zu dieser Stelle findet sich in: J. Orlandis 
-  D. Ramos-Lisson, Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711), 
Paderborn -  Miinchen -Wien -  Ziirich 1981,18.

27 Vgl. J. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Góttingen 19723, 210.
8 Den griechischen Originaltext der synodalen Beschliisse sowie dessen Kommentar bietet 

E. Seeberg in seinem Buch: Die Synode von Antiochien im Jahre 324/325, Berlin 1973 (Nachdruck 
von 1913).



DIE ANFANGE DES „ANATHEMA” IN DER URKIRCHE 1329

„anathema” belegt wird29. Desweiteren verweist die Literatur auf die Synode 
von Serdica, wo die im Jahre 343 versammelten Bischófe unter eindeutiger 
Berufung auf das Wort Pauli aus Gal 1, 9 avd0epa ecrrco die Leugner der 
Gottheit Christi von der Gemeinschaft der Kirche trennen30. Im selben Jahr 
findet, angesichts der Haresie des Eustachius, eine Synode in Gangra statt, die 
in ihren 20 Kanones die Formel „si quis...anathema sit” (wenn jemand...sei er 
Anathema) gebraucht31. Diese Formel wird dann zum Vorbild fur die Kon- 
struktion der Anathematismen spaterer Synoden. Die Konzilien von Ephesus 
431 und Chalcedon 451 werden in der Forschung ais letztes altkirchliches 
Beispiel fur den Einsatz des Anathems gegen die Haretiker genannt32. Damit 
endet auch der geschichtliche Uberblick iiber die einzelnen Stationen der 
Entwicklung von friihem „anathema”, den der Leser in der meisten Literatur 
finden kann.

Diese knappe historische Darstellung macht zum einen deutlich, dass das 
altkirchliche Anathem ein Mittel zur Verurteilung und Verdammung von 
Irrlehren und Irrlehrern war, zum anderen provoziert die Frage, ob es eine 
solche Anathematisierungspraxis vor 306 gab. Der einzige Autor, der diesem 
Problem ein wenig nachzugehen versucht, ist Anton Seitz. Er verweist namlich 
auf die kirchlichen Verurteilungen von Marcion, Montanus, Theodot, die be- 
reits im 2. Jahrhundert stattfanden, und prasentiert sie ais „Vorlaufer” der 
spateren Anathematismen33. Er beruft sich dabei auch auf Ignatius, der iiber 
die Austilgung der auf Diptychen eingetragenen Namen derjenigen berichtet, 
die aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgestoBen wurden34. Dies soli, nach 
Auffassung von Seitz, ebenso ein Hinweis auf die urchristliche Anathematisie- 
rungspraxis sein. In diesem Zusammenhang ware es wiinschenswert, dass der 
Verfasser die Frage der Entwicklung des Anathems vor 306 tiefer und griind- 
licher behandelt hatte. Trotzdem gibt er der Forschung mit seinen kurzeń 
historischen Anmerkungen eine bestimmt ganz gute Richtung. Denn es 
scheint verfehlt zu sein, von vornherein die Quellen allein daraufhin zu unter- 
suchen, wo sich der Begriff „anathema” bereits fertig vorfindet. Eine solche 
Herangehensweise wiirde namlich die einzelnen Entwicklungsphasen des Pro- 
blems total auBer Acht lassen und damit seine Komplexitat iibersehen. Es ist 
deshalb beklagenswert, dass die friihkirchliche Anathematisierungspraxis vor 
306 immer noch eine „terra ignota” darstellt, dereń Entdeckung aber in gro- 
Bem AusmaB zum besseren Verstandnis des spateren Anathems beitragen 
wiirde.

29 Vgl. Hofmann, RACh I 429; Turner, The history and use o f  Creeds, S. 28.
30 Vgl. Hofmann, RACh I 429.
31 Vgl. Russo, „Excomunicatio” e „anathema”, S. 248.
32 Vgl. Hofmann, RACh 1 429.
33 Vgl. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche, S. 127-128.
34 Vgl. ibidem, S. 119.
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An dieser Stelle ist noch auf die Bewertung der Ergebnisse einzugehen, 
welche die Forschung bezuglich der Geschichte des Anathems und seiner 
Entwicklung nach 306 prasentiert. Wie es schon oben angedeutet wurde, wird 
es hier auf die Anathematismen der einzelnen Konzilien und Synoden hin- 
gewiesen, die sich iiberwiegend gegen die Haresien und die Haretiker rich- 
ten. Die Frage, ob sich die Texte dieser Anathematismen in ihrem Wortlaut 
wirklich auf die entsprechende Irrlehre beziehen, ob sie die theologischen 
Schriften der Haretiker wórtlich zitieren, bleibt allerdings unbeantwortet. 
Dieses Problem des Entstehungsprozesses der Anathematismen bedarf immer 
noch einer systematischen Untersuchung. AuGerdem ist zu beachten, dass die 
geschichtlichen Anmerkungen zur konziliaren Anathematisierungspraxis der 
alten Kirche angesichts der ungeklarten Frage des Anathems vor 306 keine 
einheitliche Darlegung bieten kónnen und deshalb die Kontinuitat der Ent
wicklung des Ganzen aus dem Auge zu verlieren scheinen.

3. Bedeutung und Funktion des Anathems in der Praxis der alten Kirche. 
Das englische A Patristic Greek Lexicon definiert das friihkirchliche avna,qema 
ais offiziell angekiindigte Verfluchung einer Person oder ihre Trennung von 
der Kirche, die entweder vor oder nach dem Tod des Betroffenen stattfinden 
kann. Eine solche Verurteilung fiihrt zur Verdammnis des Anathematisier- 
ten35. „Fluch” und „Verdammnis” sind also die Begriffe, die den Sinn von 
„anathema” der alten Kirche wiedergeben sollen. Der Thesaurus Graecae 
Linguae bietet eine ahnliche Deutung des Anathems und bedient sich bei 
der Obersetzung des Terminus der lateinischen Ausdriicke „execratio” (Ver- 
wiinschung) und „detestatio” (Verfluchung). Der Anathematisierte ist der 
Gemeinschaft mit den Menschen nicht wiirdig36. Das Anathem bezeichnet 
demzufolge die AusstoGung aus der Gemeinschaft. Diese Definitionen der 
beiden Lexika sagen jedoch nichts davon, in welchen Fallen und gegen wen 
die alte Kirche das Anathem einsetzte. Zur Verdeutlichung des Problems, 
kónnte man hier eine etwas trotzige Frage stellen, die einigermaGen so lauten 
kónnte: was miisste man getan haben, um von der alten Kirche anathematisiert 
werden zu kónnen? Die Literatur bietet leider keine klare und einfache Ant- 
wort auf diese Frage.

Karl Hofmann identifiziert zunachst das Anathem mit der Exkommunika- 
tion und verweist den Leser auf den entsprechenden RACh-Artikel zu diesem 
Terminus37. Dabei taucht allerdings die Frage auf, ob der Begriff der Exkom-

35 Vgl. G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961,102; auf Englisch heifit es: 
„devoted to perdition”.

36 Vgl. Thesaurus Graecae Linguae, IB, repr. Leipzig -  Berlin 1954, 366: „dvd0£[ia... i. e. 
execrabilis, a communione cum aliis hominibus alienus, communione cum aliis hominibus indig- 
nus”.

37 Vgl. Hofmann, RACH I 429.
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munikation, der erst bei Augustinus vorkommt und von ihm genauer definiert 
wird38, ais Synonym fur das Anathem — einen viel friiheren Terminus -  tiber- 
haupt gebraucht werden kann. Sollte aber „anathema” wirklich mit dem 
gleichbedeutend sein, was man spater mit Hilfe von „excommunicatio” defi
niert hat, so miisste man sich fragen, wie dieser letzte Begriff zu interpretieren 
sei. Im Allgemeinen lasst sich feststellen, dass die christlich verstandene Ex- 
kommunikation den Ausschluss von der Eucharistie und Abbruch des persón- 
lichen Verkehrs mit dem Betroffenen bedeutet39. Nach Auffassung von Dos- 
kocil benutzte die Kirche eine solche Sanktion im Bezug auf die Siinder und 
Haretiker, um ihnen dadurch die Móglichkeit zur BuGe zu geben und die 
restliche Gemeinde vor der Ansteckungsgefahr zu schiitzen40. Will man diese 
Bedeutung der Exkommunikation auf das Anathem iibertragen, so erweist sich 
das letztere ais eine Besserungsstrafe und ZuchtmaBname im Hinblick auf die 
Siinder und Haretiker. Hofmann prazisiert jedoch im Weiteren den móglichen 
Kreis der Anathematisierten und beschrankt den Einsatz des Anathems nur 
auf Irrlehren und Irrlehrer41. Das so verstandene Anathem soli das Mittel zur 
Verurteilung und Verdammung von Haresien und Haretikern gewesen sein. 
Eine ahnliche Interpretation des Begriffs und seiner friihkirchlichen Funktion 
prasentiert in TRE Gerhard May. Unter dem Stichwort „Bann IV” findet der 
Leser einen knappen Hinweis auf das Anathem, das, ebenso wie bei Hofmann, 
mit der Exkommunikation in Verbindung gebracht wird. Im Unterschied zu 
Hofmann versucht jedoch May, das Anathem von der Exkommunikation ab- 
zugrenzen und bezeichnet es ais „schwerere Exkommunikation”, die nur in 
synodalen Verwerfungsurteilen zu finden sei42. Eine solche Sanktion soli die 
Haretiker und Schismatiker, daneben auch Siinder, die es ablehnten, sich zu 
bessern, getroffen haben. Eine ahnliche Sichtweise vertritt auch Gommengin- 
ger43. Seine Ausfiihrungen beginnt er mit der Feststellung, dass die Exkom- 
munikation eng mit der Bu8praxis verkniipft sei und sich aus ihr entwickelt 
habe44. Er spricht von drei Formen der Exkommunikation, von denen die sog. 
„excommunicatio mortalis” die scharfste gewesen sei. Diese „excommunicatio 
mortalis” identifiziert er mit dem Anathem und beschrankt ihren Einsatz 
wiederum auf die Haretiker und Schismatiker sowie hartnackigen Siinder. 
Er hebt dabei hervor, dass die wichtigste Yoraussetzung fiir ein solches An-

38 Vgl. Augustinus, Senno 155, 6, 8 und 7, 11.
39 Vgl. W. Doskocil, Exkommunikation, RACh VII, Stuttgart 1969,10-12.
40 Bei der Darstellung dieser Sanktion in seinem Buch Der Bann in der Urkirche versucht 

Doskocil, Begriffe wie Exkommunikation oder Bann móglichst selten zu gebrauchen.
41 Vgl. Hofmann, RACH I 429.
42 Vgl. May, TRE V 171.
43 Vgl. Gommenginger, Bedeutet die Exkommunikation Verlust der Kirchengliedschaft, S. 30-31.
44 Eine ahnliche Meinung vertritt auch Doskocil (Der Bann in der Urkirche, S. 189-190), der 

Bann und BuBe in so enger Yerflochtenheit sieht, dass die Grenzen fliefien.
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athem die „contumacia” (Widerspenstigkeit), „pertinacia” (Hartnackigkeit) 
und „superbia” (Hochmut) gewesen seien. Eine ahnliche Sinndeutung und 
Funktion des friihkirchlichen Anathems prasentiert auch Seitz. Er bezieht 
ebenso den Einsatz der Sanktion auf die Irrlehrer und hartnackigen Siinder, 
bedient sich allerdings dabei (auBer dem Terminus Anathem) der Ausdriicke 
„Exkommunikation” und „Kirchenbann”45 .

Eine interessante und etwas abweichende Stellung nimmt in dieser wissen- 
schaftlichen Diskussion iiber die Bedeutung und Funktion des Anathems in 
der Praxis der alten Kirche Antonio Russo46. Er behauptet namlich, beweisen 
zu kónnen, dass es einen Unterschied zwischen „anathema” und „excommu- 
nicatio” in der Friihkirche gegeben habe. Er versucht zunachst, die paulinische 
Formel aus Gal 1,9 dvd0epa eorai zu betrachten und kommt zum Schluss, dass 
dieses dvd0£|xa bestimmt keine „excommunicatio” sei47, sondem nur eine 
strafandrohende (comminatoria) Funktion habe. Eine solche These vom Un
terschied zwischen Anathem und Exkommunikation erscheint im Vergleich 
zum oben Gesagten wirklich revolutionar, bedarf aber einer systematischen 
Argumentation, die dem Aufsatz von Russo leider fehlt. Der Verfasser vertritt 
auBerdem interessanterweise die Meinung, dass sich das Anathem eigentlich 
auf Schriften beziehe, wahrend die Exkommunikation Personen betreffe48. 
Der Autor liefert aber wieder keinen wissenschaftlichen Beweis fur eine sol
che Behauptung, die der Leser wegen der fehlenden Literaturhinweise nicht 
einmal verifizieren kann. Aus diesen Griinden muss man feststellen, dass sich 
der Artikel von Russo, obwohl er einen sehr interessanten Ansatz prasentiert, 
aus wissenschaftlicher Perspektive dennoch ais unbefriedigend und nicht iibe- 
rzeugend erweist.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass das Anathem in der meisten For- 
schungsliteratur mit der Exkommunikation identifiziert wird. Es wird ebenso 
fast in jedem Aufsatz iiber die Exkommunikationsproblematik betont, dass 
sich „anathema” auf die Haretiker, Schismatiker und hartnackigen Siinder 
bezieht. Die Forschung ist sich auch dariiber einig, dass der Anathematisierte 
vóllig fremd fiir die Kirche ist. Problematisch ist allerdings die Begrifflichkeit, 
die, je nach dem Forscher, variiert. „Schwerere Exkommunikation”, „excom- 
municatio mortalis”, „Kirchenbann”, „ZuchtmaGname” sind Termini, die hau- 
fig ais Synonyme fiir das Anathem gebraucht werden. Die Frage, ob all diese 
Begriffe dem Sinn und der Funktion des friihkirchlichen dvd0£[ia entsprechen, 
bleibt allerdings aufgrund der fehlenden historischen Darstellung des Ana
thems immer noch unklar.

45 Vgl. Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche, S. 116-125 und 135.
46 Vgl. Russo, „Excomunicatio” e „anathema”, S. 246-248.
47 Vgl. ibidem, 247: „...il colpito da anatema non e ipso facto scomunicato”.
48 Vgl. ibidem, S. 249.
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***

Aus der oben dargelegten Analyse des Standes der Fachliteratur zur Frage 
des Anathems ergibt sich, dass eine wissenschaftliche Geschichte des Problems 
ein groBes Forschungsdesiderat darstellt. Eine historische Systematisierung 
der ganzen friihkirchlichen Anathemproblematik wiirde namlich nicht nur 
mehr Licht auf das Verstandnis der Sanktion werfen, sondern auch dereń 
einzelne Entwicklungsphasen naher bestimmen. Eine solche Untersuchung 
der Entfaltung des Anathems erscheint mir von grundlegender Bedeutung 
zu sein, denn sie ermóglicht, das Problem in seiner Kontinuitat ganzheitlich 
zu erfassen, sodass man nicht mehr auf fragmentarische Uberblicke angewie- 
sen wird. Eine geschichtliche Darstellung des Anathems kann auBerdem zur 
Beseitigung der vielen heutigen Unklarheiten beziiglich der Begrifflichkeit in 
diesem Bereich beitragen. Denn eine Systematisierung der Begriffe, die in der 
Forschung ais Synonyme fur das Anathem gebraucht werden, kann wohl nur 
aufgrund einer historischen Darlegung des Problems erfolgen.

Aus diesen Griinden will der vorliegende Aufsatz versuchen, dem Werden 
des Anathems in der Friihkirche nachzugehen. Unter die Lupę wird insbeson- 
dere die Epoche der Apostolischen Vater genommen, da sie in der meisten 
Fachliteratur zur Frage des Anathems nicht beachtet zu werden pflegt. Die 
behandelte Zeitspanne fiihrt allerdings noch nicht an eine fest geformte und 
genormte Anathematisierungspraxis heran, ermóglicht jedoch einen Einblick 
in den Prozess der Entfaltung der Sanktion.

Fortsetzung folgt.

POCZĄTKI „ANATHEMA” W KOŚCIELE PIERWOTNYM 

(Streszczenie)

Prezentowana powyżej pierwsza część artykułu poświęconego problemowi 
wczesnochrześcijańskiej anatemy przedstawia wyniki dotychczasowych badań, prze
prowadzonych przez naukowców nad rozwojem i pierwotnym znaczeniem tzw. 
klątwy kościelnej. Autor wychodzi od etymologicznego znaczenia greckiego słowa 
dva0epa i zwraca uwagę na problemy związane z jego ortograficzną pisownią 
i tłumaczeniem. Następnie ukazuje historię użycia tego terminu w kościele starożyt
nym, prezentowaną w naukowych publikacjach na ten temat. Przeważająca więk
szość zajmujących się tym problemem badaczy wskazuje na mający miejsce w 306 r. 
Synod w Elwirze jako moment, w którym po raz pierwszy w kościelnym dokumencie
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pojawiło się określenie „anathema”. Historia tego terminu, obejmująca czas przed 
306 r., doczekała się do tej pory w literaturze przedmiotu niestety jedynie kilku 
nieusystematyzowanych chronologicznie wzmianek. Autor artykułu postrzega ten 
fakt jako istotny problem i wyraża przekonanie, że zbadanie użycia anatemy przed 
306 r. pozwoli na lepsze zrozumienie jej znaczenia i funkcji w kościele starożytnym. 
Bez znajomości bowiem teologicznych początków i okoliczności tworzenia się tejże 
sankcji pozostaje niejasna również jej późniejsza historia. Problematyczne w tym 
kontekście są także napotykane w literaturze naukowej daleko idące nieścisłości, 
wyrażające się w nieprecyzyjnym definiowaniu znaczenia starożytnej kościelnej 
anatemy, utożsamianej niekiedy z ekskomuniką nakładaną zatwardziałym grzeszni
kom, a niekiedy z karą wykluczenia skierowaną przeciwko heretykom. Terminolo
giczna niespójność pojawiająca się u badaczy przy interpretowaniu słowa „anathe
ma” przyczynia się tutaj do jeszcze większej niejasności. W obliczu tych problemów 
artykuł ma na celu w swoich kolejnych częściach ukazać na podstawie analizy tekstu 
Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich rozwój i pierwotne znaczenie ana
temy oraz jej konkretne zastosowanie przez starożytną wspólnotę chrześcijańską.
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