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Neulateinische Lektüre: Jesuitengelehrsamkeit

HS15
Philipp Roelli

In dieser neulateinischen Lektüreveranstaltung lesen wir, nach einer kurzen Einführung zur 
Geschichte des Ordens, aus drei Werken jesuitischer Gelehrsamkeit. José Acosta beschreibt 
Südamerika in seinem Werk De natura Novi Orbis (1588), der Luzerner Johann Baptist Cysat 
beschreibt die Kometenerscheinung von 1618 und versucht ihre Ursache zu entdecken und 
Rogerus Boscovic (Ruđer Bošković) präsentiert in seiner Theoria philosophiae naturalis  
redacta ad unicam legem virium in natura existentium eine auf Leibniz und Newton 
basierende Atomtheorie. 

Ungefähres Programm 
 

24.2. Hintergrund zur Societas Jesu 

2.3. Lektüre aus der Regel und der Ratio studendi

9.3. / 16.3. / 23.3. / 6.4.Einführung zur Neuen Welt und Lektüre José de Acosta, De natura 

Novi Orbis

13.4. / 20.4. / 27.4. Einführung zu Kometen und Lektüre Johann Baptist Cysat, 

Mathemata astronomica de loco, motu, magnitudine, et causis cometae, 

qui sub finem anni 1618 et initium anni 1619 in coelo fulsit. 

4.5. / 11.5. / 18.5. Einführung zur Gravitationstheorie und Lektüre Rogerus Boscovicius, 

Theoria philosophiae naturalis 

25.5. / 1.6. Reserve und Abschlussbesprechung

Literatur zum Orden und seinem Gründer
• Astráin, Antonio. Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España. 

Madrid 1912-1920.
• Bangert, William V. A history of the Society of Jesus. St. Louis, Missouri 21986.
• Hollis, Christopher. A history of the Jesuits. New York 1968.
• Lacouture, Jean. Jésuites: une multibiographie. 2 Bde. Paris 1991-1992.
• Rahner, Hugo und Leonard von Matt. Ignatius von Loyola. Zürich 1955.
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Der Gründer des Ordens: Ignatius de Loyola

Gründer des Ordens ist der baskische adlige Offizier Ignatius von Loyola (1491–1556). 
Nach einer Kriegsverletzung und einer langen Genesung hatte er eine innere Umkehr erlebt 
und entschied sich Soldat Christi zu werden. Nach einiger Unstetigkeit und Unsicherheit, 
wie er dies am Besten anstellen soll, und nachdem er von der Kirche ermahnt worden war, 
dass es ihm an Bildung fehle für die Seelsorge, begann er Latein, Theologie und die 
Wissenschaften zu studieren. In Paris gründete er 1534 die Gesellschaft Jesu oder Societas  
Jesu (SJ) zusammen mit sechs Mitstudenten: Francisco Xavier, Alfonso Salmerón, Diego 
Laínez, Nicolás Bobadilla (alles Spanier), Pierre Favre und Simão Rodrigues. Die Gesell-
schaft findet schließlich Anerkennung durch die päpstliche Bulle Regimini militantis 
ecclesiae (27.9.1540), nachdem Widerstand aller Art überwunden war. Viele der Gründer 
wurden später heilig gesprochen.

Der Jesuitenorden unterscheidet sich in einigem deutlich von anderen Orden. Er ist 
zentralistisch direkt dem Papst unterstellt ist und nicht den lokalen Bischöfen und der 
normalen Organisation der katholischen Kirche. Er wird von einem Ordensgeneral geführt, 
der auf Lebzeiten von einer Jesuitenversammlung gewählt und vom Papst bestätigt wird. 
Jener hat entsprechend sehr große Macht. Darüber hinaus gibt es keine vorgeschriebene 
tägliche Liturgie: alles was der Jesuit tut, soll Liturgie sein. Mitglieder des Ordens sollten in 
erster Linie in der Lehre und der Mission tätig sein.

In der turbulenten Zeit der Gegenreform (Tridentinum) 1545-63 (mit Unterbrechungen)) 
wurde diese spezielle Struktur des Ordens schnell zu einem wichtigen Instrument der 
Kirche zur Rückgewinnung protestantischer Regionen. Die Jesuiten missionierten und 
führten kostenlose Schulen. Die Gegenreformation hatte dauernden Erfolg in Polen, 
Ungarn, Süddeutschland, Österreich, Frankreich und Belgien; Versuche ohne dauernden 
Erfolg blieben Groß-Schweden, England, Niederlande. Diese Erfolge schufen ihnen 
mächtige Feinde in protestantischen Gebieten, ihre zentralistische Organisation weitere im 
erwachenden Nationalismus im 18. Jh. Das Collegium Romanum in Rom wurde das 
universitäre Zentrum (gegründet 1551 von Ignatius selber; Unterrichtssprache blieb bis 1970 
Latein). Zum ersten Ordensgeneral der Societas wurde der Gründer Ignatius de Loyola 
(1541-56) einstimmig (außer seine eigene Stimme) gewählt. Bis zum Tod des 4. Generals, 
Everard Mercurian, des ersten Nicht-Spaniers, im Jahre 1580 zählte die Societas bereits 
5’000 Mitglieder und missionierte auf allen bekannten Kontinenten. Der 5. General Claudio 
Acquaviva (der erste Italiener) führte den Orden über 30 Jahre und macht ihn zu einer 
politischen und religiösen Größe in Europa.

Die Constitutiones (1540) von Ignatius verlangen absoluten Gehorsam des Jesuiten (“per-
inde ac[si] cadaver”, von daher unser abschätziges “Kadavergehorsam”). Das Ziel in Allem 
sei ad maiorem Dei gloriam. Die Überschriften:

I. De admissione ad probationem

II. Quae ad eos dimittendos pertinet qui ad probationem admissi fuerant et parum apti 

ad Societatem inveniuntur
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III. De iis conservandis et promovendis qui in probatione manent

IV. De iis qui in Societate retinentur instruendis in litteris et aliis quae ad proximos 

iuvandos conferunt. [Längster Teil]

V. De iis qui ad admittendum in corpus Societatis pertinent

VI. De iis qui admissi et in corpus Societatis cooptati sunt quod ad ipsorum personas 

attinet 

VII. De iis quae pertinent ad admissos in corpus Societatis ad proximorum utilitatem 

per vineam Domini distribuendos

VIII. De iis quae conferunt ad eorum qui dispersi sunt cum suo capite et inter se mutuam 

unionem

IX. De iis quae ad caput Societatis et gubernationem ab eo descendentem pertinent

X. De modo quo conservari et augeri totum corpus Societatis in suo bono statu possit. 

Zwei kurze Auszüge:

Quarta pars, Prooemium, [p. 32s.]

Cum scopus, ad quem Societas rectà tendit, sit, suas ac proximorum animas ad finem 

ultimum consequendum, ad quem creatae fuerunt, juvare; cumque ad id praeter vitae 

exemplum, doctrina et modus eam proponendi sint necessaria; postquam in iis, qui 

admissi sunt ad probationem, jactum esse videbitur abnegationis propriae et profectus 

in virtutibus necessarii bonum fundamentum; de litterarum aedificio et modo eis 

utendi agendum erit; quo juvare possint ad magis cognoscendum magisque servien-

dum Deo Creatori ac Domino nostro.

Pars septima, IV,11 [p. 89].

Qui talento praeditus ad scribendos libros communi bono utiles, eos conscriberet, in 

lucem edere non debet, nisi prius Praepositus Generalis eos videat, et aliorum etiam 

judicio et censurae subjiciat; ut, si ad aedificationem fore videbuntur, et non aliter in 

publicum prodeant.

Exercitia spiritualia. 

Ignatius entwickelte kurz nach seiner Umkehr ein spirituelles Übungsprogramm. Er 
entwickelte es während seines 10-monatigen Aufenthalts in Manresa. Kurz zuvor wurde er 
im Kloster Montserrat mit der Devotio moderna vertraut (einer niederländischen Laien-
bewegung, deren Gipfel mit der Imitatio Christi von Thomas a Kempis erreicht wurde). Die 
ursprüngliche spanische Fassung ist erhalten (Ignatius studierte erst später Latein), weite 
Verbreitung fand die lat. Übersetzung, die Ignatius als Büchlein Exercitia spiritualia mit 
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päpstlicher Genehmigung im Jahre 1548 veröffentlichte. General Roothaan fertigte im 19. 
Jh. eine neue lat. Übersetzung der spanischen Urfassung an. In den Monumenta Ignatiana 
sind vier Versionen parallel abgedruckt: autographum [spanisch], vulgata versio, versio  
prima, versio P. Roothaan.

Die Übungen dauern vier “Wochen” (die unterschiedlich lang sein können) zu den 
Themen: die eigenen Sünde, das Leben Jesu, seine Passion, und Auferstehung. Aus dem 
Vorwort (p. 141, Ed. 1969, “Versio Vulgata”):

Prima adnotatio est, quod nomine exercitiorum spiritualium intelligitur quivis  modus 

examinandi conscientiam vel meditandi vel contemplandi vel orandi vocaliter seu 

mentaliter, vel alterius spiritualis operationis, ut dicetur deinceps. Sicut enim 

deambulare, iter facere, et currere, Exercitia sunt corporalia; ita quoque præparare et 

disponere animam ad tollendas affectiones omnes male ordinatas, et iis sublatis ad 

quaerendam ac inveniendam voluntatem Dei circa vitae suae institutionem et salutem 

animae, exercitia vocantur spiritualia.

Die Überschrift des Hauptteils nennt das Ziel:

Exercitia quaedam spiritualia, per quae homo dirigitur, ut vincere seipsum possit, et 

vitae suae rationem, determinatione a noxiis affectibus libera, instituere.

Bibliographie
• Constitutiones Societatis Iesu, anno 1558. Reprinted with an appendix containing a 

translation and several important documents. London 1838.
• Ausgabe 1599: https://archive.org/details/bub_gb_4U7WeLIXzmIC 
• Ausgabe Monumenta Ignatiana: https://archive.org/details/monumentaignatia03igna 
• Monumenta Ignatiana (unvollständig): http://www.sjweb.info/arsi/Monumenta.cfm 
• Exercitia spiritualia Sancti Ignatii de Loyola et eorum directoria. Monumenta 

Ignatiana, vol. 2. Romae 1919. 
• https://archive.org/details/exspir00igna (Version von General Roothaan).

Die Jesuitenschule und die Ratio studiorum

1548 wurde in Messina die erste Jesuitenschule eröffnet. Bis zum Tod des Gründers 
(1556) waren es schon 35. Darunter die Universität Collegium Romanum Gregorianum, das 
Mutterhaus (1556). In einer Zeit, in der es keine Volksschulen (solche ab dem 18. Jh., zuerst 
in Preußen) waren die qualitativ guten und kostenlosen (!) Jesuitenschulen ein großer 
Erfolg. Selbst in protestantischen Gebieten wurden sie rege besucht. Lange waren dies 
ausschließlich Knabenschulen (die gemischte Schule wird erst ab dem 19. Jh. häufig). 
Aquaviva ließ Jesuiten von Schulen aus verschiedenen Ländern, eine einheitliche Schul-
ordnung vorschlagen, die dann erprobt und schließlich 1599 festgelegt wurde. Diese Ratio  
atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1599) standardisierte die jesuitische Lehre. In ihr 

https://archive.org/details/bub_gb_4U7WeLIXzmIC
https://archive.org/details/exspir00igna
http://www.sjweb.info/arsi/Monumenta.cfm
https://archive.org/details/monumentaignatia03igna
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werden Schulhierarchie (Provinzial, Rektor, Präfekt, Professoren, Bidelle ...) und Unter-
richtsfächer geregelt. Daneben Dinge wie Ferien (i.A. 1-2 Monate p.a.), die Umgangssprache 
der Schüler an Unterrichtstagen (nur Latein), die Art der Prüfungen, tägliche Messe. Der 
Aufbau war ähnlich wie an den mittelalterlichen Schulen und Universitäten: von rhetorica 
et humanitas (mind. 2 Jahre; ~ dem trivium, also v.a. Latein daneben auch Griechisch-
unterricht, beides inkl. eigenem Dichten), über die philosophia (mind. 3 Jahre, viel 
Aristoteles) zur theologia (i.A. 3 Jahre), die aber auch überschneidend gelehrt wurden. Erst 
1832 wurde die Ratio modernisiert (neu: auch Volkssprachen, mehr Geschichte und Natur-
wissenschaften). Im Lateinunterricht wurde meist die Grammatik von Emmanuel Álvarez 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105374b) verwendet. Jesuitenschulen sind auch heute 
noch weit verbreitet, sie zählen rund 1.5 Mio Schülern, viele in den USA, Indien, Australien, 
Südamerika; in der Schweiz gibt es aber keine mehr (Jesuiten waren bis 1973 verboten!). 

Eine Beispielseite aus der Ratio studiorum, S. 458 (Pachtler):

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105374b
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Bibliographie
• Pachtler, Georg Michael. Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu 

per Germaniam olim vigentes collectae concinnatae. vol. 2. Berlin 1887. Synoptisch 
1599 / 1832 mit Begleitdokumenten und dt. Übersetzung, online: 
https://archive.org/details/ratiostudiorumet05jesu 

• Version 1586 (General Aquaviva): https://archive.org/details/ratioatqueinstit01jesu 
• Version 1850 (General Roothaan): https://archive.org/details/ratioatqueinstit00pari 

Wichtige Jesuitengelehrte

 Die Jesuitenschulen ermunterten Schüler natürlich dem Orden beizutreten, womit 
sozusagen automatisch für Kontinuität gesorgt war. Die jesuitischen Universitäten brachten 
viele wichtige Gelehrte in allen Wissenschaften hervor. Die Jesuitenmission gab vielen 
dieser ausgezeichnet vorbereiteten Männer Möglichkeiten neue Dinge zu studieren (oft 
verfassten sie Grammatiken von indigenen Sprachen sowie Ethnologica). An den Schulen 
wurde Theater gespielt; oft eigens dafür verfasste Werke (das “Jesuitendrama”). Natürlich 
gab es besonders viele Theologen unter ihnen aber auch nicht wenige Naturwissenschaftler. 
Ein besonders spektakuläres Jesuitenprojekt waren die 1610 bis 1767 (Jesuitenverbot in 
Spanien) bestehende reducciones zwischen Paraguay, Argentinien und Brasilien, in denen 
die Guaraní-Indianer weitgehend vom üblichen Kolonialismus verschont blieben. Sie 
wurden in Dörfern mit Kirche und Schule angesiedelt, Viehzucht und Ackerbau wurde 
ihnen beigebracht. Allerdings brachte dies den Jesuiten auch mächtige Feinde bei der 
spanischen Krone. Einige der bedeutendsten Gelehrten in der SJ in chronologischer Folge: 

• José de Acosta (1539–1600).
• Matteo Ricci (1552–1610), Sinologe und Mathematiker, Missionar in China  

übersetzte Euklid ins Chinesische.
• Christopher Clavius (1538–1612) entickelte den Gregorianischen Kalender am 

Collegium Romanum.
• Francisco Suárez (1548–1617), Thomistischer Philosoph in Salamanca. “Neu-

scholastik”, Völkerrecht.
• Johann Baptist Cysat (c. 1587–1657). 
• Jacob Balde (1604–1668), Dichter, Latinist, der “deutsche Horaz”.
• Giovanni Battista Riccioli (1598–1671), Astronom, Physiker: studierte Pendel.
• Athanasius Kircher (1602-1680), Universalgelehrter am Collegium Romanum.
• Ippolito Desideri (1684-1733) als erster Europäer in Tibet.1

• Rogerius Boscovic (1711-1787).
• Franz Xaver Kugler (1862–1929), Astronom, Altorientalist.
• Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), Geologe, Paläontologe, Philosoph.
• Roberto Busa (1913–2011), “Index Thomisticus” lemmatisierter, digitaler Volltext der 

Werke von Thomas von Aquin in der Frühzeit der Computer.

1  Opere Tibetane di Ippolito Desideri S. J. (4 vol.), a cura di Giuseppe Toscano S.X, Roma, 1981-9.

https://archive.org/details/ratioatqueinstit00pari
https://archive.org/details/ratioatqueinstit01jesu
https://archive.org/details/ratiostudiorumet05jesu
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Jesuitenverbote

Jansenismus, Nationalismus und Aufklärung verschworen sich im 18. Jh. gegen den 
Orden mit dem Erfolg dessen Verbotes in Portugal (1759), Frankreich (1764) und Spanien 
(1767). Jesuiten dieser Länder mussten dem Orden abschwören (was wenige taten) oder 
wurden ausgewiesen, einige auch hingerichtet (insbesondere in Portugal durch den fanati-
schen Minister Carvalho e Melo, Marquis de Pombal). Schließlich (1773) können die Bour-
bonen den Papst zwingen den Orden aufzulösen. Der General Lorenzo Ricci stirbt einige 
Jahre später in Haft im Castel’ Sant’ Angelo. Katharina die Große weigert sich allerdings die 
Auflösung zu akzeptieren und damit die Jesuitenschulen in den weißrussischen katho-
lischen Gebieten zu verlieren. Sie setzt bei Pius VI durch, dass der Orden im Tsarenreich 
bestehen bleibt und einen eigenen Vicarius Generalis bekommt. 1814 – nach den napole-
onischen Kriegen – wird der Order durch Paul VII wiederhergestellt, nachdem diverse 
Länder die Lehrer und Missionare allzu sehr vermissten und seine Feinde nicht mehr so 
mächtig waren. Im 19. Jh. kam es aber in verschiedenen Ländern wieder zu Jesuiten-
verboten; in der Schweiz nach dem Sonderbundskrieg (1847), in dem der katholische 
Sonderbund unterlegen war. Das Verbot wurde erst 1973 aufgehoben. Trotzdem gab es in 
dieser Zeit durchaus Schweizer Jesuiten, die allerdings im Ausland tätig sein mussten (am 
nächsten: Feldkirch) und oft in den Missionen arbeiteten.

Jesuitenmission in der Neuen Welt

Nach vollendeter reconquista (Granada fiel 1492) wollten Spanien und Portugal neue 
Handelswege nach Asien ausbauen. Bartolomeu Dias hatte 1488 für die Portugiesen Afrika 
umsegelt und den indischen Ozean erreicht (aber erst Vasco da Gama landete in Indien 
1498). Der Genovese Christopherus Columbus (span. Cristóbal Colón) hatte auf Grund 
falscher Ansichten zum Erdumfang und der Größe Eurasiens die Idee, dass man den fernen 
Osten auch erreichen könnte, wenn man nach Westen segelt. Er überzeugte die spanische 
Krone (nachdem Versuche in Portugal gescheitert waren), ihn auszurüsten. Er sichtete am 
12.10.1492 Land in der Karibik (heute: Bahamas). Auf drei weiteren Reisen erreichte er auch 
das amerikanische Festland. Bereits 1496 wird die erste spanische Stadt in der Karibik 
gegründet (Santo Domingo). Die erste Weltumsegelung gelang Fernão de Magalhães 1522.

Nach seiner Rückkehr verfasste Columbus einen Brief über seine Entdeckungen 
(geschrieben noch auf See, 15.2.1493; noch im selben Jahr auf Lat. in Basel gedruckt). Der 
Bischof von Santo Domingo Alessandro Geraldini verfasste 1522 einen Bericht über seine 
Reise in die Neue Welt (Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constitutas). Der 
junge Jesuitenorden ist auch bald in der Neuen Welt anzutreffen. Die ersten Jesuiten in der 
Neuen Welt waren in Brasilien tätig in der Mission von Manuel da Nóbrega und José de 
Anchieta, ab 1549 an der Stelle, an der heute São Paulo steht. Ab 1566 auch in den 
spanischen Gebieten: Florida (ohne dauernden Erfolg), México und Perú. Letztere Mission 
wurde 1568 von Alonso Barzana gegründet, der schnell Quechua und Aymará beherrschte 
und in diesen Sprachen bei den Ureinwohnern predigte. Schon vier Jahre später stieß José 
de Acosta zu dieser Mission. In Nordamerika (ohne Florida) war die erste Mission in der 
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Penobscot Bucht (Neufrankreich, heute Maine, USA) 1609. Die erste reducción in Paraguay 
war San Ignacio Guazú ab 1610. Ab 1683 waren die Jesuiten auch in Baja California tätig. 
Noch heute sind die Jesuiten auf dem amerikanischen Kontinent stark vertreten.

Literatur 
• Harrisse, Henry. Bibliotheca Americana vetustissima. A description of works relating 

to America, published between 1492 and 1551. New York 1866.
• Kolumbus, Christoph. Der erste Brief aus der Neuen Welt: lateinisch/deutsch: mit 

dem spanischen Text des Erstdrucks im Anhang; übersetzt, kommentiert und 
herausgegeben von Robert Wallisch. Stuttgart 2000.

• http://www.misionjesuitaperuana.com/ 

José de Acosta

1540 in Medina del Campo (Castilla y León) als Sohn eines wohlhabenden Händlers 
geboren. Er hatte vier Brüder, drei von ihnen machten auch geistliche Laufbahnen und drei 
Schwestern, von denen zwei Nonnen wurden. Alle vier besuchten die Jesuitenschule in 
Medina del Campo. Schon 1552 Novize in der SJ in Salamanca. Er lernte und lehrte an 
verschiedenen span. Jesuitenschulen, zuletzt in Alcalá. 1566 Priesterweihe. 1566 erlaubte 
Felipe II den Jesuiten Missionen in Amerika zu gründen. 1571 erfüllt der Orden Acosta 
seinen Wunsch dorthin zu gehen und schickt ihn nach Lima. Nach einem mehrmonatigen 
Aufenthalt auf den Antillen gelangt er 1572 dorthin und lehrte Theologie. 1573 Besuch in 
der neuen Schule in Cuzco in den Anden. Dann auch Arequipa, La Paz, Potosí, Chuquisaca. 
Er lernte Quechua und wird Rektor der Jesuitenschule in Lima und 1576 Provincialis von 
Perú (bis 1581). Dieses Amt brachte häufige Reisen mit sich. Acosta gründete  
Jesuitenschulen in vielen Andenstädten trotz Problemen mit dem Vizekönig Francisco de 
Toledo, der mehrere Jesuiten inhaftierte und Schulen schloss, da einige Jesuiten die span. 
Gewaltherrschaft in der Neuen Welt anprangerten. (Am berühmtesten tat dies allerdings ein 
Dominikaner: Bartolomé de las Casa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, schon 
1552). Der neue Vizekönig (ab 1581) ließ die Jesuiten in Ruhe. Am 20. Aug. 1580 schrieb 
Acosta aus unbekannten Gründen an den Ordensgeneral mit der Bitte nach Europa zurück-
kehren zu dürfen. 1582 führt er das Provinzialkonzil in Lima durch. 1586 verbringt er noch 
ein Jahr im anderen Vizekönigtum in México (wo sein Bruder Bernardino in Oaxaca lehrte) 
und kehrt dann nach Spanien zurück und zog weiter nach Rom (1588). 1588 versucht eine 
kleine Gruppe span. Jesuiten mit Unterstützung von Felipe II die zentralistische Verfassung 
des Ordens zu ändern, damit der span. König mehr Einfluss nehmen könnte. Acosta vermit-
telt als Gesandter des Generals Aquaviva beim König. Später ändert Acosta aber seine 
Ansicht (ev. da er in Europa keine so hohen Ämter bekam, wie er sich erhofft hatte). Auf 
Drängen von Acosta wird 1593 die fünfte Jesuitenvollversammlung in Rom abgehalten, die 
den Neuerern aber keine Chance gibt. In der Folge muss Acosta das Mutterhaus in Rom 
verlassen. 1594 sendet er ein Bußschreiben an den General. ab 1597 Rektor der Jesuiten-
schule in Salamanca. Dort verstarb er im Feb. 1600.

http://www.misionjesuitaperuana.com/


ROELLI Jesuitengelehrsamkeit FS16 9

Werke (größtenteils schon in Amerika verfasst aber erst nach der Rückkehr publiziert):
• De natura Novi Orbis libri duo et De procuranda Indorum salute libri sex.  Salamanca 

1588.
• Historia natural y moral de las indias. Sevilla 1590. [Übersetzung der beiden Bücher 

De natura Novi Orbis plus 6 weitere, die direkt auf Spanisch verfasst]
• De Christo revelato libri novem. Roma 1590.
• De temporibus novissimis libri quatuor. Roma 1590.
• Viele kleinere Schriften, v.a. Briefe.
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Bibliographie
• Acosta, José de. De procuranda Indorum salute. Edición por L. Pereña ... [et al.]. 2 

vols. Madrid 1984-1987.
• Bandelier, Adolph Francis. Art. “José de Acosta” in der Catholic Encyclopedia 1913. 

http://www.newadvent.org/cathen/01108b.htm 
• Mateos, Francisco SJ. Obras de José de Acosta; estudio preliminar y edición de M. F. 
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http://www.misionjesuitaperuana.com/#!quienes-somos1/cf1
http://www.newadvent.org/cathen/01108b.htm


ROELLI Jesuitengelehrsamkeit FS16 11



ROELLI Jesuitengelehrsamkeit FS16 12



ROELLI Jesuitengelehrsamkeit FS16 13

Cap. XX (....) Restat ergo vt...
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Ed. Pereña et al. vol. 1 p. 168.

greges experiuntur.
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Hintergrund zur Kometographie

Bezeichnung: Latein verwendet für den griech. ‘Haarstern’ κομήτης stella crinata oder 
häufiger cometes/cometa, nebst weiteren Bezeichnungen. Wie bei den meisten Völkern 
riefen deren Erscheinungen in der Antike und im Mittelalter meist Furcht hervor und 
galten als schlechte Omen. Plinius (Naturalis historia II,2) sagt: cometas Graeci vocant, nostri  
crinitas, horrentes crine sanguineo et comarum modo in vertice hispidas. iidem pogonias  
quibus inferiore ex parte in speciem barbae longae promittitur iuba. acontiae iaculi modo  
vibrantur, ocissimo significatu.. Der erste erhaltene wissenschaftliche Erklärungsversuch ist 
uns von Aristoteles (Meteorologica 1,6) überliefert, der auch frühere Ansichten (Pythagoras, 
Xenophanes, Anaxagoras, Demokrit) mitteilt. Gemäß der Theorie von Aristoteles handelt es 
sich (ebenso wie bei der Milchstraße) um Ausdünstungen der Erde, die sich sich in der 
oberen Atmosphäre entzünden und leuchten bis sie verglühen. Sie bewegen sich also in der 
veränderlichen sublunaren Welt. Entsprechend haben sich die meisten späteren Astro-
nomen gar nicht mit ihnen beschäftigt, da sie sozusagen zur Geologie gehörten. Ein 
einziges lat. antikes Werk zum Thema ist uns erhalten, Buch 7 der Naturales quaestiones von 
Seneca, der viele frühere Meinungen widerlegt und Kometen den himmlischen Phäno-
menen zuordnet, die immer da seien, aber nicht immer sichtbar (7,22). Doch vieles sei noch 
unklar (Veniet tempus quo ista quae nunc latent in lucem dies extrahat et longioris aeui  
diligentia 7,25,4). Doch im Mittelalter blieb die aristotelische Ansicht die übliche. 

In Mittelalter und Früher Neuzeit gibt es einige Traktate, die spezifische Kometenbe-
obachtungen aufzeichnen (einige ediert in Thorndyke). Ende 15. Jh. beobachten der 
berühmte Astronom Johannes Regiomontanus (1436–1476) und der Zürcher Arzt Eberhard 
Schleusinger den Kometen von 1472/3 (Ed. Stotz/Roelli). Tycho Brahe (1546–1601) weißt 
mittels Parallaxe nach, dass Kometen sich weit außerhalb der Mondbahn bewegen. 
Schleusinger hatte diese Technik auch schon angewendet, gelangte aber zu einem falschen 
Resultat, das die aristotelische Ansicht bestätigte.

Noch Galilei (1564–1642) verharrt dabei, dass es sich bei Kometen um Lichtspiegelungen 
unterhalb der Mondbahn handle. Der Jesuit Orazio Grassi vertrat gegen ihn die korrekte 
Ansicht und wurde von Galilei dafür wüst angegriffen (Il saggiatore 1623, auf Ital.). Anstoß 
dazu waren die drei Kometenerscheinungen im Jahre 1618. Cysat beobachtet einen davon 
mit dem neuen Teleskop. Giovanni Battista Riccioli SJ (1598–1671) verfasst 1651 seinen mo-
numentalen Almagestum novum. http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/194740 (Buch 
8 über Kometen). Sehr ausführlicher Beobachtungskatalog mit einigen Parallaxenmes-
sungen und dem definitiven Resultat, dass Kometen jenseits der Mondbahn sind. Die Jesui-
ten der Zeit folgten dem Weltbild Tycho Brahes (geozentrisch, aber die Planeten kreisen um 
die Sonne).
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Johann-Baptist Cysat

Zu seiner Biographie (HLS, Hanspeter Marti, leicht gekürzt):
“Geboren 12.3.1587 Luzern, gestorben 3.3.1657 Luzern, kath., von Luzern. Sohn des 
Renward. Nach Studium am Luzerner Kolleg trat C. 1604 in Landsberg (Bayern) das 
Noviziat als Jesuit an. In Ingolstadt (Bayern) studierte er 1607-10 Philosophie und unter-
richtete 1610-13 Grammatik. 1613-17 studierte er ebenda Theologie und wurde 1617 in 
Eichstätt (Bayern) zum Priester geweiht. 1618 folgte er seinem Lehrer, dem Jesuiten, Mathe-
matiker und Astronomen Christoph Scheiner, mit dem er zuvor eng zusammengearbeitet 
hatte, auf dem Lehrstuhl für Mathematik in Ingolstadt nach. 1621 legte er Profess ab. 1623-
27 hatte C. am Kolleg in Luzern das Rektorat inne, dessen Ende Spannungen mit Schultheiss 
Walter Amrhyn herbeiführten. C. wurde nach Madrid geschickt und war dort 1627-28 
Mathematikprof. am Collegium imperiale. Als Beichtvater begleitete er 1629 den span. 
Gesandten Gf. Francisco de Castro nach Österreich. 1630 leitete er den Bau der Kollegkirche 
in Amberg (Bayern); als Rektor in Innsbruck 1632-36 begann er den Neubau der dortigen 
Universitätskirche, den er 1646 zu Ende führte. 1646-50 zuerst Vizerektor, dann Rektor in 
Eichstätt, wirkte C. ab Sept. 1650 als Prof. für Hl. Schrift wieder am Luzerner Kolleg. Er 
baute Fernrohre, beobachtete als einer der Ersten die Sonnenflecken und entdeckte den 
Orionnebel. 1619 veröffentlichte er die Mathemata astronomica, eine Schrift über den 1618-
19 beobachteten Kometen, die sehr bekannt wurde. C., der im Briefwechsel mit Johannes 
Kepler stand, zählt zu den bedeutendsten Schweizer Physikern und Mathematikern des 17. 
Jh. Ein Ringgebirge am Südpol des Mondes wurde vom Jesuiten Giovanni Battista Riccioli 
nach ihm benannt.”

Sein Vater Renward (1545–1614) war ein berühmter Lokalschriftsteller (er schrieb auf Dt.). 
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CAPUT 1, appendix (p. 10s.)
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IV Propositio (p. 52s.)
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• "Cysat, Johann Baptist." Complete Dictionary of Scientific Biography. 2008. 
Encyclopedia.com. (April, 2016). http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-
2830901054.html 

• Stoyan, Ronald. Atlas der grossen Kometen: die 30 größten Kometen in 
Wissenschaft, Kultur und Kunst. Erlangen 2013. p. 66-72.

Bahn des Kometen von 1618 nach Stoyan.

Rogerus Bošcović, 

Ruđer/Ruggiero Bošcović (Руђер Бошковић), latinisiert Rogerius Boscovicius, wurde 
1711 in Ragusa (Dubrovnik) als Sohn eines Herzegoviners und einer italienisch-stämmigen 
Raguserin geboren. Er besuchte dort die Jesuitenschule und wird wegen seiner Begabung 
mit 14 nach Rom zum weiteren Studium geschickt. Dort tritt er 1731 in die SJ ein. Ab 1740 
Professor der Mathematik. 1742 von Papst Benedikt XIV beauftragt, einen Riss im 
Petersdom zu stabilisieren. Einzig 1747 kehrte er noch einmal nach Ragusa zurück. 1764 
Mathematikprofessor in Pavia. 1773 wollte er sich nach Ragusa zurückziehen, als die SJ 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830901054.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830901054.html
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aufgelöst wurde. Er nimmt ein Angebot des frz. Königs an als Optikfachmann. 1783 
Rückkehr nach Italien und Publikation mehrere Werke zur Optik. Kurzer Aufenthalt im 
Benediktinerkloster Vallombrosa in der Toscana. 1787 verstarb er. Seine Werke sind überaus 
zahlreich. Eine Liste: https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Joseph_Boscovich#Works Einige 
Hauptwerke:

• De maculis solaribus exercitatio astronomica (1736)

• De aurora boreali (1738)

• Trigonometria sphaerica (1745) 

• De viribus vivis (1745)

• De cometis (1746) 

• De lege virium in natura existentium (1755)

• Theoria philosophiae naturalis (1758)

• De Solis ac Lunae defectibus (1760), knapp 6’000 Hexameter. 

• Journal d’un voyage de Constantinople en Pologne (1772)

• Opera pertinentia ad opticam et astronomiam (1785)

Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura 
existentium

Maßgebliche Ausgabe: Venedig 1763 (zweisprachig in der Edition von Child). Die erste 
Ausgabe war zuvor in Wien im Jahr 1758 erschienen ohne Kontrolle des Autors. Er war mit 
ihr unzufrieden (siehe Whyte p. 130).

Bošcović’s Krafttheorie in ihren Grundzügen: Die physikalische Welt besteht aus Vakuum 
und Materiepunkten. Diese haben keine Ausdehnung, sind also euklidische Punkte und sind 
alle gleich. Dies ist inspiriert von den Leibnizschen Monaden, welche fensterlos sind, alle 
anderen spiegeln, durch vorgängiges Design harmonieren und nicht durch Ursache und 
Wirkung in Kontakt stehen (vgl. La monadologie, 1714 geschrieben, erst 1721 auf Latein 
gedruckt als Principia philosophiae). Aber Bošcović’s Punkte haben weder Sinne noch 
Bewusstsein sondern sind einzig Punkte die sich gegenseitig anziehen und abstoßen, also 
durch Newtonsche Fernwirkungen (die Leibniz ablehnte) miteinander in Beziehung stehen. 
Dies in der Art der newtonschen Gravitation (also im Quadrat des Abstandes). Ihre Anzahl 
ist endlich. Die Punkte haben nicht im eig. Sinne Masse, sondern die Masse eines Objekts 
ist proportional zu der Anzahl Punkte, aus denen es aufgebaut ist (kinetisches, nicht 
mechanisches System). Ein weiteres Axiom ist, dass mehrere Punkte nicht den selben Ort 
einnehmen können. Da es sich um mathematische Punkte handelt, ist es sogar unendlich 
unwahrscheinlich, dass ein Punkt jemals wieder denselben Ort einnimmt. Damit die 
newtonsche Gravitation die Punkte nicht beliebig nahe aneinander anzieht, braucht es eine 
abstoßende Kraft, die wirksam wird, wenn eine (sehr kleine) Minimaldistanz unterschritten 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Joseph_Boscovich#Works


ROELLI Jesuitengelehrsamkeit FS16 31

wird. Für diese Gesamtkraft versucht Boscovicius eine Polynomialfunktion zu finden, die 
bei größeren Abständen sich der newtonschen Kurve r²v = c (r Abstand, v vis attractiva, c 
eine Konstante) annähert: die curva Boscovichiana. Somit wäre die Newtonsche Gravitation 
nur in Näherung korrekt. Polynomfunktion waren in dieser Zeit ein neuer Gegenstand der 
Forschung. Vgl. die Abbildungen unten (http://fooplot.com/ im Vergleich zu S. 137). Weitere 
Details finden sich in der Einführung zur Edition von Child.

http://fooplot.com/
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Einige besonders hervorhebenswerte, neue Ideen Bošcović’s:
• Die Suche nach einer einzigen “Weltformel”.
• Newton gelte nur in Näherung.
• Die Nullpunkte seiner Kurve sollen stabile Teilchenabstände ermöglichen und so 

größere “Moleküle” ermöglichen.
• Aus ausdehnungslosen Punkten entstehen Dinge mit fixer Ausdehnung.
• Unmöglichkeit Leibnizens Bester Aller Welten.
• Gott ist notwendig damit aus dem ganzen Punktbahnen ein stimmiger Kosmos wird.
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p. 234

triangulum, tendunt ad ipsum, ac tertia, cujus directio triangulum ingreditur, tendit ad partes  
ipsi contrarias; vel illae binae ad partes ipsi contrarias, & tertia ad ipsum.
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Appendix: De anima et Deo.
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Fortwirken der Ideen von Bošcović
• Zu seiner Zeit war Bošcović in berühmter Mann, der mit den wichtigsten 

Wissenschaftlern seiner Zeit in Kontakt stand. Daneben verkehrte er auch mit 
politischen Größen wie dem frz. König. Gestorben 1787.

• 1814: Wiederherstellung des Jesuitenordens.
• 1823: Langer Artikel in der 6. Ed. der Britannica, 18 Spalten lang.
• In Frankreich kaum Beachtung. Aufklärer wie D’Alembert und Diderot 

(Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772) 
mochten keine Jesuiten. 

• 1846: Michael Faraday: “then the safest course appears to be to assume as little as 
possible, and in that respect the atoms of Boscovich appear to me to have a great 
advantage over the more usual notion.” (Experimental researches in electricity. 
London 1846. vol. 2, p. 289)

• 1877: James Clerk Maxwell: “And now we have got it, the best thing we can do is to 
get rid of the rigid nucleus altogether, and substitute for it an atom of Boscovich - a 
mathematical point endowed with mass and with powers of acting at a distance on 
other atoms.” (A Treatise on the Kinetic Theory of Gases, in: Nature, xvi, p. 246 (1877))

• 1905: William Thomson Lord Kelvin (der allerdings seine Ansichten öfter änderte); 
“My present assumption is Boscovichianism pure and simple. It merely declares that 
there is, between a single electrion and a single atom of ponderable matter void of 
electrions, a definite force in the line of their centres varying according to” 
(Philosophical Magazine, 1905, p. 695)

• In Deutschland weniger als auf den Britischen Inseln. Die Romantiker mögen ihn 
nicht besonders; seine Theorie ist wohl zu materialistisch für den deutschen 
Idealismus. Kants ähnliche aber nicht mathematische Ideen herrschen vor. 
(Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der 
Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach 
Newtonischen Grundsätzen abgehandelt. Königsberg 1755) 

• 1885: Nietzsche lobt ihn, seine puncta seien ein “Während nämlich Kopernikus uns 
überredet hat zu glauben, wider alle Sinne, dass die Erde nicht fest steht, lehrte 
Boscovich dem Glauben an das Letzte, was von der Erde "feststand," abschwören, 
dem Glauben an den "Stoff," an die "Materie," an das Erdenrest- und Klümpchen-
Atom: es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen 
worden ist.” (Jenseits von Gut und Böse, 1. Hauptstück, §12)

• 1958: Niels Bohr: “Our esteem for the purposefulness of Boscovich’s great scientific 
work, and the inspiration behind it, increases the more as we realize the extent to 
which it served to pave the way for later developments.” (Actes du symposium 
international “Ruđer Bošković”, 1958 in Dubrovnik. Beograd 1959). Werner 
Heisenberg war auch an dem Symposium.


