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Gorgoniu s Ageison, seine r Abs tammun g nac h ein Däne , war eine r de r 

hervorragende n Professore n de r Philosophie , de r Theologi e un d des kano -
nische n Rechte s an de r Wilnae r Akademi e im 17. J a h r h u n d e r t . Sein e wis-
senschaftlich e Tätigkei t ist jedoc h bishe r unerforsch t geblieben . Di e spär -
liche n un d dürft ige n Publ ikat ione n übe r sein Lebe n un d seine Lehr tä t ig -
kei t en tha l te n nu r die wichtigste n biographische n Angaben , die abe r nich t 

imme r genau , manchma l sogar falsch sind. 1 

I n de m folgende n Bei tra g wird versucht , ein e auf da s Quel lenmater ia l 

gestützt e Lebensbeschreibun g Ageisons un d ein e Übersich t übe r seine n 

philosophische n un d kirchenrechtliche n Nachla ß nebs t Besprechun g un d 

kurze r Charakter is ierun g de r dar i n en tha l t ene n Anschauunge n zu bieten . 

1. L e b e n s b e s c h r e i b u n g 

Gorgoniu s Ageison (Ageyson, Ageisson, Aagesen) ist im J a h r e 1604 in 

Kopenhage n geboren. 2 Sein Vater , Johannes , s tudier t e übe r ein J a h r 

(1587/88 ) a m Päpstl iche n Semina r zu Braunsberg , abe r wegen schwache r 

Gesundhei t wurd e er entlassen . Einig e Zei t späte r absolviert e er da s 

philosophisch e S t u d i u m in Olmütz . U m die Wend e de s 16. zu m 17. J a h r -
hunde r t war er Rekto r eine r Schul e in Kopenhagen , wo er sich für die 

Ausbrei tun g de r katholische n Kirch e einsetzte , inde m er u . a. junge Män -
ne r zu m S tud iu m auf da s Semina r zu Braunsber g schickte . I m J a h r e 1605 

wurd e er zu r Verbannun g verurtei l t . E r begab sich infolgedesse n nac h 

Ermlan d un d ließ sich in Röße l nieder , wo er auc h gestorbe n ist. 3 

1) Polsk i Sùownik Biograficzn y [Polnische s biographische s Lexikon] , Bd 1, 
Kraka u 1935, S. 30 (S. B e d n a r s k i ) ; T. O r a c k i : Sùownik biograficzn y 
Warmii , Mazu r i Powiśla [Biographische s Lexikon für Ermland , Masure n un d 
das Weichselland] , Warscha u 1963, S. 2; Encyklopedi a katolick a [Katholisch e 
Enzyklopädie] , Bd 1, Lublin 1973, S. 172 (K. D r z y m a ù a ) ; R. P l e f i k a i t i s : 
Feodalizm o laikotarpi o filosofija Lietuvoj e [Di e Philosophi e de r Epoch e des 
Feudalimu s in Litauen] , Wilna 1975, S. 393, 406. — Angaben übe r Ageison ent -
halte n auch folgende älter e Publikationen : G. A. P a t r i g n a n i : Menologi o 
di pie memori e d'alcun i religiosi della Compagni a di Ges ü . . . , continuat e per 
G. B o e r o , Bd 1, Rom 1859, S. 171—172; J . B e n d e r : Geschicht e de r philoso -
phische n un d theologische n Studie n in Ermland , Braunsber g 1868, S. 65, 70, 71; 
E. d e G u i l h e r m y : Monolog e de la Compagni e de Jesus, Assistance de 
Germanie , second e serie, premier ę partie , Pari s 1899, S. 35—36; S. Z a ù ę s k i : 
Jezuic i w Polsc e [Die Jesuite n in Polen] , Bd 2, Lember g 1901, S. 642, 643; Bd 4, 
Lember g 1905, S. 96. 

2) Gorgonius Ageison, Danus Kopenhagensis annorum 14, venit anno 1618 
in aug. Studet in syntaxi [...] . G. L ü h r : Di e Matrike l des päpstliche n Semi -
nar s zu Braunsber g 1578—1798, Königsber g 1925, S. 73, Nr . 489. 
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Sein Soh n Gorgoniu s s tudier t e seit August 1618 a m Päpstl iche n Semi -
na r zu Braunsberg ; nac h Absolvierun g des Studium s im Fac h Rhetor i k 

t r a t er a m 17. Jul i 1622 in die Gesellschaf t Jes u in Wilna (Provin z Litauen ) 

ein , wo er auc h da s Novizia t durchmachte. 4 I n de n J a h r e n 1625—1628 

studier t e Gorgoniu s Ageison an de r Wilnae r Akademi e Philosophi e be i 

Thoma s Rostog a (Logi k u n d Naturphi losophie) 5 , P a u l Golembeciu s 

(Mathematik ) un d Andrea s Klinge r (Metaphysi k un d wahrscheinlic h auc h 

Ethik) . 

I n de n nächste n dre i J a h r e n w ar Ageison als Lehre r un te re r Klassen 

in Pùock tät ig ; dan n s tudier t e er Theologi e an de r Wilnae r Akademi e 

(1631—1635). Nac h de m d r i t t e n J a h r diese r Studie n empfin g er in Wiln a 

die Pr ies terweihe . I m J a h r e 1636/3 7 absolviert e er in Nieświe ż in Li taue n 

da s Terziat , d. h . ein S tudiu m de s Ordensrechte s un d de r ignatianische n 

Spir i tual i tä t . 1638/3 9 hiel t e r in P u ù t u sk in Masowie n Vorlesunge n übe r 

Moraltheologi e u n d berei te t e sich gleichzeiti g auf Vorlesunge n übe r Phi lo -
sophi e vor. Am 8. J a n u a r 1640 legte e r di e feierliche n Ordensgelübd e 

(Profeß ) ab. 6 

I n de n J a h r e n 1640—1643 las Ageison an de r Wilnae r Akademi e Phi lo -
sophie , wobei e r abwechseln d Vorlesunge n übe r Logik, Naturphi losophi e 

un d Metaphysi k hielt . 

Aus diese r Zei t seine r didaktische n Tätigkei t s t amme n die nachstehen d 

behandel te n These n auf de m Gebiet e de r Naturphilosophie . I m J a h r e 1641 

erwar b Ageison de n damal s mi t de r Doktorwürd e gleichwertige n Magi -
s tergra d de r Freie n Künst e un d de r Philosophie. 7 

3) Ebenda , S. 41—42, Nr . 164. R. W e h n e r (Jesuite n im Norden , Paderbor n 
1974, S. 41 un d 132) gibt unte r Berufun g auf die Arbeit „Et t ärtusend e katolsk t 
liv i Malm ö och Skäne" , Lun d 1972, an , daß Johanne s Ageison Rekto r in Malm ö 
un d nich t in Kopenhage n gewesen un d sein Soh n Gorgoniu s in Malm ö geboren 
worde n sei. Siehe auch V. H e 1 k : Laurentiu s Nicola i Norvegu s S. J., Kopen -
hagen 1966, S. 400. Es ist auch sehr möglich , daß Gorgoniu s bei der Immatri -
kulatio n in Braunsber g stat t Malm ö das damal s bekannter e un d zugleich nähe r 
gelegene Kopenhage n als seinen Geburtsor t angegeben hat . 

4) Bei der Ermittlun g des Lebenslauf s un d des wissenschaftliche n Ertrag s 
von Ageison stützt e ich mich vor allem auf das Quellenmateria l des Jesuiten -
archivs in Ro m (Archivu m Romanu m Societati s Iesu ; weiterhi n zitiert : ARSI) , 
un d zwar auf die Jahreskatalog e (Catalog i breves) aus den Jahre n 1625—1666, 
Lith . 6, Lith . 56 un d Germ . 132, sowie auf die Dre i Jahreskatalog e (Catalog i 
triennales) , Lith . 6—13. Siehe auch die Briefkonzept e der Ordensgeneral e an 
Ageison als Berate r (consültor) seiner Vorgesetzten : des V. Carraf a nac h Brauns -
berg vom 17. 3. 1646 (ARSI , German . 110, S. 337) un d des G . Nicke l nac h Wilna 
aus den Jahre n 1655, 1663 un d 1664 (ARSI , Germ . 110, S. 745, 1082, 1084). 

5) Di e Manuskript e der Vorlesungen übe r Naturphilosophi e (Physik ) von 
Rostog a sind erhalte n geblieben un d in de r Universitätsbibliothe k Wilna 
(F 3—2091) zu finden ; vgl. P l e ć k a i t i s , S. 469, 505. 

6) Informatione s (vor de r Ablegung von feierliche n Ordensgelübden) : ARSI , 
Germ . 112, f. 176; Professi : ebenda , Germ . 11, ff, 116, 100, 103 (eigenhändi g 
geschrieben e Gelübdeformel) . 

7) Anno Domini 1641 a R. P. Fabricio Bamfi Visitatore Societatis Iesu 
Provinciarum Regni Pol. et M. D. L[ithuaniae ] Ùukiszkis sunt promoti: P. 

w 
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I m letzte n J a h r e von Ageisons philosophische r Lehr tä t igkei t an de r 

Wilnae r Akademi e (1642/43 ) ve r t ra t dor t die Moralphilosophi e J a n 

Chądzyński . Von 1643 an hiel t Ageison in Braunsber g Vorlesunge n übe r 

Theologie . I m J a h r e 1645 w u r d e er von de m damal ige n Rekto r de r Wil-
nae r Akademie , Benit o de Soxo 8 , zu m Dokto r de r Theologi e promo -
viert . Wahrscheinlic h began n er im J a h r e 1647 Theologi e an de r Wilnae r 

Akademi e zu lesen . Dies e Vorlesunge n hiel t er bis zu m J a h r e 1651 — mi t 

einjährige r Unterbrechun g 1649/50 , währen d de r er als deutsche r Predige r 

in Warscha u tät i g war. 9 

I n de n J a h r e n 1651—1655 hiel t Ageison an de r Wilnae r Akademi e Vor-
lesunge n übe r kanonische s Recht . Ei n Bändche n von Material ie n für ein e 

Disputat io n ist die überl iefert e Fruch t seine r Arbei t au s diese r Zeit . Einig e 

J a h r e lan g war Ageison Vizekanzle r un d Studienpräfek t an de r Wilnae r 

Akademie . I n de r Zei t vom 2. J u n i 1658 bis zu m 6. Novembe r 1661 w ar e r 

zuers t Vizerektor , dan n Rekto r de s Kollegs zu Braunsberg , wo er infolge 

de r durc h de n Krie g mi t de n Schwede n verursachte n Zers törunge n die 

Studie n ne u organisiere n mußte . 1 0 

Gleichzeiti g propagier t e er de n Katholizismu s un te r de n Protes tanten . 

I n de n dre i letzte n J a h r e n seine s Leben s ü b e r n a h m er verschieden e Be-

Gorgonius Ageison Ph. atq. LL.  Art. M[agister\. Laurea e academica e [... ] in 
Alma Academi a Vilnensi Soc. Iesu , Manuskrip t aus der Czartoryski-Bibliothe k 
in Krakau , Sign.: Kurat . Wil. Nr . 3 (zur Zei t deponier t in der Universitäts -
bibliothe k in Wilna, Sign.: F 2 DC Nr . 1), S. [318]. Da ß Ageison den Doktor -
grad der Freie n Künst e un d der Philosophi e erworbe n hat , bezeugt S. R o -
s t o w s k i : Lituanicaru m Societati s Jesu historiaru m libri decem , recog-
noscent e Joann e Martinov , Paris , Brüssel 1877, S. 434. 

8) Siehe Laurea e academica e (wie Anm . 7), S. [98]; R o s t o w s k i , S. 433. 
9) Infolge der widersprüchliche n Angaben des Quellenmaterial s ist es nich t 

möglich , die Schicksal e Ageisons in diesem Lebensabschnit t genau zu ermit -
teln . Di e „Catalog i breves" sagen aus, daß Ageison in den Jahre n 1643—1649 
Professo r der Theologi e in Braunsber g war. Aus den Dreijahreskataloge n geht 
jedoch hervor , daß er sich in den Jahre n 1648/49 un d 1650/51 in Wilna aufhielt . 
Vgl. Cat . primu s et secundu s Coli . Viln. Ann o 1649, ARSI , Lith . 9, f. 203v un d 
den analoge n Katalo g aus dem Jahr e 1651, ebenda , Lith . 9, f. 238v. 

10) Hist . Coli . Brunsb. , 1655—1660, ARSI , Lith . 40, f. 194— 194v. De r „Cata -
logus triennalis " des Kollegium s zu Braunsber g aus dem Jahr e 1660 enthäl t eine 
Übersich t übe r die Studie n un d Tätigkei t Ageisons von seinem Eintrit t in den 
Orde n bis zum Jahr e 1660 un d dazu ein kurze s charakterliche s Bild seine r Per -
son. Da Ageison damal s Rekto r des Kollegium s zu Braunsber g war un d zu seinen 
Pflichte n auch die Sammlun g un d Übersendun g dieser Angaben an die Provinz -
kuri e gehörten , ist anzunehmen , daß diese Angaben genau sind : P . Gorgonius 
Ageison Danus. Annorum 56. Valetudinis mediocris. Societatem ingressus 17. Iulii 
1622. Studuit extra Societatem ad Rhetoricam inclusive. In Societate Rhetoricae 
anno uno. Pfiilosophia e 3. Theologia e 4. Docu.i t Poesi m anni s 3. Rhetorica m 
2. Philosophiam 3. Theologiam moraùem 1. Positivam 2. Ius Canonicum 4. Theo-
logiam 3tiae lectionis 1. Theologiam Scholasticam 8. Fuit Praefectus Scholarum 
Inferiorum anno 1. Superiorum 4. Regens Alumnatus Pontificii 1. Concionator 
4. Vicerector 1. Rector 1. Est Sacrae Theologiae Doctor. Professus 4 votorum 
factus 8 Ianuarii 1640. [von andere r Hand: ] Ingenii, iudicii, prudentiae et 
experientiae bonae. Complexionis temperatae. Valet ad docendum in quavis 
Schola, ad concionandum, ad conversandum cum proximis. ARSI , Lith . 12, f. 5. 

http://Docu.it
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rufspflichte n in Wilna un d Braunsberg . I n Braunsber g ist er a m 9. J a n u a r 

1665 gestorben. 1 1 

Von seine n Zeitgenosse n wie auc h von de r Nachwel t wurd e Ageison 

für eine n hervor ragende n Gelehr te n gehalten . Leide r gibt es abe r kein e 

Spu r von seine n Schrifte n bzw. Skripten , die un s übe r de n Inhal t seine r 

Vorlesunge n unter r ich te n könnten . Dahe r könne n zu r Wiedergab e seine r 

philosophische n sowie rechtswissenschaftliche n Anschauunge n n u r die 

von ih m verfaßte n Unter lage n für wissenschaftlich e Disputat ione n ver-
wer te t werden . 

2. D e r p h i l o s o p h i s c h e N a c h l a ß 

Da s bibliographisch e Materia l en thä l t keine n philosophische n Nachla ß 

von Ageison. Ers t die Forschungen , die die Bearbei tun g eine r möglichs t 

vollständige n Bibliographi e de r jesuitische n Philosophi e u n d de r philoso -
phische n Lehrbüche r de r Jesui te n im Pole n de s 17. J a h r h u n d e r t s zu m 

Ziel e ha t ten , ermöglichte n es, die philosophische n Anschauunge n von 

Ageison zu ermit te ln . Di e mi t philosophische n Studie n zusammenhängen -
de n Skr ip te n un d Schrifte n erscheine n in de n Bibliographie n meis t un te r 

de n Name n de r Defendenten , also de r Studenten , die in öffentliche n 

Disputat ione n bes t immt e These n verteidigten . Hingege n bleib t de r Nam e 

de s Thesenverfasser s in de m Mater ia l nich t selten ungenannt . Aus de r 

Lehrprax i s de r Jesuitenschule n sowie andere r Schule n ist bekannt , da ß 

Verfasser von These n un d sonstige n Disputat ionsmater ia l s nich t de r De -
fendent , sonder n de r im jeweiligen Schuljah r Philosophievorlesunge n ab -
hal tend e Professo r war , de r in de r Rege l auc h die Disputat io n leitete . 

Auf G r u n d diese r Fests tel lun g h a t m a n versucht , de n Name n de s Ver-
fassers mi t Hilf e von Quelle n des römische n Jesui tenarchiv s zu ermit te ln . 

Anhan d d e r Jahreskata log e („Catalog i breves") sowie de r Drei jahres -
katalog e („Catolog i t r iennales" ) kan n m a n feststellen , wer in de m be -
treffende n J a h r Vorlesunge n übe r Philosophi e gehal te n ha t . Auf diese 

Weise h a t m a n Ageison als Verfasser eine s kle ine n Werke s mi t de m Tite l 

„Mundu s philosophicus " ermit te l t . Es en thä l t ein e Zusammenste l lun g von 

These n für ein e an de r Wilnae r Akademi e durchgeführt e Disputat io n 

zwecks Er langun g de s Magistergrades . Di e Schrif t „Mundu s philosophi -
cus " erschein t in de r „Bibliografi a Polska " [Polnisch e Bibliographie ] von 

K. E s t r e i c h e r un te r de m Name n Andrea s Venceslau s Borzęcki , eine s 

au s Böhme n s tammende n S tudente n de r Wilnae r Akademi e un d Alumne n 

des Päpstl iche n Seminars , de r d e r Verteidige r de r These n war. 1 2 Diese s 

Wer k befinde t sich mindesten s in zwei Bibliotheken . 

11) ARSI , Hist . Soc. 48, f. 56v (Defuncti) ; Defunct i in Coli . Brunsb . S. J . ab 
a. 1661—1665 inclusive, ebenda , Lith . 61, f. 286—287 (Nekrolog) . Siehe auch J . 
P o s z a k o w s k i : D e viris illustribu s Prov . Lithuaniae , Manuskrip t Nr . 1536, 
S. 3, im Archivum S. J . in Krakau . 

12) K. E s t r e i c h e r : Bibliografia polska [Polnisch e Bibliographie] , Bd XXI, 
Kraka u 1906, Ergänzunge n un d Berichtigungen , S. II , unte r dem Stichwort : 
Borzęcki , Andrea s Venceslaus . Exemplar e dieser Schrif t befinde n sich in der 

57° 
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Aus de r Biographi e Ageisons geh t hervor , da ß er in de n J a h r e n 1640— 

1643 an de r Wilnae r Akademi e Vorlesunge n übe r Philosophi e hielt , un d 

zwar führt e er ein dreijährige s S tudiu m für Logik, Naturphi losophi e un d 

Metaphysi k durch . Mathemat i k un d Ethi k wurde n von andere n Lehrkräf -
te n vorgetragen . Di e scho n e rwähn t e Thesenzusammenstel lun g betriff t 

die Naturphilosophi e im wei tere n Sinne , un d da Ageison im Studienjah r 

1642/4 3 nich t übe r Naturphilosophie , sonder n Metaphysi k las, stellt 

sich die Frage , ob Ageison als Verfasser diese r These n betrachte t werde n 

kann . Wie abe r au s de m Titelblat t de r Schrif t hervorgeht , wurd e die 

Disputat io n als Magisterprüfun g veransta l te t . De n Tite l eine s Magister s 

de r Philosophi e konnt e ma n damal s ers t nac h Absolvierun g eine s drei -
jähr ige n S tud ium s de r Philosophi e erwerben . Übe r die Absolvierun g de s 

dreijährige n Phi losophiestudium s schreib t Borzęck i selbst in seine r Dedi -
kat io n de r Thesen. 1 3 Auf de r Titelseit e ist noc h die Angabe enthal ten , da ß 

Borzęck i im dr i t t e n J a h r e seine s Studium s Vorlesunge n übe r Metaphysi k 

un d Ethi k besuch t hat , also in de r Zeit , als Metaphysi k von Ageison un d 

Ethi k von J a n Chądzyńsk i gelesen wurde . 

Di e These n für ein e Disputation , die zu m Abschlu ß des S tud ium s als 

ein e Art Prüfun g zwecks Er langun g eine s wissenschaftliche n Grade s s tat t -
fand , wurde n in de r Rege l von de m Professo r verfaßt , de r da s dreijährig e 

Stud iu m geleite t un d Vorlesunge n übe r Logik, Naturphi losophi e un d 

Metaphysi k gehal te n ha t te . Mathemat i k (währen d des zweite n Studien -
jahres ) un d Ethi k (währen d des dr i t te n Studienjahres ) wurde n als Neben -
fäche r betrachtet . Aus diese m G r u n d e ware n die an die Ver t re te r diese r 

Diszipline n gestellte n Anforderunge n wesentlic h niedriger ; diese Lehre r 

konnte n ein e Disputat io n nich t leiten . 

Aus de n obe n angeführte n Gründe n ist also Ageison als Verfasser de r 

These n „Mundu s philosophicus " zu betrachten . Widme n wir jetz t unser e 

Aufmerksamkei t de n bibliographische n Angabe n un d de m Inha l t dieses 

Werkes . 

Tite l un d bibliographisch e Ein t ragun g lau ten : 

Mundus philosophicus [... ] Abrahamo Woyna  [... ] Episcopo Vilnensi, Can-
cellario Almae Academiae Vilnensis S. I.  [... ] dedicatw s et defensus ab Andrea 

Venceslao Borzęcki, Bohemo, Summi Pontificis alumno, laureae magisterii phi-
losophici candidato et in eadem Academia metaphysices et ethices auditore. 

Anno 1643. 

Vilnae, Typis Academicis Societatis Iesu [1643], 4°, 12 nich t numeriert e 
Blätter. 14 

Nationalbibliothe k in Warschau , Sign.: XVII. 3. 1558, un d in der Universitäts -
bibliothe k in Wilna, Sign.: III—11519 . 

13) Mundum  philosophicum, quem in Alma Academia Vilnensi sedulus 
triennio perlustravi [...] . F . 2, Anfang. 

14) Siehe Anm . 12. 
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Di e Thesensammlun g besteh t au s sieben Haupt te i le n mi t insgesam t 54 

ziemlic h umfangreiche n Thesen . Di e nachstehend e Übersich t enthäl t zu -
gleich Angabe n übe r die Blat t -  un d Thesenzählung : 

Blat t 2 — 2 V: Dedikatio n für Bischo f Woyn a 15, unterschriebe n von 

Borzęcki ; 

De corpore (These n I—VIII) ; 

D e coelo et coelestibus ( IX—XIII) ; 

D e elementis (XIV—XXX); 

D e viventibus et sentientibus (XXXI—XXXIX) ; 

De homine (XL—XLIII) ; 

D e Deo (XLIV—XLIX) ; 

De angelis (L—LIV) . 

Di e Schrif t „Mundu s philosophicus " [Di e Welt in philosophische r Sicht ] 

gehör t zwar zu r damalige n Naturphi losophi e (Physik) , umfaß t abe r P r o -
bleme , die gegenwärt i g verschiedene n Wissenschaftszweigen wie de r 

Naturphilosophie , Psychologie , philosophische n Anthropologie , natür l iche n 

Theologi e un d auc h de r Astronomie , Physik , Chemi e un d Theologi e (D e 

angelis) angehören . 

Di e eigentlich e Naturphilosophie , d. h . die Physik , ist nac h Ansich t 

Ageisons ein e wahr e Wissenschaft , un d zwar ein e spekulative , dere n adä -
quate r Gegenstan d ein substantiel le r Körpe r ist, de r als ein Ganze s zu 

betrachte n ist (corpu s substantiale completum, Thes e I) . Es gebe dre i 

Prinzipie n seine s Werdens , un d zwar : die Materie , die Pr iva t io n (privatio) 
un d di e Fo r m selbst, dagegen seien die Prinzipie n des scho n en ts tandene n 

Körpers : Mater i e un d Form . Di e Mater i e sei ein e rei n passive Potenz , 

doc h sie besitze ein e part iel l e Subsistenz , ih r e eigen e Existen z un d ein e 

noc h nich t bes t immt e Quant i tä t . 1 6 Di e „Ursache " sei das , was von selbst 

zu m Ents tehe n de r Essen z beitrage. 1 7 Ageison n i m m t nac h Aristotele s ein e 

vierfach e Ursächlichkei t an , u n d zwar : Stoffursache , Formursache , Wirk-
ursach e un d Zweckursache . Zweckmäßige s Wirke n sei grundsätzlic h Kenn -
zeiche n de r freien Seienden , abe r zweckmäßige s Wirken , obwoh l dor t un -
vollkommen , kennzeichn e auc h die Tiere . 

Ei n glückliche s Zusammentreffe n von Umstände n (fortuna) un d Zufal l 

bildete n akzidentiell e Ursachen , da s Schicksa l dagegen sei ein Merkma l 

all dessen , was veränder l ic h sei, abe r von de r Vorsehun g Got te s abhänge . 

Di e stetige Ausdehnun g (continuum)  besteh e au s kleinste n Natur te i l -
che n (Atomen) , die zwar physikalisc h un d innerlic h untei lbar , doc h m a t h e -

15) Abraha m Wojna war 1631—1649 Bischof von Wilna. Vgl. Z. S z o s t k i e -
w i c z : Katalo g biskupó w obrz . ùac. przedrozbiorowe j Polsk i [Katalo g de r 
lateinische n Bischöfe Polen s vor den Teilungen] , in : Sacru m Polonia e Mille -
nium , Bd 1, Ro m 1954, S. 587. 

16) [Materia ] pura est potentia passiva, habet tarnen actum entitativum. 
[... ] Ut partiali subsistentia et propria existentia, ita et quantitate secundum 
interminatas rationes coaeva sibi gaudet (Thes e II) . 

17) Causa est qua e per se influit producendo essentiam (Thes e IV). 
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matisch und äußerlich tei lbar seien.18 Was die Probleme der Bewegung, 
der Zeit und des Raumes betrifft, folgt Ageison im allgemeinen Aristote-
les, obwohl er sich nicht auf ihn beruft. Bemerkenswer t ist eine ziemlich 
umfangreiche Behandlung des Problems der vier Elemente (Feuer, Luft, 
Wasser, Erde; Thesen XIV—XXX). In der Darstel lung dieser Probleme 
wird der Einfluß der aristotelischen Philosophie und des damaligen Stan-
des der Naturwissenschaften deutlich sichtbar. 

In der Psychologie beschäftigt sich Ageison mit dem Problem der Seele 
und definiert sie — ähnlich wie Aristoteles — als den ersten Akt des 
physischen organischen Körpers, der das Leben potentiell in sich trägt . 
Die Seele bilde die Form des Lebewesens und sei entweder vegetativ, 
sensitiv oder rational. Die rat ionale Seele befinde sich als ein Ganzes im 
ganzen Körper und in einzelnen Körpertei len. Ein Lebewesen habe nur 
eine einzige Form; es gebe keine Teilformen, wie e twa die der Körper-
haftigkeit (forma corporeitatis). 

Die fünf Außensinne unterschieden sich untere inander durch spezifische 
Ziele, auf welche sie gerichtet seien. Der einzige innere Sinn habe seinen 
Sitz im Gehirn. 

Ein besonderer Thesenkomplex wurde dem Menschen gewidmet (De 
homine). Der Mensch sei von Got t zum König aller Geschöpfe best immt. 
Er habe eine ihrem Wesen nach geistige Seele, die einfach (also nicht zu-
sammengesetzt) sei, seine — des Menschen — währe Form bilde und die 
vegetative und sensitive Seele enthalte . Die menschliche Seele werde un-
mit te lbar von Gott geschaffen, und zwar in dem Augenblick, da der 
menschliche Körper schon zum Ausführen seiner Funkt ionen fähig sei. Vor 
der menschlichen rat ionalen Seele stehe keine andere. Nur der Mensch 
selbst besitze Vers tand und Wille. Das Wollen t re te erst als Folge der 
Erkenntnis auf. Die Erkenntn is dagegen erfolge auf Grund der Vorstel-
lung eines Gegenstandes (phantasma) un te r Mitwirkung des akt iven Ver-
standes, der das intentionale Bild des Gegenstandes in sich aufnehme und 
es dem passiven Verstand über t rage . Zwischen diesen beiden Funkt ionen 
des Verstandes gebe es keinen Unterschied. 

Am Schluß des Prozesses der intellektuellen Erkenntn is stehe das ver-
bum mentis, das geistige Bild des Gegenstandes, d. h. ein Begriff. Einfache 
Wahrnehmung, das Urteil und der Schluß seien die Hauptak te des 
menschlichen Verstandes. 

Die Thesensammlung von Ageison en thä l t auch einige die natürliche 
Theologie betreffende Feststellungen. Got t sei das absolute, einfache und 
seinem Wesen nach unendliche und einzige Sein (ens a se). Der Mensch 
könne seine Existenz klar e rkennen. Die Welt sei in der Zeit (im Verlauf 
von sechs Tagen!) von Gott erschaffen worden. Mit den geschaffenen Ur -
sachen (Geschöpfen) wi rke Got t allein im Tun des Guten, nicht aber des 
Bösen mit. Diese Mitwirkung sei mit dem Wirken der Geschöpfe identisch. 

18) [...] Continuum componitur ex minimis naturalibus physice et intrinsece 
indivisibilibus, mathematice et extrinsece divisibilibus (These VI). 
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dere n Wirkun g bzw. Beachtungspflich t un d schließlic h von de r Gesetzes -
auslegun g un d Rechtsunkenntni s (ignorantia) handeln . Di e letzte n zwei 

Kapite l sind n u r lose mi t de n Dekreta le n verbunde n un d bilde n eine n 

unmi t te lbare re n Bei t ra g des Verfassers. Da s VI. Kapi te l enthäl t Ände -
rungsvorschläg e zu m Zivilrecht , un d im VII . Kapi te l sind die von de m 

allgemein e Kirchenrech t abweichende n Bräuch e zusammengestel l t . 

D a die Kapite l I—V sich grundsätzlic h auf die Dekre ta le n stützen , inde m 

sie sich meisten s auf Wiederholun g dor t en tha l tene r Bes t immunge n be -
schränken , werde n hie r n u r die in teressantere n Problem e e rwähnt . Aus-
führliche r sollen dagegen die Kapi te l VI un d VII behandel t werden , weil 
sie die Änderungsvorschläg e zu m Zivilrech t en tha l te n un d dahe r größer e 

Bedeutun g haben . 

Di e Grunddefini t io n des Rechte s wurd e in diese r Dissertatio n von 

Thoma s von Aquin übernommen . Demgemä ß ist da s Rech t „ein e Nor m de s 

richtige n Handelns , die de m Volk durc h die Staatsgewal t mi t de m gleich-
zeitigen Willen, da s Volk zu r dauernde n Beachtun g diese r Nor m zu ver-
pflichten , bekanntgegebe n wird". 2 3 Di e gesetzgebend e Gewal t de r Kirch e 

unterscheid e sich von de r weltliche n durc h ihre n Ursprung , Gegenstan d 

un d Zweck . Di e weltlich e Gewal t sei de r kirchliche n untergeordne t (subor-
dinata).  Jedoc h erstreck e sich be i normale n Verhäl tnisse n die päpstlich e 

Gewal t nich t au f d i e Angelegenheite n de r S taa te n un d umfasse auc h kein e 

weltliche n Probleme . Di e Beschlüsse de r Landes- , Provinz - un d Diözesan -
synode n bedürften , wen n sie mi t allgemei n gel tende m Rech t bzw. de n 

allgemeine n Bräuche n nich t in Widerspruc h stehen , keine r päpstliche n 

Genehmigung . Jedoc h sei für die Gültigkei t eine r Bischofswah l ein e päpst -
lich e Bestät igun g unbeding t erforderlich . Mi t Erlaubni s des Domkapitel s 

un d des Kleru s dürf e de r Bischo f u m ein Subsidium charitativum bi t ten , 

abe r er dürf e es nich t von de n Arme n verlangen . 

Mi t de m Wor t Epikia wird ein e Art de r Auslegun g von Rechtsvorschrif -
te n bezeichnet , die un s er laub t anzunehmen , da ß ein Fal l wegen beson -
dere r Umständ e im allgemeine n Rech t nich t vorgesehe n war . Solch e Aus-
legungsar t des Rechte s durft e nac h de r vorl iegende n Schrif t von Pr iva t -
persone n in folgende n Fälle n un d nac h folgende n Grundsätze n ange -
wand t werden : 

1. wen n ein Zusammentreffe n von zwei Rechtsgebote n vorliege, die nich t 

gleichzeiti g beachte t werde n könnten ; in diesem Fal l dürf e ma n da s min -
de r wichtige Gebo t unbeachte t lassen ; 

2. wen n die Beachtun g eine s Gesetze s da s höhers tehend e G u t e verh indere ; 

3. wen n die Beachtun g eine s konkre te n Gesetze s zu schwieri g un d wen n 

mi t Gewißhei t anzunehme n sei, da ß es de r Gesetzgebe r nich t so s tren g 

gemein t hab e (Conclusi o XLIX) . 

Wen n es in eine r fragliche n Sach e zwei verschieden e Meinunge n de r 

Doktore n gebe, ein e „wahrscheinliche " — im Sinn e „wahrscheinlic h rich -

23) Lex quasi lecta vivendi reguùa et norma, rede definitur a S. Thoma sie: 

Est reeta agendorum ratio, a publica potestate communitati denunciata,  cum 

voluntate eam perpetuo obligandi (Conclusi o II) . 
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t ige" — und eine „wahrscheinlichere" (probalilior), d. h. wahrscheinlich 
noch richtigere, dürften Richter sowie Pr ivatperson der wahrscheinlich 
richtigen Meinung folgen und die wahrscheinlich noch richtigere unbe-
achtet lassen (Conclusio LVI). Ageison war also Anhänger des Probabi -
Iismus. 

Im VI. Kapitel wurden interessante Änderungsvorschläge zum Zivil-
recht auf der Grundlage der Kirchengesetze vorgebracht. Die meisten An-
träge beziehen sich auf das polnische Zivilrecht. 

Ageison fordert z. B. den Erlaß eines Verbots der Eheschließung zwi-
schen Geschwisterkindern, die das Zivilrecht zuließ. 

Den Best immungen des Zivilrechtes gemäß wurde die Ehe zwischen 
einem Entführer und einer Entführ ten als ungült ig betrachtet . Nach Agei-
sons Ansicht sollten diese Rechtsvorschriften im Sinne des Beschlusses des 
Konzils von Trient 2 4 geänder t werden. Eine solche Ehe sollte ungült ig 
bleiben, solange sich die Entführ te in der Gewalt des Entführers befände. 
Wenn sie aber ihre Freihei t und Sicherheit wiedergewonnen hä t te und 
trotzdem den Entführer zum Ehemann haben wollte, solle eine solche 
Ehe für rechtsgültig erk lär t werden. Auch die Zivilrechtsvorschriften über 
Personen, die nach Auflösung einer Ehe eine zweite zu schließen beab-
sichtigen und sich dadurch strafbar machen, müßten aufgehoben bzw. 
geänder t werden. Eine Änderung erforderten auch die Vorschriften, die 
einen Scheidebrief oder eine Ehescheidung zuließen. Nach Ageison sind 
auch die Vorschriften ungültig, welche eine Eheschließung zwischen Pe r -
sonen verschiedenen Standes verbieten. Die Rechtsvorschriften, welche 
den Frauen untersagen, eine Ehe ohne Zust immung des Vaters oder der 
Brüder zu schließen, seien auf Grund des Kirchenrechts als ungül t ig zu 
betrachten. 

Der Ehemann oder der Vater dürfe seine beim Ehebruch er tappte Ehe-
frau bzw. Tochter nicht töten; die Zivilgesetze, die das zulassen, seien 
durch das Kirchenrecht aufgehoben. Der Vater sei verpflichtet, seinen 
unehelichen Kindern Unterhal t zu gewähren; aus dem Naturgesetz gehe 
nämlich hervor, daß sowohl die ehelichen als auch die unehelichen Kin-
der zu unterha l ten und zu erziehen seien. Auf den El tern laste auch die 
Pflicht, ihren körperlich oder geistig k ranken Kindern Unterhal t zu 
geben. 

Ohne jeden Grund er lauben nach Ageison die Zivilgesetze dem unge-
setzlichen Grundbesitzer aus den zu Unrecht (malae fidei) besetzten Gü-
tern Nutzen zu ziehen, sogar sie durch Ersitzung zum Eigentum zu 
machen. 

Die Gesetzbestimmungen, laut denen zur Aufsetzung einer rechtsgül-
tigen letztwilligen Verfügung fünf bis sieben Zeugen erforderlich seien, 
dürften bei frommen Werken (ad pias causas) nicht angewendet werden; 

24) Vgl. Concilium Tridentinum, sessio XXIV vom 11. 11. 1563, Canones super 
reformatione circa matrimonium, cap. VI, in: Conciliorum Oecumenicorum 
Decreta, Basel, Barcelona, Freiburg, Rom, Wien 51973, S. 734. 
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hierbei genügten zwei bis drei Zeugen. Nach dem Zivilrecht sei man 
nicht verpflichtet, ein Versprechen (promissio) bzw. eine einfache Verein-
barung (pactum nudum) einzuhalten. Vor seinem Gewissen (in foro 
conscientiae) sei jedoch jeder verpflichtet, eine solche Vereinbarung ein-
zuhalten. Ähnlich verhalte sich die Sache mit dem einer abwesenden Per-
son gegebenen Versprechen. 

Nach dem Zivilrecht sei ein Erbe verpflichtet, alle Schulden des Erb-
lassers zu begleichen, auch wenn der Nachlaß dazu nicht ausreichte. Vor 
seinem Gewissen sei er aber dazu nicht verpflichtet. 

Gemäß dem Zivilrecht unterlägen die Wahrsager (magi) und Zauberer 
(venefici), die Regen, Wind und Hagel behexten, keiner Strafe, vielmehr 
könnten sie belohnt werden, obwohl ein solches Handeln durch das Kir-
chenrecht verboten sei. Nach dem Zivilrecht dürfe man in einer Straf-
sache (in causa sanguinis, d. h. bei Mord, Totschlag oder Körperverletzung) 
den Kläger bestechen (accusatorem corrumpere); das sei jedoch durch das 
Kirchenrecht verboten. 

Im VII. Kapitel werden die vom Kirchenrecht abweichenden Gepflo-
genheiten bzw. Bräuche zusammengestellt; einige von ihnen werden nach-
stehend aufgeführt. 

Mit „Korruption" (corruptela) bezeichnet Ageison Vergehen bei kirch-
lichen Wahlen, durch die ihre Freiheit behindert oder beeinträchtigt wur-
de, z. B. bei der Wahl eines Bischofs, die zugleich von Laien und Kanoni-
kern durchgeführt wurde. Die Laien seien als Stifter nur zur Ernennung 
von Priestern berechtigt. Recht und billig sei auch der Brauch, eine Wahl 
(z. B. zum Pfarrer) von den Priestern durchführen zu lassen und den 
Landesherrn von der Wahl in Kenntnis zu setzen, um sich auf diese 
Weise über etwaige Einwände gegen den Gewählten erkundigen zu 
können. 

Die Zuerkennung von Präbenden und Benefizien durch Laien sei un-
rechtmäßig und dürfe keiner Verjährung unterliegen, da die Verteilung 
von Benefizien einen kirchlichen Charakter habe. 

Der Brauch, einige kirchliche Ämter oder Patronate gleichzeitig ohne 
Seelsorgerpflichten zu bekleiden, müsse aufgehoben werden. Niemand 
dürfe mehrere Benefizien auf einmal haben, wenn nur eines von ihnen 
für den Lebensunterhalt des Inhabers ausreiche. 

Der Brauch, den Kirchenzehnt nicht entrichten zu müssen, könne rechts-
kräftig werden, zumal wenn die Priester ihn nicht verlangten bzw. nicht 
benötigten; jedoch sei die Einrichtung der Kirchenzehntleistung selbst für 
recht und billig zu halten. 

Ageison ist auch der Meinung, daß manche Bräuche viele Kirchenge-
setze aufgehoben hätten, besonders jene, welche sich auf das Fasten und 
die Beachtung von bestimmten Kirchenfesten bezögen. 

Seine Thesen beschließt Ageison mit 71 Rechtsgrundsätzen (Axiomata 
seu sententiae iuris de constitutionibus seu legibus). Sie wurden meist 
dem damaligen Kirchenrecht und dessen Kommentaren, besonders den-
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jenigen des Henricu s de Segusia, Kardinalbischo f von Osti a (f 1271), de r 

die Dekre ta le n Paps t Gregor s IX . komment ie r t hat te , sowie auc h Schrif -
te n andere r Verfasser, wie z. B. Aristoteles , en tnommen . 

I n de m erste n Tei l de r Dissertatio n (Kap . I—V) stütz t de r Verfasser 

sein e Ausführunge n hauptsächlic h auf die Dekreta le n Gregor s IX . un d 

auf dere n Ergänzungen , di e größtentei l s durc h da s Konzi l von Tr ien t vor-
genomme n worde n sind . Es sind abe r auc h die Anschauunge n vieler spä-
te re r Theologe n un d Kanonisten , u . a. diejenige n von Doming o de Sot o 

O P (1495—1560), Tiraqueau , J u a n Azor SJ (1536—1603), St . Menochius , 

J u a n Sanche z ( t 1624), Francisc o de Suäre z SJ (1548—1617), Agostinh o 

Barbos a (1590—1649) un d Pawe ù Piaseck i (1579—1649), de m polnische n 

Verfasser des oftmal s herausgegebene n Werke s „Praxi s episcopalis" , be -
rücksichtig t worden . 

De r zweite Tei l de r Dissertatio n (Kap . VI un d VII ) ha t eine n anderen , 

meh r selbständige n Charakter . I n Anlehnun g an da s Kirchenrech t schläg t 

de r Verfasser hie r viele Änderunge n de s Zivilrecht s vor, besonder s de s 

polnischen . Wie au s de n obigen Betrachtunge n hervorgeht , wa re n viele 

diese r Änderungsvorschläg e berechtig t un d an de r Zeit . Es ist zu ver-
muten , da ß sie eine n gewissen Einflu ß auf da s polnisch e Zivilrech t aus -
geüb t haben . 

Ageisons „Conclusione s canonicae " umfasse n zwar n u r eine n Tei l de s 

Rechtes , jedoc h bezeuge n sie auf Grun d de r Berücksichtigun g von zwei 

wesentliche n Aspekten , un d zwar des ber ichtende n (I . Teil ) u n d des refor -
merische n Aspekts (IL Teil) , e in verhäl tnismäßi g hohe s Niveau . 

S u m m a r y 

Gorgonius Ageison SJ (1604—1665),  Professor at the Academy of Wilno (Vilnius) 

In his contributio n th e autho r attempt s to presen t a descriptio n based on th e 
sourc e materia ù of Ageison's life an d a survey of th e philosophica l an d 
canonica l writings left by him , while, besides, reviewing th e opinion s expressed 
in thes e works. 

Ageison, a Dane , born in Copenhagen , joined th e Societ y of Jesus in Wilno 
in 1622, an d studie d philosoph y (1625—1628) as well as theolog y (1631—1635) at 
th e Wilno Academy . At th e same Institutio n he rea d philosophy , 1640—1643. 
Fro m thi s tim e date s his Mundus philosophicus (Wilno 1643), a collectio n of 
these s for a disputatio n in th e field of th e philosoph y of naturę . Sinc e 1643 he 
gave lecture s on theolog y in Braunsberg . Fro m 1647 tili 1651 (1649—50 excep-
ted) , Ageison rea d theolog y at th e Wilno Academy , an d also, at th e very place , 
canonica l law (1651—1655). A smali volum e of materia ù for a disputation , 
Conclusiones canonicae de constitutionibus ecclesiasticis et praelatorum 
ecclesiasticorum legislatrice potestate ... (Wilno 1652), is th e transmitte d resul t 
of his work of tha t time . Fo r some years Ageison was vice-chancello r an d 
directo r of studie s at th e Wilno Academy . Fro m 1658 tili 1661 he was at first 
vice-recto r the n recto r of th e College at Braunsber g where he also died . 

Predominantl y Ageison's philosoph y was distinctl y influence d by Aristotle — 
with some questions , however , being represente d in Thoma s Aquinas ' modifie d 
form. Ageison's philosoph y was furthe r essentiall y influence d by Francisc o de 
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Suäre z (th e latter' s oppinion s on matte r an d form, his definitio n of th e cause , 
his rejectio n of a rea l differenc e betweee n active an d passive intelligence) . In 
his conceptio n of th e natur ę of matter , Ageison surprisingl y proves an adheren t 
of th e doctrin e of atomism . I t is remarkabl e tha t Ageison dedicate d a particula r 
comple x of these s to th e Problem s of man . 

Ageison's Conclusiones canonicae consis t of two mai n parts . In th e first on e 
(Chaps . I—V), th e autho r bases his representatio n upo n th e decretal s by Gre -
gory IX an d thei r Supplement s throug h th e Tridentin e Council . But th e opinion s 
of man y mor e moder n theologist s an d canonist s were also take n int o con -
sideration . Th e secon d par t of th e Conclusione s (Chaps . VI an d VII) is mor e 
individua l in character . In connectio n with th e canonica l law Ageison propose s 
man y alteration s of civil law, especially th e Polish on e — man y of which were 
justified an d mad ę at th e prope r time . 


