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Gediichtnisschrift WQlfgang Kunkel. Hrsg. Dieter Norr und Dieter Simon. Frankfurtl 
Vittorio 1984. 627S. 

Magistro discipuli lautet die schlichte Widmung dieses bemerkenswerten Bandes. 
Einundzwanzig Rechtshistoriker, eng verbunden mit dem 1981 verstorbenen Mei-
ster, der wie kein zweiter in der Mitte unseres Jahrhunderts das romische Recht in 
seiner vollen historischen Breite und gedanklichen Tiefe beherrschte, gaben ihr 
Bestes. Das Dokument einer (Schule>? D. Norr verneint das in seinem von personli-
chem Erleben gepr:igten Nachruf (9-24): «Dabei I:iBt sich - anders als bei Ludwig 
Mitteis, der in der vorhergehenden Generation eine ahnliche Position einnahm -
kaum von einer Kunkel-Schule sprechen» (23). Wir werden sehen. Mit dem Bericht 
<Aus dem Wolfgang Kunkels> (293-316) kniipft derselbe Autor an seine 
biographischen Studien an. Unpublizierte Materialien werden vorgestellt, die Kun-
kels wissenschaftliche Position, aber auch ein Stiick Zeitgeschichte beleuchten. 
Vielleicht das erregendste Zeugnis betrifft den Fall Wilhelm (314f). Uner-
schrocken hatte Kunkel vor einem Disziplinarsenat der Universitat Bonn den 
ragierten (nichtjiidischen) Professorensohn verteidigt, der nach der <Kristallnacht>, 
10. 11. jiidischen Geschaftsleuten beim Aufraumen geholfen hatte;I ein Priif-
stein fiir Anstand und Menschlichkeit, der so gar nicht in klobige 
Malerei passen will. 

Die Sachbeitrage, einschlie6lich des schon genannten, sind alphabetisch nach 
ihren Verfassem geordnet. Anhand des Nachrufs lassen sich die Themen unschwer 

Kunkels eigene Forschungsschwerpunkte gruppieren: Antike Rechtsgeschich-
te, Romisches Staatsrecht, Romisches Privatrecht und Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit. In den spatenJahren weniger als Autor denn als stets anregender Mentor 
war Kunkel in den zur <Antiken Rechtsgeschichte> zahlenden Disziplinen aufgetre-
ten. Anders als Leopold Wenger sah er in ihr nicht einen EvolutionsprozeB, der im 
justinianisch-romischen Recht kulminierte; die Teilbereiche haben bei ihm viel-
mehr ihre Eigenstandigkeit. Er folgt hierin J osef Partsch, einem seiner Lehrer, und 
dem von ihm als (juristisches Genie> verehrten Ernst Rabel. Die sechs im folgenden 

Aufsatze sind von dieser grundsatzlichen Frage gar nicht mehr 
belastet. - G.Ries, <Ein neubabylonischer MitgiftprozeB, 559 v.Chr.> 
stellt anhand einer neuen, bislang nur in Keilschriftkopie publizierten Urkunde1 

fest, die familien- und erbrechtlichen Bestimmungen der §§ 9-15 des <Neu-
babylonischen Gesetzesfragments) (F. Peiser) in der Praxis angewandt worden 
seien. Eindeutig ist dadurch die oft generell geauBerte Meinung, altorientalische 
<Gesetze> hatten lediglich die Funktion unverbindlicher Pi'opaganda gehabt, an 
einem konkreten Fall widerlegt. - In gleicher Weise iibersteigt auch der Beitrag von 

Q. Mrsich, (Eine Zwischenbilanz zum <zivilprozessualen> Abschnitt des demoti-
schen Rechtsbuches (S> (= Spiegelberg», auf S. 205-282 die sprachliche 
tenz des Durchschnittsrechtshistorikers. Mit aller Vor- und Umsicht werden die 
nur fragmentarisch erhaltenen Zeilen 6-17 der Kolumne 11 des beriihmten de-
mot. Berlin erganzt. Der Gang der Gedanken wird aus den Verf. iiber 
den Sinnabschnitten eingefiigten erlauternden Titelrubriken deut-

1 Der auf S. 3 I4 zitierte Brief Prof. Kahles muB wohl 20. Dezember (nicht 5eptember) 
starnmen. 

1 5t. Dalley, Catalogue of the Akkadian Cuneiforrn TabIets in the Collection of the Royal 
5cottish Museum, Edinburgh (1979), Nr. 69. 
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lich, doch ware eine Zusammenfassung der erdriickenden von Details 
gewiB niitzlich gewesen. Als Datierung der in § 5 genannten 
wird 145/44 v. Chr. (Ptolemaios erwogen; die vorliegende Textfassung sei 
zwischen diesem und 118 v. Chr. entstanden (280). Verdienstvollerweise 
hat Mrsich Kunkels Schriftenverzeichnis zusammengestellt (611-626). Nach-
zutragen ist die postume Veroffentlichung <'fh. Mommsen als Jurist> (Chiron 14, 
1984, 

Eingerahmt in vergleichbare Beispiele des altorientalischen und biblischen 
Rechts, aber aus dem altirischen und kanonischen, handelt D. Daube unter 
dem Titel Corrupt Judge Sets the (37-52) von einem das fiir den 
Juristen eigentlich tabu sein miiBte. Nach geistvollem Augenzwinkem analysiert er 
den fiir die Entwicklung der condictio wichtigen Text D 12,4,3,5, (Ulp. 26 ed.): Ein 

fide serviens, der fiir seine 'Freilassung) bezahlt hatte, verlangt die Summe 
zuriick. dieser Anspruch gegen den gutglaubigen 'Freilasser besteht, sei 
erstmals Nero zu Gefallen in einem Streit des Schauspielers Paris 
mit Domitia, der Tante des princeps, entschieden, dann aber beibehalten worden. 
Aus weit ausgebreitetem historischem Quellenmaterial werden die prozessualen 
(und sonstigen) Schritte dieses Falles nachgezeichnet. - In den christlichen Orient 
fiihrt Kaufhold, 'Ein weiteres Rechtsbuch der Nestorianer - das Erbrecht des 
Johannes?) (103-116). Der nestorianische Katholikos Elias 1 zitiert haufig gemein-
sam mit Abdiso einen Johannes. Es handle sich dabei jedoch nur einen dem 
Rechtsbuch des Abdiso bar Bahriz angefiigten Zusatz, der im nachhinein und zu 
Unrecht dem ]ohannes bar Abgare zugeschrieben worden sein konnte. 

Zwei Arbeiten gehOren in den Bereich des 'griechischen Rechts). 
'Zum attischen Fundrecht in Menanders Epitrepontes) verneint fiir das 
Recht Athens die Dereliktion mit der wohl nicht schliissigen Begriindung, daB eine 
'Zweckverfiigung) fehle. - Rupprecht kniipft mit 'Rechtsiibertragung in den 
Papyri. Zur Entwicklung von Parachoresis und Ekchoresis) Kunkels 
Habilitationsschrift an. 3 Er legt, weit iiber den Grundstiicksverkehr hinaus, das 
inzwischen angewachsene Quellenmaterial vor, getrennt Landschaften und 

Mit den bezeichneten Geschaftstypen seien - streng technischen 
Sprachgebrauch - sowohl Objekte als einzelne Rechte iibertragen worden, 
nicht aber Eigentum schlechthin. Bei Rechtspositionen reales Substrat 
sei die Formulierung als Homologie auffallig. 

Vier weitere Beitrage setzen jene Arbeit fort, auf die Kunkel sich bis zuletzt 
konzentriert hat, zwei davon hangen direkt mit dem unvollendet hinterlassenen 
'Handbuch) des romischen Staatsrechts zusammen. GewiB eines der Glanzstiicke 
des Bandes sind 'Die Ersten unter den Ersten des Senats. Beobachtungen zur 
Willensbildung im romischen Senat> von Meier (185-204). Wie ist es zu erkla-
ren, eine Versammlung von 300 und schlieBlich 600 Mannern die politische 
Fiihrung eines Weltreiches ausiiben konnte, durch Partikularinteressen ihrer 
Mitglieder lahmgelegt zu werden? Neben der beherrschenden Gruppe der Consu-
lares die bisher kaum beachtete 'Institution) des princeps senatus iiber Jahr-
hunderte auf Selbstdisziplin hingewirkt. In der Regel wurde der dem Amtsjahr 

alteste patrizische Censorius an die Spitze der Senatsliste gestellt. Aus den 
wenigen Streitfallen diese angesehene Stelle, mit der das erste Votum 

3 Sie erschien in zwei Teilen, Verwaltungsakten aus spatptolemii.ischer Zeit, AfP 8, 1927, 
Uber die VerauBerung von Katokenland, ZSav. Rom. 48, 1928, 
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verbunden war, schlieBt Meier, dieser princeps kaum Gelegenheit hatte, eigene 
Interessen nachhaltig zu verfolgen; vielmehr sei es bei ihm gelegen, in taglicher 

und unabhangig von Parteiungen «die Politik des Hauses zu formulie-
ren». Die Untersuchung fiihrt bis zum letzten der Catulus, und 
neues Verstandnis fiir Lucullus, Crassus und Cato. - Ebenfalls von der Senatsherr-
schaft ausgehend und so wie Kunkel die Mommsens in Frage stellend 
beschaftigt sich R. mit der 'Res publica recuperata. Grundlagen und 
Zielsetzung der Alleinherrschaft des L. Cornelius Sulla' (563-582). Der elegante 
Titel ist Cic. Brut. 311 entnommen; der Autor folgt dem giinstigen U rteil, das 
Cicero in seiner Rede fiir Roscius iiber Sulla als dictator rei publicae constituendae 
causa fallt. Sowohl in ihren Grundlagen als in ihrem Gebrauch Sulla sich 
im Rahmen der tradierten Verfassung bewegt. 

W. Selb, geschichtlichen Wandel der Aufgabe des iudex in der legis actio' 
(391-448), baut in seinem Grundgedanken auf Kunkels Schrift iiber das vorsullani-
sche auf, vor auf dessen Betonung des Schuldspruchs 
durch das richterliche consilium. Dem entsprechend erkennt Selb in der legis actio 
sacramento 'Teilung der Funktionen', der erst spater die uns allen gelaufige 
Zweiteilung der Verfahrensschritte gefolgt sei. Der Spruch des unter dem Vorsitz 
des Gerichtsmagistrats tatigen Richterkollegiums (ebenso des Einzelrichters) 
sei kein modemes 'Rechtsfolgenurteil' gewesen, sondem ein bloBer Ausspruch, 
wessen sacramentum verfallen sei. Hierauf sei die addictio durch den Magistrat 
erfolgt oder weitere hatten sich angeschlossen, etwa ein arbitrium liti 
aestimandae, die Summe fiir die festzusetzen. - D. Simon 
nimmt ein im J ahre 123 6 in der Synode des Erzbischofs von Ochrid, Chomatianos, 
gefalltes Urteil zum die verschiedenen 'Rechtsbindungsmodelle' der 
byzantinischen Geschichte bis auf das - hiermit kniipft er an KunkeI5 an-
'Herrschaftsmodell' des Augustus zuriickzuverfolgen, 'Princeps legibus solutus. 
Die Stellung des byzantinischen Kaisers zum Gesetz' (449-492). Absolute Herr-
schaft und Bindung seien in der byzantinischen staatstheoretischen Literatur klar 
als Antipoden erkannt, das erste theoretisch oft bis an die Grenze des materiellen 
Rechtsstaates heruntergespielt worden. Allein Chomatianos den Versuch un-
ternommen, Bindung und Freiheit des Kaisers durch Verkniipfung und Neuinter-
pretation von fiinf Rechtssatzen aus den Basiliken zwei unterschiedlichen Hand-
lungsbereichen des Herrschers zuzuweisen. Der machtige Metropolit es sich 
in einer Zeit des Machtvakuums leisten dariiber nachzudenken, und 
inwieweit ein vom Kaiser gefalltes Urteil aufgehoben werden 

Etwas einseitig auf veluti (hi duo veluti diversas sectas fecerunt; D 
1,2,2,47 1. s. und auf den Vergleich mit den Philosophenschulen 
gestiitzt, versucht Vogt, 'Die sogenannten Rechtsschulen der Proculianer und 
der Sabinianer' (515-521) aus dem Bereich der realen Existenz zu verbannen. -
Wohl am weitesten von Kunkels Arbeitsgebiet entfernt sich U. Wesel mit seinen 
brillant formulierten 'Bemerkungen zu einer evolutionistischen Theorie des 
Rechts' (523-562), einem iiber alteren und neueren Evolutionismus, 
Strukturalismus, Rechtsanthropologie. Zahlreiche Berichte iiber 'primitive' Gesell-

4 Untersuchungen zur Entwicklung des romischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit 
(Miinchen 1962). 

5 Bericht iiber neuere Arbeiten zur romischen Verfassungsgeschichte ZSav. Rom. 75, 1958, 
345 (= Schr. 541). 
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schaften iibemimmt er aus zweiter Hand, wo Quellen zur Sprache kommen 
(Agnation, coemptio, hedna; 529ff), faBt er sich iiberaus kurz. 

Die bis jetzt durchgeblatterten Aufsatze konnen mehr oder weniger der von 
Kunkel mit Hingabe und Meisterschaft gepflegten 'althistorischen> Richtung der 
antiken und romischen Rechtsgeschichte zugerechnet werden. Festzuhalten ist, 
daB die Fragestellung dabei sehr wohl von rechtlichen Kategorien ausgeht, die 
Antwort aber unter Einbeziehung der Quellen und Methoden der gesamten klassi-
schen Altertumswissenschaft gesucht wird. Ihnen stehen acht Beitrage gegeniiber, 
die eher auf die Dogmatik des romischen Rechts in seiner Entwicklung bis zum 
modernen Zivilrecht und auf die Privatrechtsvergleichung hin ausgerichtet sind -

sie auf Kunkels Spuren. Selbstverstandlich kommen diese Arbeiten nicht 
ganz Beziige auf die historische Umwelt aus; doch ist in dieser Zeitschrift 
nicht der Raum, sie ahnlich ausfiihrlich zu wiirdigen. 

S. Wunner, 'Rechtsfolgen der Konsumtion fremder Sachen> spiirt 
dem Gegensatzpaar consumere - exstare im klassischen romischen Recht 
Konsumtion liege dann vor, wenn nicht mehr vindiziert werden kann. -
romischen Recht der ersten sechs Jahrhunderte Chr. in das 19. und 20. Jh. geht 

Kiefner, 'Ut lite pendente nil innovetur (117-178). In fast monographischer 
Gesta1t werden spezielle und ad erlassene prozessuale Regeln so-
wie deren allmahliche Generalisierung dargestellt. - Honsell, den aedilizi-
schen Rechtsbehelfen zum modernen Sachmangelrecht' (53-67), zeigt Praxis und 
Regelung des romischen Kaufes und die nicht unproblematische Aufnahme der 
Regeln in das osterreichische ABGB und das deutsche BGB. 

Drei Aufsatze gehOren zur Ganze in die Disziplin 'Privatrechtsgeschichte der 
Neuzeit'. Coing, 'Zur Entwicklung des Pflichtteilsrechtes in der Zeit des 16. bis 
18. J ahrhunderts> (25-35), zeigt Losungen auf, die der ZusammenstoB des ro-
mischen Systems der Testierfreiheit mit der partikularrechtlichen Auffassung: 
'Deus solus heredem potest, sich zog. - Wie gefahrlich es ist, 
mit unserem Instrumentar der klassischen Nationa1okonomie, etwa 'Wert> und 
'Preis>, die in der Rechtsliteratur des 17. und 18.Jh. verwendeten Begriffe 
(pretium vulgare und eminens) zeigt Niederliinder, 'Zum 'pre-
tium rei> bei den Vernunftrechtlem> (283-292). - Schon zur Rechtsgeschichte zahlt 

W. Norr Kunkels Jugendzeit; er untersucht 'Die Weimarer Nationa1versamm-
lung und das Privatrecht' (317-343). In der Diskussion die Verfassung im J ahre 
1919 seien fiir das Arbeitsrecht, Personen- und Familienrecht und das Wirtschafts-
recht zukunftweisende Kompromisse erzielt worden, die nicht Scheitern 
der Republik messen diirfe. 

Es ist ein Blick auf die beiden historisch-rechtsvergleichenden Arbeiten zu 
werfen. F. Sturm, 'Nemo subrogat contra se. Zu Herkunft und Geschichte der 
Rechtsparomie> (493-513), weist, die Herkunft des Sprichwortes klaren zu 
konnen, auf den EinfluB Rechtseinrichtungen auf den deutschen 
Rechtskreis hin. Es geht den der eines Rechtes diirfe 
nicht zum Nachteil des Glaubigers geltend gemacht werden. - Die kontinental-
europaischen Rechte vergleicht G.]ahr mit dem anglo-amerikanischen 'Zum romi-
schen Begriff des Eigentums (des subjektiven Rechts» (69-102), 

6 Die Anm. 23 auf S. entspricht einer komprimierten Miszelle iiber Octavians Edikt aus 
dem J. 28 Chr. 
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wobei er (91 f) geistreich mit Iherings 'Geist des romischen Rechts' (1854; nicht 
1954) abrechnet. 

Selten wurde eines verstorbenen Rechtshistorikers ahnlich eindrucksvoH ge-
dacht. Autoren verbindet Respekt vor dem Gelehrten und personliche Zunei-
gung zu dem Menschen Wolfgang Kunkel; sie bekennen sich als seine Schiiler. 
Dennoch betrachten sie ihren Kreis nicht als 'Schule'. Dies zu entscheiden, scheint 
mir die Zeit aber noch lange nicht reif. Jene beriihmte 'Schule von Ludwig Mitteis' 
erhielt ihre Weihe letztlich durch den greisen Ernst Rabel, der 50 J ahre nach seiner 
Leipziger Habilitation dem Kreis seinen Lehrer ein Denkmal setzte 7/8, 
1954, 157 Rabel verbindet Schule schlicht mit 'Schulung', meint aber nicht 
aHeine das Vermitteln von wissenschaftlicher Techne, sondem Ethos und Eros. 

kleinliche, an Pomponius' Encheiridion gemahnende 
Schiilem, wie sie in einem Nachruf auf Kunkel versucht wurde 25/26, 
1984), wird alsbald vergessen sein. 
Miinchen Gerhard Thiir 

* 

2I Gnomon 1987 


