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Kartáuserorden und Visionsliteratur
im Mittelalter und in der Frtihen Neu zeit*

Prophezeiungen und Visionen sind Teufelswerk, meinte der angesehene Kar-
táusefmónch Heinrich Egher von Kalkar (ï la08) und erklárte unmiBversti indlich,
daB er nicht an sie glaute: credatis ergo illi si vultis, ego nol.o credere!r Trotz
dieses Verdikts und anderer áhnlich skeptischer ÀuBerungen2 gehóren visionáre
'Werke 

im Mittelalter und in der Friihen Neuzeit zu den gerade in Klóstern inten-

siv gepflegten l iterarischen Textsorten. Auch ar.rs Heinrich Eghers Orden sind

Beispiele visionàrer Ereignisse sowie Zeugnisse der theologischen rrnd l iterari-

schen Auseinandersetzung mit Visionen bekannt; ihnen gilt das lnteresse cler vor-

Iiegenden Arbeit.
In den letzten Jahren ist die Visionsliteratur zunehmend ins Blickfeld l itera-

turwissenschaftlicher, historischer und theologischer Forschungen gerÍickt. Ergeb-

nisse dieser Untersuchungen fanden Eingang in zahlreiche Publikationen, von der

Quellenkunde iiber HandbÍ.icher und Einzeluntersuchungen bis hin zu neuen Text-

ausgaben, die zumindest einige der visionàren Schriften wieder zugánglich ma-

chen und erschlieBen.3 Doch noch immer fehlt es an zuverlássigen Editionen und

eingehenden Studien; hliufïg sind nicht einmal die handschrift l ichen Textzeugen

ermittelt, geschweige denn ihre Provenienz, Datierung oder Uberlieferungszusam-
menhánge untersucht worden. Sogar die bekannteste Vision des lateinischen Mit-

telalters, die Jenseitsreise des irischen Ritters Tnugdal, von der liber zweihundert
Handschriften erhalten sind,a ist nach wie vor nur in Ausgaben des letzten Jahr-

* Erweiterte Fassung des am 27. Mai 1999 gehaltenen Vortrags. Den Tagungsteilnehmern,
namentlich Herrn Prof. Dr. James Hogg (Salzburg), danke ich fiir wichtige Anregungen und
Ergànzungen.

I Aus einem Brief Heinrichs, zitiert nach Heinrich RUrHtruc, Der Kartàuser Heinrich Egher
von Kalkar 1328-1408, Veróffentl ichungen des Max-Planck-Inst i tuts f ïr  Geschichte' Bd. l8
= Studien zur Germania Sacra, Bd. 8, Gótt ingen 1967, S. 204, Anrn. 3lt t .

2 Unter anderem im Prolo-u der VisioThurkilli ist von solchen Zweifeln die Rede (sicutfere de
omni revelatione a quibu.rdant dubitatur): Visio Thurkilli, relatore uÍ videtur Radulpho de
Coggeshall ,  rec. Paul Gerhard ScHvtpr, Leipzig 1978; Die Vision des Buuern Thurki l l '  Visio

Thurkilli mit deutscher Ubersetzung, hg. von Paul Gerhard ScHvtor, Acta humaniora, Wein-

heim 1987, (Zitat S. l8).
3 Von der einfÍihrenden Literatur seien erwàhnt Ernst BeNIz. Die Vision. Erfahrungsfbrmen und

Bilderwelt, Stuttgart 1969; Peter DtnzemecHeR, Vision und Visionsliteratur im Mittelalter,

Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 23, Stuttgart l98l; Dens., Mittelalterliche
Visionsliteratur. Eine Anthologie, Darmstadt 1989; Dens., Revelationes. Typologie des sour-
ces du moyen áge occidental,  Bd. 57, Turnhout 1991.

4 DrnzeLBAcHER. Anthologie (wie Anm.3), S.8 und 16. Eine Liste der bekannten Manu-
skipte bietet Nigel F. Peu',reR, Visio Tnugdali .  The Cerman and Dutch Translat ions and
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hunderts zugànglich;s viele weniger bekannte Texte sind nie gedruckt und in der
Forschung deshalb auch kaum beri.icksichtigt worden. Daher kann der folgende
Beitrag nur ein vorláufiger Uberblick sein, der auf einen wenig beachteten Aspekt
der Schriftkultur bei den Kartàusern aufmerksam machen soll. Dartiber hinaus
mógen die Ausftihrungen auch als Plàdoyer ftir die philologische Grundlagenar-
beit, f i . ir ErschlieBung, Edition und Untersuchung dieser noch weitgehend unbe-
kannten Werke verstanden werden.

Die Vorliebe des Zisterzienserordens fÍ.ir Wundergeschichten und Visions-
berichte wird hàufig und zurecht betont.ó Neben anonymen Werken aus dem Um-
feld der Zisterzienser gehórten zahlreiche Visionàre und Autoren visionàrer
Schriften diesem Orden an.' Mirakel- und Visionsberichte einfluBreicher Samm-
lungen (wie etwa der Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbach oder
Konrad von Eberbachs Exordium magnum Cisterciense) wirkten als ,,pro-domo-
Visionen"s im eigenen Orden und dartiber hinaus.e Im Vetgleich mit den Zister-
ziensern, aber auch gegenÍ.iber Benediktinern und Mendikanten, nimmt sich die
Zahl der bekannten Visionáre und visionalrer Schriften aus dem Kartàuserorden
bescheiden aus. Auch an diesem Umstand kónnte es liegen, daB das Verhàltnis

their Circulation in the Later Middle Ages, Miinchener Texte und Untersuchungen zur deut-
schen Literatur des Mittelalters, Bd. 76, Miinchen 1982, S. 5-10.
Noch immer maBgeblich: Visio Tnugdali. Lateinisch und altdeutsch, hg. von Albrecht Wnc-
Nen, Erlangen 1882 (ND Hildesheim u. a. 1989). Vom Friihdruck einer deutschen Version
dieses Stoffes liegt eine neuere Edition vor: Tondolus der Ritter. Die von J. und C. Hrsr ge-
druckte Fassung, hg. von Nigel F. PRt-veR, Kleine Deutsche Prosadenkm2iler des Mittelalters,
Bd. 13, Miinchen 1980.
,,In diesem Orden mehr als in anderen war ein (nicht immer nur homiletisches) Interesse an
Wunder- und Visionsberichten lebendig", Dlt{zer-secHeR, Vision (wie Anm.3), S.218. Vgl.
dazu auch die in Anm. 7 genannte Literatur.
Vgl. unter anderem Paul Cerhard ScHvlor, Magnificus Cisterciensium Ordo. Ordenskritik in
einer Jenseitsvision, in: Mittel lateinisches Jahrbuch 23 (1988), S. 82-90; Patr ick Brian
McGutne, A lost Clairvaux collection fbund: The 'Liber visionum et miraculorum' compiled
under Prior John of Clairvaux (1179-79), in: Analecta Cisterciensia 39 (1983), S. 2642;
Christopher J. HoupswoRTH, Eleven visions connected with the Cistercian monastery of
Stratford Langthorne, in: Citeaux 13 (1962), S. 185-204; Ciles Cor{sr,qsLE, The vision of
Cunthelm and other visiones attributed to Peter the Venerable, in: Revue Bénédictine 66
(1956), S. 92-114. Weitere Hinweise auf Visionsliteratur aus dem Umkreis des Zister-
zienserordens bei Thomas EHLEN, Vision und Schritï - Interessen, Proze8 und Typik der
Verschrittlichung hochmittelalterlicher Jenseitsreisen in lateinischer Sprache am Beispiel der
'Visio Edmundi monachi de Eynsham', in: 'Visio Edmundi monachi de Eynsham'. Interdis-
ziplináre Studien zur mittelalterlichen Visionsliteratur, hg. von Thomas EHLEN, Johannes
MRNcet und Elisabeth SrEtN. ScriptOral ia, Bd. 105, Ti ibingen 1998, S.251-300, hier S" 260
mit Anm. 37.
Terminologie nach DtNzeusncHeR, Vision (wie Anm. 3), S. 217f. Weitere Ausfiihrungen zur
Terminologie im folgenden.
Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis cisterciensis dialogus miraculorum, hg. von Joseph
StRnnce Kóln/Bonn/Briissel l85l; Exordium magnum cisterciense sive narratio de initio
cisterciensis ordinis auctore Conrado, ed. Bruno GRESSER, Series scriptorum s. ordinis
cisterciensis, Bd. 2, Rom 1961.
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des Kartàuserordens zur Visionsliteratur in der Forschung bisher weitgehend un-
berÍ.icksichtigt bl ieb. I o

Daher wird nach der Klárung terminologischer Fragen der Schwerpunkt der
vorliegenden Studie auf der Vorstellung einiger ausgewàhlter Kartiuservisionir-
innen und -visionáre sowie ihrer Offenbarungen liegen.lr AnschlieBend wird die
Bedeutung der Kartàuser als Schreiber, Ubersetzer, Bearbeiter und Herausgeber
von Handschriften und Drucken visionárer Werke erórtert." Zulet t soll nach dem
Kontext von Rezeption und Transmission der Visionsliteratur im Kartáuserorden
gefragt und untersucht werden, zu welchen praktischen Zwecken die Kartàuser im
Mittelalter und in der FrÍ, ihen Neuzeit Visionsliteratur einsetzten.rs

Zur Terminologie

Unter dem Begriff ,,Vision" wird - den verschiedenen Perspektiven der For-
schung und den vielfáltigen Formen visionárer Erfahrungen entsprechend - eine
Ftille hóchst unterschiedlicher Phánomene subsumiert. Die Untersuchung dieses
breiten Spektrums hat fiir die literarischen Zeugnisse von Visionen, ftir die Visi-
onsliteratur, unter anderem in terminologischer Hinsicht zu einer zunehmenden
Differenzierung gefiihrt. Grundsátzlich wird zwischen dem fÍ.ir die vorliegende
Arbeit relevanten Phánomen der Vision aus dem Bereich der christl ichen Religion
einerseits und der hier nicht weiter verfolgten Halluzination aus medizinisch-
pathologischer Sicht andererseits unterschieden.ra Im Hinblick auf die ausló-
senden Faktoren werden visioniire Erlebnisse infolge von Krankheit, Askese, Ein-
samkeit und Drogen voneinander abgegrenzt.ls Doch vermag eine absolute Typo-
logie von Visionen schon aufgrund der unterschiedlichen fachbezogenen Frage-
stellungentu dem Gegenstand nicht gerecht zu werden.

Im folgenden wird von einem weitgefaBten Visionsbegriff ausgegangen: Als
Visionen sollen Erlebnisse verstanden werden, bei denen ein Mensch aus seiner
Umwelt durch das Einwirken einer i.ibermenschlichen Instanz in einen anderen
Raum versetzt wird oder Wahrnehmungen von anderen Ráumen erhàlt und sonst
Verborgenes erkennt.'7 Dabei sind sowohl die sogenannten Jenseitsreisen des Mit-

l0  Auch die Untersuchung der v ie l f ï l t igen Beziehungen, d ie andere mit te la l ter l iche Orclen zu
dieser Textsorte pt' legten, muB als Desiderat angesehen werden.

I I S.u. S. 292-306.
12 S.u.  S.  3O7-3r2.
13 S.u. S. 3l2ff.
14 BENz, Vision (wie Anm. 3), S. 85ff.
l5 BENZ, Vision (wie Anm. 3), S. l7-81.
16 So werden visionáre Erlebnisse und ihre Darstellung in der Literatur unter anderem nach

philologischen, theologischen, historischen, psychologischen oder i.ibergeordnet wahrneh-
mungsbezogenen Schemata auf sehr verschiedene Weise eingeteilt und untersucht, vgl. BENz,
Vision (wie Anm. 3), S. 89fï.  und DINzeUBACHER, Vision (wie Anm. 3), S. 29-56.

l7 Unter Beri.icksichtigung der Kriterien von DtNzeuBAcHER, Vision (wie Anm. 3), S. 29. Ent-
gegen der dort getibten Praxis sind meines Erachtens auch Phànomene als Visionen anzuse-
hen, bei denen nicht notwendigerweise ,,al le genannten Definit ionspunkte nachweisbar sind"
(ebd.).
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telalterslE als auch Erscheinungen, als auch zahlreiche mystische Offenbarungen
des Hoch- und Spátmittelalters eingeschlossen, um nur drei grundverschiedene
Formen visionárer Erfahrungen und visionàren Schrifttums zu nennen. Die Pháno-
mene,,Traum" bzw.,,Traumvision" (sompníum) und,,Weissagung" (prophetia)

sowie verschiedene Formen mystischen Erlebens, die eine Uberwindung der Tren-
nung zwischen Gott und der menschlichen Seele anstreben (unio mystíca), sind
voneinander und von den genannten Visionsformen hàufig nur schwer zu tren-
nen;'n sie sollen im Rahmen dieser Studie nur am Rande beriicksichtigt werden.

Wie bei den visionáren Erlebnissen selbst ist auch bei ihren literarischen Ma-
nifestationen eine differenzierte Betrachtung Voraussetzung ftir die angemessene
rWtirdigung der jeweiligen Werke. Daher sind die spezifischen Eigenheiten der
jeweiligen Textsorten - von der unselbstándigen Erwáhnung innerhalb einer Hei-
l igenvita oder im Rahmen eines chronikalischen Berichtes bis hin zur l i terarisch
anspruchsvoll gestalteten, selbstàndigen Jenseitsreise - ebenso wie die verschie-
denen visionàren Erscheinungsformen zu beachten. Die Bezeichnung ,,Visions-
literatur" wird demnach ergánzendzu den spezifischen Bezeichnungen im folgen-
den ausschlieBlich als Í.ibergreifender Sammelbegriff ftir die verschiedenen litera-
rischen Formen visionáren Schrifttums verwendet.

Visioncirinnen und Visiondre des Kartciuserordens

DaB die vorliegende Studie keinen auf Vollstándigkeit zielenden Katalog von
Kartàuservisionen zu bieten vermag, ergibt sich aus dem eingangs skizzierten For-
schungsstand. Mit Hugo von Avalon (Bischof von Lincoln, ï 1200), Béatrix d'Or-
nacieux ( ï  ca.  1309),  Marguer i te d 'Oingt ( ï  l3 l0) ,  Petrus Faver ius ( ï  l3 l9) ,  Jean
Birelle (ï 1360), Adolf von Essen (t 1439), Dominikus von PreuBen (ï I460),
Juan Fort (ï 1464), Dionysius von Rijkel (I l41l), John Norton (l 1522), Richard
Methley ( ï  1527/28),  Petrus Blomevenna ( t  1536) und Anne Gri f fon ( ï1641)

seien jedoch einige Angehórige des Kartáuserordens genannt,2o die mit visionáren

Peter DNzELBACHER, Jenseitsvisionen - Jenseitsreisen, in: Epische Stoffe des Mittelalters,
hg. von Volker MenreNs und Ulrich MUlteR, Króners Taschenausgabe, Bd. 483, Stuttgart
1984,  S.  6r -80.
Vgl. etwa die Einschránkungen bei DINzel-aAcHER, Vision (wie Anm. 3), S. 33 mit Anm. 71.
Eine scharf'e Trennung besonders zwischen der unio mystica einerseits sowie Visionen, Er-
scheinungen und TrZiurnen (Traurnvisionen) andererseits vollzieht dagegen der eingangs an-
gesprochene Heinrich Egher von Kalkar, da letztere im Gegensatzzur dauernden Vereinigung
mit Cott nur befi istet seien, vgl.  RUTHINC, Heinrich Egher (wie Anm. l) ,  S. 190.
Viele Hinweise auf die genannten Kartàuser verdanke ich Herrn Prof. Dr. James Hogg. Filr
weitere Angaben zu Hugo von Avalon vgl. Artikel ,,Hugh of Avalon (or Lincoln)", in: The
Concise Dictionary of National Biography. From earliest times to 1985 (im tblgenden
CDNB), Bd. 2: G-M, OxfbrdA',lew York 1992, S. 1512 und ,,H[ugo] hl., OCart, Bf' v. Lin-
coln", in: Lexikon des Mittelalters (LexMA), Bd. 5: Hiera-Mittel bis Lukanien, Miin-
chen/Ztirich 1991, Sp. 167 sowie die in Anm.22 und 23 gemachten Angaben; zu Béatrix
d'Ornacieux im Art. ,Jvlarguerite d'Oingt", in: Dictionnaire de Spiritualité ascétique et my-
stique. Doctrine et histoire (DS), Bd. 10, fbndé par Marcel VtlleR u. a., Paris 1980, Sp.
34lff. sowie die in den Anm.24-26 genannte Literatur; zu Marguerite de Oingt Art. ,JVÍargu-
eri te de Oin_rrr",  in: DS 10. 1980, Sp.3a0fï.  sowie die in Anm.25 und 90 genannte Literatur;

l 8

l 9
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Ereignissen in Verbindung gebracht werden. Andere Visionàre, wie der hier3l
vorgestellte Vikar Thomas aus der Kartause Roermond, sind weitgehend unbe-
kannt und begegnen erst im Zuge einer Sichtung und ErschlieBung der hand-
schriftlichen Uberlieferun g.

Dem im Jahr 1220 kanonisierten Bischof Hugo werden durch seinen Kaplan
und Biographen Adam von Eynsham (ï ca. 1233) und spiitere Quellen Erschei-
nungen seines verstorbenen lrhrers Basil ius und eines Engelschores sowie eine
profhetische Traumvision zugeschrieben.22 Hugo soll auBerdem die Verschrift-

l ichung einer Vision des Benediktinernovizen Edmund von Eynsham durch seinen

Kaplan Adam angeregt und gefórdert haben.t' Di. Visionen und Erscheinungen

sind im Kontext der Vita auch Belege fl ir die Heil igkeit Hugos, deren Darstellung

zu den Hauptanliegen des Werkes zu záhlen ist. Die spàteren Berichte greifen die
Begnadung Hugos als Argumente ihrer teilweise dezidiert panegyrischen Ordens-
geschichtsschreibung auf. - Béatrix d'Ornacieux aus der Kartause Parmenie (Dió-

zese Grenoble) wurde vor allem in ihrem Orden als Heil ige verehrt. Der nie-
derlándische Ordenschronist Petrus Dorlandus (ï 1507), der ihr ein eigenes Kapi-
tel seines Werkes widmete (De S. Virgine Beatrix, Lib. V, Cap. IV), erwáhnte ge-

zu Petrus Faverius die in Anm. 28 gemachten Angaben; zu Jean Birelle Art. ,,Birel (Jean)",
in: Dict ionnaire de Biographie Frangaise, sous la direct ion de M. PRevosr et Roman
D'AuRt ,  Bd.6,  Par is  1954,  Sp.5 l5  sowie d ie  in  den Anm.29-32 geni lnnte  L i tera tur t  z .u  A-
dolf von Essen Art. ,g,dolphed'Essen", in: DS l,1937,209f. und,,Adolf von Essen" in: Die
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfàsserlexikon, begr. von Wolfgang STAMMLER, tbrtge-
fiihrt von Karl Leltcoscu, hg. von Kurt RuH u. a., zweite vóllig neu bearb. Aufl. (VL), Bd. l,
Berlin/l.{ew York 1978, Sp. 66ff. sowie die in Anm. 33 genannte Literatur; zu Dominikus von
PreuBen Art. ,,Dominikus von PreuBen" in: VL 2, 1980, Sp. 190ff. und,,Dominique de Prus-
se", in: DS 3, 1957, Sp. l539ff. sowie die in den Anm. 34-36 genannte Literatur; zu Juan Fort
Art. ,,Fort (Jean)", in: DS 5, 1964, Sp. 721f.; zu Dionysius von Rijkel Art. ,,Denys le
Chartreux", in: DS 3, 1957, Sp.430fï.  und,,Dionysius der Kartàuser", in: VL 2, 1980, Sp.
I66-178 sowie d ie  in  Anm.6-5 und 85 genannte L i tera tur ;  zu John Nor ton Ar t . , ,Nor ton
(Jean)" ,  in :  DS l l ,  1982,  Sp.446t ï .  und, ,Nor ton,  John" ,  in :  CDNB 3,  1992,5.2204 sowie
die in Anm. 39 genannte Literatur; zu Richard Methley Art. , ,Methley (Richard)", in: DS 10,
1980,  Sp.  l l00f ï .  sowie d ie  in  Anm.40 bzw.4 l  genannte L i tera tur :  zu Pet rus B lomevenna
Art. ,,Blomeveen, Peter", in: Neue Deutsche Biographie, hg. von der Hist. Konrrn. bei der
Bayer. Akad. der Wiss., Bd. 2:Bahaim-Biirkel,  Berl in 1955, S. 315t. sowie die in Anm. 45
genannte Literatur; zu Anne Griffon Art. ,,Grifïon (Anne)", in: DS 6, 1967 , Sp. 1039t.

2l S.u. S. 300ff.
22 Magna Vita Sancti Hugonis. The Life-of St Hugh of Lincoln, ed. by Decima L. Doute and

David Hugh FnnuER,2 Bde., Oxford'1985, hier Bd. I ,  S.5l:  uelud in excessu positus uidit
... sanctum quondam priorem Cartusie Basilium. Bd. 2, S. 213: uidit in slontprtis ... Ji'utrent
Morinum ... infirmantem. Damit soll Hugo den gleichzeitig eingetretenen Tod des Morinus
im zwanzig Meilen entfèrnten Stow 'gesehen' haben. Die Basilius-Erscheinung erwàhnt auch
Petrus DoRuRNouS, Chronicon Cartusiense cum notis Theodori Petraei,  Colonia Agrippina
1608 (ND Farnborough I968), S.205 und Benedetto TRoNasv, Storia cri t ico-cronologica
diplomatica del Patr iarca S. Brunone e del suo ordine cartusiano .. . ,  l0 Bde., Neapel 1773-
1779 (ND Salzburg 1982), hier Bd. 4, S. 186.

23 Magna Vita Hugonis (wie Anm. 22), Bd. 2, S. 85fï. Dazu Kerstin LoseRr, Adam von Eyns-
ham - Erstredaktor der 'Visio Edmundi monachi de Eynsham', in: Visio Edmundi (wie Anm.
7), S. 3-30, besonders S. l3ff. und Johannes MRncet, Die Bedeutung der Kartáuser fïr die
Uberlieferung der 'Visio Edmundi monachi de Eynsham', in: Visio Edmundi (wie Anm. 7),
S.  135-161.  h ier  S.  145f f .
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S.u. S. 305f.
Tnousy, Storia (wie Anm. 22),B,d.6, S. 129f.
Vgl. Theodorus PETREtus, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium sacri Cartusiensis ordinis
scriptorum Catalogus, Kóln 1609 (ND Farnborough 1968), S. 158f. Dazu auch DoRLRNDUS,
Chronicon (wie Anm. 22),5.231.

30 Neben dieser durch die Ordensgeschichtsschreibung propagierten Erklárung kónnte auch die
Furcht vor móglichen einschneidenden Reformen des als streng aketisch bekannten Kartàu-
sers clen Ausschlag tiir die Wahl des Kardinals Etienne Aubert (Innocenz VL, 1352-1362)
zum Papst gegeben haben.

3l DoRrRNous, Chronicon (wie Anm.22), S.234.
32 DoRLnNous, Chronicon (wie Anm. 22).

heime Offenbarungen, die Béatrix dem[itig verschwiegen habe: Habuit praeterea
pluríum secretorum sibi revelatu mysteria: quae quiu humilis erat ac submíssi
admodum animi, nunquctm voluít promulgarr.'o Die volkssprachliche Lebensbe-
schreibung (Li via seiti Biatrix vírgina de Ornaciu) der Béatrix, die ihre Ordens-
schwester Marguerite d'Oingt verfaBte,25 berichtet von ihren mystisch-sinnlichen
Visionen, geprágt von intensiver Christusminne2ó (auf Marguerites eigene Visio-
nen wird unten ausfÍ,ihrlicher einzugehen sein).tt - Prtrus Faverius, der das Prio-
renamt in der 1280 gegrtindeten Kartause Sainte-Croix-en-Jarez innehatte und
1319 zum Generalprokurator des Ordens am pàpstl ichen Hof in Avignon ernannt
wurde, gehórt dagegen a) den zahlreichen Kartáusern, denen Marien-
erscheinungen zuteil geworden sein sollen. Auf dem Sterbelager sei die Gottes-
mutter dem hoffnungslos Verzweifelten und Veràngstigten erschienen und habe
ihn getróstet, so daB er tags darauf in groBer HeilsgewiBheit sterben konnte.28 -

Der in der Umgebung von Limoges geborene Jean Birelle (Johannes Birell ius)
war Prior der Kartausen bei Glandier und Bonnefoy, im Jahr 1346 bekleidete er
das Priorenamt der Grande Chartreuse und war Generalprior des Ordens. Er wur-
de frir die KardinalswÍirde und sogar fiir die Nachfolge des 1352 verstorbenen
Papstes Clemens VI. vorgeschlageí,2n ,og es jedoch vor, die hóchsten Kirchen-
àmter abzulehnen und Kartáusermónch zu bleiben.'" Jean Birelle soll durch inten-
sive Meditationslibungen in ekstatische Zustànde entrtickt worden sein und Audi-
tionen (vox ad illum de caelo)3l gehabt haben; eine solche Eingebung habe ihn
rechtzeitig auf einen wankelmtjt igen Novizen hingewiesen, dessen Abkehr vom
Ordensleben durch das^ Eingreifen des heiligmàBigen Priors gerade noch ver-
hindert werden konnte.'" - Der Prior der Trierer Kartause, Adolf von Essen, wur-
de nach eigenhándigen Aufzeichnungen, die sein Ordensbruder Dominikus von
PreuBen nach Adolfs Tod auffand und im Orden verbreitete (allerdings nicht ohne
zuvor alle eindeutigen biographischen Hinweise auf Adolf zu tilgen), off eyne zijt
entzucket in den hiemel und sag dor, wie die hiemel konigyn kam mit iren jung-

frauen und allem hiemlischen here vor den throne des almechtigen godis und sun-

24 Donlltous, Chronicon (wie Anm.22), S.271.
25 Li via seiti Biatrix virgina de Ornaciu, in: Les (Euvres de Marguerite de Oingt, publié par

Antonin DuRnrrouR u.a., Publication de I 'Institut de Linguistique Romane de Lyon, Bd.2l,
Paris 1965, S. l04fï.

26 Vgl. Peter DINzel-sncuen, Christliche Mystik im Abendland. Ihre Geschichte von den An-
f?ingen bis zum Ende des Mittelalters, Paderborn u.a. 1994, 5.262.

27
28
29
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gen den rosenkrant?.e ...33 - Auch von Dominikus selbst sind Erscheinungen (Ma-

rienerscheinungen, Erscheinungen des verstorbenen Trierer Erzbischofs Otto von
Ziegenhain ,nà des verstorbenen Priors Adolf;3a und weitere Gesichte (vor allem
Jenseitsvisionen) tiberliefert; er erwiihnt sie in seinenr teilweise autobiographi-
schen Werk Liber Experientiae,ss das auBerdem Kriterien fi.ir die Unterscheidung
wahrer und falscher Vis ionen enthá| t .36 -  Eine Sanrmlungvon Vis ionen (Li l ter

Revelationum) Iegte der spanische Kartàuser Juan Fort an." lhnr werden dartiber
hinaus Ekstasen, Erscheinungen, Offenbarungen und Prophezeiungen zuge-
schrieben.3t GróBt" Bekanntheit erlangte ein Wunder, das gelegentlich auch als
Vision bezeichnet wird, bei dem sich der Gekreuzigte samt des eisernen Weg-
kreuzes dem davor meditierenden Juan Fort zuneigte. - John Norton, Prior der
englischen Kartause Mountgrace, wurde zu einer seiner Schrif ien, der Devotu
Lamentatlo, durch eine Vision angeregt3e: Die Jungfrau Maria erschien ihm im

Ordenskleid der Kartáusernonnen, r,rmgeben von weiteren Jungfrauen im selben

Habit, und l ieB ihn himmlische Wohnstàtten schauen.o" - Ebenfalls in der Kartau-

se Mountgrace entstanden Richard Methleys Schriften ExperinrctÍunt Veritutis,

Scola Amoris Languidi und Refectoriurn Sulutis, die zahlreiche der ihnr oft'enbar-
ten Visionen schilderno': Die teilweise autobiographischen Texte erwiihnen En-
gelserscheinungen, Ekstasen, ergreifende Visionen des Gekreuzigten und Erfah-
rungen, die James Hogg einmal sehr treffend als ,,semi-mystical experiences" be-
zeichnet hat."' Bezeichnend ftir das Unverstándnis, mit dem man spáter dem Kar-

33 Karl Joseph Kt-tNruRvven, Adolf von Essen und seine Werke. Der Rosenkranz in der ge-
schicht l ichen Si tuat ion seiner Entstehung und in seinem ble ibenden Anl iegen. Eine Quel-
fenfbrschung, Frankfur ter  Theologische StLrdien,  Bd.  13.  Frankfur t lM. 1972, h ier  S.  36 (Ano-

nymisierung),  S.  60 und 324f .  (Auf f  rndung der Vis ionsber ichte nach Adol t \  Tod),  S.  184f .
(Wort laut  der sogenannten Rosenkranzvis ion in den Formul ierungen des Dominikus nach

Adol f 's  e igenen Aufzeichnungen),  ebd. ,  Z i tat  S.  lU4.

34 Kt tnruRuveR, Adol f  von Essen (wie Anm. 33),  S.  40 (Mar ienerscheinung),  S.  62 (Erscl re i -

nung des verstorbenen Erzbischot's), S. 75 (Erscheinung Adolf's).
35 Dominikus wird im Kartàuser-Schriftstellerkatalog des Theodorus Petreius autgetiihrt, vgl.

PeTRetus, Bibliotheca (wie Anm. 29), S. 85ff. (dort auch bereits der Hinweis auf vurkts

...sibi factas revelationes, ebd., S. 86).
36 Kt-wrHRutvteR, Adolf von Essen (wie Anm. 33), S. 324, Anm.66. Mit dieser Frage beÍassen

sich zahlreiche Traktate (selbstverstàndlich auch von Autoren auBerlralb des Kurt:iuser-

ordens); man denke nur an Johannes Cersons De Distittctione Revelatktnum (Oeuvres

complètes,  ed.  par Palérnon Clonleux,  Bd.  3,  Par is I962,  S.  36-56).
37 DS 5,  1964 (wie Anrn.  20),  5p.122.
38  DS 5 ,  1964  (w ie  Anm.  2O) ,5p .721 .
39 DS l  l  ,  1982 (wie Anm. 20),  Sp.  446 und James Hocc,  Spir i tual  Wri ters of  Mount Grace

Charterhouse,  in:  DERS.,  Mount Crace Charterhouse ancl  Late Medieval  Engl ish Spir i tual i ty ,

AnalectaCartusiana,8d.82,3,  Salzburg 1980, S.  l8-43,  zu Norton S.40f ï .

Hocc,  Spir i tual  Wri ters (wie Anm.39),  S.  42f . In e iner Einf t ihrung zu der Schr i Í i  wird der

Zusammenhang zwischen der Vision und dem Werk wie fblgt charakterisiert: In devoti.ssinw
quidem Lamentacione, que oriebatur ex illa sancta et mirabili revelacione de anima fideli
clarif icata benediccione genetricis Dei Marie possunt inveniri...(ebd., S. 42).

Hocc ,  Sp i r i t ua l  Wr i te rs  (w ie  Anm.39) ,  S .25 -39 ,  besonders  S .3 l f f .  Au8erdem Michae l  C .
SeRcENt, The self-veriflcation of visionary phenornena. Richard Methly's Experimentunt
Veritatis, in: Kartáusermystik und -mystiker, Bd. 2, Analecta Cartusiana, Bd. 2, Salzburg
1 9 8  I ,  S .  t z t - t 3 1  .
H<-rcu,  Spir i iual  Wri ters (wic Arrn.  39),  S.  36.
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tàuser begegnete, der auch Margarete Poretes Mirouer des Símples Ames ins La-
teinische tibersetzte,a3 sind Stimmen, die ihn als ,,a psychiatrist's case" abstem-
peln.aa - Uber den Prior der Kólner Kartause Petrus Blomevenna (nach seiner
Herkunft auch Petrus Leidensis genannt) sagt Theodorus Petreius, daB er non raro
extra sese raperetur und saepe in extasin fuit raptu.r.ot - Von den Visionen der
Kartáusernonne Anne Griffon aus der Kartause Gosnay (bei Béthune) berichtet
ein Werk mit dem Titel Hisroria vitae, virtutum atque revelationum ... Annae
Grffinicrc.a6

Eine wahre Fundgrube bei der Suche nach Visionárinnen und Visionàren des
Kartáuserordens stellt die Chronik des Petrus Dorlandus dar, die oben bereits fi.ir
Aussagen i.iber Hugo von Avalon, Béatrix d'Ornacieux, Marguerite d'Oingt und
Jean Birelle herangezogen wurde. AuBer den Eintrágen zu den Genannten findet
man dort Hinweise auf einen jugendlichen Visionár, der das Paradies und darin
viele Kartáuser gesehen haben soll,aT man erfáhrt von mehreren Apostaten,as die
durch Auditionen von ihrer Rtickkehr in die Welt abgehalten wurden, und von
solchen, denen der Zeitpunkt ihres Todes enthtillt wurde.ae Durch die Erwáhnung
von Erscheinungen des Gekreuzigten,'50 Ordenseintritte nach Auditionen, wie im
Fall eines Priesters mit Namen Ludwig,sr durch die ausfl ihrl iche Berticksichtigung
der Visionen des Dionysius Cartusiensis und anderer Offenbarungen mehr stellt
Dorlandus den Kartáuserorden als besonders begnadete Gemeinschaft dar - eine
der Intentionen des chronikalischen Sammelwerkes und seiner spáten Publikation
durch Theodorus Petreius. Auch die Bibliotheca Cartusiana des Petreius selbst
enthált wie gesehen eine Ftille vergleichbarer Hinweise.-t2 Àhnliches gilt fUr die
Chroniken des Clemens Bohicius und Charles Le Couteulx, ebenfalls aus dem 17.
Jahrhundert.s3 Dem breiten Raum, den Visionen von Kartáusern in der neuzeit-
lichen Ordenshistoriographie einnehmen, entspricht ihre ausgiebige Beri.icksichti-
gung in der Ikonographie der Kartausen dieser Zeit: Allein der beriihmte Zyklus
Vicente Carduchos (ca. 1576-1638) fÍ. ir die spanische Kartause El Paular stellt mit
der Darstellung der Engeisvision und der Erscheinung des verstorbenen Paters
Basil ius vor Hugo von Avalon, der Marienerscheinungen von Petrus Faverius,
Juan Fort, Dionysius Cartusiensis und anderer Kartàuser, einer Ekstase des Jean
Birelle und weiterer visionárer Begebenheiten eine Vielzahl solcher Phánomene

43 Hocc, Spiritual Writers (wie Anm. 39), S. 30.
44 Hocc, Spiritual Writers (wie Anm. 39), S. 25.
45 PETREtus,  B ib l io theca (wie  Anm.29) ,5 .257.
46 DS 6, l9ó7 (wie Anm. 20), Sp. 1039f.
47 DoRuenous, Chronicon (wie Anm.22), S. 302fï.
48 DoRuNous, Chronicon (wie Anm.22), S. 329fï. (zwei Beispiele).
49 DonunNous, Chronicon (wie Anm.22), S. 288.
50 DoRuNous, Chronicon (wie Anm. 22), S. 298.
5l DoRtnNous, Chronicon (wie Anm.22),5.292t.
52 PETRErus, Bibl iotheca (wie Anm. 29), u.a. S. 86, 166,257.
53 Clemens BoHIcrus, Chronicon ordinis Cartusiensis ab anno 1084 usque ad annum 1510,4

Bde., Tournai 191l-54 und Charles Le Courpulx, Annales ordinis Cartusiensis ab anno
1084 ad annum 1429,8 Bde., Montreui l  1887-91.
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im Kontext der Verherrl ichung des Ordens dar.'sa Auch der Gemàldezyklus der
Kartause Itt ingen aus dem 17. Jahrhundert zeigt mit Béatrix d'Ornacieux, Mar-
guer i te d 'Oingt,  Dionysius Cartusiensis r-rnd der Vis iondes hl .  Hugo de Grenoble
wichtige Visionen und Visionáre des Kartáuserordens;-" dieser Aspekt der lkono-
graphie im Umfeld der Kartàuser, der hier nicht weiter ausgefïhrt werden kann,
verdiente eine eingehende Untersuchung. Im Gegensatz zur Wtirdigung visionárer
Phánomene durch die Kartáuser in der Neuzeit und ihrer bedeutenden Rolle als
Gegenstand der Bildenden Kunst dieser 7-eitist im 13. und 14. Jahrhundert viel-
fach ein zurÍ.ickhaltender Umgang mit Visionen im Kartàuserorden zu beobachten.

V e rb o r g e ne Offe nb arung en :
Rev e lata myste ria nunquam p romulgare

Uber Béatrix d'Ornacieux_war geáuBert worden, daB sie die ihr oÍfenbarten Visio-
nen nicht verbreitet habe,''o Aufzeichnungen tiber die Gesichte Adolfs von Essen
fanden seine Brtider erst nach seinem Tod auf,'" auch er hatte sie zu seinen L,eb-
zeiten offenbar verborgen. Entgegen anderen Visionáren, denen durch ihre Seel-
engeleiter im Jenseits ausdrticklich aufgetragen wurde, das Geschaute zu verklin-
den, um móglichst viele Mitmenschen zu einem gottgetàll igen Leben zu bewe-
gen,-s8 fi jhlten sich viele Ekstatiker aus dem Kartáuserorden zu einem diskreten
Verschweigen ihrer Begnadungen verpfl ichtet. Wo Visionen eines Kartàusers

54 Dazu die reich i l lustrierte Arbeit von Werner BeurleR, Vicente Carducho. Der CroíJe Kar-
tàuserzyklus in El Paular, Analecta Cartusiana, Bd. 130/12, Salzburg 1997. u.a. S. 156, 170,
178, 192,198, 206, 208,218,220,230 (mit Vorstudie 5.232),244.

55 Dazu die instruktive Studie von Margrit FRUH, Zur Ikonographie des ltt in-qer Ref'ektoriums,

in: Zeitschrift ft ir Schweizerische Archàologie und Kunstgeschichte 43 ( 1986), S. 284-302.
56 S.o. S. 294: revelata mysteria ... nunquamvoluit pronrulgare; DoRLnruous, Chronicon (wie

Anm.22),  S.  27l .
57  S .o .  S .  295 .
58 Als Beispie le wàren etwa die Vis io Thurki l l i  oder d ie Vis io Tnugdal i  anzuf i ihren;  so heiRt es

i.iber Thurkil ls Aufirag, von seiner Vision zu berichten: ecce iÍerunt sattctus lulianus udest
precipiens ei sub terrificct conminatiotrc, ut seriaÍitil el polunt c'uttctis in ec'cle.ria dic pro.rinrt
sollentpni publicet visionent..., quia ad hoc eductus est, ut t, isa publicarcr, Visio Thurkil l i, hg.
Scunator (wie Anm. 2) ,  S.  26.  Einen àhnl ichen Auft rag f lndet  man in verschiedenen Fassun-
gen der Vis io Tnugdal i ,  z .  B.  in der late in ischen Prosafetssung: Et  cutgclus:  Dcbas,  i r tc lu i t ,  ud
corpus tuum redire et omnia que vidisti, ad utilitatem proximorum ntennriler relittere, Yisio
Tnugdali, hg. WncNen (wie Anm. 5), S. 55, Z.2f . DaB mit memoriter retinere hier nicht ge-
meint ist, daB er das Geschaute frir sich behalten, sondern daB er es sich merken solle, um es
anderen mitzuteilen, geht aus dem Zweck ad utilitatem proximorum ebenso hervor, wie aus
Tnugdals spàterem Handeln: Cuncta vero, que viderat, nobis postmodunt recitavit (ebd., Z.
26).In Albers mittelhochdeutscher Fassung lautet der Auftrag: du hêst hie ersehen wol / daz.
vone dir noch sol / yverden gekiindet witen. / wider ze dem Lïbe dfr var. / nilt vlize dA tlaz be-
war / (...) / daz dir got erzeiget hát, (ebd., S. 182f., V.2076ff .). Ahnliche Aufïorderungen, die
Gott  selbst  an die Vis ionàr innen r ichtete,  behandel t  Susanne BUnr le,  L i teratur  im Kloster .
Histor ische Funkt ion und rhetor ische Legi t imat ion f rauenmyst ischer Texte des 14.  Jahr-
hunder ts ,  B ib l i o theca  Cerman ica ,8d .38 ,  T i i b ingen /Base l  1999 ,  S .294 f ï . .  besonders .5 .297 .
Auch hier wird mit der Niederschrifi der Of'fenbarun-s ,,ihre Bekanntmachun-s, die 'Ver(rt 'tent-

l ichung' der schrift" intendiert, Biirkle spricht zurecht geradezu von einem ,.-uóttl ichen
Schreibbefehl" (ebd.).
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bekannt werden, gilt es als Zeichen seiner Bescheidenheit, zumindest seinen Na-
men zu verschweigen.'te DaB Visionen aus dem ,,Orden der schweigenden Món-
che" weniger bekannt sind als solche aus dem Umkreis der Zisterzienser, Bene-
diktincr und Mendikanten ist also nicht allein mit fehlenden modernen Editionen
zu erkláren. Vielmehr scheinen daftir auch Elemente der Spiritualitát bzw. des
nach den Consuetudines ausgerichteten Klosterlebens der Kartiuser selbst von
Bedeutung zu sein: Es liegt dabei nahe, an die Grundsátze des Schweigens (silen-
tium) und der Zurickgezogenheit bzw. der Einsamkeit (solitudo) zu denken. Wáh-
rend nàmlich etwa die Dominikaner, wie Klaus Schreiner gezeigt hat, bereits im
13. Jahrhundert per GeneralkapitelsbeschluB verpflichtet wurden, jedes Wunder,
jede Vision und jede erbauliche Geschichte (factum edificatorium), die sich im
Orden oder wegen des Ordens ereignete, dem Ordensmagister mitzuteilen, damit
sie in schriftlicher Form ad utílitatem.futurorum festgehalten und Íiberliefert wer-
den,óo fiillt auf, daB Kartliuserinnen und Kartáuser im Mittelalter ihre Offenba-
rungen nicht im selben MaBe wie andere Orden óffentl ich bekannt gemacht ha-
ben. So sah sich der angesehene Kartáuser Dionysius von Rijkel nach einer an-
geblich ihm zuteil gewordenen Visionít Zweifeln und Kritik seiner Briider ausge-
setzt, weil sie ihm nicht in secreto. sondern vor vielen Zeugen in propatulo geof-
fenbart wurde.62 Petrus Dorlandus berichtet von solchen Kommentaren, die an der
Óffentlichkeit der Enthiillung AnstoB nehmen, quod revelationes sibi factas non
absconderit, quodque eas non seorsum clam, sed palam sub aspectum multorum
acceperít. Ein Sentimentum cuiusdam Cartusiensis tiber dieselbe Vision stellt her-
aus, daB die Offenbarung nec in nocte, neque in sompnís, nec in angulo, nec in
secreto Jacta est, sed in clura clie, mane submísstt conventuali presente toto con-
,rntr.u'Diese Reaktionen scheinen von den kartàusischen Idealen der Zuriickge-

So erklàrt z. B. Dietrich Loher die Zuweisung eines anonym iiberlieÍ'erten Cesichts an Diony-
sius von Rijkel, dazu austi..ihrlicher unten, S. 300fï. Allerdings ist diese Form der Diskretion
keine ausschlieBlich auf den Kartàuserorden beschránkte Tugend, so heiBt es etwa im Visi-
onsbericht eines englischen Benediktiners neminem designari ex nomine consilium fuit, was
hier auch auf die im Jenseits erkannten Personen ausgedehnt wird, um sie und ihre Angehóri-
gen zu schiitzen: Non solum autem, sed importunitatem omnium excludimus, qui curiositatis
instinctu inextricabilem nobis gignerent molestiam, dum de suis singuli nos caris consulturi
cotdluerent, si a nobis hos uisos agnouissent (Vision of the Monk of Eynsham, in: Eynsham
Cartulary, ed. by Edward SRLTER,2Bde., Oxtbrd Historical Society, Bd.5l,  Oxford 1907-8,
hier Bd. 2,5.322).
Klaus ScUREINER, Verschriftlichung als Faktor monastischer Refbrm, in: Pragmatische
Schrittlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsfbrmen und Entwicklungsstut'en, hg. von Hagen
Keluen, Klaus GnuaMUut-en und Nikolaus StRusRcH, Miinstersche Mittelaltersclniften,
8d.65, Mi.inchen 1992, S. 37-:75, hier S.68. So berichtet etwa der Ceneralmagister des Do-
minikanerordens Humbert von Romanis (1254-1263) von einem entsprechenden offiziellen
Ordensauftrag: ,"1\4an habe auf dem Generalkapitel von 1256 in Paris alle Ordensbri.ider be-
auftragt, das, was lhnen digna memoria ... erscheine, dem Generalmagister anzuzeigen",
BURrte, Literatur (wie Anm. 58), hier S. 164.
Zur ldentifizierung des Visionàrs im folgenden. Eine kritische Neuedition des Visions-
berichtes wird derzeit vom Verfasser vorbereitet.
DoRt-RNous, Chronicon (wie Anm.22), S.412. Dort auch das folgendeZitat.
Sentintentum cuiusdam Cartusiensis, iiberliefèrt in den Handschriften Wolfenbiittel, Herzog-
August-Bibliothek, Hs. 366 Helmst., Mainz, Stadtbibliothek, Hs. I 175 und Neustit'íNova-
cella. Stittsbibliothek. Ms. 7.54. Eine kritische Edition wird derzeit von Matthias Fischer
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zogenheit und des Schweigens beeinfluBt zu sein; ausdriicklich sttitzt sich die Ar-
gumentation bei Dorlandus jedoch auf das Alte Testament, wo es bei Tobias
heiBt: ,,Es ist gut, das Geheimnis des Kónigs zu wahren", und wo vom Erstummen
Ezechiels berichtet wird, der Herr offenbare sich dem von der Genreinschafi abge-
sonderten Propheten, dem dieZunge am Gaumen kleben soll, damit er nicht nrehr
zum Volk hinausgehen und es nicht  mehr ermahnen kónne.6a Dionysius selbst
unterscheidet zwischen Visionen, die ,,der Seele, die sie empfdngt, zum Trost und
zur Ermuthigung dienen und darunr besser geheim zu halten seien" einerseits und
solchen,,,die das óffentl iche Wohl oder den Nutzen des Natchsten bezweckerr; .."
es hieBe also die Absichten Gottes vereiteln, wollte man derartige Visionen nicht
zur Kenntnis der betreffenden Personen bringen."6'5

Unter den mehr als 140 theologischen Schriften des Dionysius Cartusiensis,
angesichts derer Theodorus Petreius voll Stolz auf seinen Ordensbruder feststellte,
Iibrorum multitudíne longe superaverit Divum Aurelium Autr4u.stirtur,,,t"' fin.l.'r
sich verschiedene Traktate i.iber das Jenseits und das Jtingste Gericht, ftjr die Dio-
nysius Visionsberichte ausgewertet und exzerpiert hat. Dazr"r gehóren die Vísio
Tnugdali, das Purgcrtorium Patricii, lie Revelutiorrcs Seutcta Birgitte sowie die
Visio Edmundi monachi cle Ewtshcun.6T Doch berichtet er nicht nur von Offenba-
rungen, die anderen entht j l l t  wurden; aurch ihm selbst  wurden Vis ionerr  zutei l .
Diese sind zum Teil in seinen Briefen mitgeteilt,ut zum Teil nur in handschrift l i-
cher Uberlieferung, zum Teil in neuzeitl ichen Werken der Ordenshistoriographie
tradiert: etwa in der von Dietrich Loher von Stratum (1500-1554) verfa[3ten Vitu
des Dionysius oder in der Chronik des Petrus Dorlandus, der in einem eigenen
Kapitel erklárt, warum Dionysius zu dem schmeichelhaften Titel Doctor ec':;tuti-
cas gekommen sei, nàmlich weil er so háufig entrlickt worden sei, J'requenter irt
ecstasin mentís rapitur.6e Auf eine der Visionen, die der Begnadung des Doctor
ecstaticus zugeschrieben wild, soll inr folgenden kr,rrz eingegangen werden.

(Freiburg) vorbereitet. Hinweise dazu bei Kent EpteRY JR., Dionysii Cartusiensis Opera Se-
lecta. Prolegomena Bibliotheca Manuscripta, I A: Studia Bibliographica, Corpus Christia-
norum, Continuatio Mediaeval is, Bd. l2l , l ,  Turnhout 1991, S. 189. Zit iert nach der o.g.
Handschrift aus Neustifi, fbl. l3v.
Tb. 12,7;F,2.3,22-26.
Nach D. A. Moucel, Dionysius der Karthaeuser 1402-1471. Sein Leben, sein Wirken, eine
Neuausgabe seiner Werke, Miihlheim/Ruhr 1898, S. 20.
PetRetus, Bibliotheca (wie Anm. 29), S. 50.
Dionysius CeRtusleltsts, De Part iculari  Iudicio in Obitu Singulorum Dialogus, in: Doctoris
ecstat ici  Dionysi i  Cartusiani Opera Omnia, Bd.4l,  Tournai 1912, S.423488; DERS., De
Quatuor Hominis Novissimis, in: Opera Omnia Bd.4l,  S.491-594, (diese Ausgabe im fbl-
genden DCOO). Uber Dionysius' Verháltnis zur Visionsliteratur MRNGEI, Bedeutung der
Kartàuser (wie Anm. 23), besonders S. 148-152.
VÍi lhelm OEHL (Hg.), Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters I  100-1550, Miinchen 193l,
s . 5 8 r - 5 8 5 .
DoRtnruous, Chronicon (wie Anm. 22), S.424.
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Die'Reformekstase' von 1454
(mit einem Exkurs zur ldentifizierung des Visionàrs)

Petrus Dorlandus und Dietrich Loher berichten von der Vision eines Kartáusers,
der wàhrend der hl. Messe am Fest Mariá LichtmeB im Jahr 1454 vor aller Augen
seiner irdischen Sinne beraubt und zum Herrn entrtickt wurde.7o Die heilige Drei-
faltigkeit vor Augen betet der Ekstatiker inbrtinstig ftir die Kirche, besonders fUr
ihre volfstàndige Reformierung (eius reformatione in omnibus). Da spricht Gott
selbst zu ihm: ,,Was erbittest Du fi. ir die Kirche?" Der Begnadete antwortet: ,,DaB
Du sie reformierst, daB Du sie aus der Hand der Ungláubigen befreist und zu ihrer
frÍ. iheren Schónheit zurUckfi ihrst." Daran schlieBt sich ein lángerer Dialog Íiber
den Zustand der Kirche an, die als verkommen und Gott abgewandt zu charakteri-
sieren ist: Ecclesia quasi tota aversa est a me et deformata. ,,Vom Scheitel bis zur
Sohle" finde sich in der Kirche kaum mehr die Frómmigkeit und Integritàt fri.ihe-
rer Zeiten.Tl

In der Fassung der gedruckten Dionysiusvita von Dietrich Loher geht diesem
Visionsbericht eine anonyme, wohl von Loher selbst stammende Stellungnahme
uoruur.tt Sie behandelt die Identif izierung des Visionárs mit Dionysius - eine
Frage, die zurecht angesprochen wird, denn der eigentliche Text nennt den Namen
des Entri ickten nicht. Loher erklàrt sich die Anonymitàt des Visionárs mit der
dem Dionysius eigenen Bescheidenheit (humilitatís gratia)." Da die Schilderung
der Vision in der Regel nur in dieser Fassung bekannt und zugánglich ist, wird der
Text, auch in der jiingeren Forschung, stets mit Dionysius in Verbindung ge-
bracht.Ta Auch die im Jahr l603 (d. h. tiber hundert Jahre nach ihrer Abfassung

70 DoRuuous, Chronicon (wie Anm.22), S. 363ff; DCOO (wie Anm. 67), hier Bd. l,
Montreuil 1896, S. XLIff. Die fblgenden Zitate und Paraphrasen nach dieser Ausgabe.
Synoptischer Abdruck von Ausziigen verschiedenerFassungen im folgenden, S.301 und 303.
Eine kritische Edition des Visionsberichtes wird derzeit vom Verfasser vorbereitet.

7l Der Wunsch nach einer vollstándigen Refbrmierung und die Kórpermetaphorik erinnern stark
an die inr 15. Jahrhundert unter anderem auf dem Konzi l  von Konstanz(1414-1418) verhan-
delten Forderungen nach einer Refbrm an Haupt und Cliedern.

72 DCOO I (wie Anm. 70), S. XLI.
73 DCOO I (wie Anm. 70), S. XLL Vgl. dazu die Einschátzung zur Diskretion von Béatr ix

d'Ornacieux durch Dorlandus: siái revelata mysteria: quae quia humilis erat ac submissi ad-
modum animi, nunquam voluit promulgare, dazu oben S.294 mit Anm" 24.

74 So etwa von Johan Huizinga, der sich in seiner Studie Heístij der middeleeuwen mehrfach
auf Dionysius und auch auf die hier vorgestellte Vision aus dem Jahr 1454 bezieht: Johan
HuztNcA, Herbst des Mittelalters. Studien i.iber Lebens- und Geistesformen des 14" und 15.
Jahrhunderts in Frankeich und in den Niederlanden, hg. von Kurt KósreR, Króners Taschen-
ausgabe, Bd.2O4, Stuttgart "'1969, S. 3 l5f. Auch Adam Wienand bezieht die Vision von Ma-
rià LichtmeB auf Dionysius: Adam WIENAND, Prior Dionysius Ryckel (1402103-1471), in:
Die Kartriuser. Der Orden der schweigenden Mónche, hg. von Marijan Znorutr.qR in Verbin-
dung mit Adarn WteuRNo, Kóln 1983, 5.256-275, hier S. 257. Ebenso zuvor schon Mou-
cel, Dionysius (wie Anm. 65), hier S. 43ff., GnevEN, Joseph, Die Kólner Kartause und die
Anfánge der Katholischen Refbrm in Deutschland, aus dem Nachl. des Verf. hg. von Wilhelm
NEUss, Katholisches Leben und Kàmpf'en im Zeitalter der Glaubensspaltung, Bd. 6, Mi.ins-
ter/lVestf. 1935, S. 51f., sowie H. WELTERS, Denys le Chartreux, in: Publications de la Socié-
té Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg l9 (1982), S. 259-349, hier S.
305f.
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unter dem Titel Chronicon Cartusiense) gedruckte Corona Curtusiatta des Petrus
Dorlandus schreibt das Gesicht von Marii i  LichtmeB als Printu revalutio .f itc'tu
Patri Dionysio dem Doctor extaticu, 2,t." AuBer diesen spáten Zer-rgnissen, die
aus quel lenkr i t ischer Sicht  f ï r  das ber ichtete Geschehen von 1454 al lenfal ls als
Sekundàrquellen gelten dtirfen, sind zeitl ich und ráunrlich niiherliegende Versio-
nen des Visionsberichts in handschrift l icher Uberlieferung erhalten, die ein neues
Licht auf die Identif izierung des Visionàrs werfen: Der Vergleich der wichtigsten

FassungenT6 bestátigt die Einschátzung der Queltenkrit ik auch von philologischer
Seite und ftihrt meines Erachtens zu dem SchluB, daB die ,,Reformekstase" von
1454 wohl nicht dem beri. ihmten Visionár Dionysiqs_ Cartusiensis, sondern einenr
vergleichsweise unbekannten Subprior (d. h. Vikar)" namens Thomas zuzuschrei-
ben ist. Doch soll diese These zunáchst anhand eines Vergleichs charakteristischer
Passagen der angesprochenen Versionen veranschaulicht werden:

l ,
e .
3 .

rk
n-

Dietrich Loher,
Revelatio I. in:. Vita V.
P. Dionysii Cartusiani
(1530), zi t iert nach
DCOO, Bd.  I ,  1896 =
L

(s. xLI)
Quidant religiosus, itr
solennitat e P uriÍiccttio-
nis beatissinne Virgi-
nis in sumnta Missa. to-
to conuentu praesetfie
et inspiciente, ab exte-
rioribus sensibus alie-
natus .atque in spiritu

factusT et mente ad Do-
minum raptus l . . .1

Petrus Dorlandus,
Prima revelatio Jacta
Patri Diorty.sia, in:
Corona Cartusiana
(vor 1507),  erschienen
als Chronicon Cartu-
s iense (1608) = D

(s.  3e3)
Itt .r(c'r0 Hvpolttttttis
Fasto, tluod ttos Puri-

ficationis B. Mariete
Virginis dicintus. fuit
hic pius Pater Diottl'-
sirzs tempore Missae
sub aspectu omniunt

íratrum in choro extra
se raptus ad superna,
quod illi satis fanil-
liare noscitur fuisse.
t . . . 1

Anonymus,
Visio cuiu.sdcutt Kar-
t h us ie ns is, i.iberl ief'ert
in Hs. Kloster Neustifi
754 (2.  Hál t ie 15.  Jh.) ,
vgl .  Anm. 76 = M

( f b l .  l l " )

Quitlunt rcligio.rus or-
clinis Curtusietrsis nto-
nasrerii itt Rurenrunda
itt :tt lartqtrritute P urifi-
t 'cttiottis g, 1oriosiss inte
uirginis Marie in sum-
nta nissa toïo con-
uentu preserÍe et m-
spiciente ab exterio-
ribus sensibus aliena-
tus alque ul sprntll

factust et nlente raptus
a d  D e u n t  [ . . . )

Anorrynrus.
Visio.ffutris Tlutrne,
geschrieben von Her-
nrann de Appeldorn
(Anm.79) ,  Hs .
Frankfur t ,  SIUB, Ms.
Plaed.  74 (dat .  l4-54)
_ F

(Íb l .  482')
Iurrt prcscriptrt.t rc-
li lgio.rus itt .solertrl ' t-
nirute Purific'utiotti.s
g I r t ri t t.r i.r.t i urc t t i r,q i n i.r
Murie itt suttttttu ttt is-
.rct loto conue,ttu pre-
se,tle el inspic'iente alt
exterioribus sensibu:;
alienatus atque in
spiritu Jàctus' et ttten-
te raptus ad Doni-
n u n t  [ . . . f

' in 
spiritu tactus L M Fl stupef'actus corr.

75 DoRt-RNous, Chronicon (wie Anm.22), S. 393.
76 Der Text aus Handschrift Kloster Neustift 754 steht fi.ir die weitgehend gteichlautende Uber-

lieferung der Kodizes StB Bamberg Msc. Theol. 240,H.-A.-Bibl. Wolfènbtittel Helmst. 366,

UB Wi. i rzburg M. ch.  q.  387,  SB Mainz Hs.  I  l7 l  und ONB Wien Cod.4067. Erst  nach Ab-
schluB des lauf'enden Editionsprojekts (vgl. Anm. 70) kann eine differenziertere Einordnung

der Textzeugen geleistet werden.
77 In der Quel le selbst  is t  von ihm als suppr iot 'd ie Rede, was nach der gr ingigen Telminologie

des Kartàuserordens als ,,Vikar" zu verstehen ist, f i 'eundlicher Hinweis von James Hogg. Im
folgenden wird d ie Bezeichnung nach der zei tgenóssischen Terminolo-gie kurs iv gesetzt ,  d ie
Amtsbezeichnung nach der Ordenstermrnologie recte ilngegeben.
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Die Gegentiberstellung zeigt unterschiedliche Aussagen liber den Visionár: Diet-
rich Lohers Version nennt (nach der im Titel und in der vorangehenden Note er-
folgten Zuschreibung an Dionysius) im Text selbst weder die Ordenszugehórig-
keit noch die Herkunft noch den Namen des Ekstatikers - einzig seine Zugehórig-
keit zum geistl ichen Stand (religio.su.s,) wird angegeben. Die Fassung des Dorlan-
dus in der von Petreius gedruckten Form bezeichnet sowohl in der Uberschrift als
auch im Text Dionysius als den Visionàr. Der handschrift l iche Textzeuge aus
Kloster Neustift bietet die Bezeichnung religiosus, die Zugehórigkeit zum Kartáu-
serorden und die Angabe, daB er Mónch in Roermond war. Die heute in Frankfurt
aufbewahrte Handschrift bezieht sich mit der zurlickgewandten Verweisung íam
prescriptus (religíosus) auf eine unmittelbar vorausgehende Note, die vergleichs-
weise ausfi.ihrliche Angaben zum Protagonisten enthàlt: Híc sequitur quedam ui-
sio síue reuelacio fucta cuidam deuoto fratri ordinis Carthusiensis dícto Thomas
iuxta ciuitatem Ruremundi.s, que distat quatuor paruis leucís ab Aquisgrano. Qui
quidem Thomus longo tentprtre .fuit et est supprior domus prefate, pollens mirabili
uirtute et uisionibus.Ts Demnach handelt es sich bei dem Visionár - wie auch
sonst bezeugt - um einen Geistl ichen, einen Kartàuser aus Roermond, nicht aber
um den prominenten Dionysius Cartusiensis, sondern vielmehr um dessen weitge-
hend unbekannten Ordensbruder Thomas, der Subpríor bzw. Vikar dieses Hauses
war. Die Frage nach der Glaubwtirdigkeit der Angaben ist aus verschiedenen Per-
spektiven zu beantworten: Die historische Kritik, die ihr Augenmerk unter ande-
rem auf die zeitliche und ráumliche Náhe des Verfassers der Quelle zum berichte-
ten Vorgang und auf die Persónlichkeit des Verfassers richtet, wird den Beleg als
glaubwiirdig einstufen: Die Niederschrift erfolgte noch im Jahr des Geschehens
1454 vermutlich in Trier, der Informant ist kein geringerer als der Prior der
Trierer (nnd spàtel der Kólner Kartause), Hermann de Appeldorn (t 14721.7e Die
Angaben zur Person von Subprior Thomas mi.iBten durch Akten aus der Kartause
Roermond zu bestàtigen sein, was mit Hilfe der erreichbaren Literatur80 nicht zu
leisten war.

Von philologischer Seite ist ftir die Bewertung der verschiedenen Fassungen
besonders das Verháltnis der Textredaktionen bzw. Fassungen untereinander von

78 SIUB Frankfurt Ms. Praed. 74,fol.482r (alte Zahlung 498r). Qui quidem corr., Qui quidam
Ms. ut vid.
Prescriptam uisionem in quadam copia transmissit excellentissimo ac illustri principi Jacobo
de SS'rck, archiepiscolto Treuerensi, deuotus frater Hermannus, prior domus carthusiensis
apud Treueren4 SIUB Frankfurt Ms. Praed. 74,fo|.483v (499v). Zu Hermann de Appeldorn
(*f 408 in Xanten, Prior der Trierer Kartause 1435-1437 und 1439-1457, Prior der Kólner
Kartause von 1457-1472,' l1472Koblenz) ZnoNlrAR, Kartáuser (wie Anm.74), S.220 so-
wie Mantied OuoeNauRc, Die Trierer Kartause St. Alban von der Crtindung (1330/31) bis
zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Analecta Cartusiana, Bd. 132, Salzburg 1995, S. 5lf. und
PETREIUS, Bibliotheca (wie Anm. 29), S. 14lf. Jakob von Sierck war Bischof des Trierer
Erzbistums in den Jahren 1139-1456"
Lucidius VeRscHuenEN, De bibliotheek der kartuizers van Roermond, Historisch Tijdschrift,
Serie Studies,8d.6, o.O. 1941. Aus Verschuerens Studie sind die Namen weniger Roer-
monder Kartáuser des 15" Jahrhunderts zu entnehmen, Subprior Thomas ist nicht darunter. H.
MosnaeNs, Karthuizers te Roermond, in: De Maasgouw 52(1932), S.6l-63 und 57 (1937),
S.4143, 52-54,6346 widmet sich den Prioren des Klosters. In derLiteratur zu Dionysius
Cartusiensis tlnden sich keine Hinweise auf Thomas von Roermond.

79

80
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Bedeutung: Das gilt vor allem deshalb, weil die betreffenden Angaben im eigent-

lichen (anonymisierten) Text Lohers, in der handschriftlichen Fassung nach dem

Textzeugen aus Kloster Neustift (bzw. den vergleichbaren Handschriften, vgl.

Anm. 76) und Hermanns Aussage sich ebensowenig widersprechen, wie die Dar-

stellung des Dorlandus der Zuweisung durch Loher und der darauf basierenden
Tradition. Es wàre also zu fragen, ob es sich bei Hermanns Zuschreibung an
Thomas oder bei der Zuweisung.der Vision an Dionysius durch Dorlandus um

eine spàtere, gegen die tibrige Uberlieferung propagierte Zuweisr.rng handelt;

móglicherweise mtissen beide Identifizierungsangebote verworfen werden. Ein
Vergleich der relevanten Redaktionen in sti l istischer und sprachlicher Hinsicht

ftihrt meines Erachtens auch in dieser Frage weiter:

Dietrich Loher,
Revelatio I, in: Vita V.
P. Dionysii Cartusiani
(1530), zi t iert nach
DCOO, Bd.  l ,  1896 = L

(s. xLI)
Cui Doninus nnjestatis
in uisione intellectuali et
anagogica statim re-
spondit: "Quid uis? et
quid oras pro' Eccle-
sia?> Et ille: <O benig-
nissime Deus, ut dipne-
ris eam piissime intueri
ac reÍormare, atque de
manibus perfidorum, a
auibus nunc crudelis-
sime deuastatur. erue-

Ig,* ad pristinum quo-
que gratiae decus redu-
cere.> Ad haec Dominus
uniuersitatis protinus
dixit: <Ecclesia quasi
tota aversa est a me et
deformata; et a summo
usque ad infi.mum, a
uerticg usque ad calca-
neum non inuenitur in
ea integritas ulla, pro
ntaxinta parte. (... ). "

Unterstreichungen J. M.

Petrus Dorlandus,
Prima revelatio

facta Patri Dionysio,
in'. Corona Cartusï
ana (vor 1507),  er-
schienen als Chro-
tticon Cartusiense
( 1 6 0 8 ) = n

(s. 393-394)
Ctti Deus ita respon-
sh Devs: Quid tu, ó

rtU, pro Ecclesia
mea requiris? Dtou.
Requiro, mitissinrc
miserator, ut de su-

Derno caelorum ha-

bitatulo sponsam tu-
am Ecclesiam respi-

cere dipneris. re-
spectant in nrcliu.r
reformare, reforma-
Íam de uastantiunt
manibus eruere, eru-
tam* uerà ad anti-
quum gratiae tuae I
munus reducere.
Devs: Ecclesia pene

uniuersa à me rece-
sit, aduherinis amo-
ribus occupata, &
usque adeo defonnis
e . f fec ta ,  u t  à  nLau ta
Dedis usque ad uer-
ticent* non sit in ea
sanitcts, scissuris,
plagis, et ulceribus
plena.

Anonymus,
Visio cuiusdam Kar-
thus iens is, iiberliefert
in Hs. Kloster Neustiti
754 (2.  Hál f ie I5.  Jh.) ,
vg l .  Anm.  76  =M

( fb l .  I  l v )
Cui Dot'ttittu.s nniesta-
tis in uisione ituellec-
tuali et anagogica sta-
tim respondit: Quid
uis et quid oras pro
ecclesia? At ille: O be-
nignissime Deus, ut
dieneris eant piissinrc
intueri ac reformare,
et de ntuihus perfido-
runt, a luiltus ttunc
crudelissittte deuas-
Íatur. eruere' et ad
pristittuttt quuque gra-
tie decus reducere. Ad
hoc protirtus Deus uni-
uersitatis dixit: Eccle-
sia mea quasi tota
aversa est a me et
deformata, a sunrmo
usque ad inJintunt, a
uertice usoue ad cal-* .
caneum non t,tuenttur
irt ea inlegrilcts pro

maxinn parte.

Anonymus,
Visio.fratris Thonrc,
geschrieben von Her-
mann de Appeldorn
(Anrn.  79),  Hs.  Frank-
f'urt, SIUB, Ms. Praed.
74 (dat .  l4-54) = F

( tb l .482r )

Cui Doninus irt uisio-
nc itttcllcctuuli 0c'
atn8o8rca st4It,n re-
spondit: Quid uis et
quid orus pro eccle-
sia? Et ille: O benig-
nissinte Deus, ut die-
n.errs eant uttuerr ac
refornnre. ntaue de
manibus neffidorunu a
ct u ilt u s n u n c' c' ruel c I it e r
deuaslatur. e rue re,* ad
pr$Íututrr quoque gra-
tie elec'us retluc'ere. Ad
hoc Dominus uniuer-
sitatis protinus dixit:
Ecclesia mea pene

tota aversa est a nrc et
deformata, et a suntmo
usque ud infintun4 a
uertice usque ad cal-
caneum' non inuenitur
ut ea utteSrrla.t pro
ntultnta Pane.
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Der Vergleich der ausgewáihlten Textstellen ftihrt zunáchst zu zwei grundlegen-
den Beobachtungen: Zum einen enthált allein die Version des Petrus Dorlandus
(gegen alle anderen Fa.ssungen) die expliziten Sprecherbezeichnungen Drvs und
Dtou (vstvs), die ohne sachliche Argumentation die entsprechende Identifikation
suggerieren; zum anderen weicht sie háufig von der iibrigen, weitgehend wórtlich
i.ibereinstimmenden Uberlieferung ab: Gerade diese Abweichungen erweisen sich
bei náherer Betrachtung als stilistisch besonders elaborierte Formulierungen, wie
etwa die dreifach verwendete, emphatisch wirkende Metalempsis (Klimax) respi-
cere - respectam, reformare - reformetam, eruere - erutam oder die Alliteration
à planta perlis usque acl uertíce*r' an Stelle von d uertice usque ad calcaneum.
Dorlandr.rs' sti l istisch bearbeitete Fassung des Visionsberichts ist gegeniiber den
schlichteren Formen der tibrigen Uberlieferung als sekundáre Uberformung zu
charakterisieren, als eine eigenstàndige Redaktion im chronikalisch-panegyri-
schen Kontext des Gesamtwerks. Diese Beobachtungen sti itzen die Einschátzung
der Quellenkritik: Der spát entstandenen und noch spáter im Druck erschienenen
Fassung des Petrus Dorlandus ist im Hinblick auf die suggerierte Identifikation
des Visionárs weniger Glauben zu schenken als dem urteilsfàhi gen Zeitgenossen
Hermann de Appeldorn sowie der durch ihn und andere tradierten (wenngleich
teilweise anonymen) primáren Version des Visionsberichtes.

Die Zuweisung der Reformvision eines vergleichsweise unbekannten Vikars
an den bekannten Doctor exstaticus ist insofern nachvollziehbar, als der Visionár
Zeitgenosse des Dionysius und Subprior derselben Kartause war, in welcher der
hochangesehene Dionysius die meiste Zeit seines Lebens verbrachte.tt Et l i .gt
damit einer der gar nicht seltenen Fàlle vor, in denen ein anonym iiberlieferter
Text zu Unrecht einer prominenten historischen Persónlichkeit zugeschrieben
wird. So erhielt die Offenbarung mehr Gewicht, die Identifizierung des Visionàrs
mit dem als Ekstatiker Profilierten diente zu ihrer Authentisierung. Àhnliches gilt
bezeichnenderweise auch frir weitere Werke der Zeit, etwa ftir die Specula des
Jakob van Gruytrode (ï 1475), die ebenfalls Dionysius Cartusiensis zr,rgeschrieben
werden.83 Schon zu seinen Lebzeiten herrschte fiir verschiedene Opera offenbar
Unklarheit t iber die Autorschaft,sa und Dionysius mu8te einràumen, er sei ,,selbst
nicht mehr in der Lage ..., das Resultat seines Schreibeifers zLr l iberblicken."ss
Aus dieser Unsicherheit entsprang das BedÍ.irfnis nach einem Verzeichnis der au-
thentischen Werke, so daB sich Dionysius wáhrend seines Aufenthalts in Liitt ich
1466 auf Bitten anderer hin entschloB, eine solche Liste zu verfassen.86

8l A planta pedis usque ad uerticem, Bibelzitat, vgl. Dt 28,35; Iob 2,7; Is I ,6; Ez 1,7 .
82 Zur Kartause Bethlehem Mariae in Roermond Michael ScuoeNcEtt, Monasticon Batavum,

Bd. 3, Amsterdam 1942, 5.99f. Weitere Literatur nennen Albert GRUYS, Cartusiana. Un in-
strument heuristique, 3 Bde., Paris 1976-78, hier Bd.3 (1977), S. 355f. sowie die in Anm. 80
genannten Titel.

83 KI-tNrHRutvten, Adolf von Essen (wie Anm. 33), S. 344, Anm. 100.
84 Mouceu, Dionysius (wie Anm. 65), hier S. 24,
85 Dirk WISSERMANN, Dionysius der Kartáuser. Eintïhrung in Werk und Cedankenwelt, Ana-

lecta Cartusiana, Bd. 133, Salzburg 1996, S. 13.
86 WRsseRnaRNN, Dionysius der Kartáuser (wie Anm. 85), S. 13. Nach der Handschrift Oxford

Bodl. Lib. Rowlinson C 564 abgedruckt u.a. bei MoucEL, Dionysius (wie Anm. 65), S. 106-
109.
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Kartáuserorden und Visionsliteratur

Neben der Frage nach der Person des Visionàrs ist das Themabzw. die Intention
der Offenbarung bemerkenswert. Gegenstand der Vision aus denr Jahr 1454 ist die
Reform der Kirche; ausdrticklich erbittet der Begnadete von Gott eine tiefgreifen-
de Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Thema und Ternrinologie der Visi-
on zeigen einerseits die Zeitgebundenheit und andererseits die Aktualitát dieser
,,Entri ickung" aus dem Irdischen. Die angestrebte vollstándige Reformierung und
die Kórpermetaphorik (a uertíce usque utl calccuteunt) beziehen sich zweif'ellos
auf die Kirchenreform des 15. Jahrhunderts im allgemeinen sowie auf die Forde-
rung nach einer Reform an Haupt und Gliedern, wie sie im besonderen wrihrend
des KonstanzeÍ Konzils (1414-1418) vertreten wurde. Was ftir andere Visionsbe-
richte aus Uberlieferungszusammenhang, Benutzerspuren in den Handschriften,
Katalogeintrágen und anderen Indizien ermittelt werden kann, wird hier explizit
formuliert: der Zusammenhang zwischen Visionsliteratur und Reformbemu-
hungen. Insofern darf gerade dieser Text als Beispiel f i ir pragmatisches Reform-
schrifttum der Karti iuser gelten.87

Ein weiterer ,,aktueller" Zurg dieser Vision von 1454, der hier nicht weiter
verfolgt werden kann, besteht in den Anspielr,rngen r.rnd der Bezr-rgnahrle auf die
TÍirkengefahr: Zwei Jahre nach den Kreuzzugspredigten des NikolaLrs von Kues
(1401-1464), ein Jahr nach der Eroberung Konstantinopels durch Sultan Moham-
med tr. (Muhammed Fatih, 1429-1481) und im selben Jahr, in dem Phil ipp der
Gute (1396-1467) auf dem Hoffest zu Lille das Geltibde zum Kreuzzug gegen die
Ttirken ablegte, bittet der Visionár, Gott móge die Kirche aus der Hand der Un-
gláubigen (peffidi, machimeti) befreien und vor ihrem weiteren Zugriff bewahren"
Wie Johan Huizinga bereits zeigen konnte, sieht der begnadete Kartáuser ,, in sei-
nen Gesichten die Kirche ebenso persónlich und bi.ihnenmáBig, wie sie auf dem
Hoffest von Lil le dargestellt wurde, die zuktjnftige reformatio, (...) die Kirche
also in ihrer zukÍ.jnftigen Reinheit",uó wàhrend die unterdrlickte Kirche ebenso
il lustrativ als ,,háBlich, struppig und blutlos, arm, schwach und mit Fi. i8en getre-
ten"8e charakterisiert wird.

Schrifikultur im Spiegel einer Vision der Kartriuserin
Marguerite d'Oíngt

Unter den frt ihen Visionen aus dem Kartáuserorden ist ein Gesicht der bereits
erwáhnten Margr-rerite d'Oingt f l ir die Frage nach der Schriftkultur der Karti iuser
von besonderem Interesse. Von Marguerite stammt ein volkssprachlicher Text,e0

Zur Visionsliteratur als pragmatischem Refbrmschrifitum im Kartàuserorden MANcEt, Be-
deutung der Kartàuser (wie Anm. 23), hier S. 154-160.
HurzINcA, Herbst des Mittelalters (wie Anm. 74), S. 296.
Huznqcl, Herbst des Mittelalters (wie Anm. 74), 5.297 .
(Bezeichnet als) Speculum, in: Oeuvres, ed. Duraffbur (wie Anm.25), S.90-103 mit moder-
ner franzósischer Ubersetzung. Erwáhnt bei Peter DtNzgl-gncHER, Cliristliche Mystik (wie
Anm.26), S.262.Zuihrer Person Oeuvres, ed. DuRnn'noun (wie Anm.25), S.9-13. Weitere
Angaben bei Elizabeth Alvilda PETRoFF, Medieval Women's Visionary Literature, New Y-
ork/Oxford 1986, S. 277-280, ebd. eine englische Ubersetzung, S. 290tï.
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der von drei Visionen berichtet, die ihr selbst offenbart wurden. In der ersten Vi-
sion sieht sie Christus mit einem geschlossenen Buch in der Hand, auf dessen Ein-
band und SchlieBen Worte in verschiedenen Farben geschrieben sind.el Die zwei-
te Vision zeigt das Buch geóffnet, helle Ráume werden sichtbar, aus denen Dtifte,
Liebe, Freude und Kraft strómen.e2 Beim Meditieren wird Marguerite eine dritte
Vision zuteil: In den Himmel entriickt darf sie Jesus Christus betrachten. Sein
Kórper kommt ihr so durchsichtig vor, daB sie seine Seele darin zu sehen glaubt.
Die l ichtdurchflutete Szenerie entflammt bei der Visionárin leidenschaftl iche Be-
geisterung, die in einen Lobpreis Gottes und in den Wunsch mÍ.indet, nach dem
Tod selbst in der geschauten Schónheit des Himmels leben zu dÍ.irfen.'3 Bemer-
kenswert erscheint an diesen Visionen im Zusammenhang mit Fragen nach der
Schriftkultur der Kartáuser unter anderem die zentrale Rolle, die dem geschrie-
benen Wort, den Farben, den SchlieBen, dem Einband - kurz dem Buch als sol-
chem innerhalb der Offenbarung der Kartáuserin zukommt. Das Medium der
Verschriftlichung wird in Marguerites Vision selbst Teil der ihr offenbarten Visi-
on. Dieser Umstand verdient angesichts der ,,astounding proliferation of writings
by religious women", wie sie etwa Peter Dronke fi.ir das 13. Jahrhundert ausma-
chen konnte,ea besondere Beachtung. Neben einer weitgehend rezipierenden, aber
dennoch ,,entscheidenden Bedeutung der weiblichen Leserschaft ftir die Entste-
hung eines volkssprachlichen Schrifttums", die Herbert Grundmann in der Tnit
,,seit der Mitte des 13. Jahrhunderts" und besonders ftir die ,,Hochbli.ite der deut-
schen Mystik am Anfang des 14. Jahrhunderts" konstatiert,nt tritt gerade zu Mar-
guerites Schaffenszeit die aktive geistliche Autorin mit Werken in Latein und
Volkssprache vermehrt in Erscheinung. Zu den damals wichtigsten Textsorten
zàhlt Grundmann nicht von ungefáhr neben Predigten, Gebeten und religiósen
Betrachtungen ,,die Darstellung religióser Erlebnisse und Visiorren."e6 So kónnte
die zentrale Rolle des Buches in der Vision der Marguerite d'Oingt einen Reflex
der sich zunehmend etablierenden Beschàftigung von Frauen mit Bi.ichern, insbe-
sondere der wachsenden Zahl von lllustratorinnen, Schreiberinnen und Autorin-
nen dieser Zeit darstellen.

Oeuvres, ed. DuRnrT oun (wie Anm. 25), S. 90-94; PETRoFF, Medieval Women's Visionary
Literature lwie Anm. 90), S. 291.
Oeuvres, ed. Dunnrroun (wie Anm. 25), S. 94-97; PerRorr, Medieval Women's Visionary
Literature (wie Anm. 90), S. 292.
Oeuvres, ed. DuRnrnoun (wie Anm. 25), S. 98-103; PETRoFF, Medieval Women's Visionary
Literature (wie Anm. 90), S. 292-294.
Peter DRoNKE, Women writers of the Middle Ages. A critical study of texts tiom Perpetua (t
203) to Marguerite Porete (t l3l0), Cambridge 1984, S. 202.
Herbert GnuNoveNn, Die Frauen und die Literatur im Mittelalter. Ein Beitrag zur Frage
nach der Enstehung des Schrifttums in der Volkssprache, in: DERS., Gesammelte Aufsátze,
Teil 3: Bildung und Sprache, Schriften der Monumenta Germaniae Historica, Bd. 25,3, Stutt-
gart 1978, S. 86.
GRuNouRltN, Frauen und Literatur (wie Anm. 95).
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Kartáuserorden und Visionsliteratur

Transmis s ion und Re z.e ption v on Vis ions lit e ratur im Kartcius e ro rden :
(I) 'Visio Tnugdali'

Zur Beantwortung von Fragen nach der Uberlieferung von Visionsliteratur bieten
die erhaltenen Textzeugen der betreffenden Werke háufig selbst aussagekràftige
Hinweise. Manche Handschrift enthált Besitzvermerke, Kolophone, Benutzer-
spuren und Glossen, die Angaben zur Vorlage, dem Schreiber, Auftraggeber oder
àhnlichen Aspekten ermóglichen. Der umfassenden Auswertung dieser Primár-
zeugnisse stehen allerdings praktische Schwierigkeiten im Wege. So werden trotz
fortschreitender Katalogisierungsprojekte und trotz der elektronischen Hilfsmit-
teleT bei der Zusammenstellung qualif izierter Handschriftenlisten relevante Kodi-
zes mit abweichendem Incípir und verànderten Titeln nicht erfaBt; und noch inr-
mer steht die Datierung und die Bestimmung der Provenienz ftir viele der betret'-
fenden mittelalterlichen Handschriften aus. Daher sind kommentierte Handschrif-
tenlisten und tiberlieferungskritische Studien unter anderem zur mittelalterlichen
Visionsliteratur besonders willkommen. Frir die eingangs angesprochene Visio
Tnugdali hat Nigel Palmer im Rahmen seiner grundlegenden Untersuchung der
volkssprachlichen Tnugdal-Ubersetzungen eine solche Zusammenstellung publi-
ziert und auBerdem, wo immer es ihm móglich war, Datierungen und Vorbesitzer
bzw. Entstehurngsort der Handschriften angegeben." Es gelang Palmer, insgesamt
Í.iber 150 erhaltene und verlorene Handschriften sowie fUnf Frtihdrucke zusam-
menzutragen. Fiir gut 100 von ihnen konnte Palmer die Klosterbibliotheken ermit-
teln, aus denen sie stammen. Im Hinblick auf die an der Uberlief'erung beteil igten
Orden kommt eÍ zu dem Ergebnis, daB im 14. Jahrhundert die von Zisterziensern
und im 15. Jahrhundert die von Benediktinern und Mendikanten geschriebenen
Kodizes den gróBten Teil der Uberlieferung ausmachen. Dieser interessante Be-
fund kann im Hinblick auf den Anteil von Handschriften aus den mittelalterlichen
Kartausen noch ergánzt werden: Mit l7 ermittelten Kodizes liegt ihr BeitragzLtr
Texttransmission noch tiber dem der Zisterzienser und macht so fast ein Fi.inftel
der besti m mbaren Ubert i eferu n gstràge, aur.nn

Bis auf zwei Ausnahmen sind alle datierbaren Karti iuserhandschriften der Vi-
sio Tnugdali im Spàtmittelaltcr und in der Frijhen Neuzeit entsranden. Dies ist
unter anderem deshalb von Bedeutung, weil spitestens seit dem 16. Jahrhundert
im Kartáuserorden die Frage diskutiert wurde, ob es sich bei denr Protagonisten
Tnugdal, den viele auch ftir den Verfasser des Textes hielten, móglicherweise um

In diesem Zusammenhang seien stellvertretend fïr àhnliche Projekte die vom Deutschen Bi-
bliotheksinstitut und die von der Ósterreichischen Nationalbibliothek bereitgestellten Daten-
banken mit ihren komfbrtablen Recherchemóglichkeiten erwiihnt.
Pnuven,  V is io  Tnugdal i  (w ie  Anm.4) ,  S.5-10.
Die als Nummern 9,22, 52,63, 88, |  19, 122, 128, I  30, 138, 146 bezeichneten Handschrif ten,
auBerdem die als Nummern 1,5 (urspri ingl ich drei Handschrif ien),6, l0 getïhrten verlorenen
Kodizes. Diesen wàre unter anderem noch ein kartàusischer Textzeuge aus clem Kloster Le
Parc hinzuzufiigen, vgl. fr4ar-cet, Bedeutung der Kartàuser (wie Anm. 23), hier S. 142, Anm.
28.
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308 Johannes Mangei

einen Kartáuser handelte. Wie Herrad Spilling feststellt",'oo finden sich solche
Hinweise seit 1559 in mehreren gedruckten Autorenkatalogen und (wie ergànzt
werden kann) auch in der Chronik des Kartáusers Clemens Bohicius, der als ein-
zigen Eintrag zum Jahr ll49 den Inhalt der Vísio Tnugdali wiedergibt und die
Frage, ob der Visionár Kartáuser gewesen sein kónnte, nach Abwàgung der Ar-
gumente zurecht verneint.l0l Meines Erachtens ist in der Diskussion um die ver-
meintliche Zugehórigkeit Tnugdals zum Kartàuserorden eine der móglichen Ursa-
chen ftir die zahlreichen spàten Abschriften des Werkes durch die Kartàuser zu
sehen.

Aber auch davon abgesehen ist eine griindliche Bescháftigung der Kartáuser
mit diesem Text festzustellen: Zu den angefUhrten Abschriften kommt nàmlich
noch eine Ubersetzung ins Deutsche durch Heinrich Haller (bezeugt 1455-1471)
aus der Kartause Schnals,l02 auBerdem ein lateinischer Kommentar des Erfurter
Kartáusers Johannes Hagen (1415-1475/76). Hagen gibt an, Tnugdals Jenseits-
schau werde von vielen Predigern als Exempel fi.ir das Volk verwendet; er áuBert
die Ansicht, man solle beim Einsatz dieser Visionsexempel zurUckhaltend (mode-
rate) bleiben und nicht mehr als ein oder zwei Passagen pro Predigt verwenden.t03
Weiter ist an die gri.indliche Berticksichtigung der Vision durch den bereits mehr-
fach erwàhnten Dionysius Cartusiensis in seinen einfluBreichen aszetisch-mysti-
schen Abhandlungen De Particulari ludicio (entstanden um 1450) und De Quatu-
or Homínis Novissinis (aus den Jahren nach 1457) zu erinnern, die zu seinen ,,am
háufigsten aufgelegten und iibersetzten Schriften" gehóren.r0a Ein bemer-
kenswertes Zeugnis fi.ir die Rezeption der Visio Tnugdali als lectio ad mensam
und damit einer der seltenen Belege fi. ir ihren ,,Sitz im Leben" ist der Nachweis
einer Handschrift dieser Vision im Buchkasten des Refektoriums der Kólner Kar-
tause.lo-5

(2) 'Visio Edmundi monachi de Eynsham'

In dieser Zeit sind auBerdem noch viele weitere visionáre Schriften in den Kartau-
sen gelesen, abgeschrieben, exzerpiert und tibersetzt worden: darunter unter ande-
rem auch der umfangreichste Visionsbericht des Mittelalters, die Jenseitsreise des
englischen Benediktinermónchs Edmund von Eynsham aus dem Jahr 1196. Von
den ungetáhr 40 bekannten Handschriftenl0ó stammt ein Viertel aus Kartausen
bzw. aus verschiedenen von Kartáusern reformierten Klóstern: der Anteil dieser

100 Herrad SprutNc, Die Visio Tnugdali. Eigenart und Stellung in der mittelalterlichen Visionsli-
teratur bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Mtinchener BeitráEe zuÍ Mediávistik und Renais-
sance-Forschung, Bd. 21, Mtinchen 1975, S. 10, Anm. 34.

101 BoHlctus, Chronicon (wie Anm. 53), S. 321.
lO2 Dazu PALMER, Visio Tnugdali (wie Anm.4), S. 130-156.
lO3 Circa Visionem Tundali de penis infernalibus qua utuntur multi doctores et predicatores

docti ad populum, ebd., S. 28.
104 ScHtvttpr, Dionysius (wie Anm. 20), Sp. 166-178, Sp. 170f. (Datierung), Sp. 176 (Zilar).

105 Pnuven, Vis io Tnugdal i  (wie Anm. 4) ,  S.  364.
l0ó Auflistung der Handschritien unter Angabe von Provenienz und Datierung bei MRtlcgt, Be-

deutung der Kartáuser (wie Anm. 23), hier S. l36fï
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Kartàuserorden und Vis ionsl i teratur

Textzeugen an der spátmi^t-telalterlichen Uberlieferung der Vision macht sogar
ungefáil zwei Drittel aus.l07 Auch diesen Text hat Dionysius Cartusiensis fi ir sei-
ne Abhandlungen iiber die letzten Dinge und tiber das Partikulargericht in mehr-
seitigen Ausztigen berticksichtigt. Die Entstehung einer spátmittelalterl ichen latei-
nischen Bearbeitung der Vision von Eynsham, von der sechs Kodizes aus aus-
schlieBlich kartàusischem Umfeld bekannt sind, hat der Bearbeiter der in Vorbe-
rei tung bef indl ichen kr i t ischen Neuedit ion im , ,Umfeld der monast ischen Reform-
bewegung des Spátmittelalters, insbesondere inr Kontext der deutschen Kartau-
,"n" í.roïtet.lo8

Grijnde fÍ. jr das rege Interesse der Kartáuser an dieser im ar.rsgehenden Mittel-
alter schon Jahrhunderte zurtickliegenden Vision eines englischen Benediktiners
waren zum einen die in diesem Visionsbericht enthaltenen kreuzes-. leidens- und
erlebnismystischen Schilderungetr,r0e die mit der christozentrischen Spiritualit l i t
und der Mystik der Kartáuser im Spàtmittelalter korrespondierten. Die spirituellen
und sprachlichen Uberschneidungen sind dabei so auffàll ig, claB sie, wie Peter'
Dinzelbacher restjmiert, geradezu an Richard Methelys Refectoriurn sulutis (1487)
er innern."o AuBerdem war der erste hei l iggesprochene Kartáuser,  Bischof Hugo
von Lincoln,  of fenbar an der Verschr i f t l ichung dieser Off 'enbarung betei l igt ,  was
in seinem Orden die Uberlieferung und Bearbeitr-rng des Werks zusiitzl ich ange-
regt haben kónnte. Dariiber hinaus war der Text rrrit seinen drastischen Schilcle-
rungen der Jenseitsstrafen ft ir einzelne Vergehen ein probates Mittel bei der prak-
tischen DurchfÍihrung der Klosterreformen, zu denen Kartáuser als Visitatoren, ats
neu eingesetzte Abte und in anderen Funktionen insbesondere im 15. Jahrhundert
einen wesentlichen Beitrag leisteten.l I I

(3) Das 'Purgatorium s. Patricii'

Auch mit  dem sogenannten , ,Fegfeuer des hl .  Patr ic ius",  d.  h.  mit  den Jensei ts-
visionen des Ritters Owein aus der Hóhle auf Station Island im irischen Lough
Derg, haben sich Kartàuser im Spátnrittelalter urnd in der Frlihen Neurzeit einge-
hend beschàftigt. Die álteste faBbare l iterarische Darstellung dieser Tradition ist
der lateinische Tractatus de Purgatorio s. Patrici i (verfaBt um ll80-1184) des

107 Einzelbelege und Diskussion der Herkunfi dieser Handsclrrif ien, ebd.
108 Andreas BIHRER, Die Bearbei tungspraxis mit te la l ter l icher Vis ionsl i teratur .  Eine spàtmit te l -

a l ter l iche Redakt ion der 'Vis io Edrnundi  monachi  de Eynsharn' ,  in :  Vis io Edmundi  (wie
A n m . 7 ) ,  S . 9 l - 1 1 2 ,  h i e r  S . 9 5 .

109 Dazu Peter DINzeLBAcHER, The beginning of mysticism experienced in twelfih-century Eng-
land,  in:  The Medieval  Myst ical  Tradi t ion in England.  Exeter  Symposiurn IV,  Papers reacl  at
Dar t i ng ton  Ha l l ,  Ju l y  1987 ,  ed .  by  Mar ion  GLRsscoe ,  Carnbr i t l ge  l 9 t t7 ,  S .  l l l - l 3 l ,  h ie r  be -
sonders S.  I  l3- l  19.

I  l0 Dt tqzeuACHER, Beginning of  msyt ic ism (wie Anm. l0g),  S.  I  l5 f .
l l l  Zur Rolle der Kartàuser bei der Klosterreform grundlegend Heinrich RUIHrruc, Die Kartàuser

und die spàtmittelalterlichen Ordensreformen, in: Reformbemiihungen und Observanz-
bestrebungen im spátmittelalterlichen Ordenswesen, hg. v. Kaspar EI-t*,t, Berliner Historische
Stud ien .  Bd .  14 .  Ber l i n  1989 .  S .  35 -58 .
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Zisterziensers H(enry) von Sawtrey."2 Unter den ungefàhr 150 Textzeugent'3
finden sich zahlreiche Handschriften aus Bibliotheken des Kartáuserordens,l14
wobei eine eingehende Untersuchung der Uberlieferungsverhiltnisse noch aus-
steht."t Háufig wird das Purgatorium Patricii von Kartáusern zusammen mit der
Vision von Eynsham und anderem visionáren Schrifttum (Visio Tnugdalí, Naviga-
tio S. Brendani etc.) i,iberliefert.rró

Von den volkssprachlichen Fassungen des TractaÍus sind die deutsche Uber-
setzung des bereits erwáhnten Kartáusers Heinrich Haller und eine ,,Bearbeitung
mit selbstándigen ExempeJn und dem Bericht eines Ti.ickelhausener Kartáusers"
besonders bemerkenswert."' Ein weiteres Zeugnis fÍ.ir die Rezeption des Purga-
torium s. Pcuricii im Kartàuserorden ist den Briefen der hl. Katharina von Siena
zu entnehmen: Auf die Anfrage des Don Giovanni Monaco aus der Kartause von
Rom, ob es ratsam sei, nach Irland zum Purgatorium des hl. Patrick zu pilgern, rát
sie ihm, den Ordensregeln zu gehorchen und in seinem Kloster zu bleiben.r r8

(4) 'Revelationes Agnetis Blanbekin' und weitere mystische Visionen

Von den vier bekannten Handschriften der lateinischen Fassung der Visionen Ag-
nes Blannbekins (ï l3l5) wurden zwei in der Mainzer Kartause St. Michael nie-
dergeschrieben."' Beide sind im 14. Jahrhundert entstanden, was der Beobach-
tung eines .steigenden Interesses der Kartàuser an dieser Art von Literatur im aus-
gehenden Mittelalter entspricht. Von besonderem Interesse sind an den kartáu-
sischen Textzeugen die Ànderr.rngen gegenliber der i. ibrigen Uberlieferung. Der
Schreiber der álteren Handschrift (M) hat verschiedene kleinere Ktirzungen vor-
genommen und auch ganze Kapitel ausgelassen, besonders solche, die sich mit
dem Heiligen Franziskus und dem Franziskanerorden befassen, aus dem der Re-
daktor der urspriinglichen Textfassung stammte. Die jiingere Kartáuserhandschrift
(Ml), eine Abschrift des álteren Kodex, hat dann alle diese Ànderungen iiber-

l l2 St. Patrick's Purgatory. Two versions of Owayne Miles and the Vision of William of Stranton
together with the long text of the Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii, ed. by Robert Emr-
tNc, Early English Text Society, Bd. 298, Oxtbrd 1991, S. XVII und LXXXry.

I l3 St. Patrick's Purgatory, ed. EasrlNc (wie Anm. I l2), S. LXXXV, Anm. l.
l l4 Neben zahlreichen weiteren Handschrifien aus Kartàuserbibliotheken sind dies z. B. die Ko-

dizes: (l) UB Basel A VI l6 (dat. 1487), (2) Xanten, Stif isb. (an:)204 A (dat. 1475), ausder
Kartause Insel der Himmelskónigin, Wesel, (3) Mainz, Stadtbibliothek, cod. I 289 aus der
Mainzer Kartause St. Michaelsberg.

I 15 Auf die noch nicht geleistete Aufarbeitung des reichen Handschritïenmaterials hat Herrad
Spilling bereits hingewiesen, SPILLING, Visio Tnugdali (wie Anm. 100), 5.226.

l1ó Siehe die in Anm. I l4 gennanten Beispiele.
I l7 Art. ,fialler, Heinrich", in: VL 3, 1981, Sp.4l5ff. Zitat aus Art. ,,Fegt'euer des hl. Patricius",

in :  VL 2,  1980,  Sp.  7 l5 f f .
l l8 Le lettere di S. Caterina da Siena, ed. PieroMtsclnrrelLt,  Bd. 3, Florenz 1939, S. 182-188.

Dazu G. v. D., Le Pur-ratoire de Saint Patrice et les chartreux, in: Kartàusermystik und
-mystiker, Bd. I ,  Analecta Cartusiana 55,1, Salzburg 198 I,  S. 206f .

I  l9 Mainz, Stadtbibl iothek, Hss. I  l l5a (M) und I I  l7 (Ml). Leben und Offenbarungen der Wie-
ner Begine Agnes Blannbekin (t  l3l5), Edit ion und Ubersetzung von Peter DtNzeLBAcHER
und Renate VocELEn, Góppinger Arbeiten zur Cermanistik, Bd.4l9, Cóppingen 1994, S.
t7-22.
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nommen.l20 Ob die Eingriffe nun das Desinteresse des Kartàusel's an den franzis-
kanischen Deutungen dokumentieren, oder ob Signale fi. ir die Herkunft des Textes
aus dem Umfeld der Minor i ten el iminiert  werden sol l ten,  sei  dahingestel l t .  Jeden-
falls ging der Mainzer Kartàuser nicht so weit wie ein Zisterzienser des 13. Jahr-
hunderts, der in seiner Redaktion der Vision von Eynsham aus dem Bene-
diktinermónch Edmund, dem die Jenseitsschau zuteil wurde, einen Angehórigen
des Zisterzienserordens machte. I 2 I

Wie das Beispiel der Agnes Blannbekin zeigt, lohnt es, den Blick auf die
zahlreichen Visionsberichte von Mystikerinnen des Spàtmittelalters zu richten.
Ein Znntrum ekstatisch-mystischer Literatur war im 13. Jahrhundert das Zister-
zienserinnenkloster Helfta. Hier entstanden die Visionstexte Mechthilds von Ha-
ckeborn sowie die Mechthilds von Magdeburg und Gertruds von Helfta (1256-
1301/2). Die Visionen Gertruds sind in ihrer Schrift Legatus divinne pieÍutis be-
schrieben. Beim Ubergang des Werkes von der handschrift l ichen Uberliet'erung
zum Buchdruck leisteten die Kólner Kartàuser den entscheidenden Beitrag: Der
Kartáuser Johannes Lanspergrus (1489/90-1539) besorgte den 1536 bei  Melchior
Novesianus in Kóln erschienenen Erstdruck des Werkes.l22

Auch die Verbreitung der Offenbarungen von Gertruds Lehrmeisterin Mecht-
hild von Hackeborn (1241-1298) wurde von Angehórigen des Kartáuserordens
gtinstig beeinflu8t. DaB ihre nach dem Festkreis des Kirchenjahres geordneten
Visionen, t iber die sie zusammen mit Angaben zum Schicksal Verstorbener im
Liber specialis gratiae berichtet, auch in England rezipiert wurden, ist vermutlich
Kartáusern zu verdanken. Diese brachten das Br-rch am Anfang des 15. Jahrhun-
derts nach England und verbreiteten es dort in Abschriften und Ubersetzungen
weiter. 'tt Mit f lámischen Mónchen, die im Jahr l414 in die neugegrtindete Kar-
tause Sheen wechselten, gelangten offenbar auch Abschriften dieses Textes nach
England;l2a dort f i ihrten die Kartáuser demnach die intensive Auseinandersetzung
mit dem Werk fort und trugen damit maBgeblich zu seiner Verbreitung bei: ,,Evi-
dence does support the claim that the dissemination of Mechtild's account in fif-
teenth-century England is in large measure due to Cartusian auspices."l2'5

Mechthild von Magdeburg (ca. 1207 - ca. 1282) wurde nach Anfeindungen
und Krit ik aus Dominikanerkreisen an ihrem begonnenen Werk Ein l l iefiandes
Licht der Gottheit in Helfta aufgenommen, wo sie ihr Offenbarungszeugnis voll-
enden konnte. Von der Bescháftigung der Kartàuser nrit ihrem visionáren Werk
zeugen unter anderem eine Handschrift aus der Basler Kartause, die im fri ihen 15.
Jahrhundert geschrieben wurde,l2ó weitere Kodizes aus Kartausen und die Erwáh-

120 Leben und Offenbarungen, ed. DINzeLsRcneR/VocELER (wie Anm. ll9), hier S. I9fï.
121 Uberl iefert in Hs. Madrid, Bibl.  Nat. 9783. Dazu BIITReR, Bearbeitungspraxis (wie Anm.

108), s. 105f.
122 Art. , ,Gertrud von Helfta", in: VL 3, 1981, Sp.7-10, hier Sp.7.
123 Art. , ,Mechthi ld von Hackeborn", in: VL 6, 1987, Sp. 251-260, hier Sp. 258.
124 The booke of gostlye grace of Mechtild of Hackeborn, ed. by Theresa A. HnuutcnN, Toronto

1979, S. sZff .
125 The booke of gostlye -srace, ed. Hnultcnu (wre Anm. 124), S. 53.
126 UB Basel, Ms. A VIII  6, Pap. in 4", nach Art. , ,Meclrthi ld von Magdeburg", in: VL 6, 1987,

Sp. 260-270, hier Sp. 26 l.
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nung des Textes im mittelalterlichen Bibliothekskatalog der Erfurter Kartause.
Diese Formen der Beteiligung von Kartáusern an der handschriftlichen Uberliefe-
rung von mystischen Visionen, an ihrer Tradition durch frtihe Drucke und durch
Ubersetzungen sind im Kontext der vielftiltigen Beziehungen des Kartáuserordens
zu mystischer Literatur, zu Bewegungen wie der Devotio moderna und besonders
zur spátmittelalterl ichen Frauenmystik zu versteh en."'

Bibliothekskataloge und andere Zeugnisse ftir die Rezeption von Visi-
onslite ratur im Kartcius e ro rden

Neben den bisher behandelten Tnugnissen kommt den mittelalterlichen Biblio-
thekskatalogen fÍir die Frage nach der Rezeption von Visionsliteratur im Kartáu-
serorden groBe Bedeutun g zu.Diese aufschluBreichen Quellen lassen unter ande-
rem die systematische Einordnung der jeweiligen Werke durch gemeinsame Uber-
lieferung und durch die verwendeten Standorte bzw. Signaturen erkennen. Die
Kataloge verzeichnen neben den wenigen erhaltenen Bánden auch zahlreiche heu-
te verlorene Textzeugen. AuBerdem bietet zum Beispiel der Katalog der Erfurter
Kartause interessante Angaben tiber die pragmatische Verwendung der Bánde. In
den von Paul Lehmann publizierten Teilen des Erfurter Katalogs sind Hand-
schriften so beri.ihmter Visionen wie der Revelationes Brigittae - diese in mindes-
tens sechs Bánden -, des Liber visionum der Elisabeth von Schónau und des FIie-

JJenden Lichts der Gottheit der Mechthild von Magdeburg aufgezàhl t.t28 Zum Lí-
ber specíalís gratiae Mechthilds von Hackeborn wird wie fi.ir weitere Visionstexte
ein eigenes Regístrum in librum spiritualis gratie s(anctae) Mechildis genannt,
was von der intensiven Benutzung dieser Werke in der Erfurter Kartause zeugt.tze
AuBerdem waren die Revelationes Richalms von Schóntal und die Navigatio
Sancti Brendani, als Revelatio s(anctí) Branclani vorhanden.l30 Auch Hildegard
von Bingen und Katharina von Siena sowie viele weitere visionáre Autorinnen
und Autoren werden genannt. Weiter war der Tnugd.alus mit der Bezeichnung De
purgatorio ex Tundalo vertreten.'3' Neben identifizierbaren Beispielen werden
auBerdem noch Titel unbekannter Texte genannt, die ebenfalls auf ihre Zugehó-
rigkeit zum Umfeld der Visionsliteratur schlieBen lassen: zum Beispiel De purga-

127 Ein interessantes Beispiel dafijr ist unter anderem Marguerite Poretes ,,Miroir des simples
ámes", ein Werk, das in der Mitte des I4. Jahrhunderts durch einen anonymen Bearbeiter
M.N. ins Mittelenglische tibertragen wurde. Nach Kurt Ruhs Angaben scheint diese Uber-
tragung ,,aus Kartàuserkreisen hervorgegangen zu sein, stammen doch alle 3 Handschriften,
die sie riberliet'ern, ... aus K:lrtausen" (Kurt RuH, 'Le Miroir des simples ámes' der Margue-
rite Porete, in: Verbum et Signum, 8d.2, hg. von Hans FRovtvt, Wolfgang Hnnus und Uwe
RuBERc, Mi. inchen 1975, S.367). , ,Die mit te lengl ische Fassung wurde" dann durch den oben
(S. 295) erwàhnten ,,Kartáuser Richard Methley ... ins Lateinische iibersetzt" (ebd.).

128 Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, hg. von der Bayerischen

Akademie der Wissenschaften, Bd. 2: Bistum Mainz/Erfurt, bearb. von Paul LeHURNN, Mtin-
chen 1928, ( im fo lgenden MBK),  S.95f . ,  S.431 (Br ig i t te) ,  5.432 (El isabeth,  Mechthi ld,  Br i -
gitte), S. 434 (Katharina).

MBK (wie Anm. 128) Bd. 2, S. 432.
MBK (wie Anm. 128) Bd. 2, S. 433.
MBK (wie Anm. 128)  Bd.  2 ,5 .429 und S.  495.
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torio zusammen mit De penis infenil in einem Band oder De petn etente et cnrci-
atibus inferni.t32

Der Katalog aus dem ausgehenden 15" Jahrhundert enthált unter der Signatur

,,J" insgesamt l8 Bànde mit Visionsliteratur, zusátzlich sind auch in anderen Sig-
naturengruppen entsprechende Werke aufgefUhrt. Was nun die praktische Ver-
wendung der Visionsliteratur angeht, so findet man z. B. i. iber den Band mit der
Signatur O 33/2 die Angabe, er enthalte auBer der Visio Tnugclali und anderen
Texten noch alie cloctrine pulcre pro reformucione clericalis dignitatis.l3s Zu ei-
nem Kodex mit dem Titel E.xentpkt et nt.irocuLrr (alte Signatur J l3) wird bernerkt,
ponuntur híc uliquu ... de reJ'ornrucione eccLesie pluribus vicihus.futuris tentltori-
bus ex revelacionibus.tto D"rnoch hielten clie Karïi iuser, wie bereits aus cler oben
angesprochenen Roermonder Vision von 1454 geschlossen werden konnte, Vi-
sionsliteratur f i ir geeignet, um sie bei der Kirchenreform, d. h. vor allem bei der
Reformierung von Klóstern, einzusetzen. Ahnliche Signaturengruppen und Abtei-
lungen gab es auch in anderen Kartàuserbibliotheken, etwa in Buxheim, wo sol-
che Texte unter der Signatur ,,F" zu finden sind.l3s

Der Orden, der nach der Beschreibung Gr-rigos die Grtindurng seines ersten
Klosters der Traumvision des Heil igen Hugo de Grenoble mitverdankt, '- '6 war vor
al lem im ausgehenden Mit te la l ter  mit  Vis ionsl i teratur befaBt.  Das hat schon die
Konzentration des Abschreibens, Kommentierens und Ubersetzens, mit einem
Schwerpunkt im 15. Jahrhr-rndert ,  gezeigt .  Im Fal l  der Vis ion von Eynsham ist
auBerdem deut l ich geworden, daB einzelne chr istozentr ische und le idensmyst ische
Elemente dieser Berichte ft ir die damalige Spiritualitát der Kartáuser aktuell wa-
ren. Dasselbe gilt sicherlich ft ir die noch stárker mystisch geprágten Gesichte von
Ekstatikerinnen wie Hildegard, Marguerite und Béatrix sowie fi.jr die spátmittel-
alterl ichen Offenbarungen Mechthilds, Gertruds, Birgittas und anderer Mystike-
rinnen" Weiterhin ist bei der Frage nach der Motivation fÍ. ir die intensive Aus-
einandersetzung mit dieser Textsorte auch fl ir die Kartàuser an die grundsàtzlich
alle Lesergruppen ansprechende Attraktivitàt der schaurigen und zunr Teil ausge-
sprochen phantasievol l  geschi lderten Grausamkeiten zu denken. Die Erwáhnung
von Kartàusern oder ihre Beteil igung an der Verschrift l ichung solcher Werke hat
sich ebenso wie Diskr-rssionen r- iber die eventuel le Zugehór igkei t  des Vis ionr i rs
selbst zum Kartáuserorden sicher gtinstig auf die Anteilnahme der Kartáuser aus-
gewirkt.

Angesichts dieser Beobachtungen erscheint die Konzentration von Rezeption
und Transmission dieser Literatur im Spátmittelalter kaum mehr verwunderlich.
Gerade im 15. Jahrhundert haben Kartàuser Visionen offenbar gezielt als pragma-
tisches Reformschrifttum im Dienste der Klosterreform eingesetzt. Zusàtzhch zu
den Hinweisen aus den zeitgenóssischen Bibliothekskatalogen ist daftir noch ein
konkretes Beispiel anzuflihren: der Wechsel des Priors Johannes Schunde von

132 MBK (wie Anm. 128) Bd. 2,  S.  343.
133 MBK (wie Anm. 128) Bd. 2,  S" 495.
134 MBK (w ie  Anm.  128)  Bd.  2 ,5 .434.
135 MBK (wie Anm" 128) Bd. 3,  S.95f.
136 Adam WteruRruo,  Bruno -  e in Sohn des , ,hei l igen Kó|n",  in:  Die Kartáuser (wie Anm. 74),  S.

203-210. hier S. 208"
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Doetichern aus der Kólner Kartause St. Barbara in das zu reformierende Kloster
St. Pantaleon, das sich der Bursfelder Kongregation angeschlossen hatte.'3t Der

Kartàuser sollte die Abtei wirtschaftl ich konsolidieren und in religóser Hinsicht

im Sinn der Reformziele umgestalten. Interessanterweise trat auBer dem Prior

auch dessen Kopist Gottfried Eischen von Lechenich zu den Bursfeldern i iber und
wurde nach Schundes Tod 1464 dessen Nachfolger als Abt. Und mit diesen Kar-

táusern gelangte offenbar auch eine Abschrift der Visío Edmundi monachí de

Eynsham - wie ihre Datierung in die zweite Hálfte des 15. Jahrhunderts nahelegt
- zu den Kólner Benediktinern bzw. wurde dort unter der neuen Leitung niederge-

schrieben.l3s

,,symbiotische " Bez,iehungen z,wischen Kólne r Kartciusern und
d r e i e kstat is c hen J un gfrauen

Zuletzt soll eine auBergewóhnliche Beziehung von Kartàusern zu zertgenóssi-

schen Visionárinnen und deren Visionen angesprochen werden: die Aufnahme der
Maria von Oisterwijk (ï 1547) und ihrer Gefáhrtinnen Ida Jordani und Eva durch

die Kólner Kartáuser.r3e Gerhard Kalckbrenner (1494-1566), ab 1523 Prokurator

und von 1536 bis zu seinem Tod Prior der Kartause St. Barbara, hatte bei einem

Aufenthalt in Herzogenbusch (Brabant) eine fromme Gemeinschaft von Mónchen,

Laien, Priestern unà Beginen kennengelernt;lao es kam zu einem Briefwechsel

und ,,hieraus hervorwachsend, zu einer merkwi.irdigen mystischen Seelengemein-

schaft, besser SeelenverwandschaL'rl4l besonders zu der Mystikerin Maria von

Oisterwijk, l iber die es heiBt, Kalckbrenner habe sie zu seiner,,geistl ichen Mutter"

erwáhlt.tot Zrm 7. September 1532 berichtet die Chronologiu Cartusiae Colo-
níensis, daB ,,der Prior und der ganze Konvent sich durch Unterschrift und Siegel

verpflichteten", ftir diese Jungfrauen zu sorgen; im Jahr 1545 sind die Ekstati-

kerinnen dann mit der Zustimmung des Visitators der Ordensprovinz und des Ge-

neralkapitels nach Kóln in ein Gebáude neben der Kartause iibergesiedelt.lo3 Die

Kartáuser k[immerten sich unter anderem um ,,ihre zeitlichen Bedi.irfnisse" und

kamen ftir ihren Unterhalt auf, denn die Frauen waren der Chronistik zufolge ,,in-

137 Gótz-Rtidiger TEwES, Die Kólner Universitát und das Kartáuserkloster im 15. Jahrhundert-
eine tiuchtbare Beziehung, in: Die Kólner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Ver-
gangenheit, Auf'satzbd., hg. von Werner SCHÁrrE, Kóln 1991, S. 154-168, hier S. 159t. auch
zum Folgenden, sowie RUtttlNc, Kartáuser (wie Anm. ll I), hier S. 55 und Adam WIENAND,
Die Kólner Kartause und ihre Stellung in der Geistesgeschichte, in: Die Kartáuser (wie Anm.
74), S. 215-223, hier S. 220.

138 Dazu MANcEl, Bedeutung der Kartáuser (wie Anm. 23),hier S. 140f. und S. 156
139 Dazu Johann Baptist KerreNuevER, Maria von Oisterwijk (ï1547) und die Kólner Kartause,

in: Annalen des Historischen Vereins fÍir den Niederrhein insbesondere das alte Erzbistum
Kóln I 14 (1929), S. l-33, und CReveu, Kólner Kartause (wie Anm. 74), S. 89fï.

140 KerreNMEYER, Maria von Oisterwijk (wie Anm. [39), S. 30f.
l4l  CneveN, Kólner Kartause (wie Anm. 74), S. 9l .
142 KETTENMEYER, Maria von Oisterwrlk (wie Anm. 139), S' 3.
143 Kerrer.rMEyER, Maria von Oisterwijk (wie Anm. 139), S. 2, und GREvEN, Kólner Kartause

(wie Anm. 74) ,  S.  91.
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folge ihrer geistlichen Ubungen . ". erschópft" und deshalb dazu nicht mehr selbst
in der Lage.'*

Maria von Oisterwijk hat in dieser Zeit verschiedene Schriften verfirBt, die
Kalckbrenner aus der Volkssprache ins Lateinische libersetzte, darunter die ,,Neun
Stufen der Einfachheit"las, ,,Das Paradies der l iebenden Seele"l46 Lrnd den ,,Rech-
ten Weg zur evangelischen Voltkonrntenheit"laT. Die ersten gedruckten Ausgaben
dieser Werke besorgte schon im Jahr 1532 Prokurator Kalckbrenner. Im Gegen-
zug dazu teilten die Ekstatikerinnen ihren Wohlti i tern nranche ihrer Offenbarurr-
gen mit; darunter waren solche, die den KÓlner Kart:iusern sehr zur Ehre gereich-
ten, wie die Vision beim Tod des Priors Johann Justus Landsberg (ca. I490- | 539):
Maria von Oisterwijk sah, ,,wie seine Seele von Engeln zum Himnrel getragen
wurde".ras Doch damit nicht genug: Mit anderen Visionen soll die Mystikerin die
Kartause sogar vor ernsten Bedrohungen gerettet haben, weil sie rechtzeitig vor
Gefahren warnen konnte, ,,die sie in Verztickung vorausgeschaut" hatte.

Resiimee

Beziehungen von Kartáuserinnen und Kartàusern zu den Phiinomenen, die Lnlter
dem Begriff ,,Vision" im weiteren Sinn zusamnrengefaBt werden kónnen, konr-
men wie gesehen in sehr verschiedenen Auspràgungen vor: AuBer als Begnadete,
denen die Offenbarungen selbst zuteil wurden, waren Karttiuser bei der
Verschriftlichung solcher Ereignisse sowie bei deren Verbreitung als Schreiber,
Bearbeiter und Ubersetzer beteiligt. In Traktaten befaBten sich Kartár,rser wie
Dominikus von PreuBen und Johannes Hagen mit der Authentizit i i t von Visionen
und ihrer Eignung fi. ir den Predigtgebrauch. Mancher Visionsbericht erschien erst
durch den Einsatz von Kartàusern im Druck - n'lan denke nur an die Werke der
Ekstatikerinnen Gertrud von Helfta und Maria von Oisterwijk. Áhntich intensiv
wie mit den Gesichten ihrer Ordensschwestern und -bri jder befaBten sich Kartàu-
ser demnach auch mit Visionen von Angehórigen anderer Orden oder denjerrigen
von Klerikern und Laien. Es wurde bereits anhand der wenigen Beispiele deutlich,
daB unterschiedliche Intentionen dabei zur Wahl spezifischer sprachlicher Darsrel-
lungsformen und Textsorten geftihrt haben. So sollte z. B. die Ausgestaltung der
Dialogform bei der Vision des Roermonder Kartàusers von 1454 die von Dietrich
Loher propagierte Zuschreibung an den prominenten Visioniir Dionysius Cartu-
siensis unterstreichen. Ebenso konnten Einflt isse von Uberlieferungskontext und
Textsorte auf die Form des schriftlichen Visionsberichts gezeigt werden, etwa bei
den innerhalb von Heil igenleben erwáhnten Off'enbarungen (Hugo von Lincoln,
Béatrix d'Ornacieux, Dionysius). Auch gesellschaftl iche Verànderungen wie das
im 13. Jahrhundert zunehmende Hervortreten von Frauen als Schreiberinnen, Le-
serinnen und Autorinnen haben ihren Niederschlag in der Visionsliteratur gefun-

144 Zitate nach KrtrcNMEyER, Maria von Oisterwijk (wie Anm. 139), S. 2.
145 KerreNMEyER, Maria von Oisterwijk (wie Anm. 139), S. 6 und S. 9f.
146 KerreNMEyER, Maria von Oisrerwijk (wie Anm. 139), S. 10.
147 KerneNMEyER, Mar ia von Oisrerwi jk  (wie Anm. 139),  S.  l2f .
148 KETTENMEYER, Maria von Oisterwijk (wie Anm. 139), S. 3. Dort auch das fblgende Zitat.
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den: So darf das fÍ ir die Schriftkultur der Kartàuserinnen bedeutende Beispiel der
Vision von Marguerite d'Oingt auch als ein Reflex der angedeuteten Entwicklun-
gen verstanden werden. Der vorliegende Uberblick unterscheidet auBerdem zwi-
schen Werken, die durch Visionen den Ruhm des Ordens zu erhóhen suchten
(,,pro-domo-Visionen" der frtihneuzeitlichen Ordenshistoriographie) und Visions-
berichten, die verschwiegen (Béatrix d'Ornacieux), anonymisiert (Subprior Tho-
mas) oder nur privaten Aufzeichnungen anvertraut wurden (Adolf von Essen). Die
im 15. Jahrhundert besonders intensive Bescháftigung von Kartáusern mit Visio-
nrirem, u.a. mit den Jahrhunderte zuri. ickliegenden Visionen Tnugdals, Edmunds
oder Oweins, l ieB sich zumindest teilweise mit der Verwendung solcher Texte als
pragmatische Reformschriften im Dienst der damaligen Klosterreformen erkláren.
Trotz der inzwischen ermittelten Erkenntnisse diirfen die komplexen Verháltnisse
keineswegs als ausreichend geklárt gelten; noch immer werden bekannte V/erke
nicht angemessen gewtirdigt, noch immer sind viele beachtenswerte Beispiele
nicht in entsprechenden Ausgaben zugánglich. Und sollten die mannigfaltigen
Beziehungen zwischen Kartàusern und visionàrem Schrifttum je zufriedenstellend
geklárt worden sein, so wáre damit angesichts des Forschungsstands frir die i. jbri-
gen Orden und Gemeinschaften erst eine der notwendigen Grundlagen einer
breiter ange legten, vergleichenden Un tersuchu ng geschaffen.


