
Die Kritik des Aberglaubens,
der lrrttimer und MiBbráuche

im Kult bei Cartusiensis

Das Irben und der literarische NachlaB des Jakob von Paradies gehóren mit Si-
cherheit nicht zu den unbekannten Kapiteln der Geschichte des kirchl ichen
Schrifttums des Spàtmittelalters. Dieser herausragende zisterziensische, spáter
kartáusische, Theologe und Prediger ist als Kritiker der hierarchischen Kirche, des
Klerus und des religiósen Lebens und gleichzeitig als ein stets um die Reform der
Kirche bemiihter Schriftsteller sowie als aufmerksamer Beobachter verschiedener
Formen des gesellschaftlichen Lebens bekannt. Seine Person weckte seit langenr
das Interesse der Forscher, das sich bis jetzt in vier umfangreichen Monographien
und vielen kleineren Arbeiten zeigte.l

Trotz der umfarrgreichen Sachli teratur gibt es noch viele weniger bekannte,
bis jetzt nur als Handschriften oder alte Drucke vorhandene Schriften Jakobs, die
die Aufmerksamkeit der Forscher verdienen. Die thematische Vielfalt  der von
dem Kartàusertheologen erórterten Fragen, deren Thenratik tibrigens vom Auf-
traggeber oder vom aktuellen AnlaB abhángig war, kann ftir Vertreter verschiede-

J. FIJALEK, Mistrz Jakub z Parady2a i uniwersytet krakowski w okresie soboru bazylejskiego,
Bd. l-2, Kraków 1900; L. MEER, Die Werke des Erf'urter Kartàusers Jakob von Jiiteborg in
ihrer handschrift l ichen Uberlief'erung, Mi.inster l9-55, in: Beitràge zur Ceschichte der Philo-
sophie und Theologie des Mittelalters, Bd. 37, H. 5.; D. MERTENS, Jacobus Carthusiensis.
Untersuchungen zur Rezeption der Werke des Kartàusers Jakob von Paradies (1381-1465),
Cóttingen I976 (Verótï'entlichungen des Max-Planck-lnstituts fÍ. ir Geschichte. 50) (Studien
zur Germania Sacra. l3) und letztens S. PonQasrct, Jakub zParadyLa, pogl4dy iteksty, War-
szawa 1994. Vy'eitere Literatur in: D. MenreNs, Jakob von Paradies, in: Die (leutsche Litera-
tur  des Mit te la l ters.  VerÍassrr ler ikon,  (2.  Auf l . ) ,  wei ter  z i t ier t  a ls VL2, 8d.4,2l9t t3,  S.47t t -
487; Dens., Jacobus Carthusiensis (wie oben), S.301-305; Jakub z Parady2a, Opuscula
ined i ta ,  hg .v .S .  Ponqnsx t ,  Warszawa 1978 ,  i n :  Tex tus  e t  s tud ia ,  Vo l .5 ,  S .2 l -27 ;  S .
DoBRzANowsKI, Jakub zParadyàa, in: Slownik polskich teologów katolickich, Bd.2, Lublin
1982, S. 109-119. Au8erdem vgl. auch: T. Szosrerc, Exempla i autorytety w kazaniach Jaku-
ba z Parady2a i Mikolaja z Blonia, in: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce póZnego
óredniowiecza.  Redakt ion B.  GeRever,  Wroclaw 1978, S.291-308; K.  Cónsrr .  Teologia
mistyczna Jakuba z Paradyàa, in: Roczniki Filozoflczne, Bd. 27 , H. I, 1979, S. 217-230; M.
Wl.oonRsxt, Ars moriendi w literaturze polskiej XV iXVI wieku, Kraków 1987; J. SroS,
Jakuba z ParadyLa teoria czlowieka. Przyklad ujgc arrtropologicznych kierunku dewttio ttto-
derna, in: Studia Paradyskie, 1993, Nr.3, S. t29-150; S. WtELcus, Sredniowieczna lacins-
kojgzyczna biblistyka polska, Lublin 1992, S. 
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Lublin 1995, S. 85-86, sowie letztens J. SroS, Edycja traktatu Jakuba zParacJyiaColkryuiunt
hominis ad animarum suam, in: Studia Paradyskie, Bd. 617 , 199611997,5.203-242.
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ner geisteswissenschaftlicher Gebiete, wie Philosophen, Theologen oder Histori-
ker, von Interesse sein. Die meisten von den tiber hundert gróBeren Arbeiten des
auBergewóhnlich produktiven Schriftstellers sind den schwerwiegenden Proble-
men seiner Gegenwart - dem GroBen Schisma und der Reform des Ordenslebens
- gewidmet" lhnen verdankt Jakob den Ruf eines der hervorragendsten Theologen
und Moralisten des Spátmittelalters. Einer der Tnitgenossen nannte ihn den ,,Ver-
mittler der Sittenlehre". Im Schatten dieser Themen bleiben die Arbeiten liber die
umfassende Problematik des religiósen Lebens der breiten Gesellschaftskreise und
vor allem Uber die verschiedenartigen MiBbráuche und Irrttimer im Kult, die von
den Theologen als superstitiones bezeichnet wurden2. Zu dieser Gruppe von
Schriften, die einen separaten Bereich im Schaffen des Autors bilden, záhlt man
gewóhnlich auch die zwei bis heute nur in Handschriften oder alten Drucken vor-
handenen umfangreichen Traktate Jakobs aus dem Bereich der Dámonologie De
apparitionibus animarum und De potestate daemonum'. Mit der letztgenannten
Abhandlung wollen wir uns in dem vorl iegenden Beitrag ni iher befassen.

Eine àhnliche Problematik finden wir auch in zahlreichen kleineren Aussagen
und in Fragmenten umfangreicherer Arbeiten, in denen der Kartàusertheologe
verschiedene suspekte, strittige und kontroverse Erscheinungen des religiósen
Irbens der Laien erórtert. Die Vielfalt der Interessen, sowie der Scharfsinn der
Beobachtungen sind bewundernswert, besonders wenn man bedenkt, daB der Au-
tor die schópferischste Zeit seines lrbens in Schweigsamkeit und Abgeschieden-
heit vom Alltag in der Erfurter Einsiedelei verbrachtea. Zu dieser Gruppe záhlen

2 Bis jetzt haben nur FIlrLEx, Jakub z Paradyàa (wie Anm. l), Bd. 2, 5.297-285 und L.
THoRNDTKE, A History of Magic and Experimental Science, 8d.4, New York 21953, S. 285-
291 in ihren heute schon klassischen Monographien diesen Problembereich der Schrifien Ja-
kobs erórtert.

3 Die Inhaltsangabe, das Verzeichnis der Handschriften und der Drucke De apparitionibus ani-
marum, vgl. FttlLer, Jakub zParadyàa (wie Anm. l), Bd. 2, S. 281-284: MeRrens, Jacobus
Carthusiensis (wie Anm. l),5.282-283; DERs., Jakob von Paradies (wie Anm. l), S.483;
Jakob z Paradyàa, Opuscula inedita (wie Anm. l), S. 39-41, Nr.12; MEIER, Jakob von JÍite-
borg (wie Anm. l), S. 58f., Nr. 70; THonNolre, History of Magic (wie Anm. 2), Bd. 4. S.
288-291; PoREBsKl, Jakub z ParadyLa (wie Anm. l), S.70-71, Nr.9. Das Verzeichnis des
Traktats De potestate daemonum ist unvollstàndig und verlangt nach weiteren Forschungen.
Gegenwártig umfa8t es 36 Kopien - verstreut in verschiedenen europàischen Bibliotheken.
Die einzelnen Signaturen wurden zusammengestellt von: Funtex, Jakub z Paradyia (wie
Anm. l) ,8d.2., S.280; MEIER, Jakob von Ji i teborg (wie Anm. l) ,  S.28-29, Nr.26; Jakub z
Parady2a, Opuscula inedita (wie Anm. l) ,  S.7l-71, Nr.66; MenreNs, Jacobus Cartusiensis
(wie Annr. l) ,  S. 278; DosnzruowSKt, Jakub zParadyàa (wie Anm. l) ,  S. l l5, Nr.74;M.
MnRrowsxt, Krakowskie dziela astronomiczne i wa2niejsze polonica óredniowieczne w rg.
kopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku, in: Biuletyn Biblioteki Jagielloískiej, 33, Nr.
ll2, 1983, S. l5; Polonica w rgkopisach bibliotek monachijskich, Redaktion J. Wouruy, M.
MARKowSKI, Z. KuKsEwtcz, Wroclaw 1969, S.87, 135; Polonica w Sredniowiecznych
rgkopisach bibliotek niemieckich: Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Eichstátt, Harburg,
Moguncja, Norymberga, Redaktion Z. TWLoDEK, Wroclaw 1974, S. l0; Ponqnsx.t, Jakub z
Parady2a (wie Anm. l), S. 74, Nr. 36. Als Quellengrundlage fiir alle Zitate des vorliegenden
Artikels diente die Handschrift der Bayerischen Staatsbibliothek in Mlinchen (weiter zitiert
a ls :Cod.Mi inchenSB) 18378, f .245 'o-272 'uvon l4T0,ers tammtausderBenedik t inerabte i
in Tegernsee (iste liber attinet monasterio Tegernsee).

4 MeleR, Jakob von Jiitebor-s (wie Anm. l), S. 8.
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Arbeiten von sehr heterogener Thematik. Einerseits betreffen sie die Diskussionen
tiber die strittigen Wallfahrten zum Heiligen Blut in Wilsnak oder, allgemeiner,
das Problem der Rechtgláubigkeit mancher Pilgerkulte, die wahren und falschen
Wunder, die Rolle der Heiligenbilder und die Reliquienverehrung in der Fróm-
migkeitspraxis der Glàubigen. Andererseits befassen sie sich mit der Móglichkeit
des Voraussagens der Zukunft und der Rechtglàubigkeit solcher Praktiken, mit
den. Fragen des strikten Einhaltens der Sonntage und der kirchlichen Feiertage,
mit dem Mahlen von Getreide, mit dem Sieden und Verkaufen von Salz an diesen
Tagen, sowie mit den seltener von den Theologen erórterten Problemen der Ver-
gntigungen und Tànzet. Diese Thematik des Jakob von Paradies, bis jetzt nur
schwach und selektiv behandelt, zeigt eine andere Seite der schóptèrischen Per-
sónlichkeit des kartàusischen Theologen. Trotz der vielfàltigen Probleme seiner
Tnit war Jakob imstande, auch weniger brisanten Angelegenheiten seine Auf-
merksamkeit zu schenken. Er zeigte die ftir groBe Reformatoren charakteristische
Fáhigkeit, auch das einfache, alltágliche Leben der simplíces, in seiner religiósen,
aber manchmal auch in seiner auBerrel igiósen Dimension zu beobachten.

In der bisherigen Literatur wurde háufig betont, daB der ungewóhnlich stark
ausgepràgte Kritizismus Jakobs von Paradies ihm oft Unannehmlichkeiten berei-
tete und vermutl ich auch der Grund tLir seinen Ubertr i t t  zur anderen Ordens-
obedienz war. Diese Haltung verwandelt sich manchmal in einen t iefen Pessi-
mismus angesichts der Hil f losigkeit gegentiber der inrnrer gróÍ3eren Krise in der
Kirche, sowie der Verbreitung der MiBstánde und Irrttimero. Jakob von Paradies
zweifelte nicht daran, daB neben den vielen negativen Erscheinungen in der Kir-
che seiner Z,eit auch die von ihm und den anderen Reformatoren angesprochene
Problematik der Irrttimer und MiBbráuche im offiziellen Kult ein Beweis der Kri-
se der christlichen Welt und der Frómmigkeit war. In dem Traktat De erroribus et
moribus christianorum modenlorum stellte er verbittert die rhetorische Frage:

,,'W'er kónnte heute behaupten, daB es unter den Christen keine Gótzenanbeter
gibt? Wenn einer Geld verl iert,  ei l t  er zv Wahrsargern und verlangt, daB sie ihm
den Dieb zeigen. Wenn dem anderen eine Mutter stirbt, fragt er die alte Frau, ob
er erlóst oder verdamnrt wird. Die Gefragte, gierig nach materiellen Vorteilen,
denkt sich Ltigen und Betriigereien aus, deutet Traiunre und sagt ja oder nein, ohne
zu wissen wovon sie eigentlich redet."'

Versuchen wir, anhand der ausgewáhlten Schriften Jakobs den Fragen nach-
zugehen, worin dieser Zensor des religiósen Irbens die Ursache ftir das tiberall
verbreitete Ubel sah, und welche Fehler er den Christen seiner Z,eit anrechnete.
Wie lautete seine Diagnose des Zustandes der Religiositát,  und welche Maí3nah-
men empfahl er? Der Autor selbst verheimlichte nicht, daB sie sichtbar und nicht
nur ihm bekannt seien, wenn er sich auf die Worte von Heinrich von Hessen be-

5 An dieser Stelle sollt man tblgende Schritten Jakobs von Paradies erwáhnen: De cognitione
eventuum futurorum, De erroribus et nnribus cltrisliattorunt nndcntot'utrt, De c'ott(crtationa

super cruore de Wilsnack, De chorea nota modicum,Tractatus de chorea et ceteris lutlis, De

celebrationes festivitatum, De causis deviationis religiosorunt.

6 Jakub zParadyLa, opuscula inedita (wie Anm. l) ,  S. l2f.

7 Jakub z ParadyLa, Wybór tekstów dotycz4cych reformy Koóciola, hg. v. S. PoR4nsxl, War-

szawa 1978, in: Textus et studia, 6, S. 305.
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rief und fragte: ,,Wer sonst, wenn nicht ein Tor, weiB nicht, warum in unseren
7*iten Gott mehr zt irnt als sonst und die Welt mit Unheil  peinigt?"8

Der kartáusische Theologe war sehr gut in den scholastischen Methoden der
Beweisftihrung und den Prinzipien der Aristotelischen Logik bewandert. Er berief
sich darauf, daB nichts ohne eine Ursache geschehe, und nach Ursachen zu su-
chen, bedeute, die Vernunft mit Nutzen einzusetzen. Er verurteilte alle, die zu
leichtfertig glauben und verschiedene suspekte Praktiken befiirworten, ohne sich
vorher nach ihren móglichen nati,irlichen Ursachen zu erkundigen. In der Kritik
der Pilgerfahrten nach Wilsnack behauptete er direkt, daB áhnliche Fehler und
Entstelfungen des Pilgertums de fonte caecitatís provenire nascuntur, scilicet aut
ex caecitatis intellectus aut ex infectione effictus, also aus Ignoranz resultiertene.
Die Unwissenheit,  an die er stándig erinnerte und vor der er die Gláubigen warnte,
ist seiner Meinung nach die Quelle des ganzen Ubels. Er fÍ.ihlte sich durchaus be-
fugt, das Bóse zu enthtillen, es anzuprangern und es in allen seinen Erscheinungen
und Schattierungen zu bekámpfen. Diesem Zweck sollten alle seine asketisch-
moralischen Abhandlungen dienen, vor allem der spektakuláre und umfangreiche
Traktat ,,Uber die Macht der Dàmonen". Bereits in der Einleitung dieser dámono-
logischen Abhandlung erklárte er, daB die Erkenntnis der Ursachen eine áuBerst
schwierige Angelegenheit sei und deshalb denjenigen vorbehalten bleibe, die
nicht nur mit dem theologischen Wissen, sondern auch mit der Naturphilosophie
vertraut sindl0. Der Erfurter Kartàuser prásentiert sich also als jemand, der ein
gelehrter Theologe und zugleich ein kompetenter Naturwissenschaftler ist: die
Naturphilosophie, auf die man sich stándig berufen sollte, lehrt uns die Naturge-
setze zu verstehen und die Dinge dieser Welt zu begreifen, die Theologie dage-
gen, die viele Wahrheiten vereint, schl ichtet Konfl ikte und vereint Gegensátzett.
Wer sind diese Menschen, die man fiir schuldig hàlt, scheint er weiter gefragt zu
haben und versuchte die Frage sofort zu beantworten. Es sind mit Sicherheit keine
gebildeten Menschen (sapientes), sondern im Gegenteil, es sind die minus eruditi
oder, wie es anderswo heiBt, magis imperítitz. Die Schàrfe seiner Kritik war
grundsátzlich gegen das einfache Volk gerichtetn also gegen die breiten Massen
der einfachen Gláubigen, unter denen er besonders die Rolle der Frauen und Kin-
der hervorhob13. Die Unkenntnis der Ursachen rufe bei den Massen des ungebil-

8 PoREBsrl,  Jakub zParady2a (wie Anm.7), S. 312.
9 PoREBsrt, Jakub z Paradyia (wie Anm. 7), S. 3 10.
l0 Dfficile valde est causas lrcrum scire, nisi ab hijs qui pariciam habent arcium philosophie

naturalis et praecipue sacre theologie;Cod. Mijnchen SB 18378, f.245-.
I I Philosophia eciam naturalis docet naturas rerum cognoscere, que non omnibus patent. Theo-

Iogia eciam in se muhas continet veritates, per quas simultates excluduntur; Cod. Miinchen
sB 18378. f .245"' .

12 Quibus minus eruditi seducuntur et putant aliquid numinis et diuinitatis inesse attribuentes
hoc demonibus, quod deo esset attribuendum aut e converso 1.".1 ldeo magis imperiti hijs oc-
cupantur, vt sunt vetule, kyci et ydiote. Non auten sapientes: Cod. Miinchen SB 18378,
f  .245 'b .

l3 Nam:;atltattas per tnulierent euam prinrc venenunt inJudit dampnacionis, nott per adam, quia

sapientissintus erat; Cod. Mi.inchen SB 18378, f. 245'0. Et tales divinaciones dyabolice et ar-
tes magice frequettcius.fiunt per vetulas insipiertes [...], quia pene omnis reliquias ydolatre
inuenit et adltuc pronrouere non cessct.t euilis, id est vetularumfatuitas. Vncle Paulus prolzibet
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deten Volkes eine falsche Bewunderung hervor, die der unmittelbare Grund der
beobachteten Fehler und Missbráuche seila. Nur das Wissen liber die Ursachen
verhindere die simple Bewunderung und schtitze davor, in Fehler zu vertirllen.
Aus der Bewunderung erwtichsen falsche Pilgerkulte und Wunder, Entstellungen
der Bi lder- und Reliquienverehrung, die der Theologe anláBlich der Diskussionen
i.iber die umstrittenen Pilgerfahrten nach Wilsnack tadelte, sowie die in den De
potestate daemonunr kritisierten supe rstitiotrcs.

In der Kri t ik der erstgenannten Fehler war der ALrtor Lrberzeugt, daB sich die
bei dem Volk beobachteten Tendenzen auf die fÍ.ir diese Gruppen der Gláubigen
charakteristischen Neigungen und religiósen Vorlieben auswirken, vor allem in
bezug auf die Wunder, denn populus inclinatus est ad miratione,n ex ndturu suu,
ideo facíle credit raritati, magis quam veritatits .ln De concentratione super cruo-
re de Wilsnack empfiehlt er, alle àhnlichen Fàlle von vermeintlichen Wrlndern
dem Urteil von gelehrten Doktoren zu iiberlassen: man solle sich nicht auf das
Urtei l  des Póbels verlassen, denn der Póbel nehme leichtgláubig die Wunder f t i r
die Wahrheiï. sine exuntincttiorr"'t'. Nicht selten konrrne es vor, clal.] die Ursachen
der Naturerscheinungen lediglich verborgen seien und nur aufgedeckt werden
mtiBten. Daher wtirden seltene r.rnd auBergewóhnliche Ereignis.se Lrngerechtt'ertigt
und vorei l ig f i i r  Wunder gehalten. Manchmal erstalrnt Jakobs durchaus vernl intt i-
ge Auffassung von Wundern. Die Treffsicherheit seiner Formulierungen und der
Scharfsinn seiner Beobachtung scheint den Anschauungen der modernen Medizin
und Logik nahe zu stehen. So erfahren wir, daB der Autor die vermeintlichen
wunderbaren Heilungen áhnlich beurteilte: Es komme oft vor, daB der menschli-
che Kórper, ohne Einwirkung der Wu.nder, aus eigener Kraft, fiihig sei, sich selbst
zu heilen". Jakob áuBerte auch die Uberzeugung, daB die angeblichen nirctculct
das Ergebnis einer Massenpsychose sein kónnen, wenn die an einem heil igen Ort
versammelten Kranken, von den Schreien des ungebildeten Volkes aninriert und
geleitet von dem groBen Verlangen nach Genesung, aufstehen und auf ihren ge-
brechl ichen Beinen laufen. Unter diesen Umsti inden und co,tcursu spir i tutt t  ct

mulierem docere et Loqui in ecclesia, quia facilioris inrpressiottis sunt propter nnlliciant
complexionis et minus vigent in racione et intellectu quant viri.[...] Sicur eciam instabiles et
mutabiles et persuasibiles, propter inconstanciam intellecti, ideo let,iter credunt: ebd.,
f  .264'uà. Àhnliches erzáhlt er t iber junge Miidchen, cl ie cr toluntptate eÍ uuuriciu sutr!  ul icnc,
que non sinunt nrcntent ad interiora reduci. Nec suttt pctssionibus innterse , t1ue intltediunt in-
teriorem speculacionen, und die sich deshalb nicht selten wie schwarze Bricke benehmen
(hirci nigri aut alias futrribiles specia,s); ebd., f. 270"'.

14 Cognitis enim rerunt causis inutirabilibus effectibus cessabit adntirctcio, vtique in eclipsi
solis et lune infulgere et tonituis et nrulijs nrctlteorologic'is intpressionibus, quctrum couse in
libris methereorum exprinru,,tur. Rustici vero no,t sctpietttes nirantur, ilon uu!(t,t tlttil>tts cutr-

se sunt note. Cum igitur praedicta genera supersticiortunt et alia sintilia; Cod. MUnclren SB

15
l 6

19378, f .245nu.
De erroribus, S. 306.
Non tamen passim credendum est vulgarium dictis, qui de facili asserunt aliquid niraculose

factum sine examinacione: De concertatione super cruore de Wilsnack, hg. v. J. FUnLex,
s .293.

17 Sunt ergo talia, quae sic natura corporis hunruni per se operatur etiam valde tlininute pro
mira<'ulis praedícandat Dc erroribu.s. S. 310

l .s5
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sanguinis ad cuput, sehen zu dieser Stunde selbst diejenigen, die vorher fast bl ind
gewesen sind, besser als vorherl8.

Eine solche str ikt rat ionale Krit ik der Fehler und MiBbráuche in der Fróm-
migkeit setzte Jakob in dem bereits erwáhnten Traktat De potestate daemonum
fort, in dem die Gruppen angegriffen werden, die abergláubische Praktiken aus-
.t iben. In diesem Fall ,  meinte der Theologe, werde die Unwissenheit,  die zu diesem
Aberglauben ft jhre, ein Náhrboden ft jr  Dámonen. Die wegen dieser Fehler be-
schuldigten Menschen seien leichter verft jhrbar und setzten sich der Gefahr ver-
hángnisvol ler Btindnisse mit Dámonen aus. Aus diesem Grund widmete Jakob
vermutl ich den dámonologischen Problemen den ersten Tei l  des Traktats De po-
testate daemonum und versuchte, auf diese Weise die quasi dámonische Ontoge-
nese des superst i t ionum zu erkláren. Er erlàuterte also der Reihe nach: das Wesen,
den Aufenthaltsort und die Handlungs- und Erkennungsmóglichkeit der Dámo-
nen, um im zweiten Tei l  die Symptome ihrer Wirkung zu besprechen. Hier legte
er auch, neben anderen, ftir unsere Erwàgungen weniger wichtigen Problemen, die
verschiedenen abergláubischen Praktiken und mantischen Ktinste der Menschen
dar le .

Bemerkenswert ist, daB unter den damals erórterten Problemen, auch die Fra-
ge der wahren und falschen Wunder zuri.ickkehrte2O. Es ist also nicht ausge-
schlossen, daB sich hier das fr l ihele Interesse des Autors f l i r  das Wunder von
Wilsnack widerspiegelt.  Jakob ist nicht weit t iber die damals formulierten Ansich-
ten hinaus gekommen. Er betonte jedoch, í ibr igens in Ubereinstimmung mit den
im Mittelalter gÍ i l t igen Vorstel lungen i iber die Diinronologie, daB die Dàmonen
nicht fàhig seien, die nati . i r l iche Ordnung der Welt aufzuheben. Sie seien also auch
nicht imstande, Wunder zu bewirken, die nur Gott móglich sind. Sie kónnen le-
diglich mirabilia verursachen und sie dann den Menschen als echte miracula vor-
geben. Auf diese Weise gel ingt es ihnen, die Gláubigen, besonders die einfachen
und gutgláubigen Menschen zu verf i lhren und zu betrt igen. Jakob erinnerte noch
einmal an den Standpunkt, den er in den frt iheren Abhandlungen vertreten hatte -

daB der Ursprung der ctdmirtuio in der Ignoranz liege2t. Unter BerLrfung auf Tho-
mas von Aquin empfiehlt  er, diesen Erscheinungen gegentiber sehr zuri ickhaltend

l8 De erroribus. S. 309f.
l9 Die einzelnen Kapitel stel l te schon FtRLer, Jakub z Paradyàa (wie Anm. l) ,  Bd. 2, S.280f.,

zusammen. In Cod. Mi.inchen SB 18378 ist die Aufteilune der einzelnen capitula wie fblet:
Capitulum I (Einleitung), f . 245"-245"b; II (De natura ingetoru* et receptacutis. eoruí),
f .245"b-246u"; III (De potencia et cognicione et voluntate demonum), f . 246'u-249n; lY (De
potencijs anime human), f .249'o-250""; V (Ad que et quanta potestas demonis se extendunt),
f . 250'"-269uo. Dieses Kapitel, das die Grundlage der vorliegenden Erwàgungen bildet, ist in
19 propositioles eingeteilt; VI (Adnirande demonunr experiencie il lusiones et astucie),
t.26g"b-2'/O"b; VII (De dentonum expulsiotte et cassacione maleficorum), f.27O'b-2'12'bi
C onc I us io, f . 27 2'n -27 3"' .

20 Capitulum V, propositio l0: Operacio ntiraculorunx verorum tant bonorum quam malorum
excedit Jhcultaten\ Cod. MÍjnihen SB I 8378, f. 258'"-259"u.

2l Et hoc pocius dici debent adntirattda, quant miracula. Sicut et co,ttingit, quod honn vruts facit
aliquod, quod cognicionem alterius excedit. Vnde consequit admiracio, alterius causam igno-
rantis. Et hoc demones possuntfacere miracula large sumendo:Cod. MÍinchen SB 18378, f.
259'u.
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zu bleiben und die Merkwtirdigkeiten und AuBergewóhnlichkeiten von den wirk-
lichen Wundern zu unterscheiden22. Jakobs Auslegung der einzelnen superstitio-
nes stutzt sich eindeutig auf die in der Suntma tlrcologica des Thomas von Aquin
ausgearbeitete Auffassung und Systematik des Aberglaubens2t. Der Autor wie-
derholte jedoch die tomistische Typologie des Aberglaubens nicht buchstliblich,
sondern er wáhlte einige Arten der okknlt ist ischen Praktiken. Einige der neunzehn
ausgewáhlten propositiones besprach der kartàusische Theologe genauer: ge-
schriebene Amulette und Zaubersprilche, ars notoria und das Wahrsagen anhand
von Beobachtung der Sterne, der Stimmen, der Vógel (auguriunt), der Tràume,
sowie das Auslosen. Im abschlieBenden Teil des Traktats folgen praktische
Ratschláge zur Vertreibung von Dámonen und zum Schutz vor Einwirkung des
ZaubeÍs'". In dem Absatz i.iber die abergliiubische Praktik der geschriebenen oder
gesprochenen Zauberformeln kritisierte der Autor besonders den Brauch, Anhiin-
ger mit beschriebenen Zetteln am Hals zLr tragen. Solche Anhr. inger wtirden irr
apotropàischer Absicht zum Schutz vor allem Ubel, vor Krankheiten bei Mensch
und Tier, vor Wólfen oder vor Ungeziefer, zur besseren Heilung der Wunden und
zur Linderung-der lriden wáhrend Operationen, wie bei der Entf'ernrlng von Ptèi-
len, getragen". Der Autor meinte wahrscheinl ich den in vielen Quellen l iber-
lieferten Brauch, flir magische Zwecke geschriebene Amulette anzufertigen, die in
der mittelalterlichen Terminolo gie characteres bzw. brevia heiBen26. In der Kritik

Cum igitur aliquos effectus insolitos fieri non nnx ad niracula est recurrenduttt, scd petrsa,r-
dum prinn, an quod verumfit aut fictunt; ebd., f. 258"b. Vgl auch Thomas von Ac;uin, Summa
theo log ica ,  hg .  v .  J . -P .  Mtcue ,  Par i s  1859 ,  Bd .  l ,  Pa rs  I ,  qu .  l l 0 ,4 .4 ,  S .  1500 t .
Zu dieser Aufïassung vgl. D. HnnN4eNtNc, Superstit io. Uberlief'erungs- und theoriegeschicht-
l iche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters, Ber-
l in 1979, S.  3 l l -317.  Die Auslegung der Aberglauben bei  Tlxrntas,  vul .  Surnrna theokrgica
(wie Anm. 22),Pars II. II, qu. 92-96, Bd. 3., S. 708-743.
Vgl .  Anm. 19.
Cod. Mt inchen SB 18378,f .261'o.
Das Problem der Bezeichnung der verschiedenartigen Amulette in der Terminologie der

Quelfen erwágt unter anderem: HnRMerutnc, Superstit io (wie Anm. 23), 5.238-247 und N.
HARtNc, Charakteres. Signum. Signaculum, in: Scholastik, Vierteljahrschrift t i ir Theologie
und  Ph i losoph ie  30  (1955) ,  H .4 ,  S .481-512  (31 )  1956 ,  H . l .  S .42 -70 ,  182-212 ,  sow ie
DERs., St. Augustine's use of the word character, in: Mediaeval Studies l4 (1952), S.79-97.
Vgl .  auch H. Ch. LeR, Mater ia ls,  S.  162-17O; Ch. DnxElvULLER, Amulet t ,  in :  Lexikon des
Mittefafters, Bd.2 (1983) S. 564-566; A. JAcoBY, Charactere, in: Handwórterbuclr des
deutschen Aberglaubens (weiter zitiert als HddA), Bd. 2, Berlin und Leipzig 1929, S. 24ï1.;8.
Horruexu-KReyen, Breve,  ebd. ,  Bd. l . ,  S.  1573-1574; DuClrucE, Glossar ium mediae et  in-
famiae latinitatis, Bd. 2, Paris 1937, S. 158 (Caragus), S. 287 (Churucteres nrugici). Zun'r
Thema der christl ichen Amulette vgl. auch A. FRANz, Die kirchlichen Benediktionen im Mir
telalter, Bd.2, Freiburg im Breisgau 1909, S. 435438: R. H. RonstNs, The Encyclopedia of
witchcraft and demonology, New York 1959, S. 395-307; C. F. BUHmR, Prayers and charms
in certain Middle English scrolls, in: Speculum 39 (1964), 5.270_278; R. KIECKHEFFER,
Magic in the Middle Ages, Cambridge 1990, S. 69-80; V. L J. Flnr, The rise of magic in
early medieaval Europe, Princeton-New Jersey 1991, S. 243-248,301-304. Au8erdern iiber
áhnliche Amulette in der polnischen Folklore: R. GlNszYNlEc, Studya do dziejów magii. I.
Pas magiczny, in: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Abteilung I, Band 6,
Lwów 1922; J. S. BvsrnoN, Charakternicy, in: Studia staropolskie. Ksipga pamizltkowa ku
czci Aleksandra Briicknera, Kraków 1928, S. l9l-197; T. SewEnvN, Stropolska grafika lu-
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dieser Praktiken mahnte der Theologe, daB lediglich das Vertrauen in die Vorse-
hung Gottes eine Hoffnung auf Genesung bringe. Die Zauberspriiche oder Buch-
staben in Amuletten besáBen von Natur aus keine therapeutischen Kràfte und sei-
en wirkungslos. Jakob miBbilligte, daB man - wie es tiblich war - zu den Zauber-
sprtichen oder ,,Charakteren" heilige Wórter hinzufi.igte, um ihre Wirkung zu ver-
stàrken. Zur I l lustrat ion dieser beanstandeten Praktiken nannte er als Beispiele
Fragmente kirchlicher Benediktionen: Per inutrnacionem Christi, per viscera
misericordie dei, per sunguinem sudorem, per vulnera Christi, den Bibelvers aus
dem Johannesevangelium | ,l: In principio erat verhum, und sogar den vollstándi-
gen Text des Pater noster. Das alles geschehe durch die Aufhetzung des Teufels,
der versuche, die Menschen zur Idolatrie zu verfi.ihren27.

Aus áhnlichen Gri.inden lehnte der Kartáusertheologe die Aneignung von
Wissen durch Beobachtung der signa impertinencia ab, denn diese unheilverktin-
denden Tnichen ftihrten nur zu falschen Schli.issen. Das wahre Wissen erreiche
man durch die Erkenntnis der Ursachen. Jakob berief sich hier auf Fálle von Be-
sessenen, die ihnen fremde Sprachen gebrauchten und liber ein V/issen verftigten,
das sie nie erworben hatten. Er erklárte, daB dieses per artem notoria geschehe,
denn in Wirklichkeit wi.jrden Diimonen dr.rrch ihre Lippen sprechentt. Er leugnete
jedoch nicht, daB Dàmonen dank ihrer Fáhigkeit sich einige Fakten anzueignen
und sie im Gedáchtnis zu bewahren imstande seien, bestimmtes Wissen ar.rf  diese
Weise an andere, z. B. an Hàretiker weiterzugeben2e. Jakob meinte damit ein Wis-
sen sachlichen Wertes, das gewissermaBen verunreinigt sei und nicht zur Er-
kenntnis ftihren kónne, sondern im Gegenteil nur zu lrrttimern. Der gelehrte Scho-
lastiker, der konsequent jede Form von Ignoranz verurteilte, machte hier eine
Ausnahme und erklàrte, daB in diesem Falle die Unwissenheit wertvoller sei als

dowa, Warszawa 1956, S. l6lt N. Z. Wnrczv, Karawaka. Z dziejów kultury religijnej w
Polsce, in: Nasza PrzeszloSc, Bd. 68, 1987, S. 233-245.
Cod. Miinchen SB 183?8, t.261'". Uber den MiRbrauch von Bibelversen und kirchlichen
Benediktionen zu magischen Zielen vgl. J. KurpeR, Das Aberglaubenverzeichnis des Anto-
nin von Florenz, in: Mitteilungen fi ir schlesische Gesellschatt ti. ir Volkskunde 2l (1919),
S.97-l0l;Dens., Das Cebet im Zauberglauben des Mittelalters. Aus schlesischen Quellen,
ebd.  Bd.9 (1907),  S.5-41;  Dens. ,  Volkskundl iches in a l tschlesischen Gebetbt ichern,  ebd. ,
Bd. l8 (1916), S. 34-70, dort auch viele Quellennachweise. Vgl. auBerdem A. JncosY, Jo-
hannisevangel ium, in:  HddA, Bd.4,  1931, S.731-733; DERs.,  Bib l ische Worte im Zauber,
Bd.  l ,  1928, S.  1225f.  sowie K.  RuH, Johannes-Evangel ium l ,  l -14,  in:  VL2, Bd.4,  Ber l in-
New York 1983, S. 830-832; H.-H. SreluHoFF, Contra caducum nnrbum. Spàtalthoch-
deutsche Zaubersegen gegen Fallsucht, in: Bd.2, S. 8-ll sowie A. GuRtewlc, Populjarnoje
bogoslovie i narodnaja religioznost'srednich vekov, in: Iz istorii kul'tury srednich vekov i
rozrozdeni ja,  Moskva 1976, S.65-91;  K.  ScHnetNeR, Volkst i iml iche Bibelmagie und volks-
sprachliche Bibellekti. ire, in: Volksreligion im hohen und spàten Mittelalter, hg v. P. DINZEL-
BAcHER und D. R. Bnuen, Paderborn, I990, S.329-373.
Vnde et per ora illiteratorum et laicorum auditi sutrt lingua latina allocuti, que tanrcn isti
obsessi non intelligere, se fatetur cessante demone per eos loquente; Cod. MÍinchen SB
18378, t .262"u.
Nec tamen dffitendum, qui demones in hereticis et peruersis seu arrepticiis multa possut t
ornatoria, facundiora et subtiliora loqui, [...] quia species in fantasia reseruata possunt ad
memoriam reducere et continere et subtilius quam alias homo sua propria virtute posset face-
re et audacia,n possunt inmirtere et limorem excluderei Cod. Mtinchen SB 18378, f. 262'u4.
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das anmaBende Wissen, das von Dámonen stamme3o. Er definierte das wahre
Wissen áuBerst modern - es entstehe seiner Meinung nach in Diskussion, in Kon-
frontat ion mit anderen Argumenten. In einer ungewóhnlich bi ldhaften und sugges-
tiven Metapher vergleicht er das wahre Wissen einer Glocke, die erst nach einem
Hammerschlag den reinen Ton hervorbringt3l,

In den weiteren Abschnitten des Traktats, námlich in seiner Kritik der Astro-
logie, zeigt sich eine ftir den Autor charakteristische Ambivalenz der Urteile. Ja-
kob bestritt den EinfluB der Sterne auf Naturerscheinungen wie Wetterverain-
derungen, Dtirre und Regen nicht. Er schlug sogar vor, so seltsame und aus der
Autopsie bekannte Beobachtungen, wie das Schwitzen von Eselsohren oder die
Verànderungen der Hundehaut vor dem Regen als Anzeichen dafi.ir gelten zu las-
sen32. Originel l  erscheinen seine weiteren Ausfi . ihrungen, in denen er den Einf luB
der Sterne als eine Ausnahmeerscheinung von verschiedenenr Wirkungsgrad
nennt, abhángig von der geographischen Lage, z.B.von Klima, Temperatur und
Luft. Es sei sicher, meinte er, daB die Sonne in Dazien anders als in Athiopien
scheine. Aus denselben Grtinden gebe es an verschiedenen Orten der Erde unter-
schiedliche Bodenschátze und verschiedene Ernteertràge, sogar das menschliche
lrben sei von upterschiedlicher Dauer'' ' '. Der Kern dieser Erwágungen ist die im
Mittelalter verbreitete Kritik der Astrologie, gestlitzt auf Aristotelische Physik.
Sie widerspricht dem EinfluB der Sterne auf den dem Menschen von Gott gegebe-
nen freien Wil len. Diejenigen unter seinen Zeitgenossen, die diese Dichotomie
des Weltal ls ablehnten und in seiner Struktur nur eine konsti tut ive Materie aner-
kannten, verneinten den Einf luB der Himmelskórper auf die Erde, vor al lem auf
den Menschen als psychophysisches Wesen. Man lehnte extreme Auffassungen ab
und hielt den EinfluB der Sterne auf das irdische lrben des Menschen nur bei der
kórperlichen Materie, also im anthropologischen Sinne auf den Kórper und die
Sinne des Menschen, ftir móglich. Der freie Wille wurde von diesem EinfluB aus-
geschlossen, der Mensch bewahrte seine gottgegebene Entscheidungsfreiheit3a.

30 Hy taliter errantes non perpendunt, quod vtilior est hunilis ignorancia, quant superba scien-
cia:  Cod. Mí. inchen SB 18378, f  .263'u.
Cod. Mi . inchen SB 18378, f .  266'b.
Cod. Miinchen SB 18378. f. 265'uu.
Neque eciam disposicio celestiunr corporum senrper eoclem nrcdo agit ilr rebus inferioribus,
sed secundum diversas qualitates et circuntstancicts. Sicut clistcurcict lot'i rturiut c.fJcc'ttts tluiu
sol non eundem habet in dacia effectum, que habet in ethiopia. Ita grossitcts nruterie, Jiigidi-
tas et caliditas et alia disposicio impedire possit celestis corporis e.ffectum; Cod. Mtinchen
sB 18378, f .266'b.
Vgl. S. SwteZnwsrt,Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, Bd. 6, Czlowiek, Warszawa
1983, S. 280-284. Zu diesem Thema vgl. auch M. MARKowsKt, Der Standpunkt der Gelehr-
ten des spáten Mittelalters und der Renaissance dem astrologischen Determinismus gegen-
i iber,  in:  Studia Mediewistyczne, Bd.  23,H.I ,  1984, S.  l l -44.  Jakob studier te in Krakau, das
damals ein bekanntes astrologisches Zentrum war. Deshalb kann man den Náhrboden seiner
Ansichten in den Diskussionen des Krakauer Milieus suchen. Vgl. J. ZATHEY, Per la storia
dell 'ambiente magico-astrologico a Cracovia del Quattrocento, in: Magia, astrologia e reli-
gione nel rinascimento. Convegno pollaco-italiano (Varsovia: 25.-27. settembre 1972), War-
szawa 1974, S.99-109;J.  KucHTA, Nauki ta jemne w Polsce w XV i  XVI wieku,  in:  Lud,  Bd.
27, 1928, S. 75-107; R. Bucnt, Nauki tajemne w dawnej Polsce, Wroclaw 1986, S. 99-l I I,
l l7-129; M. MARKowsrl, Repetitorium bio-bibliograficum astronomorum cracoviensium
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Ausgehend von diesen Prámissen lehnte Jakob aus der Beobachtung der Sterne
gewonnene Voraussagen der Zukunft des Menschen ab. Er war auch Gegner von
Horoskopen und verurteilte den Glauben an den Sternen-Determinismus, also an
das Schicksal. Letztendlich verbat er es auch, den Begriff fatum zu gebrauchen3s.

Ambivalent war auch seine Einstellung zur Wahrsagerei anhahd von Vogel-
beobachtungen. Die Vógel, meinte er, unterlàgen wie al le Tiere dank ihres In-
stinkts nati.irlichen Ursachen und so auch der Einwirkung der Sterne und der Vor-
sehung Gottes. Es unterláge keinem Zweifel, schrieb er, daB das Quaken der Fró-
sche sowie das Schreien der Kràhen meistens einen Regen voraussagen wÍ.irde36.
GróBere Schwierigkeiten bereitete dem Theologen die Interpretation von schein-
bar belanglosen und prosaischen Ereignissen, wie das folgende, das er aus eigener
Erfahrung gekannt habe: Ein ehrwi.irdiger Herr erzáhlte ihm einst, daB er eines
Tages, zu Hause mit alltàglichen Dingen bescháftigt, plótzlich die Stimme eines
Spechtes vernahm, der mit seinem Schnabel einen groBen Llirm verursachte und
die Ruhe der Hausbewohner stórte. Er befahl dem Diener, den Vogel zu fangen.
Dieser erwiderte jedoch, daB man das nicht tun diirfe, denn der Vogel sei mit Si-
cherheit das Zeichen einer guten Botschaft. Die Voraussage des Dieners erfi.illte
sich, denn schon bald besuchten die Boten des Flirsten das Haus und brachten die
Botschaft, daB dem Herren ein hohes Amt am Hofe verliehen werde37. In der Be-
urteilung dieses Ereignisses blieb Jakob unentschlossen, denn seiner Meinung
nach kónnte dieses T.eichen sowohl von der Vorsehung Gottes als auch vom Teu-
fel gestammt haben3*. Mit Sicherheit jedoch m[.isse man solche Ereignisse als A-
berglauben einstufen, wenn keine kausativen Funktionen, also keine natt ir l ichen
Ursachen oder die Vorsehr;ng Gottes nachgewiesen werden kónnten.

Auch in der Ber-rrtei lr-rng der Traumdeutung Libernahm Jakob die zweideutige
Auffassung des Thomas von Aquin, laut dem die Tráume entweder von Gott
selbst oder aber von Dàmonen inspir iert sein kónnen. Die Unterscheidung ist in
diesem Falle einfach. Die Deutung der von Gott inspirierten Tráume ist selbstver-
stándlich erlaubt, wáhrend die Auslegung der von Dàmonen verursachten Tráume
verboten ist3e.

medi i  aevi ,  in:  Studia Mediewistyczne,8d.27,H. I ,  1990, S.  1 l -163;  S.  WtEr.cus,  Consi l ia
Stanislas de Scarbimiria contre I'astrologue Henri Bohemus, in: Studia Mediewistyczne, Bd.
25,H.|, 1988, S. 145-172. Zur mittelalterlichen Debatte iiber die Astrologie erschien kiirz-
lich: L. AcreRunru-Svoluen, History, prophecy and the stars. The christian astrology of Pi-
erre d 'Ai l ly  1350-1420, Pr inceton 1994, S.  2542.
Vnde ordinacio hunnnorum actuum, quorum principium est voluntas, soli deo attribui debet
quia ornn.ia diuitte prouidencie subduntur non constellacionibus celestibus et ideo prohibere
ne lrcc nontine fati communiter vtailtur', Cod. Miinclren SB 18378, f. 266*.
Vt ranarunt coaxacio, quando senciunt pluviam supenteniente; ebd., S. 266 vb. [...] ex natura-
li instínctu, puta signis ex ltoc, quod cornicula frequenter crocitat praedicat pluniam cit esse
venturam; Cod. Mtinchen SB | 8378, f .26'7'b.
Cod. Miinchen SB18378, t. 267'u'n.ImText des Traktats wird der Vogel als spicus bezeich-
net, aber die Exlinearglosse erklàrt an dieser Stelle a/ics picus specti.
Et hoc vtique diuino aut demoniaco instittctu.factum creditur tam in ave quan in interprete;
Cod. Miinchen SB I 83'18, t.267n.
EvenMm futurorunt praenosticatio, que fit per sontpnia quandoque est licita, quandoque vero
il l icita; Cod. Mtinclren SB I 8378, f. 267uu-o. Vgl. auch Thomas von Aquin, Suntma theologica,
I I ;  I I :  qu .95 ,  a .6 ,  5 .731-132 .
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ln seiner Auslegung des Aberglaubens ist Jakob von Paradies nicht originell. Er
setzt die lange literarische Tradition seiner herausragenden Vorgánger fort. Be-
sonders oft beruft er sich auf den hl. Augustin, Thomas von Aquin und auf Wil-
helm von Auvergne - den ersten Systematiker der mittelalterlichen Dámonologie
und den einflu8reichen KritikeÍ superstitionutttao. AuBerdem kann man in vielen
Fragmenten seines Traktates, wie schon Thorndike bemerkte, eindeutige Einfli.isse
der im 15. Jahrhundert sehr populáren Abhandh.rng De superstitionibu.s des Hei-
delberger Theologen und geblir t igen Schlesiers Nikolaus von Jauer (Jawor) fest-
stel lenar. Al lerdings enthált die Botschaft Jakobs von Paradies zuseitzl ich etwas
andere praktisch-pastorale Aspekte.

In der dargestellten Kritik der beanstandeten Praktiken konzentrierte sich der
Autor auf ausgewàhlte wahrsagerische Praktiken, deren Interpretation die gróBten
Probleme schaffte. Die nattjrliche Auslegung der Erscheinungen, die meistens fïr
Vorzeichen gehalten wurden, waren besonders verborgen, bzw. war die Wirkung
der Dàmonen in ihrem Falle besonders getarnt, und in der KonseqLrenz ist ihre
Interpretation zweideutig gewesen. Der Autor wlihlte diese Praktiken mit Absicht,
um die Unterschiede zwischen den komplizierten und fi.ir das ungeiibte Auge ver-
steckten Codes der Natur und den besonders trtigerischen" teut'lischen Ver-
ftihrungen zu zeigen, zur Warnung der Glàubigen, vor allenr der einfachen und
ungebildeten Menschen, vulgures et ydiote, die wegen ihrer Unwissenheit und
Unkenntnis der Naturphilosophie, sepius decipiuntur et cu(lruttt irt .1,/11!1ilricttrta2.
Die Absichten Jakobs und die klar gestellte, praktische Zielsetzung des Traktats
waren ftir sein ganzes Werk typisch. Dem kartáusischen Theologen ging es dar-
um, den Gliiubigen alique manducaciones ad cauendas dyabolicus superstitiones
auszulegenot. In den besprochenen Schriften ist sogar das BewuBtsein einer pasto-
ralen Mission gegentiber den Glàubigen und gegentiber manchen Geist l ichen
sptirbar. Kónnen diese einfachen Menschen ohne jegl iche Ausbildung al le diese
Irrt t imer durchschauen, fragte Jakobaa. Die Vortei le gingen doch immer von den
gróBeren zu den kleineren, erklárte er an einer anderen Stel leas. Weil  er selbst als
Klausurmónch keine direkte seelsorgerische Tátigkeit unter den Laien f i . ihren

Jakob beruft sich auf die Ansichten zur Dámonologie des hl. Augustins, vor allern in I)e c'ivi-
tate Dei,l ib. XXI, 6, sowie in De doctrina christiana, l ib. II, 20, auf Wilhelm von Auvergne,
in De fide et legibus, in: Opera omnia, Venetiis. Ex Ofïlcina Darniani Tnnari 1591, cap.
XXII-XXVII, S.63b-9lo,und De universo, Secunde partis, Pars III, cap. l-26, in: ebd., S.
957'-t0tzb.
THoRNoxe, History of Magic (wie Anm. 2), Bd. 4. S. 287" Zu der Abhandlung von Nikolaus
aus Jauer vgl. A. FnnNz, Der Magister Nikolaus Magni de Jawor. Ein Beitrag zu Literatur-
und Celehrtengeschichte des 14.  und 15.  Jahrhunderts,  Freiburg im Breisgau 1898, S.  l5 l -
196;  St .Byl ina,  L ic i tum-i l l ic i tum. Mikola j  z  Jawora o pobo2noSci  masowej i  zabobonach. in:
Kultura elitarna i kultura masowa w Polsce póánego Sreclniowiecza, Wroclaw 2978, S. 137-
153, sowie seit kurzem: K. BRACHA, Problematyka traktatu Mikolaja z Jawora De supersti-
tionibus ( 1405) (Dissertation); dort auch weitere Literaturangaben.
Cod. Miinchen SB 18378, f. 268"o.
Cod. Mt inchen SB 18378,f .272'o.
... quis verisimiliter posset evadere eos, praecipue sintplex populus sine litteris?; De errori-'
bus et moribas, S. 310.
... quia omnes sequuntur quaestum a maiore usque ad minimum: De erroribus et noribus,
s. 308.
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durfte, empfahl er anderen Geistlichen, vor allem Predigern und Seelsorgern, sol-

che lrrti,im eÍ zu erkennen und die Glàubigen aufzuklàrenou. Das ist jedoch nicht

die letzte SchluBfolgerung des Autors. Der Kartàusertheologe war dem Klerus

seiner Tnit gegentiber sehr kritisch, ja sogar skeptisch eingestellt. Wiederholen wir

also noch einmal zusammenfassend: Das Leitmotiv der Ansichten Jakobs von

Paradies ist die Herleitung der Irrti.imer und des moralischen Verfalls seiner Zeit

aus der Unwissenheit vor allem der Laien. Schlimmer sei es, wenn die Ignoranz

der Glliubigen vom Klerus nicht aufgeklárt werde. An dieser Stelle wird die Kritik

der Frómmigkeit der breiten Kreise der Laien zur Kritik der Haltungen und Ver-

haltensweisen des Klerus. Diese Einstellung ist charakteristisch fi.ir das reformato-

rische Schrifttum des Spàtmittelalters. Schon in dem frtjher genannten Traktat De

erroribus et moribus christianorum warf Jakob den gelehrten Doktoren vor, daB

sie wie die Hunde seien, die nicht bel len woll ten und Angst vor denen hàtten, die

die Hausbewohner beunruhigten und verfolgten, und daB sie den menschlichen

SÍ.inden gegentiber gleichgtiltig seien, wodurch sie den Gláubigen Schaden zuftig-

tena?. In der náchsten Abhandlung ,,Uber die Macht der Dàmonen" meinte Jakob,

daB viele zeitgenóssische Hirten nachlássig seien und anstatt die Kirche zu stár-
ken, zur Tnrsetzung ihrer Fundamente und letztendlich zu ihrem Verfall beitri.igen.

Sie seien auch nicht imstande, viele Fehler zu erkennen, vielmehr seien sie ihnen

selbst verfallen und verbreiteten sie weitera8. Der Theologe kniipfte hier an die in

vielen zeitgenóssischen Quellen bestát igte Betei l igung einiger Gruppen von Geist-

lichen, insbesondere des niederen Klerus, an manchen suspekten Praktiken an. Es

hat sich erwiesen, daB oft das niedrige Bildungsniveau des Klerus die religióse

Erosion der Laien fórderte. Tief im menschlichen BewuBtsein verankert, wurde

der traditionelle Glaubenskomplex in dieser Situation befestigt, anstatt in Verges-

senheit zu geratenae. Das alles fÍihrte unseren Autor zu einer pessimistischen

46 Sequitur item, quod multum expediret et iniciantibus et locis esse viros prudentes, qui talia
malefica cognoscere possunt et informare homines, predicatores et cottformes, qui sepius irt
hijs errare videntur et errorem alios immittere; De potestate demonum, Cod. Miinchen SB,
18378, r,272uo.

47 De erroribus et moribus. S. 308.
48 Quod sicut pastorcs ecclesie erant ceusa dilatacionis ecclesiastice, sic nostris temporibus

negligentes pastores sunt causa coartacionis ecclesie; De potestate demonum, Cod. Miinchen
SB 18378, f  .272"' ,  s.o. Anm.46.

49 Noch in De erroribus et moribus, S. 305 bekennt Jakob, daB non credant hi, qui dati sunt in
Iucem populorum, se sine grandi Die vindicta posse ista dissimilare. Vgl. HnnueNNc, Su-
perstitio (wie Anm. 23), S. 223, Anm.37, dort werden Bestimmungen der Synode gegen den
Aberglauben des Klerus zitiert. AuBerdem: J. Deuupnu, Reformy chrzeócijanstwa w XVI i
XVII wieku. Katolicyzm migdzy Lutrem a Wolterem, Bd. 2, Warszawa 1986, S. 217f.; F.
BoNNey, Autour de Jean Gerson, Opinions de théologiens sur les superstitions et la sorcelle-
rie au début du XVe siècle, in: Le Moyen Age26 (1971), Nr. l, S. 85-86: JuttcwnTn, Pries-
ter, in: HddA, Bd. 7, 1935136, S. 307-329; K. OuenlcH, Der katholische Geistliche im
Volksglauben, in: Mittei lungen der schlesischen Cesellschafi  f ïr  Volkskunde,8d.30, 1929,
S.90-105 und K. BRAcHA, Ein Heidelberger Inquisitionsverfahren gegen den Augustiner-
eremiten Werner von Friedberg (ll. Februar 1405) (im Druck) und D. HnRuennc, Contra
Paganos: Cegen die vom Dorf'e? Zum tlreologischen Hintergrund ethnologischer Begriff'e, in:
Jahrbuch fïr Volkskunde l9 (1996), S. 126-138. Herrn Prof'essor Dieter Harmening móchte
ich hier fiir die Ubersendung des genannten Artikels danken.

Die Kritik des Aberglaubens bei Jacobus Cartusiensis

Stimmung, ja sogar zu der Uberzeugung, daB es eine dekadente Epoche sei, in der
er lebe. In dem Traktat ,,Uber die lrrtUmer und Briiuche heutiger Christen" ver-
glich er diese Epoche der Geschichte des Christentums mit dem Greisenalter, in
dem alle begangenen Fehler der Ermtidung der Alten zugeschrieben werden, die
durch ihr triden und die Neigung zum Irrealen ein Chaos verursachen wiirden.
Im Greisenalter stiegen die das Leben erhaltenden geistigen Krifte, doch die Ver-
nunft schwanke, deshalb, schrieb Jakob weiter, kehrten die Gewohnheiten der
Kindheit zuruck-so.

Die anhand ausgewàhlter Schriften in allgemeinen Umrissen dargestellten
Ansichten des kartáusischen Theologen zu den verschiedenen Formen der sa-
perstitiones und MiBbràuche im Kult gehóren als eine unter vielen Stimmen zu
der damaligen Krit ik der Mi8bràuche und Fehler im off iziel len Kult und in der
privaten Frómmigkeit. Sie sind Ausdruck reformatorischer Bestrcbungen einiger
intellektueller Kreise in der Kirche, die versucht haben, die zeitgenóssische Reli-
giositàt von verschiedenen Praktiken zu befreien, in denen tiefe Frónrmigkeit nrit
magischem Denken vermischt war. Die Aufgabe der damals praktizierten Moral-
theologie, in der theoretische Disputationen und phi losophische Subti l i t l i ten keine
Rolle gespielt haben und die praktisch orientiert war, war eine Korrektur des breit
verstandenen religiósen lebens, also eine Korrektur dessen, was in der religiósen
Praxis der Gláubigen als falsch, abergláubisch oder hàretisch aufgefaBt wurde.
Jakob von Paradies war zweifellos ein herausragender Vertreter und Protagonist
dieser Richtung. Erzogen im reformatorischen Klima der Krakauer Universitàt,
beteiligte er sich, i.ibrigens áhnlich wie viele seiner Ordensbrtider, aktiv an dieser
Reformbewegung. Man darf nicht vergessen, daB iihnliche Ansichten u. a. Johan-
nes Hasen. Jakobs Konfrater in Erfurt und Dionisir.rs Rickel aus Roermond vertra-
tens l .

50 ... sapientiadecrescit et quasi itnpueriles nrores revocatturi De erroribus at nnribu.s. S.3ll.
5 I Vgl. D. MERTENS, Hagen, Johannes, in: VL2, Bd: 3, 198 I , S. 388-398, dort isr weirere Litera-

tur angegeben, sowie J. KLAPPER, Der Erfurter Kartàuser Johannes Hagen. Ein Refbrmtheo-
loge des 15. Jahrhunderts, T. I,Leipzig 1960, S. 43-:19 und M. A. ScHtulor, Dionisius der
Kartàuser, in: VL2, Bd. l, 1980, S. 166-178.


