
Die Stellung des Osterfestes im christlichen Kalender.

Ein historischer Beitrag.

Von

Fr. Burckhardt f.

Vorbemerkung*.

Die vorliegende Schrift des am 3. Februar 1913 verstorbenen Verfassers

lag schon im Frühjahr 1904 druckfertig vor. Wenn der Verfasser mit der

Herausgabe zögerte, so geschah dies wohl infolge des Wunsches, eine

Publikationsstelle zu finden, die an sich geeignet wäre, der Verwirklichung
der Hoffnung Vorschub zu leisten, welche im Schlussatze der Abhandlung
ausgesprochen ist. Nachdem dann allmählich die öffentliche Diskussion über
die Reform des Ostertermins mehr und mehr verstummt war, hielt der Ver-
fasser, sehr zum Bedauern all' derer, welche die Arbeit kannten, dieselbe

weiterhin zurück. Dem gütigen Entgegenkommen der Familie des Verewigten
verdanken wir die Erlaubnis, die Arbeit nun der Öffentlichkeit zu übergeben.
Bietet sie schon durch die in ihr enthaltenen, noch unveröffentlichten Doku-
mente einen wertvollen Beitrag zur Kalenderfrage, so dürfte gegenwärtig,
wo die Kalenderreform von wissenschaftlichen wie staatlichen Organisationen
neuerdings ins Auge gefasst wird, auch ihren ursprünglichen Zweck erfüllen,

einer dem heutigen Zeitbedürfnisse entsprechenden Feststellung des Oster-

datums die Wege zu ebnen. A. Riggenbach.

Als Julius Caesar 1
) im Jahre 707 der Stadt Rom (47 v. Chr.)

pontifex maximus wurde, war der römische Kalender so sehr in Un-
ordnung, dass die bürgerliche Nachtgleiche der astronomischen um

]

j Die Geschichte des Kalenders und die Berechnung der verschiedenen
Cyclen, die dabei zur Verwendung kommen, sind in zahlreichen Schriften

behandelt; grundlegend, und in allen Bearbeitungen benutzt, ist: Ideler L.,

Bandbuch der math. und techn. Chronologie, Uerlin 1825—1826; für die Oster-

berechnung Gauss C. F. in Zach's monatlicher Correspondenz II, 121, mit
B'-H'-Iitijrung in Bohnenberger's Zeitschr. f. Astron. I 158. Weiterhin mögen
genannl sein: Rüdiger ' hr. Friedr. Kenntniss des Himmels, 1805. Littrow J. J.

Kulcndariographie, Wien 1K2K Arago Franc., Astron. popul. IV. livr. XXXIII.
Braun (iusl. Aus der beschichte unseres Kalenders, Heidelberg 1882. Schramm
Robert, Über die Construction und Hinrichtung des christlichen Kalenders,
Wien L900. Knobloch W. Die wichtigsten Kalender der Gegenwart, Wien
ohne .Jahreszahl. Sidlcr Willi. Der Kalender, Kinsiedeln 1872. l'nler den ver-
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160 Fr. Burckhardt.

85 Tage vorauseilte ; er beauftragte daher den alexandrinischen Astro-

nomen Sosigeîies mit der Verbesserung des Kalenders. Dem soge-

nannten Jahr der Verwirrung wurden 85 Tage angehängt, die Rech-

nung nach dem Monde wurde fallen gelassen und ein Cyclus von

4 Jahren eingeführt, von denen 3 gemeine Jahre von 365 Tagen

waren, das 4. aber einen Schalttag erhielt, der vor dem 24. Februar

(dies sextus ante Calendas Martii) eingereiht und bissextus genannt

wurde; dieses Jahr erhielt demnach 366 Tage (annus bissextus).

Hiebei wurde also angenommen, dass das Jahr d. h. die Zeit, welche

die Erde braucht, um vom Frühlingspunkte zum nächstfolgenden

Frühlingspunkte zu gelangen, eine Dauer von 365,25 Tagen habe.

Der auf dieser Annahme beruhende J^alender hat zwar in der Zählung

der Tage der einzelnen Monate und in den Monatsnamen verschiedene

Aenderungen erfahren, im Wesentlichen hat er durch 16 Jahrhunderte

gegolten und hat noch Geltung in der orthodoxen griechischen Kirche.

Man bezeichnet ihn heute als Julianischen oder Kalender alten Styles.

An seine Entstehung erinnern uns die Namen Julius und Augustus,

welche Monatsnamen an die Stelle der Bezeichnung Quintilis und

Sextilis zur Verherrlichung der Kaiser gesetzt und seither beibehalten

worden sind. Das römische Jahr begann am 1. März.

Innerhalb der christlichen Kirche machten sich in den ersten

Jahrhunderten verschiedene Strömungen geltend in Bezug auf die

Berechnwig des Osterfestes, von dem eine Reihe anderer kirchlicher

Tage abhängig sind.

Die Einen verblieben beim Gesetze (2 Mose 12, 18) und feierten

Ostern mit dem jüdischen Passah am 14. Nisan ; im Abendlande

wurde der Wochentag berücksichtigt, der Tod Christi am Frei-

tag, die Auferstehung am Sonntag gefeiert, und zwar an dem Sonn-

tage, der dem 14. Nisan zunächst folgte ; die Asiaten endlich be-

stimmten nur den Monatstag und feierten am 14. Nisan den Tod,

und zwei Tage nachher die Auferstehung ohne Rücksicht auf den

Wochentag.

Diese Verschiedenheit verursachte Zank und Streit, der nach ver-

schiedenen fruchtlosen Versuchen endlich seine Erledigung fand auf

dem Concil zu Nicaea (a°. 325).

Die in den Canones zwar nicht enthaltenen, aber aus ver-

schiedenen Schriften erkennbaren Anordnungen in Bezug auf die Be-

rechnung des Osterfestes waren nun folgende :

schiedenen Ableitungen der Gauss'schen Osterformel sei genannt: Kinkelin H.
Die Berechn. d. christl. Osterfestes. Verhandl. d. naturf. Ges. Basel V. 378 ff.

und in Schlömilch Zeitschr. f. Math. u. Phys. XV. 217 ff.; Thommen Bud-
Unser Kalender; Vortrag, Hamburg 1889. Mémain Etude sur l'unificat. du

Calendr. Ann. du Bur. des Longit. Tom. VIII. 1899.
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Die Stellung des Osterfestes im christlichen Kalender. 161

Als 14. Nisan soll der Vollmondstag nach dem Frühlings-

aequinoctium gelten, Ostern an dem darauf folgenden Sonntag ge-

feiert und ein Zusammentreffen mit dem Passah der Juden ver-

mieden werden. Der Bischof von Alexandrien, dem Hauptsitz der

astronomischen Studien, wurde beauftragt, alljährlich den richtigen

Ostertermin der ganzen Kirche anzuzeigen. Hiemit erkannte die

Synode die alexandrinische Praxis an, nämlich den 21. März als

Frühlingsaequinoctium und die Berechnung des Mondes nach dem
19jährigen Cyclus Metons. Rom aber nahm das Aequinoctium an am
18. März und bediente sich eines Cyclus von 84 Jahren, sodass grosse

Differenzen in der Osterbestimmung eintraten (a° 387 : 5 Wochen
und a° 444 : 4 Wochen). Erst a° 525 nahm auch Rom auf Be-

treiben des gelehrten Mönches Dionysius exiguus die Alexandrinische

Regel an.

In den folgenden Jahrhunderten ergab sich aber eine neue Ver-

schiebung aus folgendem Grunde :

Die Dauer des tropischen Jahres ist nicht 365d
,25

sondern 365d,2422

der Unterschied d,0078 wächst in

129 Jahren an zu einem ganzen Tag. Es konnte daher nicht sehr lange

verborgen bleiben, dass der astronomische Eintritt der Erde in den

Frühlingspunkt mit dem im Kalender angegebenen nicht ganz über-

einstimmte, dass also das Frühlingsaequinoctium nicht mehr auf den

21. März fiel.

Wer das zuerst bemerkt und mitgeteilt hat, wird kaum mehr

zu entscheiden sein ; sicher aber ist, dass das Bedürfnis einer Kalender-

reform im ausgehenden Mittelalter ein ganz allgemeines war, dass

die Konzile zu Konstanz und Basel sich mit ihr beschäftigt haben,

aber zu keinem Abschluss gelangt sind, dass der durch Herausgabe

vieljähriger Kalender berühmt gewordene Johannes Müller von

Königsberg in Franken, Regiomontanus, auch Joannes de Monteregio

genannt, vom Pabste Sixtus IV. nach Rom berufen wurde, aber in-

folge seines baldigen Todes die Sache auch nicht vollendet hat. Auch
Pabst Leo X. hat sich ernstlich mit der Angelegenheit befasst, und

den Beifall der Fürsten und mancher Universitäten geerndtet ; es

wurde beraten und wieder beraten, nur nie durchgeführt. Die kirch-

liche Spaltung, welche durch die Reformation veranlasst wurde,

aenderte an dein Bedürfnis einer Kalenderreforni nichts. In seiner

Schiift : Von den Conciliis und Kirchen 1539, in der an den Konzil-

beeehlüssen beinahe kein guter Faden bleibt, spricht Martin Luther
ziemlich geringschätzig von den Verhandlungsgegenständen des Kon-
zils von Nicaea und fährt dann fort :

11
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162 Fr. Burekhardt.

M$)odj ift üon ben rjö^ern ^Ivtifcln ein £Uöt3ltn bisher glummenb
blieben, nämlid) uom O ftertage; benfelbcn SIrttfel galten mir bod) (roie

uns bie Mathematici unb Astronomi übermeifen) aud) nid)t gan3 red)t,

weil ber ©leid)tag ober Aequinoctium 3U unfer 3 e^ rocit anbers ftetjet,

roeber 311 jener 3eit, unb unfer Oftern oft 311 fpat im 3al)r gehalten roirb."

„Setjt bürfts roorjl mieberumb einer Deformation, ba$ ber Salenber

corrigirt, unb bie Oftern 3ured)tgerüdt mürbe. 9tber bas foll niemanb
trjun, benn bie rjorjen 9J?ajeftäten, fàaifer unb Könige; bie müßten ein=

träd)tiglid) 3iigleid) ein ©ebot lafjen in alle 2Belt ausgeben, auf meldje

3eit man follte bm Oftertag fyinfurt galten."

„(5s roäre iuol)l fein, aud) leid)t 3U tfyun, roenn bie t)ot)en sDcaje=

ftäten ttjun roollten, roeil es bereit alles fein ausgearbeitet ift burd) Sie

îlftronomos unb allein am s2Iusfd)reiben unb ©ebot fehlet."

Er empfiehlt, man solle sich bei der Festsetzung des Ostertages

von den Mondphasen frei machen, die vom Mosaischen Gesetz einge-

führt seien, und das Osterfest auf einen bestimmten Tag festsetzen,

wie auch Weihnachten und andere kirchliche Feiertage ; der Sonntag

habe an sich nichts voraus vor andern Tagen ; Weihnachten sei doch

gewiss auch ein Tag des Herrn und falle auf irgend einen Wochentag.

„2)a3u fyabtn mir St. Paulus, ber oerbeut ftrafs, bafr man nid)t

folle gebunben fein an bie Freitage, $efte unb Sabotage StRofi. ©al. 4. 10.

Soi. 2. 16."

,,©s ift aber, meines ©rad)tens, bemfelben gefd)et)en, roie ©fyriftus

fprid)t, 9Jcattf). 9: 2Bo man einen alten 9?od mit neuem £ud) flidt, ba

mirb ber 3îiJ3 ärger; unb too man SRoft in alte böfe $affe tljut, ba 3er=

fpringen bie alten SReife, unb roirb ber 9Jco)t nerfd)üttet. Sie mollen 00m
alten ©efetj SCRofe ein 6tüd behalten, nämlid), ba^ man bm SSollmonb

foll ad)ten; bas ift ber alte SRod: barnad) mollen fie nid)t bemfelben

SSollmonbstage (als (Sïjriften, burd) Srjriftum nom ©efet} Sftofi gefreiet)

untermorfen fein, fonbern bm folgenben (Sonntag bafür b,abert; bas ift

ber neue Üappe auf ben alten 9?od. 2)arumb ïjat ber emige £>aber unb
bas emige <3d)üdeln bis bat)er fo ciel ÏBefens gemad)t in ber tâirdjen, unb

muft es mad)en bis an ber Sßelt Qinbt, bafo ber 33üd)er fein ïftafc nod)

(Snbe ïjat fönnen fein."

„3)er alte 9?od ift immer mit blieben, fampt feinem großen 9?ifj, fo

mag er nu fort aud) alfo bleiben bis an ben jüngften 2ag."

Die durchgreifende Kalenderreform vollzog sich unter

Gregor XIII. Den von Aloysius Lilius ausgegangenen Vorschlag

unterbreitete der Pabst den christlichen Fürsten und berühmten Uni-

versitäten, um die Durchführung der Reform auf einen möglichst

allgemeinen Konsens zu gründen; dann, am 24. Februar 1582, ver-

kündete er in einer Bulle die Grundlagen der Neuerung.

Da seit dem Konzil von Nicaea das berechnete Frühlings-

äquinoctium um 10 Tage rückwärts verschoben worden, soll nach

dem 4. October 1582 sogleich der 15. gezählt werden.
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Um auf je 129 Jahre einen Schalttag wegzulassen, fallen die

Schalttage derjenigen Jahrhunderte, deren zwei erste Stellen nicht

durch 4 teilbar sind, aus (also 1700, 1800, 1900).

Der Mondcj^clus soll so rektifiziert werden, dass die 4 zu viel

gezählten Tage weggelassen werden und dass fernerhin alle 300 Jahre

1 Tag ausfällt; an die Stelle des Mondcyclus von 19 Jahren soll der

Epaktencyclus treten.

Im Uebrigen bleibt es bei den Nicaenischen Beschlüssen. Diese

Berechnung wurde nun allen Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen,

Aebten u. s. w. angezeigt mit dem Auftrage, die Neuordnung in der

ganzen Christenheit zu verbreiten.

Solchen, die noch alte Kalender verschleissen, wird der Kirchen-

bann angedroht.

Dieser neue Kalender heisst der Kalender neuen Styles.

Während der Pabst in der Einleitung der Bulle sagt, dass daa

frühere Konzil von Trient die Angelegenheit dem päbstlichen Eichter-

stuhl übertragen habe (rem totam ex ipsius Concilii decreto ad

auctoritatem et Judicium Romani Pontificis retulerunt), spricht er

im § 15 von einem Auftrage von Gott in seiner Aufforderung ßn

Rudolf II. zur Verbreitung des verbesserten Kalenders beizutragen.

(Pro data autem Nobis a Domino auctoritate hortamur et rogamus

clarissimum in Christo filium Rudolphum Romanorum Regem etc.)

Dieser hochfahrende Ton scheint bei dem Kaiser und den Fürsten

Anstoss erregt zu haben, sodass die Sache nicht wohlwollend aufge-

nommen wurde. Der Kaiser beeilte sich keineswegs dem Wunsche
des Pabstes zu entsprechen. Da aber der neue Kalender doch in ver-

schiedenen Ländern eingeführt wurde, so ergaben sich in Handel und

Wandel grosse Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten aus der

doppelten Zeitrechnung, so dass sich der Kaiser doch genötigt sah

nachzugeben und die Einführung des neuen Kalenders zu empfehlen.

Der Ton des Schreibens aber, durch welches dies geschah, ist zu cha-

rakteristisch, als dass man die dem Pabst abgeneigte Gesinnung darin

verkennen könnte ; denn im ganzen Schreiben steht kein Wort vom
Pabst oder von einer vom Pabste ausgegangenen Neuerung. Im
Staatsarchiv Basel befindet sich das an diese Stadt gerichtete

Schreiben im Original. Es lautet :

2)en (Srfamen unnfern onö bes 9?eid)s lieben getremen

9Î. 33urgermai|tcv unb ÏRatï) ber Statt 33ajel

SRübolff ber 9lnber non ©ottes genaben, (Srtueltcr

5Römt)d)er ,ftai)er ,}ü aücn 3 ß itteu elfterer bes fl?cid)o k.

(irfamen liebe getreuen, sJlad)bem ftdj bisfyer im Witten Galeubario

lorool ber T^eft alft aud) ber Ijars.^ettt onnb anberorjalben allerlei) mcngel

befunben, beriucgcn ban onlangjt nit allain mit Dttferm ©otöriften [onbev
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ûucï) nit roeniger auf etlicher unnferer alfe anberer Gt)rieftlid)er Potentaten

rmnb §errfd)afften fürnemen 9Jïatt)ematicorum üleifrigs nad)bendl)en onnb

guetad)ten atn neuoes Galenbarium oerfaftet onnb üon 3nen, alfe ber=

felben fadjen uerftenbigen, ainfyelligclid) für guett), aud) bie oorberürtte

menget roiberumb ab unb alles in atn beftenbige immerroerenbe ria>

tigft)ait 311 bringen für 9?otroenbig gead)tet morben. 95nnb ban t)irauf

roeitter eroolgt, bas oerfd)ienes 3roat)unbad)t3igiften 2>ars fold) nero Ga=

lenbarium t)in onnb roiber, onnb nit atlain in Stauen, fonbern anbern

meb,r, nit btn geringften Gt)riftlid)en Nationen £il)ünigreid)en onnb ßanben

publiciert rmnb ins roerft) geridjtet roorben, aud) nurtmerjr bei) benfelben

ongetjinbert beren 3um tail ünberfd)iblict)en ^Religionen oeblid) gebraud)t

rourbet. So roeren roir gleidjrooll nod) oor ber 3eit nit ungenaigt ge-

roest, Sold) nero Galenbarium aud) unnfers tails forooll im ^eiligen 9?eid)e

£eutfd)er Nation, alf3 in unfern ©rbft)ünigreid)en onnb ßanben ansuftellen

onnb 3U gebrauchen. Sebod) bamit fürnemblid) ber orfad)en bifjfyeer in=

getjaltten, bas roir bie fad) gern 3Uüor auf atn burd)get)enbe algemeine

gleid)ait gerietet gefefyen t)etten.

2ßir befinben aber r>e lenger ne merjr, nad)bem berüerts nero Ga=

lenbarium bei) btn uorbemelten maiftentails an beft heilig 9foid) negft

anrainenben Stationen ^5ott)entaten onnb £>errfd)afften, mit btmn 2eutfa>

lanbt, fo roolt aud) onnfere ßt)ünigreid)e onnb ßanbe ire fürnembfte

tjanbtierung onnb törjauffmanfegeroerb tjaben, obangeregtermaffen in üeb=

lid)en gebraud) fomen, bas bie tmgleidje Ijaltung beffelben Galenbarij in

nill roeege, fonbertid) aud) ber 9Jîardt)te roed)fel nnb 3allungen, SRed)t rmnb
©erid)tsl)anblungen falben tmft groffe Gonfufion onnb onrid)tigfl)ait oer=

urfad)t, alfo bas, roo es lenger in bem Staubt oerbleiben onnb im £>et)=

ligen SReid) aud) onnfern £rjünigreid)en onb ßanben bas alte Galenbarium

nod) cerner roie biffer gebraucht roerben folte, foldje SSnorbnungen fid)

non Sag 3U Sag befd)roerlid)en er3aigen roürben.

SSnnb basfelb omb fooilmeljr, bas alberait etliche fürneme befo 9?eid)s

dürften onnb Stenbe, ©eiftlid)e unnb 2Beltlid)e bas nero Galenbarium in

leren ^rürftentrjumben, ßanben, Stetten onnb gebietten angerid)tet, tmnb

3toeifelsor)ne nod) aubère mer berfelben nadjgetjen roerben, baljer ban er=

nolgt, bas in benen negft an ainanber gelegen gepieten, ja rool etroan

in ainem ^tedljen, ba es onberfd)iebIid)e §errfd)afften t)at, neben anberer

bejd)roerlid)en 93ngleid)ait nit allain bie §ol)en $eft, fonber aud) bie

Son onnb gemaine $et)ertäge rmbterfd)iblid) 3U merdt)lid)er 3ß^üttung

beft gemainen roefens geljaltten roerben.

ÏBenn nun bem alfo, onnb bann mer berüerts nero Galenbarium

mbtn bem, bas es feine rationes Sftatl)ematicas t)at, anberft nit, ban roie

oben angeregt, für guet, nu3tid) onnb nottroenbig frjan geadjt roerben,

So t)aben roir SSnns bem allem nad) bat)in entfd)loffen, fold) 9îero Ga=

lenbarium fo rooll als 3?ömifd)er tapfer im 9?eid) Seutfcfyer Nation, alfe

in rmnfern tfünigrcicrjen rmnb ßanben 3U gebrauchen, rmnb baffelb auf

btn October biefes je3tlauffenben 3ars ins roerdt) 3U rid)ten, bergeftalt,

bas es nad)bem 3el)en Sagen, roeld)e non bemfelben SRonat allermaffen,

roie in btn oboermeltten anbern Nationen £tl)ümgreid)en rmnb ßanben
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oerid)ienes 3toai unb ad)3igi)ten %avs befd)et)en, 3unemen onnb aujfou*

(äffen feinbr, anfaljen, onnb oon berfelben 3eit fürtrjeer continuirt onnb

gebraudjt toerben (olle, SSnnb hierauff neben Slnbern bes genügen $Reid)s

Gburfürften, dürften onnb Stenben, aud) (Sud) biefer onnferer SRefolution

biemit erinbern, onnb ban aucb 3U befferer nad)rid)tung ainen abtrudt) befc

of bie brei) Ie3tern ÎRonat btfes. oestlauffenben 3ars gesellten (Salenbarij

ober J-ragmcnti mitid)iden roöllen, ber genebigen onge3roeifeltten 3uoer=

)id)t, 3r roerbet (Surs ttjails, fonberlid) aud) 3U abfcbnetbung onnb oer*

rmettung ber obangeregten confufionen, 33norbnungen, 3urrüettlid)faitten,

onnb roaf] barbeo roeitter oon 2ag 3U 2ag, mit bödjfter aines unnb bes

artbern lanbts befdjroerligîtiaitten onnb nadjtail 3U befahren fein tourbe,

(Sud) [olcber onjere 9\e|olution onnb Erinnerung 311 accomobirn onnb ber=

felben gemefc 311 fjallten roiffen, bas raidjt onnfr oon (Sud) 3U fonberm

gnebigem angenemen gefallen. 35nnb toir feinbt (Sud) mit ftaiferlidjen

grtaben onnb allem guetten oeber 3^t roolgenaigt,

©eben in onnfer Stabt 2ßienn ben oiertten ©eptembris anno etc. im

bren onnb 2ld)t3igiften, onferer 9?eid)e bes ^Römifdjen im 2td)ten, bes

§ungerifdjen im ailfften onnb bes 93et)aimifd)en aud) im 21d)ten.

Rudolff

v1 Svieheuser D. Ad mandatum sacrae Caesae

Mtis proprium

P. Obernburger.

Von den Protestanten war kaum eine andere Gesinnung und

ein frohmütiges Entgegenkommen zu erwarten, weil diese gewiss

zweckmässige Anordnung vom Pabste mit dem Nimbus einer heiligen,

christlichen Sache umgeben war und zwar von einem Pabste, dessen

Tedeum über die Bartholomäusnacht noch nicht vergessen und ver-

schmerzt war. Selbst Keplers dringende Empfehlung der päbstlichen

Reform vermochte die Protestanten nicht zur Annahme zu bewegen ;

lieber gingen sie noch ein Jahrhundert auf dem gewohnten Irrwege,

als dass sie etwas, was vom Pabste kam, und wäre es auch die aller-

zweck massigste Massregel, angenommen hätten.

Endlich musste doch der praktische Verstand bei der stets wach-

senden Differenz der Kalender alten und neuen Styles über die kon-

fessionellen Bedenken siegen. Schon auf dem Westphälischen

Friedenskongresse wurde die Kalenderfrage wieder angeregt ; aber

erst am Ende des siebzehnten Jahrhunderts nahmen die evangelischen

Stände auf Weigels und Leibnitzens Betrieb den neuen Kalender an

a° 1700; in welchem Jahre 11 Tage vom 19. Februar bis 1. März
unterdrückt wurden. Den päbstlichen Namen gaben sie aber ihrem

in Einem Punkte modifizierten Kalender nicht, sondern hiessen ihn

den verbesserten, auch verbesserten julianischen Kalender. Die Ab-
weichung bentand in folgendem :
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Die Berechnung des Ostervollmonds für den gregorianischen

Kalender wurde ausgeführt mittelst des Epaktencyclus, für den ver-

besserten aber sollte die Zeit aus den Rudolfinischen Tafeln für den

Meridian von Tycho Brake's Uranienburg, berechnet von Kepler,

entnommen werden. Der Tag des Vollmonds, von Mitternacht an

gerechnet, der sich ergab, sollte als Ostergrenze (terminus paschalis)

angenommen werden, und der nächst darauf folgende Sonntag

Ostern sein.

Wenn diese beiden Bestimmungsarten im allgemeinen auf den-

selben Tag führten, so war doch durch die Verschiedenheit der Bestim-

mung die Möglichkeit gegeben, dass in irgend einem Jahre nach

der einen Berechnung der erste Vollmond nach dem Frühlingsaequi-

noctium auf einen Samstag, nach der andern aber auf den Sonntag

falle, wobei im ersten Falle der Oster-Sonntag eine Woche früher

eintreten musste, als im zweiten. Dies traf ein im Jahre 1724.

Angeregt durch eine Mitteilung der Akademie der Wissen-

schaften in Berlin und verschiedener Mathematiker hatte sich im

Jahr 1723 der Reichstag zu Eegensburg mit der Frage der Oster-

rechnung für 1724 zu beschäftigen und kam dabei zu folgendem

Beschluss :

Ratisbonnae, d. 30 : Jan.

1723. Conclusum

In Gonferenüa Evangelkorum

SSom 30: San: 1723.

3)emmenad) ben ber gu cnbe bes abgeroid)enen Seculi norgeroejenen

Salenber^erbefoerung nermög eines bei) bem Corpore Evang : unterm

23 <Sept
- J*

'

1699 einmütig ausgefallnen Schuftes beliebet roorben, hofo

tünfftigrjm bie Dfter=$eft=$edmung roeber nad) bem im Julianifdjen (£a=

lenber angenommenen Dyonysianifd)en unb oiel roeniger Gregorian : Cyclo,

fonbern nad) bem Calculo Astronomico (:roie eï)emaï)tô 3U 3eiten bes

Concilij Nicaeni gefd)et)en:) gemadjt roerben folle unb ©arnebenft nad)

inntjalt eines ferjrnerroeiten unterm 10./20. 3an: 1700 abgefaßten Con-

clusi allerseits Mathematici Evangelici angeroiefen roorben, wegen bes

unter benen Astronomis nod) obfd)roebenbem Dißensus, roeldje Tabulae

bie allersuüerläßigft unb aecuratefte fernen, bie bijfàero faft burd)geb,nbs

gebraud)te Rudolphin : Tabulas Kepleri 3um Calculo ber Ephemeridum,
3um Computo bes £)fter=23oIl=$Ronbs 3U behalten unb berfelben prae-

ceptis ad Meridianum Uranoburgicum bas Tempus Aequinoctij Verni,

unb bann ben roarjren Oiter=35oll=93conb in îagen, Stunben unb Minuten

3U beredjnen etc. Unb bann jtd) gegeiget, bo§ non Einfang btefes Seculy

bis auf jet} laufenbes 1723tes 3al)r inclusive roegen $eftimmung bes
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Ofter=fye)ts foroohl nad) ber accuraten Astronomischen als nach ber Gre-

gorianifchen Q'cli|d)en Rechnung \id) reine Differenz 3ttgetragen: §in=

gegen nunmefyro non ber ßön: 'spreufc: Societet ber $Biffenfd)aften 311

Berlin, aud) non uerfchtebenen anberen erfahrnen (Soang. Mathematicis

bie gleich, Iautenbe unb glaubroürbige 9ln3eige gefdjehen, bafj in beoor*

Ùebenbem 1724. 3ahr bas Aequinoctium vernale nad) bem accuraten

Calculo Astronomico auf bm 20. Martij unb ber nächft barauf folgenbe

^ollmonb gemelten 1724. ^afyxs roäre auf bm 8. April, toelches ber red)te

O)ter=23otlmonb gemelten 3ahrs roere, müfjte alfo ber 9. April, roeil ber

norhergehenbe 8. Apr: ein «Sonnabenb feu, uor ben rechten Oftertag ge=

galten toerben: 3)er Gregorian. Computus Cyclicus aber fegte bas Pleni

Lunium Paschale nad) unrichtiger SKöchnung auf bm 9. April unb, roetl

btefcs ein Sonntag, bas Ofter=$eft auf bm 16. April, alfo 8 Xage fpäther

hjnaufj; dergleichen Differenz fid) aud) in biefem laufenöen Seculo A°
1744, 1778 unb 1798. 2)arnebenft aud) begeben roürbe, bafj in bmm je3=

bemelbten 2 Ie3ten 3at)r^n . nanti a 1778 u 1798 ber Oftertag bes oer*

bewerten (Xalenbers mit ber Oftern ber 3uben, auf einen 2ag, roeld)es

jebod) bas Concilium Nicaenum forgfeltig oermieben rotten roolle, ein=

treffen toerbe.

2lls ift nad) allen barbet) oorgefommenen unb renflid) erroogenen

umftänben oon ©oang: Corporis tuegen einmüthig für gut befunbeu

unb gefdjloßen roorben:

1) baft man htnführo auf beuen eingangs berührten Conclusis bes

Corporis Evang. feft 3U beftehen: folglid)

2) Tillen im £>eil. ÏÏî. SRend) befinbt. (Suang. daleuberichreiber, Prüfer

unb 3}erlegeren 3U bebeuten t)abe, bafj )ie es bm ber bi^tjer ge=

brauchten tform oes oevbefcerten Salenbers fürohjn beroenben

laffen, oornemmlid) aber bas in nächftfolgenb 1724. 2>ahr nad)

bem accuraten Calculo Astronomico auf btn 9ten Apr: fallenbe

Ofter=^yeft in ber Columne bes nerbefjerten (Xalenbers auf felben

2ag anfe^en unb barnach alle übrige baoon bepenbierenbe be=

roegliche ^cfte burchs gantje %al)V hinburch einrichten, unb

3) 3n folgenben Safyren, es wöge gmüfchent bem oerbefeerten unb

Gregorian: Galenber fid) eine Ofter=3Mfferen3 3eigen ober nid)t,

jebesmahls nad) mehrberührtem Calculo Astronomico bie Öfteren

mit bm baxnad) ein3iirichtenben beroegl. heften bem oerbefterten

Galenber inseriren, aud)

4) 3Bann nad) erfolgter genauroer Grfunbigung ber 3uben=Oftern

fid) befunbe, baft felbige mit ber Öfteren bes uerbef3erten CSalenbers

auf einen iag einfielen, roie 3. E. a° 1778 u 1798 fid) begeben

folle, unb, roenn in3tr>üfd)ent feine anbcre roid)tigere, als bie bisher

gebrauchte Tabb: Rudolphina ausgefunben unb oon bem Corp.

Evang. approbiert mürben, bas Ojterfeft in folchen ^äl)len, um
bie ontention bes Concilij Nicaeni l)ierinncn beizubehalten, 8

Sage roeiter hjnaus fet3en )olleu.

5) îtfare bie)er bes Corp is Evangelicorum abgefafjter unb bmm
Regien bes Concilij Nicaeni gemäßer Sd)lu|5 in allen Ifoaug.
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ffiencrjslanben unb Otvrten, tote es ehemals bet) oerbefeerung bes

Galenbers A° 1699 gehalten morben, am Ie3ten (Sonntag cor bem
Advent bes jetjlaufenben 1723. 3at)n> oon btmn Gan^len

öffentlich 3U oertunbigen, unb bie Öfter* $erjer in bem fünftigen
1724.ften un0 übrigen oorljin bemerften 5ar)ren barnad) an-

aufteilen.

Dieses Conclusum wurde den evangelischen Ständen der schwei-

zerischen Eidgenossenschaft durch die Vermittlung des damaligen

Vororts Zürich bekannt gemacht. An Basel gelangte folgendes :

Schreiben von Bürgermeister und Rat der Stadt Zü-
rich vom 6. Febr. 1723.

Unfer freunblid>roillig SMenft, femtt toas 2Bir (Stjren, ßiebs unb
©uts oermögen 3Uoor.

fromme, ^ürfiajtige, (Stamme, 2Beife, jnfonbers gute $reunb unb
(Setreue Siebe (Spbgnofjen

$ßas oon ben ©oangel. ßrjurfürften, $ürjten unb ©täuben ©eooll=

mädjtigten Ferren 9?ätl)en, 53ottfd)aften unb ©efanbten 3U Ülegenfpurg

3U 2agen oerfamt roegen Haltung bes Ofterfefts in bem nacrjft beoor*

fteljenben 1724. 3al)r eingelanget, baz toolten 2ßir ©ud) unfern ©. ß.©.

rjtermit erforberlidjer mafcen partieipiren unb anben in greunb=©nbgnö=

feifajer 2Bolmeinung unoerrjalten lafjen, bafi roir unfere uno orgreifftidje

Reflexiones über biefes 2Infud)en roalten lafsen unb mit näcfjftem (Sud)

felbige aud) übertreiben toerben, inmitlejt aber Uns fämtlid) ber §od)ften

©naben 23eroahrung getreulid) erlaben,

©eben ben 6. gebr. A° 1723.

SBürgermeifter unb iRatt)

ber Stabt 3ürid).

Basler Ratsbefehl vom 13. Februar 1723: Solle Sohl. SSorort für

bie communication gebanrît, beren über biefes ©efdjäft gemattete ©ebanfen

erroartet, bes £>errn D. unb Professoris Sernoullis 2
) 23ertd)t t)ter=

über eingerollt unb bie ©rudere ratione ber ©alenbern befjtoegen geroarnet

toerben.

Das von den beauftragten Zürchern verfasste Gutachten über

das Conclusum hat folgenden Wortlaut :

Gutachten von Johannes von Muralt D r
, J.Jacob Scheuchzer

M. D., Ingenieur Vogel. 3
)

©näbiger £>err ^Bürgermeister! £>od)gead)te ic.

©tor. ©n. unb ïoei&ht. l)ol)en ^Befetjt sub dato 6. Febr. 3U ge^orfamer

folg t)aben roir enbtsnmterjdjriebne oorberift biefen untertänigen 23erid)t

2
) Johannes 1 Bernoulli.

a
) J. J. Scheuchzer 1672—1733; im Jahre 1710 Professor der Mathematik

in Zürich; that sich in der Mathematik nicht in gleicher "Weise hervor, wie

in naturhistorischen Disziplinen. Wolf Biogr. I 181—228.

Joh. v. Muralt 1645—1733; 1688 Stadtarzt in Zürich, 1691 Professor der

Physik und Chorherr. Nach dessen Tode erhielt J. J. Scheuchzer auch noch
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ermatten roollen, ba$ ein [amtl. £>odjfbl. Corpus Evangel. aus erheblichen

urfachen oon felbft nöttjig erachtet, ben je mehr unb mehr Dort ber redeten

23abn ausroeichenben Julianifcben Ealenber ab3uänberen unb 3toahren burch

22 Sept
einmütigen Schluß sub „ Q 1699 nicht auf bem gufe ber a° 1582

oon ^ap[t Gregorio bem XIII unternommenen Correction unb oorge=

fchriebenen hernach falfd) befunbenen Cyclo Decemnovemnali, fonbern

nach bem roat)ren oon ben Astronomis genaum gerechneten £>immels=öauf,

roorbet) fid) §od)geb. (Soang. Corpus fürgenommen, bie im Nicaeifchen

Concilio A° 325 gut befunbene Canones, oon welchen bie 9?öm. dath.

bann unb mann abroeicben, in genaue Observanz 311 3ieben, befonbers

roegen nit Haltung bes Dfter^efts auf gleiten Sag mit ben ^juben.

Sftachbeme nun §ochgeb. bes §1. 9?öm. 9?enchs (Soang. Stänbe 3hr
roolabgefafites Conclusum sub dato ÜRegenftmrg 30 December 1699 einer

jQOchlob. (£r)bgnofd)aft communiciert, haben bie meiften ßob. (Soang. unb
3ugetoanbte Drtb, aus eigener Convenienz roegen mehrerer töommticfyteit in

JÖanbel unb SBanbel, befonbers auch oielfaltig 3U erroartenben 9hU)ens

im Canbsfriben auf ber 3ahr=9?ed)nung a° 1700 nad) genugfamen unb
renffen Deliberationen fid) ber Galenber=33erbefferung falben mit benen

föerjtfjsftänben 3U conformieren entfchtofjen unb fothanes decretum roürtTid)

a° 1701 mit ©urchftreichung ber erften 11 ïagen im Januario unb an*

hebung bes XVIII. Seculi mit bem 12. befagten Monats 3U roerf gefettet.

©elangenb bas oon ffiegenfpurg aus sub dato 30. Januar 1723 (Sior.

©n. unb SBrjîjt. 3U §anben fammt. §od)Iob. ©t)bg. (Soang. Corporis com=

municirte 3?et)d)5conclusum unb roegen bes £>. Ofterfefts für bas 1724te

3ahr entitanbene Difficultet, beruhet felbige fürt; in folgenbem: S^ach benen

Canonibus Concilii Nicaeni foll bas Ofter=^eft gehalten roerben auf bm
erften Sonntag nad) bem erften SSollmonb, ber auf bas 5rübling=Ae-

quinoctium folget, fo baß, mann berfelbe 3SoIlmonb juft einfallet auf

einen Sonntag, bas ^eft folle celebrirt roerben 8 tag hernach, bamit

man ausroeid)e bas Pascha ber 3uben, als roelcbes juft an bem 2ag bes

$>ollmonbs muß gebalten roerben. —
91un fallet nad) ber Gnclijch. Gregorian. ^Rechnung befagt erfter

5}ollmonb a° 1724 auf ben 9. Aprilis, nad) benen Tabulis Rudolphinis
aber, roelche bas (Soang. fôencbscorpus 3ur ©runbregel angenommen,
ober nad) bem magren a)tronomifd)en Calculo fallet bas 3fnU)lmgs*

Aequinoctium auf bzn 20ten Martii unb ber erfte 33ollmonb nad) bem=
jelbigen auf Sambftag ben 8ten April; müßten al)o bie Köm. Gath.,

roeil 3hr 3}ollmonb juft auf b<tn Sonntag fallet, 3hre Oftern aussen
auf bm 16ten April: Evangelici aber nad) Shrem angenommenen Astronom.
Calculo biefes #e[t halten auf bm 9tcn

. 3ft basjenige, roas @tor. $mb. unb

die Professur der Physik; aber der bald eintretende Tod riss ihn aus dem
erweiterten Wirkungskreis. Wolf Biogr. IV. 181—228.

Heinr. Vogel, Ingenieur und Inspektor der Constabler, besorgte 1724-

—

1 758 den Zürcher Kalender. Man hat von ihm eine Anleitung zu der Artillerie-

Wissenschaft, Ernst- und Lust-Feuerwerkeren. Zürich 1714. Wolf Biogr. III.

22. Note.
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2Beisb,t. mit tiefeftem Respect wir berichten tonnen, unb bas weitere $>ero=

felben £od)tlugen CDispofition (Sh,renbietigft übertaten als bie wir übrigens

oertjarren

(£wr. ©nb. unb ÏBeiftht. Untertl)änigft=©et)orfammfte

ic k k 23urger unb Wiener

Holtannes rjon ïïhiralf B c

X Mtob £d>utfyßr D. B.

Ingenieur Bogsl.

Eatsbefehl vorn 24. Februar 1723 übermittelt das Zürcher Gut-

achten an Prof. Johann Bernoulli, der nun schon am 26. Februar sein

einlässliches Gutachten der Eegierung einsendet :

SBorjlweifer £>err 23urgermeifter

£>od)gead)te k

3)as Conclusum megen Haltung bes Ofterfefts in bem jutunftigen

1724. 3aï)r, fo non ben (£oangelifd)en Stjurfürften, dürften unb ©täuben

ben gegenmärtigem 9\eid)stag $eüolImäd)tigten, SRättjen, 23ottfd)aften unb

©efanten b. 30. Jan. 1723 abgefaffet unb non Slmen an ßob. Stanb

3ürid), non biefem aber an (£m. ©n. communiciert, l)ab id) gelefen unb

bas barinn enthaltene reiflid) ermogen; ©rftatte ïjiemit (£m. ©n. auf bero

ï)oI)en SBefefjI de dato 24ten Febru. 1723 über biefe materie folgenben unter*

ttjänigen 53erid)t:

(£s ift alleroorberift 3U wiffen, baf5 biefe <Sad) nidjt nur astronomice

fonbern aud) theologice unb politice fönne tradiert unb folglid) non mir

bie question nidjt gängliä), fonbern nur in fo weit, als fie in bie Astro-

nomie hineinlaufet, beantwortet werben.

Sßas bann erftlid) bm £>auptpuncten, non weldjem bas übrige be=

penbiert, anbelangt, ob nerjmlid) bas fo genannte plenilunium paschale,

weldjes ber Wenige 33ollmonb ift, fo entwebers auf bas Aequinoctium

vernum fallet ober allernäd)ft barauf folget, in bem 3ufönftigen 1724.

3al)r eintreffe auf bm 8. April, fo antroorte id) fd)led)terbingen mit 3a.

Garnit man aber nid)t meinen möd)te, id) grünbe biefe meine Se=

jaljung auf bie lebige Assertion berjenigen Astronomorum unb Mathe-

maticorum, beren in bem s<Regenfburgifd)en Concluso melbung gefd)iet)et,

fo fyab id) nötbig erad)tet obbefagtes plenilunium auf tag, ftunb unb

9Jcinuten oï)ne 33enl)ülf einiger oon anberen ausgerechneten ephemeridum,

als benen man nid)t allzeit trauen fan, burd) mid) felbften 3U berechnen.

SBefinbe bjiemit nad) gemachtem Calculo, ba$ in bemettem 3aï)r 1724 ber

Öfter 23 oll 9Jïonb allïjier unb an allen Orten, bie unter unferm Meridiano

ligen, fenn wirb Samstags ben 8. April îlbenbs um 4 Ut)r unb 21

Minuten, nad)bem bas Aequinoctium vernum, bas ift ber (Eintritt ber

(Sonnen in bas 3eid)en bes ÏBibbers
(
3uo orgefd)eï)en ben 20. Martij oor=

mittags um 10 ilrjren unb 2 Minuten.

(£s wirbt nun gwentens weiters gefragt: Ob biefer Öfter $ollï)?onb

nad) bun Gnclifdjen ^Rechnungen um einen Sag fpäter, natjmlid) ©ontags

ben 9. Aprilis, wie bie in bem 9îegenfburgifd)en Concluso mentionierte
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Astronomie oorgeben, einfallen roifbt: So muß idj folcbes auch mit 3o
beantworten, fintemaï)len bie gemeine SRegul aus bm Epactis bas pleni-

lunium paschale 311 finben, bie Wahrheit beffen ïlarlid) unb ohne grofee

9."fiühe bargiebt. 3cb nenne hier bie Epactas unb (NB) uid)t bm Cyclum
Decemnovenalem, bas ift ben Cyclum bei* fo genannten ©ulbenen 3ûï)Ien,

bann fo ferr ift, ba$ Sßapft Gregorius ber XIII. bet) ^ßerbe^erung bes eilten

Julianifdjen Galenbers biefen Cyclum, wie einige fälfd)lid) meinen, Tolle

eingeführt unb oorgefabrieben haben, ba$ biefer ^apft üielmehr eben biefen

Cyclum, ber 3Uuor in bem Julianifdjen (Ealenber üblid) mar, als fet)Ibaï)r

abgerafft unb an feine Statt bie Epactas, meldje bie Novilunia unb
plenilunia richtiger unb accurater anwenfcn, eingeführt ï)at, fo aud) in

bem Calendario Gregoriano feith. Anno 1582 bis auf bm heutigen 2ag
gebraucht werben.

So nahe aber als immer bie Epactae bie 9leu= unb £?ollmonben an^

3eigen, fo ijt es boa) unmöglid), ba§ fie allezeit juft auf einen Zag, ein=

treffen mit bm ÏBat)ren Astronomifd)en 9îeu= unb '^oll'ÎOÏonoten: unb
wirb aud) in Gwigfeit fein Cyclus fo exact ausgefunben werben fönnen,

ber uon bem Computo Astronomico nidjt bann unb mann oon einem

£ag abmeidje unb alfo ein Sonntag für ein Samstag burd) bie Gnclifcbe

^Rechnung bisweilen ïjeraus !omme, beffen man bann in biefem Saeculo

4 bergleid)en Exempel haben wirbt, als namlid) nid)t nur fönftiges %at)ï

1724, fonbern aud) nod) in bm ^al)un 1744, 1778 unb 1798.

SBas aber biefe Discrepanz eines tags für einen großen Unberfd)eib

mad)en fan in 93eftimmung bes Ofterfefts, man man basfelbe celebrieren

foll nad) bm Decretis bes Concilij Nicenij, fo A° 325 gehalten unb aus

318 53ifd)offen beftunbe, wirb fid) er3eigen aus bem Snnhalt biefer De-

cretorum, fo fürnehmlid) in folgenben 2 puncten heftetet: 1° bafc bie (griffen

it)r Ofterfeft niemahls galten fo auf einen 2ag, manu bie 3uben il)r

Pascha galten; 2° beromegen, roeil bie 3uben traft itvres ©efe3es i^r

pascha galten muffen auf bm Zaa, bes erften 93oll$ftonbs, ber auf bas

Aequinoctium vernum fallet ober näd)ft barnad) folget, fo follen bie

(£h,riften ibr Cfterfeft feuren bm nädjft barauf fommenben Sonntag unb,

mann ber Hubert pascha felbft ein Sonntag märe, folle als bann bie

dhriftl. Cfteren 8 tag bemad) gebalten merben.

hieraus erbellet 3mar, bah, weilen bas wahre plenilunium paschale

fönftiges 3ahr 1724 auf ben 8. Aprilis, ber ein Samstag ift, eintrifft

unb biemit beufelbigen -tag bie 3uöen ibr pascha galten folten, bm
folgenben Sonntag barauf nehmlid) ben 9. Aprilis ohne febrneren 9luf=

fd)ub ber (£briften Ofterfeft mujj gefeuret werben, traft beffen was bas

Nicaenifd)e Concilium in bem 3mei)ten puneten hat haben wollen unb
worauf bas 311 Wegensburg gemachte Conclusum fiel) fteuret. 9lber weilen

unbefant, was heutigs tags bie 3uben, bie in ber SDSelt 3erftrcut )inb,

für eine Wegul fyaben, um bas plenilunium paschale 311 determinieren, fo

ift 311 uermuthen, bafo, ba Sie zbtn feine grofte Mathematicos unber il)ucn

l)aben, bie 3t)nen bie wahre 3 e it biefes ^ollmonbs burd) Astronomifd)e
Wed)nung an bie .Sjanb geben fönten, Sie fid) uielleid)t aud) an bm Cy-
clum Epactarum halten, als an eine Sad), bie ohne grofte SRedjnung aud)
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burch gemeine £euth fan oerrichtet roerben. 2Bann nu.: biefes alfo ruäre
r fo

toürben bie Suben auch ihr Pascha onf bm 9. Aprilis unb consequenter

mit bm Ghriften (Soang. Seitt)5 galten, melches fdjnurftrads 3uroiber

bem erften puneten ber Intention bes Nicaenischen Concilij, an me(d)em

puneten boch bmm Patribus biefes Concilij roeit mehr gelegen mar, als

an bem anberen puneten megen bem unoerföfynlichen £>af3 ber alten Gfyriften

mtber bie 3uben, ber fo grof; mar, ba|3 bie Ortentalifd)e ober Asiatifd)e

Œhriften, roelche bas Ofterfeft auf einen tag mit bm ^uben hielten unb

beemegen quarta deeimani geheimen, oon ben anberen ocrEcäcret unb als

Schismatici oon ihrer Kirchen ausgefchlofcen mürben.

3n folchem $all bann merben bie 9îomifcb=(£atholifd)en, bie bas

Ofterfeft begeben, A° 1724 ben 16. April 3toar miber ben 3roet)ten, bie

Evang. aber miber bm erften unb mistigeren puneten fehlen, ©s märe

alfo meinem Gebunden nad) be^er gemefen, (:man man fich je oon ber

(Sregorianifcben Ofterbeftimmung hat distinguieren mollen:) es tjätten

bie £)£). 93eoollmächtigten auf bem SReidjstag 3U 9?egensburg fid) meber an

bie Statuten bes Concylij Nicaenij noch, an bie Cyclos Gregorianos ge=

bunben, fonbern ütelmetjr ohne auf ben SSollmonb achtung 3U
geben, einen genügen Sonntag bei) anfang bes Frühlings, als

3um Exempel ben ©rften Sonntag nad) bem aequinoctio verno
ober nach bem 21 Martij beftimmet, um hinführo alle 3ahr auf
felbtgen Sonntag bas £>eil. Ofterfeft 3U halten. 9ftit biefer leichten

manier, mobureb ber gemeine Wann auch ohne Gtalenber in jebem ^afyxt

muffen mürbe, mann Öfteren märe, tonnte allen fünftigen disputen unb

fchmürigfeiten oorgeben merben, roelche bod) meiftens nur aus überfälligen

Subtiliteten entfpringen, non bmm mit red)t fan gefagt merben: quod
sint difficiles nugae.

îrnrch bergleidjen Subtiliteten in all3U genaumer Observanz ber

Canonum bes Concilij Nicaeni fönte gefebeben, bafc an unberfchtblichen

Orten ber Ghriftenheit, in meieren man fid) nach bem 9îegenfburgifd)en

Concluso richten molte, an einigen annod) Samftag, an anberen aber

albereit Sonntag märe in bem Sfugenblifh, ba ber roarjre Astronomifche

Öfter SSollmonb eintrifft. 3)ie erftereu müßten beromegen nad) Inhalt biefes

Conclusi auf benfelbigen Sonntag, bie anberen aber müßten traft zbtn

biefes Conclusi erft ad)t tag hernad) bie Öfteren celebrieren, melcfjes eine

munberliche SSermirrung causieren mürbe. CDafe aber folcfjes in ber that

gefchehen fan, merben bie Wenigen, bie es erleben, beffen ein Exempel
haben, in bem ^afyv 1778, in melchem uns unb übrigen Stäbten, bie unber

unferem Meridiano ligen, bas aequinoctium vernum fenn mirb nad) meiner

Calculât" (: boch salvo Errorecalculi:) bm 20. Marty gleid) nad) Wittaqs

um 49 9)cinuten Ûanbuhr*), unb bm barauf folgenben 11 Aprilis, melches

ein Samftag fepn mirb, 9lbenb5 um 9 Uhren 56 ÏRinuten öanbuhr er-

gibt fid) bas mahre plenilunium paschale, um melche 3^it aber in anberen

ßänberen ber Œhriftenheit, melche um ein nahmhaftes mehr gegen Orient

*) Landuhr bedeutet wahre Ortszeit ; die Uhren der Stadt gingen damals
der Ortszeit um eine volle Stunde voraus. A. R.
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Iigen, alebann bie sHïitternacht fchon oorbet) unb fie berohalben albereit

Sonntag geilen, allbiemeil es uns noch Samstag ift, rote es bann bmtn
befant, roeldje bie Principia Astronomiae unb Geographiae nur ein menig
üerjterjen. ©s roirb 3um (Krempel (bamit ich ein ort nemme, roelches noch,

in Europa ift) in bes mäd)tigen Czaren Residenz-Statt Moscau 3U ber*

[eibigen 3^r oes Öfter SSollmonbs allbereit fet)n uerfloffen 7 Minuten nach

9Jcitternad)t, alfo ba$ ben (Sinroolmeren ber Statt Moscau ber Sonntag
fchier eine V2 SSiertelftunb guoor fcfjon angefangen. 3d) fetje, bann es

wollen bie Moscauviter fich auch conformieren nad) bem 3nnl)alt bes

Conclusi Ratisbonensis, [0 müßten Sie bannad) bie Öfteren 8 Sag fpäter

galten als roir, es ferje bann, baf3 man aller Ortfyen nid)t nad) jebes Ortbs
eigenem, fonbern nad) einem allgemeinen Meridiano in ^Rechnung ber

Sagen, Stunben unb Minuten fid) richten müfete, 31t roelcbem &nb bas

Corpus Evangelicum 3U 9ïegenfburg bm Meridianum Uranoburgicum in

33orfchlag bringet, unber roelcrjem ehemals ber berühmte Dänifd)e Astro-

nomus Tycho Brahe [eine Observationes gemad)t. 2lber 3U mifjen ift,

ba$ fein Meridianus r>or bem anberen einiges 33orred)t tjaben fan, [0 in

ber 9catur gegrünbet roäre unb beromegen nid)t 3U hoffen, bafy alle 9ca=

tionen, bie fid) ber accuraten aftronomifdjen Rechnung nad) ber Instruc-

tion bes Evangelifcben Corporis bebienen motten, fid) roerben laffen üor*

fchreiben einen anberen als ihren Meridianum in 23enamfung ber Sag unb
Stunben 3U gebrauten. 3d) fan einmahl nid)t glauben, baf} ber Czaar
ober fein Patriarch roerbe 3ugeben, ba$ ber Senige Sag, fo bei) fjhnen

feitf) einer x
/2 üiertelftunb fdjon angefangen ein Sonntag 3U fenn, bannod)

folle Samstag beißen, roeld)es eine lächerliche metamorphosis märe unb
nid)t ungleich, berjenigen, ba oor 3eiten ein geroiffer ^ktbft, mie man fagt,

einen tfrerjtag (aus anlafo einer bamahls unter bem $>old entftanbenen

allgemeinen greub) burd) feine Autoritet in einen Donnerstag oerroanblet

haben folle, bamit bem 3}old erlaubt märe $leifd) 3U effen unb fid) frölid)

3U mad)en.

3u biefem allem fommt, ba$, fo man einen genügen Meridianum
oorfchreiben mil, mornad) alle, bie je3unb bas 9îegenfburgifd)e Conclusum
annehmen, fid) rid)ten follen, fo mirb in bmm oon biefem Meridiano roeit

cntfel)rnten Orten bie Öfteren in oorbemelten Rubren nid)t nad) bem stricten

tenor ber Statuten bes Nicaenifd)en Concilij fönnen gehalten roerben, meld)e

statuta bod) in bem Concluso 311m 5unùament ^ng^ogen finb. $olgt
hieraus, baf} man burd) eine all3ugenaume praecision in eine Contra-
diction oerfallct, inbem es fid) begeben fann, bafj bie principia unb bie

barauf gebaute nunmehro 311 ïKegenfburg uorgefd)ribcne praxis mit ein*

anber nicht beftehen merben.

3>iefe unb anbere ber gleid)en Inconvenienzen 3eigen geuugfam, baf}

es beffer märe, mann man auf obengemiefene lcid)te manier bie Haltung
bes Cftcrfcfts auf ben erften ober einen anberen beliebigen Sonntag nad)

bem21.Martij angefe3et unb nad) biefem alle bauon abhangenbe beroeg*

lidje Jycfttage reguliert hätte mit hinban Sc3itng foroohj ber Canonum
Concilij Nicaeni unb bereu besiuegen 311 mad)enbcn Astronomifd)en sJlus

{Rechnung bes Öfter 9&ollSD?onbs als aud) bes Gregorianifd)en Cycli Epac-
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tarum. 3)cnu bei uns Etjïiften bas Mosaifd)e ©efetj ber Ceremonien nid)t

meïjr binbet, fo werben uns betagte Canones unb anbere Söcenfdjen

6û3imgen oiel weniger binben. £er Scel. Slpoftel Paulus fagt: einer

halt einen Sag für ben anberen, ber anber aber t)ält alle tag

gteid), (Sin jeglid)er jei) in Seiner Sïïerjnung gerois. ÏBeldjer

auf bie Sage hält, ber tbuts bem §errn, unb welcher nichts

barauf t>alt, ber thuts aud) bem £>erm. $öm. XIV. 5. 6.

Stent jagte er 3U ben ©alateren: 9cun ihr aber ©ott ertant

tjabt, ja oielmerjr r>on ©ott erfant fet)t, ruie roenbet it)r ©uch

bann um roiber 31t fcbmad)en unb bürftigen Sämlingen, welchen

iï)x üon neuroem an bienen wolt? 3t)r fyabt Sage unb 9Jlonben

unb ^efte unb Sah^eit. ©al. IV. 9. 10.

©s roäre 3U wünfd)en, ba$ bie Êljriften nid)t fo faft fid) berïimmerten,

roeldjen Sag man 3U Haltung bes Oiterfefts ermeblen, als wie man
ben einmat)l bar3U geroibmeten Sag d)riftlid) genügen unb celebrieren folle

311 ©ottes ©br unb 3U ßobpreifung ber Siegreichen Sluferftänbnus un=

feres £>et)lanbs 3efu ©hrifti.

^Demnach) bann bie ^Beftimmung bes Sage 3U Haltung bes Ofter=

fefts eine ben uns ©briften gan3 indifferente unb willtiibrlicbe fad) ift,

baneben nid)t 311 ïjoffen ftebet, bafj bas, was broben oon bem erften

Sonntag nad) bem 21. Martij ift angeraten, oon ben ©oangel. Ü?eid)s=

ftänben roirb agreiert unb angenommen werben, fo wirb es meiftens auf

politi)d)e Rationes ankommen, ob man fid) an biefe ober jene méthode

ben Dftertag au3ufe3en halten folle. ÏBann mir alfo aud) bierinn erlaubt

ift meine unoorgreiflicbe ©ebanefben un Sag 3U legen, fo bunefet mich

nid)t übel getban 311 ferm, roann man fid) nun roieber nad) bem letft auf=

gerid)teten 9?egeusburgifd)en Concluso conformieret, 3toar nid)t wegen

ben barin angeführten urfacben, fonbern oielmebr, roeilen bie ratio status

3U erforberen fd)einet, bafj man non ben übrigen Evangelicis in lebigen

$ormaliteten fid) nicht trenne, 3U mahlen fd)on 3U dnb bes oorigen Sae-

culi ber größte Sheil ber Reformierten (£r)btgnof3fd)aft fid) 3U bem ba>

mahligen Evang. éîeid)sfd)Iuf3 in 9Innemmung bes barburd) eingeführten

^ceumen unb oerbefoerten ©alenbers bequemet unb oerftanben l)at unb

fdjon bamals auf bem 9?eid)stag 3ugleich befd)loffen bie 33ered)nung bes

Ofterfefts roeber nach, bem im Julianifcben ©alenber angenommenen

Dionysianifd)en noch Oregorianifd)en Cyclo, fonbern nach, bem Calculo

Astronomico 3U machen, um baburd) ipso facto au3ubeuten, ba$ man
mit bm ÏÏÎomifa>©atolifcben nicht einerlei) Salenber haben roolle, alfo ba$

bas je3ige 9?egenfburgifd)e Conclusum nichts anbers ift, als eine effec-

tuierung bes oorigen, roelches in ber Q. Reformierten ©rjbgnoftfcbaft ift

beliebet unb angenommen roorben. daneben feinb auch, bie heutigen con-

junetures an3ufehen, ba man trachtet eine Union 3U ftiften 3toifchen ben

Reformierten unb ben 2tugfburgifchen Confessions-'Cerroanbten, welches

2ob. 2BerfI) burd) eine unnöthige séparation bes ©alenbers wegen leichtlich

fönnte getjemmet roerben.

£)is ift, ©näbige Ferren, roas ich über obfcbwebenbe Materi auf bero

§ot)en Befehl 3U berrid)ten tjab. 2ßill baffelbe ©w. ©n. §od)weU3en unb
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$)od)erleud)tetert Judicio in Hnterthänigieit anrjeimb ftellen. Sollte aber

btefer mein SBcridjt )amt meinen einfältigen Reflexionen nid)t 3ulänglid)

erad)tet roerben, So fönte, töte ich ormmafcgeblid) oermeine, bis ©eid)äft

als eine Sad), bie auch in bie pl>r>îtft±>e ÎBujfen)d)aften hinein lauft, unierem

©crrn Professori Phisices 4
) 3ur ferneren unter|ud)ung übergeben werben,

nad) bem Exempel ££• SBo^ltoenferi Magistrats 3U 3ürid), ber in eben

biefer Sad) bem Professori Mathesos aud) ben Prefessorem Physices )amt

einem Ingenieur gugefüegt. SSon meldjen brenen Männern gejamter $)û"

basjenige Sebenfen ift abgefaßt, bz\\tn eine 21bfd)rift (£ro. ©n. i)t über=

ianbt roorben.

3nbeffen nebft 21nmünjd)ung einer fort unb fort roäbrenb ©lud-

Iid)en Regierung famt aller prosperitet Verharre mit tiefefter Veneration

Gro. ©nb
îc K îc ilnterthcmig ©et)orfamfter 53urger

ben 26. Februar 1723. Joh. Bernoully D. et P.

Am 27. Februar 1723 beschliesst der Rath :

Solle biefer ^Bericht öob. Stanb 3ürid) communiciert unb beme über=

laffen roerben johfjen aud) naber SKegenfpurg 3U Überjenben.

Ob Letzteres geschehen, weiss ich nicht.

Katholiken und Protestanten feierten Ostern 1724 an aufein-

anderfolgenden Sonntagen und die Kalender für die Angehörigen

beider Konfessionen wurden, so weit das Osterfest und die damit zu-

sammenhangenden andern kirchlichen Feste in Betracht kamen, nach

wie vor in verschiedener Weise berechnet, so dass Ostern wiederum

für Katholiken und Protestanten 1744 auf verschiedene Sonntage

fallen konnte. Als nun wiederum ein Jahr von solcher Zweispurigkeit

nahte 1778, ordnete Friedrich der Grosse an, dass in Preussen von

1776 an der Kalender neuen Styles nach dem gregorianischen

Epaktencyclus sollte berechnet und also mit dem Gregorianischen

in der Festrechnung übereinstimmend werden. Auch der Reichstag

fügte sich dieser weisen Anordnung und von diesem Termin an kam
der sogenannte Reichskalender in allgemeinen Gebrauch mit Aus-

nahme der griechisch orthodoxen Kirche, die beim julianischen

Kalender verblieb.

Aus dem Gutachten von Joh. Bernoulli ersehen wir, dass er in

erster Linie gewünscht hätte, der Reichstag hätte sich von der Mond-
rechnung emanzipiert und auch die astronomische Bestimmung nach

dem Oranienburger Meridian aufgegeben, die seit 1700 im ver-

lw>sci( en Kiili-ndfT zur Verwendung kam; seine Meinung war, es

4
) Professor der Physik war von 1711—1726 Joh. Rudolf Beck Med. ])v.

und früher Professor der Lo^ik; er würde das Urteil Joh. Bcrnoulli's kaum
beeinihi88l haben.
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wäre am erwünschtesten gewesen, wenn man dem Ostertage eine

festere Stellung im Kalender gegeben hätte, als er sie nach bisheriger

Eechnung erhielt, nach der er vom 22. März—25. April eintreffen

kann. Ein bestimmter Sonntag nach dem 21. März solle Ostertag

sein. Er geht also nicht so weit als Luther, der nicht einmal einen

Sonntag, sondern ein bestimmtes Datum dafür verlangt.

Wenn Bernoulli seine Ansicht nicht zu einem bestimmten An-

trage formulierte, so geschah dies einesteils aus dem Grunde, weil er

voraussah, dass die gewiss vernünftige Massregel keine Aussicht auf

Annahme hatte ; dann auch um jeden Zwist unter den verschiedenen

Richtungen der evangelischen Kirche zu vermeiden.

Die heute übliche Berechnung des Kalenders garantiert für eine

weite Zukunft die ausreichende Uebereinstimmung mit den in Be-

tracht kommenden Himmelserscheinungen ; hingegen wird der Uebel-

stand der zu grossen Beweglichkeit des Ostertermins den Gedanken

nicht zur Buhe kommen lassen, dem Ostertage eine festere Stellung

zu geben, als es im gregorianischen Kalender geschieht, was schon

zur Zeit der Kalenderreform von Manchen gewünscht wurde nach

der Versicherung des besten Zeugen, nämlich Clavius, 5
) des Er-

klärers der Gregorianischen Reform. Wir freuen uns, dass dieser

Gedanke nicht schlummert, indem namentlich die Jahrhundertwende

Anlass gegeben hat, ihn wieder in den Vordergrund zu rücken. Und
wiederum geht die Anregung von Berlin aus.

Prof. W. Foerster, Direktor der Sternwarte in Berlin, hat in

einem Artikel der Berliner Nationalzeitung 1896, Morgenblatt vom
14. August, mitgeteilt, dass der P. Denza, der damalige Leiter der

Sternwarte des Pabstes, in Verbindung mit Cesare Tondini, von der

Akademie zu Bologna, das volle Verständnis dafür zu wecken ver-

mocht habe, dass der Anschluss an die Mondphasen, welche die über-

mässige Beweglichkeit des Osterfestes bedingt, unbedenklich aufzu-

5
) Clavii Opera math. V. Cap. I. 3. Quare non audiendi sunt, qui exis-

timant (et sane non defuerunt hoc tempore, qui ita sentirent) Ecclesiam

debere solemnitatem Paschae peragere stato semper die instar aliarum cele-

britatum, quae fixae nuncupantur atque immobiles, nulla habita ratione Lunae

primi mensis, hoc potissimum adducti argumento, ut Ecclesia se a difficulta-

tibus et controversiis, quae in Novilunüs Paschalibus oriri soient inter scrip-

tores, liberet omnino atque expédiât. Non sunt, inquam, audiendi qui ita

censent, (quamvis Ecclesia id suo jure utens libère facere posset, et nemo eam
ob id posset reprehendere, cum illud Paschae praeceptum sit ceremoniale,

quod jam cessavit, ut dictum est) quia nunquam eo ritu celebrandi Pascha

Ecclesia Catholica usa est, sed semper in eo celebrando motum Lunae ac

Solis observavit, sancitumque ita fuit ab antiquissimis sanctissimisque Ponti-

ficibus Romanis, necnon a Concilio primo Nicaeno confirmatum, et aliis

quamplurimis, ut mox dicemus. Quam ob rem consuetudo haec tarn vetusta

nullo modo sine gravi aliqua causa infringenda videtur.
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geben sei, dass dieser Gedanke schon zur Zeit der Kalenderreform

bestanden habe, aber nicht weiter verfolgt worden sei. Schon damals

sei anerkannt worden, dass keine Gewissensbedenken und keine for-

malen Schwierigkeiten fundamentaler Art einer zweckmässig er-

scheinenden Abänderung der Oster-Regel durch den Pabst entgegen-

ständen. Auch hielt er es für möglich, das neue Jahrhundert mit dem
grossen Fortschritt der chronologischen Einrichtungen und mit der

allgemeinen Annahme des abgeänderten gregorianischen Kalenders

zu eröffnen und einzuweihen.

Später (Berl. Nationalz. 1897, 31. März) formuliert er den Vor-

schlag, den er gemeinsam mit Tondini und unter lebhafter Teilnahme

der Astronomen der päbstlichen Sternwarte aufgestellt hat. Dieser

Vorschlag ging dahin, unter gänzlicher Aufgebung der Beziehungen

des Osterfestes zum Monde, das Fest von 1900 ab auf den dritten

Sonntag nach dem Frühlingsaequinox anzusetzen ; das Datum des

Osterfestes würde alsdann nur zwischen dem .4. und 11. April

schwanken.

Zudem veröffentlicht Foerster einen längern Brief des Çesare

Tondini, durch den dieser die kirchlichen Bedenken gegen die Ver-

änderung der Osterregel zerstreut. Dabei erfahren wir wörtlich

folgendes :

,,Uebrigens hat Pabst Leo XIII. in seinem hohen Geiste schon

vor zwei Jahren die damals von Ihnen angeregte Frage im Prinzip

entschieden und zwar dergestalt, dass alle Bedenken sich beruhigen

können. Gegen Ende des Jahres 1894 verschaffte mir einer der er-

lauchtesten französischen Prälaten, Seine Eminenz der Kardinal

Langénieux, ErzbiscJwf von Rheims, die hohe Ehre, mit ihm zu-

sammen zu einer Audienz beim heiligen Vater zugelassen zu werden.

Die Rede kam auf das Dekret des Konzils von Nicaea, mit Hilfe

einer Verständigung zwischen den verschiedenen christlichen Kirchen,

einem selbst bei den Regierungen ziemlich allgemeinen Wunsche Er-

füllung zu schaffen, indem man die übermässige Beweglichkeit des

Osterfestes einschränke durch eine Regel, welche dieses Fest fortan

an einen bestimmten Sonntag im Sonnenjahre binde. Wenige Tage
nachher entbot seine Heiligkeit meinen inzwischen verstorbenen, viel

betrauerten Kollegen, Padre Denza, den damaligen Direktor der Vati-

kanischen Sternwarte zu einer Privataudienz und sagte ihm: „Non
solo desidero che Ella si occupi di una taie questione ma Glielo

comando." Kein Befehl konnte meinem Freunde willkommener sein.

I^i Ii'T<'lil des Pabstes wurde sofort ins Werk gesetzt, und die letzte

Tal < I. •> wissensehii l't liehen Lehens von Padre i)cii:a war die Fert ig-

Btellung eines mit seiner ganzen Autorität unterstützten, für den

Pabst bestimmten Mémoires über den Gegenstand. Es war dies ge-

12
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wissermassen sein Testament und eine pflichtmässige Aufgabe, die

er denjenigen vermachte, die sein Andenken am höchsten ehren wür-

den. Zwei Tage nachher, am 14. Dezember, hatte ich den Schmerz,

an seinem Sterbebette zu stehen."

Hiernach scheint auch bei höchster kirchlicher Stelle der Ge-

danke Fuss gefasst zu haben.

Die Hoffnung, die Jahrhundertwende werde den Czar veran-

lassen, den julianischen Kalender mit dem gregorianischen zu ver-

tauschen, hat sich nicht erfüllt; die Erfüllung des Wunsches, den

Termin des Osterfestes von seiner grossen Schwankung zu befreien,

ist wieder in die Ferne gerückt. Wird man noch einmal die Jahr-

hundertwende abwarten wollen, bis die zweckmässige Massregel zur

Durchführung gelangt ? Könnten und sollten sich nicht zu gemein-

samen Handeln verstehen können Kaiser und Pabst ? Die meisten

Culturvölker, vielleicht alle, wären hiefür dankbar.

Manuskript eingegangen 2. Juni 1913.
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