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Vorwort

Das „Herder Lexikon Päpste und Papsttum“ blickt auf eine mittlerweile 15-jährige
Geschichte zurück. Es entstand als lexikalischer Auszug des elfbändigen „Lexi-
kons für Theologie und Kirche“ (3. Auflage, Freiburg 1993–2001) und setzt sich
aus zwei Teilen zusammen: Ein Personenteil enthält Artikel zu allen Päpsten und
den Gegenpäpsten der Kirchengeschichte. In einem sich daran anschließenden
Sachteil treten auf das Papsttum bezogene geographische (z.B. „Rom“), kirchen-
rechtliche („Papstwahl“), organisatorisch-institutionelle („Römische Kurie“) und
systematisch-theologische („Unfehlbarkeit“) Realia hinzu. Darüber hinaus werden
historische Sachverhalte dargeboten, wenn sie sich auf einen fassbaren Gegen-
stand beziehen („Goldene Rose“) oder bis in die Gegenwart von Bedeutung sind
(„Heiliges Jahr“). Auf die Einarbeitung von historischen Sachverhalten mit Er-
eignischarakter (z. B. „Abendländisches Schisma“) wurde aus Platzgründen ver-
zichtet.
Für die vorliegende Neuausgabe wurden der Nomenklator überarbeitet und ein-
zelne Artikel erweitert und aktualisiert. Die Literaturangaben konnten angesichts
umfassender Online-Recherchemöglichkeiten reduziert werden.
Als historisch- und systematisch-theologisches Personen- und Fachlexikon refe-
riert der Band den neuesten Stand der Forschung zu Päpsten und Papsttum. Dabei
bleibt das „Herder Lexikon Päpste und Papsttum“ ein Autorenwerk, denn im Un-
terschied zu manch anderer Informationsressource steht für jeden Artikel eine
Autorin bzw. ein Autor mit seinem guten Namen ein.

Freiburg, Juli 2016 Bruno Steimer
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Allgemeine Abkürzungen
Art. Artikel
Bd., Bde. Band, Bände
bes. besonders
bzw. beziehungsweise
c., cc. Canon, Canones
d. h. das heißt
ebd. ebenda
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Hg. Herausgeber
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v. a. vor allem
vC. vor Christi Geburt
vgl. vergleiche
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
zzt. zurzeit

Handbücher, Quellenwerke, Lexika, Reihen und Zeitschriften
AAS Acta Apostolicae Sedis
ACO Acta Conciliorum Oecumenicorum
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DH H. Denzinger: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum

de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und
kirchlichen Lehrentscheidungen
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LP Liber pontificalis
MGH Monumenta Germaniae Historica (mit den einzelnen Reihen – vgl. das

Literaturverzeichnis)
NBD Nuntiaturberichte aus Deutschland (vgl. das Literaturverzeichnis)
NBD(G) Nuntiaturberichte aus Deutschland, hg. von der Görres-Gesellschaft (vgl.

das Literaturverzeichnis)
PL Patrologia Latina
PLS Patrologia Latina, Supplement
PuP Päpste und Papsttum
QFIAB Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart
RQ Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchen-

geschichte
RPR Regesta Pontificum Romanorum (mit den einzelnen Reihen – vgl. das

Literaturverzeichnis)
TRE Theologische Realenzyklopädie
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Papstliste*

Petrus bis 67?
Linus 67?–79?
Anaklet I. 79?–91?
Clemens I. 91?–101?
Evaristus 101?–107?
Alexander I. 107?–116?
Sixtus I. 116?–125?
Telesphorus 125?–138?
Hyginus 138?–142?
Pius I. 142?–155?
Anicet 155?–166?
Soter 166?–174?
Eleutherus 174?–189?
Victor I. 189?–198?
Zephyrinus 198?–217?
Calixtus I. 217?–222
Hippolyt* 217?–235
Urban I. 222–230
Pontianus 230–235
Anterus 235–236
Fabianus 236–250
Cornelius 251–253
Novatian* 251–258?
Lucius I. 253–254
Stephan I. 254–257
Sixtus II. 257–258
Dionysius 259?–268?
Felix I. 268?–274?
Eutychianus 274?–282?
Gaius 282?–295?
Marcellinus 296?–304
Marcellus I. 307?–309?
Eusebius 309?–310?
Miltiades 310–314
Silvester I. 314–335
Marcus 336
Julius I. 337–352

Liberius 352–366
Felix (II.)* 355–358
Damasus I. 366–384
Ursinus* 366–367
Siricius 384–399
Anastasius I. 399–402
Innozenz I. 402–417
Zosimus 417–418
Bonifatius I. 418–422
Coelestin I. 422–432
Sixtus III. 432–440
Leo I. 440–461
Hilarus 461–468
Simplicius 468–483
Felix II. (III.) 483–492
Gelasius I. 492–496
Anastasius II. 496–498
Symmachus 498–514
Laurentius* 498–507
Hormisdas 514–523
Johannes I. 523–526
Felix III. (IV.) 526–530
Dioskur 530
Bonifatius II. 530–532
Johannes II. 533–535
Agapet I. 535–536
Silverius 536–537
Vigilius 537–555
Pelagius I. 556–561
Johannes III. 561–574
Benedikt I. 575–579
Pelagius II. 579–590
Gregor I. 590–604
Sabinianus 604–606
Bonifatius III. 607
Bonifatius IV. 608–615
Adeodatus I. 615–618

* Zur Papstliste vgl. den entsprechendenArtikel imSachteil des Lexikons (S. 277 f.).
– Namen von Gegenpäpsten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
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Bonifatius V. 619–625
Honorius I. 625–638
Severinus 640
Johannes IV. 640–642
Theodor I. 642–649
Martin I. 649–653 (655)
Eugen I. 654–657
Vitalianus 657–672
Adeodatus II. 672–676
Donus 676–678
Agatho 678–681
Leo II. 682–683
Benedikt II. 684–685
Johannes V. 685–686
Konon 686–687
Theodor* 687
Paschalis* 687
Sergius I. 687–701
Johannes VI. 701–705
Johannes VII. 705–707
Sisinnius 708
Konstantin I. 708–715
Gregor II. 715–731
Gregor III. 731–741
Zacharias 741–752
Stephan (II.)* 752
Stephan II. 752–757
Paul I. 757–767
Konstantin II.* 767–768
Philippus* 768
Stephan III. 768–772
Hadrian I. 772–795
Leo III. 795–816
Stephan IV. 816–817
Paschalis I. 817–824
Eugen II. 824–827
Valentin 827
Gregor IV. 827–844
Johannes (VIII.)* 844
Sergius II. 844–847
Leo IV. 847–855
Benedikt III. 855–858
Anastasius III.* 855
Nikolaus I. 858–867

Hadrian II. 867–872
Johannes VIII. 872–882
Marinus I. 882–884
Hadrian III. 884–885
Stephan V. 885–891
Formosus 891–896
Bonifatius VI. 896
Stephan VI. 896–897
Romanus 897
Theodor II. 897
Johannes IX. 898–900
Benedikt IV. 900–903
Leo V. 903
Christophorus 903–904
Sergius III. 904–911
Anastasius III. 911–913
Lando 913–914
Johannes X. 914–928
Leo VI. 928
Stephan VII. 929–931
Johannes XI. 931–936
Leo VII. 936–939
Stephan VIII. 939–942
Marinus II. 942–946
Agapet II. 946–955
Johannes XII. 955–964
Leo VIII. 963–965
Benedikt V. 964
Johannes XIII. 965–972
Benedikt VI. 973–974
Bonifatius VII. 974–985
Benedikt VII. 974–983
Johannes XIV. 983–984
Johannes XV. 985–996
Gregor V. 996–999
Johannes XVI.* 997–998
Silvester II. 999–1003
Johannes XVII. 1003
Johannes XVIII. 1003–09
Sergius IV. 1009–12
Benedikt VIII. 1012–24
Gregor VI.* 1012
Johannes XIX. 1024–32
Benedikt IX. 1032–45
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Silvester III. 1045
Gregor VI. 1045–46
Clemens II. 1046–47
Damasus II. 1048
Leo IX. 1049–54
Victor II. 1055–57
Stephan IX. 1057–58
Benedikt X. 1058–59
Nikolaus II. 1059–61
Alexander II. 1061–73
Honorius II.* 1061–72
Gregor VII. 1073–85
Clemens III.* 1084–1100
Victor III. 1086–87
Urban II. 1088–99
Paschalis II. 1099–1118
Theodorich* 1100–01
Albert* 1101
Silvester IV.* 1105–11
Gelasius II. 1118–19
Gregor VIII.* 1118–21
Calixtus II. 1119–24
Coelestin (II.)* 1124
Honorius II. 1124–30
Innozenz II. 1130–43
Anaklet II.* 1130–38
Victor IV.* 1138
Coelestin II. 1143–44
Lucius II. 1144–45
Eugen III. 1145–53
Anastasius IV. 1153–54
Hadrian IV. 1154–59
Alexander III. 1159–81
Victor IV.* 1159–64
Paschalis III.* 1164–68
Calixtus III.* 1168–78
Innozenz III.* 1179–80
Lucius III. 1181–85
Urban III. 1185–87
Gregor VIII. 1187
Clemens III. 1187–91
Coelestin III. 1191–98
Innozenz III. 1198–1216
Honorius III. 1216–27

Gregor IX. 1227–41
Coelestin IV. 1241
Innozenz IV. 1243–54
Alexander IV. 1254–61
Urban IV. 1261–64
Clemens IV. 1265–68
Gregor X. 1271–76
Innozenz V. 1276
Hadrian V. 1276
Johannes XXI. 1276–77
Nikolaus III. 1277–80
Martin IV. 1281–85
Honorius IV. 1285–87
Nikolaus IV. 1288–92
Coelestin V. 1294
Bonifatius VIII. 1294–1303
Benedikt XI. 1303–04
Clemens V. 1305–14
Johannes XXII. 1316–34
Nikolaus V.* 1328–30
Benedikt XII. 1334–42
Clemens VI. 1342–52
Innozenz VI. 1352–62
Urban V. 1362–70
Gregor XI. 1370–78

Abendländisches Schisma
(Rom, Avignon, Pisa)
Urban VI. (R) 1378–89
Bonifatius IX. (R) 1389–1404
Innozenz VII. (R) 1404–06
Gregor XII. (R) 1406–15
Clemens VII. (A) 1378–94
Benedikt XIII. (A) 1394–1417
Clemens VIII.* 1423–29
Alexander V. (P) 1409–10
Johannes XXIII. (P) 1410–15

Martin V. 1417–31
Eugen IV. 1431–47
Felix V.* 1439–49
Nikolaus V. 1447–55
Calixtus III. 1455–58
Pius II. 1458–64

Papstliste 21



HV 37502 / p. 22 / 8.7.2016

Paul II. 1464–71
Sixtus IV. 1471–84
Innozenz VIII. 1484–92
Alexander VI. 1492–1503
Pius III. 1503
Julius II. 1503–13
Leo X. 1513–21
Hadrian VI. 1522–23
Clemens VII. 1523–34
Paul III. 1534–49
Julius III. 1550–55
Marcellus II. 1555
Paul IV. 1555–59
Pius IV. 1559–65
Pius V. 1566–72
Gregor XIII. 1572–85
Sixtus V. 1585–90
Urban VII. 1590
Gregor XIV. 1590–91
Innozenz IX. 1591
Clemens VIII. 1592–1605
Leo XI. 1605
Paul V. 1605–21
Gregor XV. 1621–23
Urban VIII. 1623–44
Innozenz X. 1644–55
Alexander VII. 1655–67
Clemens IX. 1667–69

Clemens X. 1670–76
Innozenz XI. 1676–89
Alexander VIII. 1689–91
Innozenz XII. 1691–1700
Clemens XI. 1700–21
Innozenz XIII. 1721–24
Benedikt XIII. 1724–30
Clemens XII. 1730–40
Benedikt XIV. 1740–58
Clemens XIII. 1758–69
Clemens XIV. 1769–74
Pius VI. 1775–99
Pius VII. 1800–23
Leo XII. 1823–29
Pius VIII. 1829–30
Gregor XVI. 1831–46
Pius IX. 1846–78
Leo XIII. 1878–1903
Pius X. 1903–14
Benedikt XV. 1914–22
Pius XI. 1922–39
Pius XII. 1939–58
Johannes XXIII. 1958–63
Paul VI. 1963–78
Johannes Paul I. 1978
Johannes Paul II. 1978–2005
Benedikt XVI. 2005–13
Franziskus seit 2013
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Adeodatus I. (zuerst Deusdedit I.) (19. 10. 615–8. 11. 618), heilig (Tag 8. 11.), Rö-
mer; Sohn eines Subdiakons Stephanus. Bevorzugte, im Gegensatz zu seinen Vor-
gängern, in Kirchenämtern wieder Kleriker statt Mönche. Den Exarchen Eleuthe-
rius von Ravenna empfing er ehrenvoll in Rom während dessen Befriedungszuges
gegen Neapel. Unklar bleibt die Nachricht: „Hic constituit secunda missa in clero“
(LP). Beigesetzt in Rom. georg jenal

Adeodatus II. (11. 4. 672–17. 6. 676), Römer; war Mönch des Erasmusklosters in
Rom. Allgemein als gütig beschrieben; sonst ist kaum mehr als seine Gegner-
schaft zumMonotheletismus und die Förderung einiger Klöster (Rom, Tours, Can-
terbury) von ihm bekannt. bernhard kriegbaum

Agapet I. (Mai 535–22. 4. 536), heilig (Tag 22. 4.), Sohn des römischen Priesters
Gordianus, Archidiakon Johannes’ II.; nahm kirchlichen Einfluss in Gallien, Illy-
rien und Nordafrika. Vom König der Ostgoten wegen der drohenden Rückerobe-
rung Italiens nach Konstantinopel gesandt, festigte Agapet das kirchliche Bündnis
mit Justinian: Anerkennung des Chalcedonense, Absetzung des Anthimus, Weihe
des Menas und durch eine Synode Verbannung der Severianer. Plötzlich verstor-
ben, wurde Agapet nach Rom überführt. jakob speigl

Agapet II. (10. 5. 946–Dezember 955), Römer; abhängig von Alberich II. förderte
er die Klosterreform, stärkte die päpstliche Autorität, bewilligte 947/948 die Grün-
dung von Bistümern in Dänemark (Schleswig, Ripen, Aarhus) und im Ostelbe-
raum (Brandenburg, Havelberg), bestätigte 948 die Metropolitanrechte Hamburgs
über nordische Länder, entschied 949 den Streit um das Erzbistum Reims für Ar-
told gegen Hugo von Vermandois, versagte Otto I. 952 den Einzug in Rom und die
Kaiserkrönung, genehmigte jedoch 955 die Errichtung des Erzbistums Magdeburg
und einer Kirchenorganisation in den Ostgebieten. friedrich lotter

Agatho (27. 6. 678–10. 1. 681), heilig (Tag 10. 1.), aus Sizilien stammend. Da Kaiser
Konstantin IV. den Monotheletismus aufgab, wurden zwischen Rom und Kon-
stantinopel friedliche Beziehungen hergestellt. Agatho konnte die päpstliche Au-
torität in England (Unterstützung Wilfrids von York; Entsendung des römischen
Archikantors Johannes), Ravenna (Minderung der Autokephalie) und Mailand
festigen. Veranlasste ein einmütiges Bekenntnis der Westkirche zum Dyotheletis-
mus und Dyenergismus in Christus gegen die Monotheleten (römische Synode
679; Synode von Hatfield [England] unter Vorsitz Theodors von Canterbury;
römische Synode im März 680). Mit einer ansehnlichen Legation war er auf dem
allgemeinen Konzil in Konstantinopel 680–681 vertreten, das die Lehre von den
zwei Willen und Wirkungsweisen in Christus – in Übereinstimmung mit dem
päpstlichen Lehrschreiben – feststellte und mit Zustimmung der päpstlichen Le-
gaten auch Honorius I. verurteilte. georg schwaiger
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Albert, Gegenpapst, Bischof von Sabina, 1084 von Clemens III. zum Kardinal-
bischof von Silva Candida ernannt; Ende 1101 nach der Vertreibung seines Vor-
gängers Theodorich in der römischen Basilika Santi XII Apostoli ohne Betei-
ligung König Heinrichs V. zum Papst gewählt, mit Hilfe von Bestechung an die
Partei Paschalis’ II. ausgeliefert und zur Klosterhaft in San Lorenzo in Aversa ver-
urteilt. odilo engels

Alexander I. (107?–116?), heilig (Tag 3. 5.), nach der ältesten römischen Bischofs-
liste (Irenaeus von Lyon, Adversus haereses III, 3, 3) fünfter Nachfolger Petri, der
nach (unhistorischer) Berechnung des 3./4. Jh. etwa zehn Jahre die römische Ge-
meinde als Bischof geleitet haben soll. Über Herkunft, Leben und Wirken ist
nichts Sicheres bekannt. Da sich der Monepiskopat in Rom nicht vor der Mitte
des 2. Jh. voll ausgebildet hat, ist eine führende Stellung im Leitungsgremium der
Presbyter (Episkopen) anzunehmen. Die Überlieferung seines Martyriums könnte
auf Vermengung mit einem römischen Martyrer gleichen Namens an der Via No-
mentana beruhen. georg schwaiger

Alexander II. (30. 9./1. 10. 1061–21. 4. 1073), vorher Anselm, * um 1010/15 als
Sohn des Mailänder Capitans Ardericus von Baggio; besuchte die Mailänder
Domschule, 1056–73 Bischof von Lucca, einer der bedeutendsten Päpste des
11. Jh. Seine Wahl ging auf die Reformpartei im Kardinalskollegium zurück und
traf auf erbitterten Widerstand. Schon am 28. 10. 1061 erhob eine Koalition von
Stadtrömern, Lombarden und Deutschen in Cadalus von Parma einen Gegen-
papst (Honorius II.), erst auf der Synode von Mantua (1064) wurde Alexander
auch vom deutschen Königshof anerkannt. Sein Pontifikat war für die Gregoria-
nische Reform von großer Tragweite: Ausbau des Legatenwesens, Reform der Pal-
liumsvergabe durch Aufforderung zum persönlichen Erscheinen des neuen Erz-
bischofs vor dem Papst und Leistung eines besonderen Treueids, verstärkter
Kampf gegen Simonie und Nikolaitismus, Unterstützung der Mailänder Pataria,
Reform der Kanoniker am römischen 3Lateran, Verteidigung des Prinzips der ka-
nonischen Wahl gegen die Besetzungspraktiken des deutschen und französischen
Königs, Bündnis mit den Normannen in Süditalien und mit England, erste Kon-
takte zum mozarabischen Spanien. Alexander wurde damit zu einem der wichtigs-
ten Wegbereiter Gregors VII. johannes laudage
Literatur: T. Schmidt: Alexander II. (1061–73) und die römische Reformgruppe seiner

Zeit. Stuttgart 1977.

Alexander III. (7. 9. 1159–30. 8. 1181), vorher Rolando Bandinelli, *1100/05 Siena;
Kanoniker in Pisa, Magister in Bologna, 1150 Kardinaldiakon von Santi Cosma e
Damiano, 1151 Kardinalpriester von San Marco, 1153 Kanzler der römischen Kir-
che, Legat und wichtiger Berater Eugens III. und Hadrians IV., die das abendlän-
dische Kaisertum im Gegensatz zu Friedrich I. als vom Papst verliehenes Amt de-
finierten und die „regalia beati Petri“ als freies Eigen der römischen Kirche
reklamierten. U. a. diese Auffassungsunterschiede führten 1159 zum Papstschisma.
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Eine Zweidrittel-Mehrheit der Kardi-
näle entschied sich für Alexander III.,
der Rest für den kaiserfreundlichen
Kardinal Octaviano de Montecello
(Victor IV.). Dieser schien zunächst
die Oberhand zu gewinnen. Obwohl
Alexander im Westen und Süden Eu-
ropas allgemein anerkannt wurde, er-
klärten sich die kaiserlichen Konzilien
von Pavia (1160) und Lodi (1161) für
Victor. Alexander musste Ende 1161
nach Frankreich fliehen. Hier kam es
1162 zu deutsch-französischen Ver-
handlungen über die Beendigung des
Schismas, die jedoch ebenso scheiter-
ten wie spätere Bemühungen des
Kaisers, sich den Streit um Thomas
Becket zunutze zu machen und Hein-
rich II. von England auf seine Seite zu
ziehen. Alexanders Stellung festigte
sich seit 1168. Seine Koalition mit
dem Lombardenbund und Wilhelm II.
von Sizilien nötigte den Staufer zu Friedensverhandlungen, die 1177 in Venedig
zum Abschluss kamen. Die Frage der Petrusregalien wurde dabei nicht gelöst,
doch wahrte Alexander den päpstlichen Rechtsstandpunkt, so dass sich Ur-
ban III., Coelestin III. und Innozenz III. bei ihren Rekuperationsforderungen
auf ihn berufen konnten. Innerkirchlich ist Alexander v. a. als Dekretalengesetz-
geber und Veranstalter des Lateranense III (1179) hervorgetreten. Zwar beruhte
die normgebende Kraft seiner Entscheidungen zum großen Teil auf ihrer Rezepti-
on durch die Kanonistik des 12. und 13. Jh., aber sie waren von Anfang an genera-
lisierend angelegt. Besondere Bedeutung besaß ein Dekret von 1179, das die
3Papstwahl ganz in die Hände der 3Kardinäle legte und das Zweidrittel-Mehr-
heitsprinzip einführte (Conciliorum oecumenicorum decreta 211 c. 1). Alexander
war ein theologisch und kanonistisch versierter Verfechter des römischen 3Pri-
mats, darf aber nicht mehr als Verfasser einer Summa zum Decretum Gratiani
und Autor dogmengeschichtlich bedeutsamer Sentenzen betrachtet werden.

johannes laudage

Alexander IV. (12. 12. 1254–25. 5. 1261), vorher Rainald, Sohn des Grafen Philipp
von Ienne (bei Subiaco); 1219 Magister und „domini pape subdiaconus“, 1227
durch seinen Onkel Gregor IX. Kardinaldiakon von Sant’Eustachio, 1227–31
päpstlicher Kämmerer, vor dem 11. 8. 1231 Elekt von Ostia und Velletri, blieb aber
Kardinaldiakon bis Anfang 1235 und empfing erst vor dem 5. 5. 1235 die Bischofs-
weihe. Der schon in verschiedenen Legationen erprobte und mit der staufischen

Alexander III.
(Darstellung aus dem 18. Jh.)

Alexander IV. 27
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Sache vertraute Kardinal wurde als Nachfolger Innozenz’ IV. in Neapel per com-
promissum gewählt; Konsekration am 20. 12. Die Ablehnung der Vormundschaft
für den verwaisten Konradin, die Exkommunikation Manfreds (25. 3. 1255) und
die gleichzeitige Anerkennung der Investitur Edmunds von England zum König
von Sizilien (9. 4. 1255) machten alle Hoffnungen zunichte, mit Alexander (vgl. die
Namenswahl) einen Kandidaten erhoben zu haben, der einen Ausgleich zwischen
der kurialen Rechtsposition und den Interessen der staufischen Seite herbeiführen
könnte. Die unsicheren Verhältnisse im Süden zwangen Alexander, in 3Viterbo
Zuflucht zu suchen. Ungeachtet seiner kirchlichen Strafen gegen Manfred und
dessen Anhänger (1259–60) verschlechterte sich die guelfische Position. Im deut-
schen Reich aber blieb er gegenüber den Thronkandidaten des Interregnums un-
entschlossen und kam vorübergehend Richard Rufus von Cornwall, der 1261
gleichzeitig mit Manfred Senator der Stadt Rom wurde, entgegen.
Die großen kirchenpolitischen Themen seiner Zeit konnte Alexander nur unzurei-
chend aufgreifen. Dennoch sind zumeist wenig erfolgreiche Versuche zu vermer-
ken: die Union von lateinischer und griechischer Kirche, das Zusammenleben
zwischen Lateinern und Griechen auf Zypern, Kreuzzug, Widerstand der Chris-
tenheit gegen die Tatarengefahr und Hierarchie (Einsetzung eines maronitischen
Patriarchen in Antiochien, Erhebung Rigas zum Erzbistum). Darüber hinaus be-
mühte er sich um die Behebung offensichtlicher Missstände: eine Frist von nur
sechs Monaten zwischen Wahl und Weihe, Pflicht zum 3Ad-limina-Besuch durch
die Konstitution Execrabilis unter Aufhebung aller allgemein gefassten Dispensen
Einschränkung der Vergabe von Provisionen, durch die Bulle Licet ecclesia (9. 4.
1256) Zusammenfassung zahlreicher eremitisch geprägter Gruppen zum Orden
der Augustiner-Eremiten. 1255 hatte er bereits den Servitenorden bestätigt. Lang-
jähriger Kardinalprotektor der Franziskaner und der Klarissen (de facto seit 1227),
behielt Alexander als Papst seine Vorliebe für die Bettelorden bei, erweiterte den
Spielraum der Inquisition, ließ Klara von Assisi heiligsprechen, wandte sich gegen
die Seelsorgebeschränkungen für diese Gruppen, indem er Bestimmungen seines
Vorgängers durch die Bulle Nec insolitum (22. 12. 1254) außer Kraft setzte und unter
Abweisung heftiger Angriffe das Recht der Mendikanten sicherstellte, an der Pa-
riser Universität lehren zu dürfen (Bulle Quasi lignum vitae vom 14. 4. 1255). Glei-
chermaßen verurteilte er aber den attackierten „Liber Introductorius“ des Gerardo
di Borgo San Donnino (23. 10. 1255) und verbot die Disputationen zwischen Laien
und Häretikern (Corpus Iuris Canonici VI0 5, 2, 2). ludwig vones
Literatur: F. Tenckhoff: Papst Alexander IV. Paderborn 1908; S. Sibilia: Alessandro IV.

Anagni 1961.

Alexander V. (26. 6. 1409–3. 10. 1410), vorher Petrus Philargis (auch Philaretus oder
Petrus von Candia), erster Papst der Pisaner Oboedienz im Abendländischen Schis-
ma, * 1340 Kreta, † Bologna. Seit 1357 Franziskaner; nach Studien in Padua, Ox-
ford und Paris dort und in Pavia Lehrtätigkeit, wobei er als Theologe von hohem
Rang galt. Durch Förderung der Visconti Bischof von Piacenza (1386), Vicenza
(1388) und Novara (1389); 1402 Erzbischof von Mailand, 1405 durch Innozenz VII.
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Kardinal. Als solcher v. a. diplomatische Tätigkeit. Hatte maßgeblichen Anteil am
Konzil von Pisa, das ihn zum Papst wählte. Alexander wirkte mit Erfolg für die
Anerkennung der Pisaner Oboedienz. In der Italienpolitik wandte er sich Lud-
wig II. von Anjou zu, der ihn dafür bei der Eroberung des 3Kirchenstaates unter-
stützte. johannes grohe

Alexander VI. (11. 8. 1492–18. 8. 1503), vorher Rodrigo de Borja (Borgia), * wohl
1. 1. 1431 Játiva bei Valencia; wurde durch seinen Onkel Calixtus III. 1456 Kardi-
nal und 1457 Vizekanzler. Inneres Gleichgewicht und Einflussbeschränkung der
Großmächte bezüglich Italiens sowie seine Familienpolitik standen im Vorder-
grund des Pontifikats. 1495 erzwang er zusammen mit der Heiligen Liga den Rück-
zug Karls VIII. von Frankreich, näherte sich aber 1499 Ludwig XII. an. Nach frü-
heren Vorbildern belehnte er 1493 Kastilien mit den neu entdeckten Ländern und
bestätigte 1494 im Vertrag von Tordesillas die Aufteilung spanischer und portugie-
sischer Expansionsinteressen. Mit seinen Kindern betrieb er eine zielbewusste
Dynastiepolitik, mit Hilfe seines Sohnes und Condottieres Cesare Borja die Zen-
tralisierung des 3Kirchenstaates (Romagna). Er begünstigte strenge Ordensrich-
tungen; Girolamo Savonarola geriet mit ihm erst wegen der Frankreichpolitik in
Konflikt. Alexanders offen unmoralischer Lebenswandel wurde von Zeitgenossen
v. a. aus politischen Gründen attackiert. winfried eberhard
Literatur: M. Brion: Les Borgia. Paris 1979; S. Schüller-Piroli: Die Borgia-Päpste

Kalixt III. und Alexander VI. München 1980.

Alexander VII. (7. 4. 1655–22. 5. 1667), vorher Fabio Chigi, * 13. 2. 1599 Siena. Dort
philosophische, juristische und theologische Studien. 1628 in päpstlichem Dienst:
1629 Ferrara (Vizelegat), 1635 Malta (Inquisitor), 1639 Köln (Nuntius, 1644–49 als
Mediator des Westfälischen Friedens
in Münster), 1651 Staatssekretär. Per-
sönlich frommer, erfahrener Diplomat
mit literarischen Interessen und Ver-
bindungen, als Kandidat der politisch
unabhängigen Kardinäle gewählt.
Schwerer Prestigeverlust im Streit mit
Frankreich (demütigende Friedens-
bedingungen von Pisa, 12. 2. 1664),
nicht aufgewogen durch die Aufhebung
des venezianischen Jesuitenverbots
(Paul V.) als Preis für die päpstliche
Hilfe gegen die Türken. Als Staats-
sekretär beseitigte er die Protektions-
wirtschaft Innozenz’ X. und verlegte
das Schwergewicht in die 3Kongrega-
tionen; er kehrte trotz anfänglicher
Ablehnung wieder zum 3Nepotismus Alexander VII.
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zurück, wenn auch ohne wesentlichen Einfluss der Nepoten auf die Geschäfte. Die
kirchlich wichtigsten Maßnahmen seines Pontifikats waren: 1) Dekret der Pro-
paganda-Kongregation zugunsten der chinesischen Jesuitenmission (23. 3. 1656);
2) zwei Konstitutionen gegen den Jansenismus (16. 10. 1656, 15. 2. 1665); 3) zwei
Verurteilungen des Laxismus (24. 9. 1665, 18. 3. 1666). Seine Förderung von Kunst
und Wissenschaften lebt besonders fort in den von ihm gegründeten Bibliotheken
Chigi und Alessandrina (3Vatikanische Bibliothek) und in Meisterwerken Gio-
vanni Lorenzo Berninis (3Sankt Peter). konrad repgen

Alexander VIII. (6. 10. 1689–1. 2. 1691), vorher Pietro Ottoboni (Familie 1646 ge-
adelt), * 22. 4. 1610 Venedig; Jurastudium in Padua, seit 1630 im kurialen Dienst,
1642 Rotaauditor, 1652 Kardinal, 1654–64 Bischof von Brescia, seither venezia-
nischer Kardinalprotektor, 1667–69 Datar. Als unabhängiger Zelante gewählt, er-
strebte er durch äußerste Nachgiebigkeit eine kirchlich-politische Aussöhnung des
Papsttums mit Ludwig XIV.; nachdem sie scheiterte, verurteilte er das Staatskir-
chenrecht der vier gallikanischen Artikel, zuvor bereits dogmatisch 31 jansenisti-
sche Sätze. Der politische Annäherungsversuch an Frankreich bedingte eine Ab-
kühlung der Beziehungen zum Kaiser. Bei Truppenbewegungen im Kirchenstaat
für Venedigs Türkenkrieg kam es 1690 zu Unruhen, trotz erleichternder Steuer-
und Wirtschaftspolitik. Mit Alexander kehrten die Päpste zum Nepotismus zu-
rück. Für die 3Vatikanische Bibliothek kaufte er große Teile der Bibliotheken
Christinas von Schweden. Grabmal in Sankt Peter. Eine Biographie fehlt.

konrad repgen

Anaklet I. (Anenkletos) (79?–91?), heilig, wohl unter Domitian Martyrer; nach
der ältesten römischen Bischofsliste (Irenaeus von Lyon, Adversus haereses III,
3, 3), nach Eusebius von Caesarea (Historia ecclesiastica III, 13) u. a. zweiter
Nachfolger Petri. Die Reihenfolge Linus, Anaklet, Clemens ist die ursprüngliche,
die Reihe Linus, Clemens, Anaklet (Catalogus Liberianus) vor dem 4. Jh. nicht
bezeugt. Das einfachere Cletus wurde offenbar schon früh dem Namen Anaklet
als Abkürzung beigeschrieben. Die Aufspaltung fand Eingang in den römischen
Festkalender (Cletus 26. 4., Anacletus 13. 7.). Der Name Anenkletos begegnet öf-
ters unter Sklaven der Zeit, was auf die soziale Herkunft (ein Freigelassener grie-
chischer Herkunft?) deuten könnte. Der Monepiskopat war in Rom noch nicht
ausgebildet. Eine führende Stellung unter den Presbytern (Episkopen) der rö-
mischen Gemeinde darf als sicher gelten, Näheres ist nicht bekannt. Die Berech-
nung von zwölf Regierungsjahren geht auf das 3./4. Jh. zurück und ist unhis-
torisch. georg schwaiger

Anaklet II., Gegenpapst (14./23. 2. 1130–25. 1. 1138), vorher Petrus (aus der ur-
sprünglich jüdisch-römischen Adelsfamilie der) Pierleoni, * um 1090; zunächst
Mönch in Cluny, 1112 Kardinaldiakon (Santi Cosma e Damiano), 1120 Kardinal-
priester von Santa Maria in Trastevere und Legat Calixtus’ II. Hochgebildet und
von untadeligem Lebenswandel, repräsentierte er eine cluniazensische Spirituali-
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