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Zur Geschichte der Kartausen in der Ordensprovinz
Alemannia inferior von 1320 bis 14OO't)

Heinrich Riithing

Zwr Ausbreitwng des Kartàuserordens bis 1320r)

Den Kartáusern war zv Beginn ihrer Gesdrichte nicht der gleiche áuflere Erfolg
beschieden wie den meisten anderen hochmittelalterlichen Orden, in deren Schat-
ten sie lange lebten. Ein Vergleich mit den fast gleichzeitig auftretenden Zister-
ziensern und Prámonstratensern macht das deutlich. Diese beiden Orden konn-
ten ihre meisten Fláuser bereits im 12. Jahrhundert gri.inden. Beim Tode Bern-
hards von Clairvaux (1153) umfaílte der mánnliche Zweig seines Ordens fast

350 Háuser; bis zur Reformation war die Zahl der Klóster nur noch auf das
Doppelte, also knapp 700, gestiegen2). Der Kartáuserorden dagegen besafi
im Jahre 1500 nur 1,77 Mónchskonvente. Záhk man die in den Anfángen

steckengebliebenen oder im Laufe der Zeit wieder eingegangenen Kartausen
hinzu, so kommt man bis zu diesem Zeitpunkt auf 201, Griindungen. Von
diesen liegt jedoch fast die Hálfte, námlich 99, erst im 14. Jahrhundert. Im ein-

zelnen verteilen sie sich folgendermaBens):

1,084-1,200 37 Gri.indungen
1201-1250 10 Gri.indungen
125l-1300 15 Griindungen
1301-1350 55 Gri indungen

Ftir dieses eigenartig langsame lVachstum, das lange wichtige Gebiete Europas,

wie Mittelitalien und Deutschland, die Heimat des Stifters, fast garLz au8er

acht lieíi, gibt es viele Gri.inde. Hier kónnen nur einige angedeutet werden:

die \íeltabgeschiedenheit und Strenge des Ordens; die Beftirchtung der Móndre,

durdr eine zv rasche Zunahme die strikte Disziplin zv gefáhrdena), und als

Folge davon mangelnde Initiative fiir Neugriindungen; die Bliite der ande-

ren Orden und das Angewiesensein auf gro8ziigige \Xrohltáter5).

Auf Einzelheiten der Ausbreitung des Ordens soll hier nicht eingegangen wer-

den. In den Grundzi.igen bietet sich fiir das uns interessierende Gebiet folgendes
B i l d :
Im 1,2. Jahrhundert konzentrierten sich die Griindungen vorwiegend in der
Provence und in Burgund, also im weiteren Bereich des Mutterklosrers, der
Grande Chartreuse. Daneben greift der Orden an einigen Stellen auch schon
weiter aus; am auffallendsten sind die entlegenen Niederlassungen in Seiz
in Slowenien (1160), Gairach (ebenfal ls in Slowenien,1,169) und \f i tham in Eng-
land (1178). Sogar in Lund in Schweden wurde 7162 eine Griindung versuchr,
doch ging das von den damaligen Zentren des Ordens abgeschnittene Kloster schon
1 181 wieder ein. Erst gegen Ende des Mittelalters, als sich die Kartáuser entlang
der deutsóen Ostseeki.iste ausgebreitet hatten, konnte in Schweden wieder ein

Konvent errichtet werden (Gripsholm,7494), der sich aber auch nur bis 1527 hiek.

Von Seiz und Gairach aus wurden in der Folgezeit bis 1320 am Si.idostrand des

deutschen Kulturraumes weitere Kartausen gegri.indet: Freudental in Slowenien
(1255), Letenkow (1300), Lechnitz (1300), beide im heutigen Nordungarn, und

7351,-1,400 44 Gri.indungen
1401-1450 24Griindungen
1451-1500 16 Gri indungen
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Mauerbach bei \flien (1313). - Im áuf3ersten Si.idwesten des deutschen Gebietes

kamen die Griindungen zunáchst kaum iiber den franzósischen' Sprachraum
hinaus. In diesem Randgebiet entstanden bis 1320 im Kanton Freiburg in der

Schweiz die Kartausen La Valsainte (1,294) und La Part-Dieu (1306), im Kanton
\Waadt die Kartause La Lance (131,7). - Im 

'W'esten 
des Reiches war die Lage

àhnlich; an der Grenze entlang gruppierte sich eine Reihe von Klóstern, doch blieb

der deutsche Sprachraum fast ganz.ausgeklammert. Mont Dieu bei Sedan (1134),

Val  St .  P ier re  be i  Verv ins (1140) ,  Va lenc iennes (1288) ,  St .  Omer (1298)  und

schl ieí3l ich Flerne bei Edingen (1314) und Bri. igge (1318, Mónchskonvent) waren

hier die am weitesten vorgeschobenen Posten der Kartáuser. Das deutsche Gebiet

war also schon fast von Kartausen eingekreist,  als die ersten Mónche 1320, i iber

2OO Jahre nach der Entstehung ihres Ordens, mit ihrer Mainzer Niederlassung

im Zentrum Deutschlands Fuíl fafitenG).
Allerdings war schon in den fi.infziger Jahren des 13. Jahrhunderts ein Versuch

unternommen worden, die Kartàuser nach Deutschland zu verpflanzen. Herzog

Ludwig der Strenge von Bayern (1,253-94) sol l te auf Geheií3 Papst Alexan-

ders IV. als Siihne fiir die Hinrichtung seiner Gemahlin eine Kartause stiften.

Doch der Plan scheiterte aus unbekannten GriindenT). So blieb Deutschland noch

fiir sechs Jahrzehnte ohne Kartause, bis der máchtige geistliche Kurfiirst des

Reiches, der Erzbischof von Mainz, den Sóhnen des hl. Bruno den \Weg in das

Heimatland ihres Stifters ebnete.

Zwr Geschichte der Ordensprovinz Alemannia int'erior aon 1320 bis 1372

Die vom Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt (1,306-20) betriebene Errich-
tung einer Kartause bei Mainz (Mons S. Micbaelis)B) im Jahre 1320 bi ldet einen
Markstein in der Geschichte der Ausbreitung des Kartáuserordens; denn durch
diese Niederlassung wurden die Kartáuser in Deutschland erst richtig bekannte).
Bekanntzuwerden war aber fiir die áuí3eren Geschicke einer Gemeinschaft, die
in dieser Zeít nur selten Griindungsinitiative und Propaganda entfaltete, von

lebenswichtiger Bedeutung. Die Tat des Mainzer Erzbischofs fand denn auch

schnell Nachahmung. Bereits 1328 griindete die jung verwitwete Gráfin Elisa-
beth von Hohenlohe-Róttingen, geb. von 

'W'ertheim, 
im Siidspessart die Kartause

Griinau (Noaa cella iuxta Grunaw) ro). Peter von Aspelts Beispiel verfehlte

auch seine \Wirkung auf die deutschen Bischófe nicht; denn an den in der ersten

Hálfte der drei8iger Jahre rasch folgenden Griindungen sind die bedeutendsten

rheinischen Kirchenfiirsten maíSgeblich beteiligt gewesen. Erzbischof Balduin von
Trier (1303-54) war von der Lebensweise der Kartáuser so beeindruckt, daí3

er fiir sie in seinem Kurfiirstentum gleich zwei Niederlassungen errichtete. Schon
in den zwanziger Jahren bemiihte er sich, die Mónche in seine Residenz zv

holen. 7332 war es soweit: die ersten Kartáuser lieí3en sich in Trier (Domws

S. Albani) l l )  nieder. Im Jahre 
'1.331. 

wandelte Balduin das ehemalige Benedik-

tinerkloster auf dem Beatusberg, das er erst 1,315 mit zwólf Kanonikern be-
setzt hatte, in eine Karta,use um (Mons S. Beati)r2). \fenig spáter, im Jahre
1334, rief auch der dritte geistliche Kurfi.irst, Erzbischof \flalram von Jtilich
(1,332-49), die Kartáuser in seine Metropole Kóln und legte damit den Grund-
stein ftir ein Kloster (Domws S. Barbarae)rs), das sich im Laufe des Mittel-
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alters zur bedeutendsten deutschen Kartause entwickelte. \íeniger tatkráftig als

seine drei genannten Mitbrtider fórderte Bischof Berthold II. von Buchegg die

Kartàuser, die sich seit 1333 bemiihten, in Straí3burg Fuí3 zv fassen. Doch

setzten sich die Mónche allmáhlich gegen zahlreiche Anfangsschwierigkeiten

durch (Mons B. Mariae)t ') .Um das Jahr 1335 tr i t t  wieder ein welt l icher Fi. irst

als Fórderer der neuen Mónche auf , Herzog Reinald II. von Geldern (1,326-43).

1,342 waren seine Bemiihungen um eine Gri.indung so weit gediehen, daíl die

Kartáuser sich in Monnikhuizen bei Arnheim niederlassen konnten (Domws B.

Mariae in Monichwsen, Domws monacborn?rr, Domws Gelriae)t5). Vohl kurz vor

1345 ergriffen zum erstenmal Btirger die Initiative. Der ehemalige Freiburger

Biirgermeister, der Ritter Johannes Snewlin, genannt der Gresser, stiftete,

unrerstiitzt von zahlreichen Patrizierfamilien, in seiner Heimatstadt die Kartause

auf dem St. Johannesberg (Mons S. Joannis Baptistae)16). Die náchsten beiden

Gri.indungen fiihren uns wieder in das mittlere Maingebiet, das am Ende des

Mittelalters mit fiinf Kartausen die gróBte Dichte in Deutschland aufwies. Seit
'1.348 

arbeiteten Bischof Albert von Hohenlohe (1345-72), hohe Prálaten und

Biirger der Stadt an der Err ichtung der Kartause in'Wi. irzburg (Hortws angelo-

rum)rz). 1351 endlich iibernahm der Kartáuserorden von den Prámonstratensern

das vóllig verwahrloste Nonnenkloster TUckelhausen bei Ochsenfurr (Cella

salwtis)r8).

Damit endete in unserem Gebiet die erste Phase der fi.ir Kartáuserverháltnisse

geradezrs sti.irmischen Ausbreitung. Es folgte eine Zeit der áu8eren Ruhe und

inneren Konsolidierung, die erst zwei Jahrzehnte spáter mit den Vorbereitun-

gen fiir die Niederlassung in Roermond und der Errichtung der Kartause Erfurt

durch eine neue Griindungswelle abgelóst wurde.

Aus dem Orden selbst fehlen Auí3erungen zv diesem langen Stillstand; doch
Iassen sich fiir ihn verschiedene naheliegende Gri,inde erkennen. 1. Die Pest der

Jahre 1348-50 hatte die meisten Konvente stark dezimiert,  so da8 ft i r  Neu-
besetzungen weniger Mónche zur Verfiigung standen als bisher. Auch die \flirt-
schaft vieler Kartausen geriet dadurch in Schwierigkeitenle). Ob im Gefolge der
groí3en Seuche die ZahI der Neueintritte zuriickging oder - wie gern vermutet
wird - stieg, láf3t sich nicht feststellen. - 2. Der Orden ist bei der E,rrichtung
neuer Háuser immer sehr vorsichtig, oft sogar zógernd vorgegangen, und die
Anfangsschwierigkeiten, wie sie sich in Straí3burg, Monnikhuizen und Freiburg
einstellten, haben den Mut zu eigener Gri.indungsinitiative sicher nicht befliigelt20).
- 3. Zudem scheint der Ruf von Bischófen, Fiirsten und reichen Biirgern, der

bisher die meisten Griindungen angeregt und ermóglicht hatte, in den Jahren
zwischen 1351 und 1372 ausgeblieben zu sein.

Von der fri.ihen Geschichte der Kartáuser in \Westdeutschland láfit sich nur ein
grobes und vorláufiges Bild zeichnen. Die meisten und die bedeutendsten der
bisher erwáhnten Griindungen lagen in oder bei gróí3eren und zum Teil kloster-
reichen Stádten, in die die Kartáuser meistens als letzter der mittelalterlichen
Orden kamen. Der Kartáuserorden hatte gleich in der ersten Phase seiner Aus-
breitung in Deutschland in den wichtigsten Zenrren des religiósen Lebens wie
Kóln, Mainz, Trier und Straí3burg Fuíl gefaí3t. Diese Tatsache, zum Teil durch
die áufleren lJmstánde der Berufung bedingt, hat fiir die Kartáuser spáter be-
deutsame Folgen gehabt. Die unmittelbare Náhe zu den Brennpunkten des
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kirchlichen Lebens in Deutschland gab den Mónchen bald eine Bedeutung fiir
ihre Umwelt, die bei der \Weltabgeschiedenheit ihres kontemplativen'Ordens von
vornherein nicht zu erwarten gewesen wáre. Das hatte verstándlicherweise starke
Riickwirkungen auf den Orden, der sich direkt oder indirekt mancher Aufgaben
aufierhalb der eigenen Klóster annahm2l). Fiir den Betrachter des 1,4. Jahr-
hunderts, das fiir die deutschen Kartausen in allem noch eine Zeit des Aufbaus
und der Vorbereitung war, wird das erst in einigen Ansátzen spi,irbar; im
15. Jahrhundert tr i t t  es dann deutl ich sichtbar hervor.

Das auffallendste Phánomen dieser ersten Epoche der Ausbreitung des Ordens
in Deutschland ist die Tatsache, daí3 die Initiative zu den Gri.indungen nur
selten von den Mónchen ausging. In fast allen Fállen folgten sie dem Ruf
grofiziigiger Stifter, die als f wndatores noch lange in den Klóstern verehrt
wurden. Diese t'undatores trugen die gróf3te Last der Aufbauarbeiten. Die neu-
ankommenden Mónche brachten nur selten Eigenkapital mit. Da sie weder
bettelten noch in den Anfángen iiber nennenswerte Einki.infte aus eigener Arbeit
verfiigten nur die wenigen Laienbriider arbeiteten ) lag das wirtschaft-
liche Schicksal ihrer jungen Niederlassungen fast ganz in der Hand der t'wnda-
tores. \flo diese ihren Versprechungen und Verpflichtungen nicht nachkamen
oder nicht nachkommen konnten, gerieten die Kartausen bald in finanzielle

Schwierigkeiten.

Die Griinde der hochherzigen Stifter, die Kartáuser zu berufen, sind, soweit

wir sie erkennen kónnen, recht verschieden gewesen. Der alte Gedanke, sich

durch die Griindung von Klóstern geistliche Verdienste zu erwerben, oder der
\Wunsch, in den gewissenhaft und regeltreu lebenden Mónchen fiir alle Zeiten
zuverlássige Beter und Fiirsprecher zu finden, waren noch immer entscheidende
Motive. Das gi l t  vor al lem f i i r  die Laienzz). Daneben ist aber schon der be-
wu8te, friiher nicht tibliche Versuch zu erkennen, durch die Berufung der
Kartáuser der \ íelt  ein Beispiel strengen und reinen rel igiósen Lebens vor Augen

zu fi.ihren. Dieser seelsorgerische Gedanke findet sich verstándlicherweise bei den

bischóflichen Griindern selbst bei jenen, denen es persónlich an religiósem

Enthusiasmus fehlte klarsten ausgesprochen. Sie betonen, daB der Orden

Brunos sich vor allen anderen durch Disziplin und Strenge auszeichne.

Erzbischof Peter von Aspelt hat diese seelsorgerische Absicht in seiner Griindungs-
urkunde fiir die Mainzer Kartause beredt zum Ausdruck gebracht: . . . hwmilis et
sdnctd t'ratrwm ordinis Carthwsiensis vita et religio, que quasi exemplar aite
salaatoris omniwm in terris qwondam pro nostra salwte degentis relucens ,uitam

sui precwrsoris ac deind,e pdtrunx sanctorum, qworum oita et con,uersatio eorum
regula dinoscitur, clare et pre cunctis clariws et singwlariws exprimens nostre
consid,erationi se obtwlit . . ., qwod felices nos existimavimws, . . . ewndem ordinem
et t'ratres ad partes Reni . . . dedwcere aaleremu.s, t4t plebs ibidem nobis com-
missa eorum sanctis erwdita exemplis sue devotionis prot ' iceret incrementiszs).
Ahnlich áufierte sich Peters Nachfolger Matthias von Bucheggza). Balduin von
Trierzs), Berthold von Buchegg26) und Albert von Hohenlohe2T) dachten nicht
anders und lobten das beispielhafte Leben der Mónche. Die Bischófe begri.i8ten
die neue Gemeinschaft als , ,Sauerteig" f i i r  die Erneuerung der Orden, des Klerus
und der Laien. Besonders Balduin von Trier hat klar gesehen, wie sehr das
schlichte Leben und Vorbild der Kartáuser fiir ihre Umwelt eine dauernde
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Mahnung zv Gebet und Einkehr darstellten. Fiir Balduin selbst wurde seine
Trierer Stiftung zu einem Refugium der Besinnung und des Gebetes, ín dem er
wiederholt in einer ftir ihn reserviertenZelle wie ein einfacher Móndr lebtez8).

Aus allen Urkunden, die die deutschen Bischófe den Kartáusern ausstellten, geht
hervor, wie willkommen ihnen der neue Orden war. Allerdings erhob sich
gegen die Berufung der Sóhne Brunos, wenn auch nur vereinzelt, tWiderstand.

In Kóln versuchten die Geistlichen von St. Severin, den Bau der in ihrem Pfarr-

bezirk liegenden Kartause zunáchst zu hintertreiben; hanc aedificationem, at
aiebant, sibi d,amnosarn omnimodo impedire conabantur. Es kam aber sehr
schnell zu einer Einigung, die neben Besitz- und Finanzfragen die Beerdigung

von Fremden in der Kartause regelt"ze;. Da die Mónche ausdriicklich auf jede

direkte Seelsorge verzichteten - sie lieílen zwar AuíSenstehende zu ihren Kon-

ventsmessen zLr, predigten aber nicht und hórten keine Beichte -, konnten sich

Auseinandersetzungen mit dem Pfarrklerus fast nur an der Frage der Beerdigun-

gen im Kloster entzi.inden. Es sind jedoch nur wenige Fálle bekannt, in denen

dieser Punkt zv Reibereien Anlaí3 gab. Der lViderstand des Straílburger

Rares, von dem Heinrich von Kalkar berichtet, galt wohl nur der Griindung

einer Kartause innerhalb der Stadtmauern; das Verbot, in der Stadt selbst neue

Mánnerklóster zu erridrten, wandte sich aber nicht speziell gegen die Kartáuser,

denn es wurde bereits im Jahre 1.279 erlassens0).

Die meisten Kartausen fanden schnell Zulauf. Uber die Beweggri.inde der

Mónche, die als erste den Schritt in die kaum bekannte neue Gemeinschaft wag-

ten, wissen wir nichts Sicheres; von der Mehrzahl der Religiosen ist nicht einmal

der Name iiberliefert. Auch die Herkunft der meisten bleibt fi.ir diesen Zeit-

raum im Dunkel. Doch zeichnet sich jetzt schon ab, daíl die Gruppe derer, die
erst im reiferen Alter in die Kartausen eintraten, relativ groí3 gewesen sein
mufS; eine Erscheinung, die wir wáhrend des ganzen Mittelalters in den deut-

schen Kartausen beobachten kónnen8l). In den wenigen Fàllen, wo wir etwas

i.iber die Stellung der Kartáuser vor ihrer Profefl ausmachen kónnen, begegnen

uns vor al lem ehemalige Kanoniker oder sonstige Kleriker, seltener Mitgl ieder

anderer Ordens2) oder Laienss). \{enn man bei den ersten Professen die gleichen

Motive voraussetzen darf, die die Auí3erungen der Stifter und \Wohltàter nahe-

legen, dann war es nicht nur das spezifisch kartusianische Ordensideal, der tWeg

der Kontemplation, der Einsamkeit und des Schweigens, das sie anzog, sondern

auch - vielleicht sogar in erster Linie - die Tatsache, daíl hier eine monastische

Gruppe auftrat, bei der nach auí3en hin keine Anzeichen des Verfalls sichtbar

waren. Darin bestand ja nach den zeitgenóssischen Zeugnissen vor al lem der

Ruhm dieser Gemeinschaftsa). Der Orden bewahrte diesen Stand der Diszipl in

nicht zuletzt dadurch, dafi er bei der Aufnahme der Mónche sehr vorsichtig vor-

ging. Es kam ihm nicht darauf an, um jeden Preis die ZahI der Mitgl ieder zu

erhóhen. Contenti . . . pawcis personis, ne pro plwribws grdperentur cwrisss). Ein

Konvent umfa8te in der Regel einen Prior, zwólf Mónche und einige Laienbrtider.

Daneben gab es Doppelkonvente (r.  B.Monnikhuizen) mit 24 Mónchen. Diese

Zahlen wurden jedoch nicht immer erreicht. So lebten in der Kartause Freiburg

in den ersten Jahrzehnten nur sechs bis acht Mónche.

Die diirftige Quellenlage gibt keinen Aufschlufi dariiber, wie die ersten Mónche

die groílen Móglichkeiten, die die neuen Klóster ihnen in besonderer tWeise fiir
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ihr religióses Vorhaben boten, im einzelnen nutzten. Das literarische \íerk

Ludolfs von Sachsen erlangt e zwar schon bald tiber seinen Orden hinaus Ruhm

und Verbreitung; es kann aber keinen Einblick in die konkreten Fragen des

kartusianischen Ordenslebens gewáhren, denn in seinen Schriften ist Ludolf vor

allem der gelehrte und fromme Autor; als Glied der Ordensgemeinschaft jedoch,

als Mónch und Prior tritt er uns dort nicht entgegens6).

Auch die von den Kartáusern spáter so gepflegten Bibliotheken, die uns sonst
einen guten Blick in das geistige Leben der Mónche tun lassen, kónnen fiir die
ersten Jahrzehnte nur schwer Auskunft geben. Es liegt nahe, zu vermuten, da8
die Mtihen und Schwierigkeiten beim áu8eren und inneren Aufbau der Klóster
noch nicht die ruhige Atmospháre haben aufkommen lassen, in der sich das kar-
tusianische Ordensideal erst voll entfalten konnte.

Es bleibt noch ein Blick auf die kleine Zahl von Mónchen, die als Griinder,
Leiter oder Organisatoren der neuen Niederlassungen aus der Schar der unbe-
kannten Mónche herausragen. Es sind, wie im ganzen 14. Jahrhunderr, oft die
gleichen, die immer wieder mit Verwaltungs- und Fiihrungsaufgaben belastet
werden. Der Austausch geeigneter Oberer der Klóster untereinander ist dabei
háufig. Um diese Mónche richtig zLt verstehen, mufi man wissen, daB sie
ihr Amt, das sie zu oft in weltliche Aufgaben hineinzog oder ihnen eine zr,r
gro8e Verantwortung aufbiirdete, meistens als eine Last empfanden und in ihm
eine Entfremdung von ihrer eigentlichen monastischen Berufung sahen. Fiir fast
al le bekannteren Kartàuser des Mittelalters, die irgendeine leitende Stel lung im
Kloster oder im Orden innehatten, gibt es zahllose Zeugnisse dafi.ir, daí3 sie sich
bemiihten, den Status des einfachen Mónchs zurickzuerlangensT). Bei diesen Kla-
gen handelt es sich nicht nur um unverbindliche Topoi oder um die zu jedem

Generalkapitel geforderte Bitte um rnisericordia, d. h. Entbindung vom Amt.
Der nur unter Zwang zum Prior der Kartause Trier aufgestiegene Petrus von
Mainz (1415-19) t .B. gab seiner Furcht vor dem Amt des Klostervorstehers
recht drastisch Ausdruck: dicere solebat se plus tirnee prioratwm quarr't. diabolurn

awt int 'ernwmss). Fál le, da8 Mónche an ihrer lei tenden Stel lung hingen, sind sel-
tener i iberl iefert.

Es l iegen viele Beweise f i . i r  die Aktivi tát und Tatkraft der ersten Oberen beim
Aufbau ihrer Klóster vor. \Wie sie jedoch ihre wichtigste Aufgabe, die ihnen
anvertrauten Mónche und Bri ider auf ihrem Weg der Einkehr und des Gebetes
anzuleiten, die Diszipl in zu handhaben und die Anweisungen des Ordens im
Einzelfall fruchtbar zu machen, erfiillten, wissen wir leider nicht. Von Ludolf

von Sachsen abgesehen, ist es unmóglich, auch nur einzelne Zige des geistigen

Portráts der Mónche dieser Friihzeit zu zeichnen. Eigene literarische Zeugnisse

fehlen bis auf das \Werk Ludolfs vól l ig.
\Wenn wir fiir diesen ersten Abschnitt einen besonders bedeutenden Mónch her-

ausheben wollen, so muí3 der aus der Kartause Seiz kommende Johannes von

Echternach, auch Johannes Polonus genannt, erwàhnt werden. Obwohl sich Ein-

zelheiten seiner vielfált igen, wechselvol len Tátigkeit nicht rest los kláren lassen,

ist seine aktive Mitarbeit bei der Griindung der Kartausen von Mainz, Trier,

Koblenz, Kóln und \íiirzburg, wo er im Jahre 1350 starb, sicher i.iberliefert.

Zwischen seiner Aufbautátigkeit in Kóln (bis 1337138) und \Wiirzburg (1348-50)

leitete er noch einmal die Mainzer Kartause (wahrscheinl ich 1,342-48). Der
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Orden hat in ihm mit Recht einen guten Verwalter und Organisator gesehen und
ihn deshalb wiederholt fiir schwierige Aufgaben herangezogense). Es isr wenig
sinnvoll, auf weitere Móndre náher einzugehen, da sich kaum mehr als einige
áuí3ere Stationen ihres Lebens feststellen lassen.

Die áu8ere Geschichte unserer Klostergruppe láBt sich in wenigen Abschnitten
darstellen. Das Generalkapitel des Kartáuserordens hat immer genau darauf ge-
achtet, dafS die Provinzeinteilung den fortschreitenden Neugri.indungen angepa8t
wurde. Der fi.ir die Kartáuser charakteristisch e Zug, durch srrenge, fast penible
Ordnung die Disziplin zu wahren, um dadurch dem Mónch einen freien Raum
Ftir seine eigentliche Berufung zu schaffen, ist auch in diesen Verwaltungsmaíl-
nahmen wiederzuerkennen. Im Jahre 1335 wurde durch Generalkapitelsbeschluíl
die Provincia Alemannia geschaffen, da sich gezeigt hatte, da8 die neuen deut-
schen Konvente als Glieder der Provincia Lombardiae nicht mehr ordnungs-
gemáíl visitiert werden konntenao). Die Sorge um eine regelmáí3ige Visitation,
der bei den Kartáusern eine groíle Bedeutung beigemessen werden muíi, war
es auch, die bereits zwanzig Jahre spáter (1355) das Generalkapitel veranlaf i te,
die weiter gewachsene Provincia Alemannia in eine Provinz Alemannia inferior
und eine Provinz Alemannia superior zu teilenal). Dabei wird geschid<t der
historisch gewachsen e Zusammenhang der Klóster untereinander gewahrt.

Von den Folgen der Auseinandersetzung zwischen Ludwig dem Bayern und den
Pápsten scheinen auch die deutschen Kartausen beri.ihrt worden zv sein. Aus
Mainz wird berichtet, daíl das Generalkapitel dem dortigen Prior verbor, in An-
wesenheit von Anhángern des Kaisers Gottesdienste abzuhaltena,2). In Ludwigs
Nachfolger Karl IV., der zusammen mit seinem Vater Johann von Bóhmen 1,342
die Kartause Mariengarten bei Prag gri.indete, fanden die Kartáuser einen eifri-
gen Fórderer und Besdriitzer. In den fiinfziger Jahren hat er fast allen deut-
schen Konventen ihre alten Privilegien bestátigt, neue hinzugefiigt und die
Mónche in seinen besonderen Schutz genommen. Vermutlich ging diese Aktivi-
tát Karls IV. auf ausdriickliches Bitten der Kartáuser zuriick4s), die sich damals
- noch ziemlich am Anfang ihrer Ausbreitung in Deutschland - vielfach in
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung bedrángt sahen und zweifellos des Schutzes
besonders bedurften. Deshalb erlieíl auch Papst Innozenz YI., ein Freund der
Kartáuser, denen er das Kloster Villeneuve bei Avignon stiftete, im Jahre 7356
ein Mandat, das Bischófe und andere hohe Geistliche aufforderte, sich der Kar-
tausen anzunehmen und dabei nótigenfalls die Hilfe des weltlichen Arms zv
beanspruchen44).

Der Zusammenhalt der Klóster untereinander wurde bald durch Gebetsverbrii-
derungen gefestigt. Diese Verbindungen waren ftir den Kartáuserorden beson-
ders wichtig; denn die einzelnen Konvente unterstanden zwar alle einer zentra-
len Ordensregierung, war€n aber sonst vóllig unabhángig voneinander. Einzelne
Obere konnten zwar von einem Konvent zum anderen - auch tiber Provinz-
grenzen hinweg - versetzt werden, aber einfache Mónche waren so sehr an ihr
Haus gebunden; daí3 von ihnen beim Ubertritt in eine andere Niederlassung
gewóhnlich eine zweite Profefi verlangt wurde. Die Gebetsbri.iderschaften waren
auch bedeutende Verbindungspunkte zwischen den Kartáusern und anderen Orden.
Zu dieser geistlichen Hilfe trat im Notfall auch eine gegenseitige wirtschaftliche
Untersti.itzung der Kartausen.
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Zur Gescbicbte der Ordensproainz Alernannia int'erior von 1372 bis 1400

Die Grtindungen der ersten Ausbreitungsphase hatten sich im Gebiet des Rheins
und Mains konzentriert. Schon bald waren in diesen Kartausen Mónche aus dem
nord- und mitteldeutschen Raum anzutreffen gewesen. In der Kartause Erfurt
(Mons Salztatoris)a5) erhielt nun der Orden in diesem Gebiet sein ersres, gróBtes
und in der Folgezeit bedeutendstes Kloster. Treibende Kraft bei diesem Unter-
nehmen waren der Propst des nahegelegenen Stifts Dorla, Johannes Ortonis, und
sein Amtsbruder vom St. Severistift in Erfurt, Herbord von Spangenberg. Be-
reits bevor sich die Kartáuser in Erfurt niederliefien, 'waren aus Kóln heriiber-
gekommene Mónche in Roermond mit Vorbereitungen fiir die Grtindung eines
Klosters (Domus Bethlehem B. Mariae)as) bescháftigt; doch diese Arbeiten
kamen nicht recht voran. Die Stiftungsurkunde, ausgestellt von dem Ritter
\Werner von Swalmen, datierr ersr vom 25. Jul i  1376. Die Gri indung der Kar-
tause Eisenach (Domus S. Elisabethae, Vallis S. Elisabethae)a7) im Jahre 1378
ist einer der wenigen Fálle in der Geschichte der Kartáuser, bei denen von einer
Fi l iat ion gesprochen werden kann. Hier ging die Init iat ive einmal al lein von
den Mónchen aus; denn die zahlreichen Neueintritte zwangen den Erfurter Kon-
vent schon sechs Jahre nach seiner Griindung, des Platzmangels durch die Errich-
tung eines Tochterklosters Flerr zu werden. 1380 kam der Orden nach Ntirnberg
(Cella B. Mariae)a8), rro ihm der wohlhabende und angesehene Bi.irger Mar-
quand Mendel ein Kloster erbaute. Mendel hat sich auch mit Rat und Tat an der
Errichtung der Kartause Christgarten (Hortus Cbristi)as) bei Nórdlingen im

Jahre 1383 betei l igt,  als deren Sti f ter die Kartáuser die Grafen Ludwig IX.

und Friedrich III. von Oettingen verehrten. Die Kartause Hildesheim (ClaustruTn

B. Mariae)s0) verdankt ihre Entstehung Bischof Gerhard vom Berge (1365-98),

der die Mónche 1388 aus Dankbarkeit f i i r  seinen im Jahre 1367 bei Dinklar
erfochtenen Sieg iiber Herzog Magnus von Braunschweig in seine Residenz

holte. Auch die náchste Griindung geht auf den \Wunsch eines Bischofs zuriick,

dem Kartáuserorden in seiner Metropole eine Heimstatt z1r schaffen. Doch schei-

terte das Vorhaben des Utrechter Oberhirten Arnold von Hoorn (1,371,-78).

Zu Beginn der neunziger Jahre nahm ein adeliger Laie die Pláne des Bischofs

wieder auf, der reiche Zweder von Abcoude, Herr von Gaasbeek, Putten und

Strijen. Am 28. Mai 1392 konnte er den Grundstein des Utrechter Klosters
(Domus noaae lucis)'r) legen. Die fast gleichzeitig (1392193) erfolgte Gri.indung

einer Kartause in der Náhe von Amsterdam (Portws salwtis S. Andreae)'z) war

das gemeinsame Werk des Rates der Stadt, der Biirger und des Landesherrn

Albrecht, Herzogs von Bayern-Straubing und Grafen von Holland (1347/77-

1404). Mit den beiden lerzten Griindungen des 
'1,4. 

Jahrhunderts erreichte die

Provinz Alemannia inferior ihre nórdlichsten Punkte. 1396 erichteten der lang-
jáhrige Rostocker Biirgermeister tWinold Baggel und sein Schwiegervater Matthias

von Borken vor den Toren Rostocks die Kartause Marienehe (Dornws legis

Mariae)'s). Ein Jahr spáter wurde dem Orden das noch zu errichtende Kloster

Ahrensbók (Templam B. Mariae)'a), etwa zwanzig Kilometer nórdlich von

Liibeck, von Flerzog Gerhard VI. von Schleswig (1386190-L404) iibergeben,

nachdem sich die Hoffnungen, die Prámonstratenserinnen und Augustiner-Eremi-

ten sich auf den schon lange geplanten Konvent gemacht hatten, zerschlagen
hatten.
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Im Jahre 1400 wurde die alte Provinz Alemannia inferior aufgelóst. - Die
zweite Phase der Ausbreitung des Ordens in Deutschland ist in manchei Hinsicht
besser zu iibersehen als die erste. Die Vorsidrt, mit der die Kartáuser an Neu-
gri.indungen herangingen, ist jetzt an vielen Stellen klar zrt erkennen und aus-
gesprochenss); man vertraut sich nur einem groí3ziigigen Stifter an. Der Ver-

such, selbst die Initiative zur Erridrtung neuer Kartaus erL zu ergreifen, ist - fiir

Roermond láf3t sich die Frage nicht klár€n :- fi.ir diesen zweiten Abschnitt nur

bei der Griindung des Eisenacher Hauses sicher iiberliefert. Bezeichnenderweise
suchen die Mónche trotzdem auch hier jemanden, den sie als t'undator ihres

Klosters verehren kónnen; sie wáhlen dazu die thiiringischen Landgrafen, die
ihnen gro8e Lándereien geschenkt hattens6). Am Ende des hier behandelten
Zeitabschnitts sind diese Grundlinien einer vorsichtigen, auf Sicherheit und

fremde Hilfe bedachten Ausbreitung auch von einem auílenstehenden Beobach-

ter zum erstenmal eindeutig formuliert worden. Bischof Burkhard von Augsburg
(1373-1,404) áu8ert in einer Urkunde aus dem Jahre 1402, in der er die Um-

wandlung des Kanonikerstifts Buxheim bei Memmingen in eine Kartause gestat-

tet, u. a.: inter qwas lgemeint sind die verschiedenen Orden] religio venerabilis

aenerandorurn pdtrum Cartusiensiwm, que licet ipswm antiqwitate plwres antece-

dat, aliarunt taTnen in rnwltiplicandis domibws et monasteriis qwasi pedetentim ac

lento gressu aestigia sequens et ne preceps nimis festinando rueret diligenter

ca,í.)ens domus et monasteria mwltiplicare non curavit Inspiravit IDewsJ
enim immo et inspirAre non cessat qworundam cordibus Jideliwm ut qudntuftT-

curnque aaleant conentur et laborent in diversis iam mwndi partibus eiwsdem

ord,inis domws et TrTonasteria erigere plwres qwod expensas larga et liberali ma,nu

hilarit e r re p end end o p lant ar e67).

Fiir die Motive der Gri.inder und Stifter ergibt sich etwa das gleiche Bild wie fiir

die erste Ausbreitungsphase.

\Wie der gesamte Orden, so treten nun allmàhlich auch einzelne Mónche in ein
helleres Licht. Bei vielen sind ihre Herkunft, ihre Stellung in der \íelt und die

einzelnen Stationen ihres Ordenslebens genau bekannt; bei manchen kennen wir
sogar die Griinde fiir den Eintritt in eine Kartause und wissen von ihren Sor-
gen im Kloster. Einige Mónche, die nach aufSen hin das Gesicht des Ordens in
der zweiten Hálfte des 14. Jahrhunderts entscheidend mitprágten, sollen hier
kurz erwàhnt werden. Damit wird gleichzeitig ein Einblick in die geschickte
Personalpolitik der Ordensleitung ermóglicht, die wesentlich zur inneren Stabili-
cát der Gemeinschaft beigetragen hat.

Arnold von Utrechts8), der bereits 1,339 als ProfefS der Koblenzer Karrause
erscheint, wurde wiederholt mit den verschiedensten Verwaltungsaufgaben be-
traut. Er war zweíter Rektor der neu gegriindeten Kartause \Wi.irzburg (1350-56),
Prior in Stra8burg (1361,-66), in der gleichen Funktion in Koblenz (1366-73
und 1.378) und anschlieí3end Prokurator in Trier. Im Jahre 1,382 wurde er
noch einmal zum Prior von Straí3burg bestimmt, konnte aber sein Amt nur
wenige tVochen ausi iben; er starb am2. September 1,382.

Ahnlich bewegt war das Ordensleben des aus einer reichen und vornehmen

Dortmunder Famil ie stammenden \í inand Steinbeckse). Er wurde 1.362 im Alter

von siebzehn Jahren in Gent Kartáuser. Damit erfiillte er ein Geliibde, das
er in Seenot abgelegt hatte. Spáter kam er ins Barbarakloster nach Kóln, wurde
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dort Vikar und amtierte seit, 1,374 als Prior in Trier; von diesem in jenen Jahren
besonders schweren Amt wurde er nach instándigem Bitten - Steinbeck war seit

lángerem krank - 1,396 von der Ordensleitung entbunden. Die ersehnte Ruhe

in Kóln, wo Steinbeck wieder als Vikar fungierte, wáhrte jedoch nicht lange;

1399 wurde er Prior in StraíSburg. Von dort setzte er sich gegen groí3e Schwie-

rigkeiten - auclr im eigenen Strafiburger Kloster - unermiidlich fiir die Gri.in-

dung der Basler Kartause ein, deren erster Prior er 1407 wurde. Auch an den

spáter gescheiterten Plánen der Markgrafen von Baden, in ihrem Territorium

eine Kartause zu grtinden, war er maí3geblich beteiligt. \íinand Steinbeck starb

am 6. Juni 1409 in Basel. Im Orden galt er vor allem als guter Verwalter und

Organisator; die Trierer Klosterchronik nennt ihn nostra.e Cartwsiae restdura.tor

solertissirnustl).Nachdem Steinbeck schon in Kóln und Trier Besitzverzeichnisse

und \íohltáterbiicher angelegt hatte, verfa8te er in Straí3burg eine bis in seine

Zeít, reichende, leider verlorene Geschichte der dortigen Kartause6t). So sehr man

Einzelheiten der geschickten organisatorischen Tátigkeit dieses aktiven Kartáu-

sers verfolgen kann, so wenig vrissen wir i.iber die geistliche Fiihrung seiner

Mónche und sein eigenes Ordensleben. Hier scheint seine Ausstrahlungskraft

weniger gro8 gewesen zu sein.

Des ófteren taucht in den Akten des Generalkapitels der \Wiirzburger Prior Johan-
nes von St. Burkard auf62), der, nach seinem Beinamen zu schlie8en, vorher

wahrscheinlich Klerik er an dem \Wtirzburger Stift St. Burkard gewesen ist. Auí3er

Engelgarten, dem er von 1380 bis zu seinem Tod am 26. August 1.401. vorstand,

scheint er kein anderes Flaus verwaltet zu haben. Zusammen mit Heinrich von

Kalkar iibte er lange das Visitatorenamt in der Provinz Alemannia inferior aus.

Am Zustandekommen der Niederlassungen in Niirnberg6s) und Christgarten6a)

ist er durch seinen Rat entscheidend beteiligt gewesen und hat noch bei der

Gri.indung des Ahrensbóker Hauses eine wichtige Rolle gespielt6s). Neben sei-

nem vorbildlichen religiósen Leben wird vor allem sein Verwaltungstalent ge-

riihmt, auf das der Orden nicht verzichten wollte, obwohl Johannes immer

wieder versuchte, von seinen Amtern befreit zu werden.

Bevor Flermann von Deventer66) um 1370 gegen den \Willen seiner Angehórigen
in Koblenz Mónch wurde, war er als rector scbolarwm in Arnheim tátig, wo er
das Leben der Kartáuser kennenlernte. Daí3 er dort von Heinrich von Kalkar,
der 1,368-73 Prior von Monnikhuizen war, zlr seinem Schritt bewogen wor-
den sei, ist nicht sicher iiberliefert, doch sehr gut móglich, da sich beide aus ihrer
gemeinsamen Studienzeit in Paris kannten6T). \7egen seiner Frómmigkeit wurde
Flermann von Deventer von seinen Koblenzer Mitbrtidern bald zum Vikar und

spáter zum Prior (1383-37) gewáhlt.  Dann ging er nach Kóln, wo er eine
zweite ProfeB ablegte, wurde dort Vikar und gegen 1388 Prior der Kartause,
der er bis zu seinem Tode (2. August 1404) vorstand. Als Nachfolger Heinrichs
von Kalkar wurde er von 1,396-1402 Jahr ftir Jahr zum Visitator seiner Pro-
vinz bestellt. In den Chroniken der Kólner Kartause gilt der ehemalige Lehrer
als litteratws; doch ist nicht auszumachen, wie er auf das geistige und literarische

Leben in seinen Klóstern eingewirkt hat. Sehr wahrscheinlich war er mit Geert

Groote bekannt, der ihn als Kartáuser pulcer lapis Hermannws nennt6s).

Eine der interessantesten Gestalten der deutschen Kartáusergeschichte ist Johan-
nes von Braunschweig6e). Er wurde vermutlich um das Jahr 1,340 als Sohn des
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Herzogs Ernst von Braunschweig-Grubenhagen geboren und folgte 1,391, mit
seinem Bruder Albrecht seinem Vater in der Regierung, von der er aber schon
drei Jahre spáter zugunsten seiner Briider zuriicktratzo;. Uber den náchsten Ab-
schnitt seines Lebens ist nur wenig auszumachen; móglicherweise studierte er die
Rechte und hatte ein Kanonikat an St. Viktor zu Mainz inne. In dieser Zeit
soll er, nach der Uberlieferung der Basler Kartáuser, eine Kandidatur auf den
Mainzer Erzstuhl ausgeschlagen haben. DaB er vor seinem Eintritt in den
Kartáuserorden Zisterzienser war, ist nicht sicher iiberliefert. Seit 1378 ist er in
Straí3burg als Prior der Kartause bezeugr. Au8ere Ruhe hat der als junger

Fi.irst fehdelustige Johannes nach seinem bewegten Leben jedoch auch in der
Kartause nicht gefunden. Nach seinem Stra8burger Priorat stand er dem Kon-
vent in Freiburg vor (1381182-97) und leitete anschl ief iend die Gri indung der
Kartause Torberg bei Bern, als deren erster Rektor er 740I starb. Johannes von
Braunsdrweig ist der erste aus dem hóheren Adel stammende Kartàuser in
Deutschland. Seine Tátigkeit im Orden und seine literarischen ArbeitenTl) trugen
ihm den Ruf eines demiitigen, frommen und gelehrten Mónches ein, vor dessen
Strenge aber noch die Kartáuser des 1,5. Jahrhunderts glaubten warnen zu
miissenT2). Von dieser Strenge war auch seine Kompromi8losigkeit im Schisma
bestimmt, die wohl keine persónlichen Ambitionen als Grund hatte. Seine Treue
zum Papst in Avignon war ftlr ihn Uberzeugungssache?3). Die Verbindungen zu
seiner Familie scheinen auch nach dem Ordenseintritt Johannes' nicht ganz ab-
gerissen zu sein, denn 1394 gri.indete seine Schwester Adelheid, tX/itwe des Her-
zogs Bogislaw V. von Pommern, mit ihren Sóhnen die Kartause Marienkrone bei
Ri.igenwal deTa).

Mit allen diesen Mónchen hat Heinrich von Kalkar im Laufe seines mehr als
vierzigjàhrigen Ordenslebens zu tun gehabt. Er ist die einflu8reichste und fiir uns
am besten zu fassende Gestalt dieser Gruppe.

Auf die Rechtsstellung der einzelnen deutschen Kartausen kann in unserem Zu-
sammenhang nicht náher eingegangen werden. Sie war sehr unterschiedlich
und reichte von starker Einschrànkung der áuí3eren Handlungsfreiheit, wie sie
den Mónchen vom Rat der Stadt Niirnberg auferlegt war75), bis zur Ausiibung
der Grundherrschaft iiber weite geschlossene Gebiete und der Handhabung der
damit verbundenen Jurisdiktionsbefugnisse, die auch die Hoch- und Blutgerichts-
barkeit umfassen konnte, wie das in Ahrensbók der Fall war76).

Kirchenrechtlich war der Kartáuserorden exemt. Auch aus der zweiten Ausbrei-
tungsphase liegen geniigend Zeugnisse dafiir vor, daí3 die deutschen Bischófe
dem Orden durchweg mit groí3em Wohlwollen gegeni.iberstanden; das hat die
rasche Ausbreitung des Ordens in dieser Zeit mehr als vieles andere gefórdert.

Daíl sich das Verháltnis zwischen beiden so viel ruhiger und giinstiger gestaltete
als zwischen den Ordinarien und den anderen Orden, liegt, neben der Hochach-
tung, die die Bischófe dem strengen Lebenswandel der Mónche entgegenbrachten,
vor allem daran, daíl die Kartáuser nicht durch eine Seelsorgetátigkeit das Pfarr-

system der Diózesen durchbrachen.

Die áu8ere Geschichte des Ordens in Deutschland ist in dem zulerzt behandelten

Zeitabschnitt  unruhiger verlaufen als wáhrend der ersten Ausbreitungsphase.

Der Grund daftir lag allerdings nicht bei den Mónchen. Die gro8e abendlán-
dische Kirchenspaltung, die fast 40 Jahre verhángnisvol l  auf der Christenheit
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lastete, hat auch den Kartáuserorden in seiner áufleren Form und Stellung tief
getroffen. Die Geschichte des Schismas im Orden Brunos wirft ein charakteristi-
sches Schlaglicht auf diese Mónchsgruppe, die sich nur widerwillig in die gro8e
Kirchenpolitik hineinziehen und von ihr bestimmen lieíi. Schon die áu8eren
Daten sind auffál l ig: der Orden spaltete sich erst 1380 in zwei Obódienzen mit
getrenntem Generalkapitel,  Generalprior usw. und fand sich bereits 1410, sieben

Jahre vor der Beilegung des Kirchenschismas, fast vollstàndig wieder unter
einer Ordensleitung zusammen. Die bewegten 30 Jahre dazwischen kónnen, obwohl
noch nicht eingehend untersucht, nur so weit gestreift werden, da8 die Verhált-
nisse in der Provinz Alemannia inferior verstándl ich werden. Dazu hat F. Bl ie-
metzrieder entscheidende Vorarbeit geleistetTT).

Nach der \ f lahl Klemens'VII.  am 20. September 1378 wurden auch die Kartàu-
ser, die von der Kirchenpolitik so wenig wissen wollten wie von der Politik iiber-
haupt, vor die Entscheidung zwischen Rom und Avignon gestellt. Doch waren
es zunàchst nur einige Konvente, die eindeutig Partei ergriffen. Der Orden als
solcher, d. h. die Ordensleitung, verhielt  sich neutralzs;. Auch das erste nach der
Kirchenspaltung im Friihjahr 1,379 abgehaltene Generalkapitel vermied es, sich
festzulegen. Es gab seine unentschiedene Haltung dadurch kund, dafi es wie
iiblich zwar fi.ir den Papst betete, aber in die entsprechende Gebetsformel weder
den Namen Urbans noch den Namen Klemens' einfi.igte. Die Einheit des
Ordens konnte so trotz der unterschiedl ichen Parteinahme der einzelnen Kartausen

noch einmal gewahrt werden?e).

Dieser Einheit drohte erst Gefahr, als die Pápste begannen, wider al les Her-
kommen in den Kartáuserorden hineinzuregieren, und dadurch versuchten, den
ganzen Orden oder doch móglichst viele Konvente auf ihre Seite zt ziehen.

Urban VI. ernannte Ende 1,379 Johannes von Baro, den Prior des mittel-
italienischen Trisulti, eigenmáchtig und ohne die Kartáuser um Rat zu fragen,
zum Generalvisi tator. Dieses Amt war bei den Kartáusern bis dahin unbekannt

gewesen. Der Papst stattete den Generalvisi tator zudem mit ausgedehnten Voll-

machten i.iber den Banzen Orden aus80). Der vorsichtige Johannes von Baro

scheint aber aus Sorge um die Einheit des Ordens von diesen Rechten zunáchst

keinen Gebrauch gemacht zu haben. Auf dem nàchsten Generalkapitel, das im

Apri l  1380 in der Grande Chartreuse abgehalten wurde, war er unter den Diff i -

nitoren zu finden, beanspruchte aber trotz des pápstlichen Auftrags keine Son-

derstel lungsl).  Das Kapitel beschlo8 zunáchst, jeder Konvent sol le sich in der

Frage der Obódienz der Stellungnahme des zustándigen Bischofs anschlieflens2).

Die Grande Chartreuse mit dem Generalprior an der Spitze stand damit als

Konvent zwat auf seiten Avignons, doch sollte sie Haupt aller Klóster bleiben,

auch wenn sie Urban anhingen. Die auf dem Kapitel versammelten Prioren

glaubten, durch eine solche Regelung die Einheit des Ordens sichern zv kón-

nen. Dieser Glaube besticht durch seine Naivitát,  denn die in der Grande

Chartreuse anvresenden Legaten beider Pápste gaben sich mit dem Entschluíl

des Generalkapitels nicht zufrieden. Sie warben weiter und drángten auf eine

Entscheidung. Unter dem stárkeren Druck der Klementisten setzte der General-

prior \Wilhelm Raynaldi nachtrágl ich eigenhándig den Namen Clemens in den

Gebetstext ein, plws minis qudm rationibws cedens, wie Le Couteulx treffend
bemerktss). Uber der eigenmáchtigen Aktion Raynaldis, mir der er fiir den gan-
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zen Orden sprach, zerbrach die Einheit des Ordens, denn die romtreuen Kartau-
sen konnten diesen Schritt nicht billigen. Die Anhánger Urbans verlieílen flucht-
arrig die Grande Chartreuse. Vermutlich sind trotzdem weiterhin Versuche
unternommen worden, die Einheit des Ordens auch unter verschiedenen pápst-
lichen Obódienzen wie in der Vergangenheit zu erhaltensa). Er ist nicht zu,letzt
die unnachgiebige Aktivitát Urbans VI. gewesen, die das vereitelt hat. Ein eilig
nach Florenz einberufenes sogenanntes Privatkapitel erkannte ihn als rechtmàBi-
gen Papst an, doch vermieden es die urbanistischen Prioren unter Johannes von
Baro, durch den Aufbau einer zweiten Ordensleitung die Spaltung zu vertiefenss).

Johannes tat auch im folgenden Jahr nicht mehr, als er unter dem Drud< Roms
tun muf3te86). Erst 1382 wurde er, bis dahin immer noch Generalvisirator, vom
urbanistischen Generalkapitel auch zum Prior des ganzen Ordens - wenigstens
dem Anspruch nach - gewáhlt und mit allen Rechten eines Priors der Grande
Chartreuse ausgestattetsT). Damit war auch das Ordensschisma perfekt. Es be-
gann eine Zeit der gegenseitigen Verketzeïung, der Bannfliiche und der áuí3eren
Abkapselung gegeneinander. Die Klage eines unbekannten Mónchs, der die \flirr-
nisse des Schismas noch selbst erlebte, klingt iiberzeugendz Debinc prob dolor!

f iebant excorwnanicationes, dignitatwm privationes, suspensiones ex wtraque
parte; und pdrs alterarn vitabat, neque commwnicdre poterdt wnws cwm alio propter

vim praeceptorurn. Unwm tanlen erat notabile satis, qwod ii, qwi erdnt ex parte

Domni Majoris Cartusiae, stantibws iis malis, magis vexabant eos, qui erd.nt ex
parte obedientiae Romanae Ecclesiae ad obedientiarn eorr4m, et ad communican-

dwm cwm ipsis: E contra ,uero, qui erant de obedientia Romanae Ecclesiae, magis

imo potissime vitaaerttnt ex alia partess). Dennoch war die Polemik, vergleicht man
sie mit der in anderen Orden, milde, denn jede Partei wuí3te aus eigener leid-
voller Erfahrung von dem Druck, der auch auf die andere Richtung ausgei.ibt
wurde.

Der Kartáuserorden hat diese Situation nie gewollt, und obwohl er nun in das
Getriebe der unvermeidlichen Streitereien geriet, blieb die Erinnerung an die ge-
meinsame Vergangenheit lebendig und vor allem in der Gesetzgebung beider
Parteien wirksam. Die einzelnen Phasen des Schismas sollen hier nicht behandelt
werden. Erwáhnt sei nur noch, daí3 die Kartáuser beider Obódienzen sofort fiir
die 

's7iedervereinigung 
ihres Ordens tátig wurden, als sich nach dem Konzil von

Pisa (1409) die erste erfolgverspredrende Móglichkeit abzeichnete, sich dem star-
ren Drud< aus Rom und Avignon oder der oft betrácltlichen direkten politischen
EinfluíSnahme der Ftirsten zu entziehen. Dieses undoktrináre Verhalten der Món-

che hatte Erfolg 7470 war der Orden bis auf wenige Háuser wieder unter der

Fiihrung des Priors der Grande Chartreuse vereinigtse).

Die Spaltung des Ordens hatte natiirlich auch ihre Folgen fi.ir die Ver-

waltung der Provinz Alemannia inferior, in der Heinrich von Kalkar seit
1.376 als Visitator wirkte. Auf dem entscheidenden Generalkapitel von 1380 war

er unter den acht Diffinitoren, die die Beibehaltung der Neutralitát des Gesamt-
ordens beschlossen. \Wie er auf die Anerkennung Klemens' VII. durch den

Generalprior Vilhelm Raynaldi kurz darauf reagierte, ist nicht i.iberliefert.

Jedenfal ls muíl ihn das bald nach diesen Ereignissen in Florenz tagende rom-

treue Privatkapitel fiir einen guten Urbanisten gehalten haben, da es ihn wieder
zum Visitator seiner Provinz bestellte und ihn zudem noch mit pápstlichen Voll-
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machten fiir die casus reseruati ausstattetee0). -Weitere Einzelheiten sind nicht
ganz sicher zv ermitteln. Heinrich scheint jedoch in dieser wirrÀ Zeit der
klementistischen Ordensleitung gefolgt zu sein und deshalb noch vor dem rómi-
schen Kapitel im Sommer 1381 von den Urbanisten seines Postens als Visitator
enthoben worden zu sein; denn am 4. Februar 1381 i ibergab Johannes von Baro
einem anderen, dem Prior der Kartause Mariengarten bei Prag, Johannes Castoris,
totam potestdtern meaTrz in provinciis Alemanie dumtaxat swperioris et int'erioris.

Dari.iber hinaus erhielt er die Vollmacht, iibergetretene Urbanisten, wenn sie
ihrem Irrtum abschworen, zn absolvierenel).
\Wenn 

Johannes von Baro gehofft haben sollte, in dem Prager Prior einen feuri-
gen Verfechter der urbanistischen Sache gefunden zu haben, so hatte er sich
getáuscht. Uber Johannes Castoris' Tátigkeit in der Provinz Alemannia inferior
ist aufier der Inkorporierung der Eisenacher Niederlassung 1381 nichts iiberlie-
fertez). Er sandte zwar weisungsgemáB ein Schreiben des Kardinals Nikolaus
Misquinus (Caracciolus) und Johannes' von Baro, das im Auftrag Urbans VI.
von den Kartáusern die Parteinahme ftir den rómischen Papst und eine Absage
an die Ordensleitung in der Grande Chartreuse forderte, an die Prioren beider
deutschen Provinzen weiter, milderte aber in einem Begleitbrief klug die schar-
fen Forderungen, indem er die augenblickliche Situation der einzelnen Kartausen

beriicksichtigtees). Johannes Castoris war wohl nicht ein so begeisterter Anhánger

Urbans, wie Le Couteulx annimmtea).

Im Jahre 1,382 hat sich die Lage der Provinz Alemannia inferior geklárt und
normalisiert. Nachdem Heinrich von Kalkar sich endgiiltig der urbanistischen

Ordensleitung angeschlossen hatte, wurde er vom rómischen Generalkapitel 1.382

wieder als Visitator eingese:.ztss).
\7ie sich wàhrend der 1378-80 geiibten faktischen Neutralitát der Ordens-
leitung, die den Prioren die \7ahl der Obódienz iiberlieí3, und wáhrend der

ersten Jahre der Ordensspaltung die Verháltnisse in den verschiedenen Kartau-

sen unseres Gebiets regelten, ist nicht mehr bis in alle Einzelheiten auszumachen.
\Wie allerorten ist eine allgemeine Unsicherheit und Ratlosigkeit zu spiiren. Die

noch flieí3ende Grenze der Obódienzen geht zunáchst mitten durch die Provinz

Alemannia inferior, in deren westlichen Teil ja auch die Parteinahme einzelner

Fiirsten, Bischófe und zerstrittener Bi.irgerfaktionen aufeinanderprallte. Dem Ein-

flu8 solcher Kámpfe konnten sich die Kartausen nur schwer entziehen.

Uber die Stellung der Roermonder Kartause in der ersten Zeit nach 1,378 ist

nichts auszumacheneu). Spáter bekannte sie sich zvr rómischen Ordensleitung.

Der Kólner Konvent scheint bis 1381182 auf der Seite Klemens'VII.  gestanden

zu haben, hat sich aber mit dem Ubertritt Heinrichs von Kalkar einheitlich der

romtreuen Richtung des Ordens angeschlossen. Uber die Stellung der Kartausen

Trier und Koblenz fehlen Einzelheiten; der Chronist des Trierer Klosters Modestus

Leydecker berichtet lediglich, fiir beide habe infolge des Schismas die gro8e

Gefahr der Spaltung und Zerstreuung der Konvente bestandeneT). Auch die

Stellung des Mainzer Klosters ist bis 1380 nicht ganz sicher zu bestimmen. Ver-

mutlich ist es urbanistisch gesinnt gewesene8). Spáter war es immer auf der

rómischen Seite zu finden. Die gróí3te Unruhe lósten die Stellungnahmen der

in sich gespaltenen Kartause zu Stra8burg und des Freiburger Flauses ausee).
Beide Konvente stellten sich offiziell zunàchst auf die Seite Avignons und unter-
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str ichen ihre Parteinahme dadurch, dafl  sie 1381 mit dem Legaten Klemens'VII. ,

Kardinal Vilhelm d'Aigrefeuille, in Verbindung traten und Privilegien von

ihm erbaten und erhielten. Daraufhin wurden beide Prioren (Straí3burg: Johan-
nes von Braunschweig - Freiburg: ?) von der urbanistischen Ordensleitung ftir

abgesetzt erklárt und von Urban VI. gebannt. Gleichzeitig wurde ihnen jedoch

fi.ir den Fall eines Gesinnungswandels ihre alte Stellung wieder in Aussicht gestellt.

Die Stra8burger Mónche wandten sich daraufhin Rom zu. Johannes von Braun-

schweig, der diesen Sdrritt seines Konvents nicht mitmachte, verlie8 sein Kloster,

ging nach Freiburg und lóste den Leiter der dortigen Niederlassung, der zu den

Urbanisten iibertrat, abroo;. Die Freiburger Kartause, die auf dem Territorium

des agilsten deutschen Klementisten, Herzog Leopolds III. von Osterreich, lag,

blieb bis zum Ende des Ordensschismas Avignon treu. In den weiter óstlich ge-

legenen Kartausen scheint die Lage weniger verworren ge'wesen zu sein. Den

gerade in den ersten Auseinandersetzungen des Schismas entstehenden Niirnberger

Konvent sah sein Stifter Marquard Mendel durch die Spaltung des Ordens ge-

fáhrdet, weil er nur die Gri.indungserlaubnis der Grande Chartreuse, nicht aber

die der romtreuen Ordensleitung besaí3. Deshalb sorgte er sich ángstlich um die

Sicherung durch den rómischen Papst und den urbanistischen Ordenszweig und

gab sich erst zufrieden, als er auch ihre Gri.indungserlaubnis in Hánden hatte.

Damit war die Stellung dieses Klosters bis zum Ende des Schismas festgelegttot).

Die Kartause Eisenach schloíl sich sofort der rómischen Obódienz an. Vom Erfur-

ter Mutterkonvent ist wohl das gleiche anzunehmenl02). Uber die StellungGriinaus,

\Tiirzburgs und Tiidrelhausens ist fiir die ersten Jahre nichts bekannt. Nachdem

sich die erste Verwirrung gelegt hatte, sehen wir sie fest auf seiten Roms.

Bis zum Jahre fi82 harte sich somit die Lage in der Provinz Alemannia inferior

entschieden und beruhigt. Von diesem Zeitpunkt an fand auch wieder eine

ordentliche allgemeine Visitation statt, d. h. Prioren aus der eigenen Provinz

i.ibten die Kontrolle iiber die einzelnen Kartausen. Zudem mufite die Provinz

zeitweise Visitatoren fiir die romtreuen Konvente der Nachbarprovinz Picardia

stellen, die wáhrend des ganzen Ordensschismas gespalten blieb und durch das

entschlossene und oft gewaltsame Eingreifen Herzog Philipps des Ki.ihnen von

Burgund beunruhigt wurde.

Die Festigung der Lage ín Deutschland seit 1382 bedeutete allerdings nicht,

daí3 die Provinz Alemannia inferior seitdem von den Auswirkungen des Schis-

mas nur den damals einsetzenden pápstlichen Privilegiensegen zu spiiren bekom-

men hátte. Dagegen spredren schon die zahlreich iiberlieferten Klagen der Món-

che iiber die verderblicle Spaltung in der Kirche und im Orden. In der Folgezeit

warben beide Richtungen im Grenzgebiet weiter fiir ihre Obódienz. Mitunter

sind einzelne Mónche in ihrer Gewissensnot in die Háuser der anderen Partei

i.ibergewechselt. Im Jahre 7392 wurden die Prioren beider deutschen Provinzen

vom Generalkapitel aufgefordert, iibergetretene Klementisten aus der Provinz

Picardia ohne \Widerspruch aufzunehmentos). Als Beispiel eines solchen Uber-

tritts sei hier nur das harte Schid<sal des Guido de Jardino erwáhnt, der als

monacbws sine pedibus in der Geschichte des Ordens bekannt wurdel0a). ,,Aus

Sorge um sein Heil",  so berichten die Quellen, wi l l  er sich 1384 aus einem avi-

gnontreuen Kloster zvm urbanistischen Generalkapitel nach Bologna begeben.

Auf der Reise dorthin verunglilcJ<t er, wird nach fi.inf Tagen mit schweren
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Erfrierungen aufgefunden, mehrfach amputiert und dann in der Karrause Straí3-
burg untergebradrt. Hier nimmt man sich seiner an, doch die wiitschaftlichen
Schwierigkeiten des Klosters veranlassen das Generalkapitel von 7386, Guido
an ein anderes Flaus zu iiberweisen; gleichzeitig werden die iibrigen Konvenre
aufgefordert, dem Flaus, in dem Guido LJnterkunft findet, eine Untersri.irzung
fi.ir diesen homo inutilis zu zahlen So ging es noch zwólf Jahre hin und her.
1398 wurde der ungliickliche Mónch in die klementistische Kartause Vauvert
bei Paris gebracht. Seine dortigen Mitbriider hatten kein Erbarmen mit ihm.
Als Schismatiker und Abtri.innigen setzten sie ihn in ihrem Klosterkerker
gefangen.

Die Unsicherheit und die seelische Not vieler Mónche wáhrend des Schismas
war groí3. Von Heinrich von Kalkar wird berichtet, er habe als Visitator allen,
die sidr in dieser schweren Zeit mit Fragen an ihn gewandt hátten, Trost und
Rat zuteil werden lassen und die Auswirkungen der Kirchenspaltung mit aller
Kraft zu mildern versuchtl0s). Das erkannte selbst das Generalkapitel von 1385
an und lobte seine bumanitas und caritas gegeniiber Guido de Jardinol06). Ein
Mitbruder wandte sich an Heinrich mit der Frage, ob die in den Gebetsverbri.i-
derungen geforderten Gebete auch verrichtet werden miií3ten, wenn sie ,,Schisma-
tikern" zugute kámen. Heinrich will in seiner kurzen Antwort die letzte und
nach kartusianischem Verstándnis entscheidende Briicke zur anderen Obódienz,
das Gebet, nicht abbrechen lassen. Er hált die Gebetsverbri.iderungen weiter fiir
verpflichtend und iiberláBt es Gott, die Frucht der Gebete den ,,schismarikern"
zuzuwenden oder nichrloT).

Es liegen keine Anzeichen dafi.ir vor, dafi die Auswirkungen des Schismas die
Disziplin in den Klóstern entscheidend beeintràchtigt hàtten, wenn auch durch
die Ubertritte einzelner Mónche zvr anderen Obódienz eine gewisse Unruhe
entstand und die Gefahr des Flerumschweifens der Mónche nahelag. \il{áhrend in
manchen anderen Orden das Rivalisieren der Oberen, der Streit der Mónche
untereinander oder die verlockenden Privilegien, mit denen beide Pápste nicht
sparten, der Regeltreue weiter Abbruch taten, sahen die Kartáuser im gemein-
samen Streben, die iiberlieferte Observanz zu wahren, ein wichtiges Band zwi-
schen den beiden Richtungen. Die Generalkapitelsbeschltisse beider Obódienzen
aus dieser Zeft zeigen, daí3 die alte Strenge bis in alle Einzelheiten aufrecht-
erhalten wurde, so da8 Le Couteulx, der bedeutendste Historiograph der Kar-
táuser, mit Recht behaupten konnte: imo tanta in eis ad twendas Ordinis obser-
vantias conspiratio 'uolwntatum semper fuit, ut in hoc, qwod totum est perfectae
conc ordiae vinculwm, nunqudnx divisi d,pparuerintros).

Die seit 1372 neu einsetzende Ausbreitungsbewegung hatte mit der Grilndung
der Kartausen Rostock und Ahrensbók die Provinz Alemannia inferior auf
zwanzig Háuser anschwellen lassen. Sie umfa8te damit gut ein Achtel des ge-
samten Ordens. Beachtet man den Zweck und Verlauf der Visitationen und die
Bedeutung, die die Kartáuser ihnen beima8en, so leuchter ein, dafl diese Auf-
gaben von den zwei Visitatoren nicht mehr ordnungsgemáB erfiillt werden
konntenloe). Das urbanistische Generalkapitel, das sich seit 1392 regelmáBig
in Seiz, dem Sitz des romtreuen Generalpriors, versammelte, teilte deshalb im

Jahr 1400 die Provinz Alemannia inferior auf. Der óstliche Teil behielt den
alten Namen und umfaBte die Kartausen Ahrensbók. Rostock. Hildesheim. Eise-
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nadl, Erfurt, Griinau, Tiiclelhausen, \iliirzburg, Niirnberg und Christgarten. Im

Westen wurde die Provincia Rheni geschaffen, der die Konvente Aósterdam,

Utredrt, Monnikhuizen, Roermond, Kóln, Koblenz, Trier, Mainz, Freiburg und

Straflburg angehórten; dazu kamen aus der Provinz Picardia die Háuser Geer-

truidenberg (gegr. 1336), Zeelhem bei Diest (1,328) und Li.ittich (1357). Bis zum

Ende des Sdrismas sollten auch die Kartause von Gent (1,328) und die Kartáu-

serinnen von Briigge (13a8) zur Provincia Rhení zàhlen, dann aber an die pikar-

disclre Provinz zuriid<fallentt0). Der lerzre Beschlu8 zeigt, da8 die Kartáuser

bei allen ihren Beschliissen die Einheit des Ordens im Auge hatten und nichts

unternahmen, was durch vollendete Tatsachen die spátere Einigung hátte erschwe-

ren kónnen.

Bis zu dieser Neuordnung der Provinzen sollte der geschichtliche Uberblick
reichen, obwohl bis zum Ende des Mittelalters in dem hier behandelten Gebiet
noch weitere Kartausen entstanden: Basel (1401), Buxheim bei Memmingen
(1402), Astheim (1408), Sierck/Rettel (1415), Vesel (141S), Gii terstein in Schwa-
ben (1439), Eppenberg bei Melsungen (1,440), Ilmbach (1453), Ittingen in der

Nordschweiz (\461,), Diilmen (1.476), Konradsburg (Kr. Aschersleben) und Krim-
mitschau in Sachsen (1477), Vogelsang bei Ji.ilich (1478), Prtill bei Regensburg
(1484) und einige niederlándische Kartausen.

Mit dem starken Anwachsen ihrer Niederlassungen im 1.4. Jahrhundert (auch

in den óstlichen Reichsgebieten, der Provinz Alemannia superior) wurde den

Kartáusern immer mehr bewuí3t, dafi sie eine Sonderstellung einnahmen und dafi

die áuílere Entwicklung ihrer Gemeinschaft genau umgekehrt wie die der ande-
ren im HocJrmittelalter entstandenen Orden verlief. Sie wu8ten auch, daí3 deren
Stagnation in der damals einsetzenden raschen Ausbreitung ihres Ordens die
von Gott gewollte Kompensation fand. Heinrich von Kalkar steht mitten in

dieser Bewegung. Seine 1398 fertiggestellte Ordensgeschichte láf3t als eines der

ersten Zeugnisse erkennen, wie die Kartáuser selbst die EntwicJrlung im 14. Jahr-
hundert sahen und deuteten:

Die gesamte Geschichte des Ordens wird von Gott gelenktlll). Mit seiner Hilfe

erfiillt sich nun, einige Jahrhunderte nach der Gri.indung, was ein Kartáuser

einst einem Mitglied des sti.irmisch wadrsenden Zisterzienserordens prophezeit

hatte: ,,Euer Orden wird schnell altern, wáhrend der unsere erst langsam heran-

wáchst((112). Denn in der letzten Zeft haben Pápste, Bisdrófe, Fi.irsten, Flerren

und Stádte den Kartáusern ihr Vohlwollen zugewandt und ihnen Klóster errich-

tet. So wirkt die aufri.ittelnde damnatio Parisiensisrrs), in deren Gefolge seit

der \Wende vom I'1,. zum 12. Jahrhundert die groílen Orden entstanden, weiter

fi.ir eine Erneuerung des kirdrlichen Lebens. Jetzt sind es aber fast nur noch

die Kartàuser, die dieses Erbe bewahren, da nach Heinridrs Meinung alle ande-

ren Orden ihren Aufgaben untreu geworden sind114). Aus dieser Deutung der

eigenen Vergangenheit erhellt, daÍl die Kartáuser bereits im 1,4. Jahrhundert
ihre geschichtlidre Verantwortung spiirten, die sie spáter auch zu einer direkte-

ren literarischen und praktischen Einfluílnahme auf ihre Umwelt ftihrte, wie sie

in diesem Orden bis dahin nicht anzutreffen war.

Das Bewu8tsein, eine Sonderstellung unter den spátmittelalterlidren Orden ein-
zunehmen, ist nicht nur bei den Kartáusern selbst anzuveffen, sondern spricht
auch aus zahlreichen Bemerkungen AufSenstehender, von denen den Zeugnissen
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der ,,Reformer" und der Angehórigen anderer Orden zweifellos ein besonderes

Gewicht beizumessen ist. \Wir beschránken uns hier auf Auílerungen àus Deutsch-

land und den Niederlanden.

Jan von Ruusbroec geht in seinem Gheestiliken Tabernakel ausfiihrlich auf die
Mifistànde in den verschiedenen Orden ein und schlieílt dann z Siet aldus
moechdi merken dat alle ordenen einde alle religien gbedaelt sijn aan baren be-
ghinne, ende sijn ghelic der werelt worden; sonder de-ghene, die niet ute en gden,
alse: de Sarteroise .. .  die bl iven baren beghinne alregbeli jcst l ls).  Geert Groote, der
sehr enge Beziehung en zu den Kartáusern unterhielt und mehrere Jahre in der
Kartause Monnikhuizen lebte, nennt die Gemeinschaft Brunos ordinem . . . pre
ceteris commend,ataïn1r6). I-Jnter den Mitgliedern der von Geert Groote aus-
gehenden religiósen Gemeinschaften blieb das \Wissen von der hervorragenden
Stellung der Kartáuser immer lebendig. Thomas von Kempen schildert in seiner
Vita Gerardi Magni die Situation des ausgehenden 1,4. Jahrhunderts soi . . .  nomen
sanctd.e religionis et status deaotionis prae inopia spiritus d patrunx praeceden-

tiwm ztestigiis nimiwrn clawdicabat. Apwd Carthusienses ,uero lwx aitae caelestis

remansit occwlta: et carnalibus videbatur satis Austert, erat ta.men Deo gratissima,

et spiritw t'eroentibws optabilis atqwe iocwndarlT). Ahnlich hatte sich schon
vorher sein Ordensbruder, der \íindesheimer Chorherr Jacobus de Voecht, ge-

áuflert: in tota Almannia paucissima reperiebantwr monasteria bone zsite,

nisi Carthusiensiunt, qwi ceteris paribus meliws perstiterwnt in bona obseraan-

ilarrg). Aus der Perspektive einer Nonne sehen die Zustànde kaum anders aus:

Want doe ter tijt lgemeint ist die zweite Hálfte des 14. Jahrhunderrcf en was

bier te lande nargent een guet cloester nocb vergaderinge anders dan die

Kartuserstts).

Beispiele dieser Art l ie8en sich f i i r  das 1.4. und 15. Jahrhundert háufen. Zahl-

reiche Dichter von Petrarca bis zu Sebastian Brant haben den Ruhm der Kar-

táuser verbreitet. Fiir das hier interessierende Gebiet sei nur noch auf einige

von vielen hingewiesen: Nikolaus von Basel120), Vi lhelm Vornkenl2l),  Johan-
nes Busch122), Nikolaus von Siegenlz3), den Kólner Professor Dietrich Kerkerinck

von Miinsterlza) und einen anonymen Brief vom Februar 1415125) an Kónig

Siegmund.

Ob man den Kartáusern diese Ausnahmestellung tatsáchlich zubilligen kann,

wie es hàufig geschieht, wird nicht nur davon abhángen, wie man die sittlich-

religióse Lage der anderen Orden in dieser Zeft beurteilt, die - bei aller gebo-

tenen Vorsicht gegeni.iber den Quellen kann man das sagen sicher nicht

i.iberall den wichtigsten Anforderungen der Regel geniigte. Das Lob der Zeit-

genossen darf nicht dariiber hinwegtáuschen, daí3 es auch im Kartáuserorden

viele Unzulánglichkeiten, Gefáhrdungen, Hárten, viel MittelmáBigkeit und

Schwáche gab. Davon erfahren wir jedoch nur wenig, zumal der Orden als

ganzer nach a.u8en hin immer sein Gesicht wahren konnte. Dennoch: auch fiir

das 14. Jahrhundert sind Einzelheiten mangelnder áu8erer Diszipl in bekannt.

Die eigentlichen Gefahren ftir das kartusianische Ordensideal aber lagen auf

einem anderen Gebiet. Nicht so sehr die strenge Regeltreue als solche war be-

droht, sondern die lebendige Erfiillung im Geist der wahren Demut; nicht

so sehr Laxheit, sondern iibertriebene Hárte und indiscretio lieí3en die Mónche

in ihrem Streben scheitern.
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Das Erscheinen des Kartáuserordens in Deutschland gab dem eigentlich mona-
stischen Klosterideal im 14. Jahrhundert einen zwar absolut gesehen hidrt sehr
grofien, aber doch beachtenswerten Auftrieb. 

'tilflill 
man diesen Aufschwung des

Kartáuserordens in Deutschland in die Entwicklung der Orden im 14. und
15. Jahrhundert einordnen, so kann man feststellen, daí3 er am Anfang eines
- nach der hohen Zeít der vóllig anders gearteten Bettelorden erstaunlichen -

Aufbliihens alter echt monastischer Traditionen steht. Die Rolle der Kartáuser
fiir dieses \Wiederaufleben ist noch nicht klar zu iibersehen, doch gibt es tiber-
raschend zahlreiche, bisher noch wenig bekannte und noch nicht im Zasammen-
hang untersuchte Zeugnisse dafiir, daí3 der Kartáuserorden, vor allem in der
ersten Hálfte des 15. Jahrhunderts, tatkráftig an der Reform der anderen
monastischer Orden, der Benediktiner, Zisterzienser und Augustinerchorherren,
mitgewirkt hat.

Fragt man, worauf die eindrucksvolle Ausbreitung des Ordens im 1.4. Jahr-
hundert nun tatsáchlich zvid<zufi.ihren ist, so kann man nur schon bekannte
Argumente wiederholen. Vor allem ist dabei auf die enge Beziehung zu achten,
die zwischen der áuíleren Bliite und Ausbreitung eines Ordens und der ,,óffent-
lichen Meinung", d. h. seiner Einschàtzung durch Fiirsten, Bischófe, Geistliche
und Bi.irger, besteht. Alle Orden, vorab die Mendikanten, haben die Auswir-

kungen dieses Zusammenhangs zu spi.iren bekommen, auch die Orden, die sidr

am meisten aus der tWelt zurickzuziehen versuchten. Fast jede Epoche des

Mittelalters ist von einem bestimmten Orden oder einer bestimmten Ordensart

geprágt (10.111. Jahrhundert:  Cluny, gegen Ende des 11. Jahrhunderts ver-

schiedene Eremitengruppen; 1,2. Jahrhundert: Zisterzienser und Prámonstra-

tenser; 1,3. Jahrhundert: Mendikanten). Fi.ir das an inneren \Widerspriichen

reiche 74. Jahrhundert láBt sich jedoch kein Orden nennen, der in gleicher
\íeise den Geist der Zeit tràfe. Diese ,,Liidre" ist zweifellos mit ein Grund dafiir,

daí3 die in ihrem spirituellen Leben recht freien und damit wandlungsfáhigen

Kartàuser einen soldren Aufschwung nehmen konnten.

Der Kartáuserorden hat sich das Ansehen, das er seit dem 14. Jahrhundert auch
in Deutschland genoí3, durch das stille, zurickgezogene und harte asketische
Leben seiner Mónche erworben. Die Konsequenz und Kompromi8losigkeit im
religiósen Streben der Kartáuser, ihre ,,wunderbare Frómmigkeit", wie Huizinga
es gelrannt hat126), mu8ten einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, obwohl die
IJmwelt, die die Mónche so bewunderte, sie nur selten zu sehen bekam. Die Kar-
táuser waren in vielem ein Gegenbild zur spátmittelalterlichen 

'Welt, 
und dennoch

gehórten sie zu ihr. Es ist nicht nur ftir die prunkliebenden burgundischen Her-
zóge und den ki.ihn-skrupellosen Gian Galeazzo Visconti kennzeichnend, daí3
sie den ordo non lapsws mtkráftig fórderten und ihm die praclrtvollsten Klóster
bauten (Champmol bei Dijon und die beriihmte Certosa di Pavia). Fiir Stifter
und Gónner war es tróstlich zu wissen, da8 es im iiberall zu beobachtenden
Verfall der Orden noch Regeltreue, Strenge und \Weltabgeschiedenheit, Hoff-
nung und Garantie auch fiir das eigene Heil gab, und man war geneigt, sie zu
fórdern. Die Kartáuser nutzten dieses Angebot mit Bedacht und lieílen sich nicht
dadurch verwirren. Man baute langsam, aber daftir solide.

Zum Schluí3 sei nur noch ein kurzer Blick auf die schriftstellerische Tátigkeit der
deutschen Kartáuser des 14. Jahrhunderts gestarret. Sie erreichte nidrt annàhernd
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den Umfang wie die riesige, zum groí3en Teil noch unbekannte Produktion der
folgenden Jahrhunderte, die die Kartáuser erwas in den Ruf der Vielschreiberei
gebracht hat. Au8er den Schriften Ludolfs von Sachsen, Fleinrichs von Coesfeld,
Johannes' von Braunschweig und Heinrichs von Kalkar, dessen \flerk am nach-
haltigsten wirkte, ist aus der zweiten Hàlfte des 1,4. Jahrhunderts fiir unser
Gebiet nichts iiberliefert. Die Thematik der Schrifren aus dem 14. Jahrhundert
ist weniger weit gespannt als in der spáter en Zeit. Bis auf wenige Stiicke han-
delt es sich um Werke fi.ir den ordensinternen Gebrauch, die fast alle fi.ir eine
ganz bestimmte Situation geschaffen sind. In der Hauptsache sind es - in Form
verschiedener literarischer Genera - Hilfen fllr die inneren und áu8eren Pro-
bleme des Klosterlebens: Ratschláge fi.ir die Verwaltung des Ordens, Anweisun-
gen fiir die Betrachtung und fiir das Gebet, Regeln fiir die Askese, kurze Ver-
teidigungs- und \flerbeschriften fi.ir den Orden, Predigten u. à. Die gelehrte
theologische und kanonistische Literatur ist zwar in Ansátzen verrreten. nimmt
aber nicht den Raum ein wie dann im 15. Jahrhundert.

") Dieser Beitrag ist ein unveránderter \X/iederabdruck des ersren Kapitels der Unter-
sudrung: Der Kartáuser Egher von Kalkar. I328-I408 (Verófientlichungen des
Max-Pland<-Instituts fi ir Geschichte 1.8 : Studien zur Germania Sacra 8), GSttingen
7967, S. 19-50. \X/o auf hier nicht abgedrud<te Teile des Buches verwiesen ist, wird
zitiert: Riithing S. . . . - Die Forschungen zur Gesdrichte des Kartàuserordens sind

Provinz Alemannia infer ior  vor 14OO srammt von-Walter  Baier ,  lJntersuchungen zu
den Passionsbetrachtungen in der Vita Christi des Ludolf rron Sachsen. 3 Bde.
(Analecta Cartusiana 44), Salzburg 1977. In den Untersuchungen Baiers werden
neben der , ,Vi ta Chr ist i "  und der , ,Enarrar io in psalmos" weirere,  b isher kaum be-
achtete \7erke Ludolfs vorgestellt: ,,Commentarius in cantica Íerialia. . .", ,,Glossa
in septem psalmos poenitentiales", ,,Sermones" u. a. Baiers iiberaus griindliche Analyse
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der Passionsbetrachtungen wirft ein neues Licht auf den vieldiskutierten (vgl. auó
Charles Abbott Conway, Analecta Cartusiana 34) deutsdren Kartàuser des 14. Jahr-
hunderts. Die Frage, ob sich in Ludolfs V'erk eine fi. ir die Kartáuser der Zeit
typische Spiritualitát spiegelt, bleibt aber nach wie vor offen. Hinweise auf die
Eigenart kartusianischer Frómmigkeit in der Provinz Alemannia inferior vor 1400
grbt Sigrid, Kràrner, Bibliographiscle Notizen oder ein Biicherverzeidrnis? Ein kleines
Verzeichnis von Biichern aus der StraíSburger Kartause in einer Mainzer FIandsórift,
in: Befund und Deutung, hrsg. von Klaws Grwbmiil ler v. à., Tiibingen 1979, S. 392 bis
404. Zur weiteren Aufhellung kartusianischer Spiritualitát kónnen zwei Arbeiten bei-
t ragen, d ie den lJntersuchungszei t raum nodr knapp ber i ihrent  I .P.Gurnbert ,  Die
Utred-rter Kartáuser und ihre Biicher im fri. ihen 15. Jahrhundert, Leiden 7974, und
Philippe Dupont, Sermons capitulaires de la Chartreuse de Mayence du début du
XVe siècle (Analecta Cartusiana 46), Salzburg t978.
Allein auf der Basis der gedruckten Literatur und der wenigen Quelleneditionen
kann keine befriedigende Geschic}te des Kartáuserordens in Deutschland geschrieben
werden. Dazu sind noch umfangreidre Vorarbeiten in Handschriftenbibliotheken und
Archiven notwendig. Ob sie in absehbarer Zeit geleistet werden kónnen, ist unsicher.
Das mag den unveránderten \fl iederabdruck des knappen Uberblidrs i iber die Provinz
Alemannia inferior von 1320-1400 rechtfertigen. Eine Neubearbeitung dieses Ent-
wurfs mii8te nicht nur neues Quellenmaterial verwerten, sondern einige Bereidre
stárker betonen und umfassender beriicksichtigen.
Das Phánomen, daí3 sidr der Kartàuserorden gerade in der Zeit auszudehnen be-
ginnt, als im Ausbreitungsgebiet sowohl die Bevólkerungszahl i. iberhaupt als audr
die Mitgliederzahlen in anderen Orden zuri.icJrgehen, ist noch nidrt hinreidrend ge-
klárt. Die Ausbreitungsgeschidrte des Kartàuserordens in Deutschland mu8 erheblidr
gri.indlicher und genauer - etwa durc} eine Analyse einzelner Klosterlandschaften -

in die Gesc}ichte von ,,Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spátmittel-
alter" eingebettet werden. Den Rahmen dafi.ir hat Kaspar Elm abgestedrt (Unter-
suclungen z! Kloster und Stift, hrsg. vom Max-Planck-Institut fi ir Gesdrichte,
Gótt ingen 1980, S.  188-238).  Mi tg l ieder und Vohl táter  des Ordens mi issen in ihrer
sozialen Herkunft und in ihren Motivationen vollstándiger und genauer erfaí3t wer-
den. Die \Tirtschaftsgesdrichte des Ordens ist nur unzureidrend unrersucht. Die meisten
Klostermonographien beschránken sich auf eine Gesdrióte des Besitzes.
Zu einer Zeit, da zahlreiche Klóster wirtschaftl ich stagnieren oder verfallen, bli. ihen
Kartausen in Stadt und Land auf. \Wie die Kartáuser ihre reichen Schenkungen ge-
nutzt haben, um mit den vielfáltigen wirtschaftl ichen Verwerfungen der Zeir fertig
zu werden, ist noch weitgehend unbekannt. Der status domws, d. h. die wirtschaftl iche
Lage eines Konvents war Teil der regelmáí3igen Kontrolle durdr die Visitatoren.
Auch das Generalkapitel befafite sich mit ókonomischen Problemen. Docll sind unsere
Kenntnisse von der konkreten Arbeit der Generalkapitel und der Visitatoren noch
ebenso ltickenhaft wie die der Virtsdraftsgeschichte des Ordens. Die Interdependenz
zwischen den einzelnen Bereichen aufzuzeígen, bleibt eine wichtige Aufgabe.

1) Die Provinz Alemannia inferior wurde erst 1355 geschaffen. Bis dahin gehóruen die
deutschen Kartausen der 1335 err ichteten Provinz Alemannia an (s.  u.  S.  145).  Hier

wird nur d ie Gesdr ichte der Konvente behandel t ,  d ie dann von 1355 bis 1400 in der
Provinz Alemannia inferior, dem \íirkungsbereidr Heinrichs von Kalkar, zusammen-
gefa8t waren. Die Bezeichnungen Alemannia inferior und superior weidren von den

auch im Mittelalter i iblichen Bezeichnungen Nieder- und Oberdeutsdrland
ab (Freiburg i. Br. und Christgarten bei Nórdlingen in Alemannia inferior! Ri.igen-
walde und Danzig in Alemannia superior!). Die ungewóhnlidren Provinzbezeichnun-
gen erklàren sidr aus der historischen Entwicklung des Ordens in Deutsclland: die
von den steiermárkischen (also oberdeutschen) Kartausen Seiz und Gairach aus-

gehende Gri.indungsbewegung formierte sidr (seit 1355) in der Provinz Alemannia

superior. Der j i ingeren Ausbreitungsbewegung, deren Ausgangspunkt Mainz war,
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blieb damit nur der Name Alemannia inferior. - Eine Darstellung der Gesdridrte
des Kartáuserordens in Deutschland gibt abgesehen von der unzureichenden
Arbeit von C. Reichenlechner, Der Kartáuserorden in Deumclrland. 1885 - bisher
nicht.

') L. I. Lekai, GeschicJrte und Virken der weií3en Mónche. Der Orden der Cistercienser.
Dt.  Ausg.  hg.  von A.  Schneider.  t958 S.  47,54.

3) Die Angaben kónnen von einigen álteren Zusammenstellungen erwas abweichen. Hier
liegen die neuesten Daten zugrunde, die P. Hwgo Sommer im Lexikon fi ir Theologie
und Kirche 7.21962 Karte nach Sp. 1208 gesammelt  hat .

a) Dieser Grund taucht in der Ausbreitungsgeschichte des Kartáuserordens immer wieder
auf. Bei der Errichtung der Niirnberger Kartause z. B. betont das Generalkapitel:
' . . notuït f ieri volwmus . . . quod licet augïnentuTn sinceriter allectemws d,iztini cwltus,
non tarnen adeo ita cupimus dornorum nostri ordinis numerum ampliari, wt per hoc
observanciam ztelimws minws salwtarern ael eiws honestatis lesionern aliquam sustinere.
J. F. Roth, Geschichte und Beschreibung der Niirnbergischen Karthause. Niirnberg
1 7 9 0  S .  1 8 1 .

t )  Vgl .  u.  S.  742.
6) Bis dahin gab es freil ich schon einzelne deutsdre Kartáuser in auslándischen Klóstern.

Der wohl bekannteste ist Theoderich von Silva benedicta, ein Verwandter Friedridr
Barbarossas, der u. a. beim Abschluí3 des Friedens von Venedig (1177) eine entsdrei-
dende Rolle spielte. Vgl. H. Grandawer, Theodoricus von Silva benedicta. Ein Bei-
trag zur Geschichte Kaiser Friedrichs L (ForscJrDtG 18. 1878 S. l7l-178).

7)  R.  Bawerreiss,  Kirchengeschichte Bayerns 4.  o.J.S.  20;  Urkundenbudr zur Gesdr ichte
des Flauses Vittelsbach "1,, hg. von F. M. 

'Wittmann 
(QErórtBayerDtG 5) 7857

s .2 r4  f f .
8) J. Simrnert, Die Geschichte der Kartause Mainz (BeitrrGMainz 16) 1958; F. Arens,

Bau und Ausstattung der Mainzer Kartause (BeitrrGMainz 17) 1959; H. Scbreiber,
Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer Kartause (ZblBibl\íesen Beih. 60) 1927.

e) Von der Existenz des Ordens wu8te man natiirl ich auch in Deutschland schon lange.
Zahlreiche deutsche oder in Deutschland verbreitete Chroniken erwáhnen seine Griin-
dung im Jahre 1084. Tiefergehende Kenntnisse i.iber die Eigenart des Ordens kónnen
aber wohl nur bei wenigen vorausgesetzt werden. Ygl. z. B. die Annales Halesbrun-
nenses maiores (MGH SS 24 S.  43) oder d ie Chronik Mart ins von Troppau (MGH
ss 22 s.  434).

to) G. Rornmel, Geschichte der ehemaligen Kartause Grijnau im Spessart 1-2 (JbHistV-
Al t - \Tertheim. 1932 S.39-97.1933 S. 41-74);  J .  Aschbacá, Geschichte der Grafen
von \ i ler theim l -2.1843 bes.  2 S.  81 f f .

11) Eine Monographie zur Geschichte der Trierer Kartause fehlt noch, ist jedocJr in
Kiirze in der Germania Sacra zu erwarten. Vorerst sind heranzuziehen: J. Marx,
Geschichte des Erzstiftes Trier 2, 2. 1862; A. Goerz, Regesren der Erzbischófe zu
Trier. 1861 und die ungedruckte nach 1765 entstandene Chronik des Trierer Kartàu-
sers Modestus Ley(en)decher, Historia antiquae et novae Cartusiae S. Albani . . .
(Trier StB, Cod. 1665/354). [1967 i.ibersehen: /. Simmert, Zur Fri.ihgeschichte der Kar-
tause St. Alban b. Trier. 1330/l-54, in: Jahrbuch fi ir Geschichte und Kunst des
Mit te l rheins und seiner Nachbargebiete 15/16 (1963/4),  S.  5-38.1

12) Eine Darstellung der Geschiclte der Koblenzer Kartause fehlt, ist aber auch fi ir die
Germania Sacra vorgesehen. Neben Marx und Goerz sind zu benutzen: J. N. von
Hontbeim, Historia Trevirensis diplomatica 2. Augsburg I75O und der Denk-
wiirdige und niitzliche Rheinische Antiquaríus 2,2. 1851.

13) Christel Scbneider, Die Kólner Kartause von ihrer Grijndung bis zum Ausgang des
Mittelalters (VeróffHistMusKóln 2) 1932.

u1 A. Passnzann, Die Karuause von Straí3burg l-5 (ArchEglAls NS. [1'] 7. 1956
s. 103-123. I2, l  8.  r9s7 s.  93-114. [3 ' ]  9.  l95B s.  8r-97. [a ' ]  10.  Lgss
S. 141-151. [5:] 14. 1964 S. 143-160); U. Barth, Die Straí3burger Kartause als
Mutterkloster, ihre Haltung im abendlándischen ScJrisma und ihr Einfluí3 auf das
religióse Leben (ArchEglAls NS. 10. 1959 S. 152-156).

r5) H. l. J. Scholtens, De priors van het Kartuizerklooster Monnikhuizen bii Arnhem

160



(ArclGUtrecht 56. 1932 S. 1-80) (zit.: Scholtens, Monnikhuizen); Ders., Aanteeke-
ningen betref fende het  Kartu izerk looster  Monnikhuizen (ArchGUtrecht '58.  7934
S. tl2-115); Ders.: Necrologie van het Kartuizerconvent van Monnikhuizen
(ArchGUtrecht  72.1953 S. 90-724.

16) Eine befriedigende Darstellung zuÍ Gesdrichte der Freiburger Kartause ist nicht
vorhanden. H. Scbreiber, Beitràge zur Gesdrichte der Stadt Freiburg und des Breis-
gaues, betreffend die Karthause bei Freiburg (Freiburger AdreíJ-Kalender fi ir das

Jahr 1868 S. I I I -XI I )  is t  vól l ig  unzulàngl ich.  Stof f re icher is t  d ie handschr i f t l iche
Zusammenstellung des Kartáusers P. Bastin, Chartreuse du Mont St. Jean Baptiste
près de Fribourg en Brisgau 1345-1782. Eine Abschrift dieser vermutlich Anfang
dieses Jahrhunderts entstandenen Arbeit befindet sich im Stadtarchiv Freiburg i. Br.
unter der Signatur H 189; diese Abschrift habe ich benutzt. \f l icJrtige Dokumente
zur Griindungsgeschichte bei H. Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Freiburg im
Breisgau l .  1828.

t') P. E. Ullricb, Die Kartause Engelgarten in \fl i irzburg 7-3 (ArchHistVUntFrank

[ i : ]  a0 .  1898 S.  I -72 .  12 : l  4 r .1899 S.  71- rs6 .  p t l  a3 .  1901 S.  8s-16s) .
18) Eine Monographïe zur Geschichte Ti.ickelhausens fehlt. Eine knappe Ubersicht geben

die aus dem 17.  und 18.  Jahrhundert  stammenden Histor ia Carthusiae Duckelhausen
('Wiirzburg SA, Standbuch 677) und Origo et successus monasrerii Cellae Salutis in
Tiid<elhausen (Wiirzburg SA, Hist. Ver. von lJnterfranken Cod. MS f. +t). Zur
Griindungsgeschichte der Kartause vgl. R. Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis . . .
chronologice et diplomatice il lustratus. St. Blasien 1794 Anhang S. 81-84; die dort
gedruckten Urkunden jetzt in einer besseren Fassung bei N. Backrnund, Die Original-
urkunden des Prámonstratenserklosters Tiickelhausen (WiirzburgDiózGBl| 28. 1966
s. 5-24) S. 17-24.

rs; C. Le Cowtewlx, Annales ordinis Cartusiensis ab anno 1084 usque ad, annum 1429
1-8 .  Mon t reu i l  1887-1891 ,  h ie r  5  S .  474 .  Der  Orden  ha t  von  1348  b i s  1350  m in -
destens 900 Mitglieder verloren. Angaben iiber die Mitglie derzahl des Ordens liegen
aus dieser Zeit nicht vor. Schátzungsweise belaufen sich die Verluste wáhrend der
Pest  auf  gut  e in Dr i t te l  der Ordensangehór igen.

zo;  Die Ordenslei tung hat  immer darauf  geachtet ,  daf i  d ie Nieder lassungen eine sol ide
wirtschaftl iche Basis besaí3en, damit ein streng regeltreues Klosterleben móglich wurde.
Qwia ex leaí et indiscreta recePtione Domorwm novarum rninws swlt' icienter dotata-
rum et aedit' iciis necessariis carentium mwlta scandala et aituperia noaimus, qwod
dolentes ret'erimws, nostTo Ord.ini provenisse et deteriora in posterurn proaenire non
imrnerito forrnidarnus, nisi salwbre remedium swper hoc apponatur; ordinarnus wt
nulla Domws recipiatwr d,e ca.etero nisi cwrn sut'f icientibws redditibws oel possessioni-
bws pro swstentat ione Pr ior is  et  duodecim Monacbort ! .m.. . ,  hei í l t  es in e inem Gene-
ralkapi te lsbeschluí3 aus dem Jahre 1336. Ex cart is  Capi tu lorum General ium. Ab in i t io
usque ad annum 1951. Grande Chartreuse 1953 5.2I4.  (Eine f i i r  den Ordensgebrauch
best immte hektographier te Sammlung von Generalkapi te lsbeschl i issen.)  -  Jede Neu-
gr i indung war an die Zust immung des Generalkapi te ls gebunden, das diese strenge
Kontrol le n ie aus der Hand gab. Beim Generalkapi te l  lag die Entscheidung, ob ein
Konvent endgi.i lt ig in den Orden aufgenommen (inkorporiert) wurde. Erst mir der
Inkorporation bekam ein Haus die vollen Rechte einer Kartause, was sic} nach
au8en hin darin ausdriickte, dafJ ihm nun ein Prior vorstand, wáhrend es vorher
nur von einem Rektor  gele i tet  wurde.

21) Die ráuml iche Náhe zu den geist igen Zentren der Zei t  scheint  auch eine entscheidende
Voraussetzung und Bedingung fi ir die l iterarische Tátigkeit der Mónche gewesen zu
sein.  Die bedeutenden Autoren waren) von ein igen Ausnahmen abgesehen, in Basel ,
Strafiburg, Trier, Kóln, Erfurt, Niirnberg oder Prag zu Hause. Dagegen beherberg-
ten die Kartausen in k le ineren Stádten und auf  dem Lande nur wenige oder keine
Schriftsteller.

" )  Vgl .  z .  B.  St i f tungsbr ief  des Herzogs Reinald I I .  von Geldern.  Der Herzog beruf t
die Mónche ad serviendwm Dornino Deo et ad orandum pro nobis, pro supra dictis
et  ornnibws pro qwibws orar i  volumus. Le Cowtewlx J S.  4Oo.

23) Simrnert, S. 144.
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2a) Simmert S. 746
alciora conscendat.

ut nostre plebis deaocio eorufft, sanctis operibws erudita ad

25) Hontheim S. 716: Inter caeteras autern religiones sdnctas Cartbusiensiwm ordinern
plwribws invenimws sanctis operibws praet'wlgere . . .

z t1 Le Coutewlx 5 S.  361 f . :  . . .  f i rma spe concepta qwod, per Fratrwm in ib i  per grat iarn

Dei recipiendorwm deaota precamina, Ecclesia nostra Argentinenses, et ciztitatis et

dioecesis nostrae cleri et popwli, ztirtwtwm gratiis et spiritwalibws proficiant incre-

mentts.
tt) Ir einer Urkunde Alberts lron 1351 heiílt es (\Wi.irzburg UB, Cod. M. ch. f . 26a f .

52v):  . , ,  cwius sanct i tatent  et  ztenerat ionem propter  suanT str ic t iss i rnam, ver iss i rnam
et famosissimam observantiarn regwlarem, contentplativam quoque vitarn eorurn non

tam hurnanam qwarn dipinam caelwm atque terra testatur.
28) H.  B.  C.  V.  Vermeer,  Het t ractaat , ,Ortus et  decursus ordin is Cartusiensis"  van

Hendrik Egher van Kalkar, mit een biographische inleiding. Diss. phil. Leiden 7929
(zi t .  Ortus)  S.  108 f . :  . . .  cun ipsis lsc.  Cartwsiensibusl  sepe v ix i t  in  abst inenci is ,  bor is,

vigil i is et jeuniis, et in legendis missis, et ad ipsas serztiendo sicud t'rater hwrnilis.

Ygl. Le Cowtewlx 5 S. 304 und Leydecher S. 10. - Balduins \i lunsch, bei seinen

Tr ierer  Mónchen begraben zu werden, wurde al lerdings vom Domkapi te l  verei te l t ;

Hontheirn S. 117.
zs1 Schneider S. 6l f .
s0) Passmann 1 S. 109 f. Nach dem Bericht Heinrichs von Kalkar steckten hinter den

Schwier igkei ten,  d ie der Rat machte,  d ie StraBburger Bi i rger innen. Ortus S.  110:

Qwarn curn incboatarn quidam ciztes Argentinenses certis aolwissent dotasse prebendis,
uxores eornm, t ' i l ios swos exheredar i  nolentes,  conqwerebantwr boc dominis d,e con-
sil io, boc ob hoc prohibentibws,

31) Aus dem 14.  Jahrhundert  s ind auí3er den in Anm. 33 erwáhnten Mónchen u.  a.  zt r
nennen: Heinrich von Kalkar, der mit 37 Jahren Mónch wurde; Johannes rron
St. Burkard, der vermutlich Kanoniker am \Wilrzburger Stift St. Burkard war (s. u.
S.  148);  Hermann von Deventer,  der Lei ter  der Schule in Arnheim (s.  u.  S.  148);

Johannes von Braunschweig als regierender Herzog (s.  u.  S.  148).  F i i r  das 15.  Jahr-
hunderr l iefien sich die Beispiele háufen; hier nur die bekanntesten: Jakob von Jiiter-
bog war viele Jahre Zisterzienser, bevor er 1443 Kartàuser wurde; Johannes Rode
hatte an der Heidelberger Univers i tát  studier t  und gelehrt ,  ehe er  l4t6 in d ie
Kartause Tr ier  e intrat ;  Nikolaus Kempf fand ebenfal ls  erst  nach langem Aufenthal t
an der Universitát \X/ien mit 26 Jahren den Veg zum Kartáuserorden. Eines der

interessantesten Beispiele ist der polit isch tátige Jurist Laurentius Blumenau. S. dazu
H. Boochmann, Laurentius Blumenau. Fiirstl icher Rat - Jurist - Flumanist (ca.

141,5-1484) (GóttBausteineGViss 37) 1965 S. 201-207.
32) Ubertritte aus anderen Orden kamen immer wieder vor, doch hat die Ordenslei-

tung der Kartáuser durch eine Reihe von Generalkapitelsbeschliissen versucht, ihre
Zahl móglichst in Grenzen zu halten. Besonders gegen die Aufnahme von Bettel-
móndren ist ein deutlidres MiíJtrauen zu entdecken.

33) Fiir eine statistische Ubersicht fehlt das Material. Nur in den folgenden Fállen lie-
íJen sich Stand und Herkunft der Mónche vor ihrem Ordenseintritt ausmachen:
Theoderich von \fl intric}, der 1334 in die Kartause Trier eintrat, war bereits vorher
Priester. - Der im gleichen Jahr in Trier eingetretene Jakob von Sierck war Pfarrer
in Nalbach gewesen. - In Trier trat auch der 1361 gestorbene Vikar und Cellerar
der Tr ierer  Domkirche Mióael  von Mesenberg ein.  -  Gerhard von Nimwegen, der
vermutlich in Kóln Profefi ablegte und seit 1348 als Prior in Straí3burg, Geertruiden-
berg und Trier amtierte, war Kanoniker an St. Aposteln zu Kóln gewesen.

Johannes von Bircke war vor seinem Ordenseintr i t t  in  Stra8burg Vikar am St i f t

Jung St. Peter. - Die gleiche Stellung bekleidete vor seiner Profeí3 in Straí3burg

ein Mónch namens Jakob. - Johannes von St. Brigida, der Leiter des Kólner Kon-

vents von 1339 (?) bis 1343, war, nach seinem Beinamen zu scll iefien, vermutlich

schon vor seinem Eintritt Kleriker gewesen. - In der Kartause Griinau wurde ein

Franziskaner Mónch. - Ob Ludolf von Sachsen bis zu seiner Profeí3 in der Kar-

tause Straí3burg (1340) Dominikaner war,  wie a l lgemein angenommen wird,  wird
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in Frage gestellt von A, Passmann, Probleme um Ludolf von Sadrsen (ArchEglAls
NS. 3. 1949/50 S. 13-34) (zit.: Passrnann, Ludolf). Es ist jedoch a'nzunehmen,
daí3 Ludolf - schon wegen seiner umfangreiclren theologischen Kenntnisse - bereits
vor seinem Eintritt in den Kartáuserorden Geistlicher gewesen ist. - Der 1365 in
Mainz gestorbene Reddit Ludwig war wohl schon vor seiner Profe8 Priester. -

Der aus Bingen stammende Laienbruder rVerner, einer der drei ersten StraíSburger
Kartàuser, war Zimmermann.

t o )  V g l . u .  S .  1 5 6 .
35) Ortus S. 114. - Der Gedanke, die Zahl der Mitglieder klein zu haken, um Diszi-

plin und Ordnung nicht zu gefáhrden, hat den Orden seit seinen Anfángen bestimmt.
In den Consuetudines Guigos findet sich ein Kapitel: Qware tarn pdruws sit nume-
rus. In diesem Abschnitt, in dem Guigo vor einer unbedachten Ausbreitung der
jungen Gemeinschaft  warnt ,  hei í3t  es,  MPL 153 Sp. 753 f . :  Nos enim qwi in prae-
sentiarwrn hic d,egimus, qwamvis pawci simws, rnwlto pauc;ores mallemus quam ad
ilLa mala, servato et multiplica.to nuïnero, perventre.

36) Zu Ludolf s. besonders Passmann, Ludolf, und M. J. Bodenstedt, The Vita Christi
of Ludolphus the Carthusian (The Catholic University of Amerika Studies in
Medieval and Renaissance Latin Language and Literature 16) \íashington 1944.

tt) Vgl. Riitbing 5.246; 38) Leydecker S. 67.
ts\ Zt Johannes Polonus s. Sinrmert S. 141 ff., der wahrscheinlich macht, da8 es sidr

bei den in manchen Uberlieferungszweigen (so vor allem bei Leyd.ecker) auftauchen-
den zwer Mónchen Johannes von Echternach und Johannes Polonus um eine
Person handelt. Die Beweisfi. ihrung Simtnerts, der fast alles bisher verfi igbare
Material zusammentrágt, láBt allerdings noch manche Frage offen. Dennoch kann
nicht bestritten werden,;daí3 ein Johannes Polonus maíSgeblich an der Griindung der
obengenannten Kartausen mitgewirkt hat. Zum Verwaltungstalent des Johannes
Polonus s.  Leydecber S.  I6f  . ,  Scbneider S.  34 f .

+01 Le Cowteulx 5 S.  356.  Uber d ie b is dahin bestehenden Schwier igkei ten bei  der
Vis i tat ion vgl .  Le CouLtewx 5 S.  334 f f  .  Zur Provinz Alemannia gehórten neben
den hier  behandel ten Fláusern die im Si idosten und Osten des Reiches gelegenen
Kartausen.

at\ Le Couteulx 5 S. 542. Die Provinz Alemannia inferior umfaí3te die bisher oben
behandelten Konvente.

az1 Le Cowtewlx 5 S. 353. Im Gegensatz ztr Karl IV. scheint Ludwig keinerlei Ver-
bindungen zu den Kartáusern g.Ë"bt zu haben.

ae;  Fi i r  den Mainzer Konvent z.  B.  t r i t t  Erzbischof  Balduin a ls Intervenient  auf  ;  Simmert
s .  134.

aa) Das Mandat wurde an zahlreiche deutsche und niederlándische Kirchenfiirsten ge-
sandt. Hier wurde die Ausfertigung herangezogen, die fi. lr den Erzbisdrof von
Mainz, den Bischof von Utrècht und den Dekan von St. Severin in Kóln bestimmt
war:  Kóln StA,  Urk.  Kartháuser Nr.  51.

+s7 G. Oergel, Die Karthause zu Erfurt (MittVGErfurt 27. 1906 S. l-49). Die Arbeit
ist Fragment geblieben und in Einzelheiten nur unzureidrend belegt.

+a1 H. J. J. Scholtens, }{et Roermondse kartuizerconvent voor de 16e eeuw (PublSoc-
HistArchéollimbourg 86. 1950 S. 187-245) (zít.: Scholtens, Roermond); l. Ver-
scbueren, De bibliotheek der Karttizer van Roermond (HistTTilburg Ser. Studies 6)
7941.

+21 G. Ki ihn,  Das Kartháuserkloster  in Eisenach (Bei t r rGEisenach 4)  1896; J.  Kremer,
Beitráge zur Geschichte der klósterlichen Niederlassungen Eisenadrs im Mittelalter
(QAbhhcFulda 2)  1e0s S.  t28-164.

ae1 Rotb (o. Anm. a); n. Heerruagen, Die Kartause in Niirnberg 7380-1525 (MittVG-
Ni i rnb 15.  1902 S. 88-132).

ae) Eine eigene Darstellung zur Geschichte der mittelalterlichen Kartause fehlt. Einen
Uberblick giJrl" A. Steichele, Das Bisthum Augsburg3.1872 S. 609-627.

50) Eine Monographie fehlt. Einige Beitráge zur Geschichte des Klosters bei /. M. Kratz,
Der Dom zu Hi ldesheim 2.  1.840;  A.  H.  L i lntzel ,  Geschichte der Diózese und Stadt
Hi ldesheim 2.  1858; J,  Letzner,  Hi ldesheimische Chronica (Gótt ingen SB, Cod. Hist .
440 S. 154-163\.
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51) H. I. I. Scholtens, De priors van het Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht
(ArchGUtrecht 53. 1929 S. 302-357) (zit.: Scholtens, IJtrecht); Ders., Necrologie
van de Utrechtse kartu izers (ArchGUtrecht  71.  L952 5.97-150);  Het Necrologium
van het karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten lJtrecht, hg. von
L. van Hassel t  (Bi jdrMededHistGenootschapUtrecht  9.  1886 S. 1.26-392).

tz1 H. J.  J .  Schol tens,  Het voormal ige kartu izerk looster  b i j  Amsterdam (Bi jdrGHaar lem
54. 7936 S. 1-87) ;  Ders. ,  Necrologie van het  Amsterdamse kartu izerkonvent (Bi jdr-
GHaarlem 62. 1952 S. IBI-202).

53) Eine Gesamtdarstellung zur Geschichte von Marienehe steht noch aus. Eine kurze
Ubersicht  f indet  s ich bei  G. C.  F.  L isch,  Marquard Behr,  letzter  Pr ior  der Kartause
Marienehe bei  Rostock und der Untergang der Kartause.7862. Zur Gr i indungsge-
schichte knapp R. Schróter ,  Die Kartause Himmelszinnen oder Mar ienehe bei  Rostock
(BeillVóchRostockNa chrr 1826 S. 73-95).

' 'a) 
V. Pawls, Die Klostergrundherrschaft Ahrensbók. Ein Beitrag zur Geschichte des
Kartháuserordens (ZGesSchleswHolstG 54.  1924 S. l -152);  Dip lomatar ium des
Klosters Ahrensbók,  hg.  von A.  Jessien (UrkkSlgSchleswHolst lauenbGesVater làndG
3, 1.)  1852.

55) Als d ie Grafen von Oett ingen ihre Verpf l ichtungen und Zusicherungen f i . j r  den Bau
der Kartause Chr istgarten nicht  e inhie l ten,  ermahnte s ie das Generalkapi te l  von
1388, ihren Versprechen nachzukommen und drohte mit  dem Abzug der Mónche;
Le Coutewlx 6 S.  352 f  .  Auch die Inkorporat ion des Hi ldesheimer Konvcnts machte
das Generalkapi te l  von der Bedingung geregel ter  Einki . jnf te abhángig;  Le Cowtewlx
6  5 . 3 9 r .

56) Kremer S.  130.
57) Fi i rs t l ich Oett ingen-Val lerste insche Bibl iothek Harburg,  Cod. I I ,  1 fo l .  1.A6 f  .  1.34 r .
sa;  Die Angaben i jber d ie Dauer seiner Pr iorate schwanken. Zu Arnold:  Passmann

3  S .  83 ,  86  U l l r i ch  1  S .  13  f  . ;  Le  Cowtew lx  6  5 .302 f  .
5s )  Leydec lee r  S .  30 -45 ;  Schne ide r  S .20 ,47 ,55 ;  Passmann  3  S .  91  f f . ;  Le  Cowtew lx  7

S .  101 ,  108  f f . ,  720 ,  254 ;  L .  Le  Vassewr ,  Ephemer ides  o rd in i s  Car tus iens is  1 -5 .
Montreui l  1890-1893, hter  2 S.  297 f  . ;  Heinr icb Arnoldi ,  Chronica fundat ionis Car-
thusiae in Basi lea minor i  (BaslerChron 1)  1872 S. 239-3A6, h ier  S.  251-274
H .  M eyer,  Gr i indr, rngsgeschichte der Karthause , ,St .  Margarethenthal"  im minderen
Base l .  D iss .  ph i l .  Base l  1905  S .  54 -68 ,  74 -77  u .  ó .

60) Leydecker S. 37.
61) Uber d iese erste Chronik e iner deutschen Kartause kr i t isch Passmann 1 S.  103 f f .
62) Ullrich 1 S. 10; in Einzelheiten nicht ganz zuverlássig.
63 )  Heerwagen  5 .94 ;  64 )  Le  Cowteu lx  6  S .  352  f  . , 377 ;  65 )  Paw ls  S .  24 .
00; H. J. J. Scholtens, Hermann van Deventer (NNederlBiogrVoordenboek 7. Utrecht

1927  5p .367  f  . ) ;  Ders . ,  Hendr i k  van  Eger  u i t  Ka lka r  en  z í j n  k r i ng  (Dr .  L .  Reypens-
Album. Obstel len aangeboden aan Prof .  Dr.  L.  Reypens.  :  Studien en Tekstui t -
gaven  van  Ons  Gees te l i j k  E r f  tO .  An twerpen  1964  5 .383-408)  5 .287  f  .  ( z i t . :  Scho l -
tens ,Kr ing ) ;  Scbne ide r  5 .39 ,53  f  . ;  Le  Cowtew lx  7  S .  1 .06 ,108 ,  170  f .

u t )  Vg l .  Le  Cowtew lx  7  5 .171 .
68) Gerardi  Magni  episto lae S.  1.2.  Zu diesem vermut l ich an F{ermann von Devenrer

ger ichteten Br ief  (Nr.  6 S.  11f f . )  vgl .  Scbol tens,  Kr ing S.  392 f .  und R. R.  Post ,
Br ieven van Geert  Groote.  Dater ing en Interpretat ie (ArchGKathKNeder l  Z.  lgOS
s .257-286)  s .2s9  f  .

6e) Bi indig und am vol ls tàndigsten unterr ichtet  i jber  ihn P.  Lebmann, Braunschweiger
in  de r  L i te ra tu r  des  M i t te la l te rs  (B raunschwMagaz  l91 l  5 .37 -42 )  5 .28  f f . ;  w ich t ig
auch P.  Zimmermann, Das Haus Braunschweig-Grubenhagen. 1,911 S.  32f  . ;  ferner:
Passmann 3 S.  85 f . ;  Arnold i  S.  249 f  . ;  C.  Nicklàs,  Thorberg 1397-1528 ou
l 'ancienne Chartreuse de Berne.  Fr ibourg 1E94 S. 15-29,  137 f  .

70) ZimmerTndnn S. 32; vgl. auch J. F. Pt'et't ' inger, Historie des Braunschweig-Liine-
burgischen Hauses 1.  Hamburg I73l  S.  153.  Nach seinem Ri ickzug von den Regie-
rungsgescháften taucht  Johannes in der Uber l ieferung des Flauses Grubenhagen
nicht mehr auf.

71) Bisher s ind sein MeíStraktat  und seine Episto la de t r ip l ic i  pace bekannt.  Beide \ i l /erke

s ind  nu r  u r rzu rc i chcnd  un tc rsuch t .
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t ' )  Vgl .  Lehmann S. 38.
73) Credens se errare non posse, si sacri ordinis Cartwsiensis nwLlo ab ortw s14o wnqwa.Tn

tempore d, iv is i  supremo capi t i  assent i ret .  Annales Cartusiae Molshemensis in sex
l ibros dist r ibut i  ab anno salut is  nostrae 1701 compi lat i  (Stra8burg Grand Seminaire,
Cod. M 115) S.  49.  Díe Annalen stammen in der vor l iegenden Form von der Hand
des Molsheimer Prokurators Petrws Horst. In ihnen sind rVinand Steinbecks Chronik
und sein Wohltáterverzeid-rnis der Stra8burger Kartause, der Vorgángerin des Mols-
heimer Konvents,  verarbei tet .  Kr i t isch zu den Annalen Passmann 1 S.  103 f f .  -

Das Or ig inal  der Molsheimer Annalen is t  ver loren.  Die Kopie im Grand Seminaire
war nicht zugánglich. Hier wird eine nach Seiten und Zeílen genau kollationierte

Abschr i f t  aus dem Kapuzinerkonvent in Stra8burg-Kónigshofen (ohne Signatur)
benutzt.

zt )  H.  Hoogeweg, Die St i f ter  und Klóster  der Provinz Pommern2. t925 S.369 f .
75) Das Niirnberger Kloster durfte alle wirtschaftl ichen Angelegenheiten und wichtige

Ordensfragen nur in Ubereinst immung mit  dem Rat entscheiden;  der Kreis derer,
d ie in der Kartause wohnen durf ten,  war begrenzt ;  das Beerdigungsrecht  war e in-
geschrànkt ;  der Rat konnte die Mauern des Klosters n ieder legen lassen, wenn es ihm
nót ig erschien,  usw. Diese scharfen Best immungen, d ie der Orden erst  nach langem
Zógern akzept ier te,  bei  Roth S.  1,74-1.77.  Die starke Beschránkung der Hand-
lungsfre ihei t  der Nt i rnberger Kartause hat  in Deutschland keine Paral le le.

tu)  Vgl .  Pawls S.  27,  63-1.38.
t t )  F.  Bl iemetzr ieder,  Der Kartáuser-Orden und das abendlándische Schisma, zugleich

zur Geschichte der Kartause Mar iengarten bei  Prag (Mit tVGDtBóhmen 47.  1909
s.  47-6r) ,

ze \  Le  CowtewLx  6  5 .213-223 ;  ' n )  L t  Cowtew lx  6  S .237  f  .
80) Die Bul le Urbans bei  Le Couteulx 6 S.  238 f f  .  und Bl iemetzr ied.er  S.  53 f f .

" t )  Lt  Cowteulx 6 S.  24A f  . ,  248.  Johannes von Baro le i tete d ie Bul le sogar an den
Generalpr ior  in der Grande Chartreuse weirer .

az\ Le Cowtewlx 6 S. 248 f .
at1 Le Cowtewlx 6 S. 249. Wilhelm Raynaldi setzte sidr schon bald nach diesen Ereig-

nissen auch auÍSerhalb des Ordens tatkráftig fi ir die Anerkennung Klemens' VII. ein.
In zwei  Br iefen (10.  und 28.  Juni  1380) an den Kónig und die Groí3en von Aragon
versuchte er ,  d iese auf  d ie Sei te Avignons zu z iehen. Dabei  ste l l te er  d ie Vorgánge
auf dem Generalkapi te l  von 1380 so dar,  a ls habe s ich der ganze Orden f i i r
Klemens entschieden. S.  h ierzu G. Mol lat ,  L 'adhésion des Charrreux à Clément VI I
(1.378-1380) (RevMoyenAgelat 5. 1949 S. 35-42).

tn)  Vgl .  Le Cowteulx 6 S.  250.  Die s ich te i lweise widersprechenden Uber l ieferungen be-
diirfen noch der Klárung.

t t )  Vg l .  Le  Cowteu lx  6  5 .250 f { . ;  B l i emetz r ieder  S .  48 f f . , 53 -58 ;  do r t  e in  Schre iben
des Pr ivatkapi te ls an al le Kartausen mit  der Auf forderung, Urban als Papst  anzuer-
kennen.

tu)  Vgl .  Le Cowteulr  6 S.  275 f  . ;  87) Le Cowteulx 6 S.  294 f  .
88) Brevis h istor ia ordin is Carthusiensis auctore anonymo (Veterum scr iptorum et  monu-

mentorum ampl iss ima col lect io 6,  hg.  von E.  Martène -  U.  Durand. París 1729.
Sp .  149-216)  Sp .  207 .

tn )  L ,  Cowteu lx  7  S .  236  f  . , 258 -266 .
e0) Der Beschluí3 des Generalkapi te ls is t  in den Anale cta ad conscr ibendum chronicon

domus S. Barbarae des 1749 gestorbenen Kólner Kartáusers Michael Mórcbens (Kóln
StA, Geist l iche Abtei lung 136 a)  5.44 i iber l iefer t .  Heinr ichs Zugehór igkei t  zu den
Urbanisten wird hier noch vorausgesetzt. Zu den Analecta Miirckens' s. Schneider S. 6.

or)
nr)
,u)

Das Schreiben des Johannes von Baro bei  Bl iemetzr ieder S.  52.
Kremer  S .  132 .
Das Schreiben des Johannes Castor is  beí  Bl iemetzr ieder S.  50-53.  In dem Br ief
h e i í l t  e s  S . 5 3 :  v o b i s  s i n g w l i s  p r i o r i b w s  . . .  p r o  p o s s i b i l i t a t e  , u e s t r a  n l a n -
dato apostol ico obedire .  ,  .

Ygl .  Le Coutewlx 6 S.  303 f .
Le Coutewlx 6 S.  297.
Schol tens.  Roermond S. 193.

9 1 \

nr)
nr)
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nn)

1  0 0 )

s7) Leyd.ecleer S.4I .
nt) A- 30. August 1379 bestàtigt der romtreue Kardinal Pileus den Mainzer Mónchen

ihren sincere devocionis at't 'ectus, quam ad sanctissimwrn in Christo patrern d.ominum
Urbanwru papa.nt  sextum . . .  gerere eos percepimws . . . ;  Simmert  S.  Uí .  Simruert  S.  66 f .
láf3t jedoch auch die Móglichkeit offen, daí3 die Mainzer Kartause zeitweilig auf
sei ten Klemens'  VI I .  s tand.
P' Holtermann, Die kirchenpolit ische Stellung der Stadt Freiburg im Breisgau wáh-
rend des groílen Papst-schismas (AbhhobRhKc 3) 1925 s. fi:-zt, sz, itof.; Le
Cowtewlx 6 S.  296 f  .

Ygl .  Heerzaagen S. lOB und Ni i rnberg SA, Hs.  410 Rep. 52 af  .  I  r .
Krerner S.  13.
Le Coutewlx 6 S.  452.
Passmann 3 S.  86 f  . ;  Le Cowtewlx 6 S.  358 f f .
Annales Cartusiae Molshemensis S. 5I: qwi dwrantibws il l is d.ivisionis Ecclesiae et
Ordinis temporibus, maxime t'uit consolationi omnibws, qwi ab eo consilia in hoc
reruTn statw pet ierunt .  Vgl .  auch J.  Hartzheim, Bib l iotheca Coloniensis.  Kóln 1742
s .  t 1 7 .

rot)  Le Cowteulx 6 S.  359.
107) Landesbibl .  Darmstadt ,  Cod.819 f .  l I2v:  Si  dutem pro modernis for te scismat icís

ttirt is et det'wnctis prosint vel non, nibil ad nos; ord,inet Deus, et soh:amws nos olirn
antiqwum statuale. SoLvat igitwr qwilibet i l la statwalia ad que tenemwr.
Le Cowtewlx 6 5.252; ros) Zu den Visitationen ausfiihrlich Riithing S. 66 ff.
Der Generalkapitelsbeschlu8 bei Le Cowteulx 7 S. l l2.
Ygl. dazu ausftihrlich Riithing S. 94-99.
Ortus S.  106: ,Dico aobis quod Cysterc iensis ordo c i to senescet ,  Cartusiensis aero
tarde jwaenescett. Quod ltod.ie cerniruws Dei dono t' ieri, cum cotidie pro eis nozte
fiant domws, ali is bew ubiqwe decLinantibws. Ortus S. 106: Cystercienses itaque
vald.e procedebant, sed Cartwsienses paulatim longius ibant.
In der d,amnatio Parisiensis sieht die gesamte kartusianisdre Geschichtsschreibung bis
in d ie Neuzei t  in ihnen den Ursprung des Ordens:  Ein verstorbener Par iser f le i iker
erhob sich bei den Beisetzungsfeierlichkeiten dreimal von seiner Bahre und rief den
Umstehenden zv) er sei vor Gottes Gericht gerufen, er sei gerichtet und, als er sich
zum drittenmal aufridrtete, er sei verdammt worden. Dieses \Wunder erschiitterte
Bruno und seine Zei tgenossen. Neue Orden enrstanden. Vgl .  Ortus S.  88 f .

tta; Vgl. dazu ausfiihrlich Riithing S. 259-262.
ttu) 

J"t van Ruusbroec, \íerken 2, hg. von Ruusbroec-Genootschap. Tiek 1946 S. 332.
116) Gerardi  Magni  episto lae S.269.  Dieser Br ief  Grootes (Nr.  69,  S.  269-28I)  is t

i iberhaupt fi. ir seine Auffassung vom Kartáuserorden sehr aufsdrluíJreich.
117) Thomas von Kempen, Opera omnia 7, hg. von M. l. PohL. 1922 S. 37.
118) 

Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione domus clerncorum in
Zwollis, hg. von M. Schoengezr (\WerkenHistGenootschapUtrecht Ser. 3, 13) Amster-
dam 1908  S .  3 .
Schoengen  5 .2 .
K.  Schmidt ,  Nikolaus von Basel .  Leben und ausgewáhl te Schr i f ten. 'Wien 1866 S. 104.

I. G. R. Acqwoy, Het kloosrer re \fl indesheim en zijn invloed 1-3. Utrecht
1 8 7 5 - 1 8 8 0 .  h i e r  3  S .  2 3 7  f  .
Des Augustinerpropstes Iohannes Busch Chronicon \Windeshemense und Liber de
reformat ione monasrer iorum, hg.  von K.  Grwbe (GQProvSadrs 19) 1886 S. 372f . ,
590 .721  t .

1 0 1 )

1  0 2 )
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1 0 4 )
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1 0 8 )

1  1 0 )

1 1 1 )
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120)

1 2 1 )
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tzr; Nikolaus von Siegen, Chronicon Ecclesiasticum, hg. von F. X. Vegele (ThiirGQ 2)
1855 S. 4r3 t .

12a) Zítiert von Dionysius von Roermond, Opera omnia 38. Tournai 1909 5.237.
125) Acta Conci l i i  Constanciensis 2,  hg.  von H. Finhe.  1923 5.759.
126) J. Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien iiber Lebens- und Geistesformen des

14. und 15.  Tahrhunderts in Frankreich und in den Nieder landen. Tlg53 S.  193.

Barockwappen der Kartause Buxheim
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