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DER MYTHoS DER rnRrÀusrn
Beobachtungen zum Bild der Kartáuser in der óffentl ichen und l i terarischen Vorstel lung

Bruno Rieder OSB, CH-Disentis

1. Der Spielf i lm uBroken Silenceo - ein Mythos ft i r  das ausgehende 20. f  h.?

Vermutl ich haben einige von lhnen den Fi lm nBroken Silenceu im Kino selber gesehen.

1996 war dieser Spielf i lm mit einem Kartáusermónch als merkwtirdig unzeitgemásser

Hauptf igur bei der Fi lmkrit ik und auf Fi lmfestivals, aber auch in den Kinos erstaunl ich

erfolgeich, ja wurde fast zu einer Art KultÍ i lm. '  Was steckt hinter diesem Erfolg - mal

abgeiehen áauon, dass der Fi lm gut gemacht ist,  Spannung und Unterhaltung bietet

und auch schauspielerisch hervorragend besetzt ist?

lch denke, der Fi lm berrihrt die Zuschauer, weil  er trotz seiner Exotik Sehnstichte des

heutigen Menschen Bild, Erzáhlung werden lásst. lch nehme an, Sie haben den Beginn

des f i lms noch im Auge und im Ohr: Eine OfÊstimme im Márchenton entft ihrt den

Zuschauer in ein unberUhrtes, st i l les Tal, zum Refugium eines einsamen Kartáuser-

klosters, wo die Zeit seit  jeher st i l lzustehen scheint. Eine oase der Ewigkeit.  Kein wort

zunáchst von den Wechselbál len in der Ceschichte der Schweizer Kartause La

Valsainte, um die es sich handelt.  Als gábe es keine Kugelschreiber, keine Schreib-

maschinen, schon gar keine Computer, lásst eine Mónchshand, untermalt von gegoria-

nischem Cesang eine Schreibfeder r ibers Pergament gleiten. Und dann der Held, der

Kartàusermónch Fried Adelphi: eine Art reiner Tor, der sich nach f i . infundzwanzig

minimalste menschliche Kommunikation verbietet. Ja sogar im Beichtstuhl bekommt

der Mónch vom Priester den Vorwurf zu hóren, er breche mit dieser Beichte sein

Schweigegeltibde.

Der Fi lm erzáhlt also den Mythos eines aus der nWeltu vól l ig ausgegrenzten Bereichs,

erzáhlt damit im ursprr ingl ichen Sinn von einem heil igen Ort, von einem noch nicht

profanierten Paradies. Sie erinnern sich viel leicht auch noch an den einst erfolgreichen

Buchti tel nDas weisse Paradieso ( iber das Leben der Kartáuser in La Valsainte. '  Und

dieser Eindruck des Uberzeit l ichen und Uberórt l ichen - was ja wesentl ich zu einem

tvtythos gehórt - wird im Fi lm noch betont durch die Spiegelung in der fernóstl ichen

Szenerie ( lndien und Indonesien), durch die der KartáusermÓnch geft ihrt wird'

Moderne Mythen werden nicht mehr am Herdfeuer, sondern in Fi lmen erzàhlt. '  Dabei

ist mir durchaus klar, dass der klassisch rel igionswissenschaft l iche BegifÍ  des Mythos

auf diese modernen Mythen nicht tel quel r lbertragbar ist.  Cleichwohl lassen sich

'  Regie:  Wolfgang Panzer.  Der Fi lm erhie l t  mehrere internat ionale Fi lmpreise.
' Peter van der Meer de Walcheren. Das weisse Paradies, Mtinchen 1930
, Vgl .zu den modernen Formen des Mythos Roland Barthes,  Mythen des Al l tags,  Frankfur t  a.M.,  19.

Au f l . .  i 998  (ed i t í on  suhrkamP 92) .



Merkmale des re l ig ionswissenschaf t l ichen Mythosbegi f fs .  auch in  heut igen Mythen,
z 'B '  eben im F i lm uBroken Si lencen,  aufweisen.  rs  geÈt  in  der  T ie fenst ruktur  der  Erzáh-
lung um die grossen Lebensràtsel des Menschen; dÉr Zuhórer bzw. Zuschauer wird in
einen Bereich jenseits von konkreter Zeit und ortsbestimmtheit gefr ihrt;  dort begegnetihm d ie  Crenze des Tabuis ier t -Unzugángl ichen,  h ier  z .B.  in  Cesta l t  der  absolu ten
Schweigeregel; dann gehórt dazu die nigui des Heil igen. Zusammengefasst: Diese Artvon Mythos antwortet auf t iefe Sehnsrichte des Menschen und erzeug-t im Zuhórer zu-g le ich Fasz inat ion und Abwehr .  Fasz inat ion:  welcher  moderne Mensch sehnt  s ich n icht
nach e iner  Cegenwel t  zur  wel t  der  immer rasanteren Zei tbesch leunigung,  d ie  a l lesTradierte und Festgefr igte in ihren Strudel hineinzieht; nach einer Cegeiwe' i t  zur welt
der totalen Kommunikation und des universalen Ceschwátzes, *o *ie im Fi lm sogarnoch der  Pr ies ter  im Beichts tuh l  durch das Handy gestór t  w i rd .
Eine solche Art von Mythos funktioniert wie der rel igióse Mythos jedoch nur, wenn ern icht  in  Frage geste l l t  w i rd  und der  Ref lex ion 

"náog"n 
b le ib t .  D ieses Denkverbot

besagt an und fr ir  sich noch nichts r iber wahrheit und unwahrheit des Mythos, aber esnàhrt doch den Verdacht, hier wtlrden falsche Tatsachen vorgetàuscht, handle es sichum d ie  Vorsp iegelung von l l lus ionen.  Dieser  Verdacht  vermischt  s ich mi t  der  Abwehr
des ganz Fremden,  das a ls  bedroh l ich empfunden wi rd ,  wei l  es  d ie  se lbstvers tàndl ich-
ke i t  des e igenen Lebenskonzeptes in  Frage s te l l t .  Und der  Verdacht  vermischt  s ich auchmi t  der  Err t tár rschung darr iber ,  dass d ie  im Ceheimen ersehnte Cegenwel t  unerre ichbar
b le ib t '  Verdacht ,  Abwehr ,  Frust ra t ion -  a l les  zusammen kann dann in  aggress iveMythenzertrr. immerung umsch lagen.

Der  F i lm n$ lekgn Si lence"  tu t  d ies  n icht ,  aber  er  themat is ier t  erzàh ler isch d ie  Ambiva-
lenz des Mythos: Ausgerechnet die r. iberhistorische Kartause ist in ihrem Fortbestehen
abhàngig von der Erneuerung eines hundert jáhrigen Pachtvertrages. Der Kartàuser, ders ich aufmacht ,  um d iesen Ver t rag zu erneuern,  macht  se ine Himmelsre ise im F lugzeug,
wo se in  ewiges Schweigen und se ine Unbehol fenhei t  in  ce ldangelegenhei ten auf  d ieunbekr lmmerte  Redsel igke i t  und v i ta l i tá t  e iner  jungen,  urbanen Amer ikaner in  t r i f f t .  Dakehr t  s ich d ie  Perspekt ive p ló tz l ich  um,  war  es. imlorspann des F i lmes der  Zuschauer ,
der  in  e ine f remd-exot ische wel t  e indr ingt ,  so s igna l is ier t  nun der  Tropenhelm desKar táusers :  Der  MÓnch br icht  auf  zu e iner  Expedi tón in  d ie  ihm f remde wel t  des 20.
Jahrhunder ts .

2. Die sachl iche Wurzel des Mythos

Der Mythos bedient sich einer Bi ldersprache, um dadurch grundlegende Orientierungs-prozesse in Cang zur bringen und typische menschliche lrr i tat ionen durch dieEr fahrung von Kont ingenz,  Chaos und Vie ldeut igke i t  aufzufangen,  s ie  mi t  S inn zubesetzen und der  Kommunikat ion zu ersch l iessèn. ,  Es is t  aber  n icht  Abs icht  undFunkt ion des Mythos,  e in  get reues Abbi ld  der  h is tor isch-vordergL ind igen Wirk l ichke i t
zu geben '  C le ichwohl  kónnte in  unserem Fal l  d ie  Kar tause n icht  An lass f r - i r  das, \ v , , r r r s  r r r  u t t ) c t E i l t  T d i l  u l g  K a r t a u s e  n l c
Erzàhlen e ines Mythos se in ,  wenn es daf r i r  ke inen Anhal t  in  der  S

:nt Antass tr- ir  das
Sache selber gàbe.

Deshalb sol l  rrun kurz gefragt werden, worin denn die mythogene euali tàt d;;K.r?;;;

Vgl.  KLrr t  Hrrbner,  Mlrhos t .  p l r i losophisch:  TRE 23lgg4) 597_609; F.  Srolz,  Myrhos i l .Rel ig ionsgeschicht l ich:  TRE 23 (1994) 60g_625; Chr istoph I rn ln l . , ' , ,Cot  an har e in Cewand,, .
.crenzen und Perspekt iven phirosophischer Mythos-Theor,ón,  r raÁtru n a.u. ,  zr-2s.Vgl  zu dieser Def in i t ron von Mythos F.  Stolz,  Myrhos l l .  Rel ig ionrg.r . t . r i . t r t l i .h :  TRE 23 (1994) 60g-6 2 5 ,  h i e r  6 1 3 .

begfr indet ist.  Diese Frage ist ganz neutral gemeint, nicht etwa in dem Sinne, dass die

Kartàuser selber bewussï einen Mythos produziert hátten. Denkbar wàre eine solche

halb bewusste, halb unbewusste Vorgehensweise ja aus einem doppelten Motiv heraus:

Einerseits, um Interessenten zum Eintr i t t  zu bewegen; anderseits um der eigenen

Ordensidenti tát wi l len, sei es gegen innen oder gegen aussen.

Kartáuser-Mythos genan nt haben.

Vgl.  z .  B.  Wi l ibald Bósen, Auí  e insamer Strasse zu Cott .  Das Ceheimnis der Kartàuser,

fóiburg/SaselÀVien 1987; Robin Bruce Lockhart, Botschaft des Schweigens, Wijrzburg 19_87.

Cuigo i, Coutumes de Chartreuse. Introduction, texte crit ique, traduction et notes par un Chartreux

[Mair ice Laporte] ,  par is 1984 (Sources Chrét iennes 313).  -  lm fo lgenden z i t ier t  unteÍ  der Sig le CC mit

Kapitels- und Abschn ittsnummer.
'  Vierzehn solcher Exkurse bzw. Crundsatzerwegungen lassen s ich -  neben dem grossen Schlusskapi te l

80 De commendat ione sol i tar iae v i tae -  festste l len:  CC 14,5;15,5;  16,2;  19,1-3;20,1-4;25,2-3;

28,3-4; 28,5-6; 38,2', 41 ,45; 57,4; 64,2; 72; 79.
'  CC 1 4,5;  41 ,4-5.
' 0  c c  1 9 , 1 - 3 .
"  c c  2 0 , 1 .
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gegen d ie  Vorwr i r fe  Mar tas in  Schutz  n immt (vg l .  Lk  jO,39_41) . , ,Dem Ble iben auf  der
Zel le  und dami t  dem Schweigen d ient  aber  auch d ie  re la t iv  grosszr ig ige Ze l lenausstat -
tung."  Und sch l iess l ich so l l  der  Numerus c lausus f r i r  d ie  Anzahl  der  gr Íder  verh indern,
dass die Mónche ihre wirtschaft l iche Autarkie verl ieren und so .um gettàin gezwungen
wàren, was sie ebenfal ls in Kontakt mit der Aussenwelt bràchte. Zusammeníassend làsst
sich feststel len: Um das vorrangige Ziel des kontemplativen Schweigens zu erreichen,
wi rd  d ie  Kommunikat ion unter  den Brr idern und vor  a l lem mi t  der  Aussenwel t  auf  e in
absolu tes Min imum reduz ier t  sogar  auf  d ie  Cefahr  h in ,  wegen Vernachlàss igung
elementarer  chr is t l icher  Pf l ich ten der  Náchsten l iebe angek lagt  zu werden. ' .

3. Zeugnisse aus der Frt ihzeit  -  erste Ansàtze zur Mythologisierung
Die Consuetud lnes s ind e in  normat iver  Text ,  der  d ie  eremi t ischen Cemeinschaf ten,
welche die Lebensweise der Mónche in der Crande Chartreuse r ibernehmen wollen,,,
in Íormieren mÓchte,  w ie  s ich der  monast ische Al l tag der  Kar tàuser  vo l lz ieht .  B loss d ie
auf fà l l igs te t r  Neuerungen bzw.  c l ie  zent ra len Schweipunkte bedr i r fen dabei  e iner  spe-
ziel len Rechtfert igung. Eine andere Perspektive .r i  d.r Kartáuserleben ergibt sich,
wenn Menschen zum Eint r i t t  bewegt  werden so l len.  Deshalb  se i  im Folgenden kurz
gefragl,  welche Akzente Bruno und Cuigo in zwei Werbebriefen an Freunde setzen.
Nochmals  e ine andere S icht  auf  d ie  Kar tause is t  dann von Aussenstehenden zu
erwarten. DafLir werden exemplarisch die frr ihen Zeugnisse des Cuibert von Nogent
und des Pet rus Venerab i l is  herangezogen.

De r  he i l i ge  B runo  sch re ib t  zw i schen  1096  und  1101  aus  de r  Ka r tause  i n  Ka lab r i en
e inen Br ie f  an Radol f  mi t  dem Beinamen der  Crr ine,  den Kapi te lpropst  von Reims.
Dieser hatte vor knapp zwanzigjahren zusammen mit Bruno und Fulco das Celr jbde
abgeleg,  d ie  wel t  zu ver lassen und in  der  E insamkei t  Mónch zu werden.  Doch im
Cegensatz  zu Bruno hat  er  das Cel r ibde noch n icht  e ingelóst ,  weshalb  ihm nun der
Freund in  der  Kar tause e inen e indr ing l ichen Mahnbr ie f  schre ib t .  Bruno betont  in
seinem Schreiben ebenÍal ls die Abgeschiedenheit der Kartause. Doch deren Lage selber
beschre ib t  er  mi t  den Elementen monast ischer  Naturpoes ie ,  w ie  s ie  in  Anlehnung an
den k lass isch-ant iken Topos des /ocus amoenus se i t  Bas i l ius  r ib l ich  geworden is t . ,o  Er
sch i lder t  e ine Ar t  nParad iesn ' , ,  wo n icht  nur  d ie  Natur  d ie  Fr l l le  ihre i  f r r ich te  hervor_
bringt, sondern auch der Bewohner des Paradieses al l  seine Tugenden zur Entfaltung
br ingt .  Vo l ler  Fr iede und Freude hat  d ieser  (aus dem Unwet ter  d ieser  Wel t  in  den
s icheren,  ruh igen Hafeno gefunden.  Dem entspr icht ,  dass das Eremi ten leben h ier  weni -
ger als beschwerl icher Kampf beschrieben wird, sondern eher nach dem Vorbi ld einer

Dasse lbe  Mar ta -Mar ia -Mot iv  f inde t  s ich  auch in  CC I6 ,2 ,  wo der  p rokura tor ,  d .  h .  der  Bet reuer  der
La ienbr t rder  in t  Unteren  Haus,  e rnrahnt  w i rd ,  t ro tz  se iner  Mar ta -Aufgabe d ie  L iebe zur  Ze l le  n ich t  zu
vernach |  àss igen.
CC 28,5-6: 5,a.
Der  z ienr l i ch  gererz te  Ton Cu igos  in  CC 20 làss t  au f  so lche AnschLr ld igungen sch l iessen.  Vg l .  so lche
Vorwur fe  auch in t  ALr fsa tz  von Benrard  B l igny ,  Les  Prenr ie rs  Char t reux  e t  la  pauvre té ,  in :  Le  Moyen
A g e  5 7  ( 1 9 5 1 )  2 7 - 6 0 .
Vg l .  zLr  den Adressaten  der  Consue lLrd inesCC Pro log  1 ; Íe rner  Bruno R ieder ,  Deus locum dabr t .
S t L r d i e n  z r r r  T h e o l o g i e  d e s  K a r r á u s e r p r i o r s  C r r i g o  l .  ( j 0 g 3 - 1 1 3 6 ) ,  p a d e r b o r n  u . a .  1 9 9 2
( V e r ó f f e n t l i c h u n g e n  d e s  C r a b n r a n n - l n s t i t u t e s  4 2 )  5 0 f  ( L i t ! ) .
V g l .  F a i r y  v o n  L i l i e n f e l d ,  M ó n c h r u n r  i l .  C h r i s t l i c h :  T R E  2 3  ( 1 9 9 4 )  1 6 3 .
5o  wÓr t l rch  in  Bruno,  Ep is t .  ad  Radu lphunr  6  (FC 1O,  ed .  Creshake,  580.  ZLr r  aLrs í i jh r l i chen Deutung
und Konrnren t ie r t rngdes  Br ie fesvg l .  Gerardo  Posada,  Der  He i l ige  Bruno.  Vater  der  Kar tauser ,  Kó ln
1 9 8 7 , 1 6 1 - 2 1  1 .
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philosophischen vita contemplativa. 'u Die Hárte, die das einsame Ausharren auf der

Zel le  mi t  s ich br ingen kann,  kommt h ier  kaum zur  Sprache '

Làndliche Abgeschiedenheit und monastisch-phi losophische Existenz begegnen als zen-

trale Elemente aucÀ in Cuigos Brief De vi ' ta sol i tar ia an einen unbekannten hoch-

rangigen Freund.' '  Doch lássICuigo die monastische ldyl l ik weg- was gewiss auch in

Oàri Ë.nt unterschiedl ichen kl imatischen Verhàltnissen begrUndet ist -  und betont

stárker das Schweiien und vor al lem auch die HáÍten des Eremitenlebens' Die

ethisch-praktische Komponente tr i t t  gegenLlber der kontemplativen bei Bruno stárker

hervor. Dennoch fàl l t  bei beiden Kártáusern auf, wie sehr asketische Praktiken

relat iviert werden und kaum eine Rolle spielen' '0

Der  Benedik t inerabt  cu iber t  von Nogent  (ca.  1055-1125)  ber ichte t  ca.  1115 in  se iner

Autobiographie r iber das Leben der Kartáuser. Sehr stark betont er nicht nur die wilde

nbgeschiedenheit der Crande Chartreuse, sondern auch die str ikt eremit ische Lebens-

form der Kartáuser, d. h. ihr Einzel leben auf der Zel le'  Damit verbunden ist ihr aus-

glpragtes Schweigen: nFast nirgends sprechen 5iso. '?'  Vor al lem aber sieht er das

Kartáuserleben voÁ strenger Askóse, von einer ardua conversatio," gepràgt: Der wein

Sei so sehr verdUnnt, das er kaum von gewÓhnlichem Wasser zu unterscheiden sei"

und die Kartáuser trJgen auf der nackten Haut ein ci l ic ium, also einen aus Ziegenhaar

gewobenen rauhen Stoff,  der als Bussinstrument dient '" Zu dieser Strengen

iebensweise gehóit gemàss Cuibert auch radikal gelebte Armut und BedrirÍnislosigkeit,

die sich unter andeóm lm Verzicht auf kostbare Kultgegenstánde manifest iert.  Doch

gebe es einen Bereich, wo in keiner Weise gespart werde, nàmlich bei der reichen

Bib l io thek -  d iese a ib l ioph i l ie  der  Kar táuser  wi rd  im Laufe der  Jahrhunder te

sprichwórt l ich werden.,,  Bemerkenswert ist Íerner, dass sich bereits hier eine Vorform

des spàteren sprichwortes vom nie reformierten Kartàuserorden f indet: "Die
(Kartáusermónche) sind von einem solchen Eifer f t l r  die Beschauung, der sie sich

hingegeben haben, beflr igelt ,  dass sie auch nach langer Zeit ihrer ursprr ingl ichen Regel

nicht untre, *"rd"n noéh l"u werden in ihrer Lebensweise, so sehr diese in ihrer

Strenge auch andauern mag.D26

'u  Vgl .  Bruno, Epist .  ad Radulphum 10 (FC lO, 62):  d iv inamque addiscere phi losophgram qune sola dat

, ,  Ebd.  70f . ;  d ie BeisPiele 6Bf
,, ZumMischen des Weines vgl. CC 34, wo aber nicht festgelegt wird, der Wein mtisse besonders stark

verdUnnt sein.
, '  Vgl .zum ci l ic ium Louis Cougaud, Ci l ice:  Dsp 2 (1953) 899-902; Maur ice Laporte '  Aux Sources de la

Vie Cartusienne tv,  i turce,  i . ,  ionrrutudines Cartusiae,  Domo Cartusiae 1967,456f:  Nur d ie

Zel lenmónchetÍagen ein Ci l ic ium und zwar vermut l ich nur in e iner sehr moderaten,  reduzier ten

tepescanÏ.



Ebenfa l ls  grosse Sympath ie  und Bewunderung f r i r  d ie  Kar tàuser  bekundet  pet rus
Ve r re rab i l i s  ( 1122 -1156 )  i n  se ine r  Sch r i Í t  De  rn i r acu /1s . , 'Ha t t e  schon  Cu ibe r t  den
Akzent auf die kartusianische Armut und Askese gelegt, so verstàrkt sich diese Tendenz
beim Abt  von Cluny.  Die  s t r ik te  Cebie tsbegrenzung und cJ ie  beschrànkte Anzahl  der
Mónche und Laienbrr. ider werden nun als Ausdruck des Kampfes gegen das Laster der
Habsucht gedeutet, nicht wie bei Cuigo als Schutzmassnahmen fr ir  das Schweigen und
die Einsamkeit.  Hervorgehoben werden die strengen Bussribungen zur Ztichtiglng des
KÓrpers ,  so dass d ie  Kar tàuser  gemàss Pet rus.durch fast  ununterbrochenes s t renges
Faster r  ih re  Kórper  zr icht igen,  schwáchen und aust rocknen. ,  Doch der  Verg le ich mi t
ze i tgenÓssischen monast ischen Fastenordnungen ze ig t ,  dass d ie  Kar táuser  in  Wahrhei t
e in  gemássig tes Fastenreg iment  í r ih ren und [ iberhaupt  kórper l ichen Bussr ibungen
gegerruber eher reserviert sind.,u

4.  D ie  Kar tàuser  in  der  Dichtung -  Gustaw Her l ings Novel le  nDie Inse ln

Bisher  ga l t  unsere Untersuchung mehr  oder  weniger  s tark  an der  wahrhe i tsget reuen
Darste l lung der  Wirk l ichke i t  or ient ier ten Texten.  Mythen s ind jedoch von ihrem
Ursprung her  Erzáhlungen,  a lso wenigstens an der  Ober f làche f ik t iona le  Texte,  auch
wenr'1 sie beanspruchen, Tiefenstrukturen der Reali tát zu erfassen und zu deuten. Also
l iegt  es  nahe,  wenigstens be isp ie lhaf t  r rach der  Rezept ion der  Kar tàuser  in  der  Dichtung
zu f ragen.  lch beschránke mich dabei  auf  d ie  meis terhaf te  Novel le  *Die  Inse l "  des
poln ischen,  se i t  1955 in  Neapel  lebenden Schr i f ts te l lers  Custaw Her l ing. , '  Her l ing geht
es n icht  um e ine h is tor isch práz ise Dars te l lung des Kar tàuser lebens.  

-Dies 
ze ig t  s ich

schon daran,  dass d ie  Kar tár , rser  in  der  Novel le  nschwarzbraune Kut ten"  (35)  s ta t t  weisse
tragen; auch erfàhrt der Leser kaum etwas r lber die al l tagl iche Lebensweise der
MÓnche.  Das Thema der  Novel le  is t  -  w ie  bere i ts  der  T i te l  und das e in le i tende Mot to
von Franz Kafka andeuten -  d ie  E insamkei t ,  se i  s ie  f re iw i l l ig  oder  unf re iwi l l ig ,  se i  s ie
f ruchtbar  oder  zers tórer isch.  Die  Kar tause mi t  ih ren Bewohnern wi rd  dabei  zum
zentra len Dingsymbol ,  wo d ie  erzàhler ischen Wendepunkte der  Novel le  s ta t t f inden
und d ie  e inze lnen Erzáhls t rànge s ich L lberkreuzen.  Und vor  a l lem wi rd  d ie  Kar tause
zum Sp iege l  f L i r  d i e  Fo rmen  de r  E i r r samke i t  und  de ren  Ube rw indungdu rch  M i t l e i d .
Welc l rc  Bec leut t r r rg  das Symbol  c ler  Kar tause hdt ,  hángt  vom kr . r l ture l len Lr r rc l  soz ia ler r
Umíe ld  des Bet rachters  ab.  Diese t 'es ls te l lung bestàt ig t  s ich immer wieder  in  der
Ceschichte  des Kar tàuser-Mythos.  Her l ing beginnt  d ie  Novel le  mi t  e iner  ext remen
Aussenperspekt ive:  Tor . r r is ten besuchen im Jahre 1950,  a lso in  c ler  Erzàhlgegenwar t ,  d ie
Inse l  Cap r i .  Fu r  s i e  i s t  d i e  Ka r tause  n i ch t s  ande res  a l s  e i ne  m i t t e l a l t e r l i che  Sehens -
w' t i rd igke i t .  Dass s ie  immer r roch bewohnt  is t ,  ze ig t  s ich b loss in  e inem merkwr i rd igen
Brauch zum Abschluss der  Saison:  Jàhr l ich  t ragen v ier  Kar tàuser  in  e iner  prozess ion d ie
Pietà  de l l ' l so /a  vor r  der  Kar tause zur  Hauptk i rche der  Inse l .  Anders  sehen d ie  Inse l -
bewohner  d ie  Kar tause,  da s ie  se lber  wissen,  was es bedeutet ,  abgeschieden und dami t
aufe inander  angewiesen zu leben.  Fr i r  s ie  s ind d ie  Kar tause und d ie  Prozess ion leben-
d ige  W i r k l i chke i t .

-  
Pe t rL rs  Venerab i l i s ,  De  n r i racu l i s  l i b .  l l ,  cap .  27 -29 ,T runhour  1988  (CCCM g3 ,  ed .  D .  Bou th i l l i e r )
1^19-156, bes.  1 50í .

'  Vg l  dazu  aus f r i h r l i ch  R ieder ,  Deus  locunr  dab i t  233-29 '1 .'  Custaw Her l ing,  Die Insel ,  Mr inchenÀVien 1994; poln ische Erstausgabe 1960, erste deutsche
ALrsgabe 1966.2u Custaw Her l ing (geb.  1919) vgl .  Marta Ki jowska,  Neapel  sehen und schreiben.
Der  po ln i sche  Ex i l sch r i t t s te l l e r  Cus taw Her l i ng ,  i n :  Neue  Z r i r che r  Ze i tL rng  22 . /23 .  Ma i  1999 ,  g3 .
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Die Erk lárung daf i i r  l ie fer t  d ie  Ruckblende in  c l ie  cesch ichte  der  Kar tause '  Bere i ts  d ie

crundung zeigt die paradoxe Verwobenheit von weltabgeschiedenheit und Welt-

verf lechtung. Der Sti f ter, vertreter des reichsten ceschlechts auf der Insel und sekretár

der Kónigin von Neapei, ràsst die Kartaus" 
l:::i,f,::ïlï:ïï.iirfii:jÏ:''3ff.'iïï
raften zugleich anzutreten, das kann wohl
jrzt wird, verurtei l t  man ihn zur Klosterhaft

eine merkwrirdige Erbtei lung ergibt:  Der

I an, wenn es von ihm heisst, er sei oder

3) in der Kartause gewesen' Die Mónche

wercien uschl iessl ich zu Besitzern der Insel '

Steuern und Pachtzinsen auspressten und

deren Not le idende s ie  nur  se l ten unters t t i tz ten. '  (14)  ln  d iesem Zi ta t  w i rd  zur  sprache

gebracht, was ich den Anti-Mythos der Kartàuser nennen mÓchte: Der Verdacht '  dass

die Weltabgeschiedenheit nui Fassade fr ir  fehlendes Mitgeft ihl  und Mit leid mit den

Menschen sei.  gerei;  Cuigo hatte sich ja gegen diesen Vorwurf zu verteidigen'

Zur entscheidenden Probe fr. i r  die KartáusermÓnche kommt es wàhrend der Pest im 17 '

Jahrhundert.  Die uon de|. Umwelt isol ierte Insel wirkt nun in dieser Extremsituation wie

eine Art Labor: welcher Ceist steht hinter der weltabgeschiedenheit,  der Ceist der Sol i-

dari tát oder der Ceist des Egoismus? Doppeldeutig heisst es von den Kartáusern in der

Novelle: oAm 4. ru"i ,  aÈoiË Nachricht vom Einbruch der Pest kam, schoben achtzehn

Mónche al le Riegel am Tor der Kartause vor und schlossen sich von der Welt ab' indem

sie auf  der  lnse l  e ine von d ichten Mauern geschutz te  e igene Inse l  schufen.n (17)  Die

Mónche weigern sich, nam Leid, an der cefahr und am Tode tei lzuhaben.n (ebd.) Angst

und Stolz verhindern, dass sie die sicheren Mauern verlassen und ihren Fehler be-

kennen. Erst als al le Insel-Priester sterben, nehmen sie dies zum Vorwand hinauszu-

gehen, wobei die worte der ZustimmunS zur entsprechenden Bitte des Inselbischofs

nur wieder die verlogene ldeologie de,ionche entlarven: Sie sind bereit  odas Leben

fr ir  den Nacnsten iu opfern, Lbschon das ein unserer Berufung widerwàrt iges

P r i e s t e r t u m i s t . > ( 2 0 ) . D i e P i e t à d e j l , | s o l a a u f e i n e r B a h r e t r a g e n d , v e r | a s s e n v i e r
Mónche daraufh in  Je Kar tause und begeben s ich in .Prozess ion zur  Hauptk i rche '  Doch

auch mi t  d iesem Bussr i tus  ge l ingt  es  iÉnen n icht ,  d ie  uTrennungsmauer '  (22)  zu den

Inse lbewohnern e inzure issen.  Niemand t rauer t  ihnen nach '  a ls  d ie  Kar tause

aufgehoben wird'

Zu Beginn des Ers ten Wel tkr ieges wi rc l  c l ie  Kar tause neu bes iedel t '  D ie  nun armen

Mónche begehen a ls  Ze ichen dèr  Suhne wei terh in  d ie  a l l jáhr l iche Prozess ion mi t  der

Madonna. 
.1933 erhált der junge steinmetz sebastiano, der den Namen des beruhmte-

sten pesthei l igen iragt, uon i f 'nón den AuÍtrag, die nMauern der Kartause auszubessernD'

(28) Das tragische Sïhlcksal dieser Hauptf igur der Novelle zeigt, wie al lein die wahre

Renovation der ruinósen Kartaus. ,nd die Srlhnung ihrer Schuld mÓglich ist '  Die

Mónche ohofften heimlich, dass die Kelle des besten Meisters auf der Insel ausser den

Ltjcken und den Rissen in der Mauer auch die unverheirte wunde der Vergangenheit

zum Vernarben bringen werde.o (35) Doch die Arbeit an der Restauration der Mauer als

Symbol der Abscho[ung wird dem kurz vor der Hochzeit stehenden Sebastiano zum

tragischen Verhángnis; bei einer Auseinandersetzung mit seiner Braut lmmacolata stUrzt

er auf eine schauf"el ungeloschten Kalk. Dies macht ihn unfreiwi l l ig zu einer Art tragi-

schem Wandereremiten: Seines Augenlichts und seines CehÓrs íast ganz beraubt, vor

a l lem aber  ohne ieg l iche Er innerun i  un f r i iher  i r r t  er  he imat los  und verwahr lost  durch
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die Inse l ' ' "  Aus lÓser  der  Auseinandersetzung und des Arbe i tsunfa l ls  war  -  w ie  der  Leserers t  am Schluss der  Novel le  er fáhr t  -  e ine andere E insamkei ts t ragódie .  oer  an se inerEinsamkeit psychisch zugrundegehende Betreuer der Inselwall fahrt,  padre Rocca, hatte
aus Verzwei f lung d ie  Unschuld  der  jungen lmmacolata  zers tór t  und s ie  geschwànger t .
Das so/ i  Deo hat te  dem Pr iester  ke ine Er f r i l lung br ingen kónnen:  -o io  f ïgac ia ,  mannon compagnia.D (62)

sebast iano war  von den Kar tàusern e ine Ar t  Vermi t t le r ro l le  zugedacht  worden:  Er  so l l ted ie  VersÓhnung mi t  den Inse lbewohnern bewirken und d ie  a l te  Schuld  sr ihnen. , ,  Dochder  s te inmetz  wi rd  ers t  dann zum Er lÓser ,  a ls  er  ta tsàch l ich das sch icksa l  chr is t i  te i l t , , :durch das unschuld ige Tragen unermess l ichen Le ides;  vor  a l lem aber  durch se inenste l lver t re tenden Kreuzweg,  den er  am Schluss der  Novel le  auf  s ich n immt.  1949 wid
dem halb to ten Sebast iano von den Mónchr
von nun an dem Jungen Fra Ciacom,
lnse lmadonna f r i r  d ie  Tour is ten behi l f l i ch
Cedàchtn is  ver lor ,  war  Ciacomo in  d ie  K
Armut  wegen,  sondern um vor  der  Er innerr
zu f l iehen.  Hin ter  den Mauern der  Kar tar
cedàchtn isses.D (96)  Doch d ie  Betàubung hà l t  n icht  an;  in  e iner  nácht l ichen Medi ta t ion
er fáhr t  C iacomo d ie  wel t  a ls  mi t le idend und t róstend,  so dass er  d ie  Kar tause ver lásst .
Damit wird der weg frei fr ir  die Erlósungstat Sebastianos. Am Fest der pietà del l , tsola
ersetzt er Fra Ciacomo als Tráger der Statue. In einer Ceste des Helfens und desMi t le ids  beug er  s ich unter  d ie  f t i r  ihn v ie l  zu schwere Last  und n immt den Kreuzweg
auf  s ich.  A ls  er  d ie  Last  n icht  mehr  t ragen kann und fà l l t ,  n immt ihn lmmacolata  a lslebendige Pie tà  in  ihre  Arme.  In  d iesem Augenbl ick  werden sebast iano Augenl icht  undcedáchtn is  neu geschenkt  und er  erkennt  se ine Braut  wieder .  FL i r  d ie  Inse lbewohner  is td ie  uAufers tehungu Sebast ianos"  e in  nMiraco loo ( l  16) ,  das jube lnd begr iss t  w i rd  unddie  langersehnte VersÓhnung zwischen der  Kar tause u 'nd der  Inse l  br in l t .  Der  Erzáhler
b le ib t  skept isch gegenr . iber  der  Deutung des Ere ign isses durch d ie  Inse lbewohner :nDenn in  wundern,  in  der  wundersehnzucht  und íwar tung f indet  der  Sulden -  ebenwie der  e insame Mensch in  Tráumerr  -  d ie  Hof fnung,  man kónne der  wi rk l ichke i t
ent f l iehen,  wenn s ie  zu Srausam is t . ,  ( l1B)  Dami t  b le ib t  -  i lber le i tend zum le tz ten Tei lunserer Erwàgungen - die Frage: Was proj izieren wir heute fr lr  SehnsLichte auf dieLebensweise der  Kar tàuser? Erzáhl t  f r l r  ur rs  d ie  Kar tause den Mythos vom parad ies,  indas wi r  vor  det r  Anforderungen der  manchmal  a l lzu gausamen wi rk l ichke i t  f l iehenmÓchter r?  Die  Kar tàr ' rser  se lber  haben e i r r  anderes Selb i tvers tàndnis ;  Cuigo l .  spr icht  ine inem Br ie f  von s ich a ls  dem uCer ingsten der  Diener  des Kreuzes in  der  Kar tauseo. . .

Herl ing,  a '  a.  O. 46:  "Er legte s ich hin,  wie es der Zrr ía l l  wol l te:  auf  b losser und harter  Erde unreretnenr herabhàngenden Felsen,  in kt ih len Hóhlen,  inr  cras zwischen Baunrwurzeln,  arr í  der hartencinsterdecke,  am l iebsten auf  dem warnren fe inkórnigen stranJl ies,  iàdoch niemals inr  Umkrers vonMenschenbehausungen."  -  Ngch der wohnrrngnahmJin oe,  rar tause,  " ln wirk l ichkei t  war e i  oamals,a ls er  inr  geduldigen Pi lgerschr i t t  d ie Insel  Lrm-kreiste,  v ie l  mehr Mónch gewesen als jetzt ,  da dieKar lause fur  ihn zunr Hafen und Hernr wurde. ,  (g5)
Vg l .  auch  Her l i ng ,  a .  a .  O .  g3  und  gB .
Zur Chr i Íusanalogievgl .  auch ebd.37: .Dornenkrone,.  Ferner ' l  02:  "Hoch t iber Hunderten vonKÓpfen schaule díe Madonna mit  ruhig schnrerz l ichem Bl ick n icht  auf  den sohn, sondern auf  oengebeLrgten Nacken (Sebast ianos) nr i t  seinenr Haarkr ingel  herab. ,
V g l .  e b d .  1 1 8
Cu igo  1 . ,  Ep is r .  de  v i ra  so l i ra r ia  |  (FC lO .  104 í . ) .
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5. Die Kartáuser in den Massenmedien

Die Kartàuser sind in den letzten Jahren fast zu einer Art nMedienrenner,,  Seworden.
Obwohl die Mónche selber - wie in den Reportagen immer wieder hervorgehoben
wird  -  an Publ iz i tà t  vó l l ig  des in teress ier t  s ind und den gróssten Tei l  der  Journa l is ten ab-
wimmeln, sind erstaunl ich viele, ausfr lhrl iche Reportagen Uber sie in Zeitungen und
populáren Zeitschri Í ten erschienen." Ausnahmslos jede Reportage beginnt mit der
Autoanfahrt ans Ende der Welt." Die Kartáuser also als letzter weisser Fleck auf der
Landkarte einer Zivi l isat ion, die jeden noch so verborgenen Urwaldstamm und jedes

Ceheimnis  im Mikro-  und Makrokosmos,  im Funkt ion ieren des Kórpers  und der  Seele
scheinbar entdeckt und erforscht hat. Die Entdeckungsreisenden ins Land der Kartáuser
fasziniert nicht nur die radikale Fremdheit dieser Welt," sondern auch dass die Kar-
táuser  ihr  Ceheimnis  dem Neugier igen le tz t l ich  n icht  pre isgeben;  d ie  Journa l is ten
kommen s ich a ls  oUneingeweihteo vor ,  haben das Cef t ih l ,  dass s ie  nnur  d ie  Schalen d ie-
ses Lebens zu bertihren vermógen.o'u

Zugleich spiegeln die Reportagen auch den Zeitgeist und den Erwartungshorizont, vor
welchem sie verfasst wurden. In den achtziger Jahren waren grr ine Anliegen noch vol l
im Trend und der monastische BegiÍf  der Askese erlebte damals eine plótzl iche Kon-
junktur in sákularem Umfeld. Eine Reportage von 1987 in der Zeitschri f t  CEO tràgI
denn auch den bezeichnenden Titel nDie Alternativen von Marienauu. Die Mónche
werden paral lel zu sonstigen Aussteigern gesehen, schon Bruno habe als * intel lektuel ler
Romantikero die Welt geflohen und in der Nachfolge von nJesu Apostelkommune) eine
Mónchsgemeinschaft gegrLindet. Kein Wunder, dass auch von *biologischem Wohneno
in der Kartause die Rede ist.  Insgesamt wird, in durchaus anerkennender Weise, der
asketische Aspekt stark betont: die (strengste Diszipl ino, der karge, vegetarische Spei-
senplan seien ein nstachel in dieser Welt des Lustgewinns.u Daneben íasziniert den

Journal isten, einen neingefleischten Atheisteno, aber auch die eigentl ich rel igióse
Dimension. nMystiku und uEkstaseo sind fr ir  ihn zentrale Stichworte. Seine Interpretat ion
des Schweigens der Mónche erinnert an den Kartáuserf i lm: (Um sich (Cott),  soweit es
Menschen móglich ist,  zu nàhern, schweigen sie fast unablássig, sogar die Selbst-
gespráche sind tabu.o"

In  den neunz iger  Jahren s ind d ie  gr r inen Themen passé,  Myst ik  und Inner l ichke i t  s ind
nun en vogue.  Das ze i tge is t ige K l ima is t  w ieder  re l ig ionsf reundl icher  geworden.  Die
Titel der Reportagen aus diesem Jahrzehnt àhneln sich denn auch auffál l ig: "Das Leben
als  grosses Cebetn,  uEin s t i l les  L icht  im Dunkelno,  nLeben in  Schweigen und
Einsamkeit, , ,  nDer Atem der Ewigkeit".  Bei den Reportern sprirt  man die Sehnsucht nach
einer Welt,  welche die rasende Zeitbeschleunigung unserer Tage nicht mitmacht und

' i  Meinen Ausfuhrungen l iegt  fo lgende, n icht  Ansprrrch auf  Vol ls tàndigkei t  beansprrrchende Auswahl
zugrunde: Rudi  Holzberger,  Kartáuser:  Die Al ternat iven von Mar ienau, in:  CEO Nr.  3 /  Márz 1987,
36-54;  Car loMeier,  Leben in Schweigen und Einsamkei t ,  in :  Der Brr ickenbauer Nr.51/22.  Dezember
1993,15-17;  Chr ist ian Schmidt ,  Kartáuser:  Das Leben als grosses Cebet,  in:  Beobachter Nr 3/  1996,
3G39; Daniel  Foppa, Der Atem der Ewigkei t .  Behutsame Einbl icke bei  den Kartàusern in der
Í re ibu rg lachen  Va lsa in te ,  i n :  NZZ 11 . /12 .  Apr i l  1998 ,15 ;  Lucas  Dep lazes ,  E in  s t i l l es  L i ch t  im
Dunkeln,  Einbl icke in den Al l tag der Kartàusermónche von La Valsainte,  in:  Bi . indner Zei tung /  Die
S0dostschweiz 25.  September 1999, o.  S.

"  Vgl .  z .B.  Schmidt ,  a.a.O. 36:  *Es gibt  keine Obergànge, Durchgànge und Auswege hier . ,
y  Ebd.:  *am Ufer zu f remden Cef i lden" (36), ,Wir  uberschrei ten eine Crenze. ,  (37) Holzberger,  a.a.O

3B: "Fremdkórper in d ieser umtr iebigen Welt , .
r8 Schmidt ,  a.a.O. 37 und 38.
" '  Schnr idt ,  a.a.O. 37 und 38.



aus dem universa len Ceschwàtz  und Làrm ausste ig t . , "  In  a l len Texten wi rd  deshalbhervorgehoben, dass die Kartáuser radikale MassenÀedienabstinenten sind. Ausdrrlcke
wie nEwigke i t ,  und *St i l les tehen der  Ze ib ,  tauchen immer wieder  auf ,  Und dami t  w i rdauch das Spr ichwor t  von der  n ie  re formier ten Kar tause mehrmals  ko lpor t ier t .  D ieRepor ter ,  obwohl  s ie  s ich z .T.  a ls  k i rchenfern bezeichnen,  nehmón mi t  v ie lWohlwol len und Fasz inat ion d ie  kontemplat ive und dami t  d ie  entscheidende
Dimension des Kartàuserlebens wahr. Sogar das stel lvertretende Beten wird alsRecht fer t igungsgund akzept ier t . ' '  Unvers tàndl ich is t  ihnen n icht  e twa das feh lende
soziale Engagement in der welt draussen, sondern der eigentl iche ae*eggrund fLlr dieEx is tenzform der  Mónche,  d ie  l iebende c laÀensbez iehunt*  mi t  demlebendig-gegenwàrt igen Cott Jesu Christ i .  Diese Erfahrung lasst sich" letzt l ich demAussenstehenden n icht  mi t - te i  len. . ,

6. Schlussbetrachtung

lch bin mir bewusst, dass die vorausgehenden Erwágungen und Beobachtungen zumNaythos der Kartàuser nur eher zufál l ige schlagl ichte; ,àin konnten. Zusàtzl iche Zeit-epochen wáren zu untersuchen, weitere Zeugnisse aus der oichtunfàinzubeziehen,
vor  a l lem konnte d ie  b i ldende Kunst  n icht  ber r icks icht ig t  werdenl  Aber  v ie l le icht
kÓnnen diese skizzenhaften Bemerkungen weitere und systematischere Forschungen
auf  d iesem Cebiet  anregen.

In  der  Rr- ickschau auf  d ie  untersuchten Zeugnisse ze ig t  s ich,  dass d ie  crundidee desKar táuser lebens,  nàml ich d ie  rad ika le  Absage an Aussenbez iehungen,  zug le ich inbesonderem Massen mythenbildend wirkte. Dór uythos konnte dabei nach zwei seiten
ausgelegt  werden:  entweder  d ie  Kar táuser  a ls  e ine geheimnisumwi t ter te ,  sp i r i tue l le  E l i teoder aber als engherzige Egoisten hinter der Fassáde der weltf lucht. Frjr  die Aussen-wahrnehmung der Kartáuser gi l t  das bekannte Wort aus Coethes Faust: oWas ihr denCeis t  der  Ze i ten he iss t ,  das is t  im Crund der  Herren e igner  ce is t ,  in  dem d ie  Ze i ten
sich bespiegeln.n (Faust l ,  vv. 577-7g) So bewund"r, idi" Zeitgenossen der erstenKar táuser  im 12.  Jh.  vor  a l lem deren s t renge Askese und Br icher l iebe.  Dengr t lna l ternat iven Journa l is ten der  achtz iger  Jahre dós 20.  Jh.  fasz in ier t  erneut  J i "  nrk" r "
der  weissen Eremi tenmónche,  wàhrend d ie  neunz iger  Jahre den Mythos der  Ewigke i thervorheben -  und doch n icht  an ihn g lauben konnei .
So mÓchte ich derrn  am Schluss meines Referats  den Vorsch lag machen,  c lass spr ich-wort Cartusia nurnquarn reforntata quia numquam deformata nicht als Ausdruck einerzu ent larvenden Ceschichtsver fá lschung zu nehmen,  wie  d ies Dom Jacques Dubois

'o  schmidt ,  a.a.o.  37:  (Des Pr iors)  Auígabe sei  es,  das Kloster  wei terhin so gut  aÍs mógl ich von derrasenden wel t  íernzuhal ten. ,  Meier ,  a.a.O.:  .Zei t  spie l t  h ier  in der Kartause keine Rol le. ,  ( .1 5) .  Foppa,a-.a 'O'  spr icht  vom ogeradezu als i r real  empÍundenen Lebensrhythmus, der innerhalb derKl ostermauern den Tagesablauf besti mnrt.,' '  Vg l .Me ie r ,  a .a .O .  16 .
"  Schmidt ,  a.  a.o.  39:  'Und je mehr wir  uber das Leben in La Valsainte er fuhren,  um so deut l ichererkannten wir ,  dass die wicht igste Frage unbeantwortet  UteiueÀ * l l roe '  Weshalb s ind die Mànnerhier? weshalb haben s ie s ich.diese stréngen Regeln aufer legr? von EntsagLrng hórten wir ,  von dersuche nach Einsamkei t  und der Vorberei iung aur das Paradles.  Doch das rónte al lzu bekannt inunseren Ohren.  Was wir  wissen wol l ten:  wie is t  das GlLick beschaffen,  wenn man s" in feO"n inschweigender Betrachtung verbr ingt? wir  nrussten akzept ieren,  dass nran nr i t  uns nicht  r iber d ieKunst  der Kontenrplat ion sprechen wol l te. ,
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OSB getan hat.o, lch denke, wer den Satz ursprr ingl ich formuliert hat, woll te damit nicht

behaJpten, bei den Kartáusern habe es gar nie Neuerungen gegeben und seien die

Cebráuche und Statuten nie verándert worden. Vielmehr drr ickt sich in dem Satz

zweierlei aus: Zunáchst die Erfahrung der Fremdheit im Kontakt mit den Kartáusern, sie

scheinen tatsàchl ich jedes Interesse an der sich laufend verándernden Welt verloren zu

haben und erscheinen so als geschichts- und zeitentnickt. Zweitens drt lckt der Satz die

auf die Kartáuser proj izierte Sehnsucht aus, es móge inmitten einer immer mehr ent-

gótterten Welt einen hei l igen Bezirk geben, eben ein Str lck Ewigkeit.  Der Mensch

Éraucht Utopien, um nicht an der Wirkl ichkeit zu verzweifeln. Doch die Kartáuser

f l iehen n ich i  vor  der  i rd ischen Wirk l ichke i t ,  sondern schauen ihr  v ie lmehr  rad ika l  ins

Auge, denn ihre Ewigkeit inmitten der Vergánglichkeit ist der menschgewordene und

gekieuzigte Cott: crux stat dum volvitur Orbis. Ob diesen tiefsten Sinn des Kartáuser-

lebens der Journal ist verstanden hat, der seine Reportage mit folgenden Worten

schl iesst: oDas Paradies auf Erden gibt es nichto, sagt der Prior und schl iesst mit dem

grossen Schlr issel die Eingangspforte auf: oDas Paradies gibt es nur im Himmel.oon

Jacques Dubois,  Certosin i  l l .  Osservazioni  cr i t iche nel  quadro del la stor ia monast ica generale:  DIP 2

69i5)  SO2B05; ferner James Hogg, Kartàuser,  in:  Kul turgeschichte der chr ist l ichen Orden in

Einzeldarstellungen, hrsg. v. P. Dinzelbacher u. J. Hogg, StuttgaÍl 1997 (KrÓners Taschenausgabe

450) 283f .  -  Dubois S0iweist  darauf  h in,  dass bis anhin eine Aufhel lung des Ursprungs wie auch

eine gent lgende Erklárung des Spruches fehle.
Meier .  a.a.O. 17.
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