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EINLEITUNG 

Die vorliegende Arbeit 1st aus der Fragestellung nach dem negativen Verhiiltnis 
der Kircbenvater zum romischen Theater und dem sicb angeblicb daraus ergeben
den Theatervakuum von etwa 400 Jahren (ca, 530-930 n. Chr. ), der Zeit also, die 
zwischen dem Ende des organisierten romischen Theaters und dem Erscheinen der 
1Quem-Quaeritis-Tropen 1 Uegt, erwachsen. Wiihrend jiingste Forscbungsarbeitenl 
sicb einerseits erneut mit dem Pbii.nomen des liturgiscben Dramas und anderer
seits mit der Negierung des Theaters von seiten der Kirchenviiter befasst haben, 
liegen weder Arbeiten, die sicb mit den kulturellen und theologischen Ursachen, 
die Anlass zu einer so grossen und langen Auseinandersetzung gaben, vor, noch 
solche, die sich mit dem Anfangserscheinen des Uturgischen Dramas als ganze, 
in sich geschlossene, aesthetische Form befassen. Diese Dissertation bewegt sich 
zwischen diesen beiden problematischen Polen und versucht sie verbindend, statt 
trennend zu behandeln. Der historisch-methodische Ansatzpunkt ist dabei das ro
mische Theater und die romische Kultur iiberhaupt, zu dessen Ausdrucksformen 
es gehorte, und die judaeo-christlichen Kultformen, die sich ebenfalls in der romi
schen Kultur manifestierten, und nicht die um viele Jahrhunderte spiiter erschei
nenden 'Quem-Quaeritis-Tropen'. 

Das Resultat des Forschungsansatzes, eine textliche Untersuchung der Synoden
und Konzilerlasse bis etwa 750 n. Chr. , bestiitigte die offizielle Verneinung des ro
mischen Theaters. Hiernach driingte sich dann die Frage nach der Ursache einer 
solch negativen Haltung auf, was Anlass zur Sichtung ausgewiihlter patristischer 
Texte gab. FUr ein tleferes Verstiindnis dieses Problems war aber sowohl eine 
Auseinandersetzung mit der Theologie der Kirchenviiter als auch mit der Kultur, 
in der dieser Konflikt ausgetragen wurde, erforderlich. Weiterhin schien dann 
eine Untersuchung der verschiedenen Kultformen, die aus dem Christentum selbst 
erwachsen waren, unumgiinglich. Diese weiteren Forschungsarbeiten fiihrten auch 
in sogenannte Grenzgebiete der Germanistik wie Kirchengeschichte, Hermeneutik, 
Exegese, Liturgie-, Religions- und Kunstwissenschaft, sowie Anthropologie und 
Soziologie. 

An die These von Hardison ankniipfend, die u. a. darin bestand, die dramatischen 
Qualitiiten der Liturgie nach Aristoteles 'Poetik' an Beispielen von Amalarius von 
Metz zu rechtfertigen, wandte ich mich auch den Werken dieses Karolingers zu, 
die jedoch zuniichst unverstiindlich und verschlossen blieben. Nach den vorliegen
den komplizierten und oft paradoxen Untersuchungen von Texten, begannen sich 
jedocb die Werke von Amalarius allmiihlich zu lichten, und in gewisser aesthetisch 
schoner Form erstand ein liturgisches Drama, das eine in sich bewegte und harmo
nische, aber aucb gebeimnisvolle Welt widerspiegelte, eine Welt, die in ibrer ei
genen Form aus der romiscben Kultur und patristischen Tradition gespeist wurde, 
aber aucb im Einklang mlt der germaniscben Wunderwelt stand. 
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Die Spannung dieser Untersuchung, die sich aus den beiden Polen dieses Problems, 
bier der romisch-christlichen Konfliktssituation und dort Amalarius von Metz in 
der nach neuen Formen suchenden Karolingerzeit, ergab, hat jedoch vielleicht da
zu beigetragen, einerseits neues Licht auf das lange Dunkel des sogenannten Thea
tervakuums zu werfen und andererseits das liturgische Drama als eigene, aesthe
tische Form werten zu helfen. Es sollte jedoch nicht als isoliertes Phii.nomen, son
dern in wesentlicher Verbindung zu anderen literarischen und kiinstlerischen Aus
drucksformen stehend, bier besonders der althochdeutschen Dichtungsgattung der 
Evangelienharmonie, betrachtet werden. 

Aus dem Endresultat dieser Forschungsergebnisse haben sich erneut die Fragen 
ergeben: Was ist Drama und wo liegen die Ursachen seiner Anfii.nge? Aus diesem 
Grunde ist eine kurze Abhandlung tiber die Definition des Gattungsbegriffes Drama 
erforder lich. 

Das Wort 'Drama', wie es in der heutigen Literaturwissenschaft der Germanistik 
verstanden wird, entstammt in Deutschland ja eigentlich erst der Mitte des 18. 
Jahrhunderts. Bis dahin waren Aufitlhrungen als 'Schauspiel' oder 'Spektakel' be
zeichnet worden. In althochdeutscher Zeit, der Zeit also, die uns bier am mei
sten interessiert, ist das Wort 'Drama' gar nicht belegt, wohl aber 'spil', und 
zwar wird es von 'spectaculum', 'ludus' abgeleitet. 2 Das wtirde aber dann heissen, 
dass der Begriff 'Spiel' oder 'Schauspiel' eine 'Handlung' viel wesentlicher, wenig
stens in der deutschen Wortgeschichte, bezeichnet, als das spii.ter entlehnte Wort 
'Drama'. Auf der anderen Seite steht die griechische Definition von ~ 
dem Begriff der >.E:l~la.durchaus nahe, da beide sich auf einen offentlichen 
Akt oder eine besondere Handlung beziehen. 3 Von dieser Grundbedeutung her brauch
ten Liturgie und Drama aber auch nicht im Widerspruch zu stehen. Im Rahmen 
dieser Arbeit soll Drama folgendermassen definiert und verstanden werden: "Ein 
aktivierter Handlungsstoff in nachgeahmter Darstellung mit gegebenenfalls epischen 
Einschiiben - Personen, Gegenstii.nde und Zuschauer umschliessend, deren Wech
selwirkung und Subtilitii.ten der inneren Bezogenheit von Handlung zu Handlung va
riieren." Eine solche Definition steht weder im Widerspruch zu Artstoteles 'Poe
tik' noch zu Brechts 'Kleines Organon'. 4 

Die zusammengestellten Texte mogen diese Arbeit wie ein Kompendium erschei
nen lassen. Die Textauswahl sollte jedoch als harmonisches Ganzes eines paradox
en Problems sowie der Kontinuitii.t des liturgischen Dramas gewertet werden, das 
in seiner Vielschichtigkeit auf weitere Interpretationen wartet. 

Textkritische Schwierigkeiten ergaben sich besonders aus den byzantinischen und 
gallischen Texten, da ihre Verfasser- und auch Datierungsfragen vielletcht nicht 
haltbar sind. Neue Ausgaben und Uebersetzungen wii.ren bier dringend erforder
lich. Hanssens kritische Ausgabe von Amalarius liturgischen Werken war eine un
entbehrliche Hilfe. Unregelmii.ssigkeiten im Schriftbild, die auf die Handschriften 
zuriickgehen und vom Herausgeber iibernommen wurden, erscheinen unverii.ndert 
in den Zitaten dieser Arbeit. Auch andere abweichende Formen werden nicht wel
ter erlii.utert. Quellenangaben in den Zitaten sind in den jeweiligen Fussnoten in 
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Klammern angegeben. Die kritischen Textausgaben der Primtirquellen werden nur 
bei liingeren Zitierungen, wenn es klarheitshalber erforderlich ist oder wenn ihre 
Kommentare unsere Problemstellung besonders erhellen, in den Fussnoten ange
geben. In allen anderen Flillen erscheinen sie nur im Literaturverzeichnis. 
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1 Siebe beeondere: O. B. Hardison, Jr., Christian Rite and Christian Drama in 
the Middle Agee: Essays in the Origin and Early History of Modern Drama 
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4 Aristotelee Poetik 6. 2. und Bertolt Brecht, Kleines Organon, par. 60, 65, 70 
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I. KAPITEL 

RELIGIOSE ASPEKTE DER ROMISCHEN KULTUR1 

GOTTER- UNO KAISERKULT 

Gotter- und Kaiserkult gehorten zum Wesen des Romischen Reiches. Sie waren die 
innerste Komponente der romischen Staatsreligion, eng verbunden mit dem Ent
stehungsmythos Roms. Das Dreigestirn Juppiter, Mars und Quirinus lenkte den 
Glauben an das Gedeihen und den Ruhm Roms von Romulus bis Diokletian und Sym
machus. Die Errichtung des Viktoriaaltars durch Augustus um 29 v. Chr. veraus
serte den Glauben an die Geschichtlichkeit der Gotter, sowie das im 'Mos Maio
rum' und 'Pax Deorum' verwurzelte Siegesbewusstsein der Romer. Diese, sich 
aus Wechselwirkung von Religion und Staatswesen ergebenden ideellen Werte kom
men besonders bei den romischen Dichtern und Schriftstellern um die Zeitenwende 
zum Ausdruck. Cicero hebt den sakralen Ursprung Roms hervor, wenn er schreibt: 

... mihique ita persuasi Romulum auspiciis Numam sacris constitutis 
fundamenta iecisse nostrae civitatis, quae numquam profecto sine sum
ma placatione deorum immortalium tanta esse potuisset. 2 

Auch das weitere Wohlergehen des Staates hangt vom Beistand der unsterblichen 
Gotter ab: 

•.. deos denique immortales huic invicto populo, clarissimo imperio, 
pulcherrimae urbi contra tantam vim sceleris praesentes auxilium 
esse laturos. 3 

Diese Auffassung von der Vorherrschaft der Gotter findet sich auch bei Livius: 

Deserta omnia, sine capite, sine viribus, dii praesides ac fortuna 
urbis tutata est. 4 

Der romische Historiker versichert, dass die Gotter den Staat nicht desertieren, 
sondern seine Harmonie und seinen Reichtum erhalten werden. 

Nuno dii immortales, imperii Romani praesides ... iidem auguriis 
auspiciisque et per nocturnos etias visus omnia laeta prospera porten
dunt. 5 

Die Auffassung der ewigen Werte Roms kommt aber besonders bei Vergil im Na
tionalepos der 'Aeneid' zum Ausdruck, wo Juppiter der Venus versichert, dass 
er Rom von allen raumlichen und zeitlichen Begrenzungen befreit habe: " •.• his 
ego nee metas rerum nee tempora pono; imperium sine fine dedi. 116 Diese poeti-
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sche Vision Vergils gibt Ausdruck von der tiefen Verwurzelung des Gotterglaubens 
im Romischen Reich, die Rom nach Vergil zur Ewigen Stadt werden liisst. Das 
Hervorbrechen dieses Glaubens kommt nochmals besonders in der Auseinander
setzung um den Viktoriaaltar zum Ausdruck. In seinem Ringen um das Erhalten 
des Gotterglaubens, weist der alte Romer Symmachus in der 3. 'Relatio' auf die 
vielen Siege hin, die die romische Viktoria dem Kaiser verliehen habe: 

Multa Victoriae debet aeternitas vestra et adhuc plura debebit. Aver
sentur hanc potestatem, quibus nihil profuit, vos amicum triumphis 
patrocinium nolite deserere. 7 

Der Viktoriaaltar war die iiussere Manifestierung der romischen Siegestradition 
unter Beistand der Gotter, und er gehorte daher zu Roms sakralem Brauchtum. 
"'Consuetudinis amor magnus est'", 8 1st die weitere Begrilndung Symmachus. 

Eng verbunden mit diesem Siegesbewusstsein und Siegeskult war die Figur des ro
mischen Kaisers. Als 'Pontifex Maximus• wurde er sowohl zum Stellvertreter der 
Gotter, als auch zum HUter des 'Mos Maiorum'. Aus dieser Verankerung von Got
terglauben und Staatswesen waren die Triumphzi.ige der Kaiser im besonderen Sin
ne eine Objektivierung der 'Res Publica', die aus dem Grundwerk des 'Mos Maio
rum' erwachsen war und sich durch den 'Pax Deorum' in stiindiger Erneuerung be
stiitigte. Bei diesen TriumphzUgen und Festen wurde der Kaiser zum Mittel- und 
Hohepunkt, um den alle Kriifte des Reiches konvergierten. Den 'Pax Deorum' zu 
erhalten, durch den das Gedeihen des Staates gewiihrleistet wurde, warder eigent
liche Zweck der gesamten kultischen Staatsordnung, in deren Mittelpunkt der kai
serliche, und somit der romische Triumph stand. Ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Kultes, und somit des gesamten Staatswesens, war das romische Theater, 
das in seiner Funktion religiose und liturgische Bedeutung hatte. 9 

Der Ursprung des romischen Theaters ist in tiinzerischen AuffUhrungen wie 'Libe
ralia' und 'Lupercalia' zur Ehrung und Beschwichti.gung der Gotter bei Ausbruch 
einer Pest im Jahre 364 v. Chr. zu suchen.10 Es war daher seit seinem Ursprung 
mit dem sakralen 'Mos Maiorum' und 'Pax Deorum' aufs engste verbunden. Nach 
dieser sozusagen ersten offentlichen Manifestierung fanden die AuffUhrungen zu
niichst auf offener BretterbUhne, oft in Verbindung mit dem Zirkus statt. Ste wur
den aber auch, wie Hanson gezeigt hat, in der Niihe von sakralen Stiitten, in erster 
Linie von Tempeln aufgefUhrt. Die Darstellungen erfolgten somit in Gegenwart der 
Gotter (in 'conspectu dei').11 Im Jahre 58 v. Chr. erstand das erste holzerne Thea
ter in Rom, und drei Jahre spiiter, um 55 v. Chr., erbaute Pompeius das erste 
Theater aus Stein, das mit dem Tempel der Gottin Venus nicht nur aufs engste ver
bunden, sondern auch ihr zu Ehren geweiht war. 12 Durch die Errichtung von be
sonderen Gebiiuden wurde dem Theaternicht rmr ein dauerhafter und offizieller 
Platz im romischen Staat zugewiesen, sondern durch die Verbindung mit dem Ve
nustempel fand seine sakrale Bedeutung riiumlich, sichtbaren Ausdruck, die sich 
nach und nach durch weitere Theaterbauten im ganzen Romischen Reich manife
stierte. 13 Kaiser Hadrian liess, z. B. im Jahre 135 n. Chr. auch in Jerusalem ein 
Theater erbauen. 
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Neben diesen massiven Zeugnissen der Architektur finden sich weitere aufschluss
reiche Bestlitigungen in der Bild- und Formenkunst. In Formen ftir Festkuchen, 
die bei FesUichkeiten zu Ehren der Gotter und Kaiser verteilt wurden, finden sich 
Szenenbilder der zu folgenden Spiele. Solche Bilder sind ebenfalls in Reliefs mani
festiert, in der Malerei der Tonkunst festgehalten und kommen auch in Mosaiken 
zum Ausdruck. Auch Kissen und Stiihle sind mit Bildern der Gottheiten versehen. 14 
In den meisten Fallen handelt es sich hierbei um Abbildungen von Tragodien- und 
Komodienszenen, Gotterbildnissen und Triumphziigen der Kaiser. Solche Darstel
lungen sind aber keineswegs leere Verliusserlichungen, sondern sie weisen viel
mehr auf die Gegenwart der dargestellten Gottheiten.15 

Die Bildungsfunktion der Biihne 

Der Stoff der szenischen Darstellungen ist Ausdruck der romischen Tradition und 
erfiillt eine wesentlich bildende Aufgabe. Lactantius und Augustin !assen besonders 
die Bildungsfunktion des Theaters erkennen. Lactantius weist daraufhin, dass den 
Romern das Wissen um die Mythen durch die Biihne vermittelt worden sei, denn er 
fu"hrt aus: 

quomodo se rapinis et fraudibus abstinebunt qui Mercuri furta 
noverunt docentis non fraudis esse decipere, sed astutiae? quomodo 
libidines coercebunt qui Iovem Hercules Liberum APpollinem ceter
osque venerantur, quorum adulteria et stupra in mores et feminas non 
tantum doctis nota sunt, sed exprimuntur etiam in theatris atque cantan
tur, ut sint omnibus notiora?l6 

Hiernach versteht nicht nur die Gelehrtenschicht den Inhalt, sondern durch die 
Biihne, in Darstellungsgebilden, wird er allen Sozialschichten verstlindlich ge
macht. In der folgenden Stelle hebt Lactantius den kultischen Zweck der Biihne be
sonders hervor, indem er die Nachahmung des Gottes ala hochste religiose Kult
form herausstellt. Er flihrt fort: 

••• possuntne inter haec iusti esse homines, qui etiamsi natura sint 
boni, ab ipsis tamen diis erudiantur ad inustitiam? ad placandum enim 
deum quern colas iis rebus opus est, quibus illum gaudere ac delectari 
scias. Sic fit ut vitam colentium deus pro qualitate numinis sui formet, 
quoniam religiosissimus est cultus imitari. 17 

Diese schopferische Verbindung von Kult- und Darstellungsform im lebendigen 
Bild der Nachahmung 18 wird sich auch spliter in der christlichen Liturgie beobach
ten !assen. Auch Augustin stellt heraus, dass den Romern Vergils Nationalepos, 
die 'Aeneid', eher durch die Biihne, als durch Lektiire bekannt gewesen sein diirf
te, denn es heisst in einer seiner Osterpredigten: 
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••• nostis enim hoc prope omnes, atque utinam pauci nossetis. Seel 
pauci nostis in libris, multi in theatris, quia Aenas descendit ad inferos, 
et ostendit illi pater suus animas Romanorum Magnorum venturas in 
corpora •.. 19 

Neben diesem konkreten Hinweis, gibt Augustin ja auch an anderen Stellen Auf
schluss dariiber, dass er die Bunne aus eigener Erfahrung kannte. 20 

Mass- und Sittenlosigkeit 

Neben seiner liturgisch-bildenden Bedeutung erfiillte das Theater aber auch unter
haltende Funktion, wobei es in gewisse Masslosigkeit, die ein Verstoss gegen den 
sakralen 'Mos Maiorum' war, ausartete. Tacitus beklagt, dass durch die Errich
tung eines dauerhaften Theaters die alten Gesetze, die zur Verhiitung von Trli.gheit 
und Masslosigkeit erlassen worden wii.ren, missachtet worden seien, was zur Ge
fii.hrdung der Jugend und Demoralisierung ganzer Stii.nde gefiihrt babe. Tacitus 
fasst diese Zeitumstii.nde in den 'Annalen' folgendermassen zusammen: 

Nerone quarum Cornelio Cosso consulibus quinquennale ludricum Romae 
institutum est ad morem Graeci certaminis, varia fama, ut cuncta ferme 
nova. quippe erant qui Gn. quoque Pompeium incusatum a senioribus 
ferrent quod mansuram theatri sedem posuisset. nam antea subitariis 
gradibus et scaena in tempus structa ludos edi solitos, vel si vetus
triora repetas, stantem populum spectavisse, ne, se consideret theatro, 
dies totos ignavia continuaret. Spectaculorum quidem antiquitas servare
tur, quoties praetores ederent, nulla cuniquam civium necessitate cer
tandi. ceterum abolitos paulatim patrios mores funditus everti per acci
tam lasciviam, ut quod usquam corrumpi et corrumpere quest in urbe 
visatur, degeneretque studiis externis iuventus, gymnasia et otia et 
turpis amores exercendo, principe et senatu auctoribus, •ut' proceres 
P.omani specie orationum et carminus scaena polluantur. quid superesse 
nisi ut corpora quoque nudent meditentur? an iustitiam auctum iri et 
decurias equitum egregium iudicandi munus expleturos, si fractos sonos 
et dulcedinem vocum perite audissent? noctes quoque dedecori adiectas 
ne quod tempus pudori relinquatur, sed coetu promisco, quod perditissi
mus quisque per diem concupiverit, per tenebras audeat. 21 

Perversion der alten Gesetze und Ausschweifung sind Tacitus Hauptanklage, die 
dann auch bei anderen klassischen Schriftstellern zum Ausdruck gebracht wird. 
Juvenal beschreibt den Zustand am beaten mit seinem beriihmten Ausspruch Uber 
"Brot und Spiele", die er in seiner 10. Satire wie folgt zusammenfasst: 
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• • . nam qui dabat olim imperium fasces legiones omnia, nunc se con
tinet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses. 22 



Ein weiterer Beweis dieser Ausartung ist in einem aus dem Jahre 354 n. Chr, vom 
Kalligraphen Furius Dionysius Philocalus verfassten Kalender gegeben, 23 wo die 
Staatsfeste verzeichnet sind, wie sie in Rom und Konstantinopel gefeiert wurden. 
MUller fasst diesen Kalender folgendermassen zusammen: 

Im ganzen werden 175 Spieltage aufgefunrt. Das ist reichlich 10 Prozent 
mehr, als zu Marc Aurels Zeit Uhlich waren . 
. . . Von jenen 175 Spieltagen entfallen nun 10 auf Gladiatorenkampfe
'munera', 64 auf circensiche und 101 auf szenische Spiele-'ludi', und 
von den 165 1ludi 1 gelten der Feier glUcklicher Ereignisse 54, Geburts
tagen von Kaisern 19, Regierungsantritten 2, wahrend zu Ehren heidni
scher Gotter an 90 Tagen teils Zirkus-, teils Bilhnenspiele veranstaltet 
werden. 24 

Diese Analyse !asst erkennen, dass fast die Hfilfte des Jahres offiziell filr Theater
spiele vorgesehen waren. Spielgeber waren gewohnliche Kaiser, Pratoren, reiche 
BUrger und Priester. 25 Von Symmachus wissen wir, dass ausserdem noch Spiele 
sowohl in beiden Hauptstadten als auch in einzelnen Provinzen veranstaltet wurden. 
In seiner, an die Kaiser Theodosius und Arkadius gerichtete, 16. Relatio' bittet 
Symmachus, ihr Versprechen, Theatertruppen zu senden, zu halten, um das Volk 
nicht zu enttauschen. Er beschreibt die freudige Erwartung wie folgt: 

. • • orat igitur clementiam vestram, ut post illa subsidia, quae victui 
nostro largitas vestra praestavit, etiam curules ac scaenicas voluptates 
circo et Pompeianae caveae suggeratis. his enim gaudet urbana laetitia, 
cuius desiderium pollicitatione movistis. expectantur cotidie nuntii, qui 
propinquare urbi muners promissa confirment. 26 

Das romische Volk war nach diesen Belegen zu urteilen, von einer gewissen Unter
haltungslust befallen, die, obgleich sie auch ihre sozio-okonomische Beweggrilnde 
hatte, 27 wegen ihrer Masslosigkeit, die ja ein Verstoss gegen den 'Mos Maiorum' 
war, von den Gottern hatte missbilligt werden konnen. Ausser diesen Spielen gab 
es auch noch einen vollentwickelten Mimus, der sich grosser Beliebtheit erfreute 
und oft die Dimensionen eines ganzen Dramas hatte. 28 

Mit diesen kurzen Ausfilhrungen wurde versucht, den komplizierten Hintergrund der 
romischen Staatsreligion, deren kultische Ordnung sich aus ihrer innersten Kompo 
nente, dem Gotter- und Kaiserkult, ergab, und zu deren wesentlichen Bestandteil 
das ri:imische Theater gehi:irte, aufzuzeigen. Von diesem eigentlichen religii:isen 
Sinn des romischen Staatswesens, sollten wir sowohl die Polemik der Kirchenviiter, 
als auch die der Romer zu verstehen versuchen. Eines der ergreifendsten Zeugnis
se dieser Auseinandersetzung ist der Streit um den Viktoriaaltar (354-396 n. Chr. ), 
ein Symbol des romischen Selbstbewusstseins und der im Gotterglauben verwurzel
ten romischen Siegeskraft, der in Symmachus 13. Relatio' und in den 'Brief en' 17, 
18 und 57 des Bischofs Ambrosius seine Zuspitzung fand. Da der ganze Konflikt 
hier besonders greifbar wird, aus dem heraus auch die Polemik um das Theater 
besser verstanden werden kann, soll die Diskussion Uber die religiosen Aspekte 
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der romischen Kultur mit Zitaten aus diesen Texten ahschliessend unterstrichen 
werden. Symmachus bittet in seiner an die Kaiser Valentinianus, Theodosius und 
Arkadius gerichteten '3. Relatio' um Wiedereinfilhrung der al ten Religion, da sie 
dem Staat so lange niltzlich gewesen war: "Repetimus igitur religionem statum, 
qui rei publicae diu profuit. 1129 Auch das Bild der alten Roma selbst wird provo
ziert, um sie filr das alte Brauchtum des Reiches pladieren zu lassen: 

Romam nunc potemus adsistere atque his vobiscum agere sermonibus: 
Optimi principum, patres patria, reveremini annos meos, in quos me 
pius ritus adduxit! Utar caerimoniis avitis; neque enim paenitet. Vivam 
meo more, quia libera sum! Hie cultus in leges meas orbem redegit, 
hac sacra Hannibalem a moenibus, a Capitolio Senonas ieppulerunt. 30 

Aus diesen Satzen spricht eine Universalvision, die nach Konstantin das Erbe der 
Kirche wurde, und die bei Symmachus nochmals intensiver zum Ausdruck kommt: 

Ergo diis patriis, diis indigetibus pacem rogamus. Aequum est, quid
quid omnes colunt, undum putari. Eadem spectamus astra, commune 
caelum est, idem nos mundus involvit. Quid interest, qua quisque pru
dentia verum requirat? Uno itinere non potest perveniri ad tam grande 
secretum .•. 3l 

Die visionare Schau des Symmachus konnte jedoch noch nicht in der konkreten Si
tuation der romischen Welt, wo das haretische Christentum erst zu atmen begann, 
und die Gotter der Romer als apostate Engel gewertet wurden, fussfassen. Die 
Vertreter der romischen Staatsreligion und der christlichen Lehre standen sich 
kompromisslos gegenilber, was in dieser Situation besonders durch den 17. 'Brief' 
des Bischofs von Mailand exemplifiziert werden kann, woes einfiihrend heisst: 

Cum omnes homines, qui sub dicione Romana sunt, vobis militent, 
imperatoribus terrarum atque principibus, tum ipsi vos omnipotenti 
deo et sacrae fidei militatis. Aliter enim salus futa esse non peterit, 
nisi unuquisque deum verum, hoc est, deum Christianorum, a quo 
cuncta reguntur, veraciter colat; ipse enis verus est deus, qui intima 
veneretur. 'Dii enim gentium daemonia', sicut scriptura dicit. 32 

Hier ist der Kern der Konfliktssituation, aus dem heraus sich die fast unver
wiistliche Polemik der Kirchenvater gegen das Theater, sowohl im Westen, als 
auch im Osten entwickelte, die Situation, die immer als Hintergrund im Kampf ge
gen die Schauspiele gesehen werden muss, will man dieser Lage einigermassen 
gerecht werden. Nachstehend soll ein Querschnitt von Texten auf diesen Konflikt 
hin von seiten der kirchlichen Polemik analysiert werden. 
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DAS THEATER IN DER LITERATUR DER KIRCHENVJ\TER33 

Die Apostolischen Kirchenvater 

Die literarischen Zeugnisse der Vaterzeit erstrecken sich etwa auf die Periode von 
96-140 n. Chr. 34 Diese Zeit, sich unmittelbar an das Apostolische Zeitalter an
schliessend, ist hauptsachlich noch im Sinne des primitiven Kerygmas, um das 
sich eine neue Gemeinschaft mit vorwiegend eschatologischer Orientierung bildete, 
zu verstehen. Als eine solche neue Gemeinschaft begann sie sich als irdische Ma
nifestation in Heilsplan Gottes zu betrachten und musste sich daher auch in neuen 
Formen und Symbolen zu verstehen und auszudrUcken versuchen. Eine ihrer ersten 
Ausdrucksformen war die Liturgie. Nach und nach, besonders in der Auseinander
setzung mit den Gnostikern, begann es fUr die Kirche erforderlich zu werden, sich 
offentlich zu identifizieren. 35 

Mit den Christen begann sich aber auch im Romischen Reich eine neue Gemein
schaftsform zu bilden, deren Goi sich nicht so ohne weiteres in die Reihe der ro
mischen Gotter einreihen liess. lhre Weigerung, sich den kultischen Staatsord
nungen zu fUgen, verstiess nicht nur gegen den sakralen 'Mos Maiorum• der Romer, 
sondern bedrohte auch vielmehr den 'Pax Deorum'. Durch eine solche Weigerung 
wurden sie unumganglich zu Haretikern und zur Gefabr des Staates. 37 Dagegen war 
das romische Staatswesen ja Ausdruck einer Kultur, die die Kirche im Prinzip we
gen 'idololatria' nicht bejahen konnte. 'ldololatria' wurde auch der erste Angriffs
punkt der Kirche in der romischen Kultur, und ihre Polemik verscharfte sich im
mer mehr um diesen Punkt. Mit den Verteidigungsschriften der Apologeten begann 
sich eine offizielle Polemik, die in krasser Negation die kultische Ordnung der ro
mischen Staatsordnung ablehnte, da die Gotter der Romer fUr die Christen keines
wegs tote Gegenstande waren, sondern es sich fUr sie um apostate Engel handelte, 
die durch Tauschung Dichter und Mythologen, sowie auch Staatsmanner irregefUhrt 
batten, herauszubilden. Die Damonologie begann sich bier als wichtiger Punkt der 
Patristik abzuzeichnen. Und von dieser Sicht des Damonenglaubens muss das kom
promisslose Verhalten der Vater dem Theater gegenUber verstanden werden. 38 

Die Apologeten39 

Die erste, erhaltene, an Kaiser Hadrian gerichtete 'Apologie' des 'Aristides' 
(117-138 n. Chr. )40 und Justins 'Apologie' (etwa 146-161 n. Chr. )41 sind wohl die 
frUhesten Zeugnisse einer Auseinandersetzung mit 'idololatria'. Die dann folgen
den Schriften bezeugen bereits den besonderen Kampf gegen das Theater. Am 
scharfsten und ausfUhrlichsten ist darin Justina Schiller 'Tatian', In seiner Schrift 
'Oratio contra Graecos', die um etwa 177 n. Chr. festzulegen ist, bezeichnet er 
das Theater als dem Teufel zugehorig und kritisiert in besonderer Weise den 
Schauspieler. 42 'Athenagoras Ubt in seiner 'Legatio' (177 n. Chr.) scharfe Krltik 
an der Brutalitat der Schauspiele. 43 Und 'Theophilus' verwirft in 'Ad Autolocum• 
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(180-181 n. Chr.) den ltigenhaften Pomp des Theaters, der nur durch Aneignen der 
christlichen Wahrheit korrigiert werden kann. 44 Nach der Mitte des zweiten Jahr
hunderts bildet sich allmahlich eine gewisse Dialektik von Ltige und Wahrheit, ei
nem Theater der Dlimonen und einem Theater Gottes, heraus, die sich in immer 
umfangreicheren Dimensionen manifestieren wird. 45 

Die Alexandriner 

'Klemens von Alexandrien' (150-215 n. Chr. ), ein christlicher Gnostiker, sah im 
Evangelium ein machtvolles Transformationsmittel, durch das die ltigenhafte Welt 
erneuert werden konnte. In seiner 'Mahnrede an die Heiden' (Proteptikos) versucht 
er die Bewohner Alexandriens von dem Unsinn und den leeren Fabeln ihrer Mythen 
und Geschichte zu tiberzeugen. Ihre trughaften Mysterien und dramatischen Kompo
sitionen ftihrten nur zu menschlicher Miserie. Er ftihrt aus, dass Kithairon und 
Helikon und mit ihnen die Dramen der faselnden Dichter im Sinne von Bacchus, so
wie der ganze damit zusammenhangende Teufelsdienst durch Christus tiberholt 
worden seien. Christus, der Logos der ewigen Wahrheit, sei der "wirkliche Athlet, 
der nun im Theater des Universums gekront werde. 1146 In seiner anderen Schrift 
'Der Erzieher' (Paedagogus) kritisiert Klemens besonders die tippigen Zustande 
der Alexandriner, insbesondere aber auch das Theater. Er halt den Christen vor, 
dass Christus, ihr Lehrer, sie nicht ins Theater ftihren werde, da es ein Sitz des 
Uebels, eine gegen Christus gerichtete Versammlung voller Verwirrung und 
Schlechtigkeit sei. Da der Christ nicht zwei Herren di.enen konne, soll er dem 
Theater fern bleiben. Hier fangt bei Klemens deutlich die Kontur einer christlichen 
Versammlung im Gegensatz zu der Zusammenkunft der Bosen im Theater hervor
zustechen, ebenso bildet sich ein "Gegenmysterium" heraus. 

Bei 'Origenes' (185-254 n. Chr. ), Klemens Schtiler, ist eine besonders scharfe Po
lemik gegen Abgotterei und Kaiserkult belegt. Sie entwickelt sich aus der Damo
nenlehre seines theologischen Weltbildes vom Abfall der Materie. In seiner Aus
einandersetzung mit Celsus verwirft er Abgotterei und Kaiserkult als 'idololatria' 
aus folgenden Grtinden: 

• . • Wir aber lehren das von allen Dlimonen und sagen, dass sie ur
sprtinglich keine Dlimonen waren, sondern das erst wurden, als sie von 
dem zum Guten ftihrenden Weg abwichen; und eine Gattung derjenigen 
Wesen, die von Gott abgefallen sind, ist eben die der Dlimonen. Deshalb 
"darf, wer Gott verehrt, nicht den Damonen dienen", ••• Deshalb sind 
wir entschlossen, den Dienst der Dlimonen wie die Pest zu fliehen, unter 
"Dienst der Dlimonen" aber verstehen wir den ganzen bei den Griechen 
tiblichen Gottesdienst an "Altaren und Gotterbildern und in Tempeln der 
Gotter . .,47 

Ftir Origenes sind die heidnischen Gotter von der Wahrheit abgefallene Engels
machte. Er weist dabei auf Celsus, der den Dlimonen irrtiimlicherweise opfert, da 
er ja die Wahrheit nicht kennt. Hier schreibt er: 
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... Und aus solchen Griinden mag Celsus in seiner Unkenntnis Gottes 
immerhin den Damonen Dankopfer darbringen. Wir aber, die wir dem 
Schopfer des Weltalls "Dank sagen ... 1148 

Hier wird besonders die Dialektik von Wahrheit und Liige deutlich. Auch den Kai
serkult sieht Origens urspriinglich in der damonischen Perversion verwurzelt. Es 
heisst: 

•.. als auch die iiber die Menschen herrschenden Fiirsten und Konige, 
da auch diese nicht ohne damonische Kraft ihre irdischen Wiirden er
halten haben ..• 1st aber - wie andere meinen, welche sagen, "Bei 
dem Gliicke der romischen Kaiser schwore11 heisst soviel als bei sei
nem Damon schworen" - das, was man "das Gliick des Kaisers nennt, 
ein Damon", so miissen wir auch in diesem Fall lieber sterben. 49 

In dieser, vom damonischen Liigenwerk durchsetzten Welt, wird die Absagungs
formula bei der Taufe zu einem besonders aktivem Bestandteil des Taufgeliibdes, 
das eine besondere Absagungsformnla von dem "Teufel und all seinem Pomp" ein
schliesst. 50 

Die Kirchenvater und andere Schriftsteller des Westens 

Tertullian (160-230 n. Chr.) 

Tertullian nimmt als erster lateinischer Kirchenvater eine bedeutende Schliissel
stellung in der Kirche des Westens ein. In seinen Schriften 'Apologeticum', 'De 
Spectaculis' und 'De Idololatria' !asst sich die normative Haltung der Kirche dem 
romischen Staatswesen, und insbesondere dem Theater gegeniiber, erfassen. Aus 
diesem Grunde sollen sie hier ausfiihrlicher behandelt werden, denn Tertullian 
ist ja von jahrhundertelangem Einfluss auf die Theorie und Theologie des Theaters 
gewesen. 

Apologeticum (197 n. Chr.) 

Mit dies er, an den Vizekonsul Afrikas gerichtete Schrift gehort Tertullian noch in 
die Reihe der Apologeten, und sie lasst die Konfliktssituation zwischen Romern 
und Christen deutlich verspiiren. Tertullian rechtfertigt das Christentum im ro
mischen Staat von ethischer Seite und auf Grund der Wahrheit, und fiihrt aus, dass 
die Christen, genau wie der Vize-Konsul selbst, auch Menschen seien: 

Vociferatur homo: "Christianus sum", Quod est dicit; tu vis audire 
quod non est. Veritatis extorquendae praesides de nobis solis menda
cium elaboratis audire. 
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Homo es et ipse, quod et Christianus. Qui non potes facere, non debes 
credere. Homo est enim et Christianus, et quod et tu. 51 

Er argumentiert weiter, den Christen konne nicht nachgewiesen werden, dass sie 
dem Staate schadlich seien. Da ihre Beweggriinde einer hoheren Moral entsprangen, 
seien sie, im Gegenteil, viel bessere Staatsbiirger als die Heiden. Tertullian kon
trastiertanschaulich die Tugenden der neuen Gemeinde unter dem neuen Gesetz mit 
den Lastern der Sittenlosigkeit und dem Gotzendienst der heidnischen Burger. Be
schworend fragt auch er den romischen Senat, wo die alten Gesetze geblieben seien, 
die zur Einschrankung von Luxus und Schaustellung erlassen worden seien, und 
scharf greift er bereits hier das Bestehen von dauerhaften Theatergebauden an, die 
der Abgotterei, verbunden mit Sittenlosigkeit, einen bestandigen Platz in der romi
schen Kultur gesichert batten. Er schreibt: 

. . . Quonam illae leges abierunt sumptum et ambitionem comprimentes 

... quae patricium, quod decem pondo argentil habuisset, pro magno 
ambitionis titulo senatu submovebant, quae theatre stuprandis moribus 
orienta statim destruebant, ... Video et theatra nee singula esse nee 
nuda ... 52 

Tertullian fallt hier mit seiner Polemik in die Reihe der klassischen Schriftsteller 
wie Tatius, wozu zu bemerken ware, dass es sich immerhin um alte, auf Gottern 
fussende Gesetze handelt, was hervorhebt, dass nicht alle Einrichtungen des romi
schen Staates blindlos verworfen werden, obgleich diese Haltung ja an sich eine 
paradoxe ist. Seine weitere Polemik richtet sich gegen die Verfolger, die den 
Christen vorwerfen, dass sie weder die romischen Gotter anbeteten, noch den Kai
sern opferten: 

"Deo", iniquitis, "non colitis et pro imperatoribus sacrificia non pendi
tis", ..• Itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. Summa haec 
causa, immo tota est ... 53 

Tertullian begriindet dieses haretische Verhalten damit, dass die Christen den 
Trug dieser Gotterbildnisse als Perversionsobjekte und Werkzeuge des Teufels 
durchschaut hatten, und diese Einsicht allein berechtige Opferungsweigerung. Im 
'Apologeticum' wird somit die ganze Spannung, in der sich Tertullian und das 
Christentum iiberhaupt befindet, spiirbar. 

De Spectaculis (197-200 n. Chr.) 

Diese Schrift, die sich in erster Linie mit dem Theater auseinandersetzt, ist di
rekt an die Christen gerichtet. Es handelt sich dabei um eine offentliche Anklage 
des haufigen Theaterbesuches der Christen, was einer Anerkennung von heidni
schen, das heisst, teuflischen Werten entspricht. Er definiert 'idololatria' als 
Perversion der wahren Welt, was als grosste Beleidigung des Geschopfes seinem 
Schopfer gegeniiber zu verstehen ist: 

30 



. • • Proinde aurum aes argentum ebur lignum et quaecumquae fabrican
dis idolis materia captatur quis in saeculo posuit nisi saeculi auctor 
deus? Numquid summa offensa penes illum idololatria. 54 

Theaterbesuch ist demnach Missbrauch der Schopfung durch das Geschopf, ist Apo
stasie. 

Es gab Christen, denen es von der Schrift, besonders den zehn Geboten her zwar 
einleuchtete, den Gottern und dem Kaiserkult abzusagen, die es aber nicht wahr
haben wollten, dass sie auf Grund der gleichen Gebote auch dem Theater fernblei
ben sollten. Sie argumentieren, dass solche Gebote ja iiberhaupt in der Schrift 
nicht formuliert seien. Tertullian gibt diese Argumente folgendermassen wieder: 

Quorundam enim, fides aut simplicior aut scrupulosior ad hanc abdi
cationem spectaculorum de scripturis auctoritatem exposcit, et se in 
certum constituit, quod non significanter. neque nominatim denuntietur 
servis dei abstinentia eiusmodi. plane nusquam invenimus, quaemad
modus aperte positum est: "non occides, non idolum coles, non adult
erium, non fraudem admittes," ita exerte definitum: non ibis in circum, 
non in theatrum agonem, munus non spectabis. 55 

Gegen diesen Einwand hat Tertullian ein Zitat aus dem Alten Testament zur Hand: 

Sed invenimus ad hanc quoque speciem pertinere illam primam vocem 
David: "felix vir," inquit, "qui non abiit in concilium impiorum et in 
via peccatorum "Qon stetit nee in cathedra pestium sedit. 56 

Wie bei Klemens von Alexandrien wird hier das Theater mit einer teuflischen und 
unreinen Versammlung verglichen. Tertullian geht noch weiter und fiigt hinzu, 
wenn in der Schrift bereits "eine Handvoll von Juden" als "gottlose Zusammenkunft" 
bezeichnet werde, wievielmehr dann diese grosse Heidenversammlung. Er sagt da
zu wortlich: 

Minus impii ethnici, minus peccatores, minus hostes Christi quam 
tune Iudaei? quid quod et cetera congruunt? nam apud spectacula et in 
cathedra sedetur in via statur; •.. 57 

Den Christen, die nun noch immer nicht Uberzeugt sind, legt Tertullian dann das 
Taufsiegel nabe, mit dem sie dem Teufel und all seinem Pomp abgesagt hiitten, 
und zu diesem Pomp gehore das Theater mit all seiner Abgotterei. 58 Besonders 
von Varro abhiingend, geht Tertullian dann auf den Ursprung und die religios-li
turgische Bedeutung des Theaters ein. Die 'ludi' seien ursprUnglich Tiinze und 
Spiele zu Ehren der Gotter gewesen, was beweise, wie tief verwurzelt die Abgotte
rei des Theaters sei. Sogar die verschiedenen Spiele selbst seien nach Gottern be
nannt worden, wie beispielsweise 'Liberalia' auf 'Liber' (Bacchus) oder 'Consualia' 
auf 'Neptuna'. 59 In der Beschreibung der sakralen Bedeutung des von Pompeius er
richteten Theaters erreicht Tertullians polemische Rhetorik ihre Hohe: 
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