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Heilige Zeiten: Mittelalterliche Chronologie 
als Historisches Wissen 

Detlef vom Bovert und Rolf Huthsteinef* 

Abstract: Exper t Systems h a v e been one of the m o r e 
cen t ra l concepts of recent discussions in c o m p u t e r stu
dies. Whi l e the i r i m m e d i a t e appl icat ion in h is tory is 
usual ly feasible only in isolated studies, the re is the pos
sibility to use t echn iques from such approaches for the 
represen ta t ion of h u g e blocks of specialized his tor ical 
knowledge in sub-systems which can be used wi th in ac
tua l r search . O n e such approach , dea l ing with the com
pute r suppor ted resolut ion of ca lendar dates based u p o n 
the Sa in t s ' ca lendars in late medieva l / early m o d e r n 
corpora is descr ibed. 

1.1 Der mittelalterliche Festkalender 

In der heu t igen Zeit sind wir es gewohnt , das D a t u m e ines Tages als Z a h 
lenwer t im F o r m a t »Tag.Monat . Jahr« anzugeben u n d h a b e n im G e b r a u c h 
e iner D a t u m s a n g a b e in diesem abs t rak ten F o r m a t e ine k la re Vorste l lung 
über die Lage des so beze ichne ten Tages im Jahr . Wenden wir u n s j e d o c h 
dem S tud ium mit te la l te r l icher oder f rühneuze i t l i cher D o k u m e n t e u n d 
U r k u n d e n zu, so f inden wir zumeis t e ine Dat ie rungsweise , die in ih re r 
Logik e inem völlig a n d e r e m System folgt als das heu t ige D a t u m s f o r m a t . 
Die Z e i t r e c h n u n g des Mi t te la l te rs u n d auch noch der F r ü h e n Neuze i t er 
folgte v o r n e h m l i c h in Deu t sch land auf der G r u n d l a g e von Hei l igen- u n d 
Fest tagen des k i rch l ichen Jahreskre ises . Die M e n s c h e n dieser Zeit , d ie 
weit m e h r als wir h e u t e in den j ä h r l i c h w i e d e r k e h r e n d e n Ablauf von 
k i rch l i chen Fest tagen u n d Gedäch tn i s t agen der Hei l igen e i n g eb u n d en wa
ren , ha t t en so e ine k o n k r e t e O r i e n t i e r u n g im Ablauf des Jahres . D ie Ver
w e n d u n g von Tagesbeze ichnungen nach Fest- oder Hei l igentagen verbre i 
tete sich seit dem l0 . J a h r h u n d e r t zuerst im süddeutschen R a u m , von wo 
aus sich diese Dat ie rungsweise nach N o r d e n ausdehn te . Im 1 4 J a h r h u n d e r t 
war d a n n die He i l igenda t i e rung vor al lem in k i rch l i chen , aber auch in 
wel t l ichen D o k u m e n t e n u n d U r k u n d e n weit verbrei te t . 

* Address all c o m m u n i c a t i o n s to Det lef vom Bovert , Un ive r s i t ä t -Gesamt 
hochschu l e Siegen, His tor isches Ins t i tu t , Postfach 10 12 40, 5400 Siegen. 
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1.2 Die Grundlage des Festkalenders 

Die G r u n d l a g e der He i l i genda t i e rung bildet der seit dem Konz i l von Ni -
cäa im J a h r e 325 a l lgemein ve rwende te Ju l ian ische K a l e n d e r , der auf den 
im J a h r e 46 v .Chr . von Jul ius Caesar e ingeführ ten K a l e n d e r zu rückgeh t . 
Diese Z e i t r e c h n u n g b e r u h t auf dem S o n n e n j a h r , das als Ze i tabschni t t zwi
schen zwei au fe inander fo lgenden D u r c h g ä n g e n des S o n n e n m i t t e l p u n k t e s 
du rch den F r ü h l i n g s p u n k t definier t ist. Die mi t t l e re D a u e r des J ah re s im 
Ju l ian ischen K a l e n d e r s w u r d e auf 365 1/4 Tage festgelegt, w o r a u s d a n n die 
Abfolge von 3 G e m e i n j a h r e n mi t 365 Tagen u n d 1 Scha l t j ahr m i t 366 
Tagen resul t ie r te . Da n u n aber das Jahr des Ju l ian i schen K a l e n d e r s mi t 365 
Tagen u n d 6 S tunden um 11 M i n u t e n und 14 Sekunden zu l ang ver
anschlagt war , e rgab sich alle 128 Jah re ein Ü b e r s c h u ß von e inem Tag. In 
der 2. Hälf te des 16. J a h r h u n d e r t s be t rug der Un te r sch i ed zwischen der 
ta t sächl ichen F rüh l ings t agundnach tg l e i che u n d dem 21 .März als ka 
l enda r i s chem F r ü h l i n g s a n f a n g bere i ts 10 Tage. 

D a r a u f h i n o rdne te Papst G r e g o r XII I . e ine K a l e n d e r r e f o r m a n , n a c h 
der im O k t o b e r 1582 10 Tage ausfallen soll ten. Auf den 4 . 0 k t o b e r 1582 
folgte sogleich der 15 .0k tobe r . Um künft ige Feh le r zu v e r m e i d e n , ist im 
Grego r i an i s chen K a l e n d e r a u ß e r d e m vorgesehen , daß j ewe i l s i n n e r h a l b 
von 400 J ah ren 3 Scha l t j ah re ausfallen sollen, so daß alle J a h r h u n d e r t j a h 
re , die sich n ich t o h n e Rest du rch 400 teilen lassen, als G e m e i n j a h r e ge
zähl t werden (z.B.1700, 1800, 1900, 2100). Die E i n f ü h r u n g des G r e g o r i a 
n i schen K a l e n d e r s oder , wie e r auch genann t wird , der K a l e n d e r n e u e n 
Stils vol lzog sich j e d o c h n ich t e inhe i t l i ch . Zwar folgten die ka tho l i schen 
Teile D e u t s c h l a n d s im Abs t and von wenigen J ah ren der R e f o r m , das p r o 
tes tant ische Deu t sch l and fügte sich aber erst im J a h r e 1700 dem n e u e n 
K a l e n d e r . So stellt sich das P r o b l e m , daß zwischen 1582 u n d 1700 be ide 
Stile gleichzeit ig A n w e n d u n g fanden . 

1.3 Die Festrechnung 

Der K a l e n d e r auf der Basis des S o n n e n j a h r e s erweist sich für die festlie
genden Ki rchenfes te , die Sonntage , E p i p h a n i a s u n d Chr i s t i G e b u r t als 
gute G r u n d l a g e . Jedoch das wichtigste chr is t l iche Fest , Os t e rn , ist als be 
wegliches Fest vom Lauf des M o n d e s abhäng ig u n d m u ß aus dem M o n d 
zyklus e rmi t te l t we rden , denn das Osterfest ist n a c h den Ansä tzen der 
chr i s t l ichen K i r c h e auf den ers ten Sonn tag nach dem ers ten F r ü h l i n g s 
vo l lmond festgelegt. D a m i t wird Ostern in b e s t i m m t e G r e n z e n e inge
schlossen, die der Vollmond bedingt . Die äußers ten O s t e r t e r m i n e fallen 
also f rühes tens auf den 22 .März u n d spätes tens auf den 25.Apri l . Die O r d 
n u n g s n u m m e r der 35 in dieser Re ihe mögl ichen O s t e r t e r m i n e ergibt dabe i 
die sog. Fes tzah l . Da aber von Os te rn die Te rmine e iner ganzen R e i h e 
wei terer Fes te a b h ä n g e n , wie z.B. das Pfingstfest, versch ieben sich auch 
diese. 
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Die Abhäng igke i t des Osterfestes vom Lauf des M o n d e s e r forder t e ine 
Verb indung des Sonnenzyk lus mit dem M o n d z y k l u s . Der M o n d z y k l u s be
schreibt e inen Ze i t r aum von 19 Jah ren , nach dessen Verlauf die M o n d 
phasen wieder an denselben Mona t sda t en e in t re ten . Die G o l d e n e Z a h l 
beze ichne t dabei die O r d n u n g s n u m m e r der J ah re des M o n d z y k l u s . De r 
Sonnenzyk lus beze ichne t dagegen e inen Ze i t r aum von 28 J ah ren , n a c h 
dem die Wochentage wieder auf dieselben Mona t sda t en fallen. Die Ver
e in igung von Sonnenzyk lus u n d M o n d z y k l u s ergibt den Os te rzyklus , 
du rch den der Tag der Osterfeier bes t immt wird. Der Ze i t r aum des Oster 
zyklus e r rechne t sich aus der Mul t ip l ika t ion der D a u e r der beiden a n d e r e n 
Zyklen u n d umfaß t somit e inen Ze i t r aum von 532 Jah ren . 

1.4 Die Heil igendatierung 

Die D a t i e r u n g nach Fest- oder Hei l igentagen geschieht grundsätz l ich auf 
zwei Ar t en . Z u m einen k a n n ein Tag durch die Beze i chnung des Festes 
oder den N a m e n des Heil igen allein b e n a n n t werden (z.B. »S t .Mar t in i 
1536«, »Chr i s t t ag 1387«), wobei häuf ig auch der Wochentag vorangestel l t 
wird (z.B. »Sonn tag Exaud i 1502«). Andererse i t s f inden sich D a t i e r u n g e n , 
be i denen ein bel iebiger Wochentag zu e inem bes t immten Fest in Bezie
h u n g gesetzt wird (z.B. » D o n n e r s t a g nach Decol la t io J o h a n n i s 1456«, 
»Diens tag vor Pfingsten 1617«), oder ein zei t l icher Abs t and zu e inem Fest 
genann t wird (z.B. »4 Tage nach Vincula Petr i 1587«). Abwe ichend von 
diesen G r u n d f o r m e n sind noch e ine ganze Re ihe von Varianten mögl ich , 
die sich n ich t allein in der Verwendung von z.B. la te inischen Wochentags
n a m e n oder Präpos i t ionen erschöpfen . 

De r große Var ian tenre ich tum bei der D a t i e r u n g nach Hei l igen- oder 
Fest tagen zeigt sich auch dar in , daß n ich t in allen Diözesen die gleichen 
Gedäch tn i s t age der Hei l igen gefeiert werden . E ine Vielzahl von aus 
schließlich regional gefeierten Heil igen oder Fes ten (z.B. »Ki rchweihfes te«) 
müssen bei der A u s w e r t u n g berücksicht ig t werden . Dies alles e r forder t ein 
sehr flexibles I n s t r u m e n t zur ko r r ek t en u n d den versch iedenen reg ionalen 
Di f fe renz ie rungen R e c h n u n g t ragenden In te rpre ta t ion der H eiligen dat ie-
r u n g e n . Desha lb ist der en t sp rechende P r o g r a m m t e i l von so ange
legt, daß der Benutzer die Tabellen, die das P r o g r a m m zur Auf lösung der 
He i l igenda t i e rung he ranz i eh t , den ör t l ichen G e g e b e n h e i t e n anpassen 
k a n n . Die zur Verfügung s tehenden vorgefert igten Tabellen en t sp rechen 
den versch iedenen Diözesanka l ende rn wie sie H e r m a n n Gro te fend in sei
n e m H a n d b u c h zur » Z e i t r e c h n u n g des deutschen Mit te la l te rs u n d der 
F r ü h e n Neuze i t« zusammenges te l l t ha t . 
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2. Der Leistungsumfang des Modultyps »Chronologia« 

Die A u f n a h m e und Bearbe i tung von Que l l en ist in der Gesch ich tswissen
schaft in den letzten J a h r e n z u n e h m e n d mit Hilfe der E D V v o r g e n o m m e n 
w o r d e n , die Verspe icherung der Da ten in e iner D a t e n b a n k ist dabei der 
üb l i che Weg. Desha lb ist es nahe l i egend , in solchen D a t e n b a n k s y s t e m e n 
auch die schon e r w ä h n t e n Da t i e rungs fo rmen erfassen u n d nach Mögl ich
keit masch ine l l auswer ten zu k ö n n e n . Die au toma t i s che Auf lösung von 
He i l igenda t i e rungen ist ganz besonde r s bei der Bea rbe i tung serieller Q u e l 
len, wie es e twa fiskalische Que l len sind, anges ichts der großen M e n g e n 
solcher Da ten e ine e rheb l i che En t l a s tung . U n t e r dem Aspekt der Ar 
b e i t sökonomie k a n n dieser Mögl ichkei t desha lb zen t ra le B e d e u t u n g zu
k o m m e n . 

Nachfo lgend soll n u n ein M o d u l des D a t e n b a n k s y s t e m s vorge
stellt we rden , das e iner solchen, bei n ä h e r e r Be t r ach tung recht k o m p l e x e n 
Aufgabens te l lung gewachsen ist. Dieses wei tes tgehend frei de f in ie rbare 
Subsystem, das sicherl ich in der N ä h e sogenann te r »Küns t l i che r In te l l i 
genz« angesiedel t ist, ha t zwei wesent l iche Bestandtei le : e ine lex ikogra
ph i sche Liste u n d ein Regelsys tem. 

D a s M o d u l vom Typus »Chrono log ia« w u r d e am M a x P lanck Ins t i tu t in 
G ö t t i n g e n p r o g r a m m i e r t u n d in Koopera t ion mi t dem Fo r s ch u n g s p ro j ek t 
»Öffent l icher Hausha l t u n d Städt ische Wir tschaf t . Zus tänd igke i t u n d Lei
s tung des R e c h n u n g s w e s e n s in West-, Mi t te l - und Süddeu t sch l and« an der 
Univers i t ä t G e s a m t h o c h s c h u l e Siegen entwickel t . D a s Fo r s ch u n g s p ro j ek t 
un t e r Prof. D i r lme ie r , D r . E lkar u n d Dr . Fouque t k o n n t e aus der Be
a rbe i t ung der Siegener S t ad t r echnungen übe r 9000 au then t i s che D a t i e r u n 
gen nach dem He i l igenka lende r zur Verfügung stellen u n d de ren m a s c h i 
nel le Auf lösung ver i f iz ieren. 

F ü r den A n w e n d e r ist in ers ter Lin ie der Le i s tungsumfang von In te res 
s e - die F rage also, welche Da t i e rungs fo rmen das M o d u l bea rbe i t en k a n n . 
A u s diesem G r u n d beg inn t die Beschre ibung mi t den operab len Syntax
fo rmen sowie den zugehör igen Beispielen. Es darf bere i t s an dieser Stelle 
b e m e r k t we rden , daß die Mögl ichke i t en des M o d u l s den U m f a n g des für 
die e r w ä h n t e n 9000 Da t i e rungen No twend igen bei wei tem übertr i f f t . 

A n s c h l i e ß e n d soll auf die Rea l i s i e rung n ä h e r e ingegangen werden . 

2.1 Zeitpunkte 

2.1.1 Die M i n i m a l f o r m 

»Chr i s t t ag 1524« (= 25.12.1524) ist ein Beispiel für die e infachs te u n d zu
gleich m i n i m a l no twend ige Da t i e rungs fo rm. F o r m a l sei dies dargestel l t 
du rch folgende S t ruk tur : 
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< Fest > < Jahr > 

wobei 
< Jahr > für e ine im Da tenbanksys tem def in ierbare , gültige J ah reszah l 

steht. 
< Fest > k a n n e inen Fest tag wie im Beispiel beze ichnen , u m f a ß t aber 

auch e ine K o m b i n a t i o n mit speziellen Ope ra to ren : 
- » a b e n d « , - gemein t ist d a n n der dem Fest tag vorausgehende Tag wie 

»Chr i s t t agabend« = Hei l igabend. 
- »oc tav« , - gemein t ist d a n n der dem Fest tag nach acht Tagen folgende 

Tag, z.B.»octava ep iphan i a 1524«. 
D a m i t ist < Fest > wie folgt zu vers tehen: 

< Festtag > 
< Fest > = { < »octav« \ »abend« Festtag > } 

< Festtag »octav« \ »abend« > 

Die Opera to ren k ö n n e n also vor oder nach dem eigent l ichen Fest tag n o 
tiert werden . 

Hie r sei ein ers ter H inwe i s auf die Rea l i s ie rung gestattet. Der M o d u l t y p 
»Chrono log ia« ist ein offenes System, d.h es gibt ke ine s y s t e m i m m a n e n t 
def inier ten O p e r a t o r e n . Auch »octav« u n d »abend« sind bere i ts e ine Be
nu tze rdef in i t ion , was bedeute t , daß h ier genauso gut a n d e r e Schre ibwei
sen, auch in ande ren Sprachen , oder gänzl ich ande re Begriffe s tehen k ö n 
n e n . D e n Vort ragenden ist in diesen Kon tex t aber b is lang ke ine wei tere 
s innvol l Verwendung b e k a n n t . 

2.1.2 Einfache Erwei te rungen 

Die häufigste D a t u m s f o r m , die unse re Que l l en aufweisen, ha t die F o r m : 

< Wochentag > < Bezugoperator > < Fest > < Jahr > 

wie etwa: »Fre i t ag nach Chr i s t t ag 1524« 
oder : »Diens t ag vor Invocavi t 1503« 
< Wochentag > ist ein gült iger, d.h. benutzerdef in ie r te r Wochen tag u n d 
< Bezugoperator > ist ein ebenso lches definier tes Bezugswort wie: » n a c h « , 
»nach d e m « , » v o r « , »pos t« , etc., wobei dieser < Bezugoperator > auch weg
fallen k a n n , z.B.: 

»Sonn tag Os te rn 1524«, 

was d a n n aber Widerspruchsf re ihe i t voraussetz t , bzw. sonst zu F e h l e r m e l 
dungen führ t . 

»3 Tage nach Os te rn 1524« ist ein Beispiel für e ine ebenfal ls häuf ige 
Variante . Statt e ines Wochentages wird durch e ine gewisse A n z a h l von 
Tagen der Bezug zum Fest hergestel l t , die Rela t ion wird durch < Bezugo
perator >, sinn vollerweise »vor« oder » n a c h « o.a. hergestel l t . 
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Als letzte Variante der e infach erwei ter ten Da t i e rungen ist schl ießl ich 
e ine F o r m zu n e n n e n , die in unse ren Que l l en mi t dem Wechsel z u m 
17.Jhdt. auftr i t t , als Beispiel sei genann t : 

»18. Sonn tag nach Trini ta t is 1524« 

Z u s a m m e n f a s s e n d ergibt sich dami t für die e infach e rwei te r ten Da t i e 
r u n g s f o r m e n folgende zulässige Syntax: 

< »Tag« > 
< Zahl > { }< Bezugoperator > < Fest > < Jahr > 

< Wochentag > 

wobei : 
- < Zahl > e ine a rab i sche Z a h l sein m u ß , falls ve rwende t , 
- »Tag« ein vom Benutze r def inier te Ope r a to r ist, »Tage« k ö n n t e n bei 

spielsweise zusätzl ich definier t werden . 
- < Wochentag >, < Bezugoperator >, < Fest > u n d < Jahr > sind wie oben 

zu vers tehen . 

2.1.3 K o m p l e x e D a t i e r u n g e n 

D a s letzte Beispiel läßt sich leicht zu e iner schon recht kompl i z i e r t en 
F o r m e rwe i t e rn , die in den Que l l en noch gebräuchl ich ist: 

» D o n n e r s t a g vor dem 18. Sonn tag nach Trini ta t is 1524«, wobe i h ie r : 
ein < Fest > - Trini tat is , u n d zwei < Wochentage > v o r k o m m e n , die 
du rch zwei < Bezugsoperatoren > - »vor d e m « , » n a c h « u n d e ine 
< Zahl > - »18« 

in Bez i ehung gebracht werden . 

Wie schon oben , so sind auch h ier Varianten d e n k b a r . D e m Wochen tage 
k a n n e ine Zah l voran gestellt , statt des Wochen tags k ö n n t e e ine A n z a h l 
von Tagen eingesetzt u n d der Fes t tag k a n n schließlich wie bei der e infa
chen F o r m durch O p e r a t o r e n erwei ter t werden . Dabe i en twicke l t m a n 
d a n n m ü h e l o s D a t i e r u n g s f o r m e n , die in a k a d e m i s c h e Sphären von R e a 
lität vo rd r ingen : 

»2 Tage vor dem 3. Fre i t ag nach H i m m e l f a h r t a b e n d 1990« ist o h n e 
Frage der 6 . Jun i 1990 u n d wird, wenn auch recht ba rock fo rmul ie r t , von 
dem Subsystemtyp »Chrono log i a« ans tands los aufgelöst , sofern der Be
nu tze r die no twend igen Def in i t ionen getroffen ha t . 

D ie Spielwiese krea t iver D a t i e r u n g ist j e d o c h e ine end l i che u n d d u r c h 
die folgende Syntax de te rmin ie r t : 
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< Wochentag > < Wochentag > 
} < Bezugoperator > < Zahl > { }... 

< Zahl > < »Tage« > < »Tage« > 
. . . < Bezugsoperator > < Fest > < Jahr > 

Dieser dr i t te u n d umfangre ichs te Fal l e iner zulässigen D a t i e r u n g ist n u n 
keineswegs das Ergebnis des sport l ichen Ehrgeizes der P r o g r a m m i e r e r , um 
einige wenige Exoten auflösen zu k ö n n e n , sondern die Voraussetzung für 
die Bearbe i tung von Da t i e rungen wie »3 . Adven t 1989«, die auf den ers ten 
Blick sehr einfach zu sein sche inen , bei der masch ine l len Bearbe i tung aber 
e rheb l i che A n s p r ü c h e stellen. Auf diesen Aspekt wird in Kapi te l 3 aus
führl ich e ingegangen . 

Neben der Auf lösung von e inze lnen Ze i t punk ten sind Que l len zumindes t 
vors te l lbar , die auch die Auf lösung von Z e i t r ä u m e n e r fordern , e twa: 

» D o n n e r s t a g nach Decol la t io J o h a n n i s 1524 bis Fre i tag vor M a r t i n i 

Diese F o r m ist zur Zeit noch n ich t imp lemen t i e r t , wird aber zum festen 
Bestandtei l von KXetco sein u n d folgendem Typus genügen: 

< < Datum 1 > > < Bezugoperator > < < Datum 2 > > 

Hier ist u n t e r < < Datum 1 > > und < < Datum 2 > > j ewe i l s e ine der oben 
g e n a n n t e n F o r m e n möglich u n d un te r < Bezugoperator > wäre ein b e n u t 
zerdef in ier ter Ope ra to r wie »bis« d e n k b a r . 

2.2.2 Wochen 

E ine zweite F o r m von Z e i t r ä u m e n ist du rch ein typisches Beispiel aus den 
von u n s bearbe i te ten Que l len dargestell t : 

»Woche b a r n a b e 1524« 

Hier wird es n u n e twas diffizil, weil die In te rpre ta t ion dieser A n g a b e n u r 
aus dem Kontex t der Quel le abzule i ten ist. G e m e i n t sein k a n n die Ka
l enderwoche , die Arbe i t swoche , ein S iebentageze i t raum u n d d a n n ge
naue r : 

IL Die vol ls tändige Woche die den Fes t tag e inschl ießt 
2. D ie res t l ichen Tage der Woche einschl ießl ich des Fest tags 

2.2 Zeitintervalle 

2.2.1 Einfache Z e i t r ä u m e 

1524« 
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3. Die res t l ichen Tage der Woche ausschl ießl ich des Fest tags 
4 . D ie folgende vol ls tändige K a l e n d e r w o c h e . 

Diese Var ianten werden über def in ie rbare O p e r a t o r e n im jewei l igen E in 
zelfall für den A n w e n d e r frei wäh lba r . 

N a c h d e m der quan t i t a t ive Le i s tungsumfang des M o d u l t y p s » C h r o n o l o -
gia« abgesteckt w u r d e , soll n u n die F rage n a c h der Rea l i s i e rung bean t 
worte t we rden , was d a n n m e h r die qual i ta t ive Le i s tung a n s p r e c h e n wird . 

3. Realisierung 

3.1 Die Vereinbarungen für die Heil igendatierung 

Wie oben schon mehr f ach angedeute t w u r d e , ist das Verhal ten des Subsy
s temtyps » C h r o n o l o g i a « in wei tem U m f a n g du rch den A n w e n d e r be 
s t i m m b a r . In der Dik t ion des D a t e n b a n k s y s t e m s werden solche 
benu tze rde f in i e rba ren M o d u l e als »Logische O b j e k t e « beze ichne t . In ei
n e m solchen Logischen O b j e k t werden die no twend igen K o n v e n t i o n e n 
für die Auf lösung der Hei l igen dat ier un gen getroffen. Es soll h i e r aber n u r 
auf diese speziellen Def in i t ionen e ingegangen we rden , die a l lgemeinen 
Regeln für die Ers te l lung solche O b j e k t e sind an ande re r Stelle ver fügbar . 
Das Beispiel für die E r l ä u t e r u n g ist den D a t i e r u n g s k o n v e n t i o n e n e n t n o m 
m e n , die im R a h m e n des oben angesp rochenen F o r s c h u n g s p r o j e k t erstell t 
w u r d e n . 

Die Beispielteile I b is III gehören z u m Regelsys tem, w ä h r e n d der Teil IV 
die l ex ikograph ische Liste ausmach t . 

In Teil I werden die oben angesp rochenen < Wochentage > (Sonn tag bis 
Samstag) def inier t , der Samstag m a c h t deut l ich , daß auch m e h r f a c h e Ver
e i n b a r u n g e n zugelassen s ind. D e s wei teren sind h ier die O p e r a t o r e n » O c -
tav« u n d » A b e n d « , die als Zusä tze zu den Fest tagen gebrauch t we rden , 
sowie die a l te rna t iv zu den < Wochentagen > zu v e r w e n d e n d e n O p e r a t o r e n 
»Tag«, »Tage« e inge t ragen . 

Beispiel Teil I: 
item nomen=kalender;usus=chronologia;modus=permanens; 
fons=dummy;anti=sic 
conversio prae=vorbereitung 
nomen nomen=" Sonntag"; feria=solis 
nomen nomen=" Montag"; feria=lune 
nomen nomen=" Dienstag"; feria=martis 
nomen nomen=" Mittwoch"; f er ia=mercurii 
nomen nomen=" Donnerstag"; feria=jovis 
nomen nomen=" Freitag"; feria=veneris 
nomen nomen=" Samstag"; feria=saturni 
nomen nomen=" Sonnabend"; feria=saturni 
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nomen nornen" Keintag";feria=solis;nullus=sic 
nomen nomen=" Tage";feria=absoluta 
nomen nomen=" Tag"; feria=absoluta 
nomen nomen=" Octav";feria=octava 
nomen nomen=" Abend"; feria=pridie 

Im Abschni t t II sind die < Bezugoperatoren > zu dem Fest vere inbar t . M a n 
beach te , daß die Bez iehung inklus iv oder exklusiv definiert werden k a n n . 

Beispiel Teil II: 
nomen nomen=" nach";post=excludens 
nomen nomen=" nach dem";post=excludens 
nomen nomen=" post";post=excludens 
nomen nomen=" vor";prae=excludens 
nomen nomen=" beginnend mit";prae=includens 
nomen nomen=" endend mit";post=includens 
nomen nomen=" wozu";prae=excludens;nullus=sic 

Es fehlt schließlich noch der im a l lgemeinen umfangre ichs te lexikogra
ph i sche Bestandtei l des Logischen Ob jek t s , der dem System die eigent l i 
chen Fest tage zugängl ich mach t . Hie r sind n u n verschiede Si tua t ionen zu 
un te r sche iden . 

Im Abschni t t IV sind die e infachen Fäl le not ier t . Es sind Fest tage, d ie 
en tweder ein fixiertes D a t u m h a b e n , wie e twa » W e i h n a c h t e n « , »Al le rhe i 
l i g e n « , - h ier erfolgt die K o n v e n t i o n übe r den » t e m p o r a « - P a r a m e t e r -
oder solche Fest tage, die in e iner fixen Bez iehung zu dem var iablen Oster 
fest s tehen , wie »Aschtag« oder »Pf ings ten« , h ier wird der »pascha«-Para 
me te r ve rwende t . Das gültige Os t e rda tum wird dabei au tomat i sch e r rech
ne t . 

Beispiel Teil IV: 
nomen nomen=" Adriani";tempora=4.3 
nomen nomen=" Agathe";tempora=5.2 
nomen nomen=" Agnetis";tempora=21.1 
nomen nomen=" Albani";tempora=21.6 
nomen nomen=" Albanim";tempora=21.6 
nomen nomen=" Allerheiligen";tempora=l. 11 
nomen nomen=" Ambrosii";t empor a=4.4 
nomen nomen=" Andree";t empor a=30.11 
nomen nomen=" Animarum"; tempora=2.11 
nomen nomen=" Anne";tempora=26.7 
nomen nomen=" Annunciatio Maria";tempora=25.3 
nomen nomen=" Antonii";tempora=17 .1 
nomen nomen=" Antonii de padua";tempora=13.6 
nomen nomen=" Apollonia";tempora=9.2 
nomen nomen=" Apollonie";tempora=9.2 
nomen nomen=" Appollonia";tempora=9.2 
nomen nomen=" Appollonie";tempora=9.2 
nomen nomen=" Ascensio Domini";pascha=39 
nomen nomen=" Aschtag";pascha=-46 
nomen nomen=" Assumptio Maria"; tempora=15.8 
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nomen nomen=" Barbare";tempora=4.12 
nomen nomen=" Barnabe";tempora=ll. 6 
nomen nomen=" Bartholomei"; tempora=:24.8 
nomen nomen=" Bartolomei";tempora=24.8 

Die Liste der in diesem Abschni t t def in ier ten Fes t tage ist bei der A n w e n 
d u n g auf serielle Quel len in der Regel umfangre i ch u n d k a n n loka l sehr 
dif fer ieren. D e m A n w e n d e r wird du rch das M a x P lanck Inst i tut in G ö t 
t ingen j e d o c h g roße U n t e r s t ü t z u n g geboten , weil m a n dort die Hei l igen
ka l ende r der meis ten Diözesen bere i t s a u f g e n o m m e n ha t (im U m f a n g des 
» G r o ß e n G r o t e f e n d s « ) , so daß n u r noch geringfügige A n p a s s u n g e n no t 
wend ig sind. In sbesonde re sind na tü r l i ch Fest tage, d ie auf e inen engen 
lokalen Bereich begrenz t s ind, zum Beispiel die Ki rch weihfeste , im E in 
zelfall fes tzulegen. 

Im vor l iegenden Fall der Siegener Que l l en fällt die K i r ch w e i h auf den 
ers ten Sonn tag nach Decol la t io J o h a n n i s , e in D a t u m also, das weder fixiert 
ist, noch in Bez i ehung zu Os te rn steht , womi t z u m Abschn i t t III übe r 
geleitet wäre , der D a t i e r u n g s k o n v e n t i o n e n umfaß t , die n u r du rch e ine 
wei tgehend rekur s ive P r o g r a m m i e r u n g des M o d u l s auf lösbar s ind, weil 
die zei t l ichen Re la t ionen kompl i z i e r t e r s ind. Technisch gesehen wird h ie r 
du rch das Regelsystem (Subst i tu t ion) der l ex ikograph i sche Teil e rwei te r t . 
Beim Beispiel der Siegener K i r chwe ih wird diese D a t i e r u n g du rch ein 
Äqu iva len t ersetzt , das den zei t l ichen Bezug hers te l l t . D ie E r s e t z u n g er
folgt du rch den » f o r m a « - P a r a m e t e r . Um die Mäch t igke i t solcher r eku r s i 
ver Äqu iva l enzen zu d e m o n s t r i e r e n , ist im Abschn i t t III das f ikt ive Fest 
»Siegen U n s i n n « definier t worden , das du rch » fo rma« mi t der Siegener 
Ki rch weih ve rknüpf t wird u n d dem System nach Ablauf der R e k u r s i o n e n 
schl ießl ich als » M o n t a g vor Sonn tag nach Decol la t io J o h a n n i s « zu r Ver
fügung steht . E in dera r t du rch Subst i tu t ion def inier ter Fes t tag , ist d a n n 
wie j e d e s a n d e r e < Fest > syntakt isch ve rwendba r . D a s D a t u m » 3 . S o n n t a g 
n a c h Siegen U n s i n n 1990« ist zulässig, auch w e n n bere i t s e ine e i n d r u c k s 
volle R eku r s ionske t t e abläuft . 

D a s oben schon angeschn i t t ene , sche inbar e infache D a t u m »3 . A d v e n t 
1989« ist von verg le ichbaren Typus, d e n n Adven t ist i m m e r ein fixer Wo
c h e n t a g in var iab ler Rela t ion zu dem Fest tag » W e i h n a c h t e n « . Um auch 
die Z ä h l u n g ko r r ek t auflösen zu k ö n n e n , wird zunächs t der küns t l i che 
F i x p u n k t »Adven t s t a r t« als 5 . Sonn tag vor Chr i s t t ag def inier t . » A d v e n t « 
selbst ist d a n n ein Sonn tag nach » A d v e n t s t a r t « . » 3 . A d v e n t 1989« w ü r d e 
in te rn in der F o r m » 3 . Sonn tag nach dem 5. Sonn tag vor Chr i s t t ag 1989« 
aufgelöst we rden . D a m i t ist n u n auch offensicht l ich, w a r u m dieses sche in
bar e infache D a t u m oben un te r den k o m p l e x e n D a t i e r u n g e n ange 
sp rochenen w u r d e . 

125 

Historical Social Research, Vol. 16 — 1991 — No. 4, 116-127



Beispiel Teil I II : 
nomen nomen=" Adventstart"; forma=" 5 sonntag vor christtag" 
nomen nomen=" Advent"; forma=" sonntag nach adventstart" 
nomen nomen=" Siegen Kirben";forma=" sonntag nach Decollatio Johannis" 
nomen nomen=" Siegen Unsinn"; forma=" montag vor siegen kirben" 
nomen nomen=" Allerheiligentag"; forma=" Allerheiligen" 
nomen nomen=" Allerheiligen Tag";forma=" Allerheiligen" 
nomen nomen=" Johannimarkt"; forma^" Johannis Baptiste" 

Flexibi l i tä t bedeute t auch die A k z e p t a n z verschiedener Schre ibweisen , d ie 
in dem Beispiel e twa im Abschni t t IV deut l ich werden . Doch die Mögl ich
kei ten sind du rch solche Mehr fachdef in i t ionen keineswegs erschöpft . 

3.2 Die Vereinheitlichung verschiedener Schreibweisen 

Es ist bere i t s darauf h ingewiesen worden , daß die Quel len in der Regel 
e ine große Variat ionsbrei te in der Schreibweise der Fest- u n d Hei l igenda
t i e rung aufweisen. Sofern n u n bei der Q u e l l e n a u f n a h m e n ich t schon e ine 
n o r m i e r t e Schreibweise der D a t i e r u n g verwende t , sondern mögl ichst quel
l e n n a h vorgegangen wird, ist es s innvol l , b e s t i m m t e Varianten vor der 
Auf lösung der D a t i e r u n g in e inem separaten Schri t t zu bere in igen . Zu 
diesem Zweck bietet die Mögl ichkei t , ein Logisches Ob jek t zu ver
e i n b a r e n , in dem systematische Veränderungen definiert werden k ö n n e n , 
die vor der Wei te rvera rbe i tung auf e ine Ze ichenke t t e a n z u w e n d e n sind. 
Das folgende Beispiel ist e ine solche Vere inbarung , die auf die Fest- u n d 
He i l igenda t i e rungen angewende t werden k a n n : 

Beispiel: 
item nomen=vorbereitung; usus=conversio; fons=dummy 
modus=permanens 
substitutio anti=".";novu="" 
substitutio anti=" st";novu" " 
substitutio anti=" ß";novu=" ss" 
substitutio anti=" ionis";novu=" io" 
substitutio anti=" enthauptung jo";novu=" decollatio jo" 
substitutio anti=" marien ";novu=" maria " 
substitutio anti=" marie ";novu=" maria " 
substitutio anti=" naechster ";novu=" " 
substitutio anti=" voriger ";novu" " modus princi-
pium=sic 
substitutio anti=" am ";novu=" " 
substitutio anti=" auf ";novu=" " 
exitus nomen=vorbereitung 

In obiger Vere inbarung werden e inerse i ts be s t immte , n ich t benöt ig te 
Ze ichenke t t en aus der D a t i e r u n g herausgefi l ter t . So w ü r d e z.B. aus der 
D a t u m s a n g a b e »am D o n n e r s t a g vor decol lat io J o h a n n i s 1573« die s tören
de Präpos i t ion » a m « ent fern t . Ebenso ist es mögl ich die ve rsch iedenen 
Schreibweisen der Hei l igen zu vere inhe i t l i chen , wie es oben am Beispiel 
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von » m a r i a « demons t r i e r t ist. Auch i n n e r h a l b von W ö r t e r n k ö n n e n e in 
ze lne Ze ichen oder Z e i c h e n g r u p p e n ausgetauscht w e rd en . Die Subs t i tu t ion 
von »ß« in »ss«, wie es z.B. im Fall von » m a r i a l i e h t m e ß « / » m a r i a l icht-
mess« s innvol l sein k a n n , soll dafür als Beispiel d i enen . 

Es bleibt als wicht igste Eigenschaft des M o d u l s / L o g i s c h e n O b j e k t s fest
zuha l t en , daß dem Benutzer e ine äußers t flexible H a n d h a b u n g geboten 
wird . Die freie Def in ie rbarke i t aller Bestandte i le e iner D a t i e r u n g e r m ö g 
licht e inen sehr ind iv idue l len Zuschn i t t , was insbesondere auch die A n 
w e n d u n g in ande ren Sprachen , bzw. mi t ande r en Sprachen bedeu te t . A u c h 
k o m p l e x e Da t i e rungen sind dem System durch e infache Def in i t ionen zu
gängl ich. 
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