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Memoria bei den Kartáusern -

Auswertungsmóglichheiten kartáusischer
Memorialquellen am Beispiel des Giitersteiner

Anniversars (15"-16. .Iahrhundert).

l .  Einleí tung

Der Hauptzweck der al lernreisten nr i t te la l ter l ichen Klostergr l inclLrn-uen r ,var ' -  t iar ' -
auf hat mit Blick auf die Kartáuser Hermann Josef Roth aufrnerksarn gernacht -

das dauerhafte Totengedenken in Messen und Gebeten f t i r  d ie St i f ter ' . 'Chr ist ine
Sauer brachte dies in ihrer Arbeit zu 'Stiftern und Klostergrt-indel'n' mit folgenden
Worten auf den Punkt: ,,Indem der benefactor einen Beitrag zum Bestand des
Iflosterlebens l ieferte, verpfl ichtete er durch diese Gabe die geistl iche Gerlein-
schaft  a ls seinem debi tor  zur Einlósung der Gegengabe in der Form der l i turgi-
schen Mernoria".t Di"r" Mennria einer móglichst tadellosen geistl ichen Gemein-
schaft gab dem Stifter zu Lebzeiten die Hoffnurrg, sein ungewisses Los inr Jen-
sei ts mógl ichst  zum Posi t iverr  zu wenden.

Die enorme soziale, wirtschaftl iche und kr-rltr-rrelle Beder,rtun-g der Jenseitsvor-
sorge im Mittelalter ist unbestritten. Deshalb hat sich das Augenmerk der For-
schung in den letzten Jahrzehnten verstárkt der Untersuchr"rng solcher Schriftgut-
typen zugewandt, die dem Gebetsgedenken dienten.' Die Zielsetzung eines der

Dieser Aufsatz entstand im Rahmen einer Dissertat ion zur Kartause GLi terste in,  in der das
Verhál tn is der St i f ter  zum l ( loster  brei ter  behandel t  wird.  Auch die kodikologische Untersu-
chung und die Auswertung der h ier  im Mit te lpunkt  stehenden Quel le werden dort  ausf t ihr l i -
cher c largestel l t ,  a ls es in d iesem Bei t rag rnógl ich war.  Deshalb sei  generel l  auf  d iese i rn Er-

schei  nen be-er i f  fbne Stud ie verwiesen.
H. RorH, Kartáuserspir i tual i tàt  arn Beispie l  der Kólner Kartáuser urn 1500. In:  Die Kólner
K a r t a u s e  u r n  1 5 0 0 ,  h g .  v o n  W .  S c H Á p t < E ,  K ó l n  1 9 9 1 ,  S . 2 1 3 - 2 2 4 ,  h i e r  S . 2 1 8 .
C .  SnusR,  Funda t io  und  Memor ia .  S t i f ï e r  und  K los te lg r i i nde r  i rn  B i l d  l l 00  b i s  1350  (=  Ver -

óf fent l ichungen des Max-Planck-Inst i tuts t ï r  Ceschichte 109),  Gott ingen 1993,5.22.

O. G. Ogxt-E, Memoria und Memoriali iberlieÍ'erung im fiÍ. ihen Mittelalter. In: Fri.jhmittelalter-

l iche Studien l0 (1976),  S.  70-95;  Memoria.  Der geschicht l iche Zeugniswert  des l i turgischen

Gedenkens im Mit te la l ter .  hg.  von K.  ScHtr . t to und J.  WoLLRscH, Mi. jnchen 1984; O. G. Oex-

le,  Memoria,  Memoria l i jber l ietèrung.  In:  LMA 6,  Sp.5l0-513;  Memoria in der Gesel lschaf i

des Mit te la l ters (= Veróf fent l ichungen des Max-Planck- lnst i tuts f i . i r  Ceschichte I  I  l ) ,  Cót t in-

gen 1994; A.  ANCENENDT, Geschichte der Rel ig iosi tát  inr  Mi t te la l ter ,  Darmstadt  1997, S.

7  t 2 - 7 1 3 .
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wichtigsten Forschungsprojekte war die Bereitstellung eines ,,kommentierten
Quellenwerks", das Einblick in das mit den Begriffen socieÍas und fraternitas
bezeichnete Beziehungsgeflecht von Personen und Personengruppen geben sollte.
J. Wollasch konnte 1994 exemplarisch Ertráge dieses Vorhabens benennen und
etwa zeigen, daB sich die ermittelten Netze von Gebetsverbriiderungen auch als
geistiges und polit isches Beziehungsgeflecht geistl icher Kommunitàten interpre-
tieren lieBen.a Zeitliche Schwerpunkte bildeten das frtihe und das beginnende
Hochmit te la l ter ,  wàhrend es um das Spátmit te la l ter  -  schon al le in was die durch
Editionen zur VerÍïgung stehende Textmenge anbelangt - schlechter bestellt
b l ieb.s

Neuere Untersuchungen, die nun auch diese Epoche zum Gegenstand hatten,
fragten indessen nicht in erster Linie nach dem Memorialschriftgut und der kom-
memorierenden Gemeinschaft. Vielmehr galt das Interesse der Stiftung als einer
Gesamtheit, die soziale Beziige von Stifter und Stiftung ebenso wie àsthetische
Ausdrucksformen, etwa anhand der Grabmáler, einschlieBt.ó Dies bot sich wohl
auch deshalb an, da gerade fi. ir das Spátmittelalter nach den Untersuchungen Jean-
Loup Lemaïtres ein signifikanter Wandel in Struktur und Inhalt des Memo-
rialschriftgr"rts festzustellen ist. Wáhrend dessen liturgische Funktion schwand,
erhielten ab dem 13. Jahrhundert die Nekrologeintragungen einen pragmatische-
ren Charakter, indem neben dem Namen der Schenker auch der Gegenstand von
Stiftungen festgehalten wurde. Der Nekrolog war schlieBlich, so Lemaitre, ,,réduit
au rang de document d'archives".7

Die vorliegende Untersuchung bescheidet sich damit, eine Memorialquelle
kartáusischer Provenienz vorzustellen und deren Auswertungsmóglichkeiten zu
untersuchen. Es handelt sich um das Anniversar der Kartause Gtiterstein in Wi.irt-
temberg, dessen Eintráge von der zweiten Hàlfte des 15. bis zum Beginn des 16.
Jahrhunderts reichen. Nach einem Blick auf die cura mortuorum bei den Kartàu-
sern und dem damit zLrsammenhángenden Schriftgut wird die Quelle vorgestellt.
In dem letzten Abschni t t  sol len Auswertungsmógl ichkei ten diskut ier t  werden.

J. Woul-nscH, Das Projekt 'Societas' und 'Fraternitas'. In: Memoria 1984 (wie Anm. 3),
s .  r  r -3 r .
Einen Uberblick zu neueren Editionen ti.ir den deutschsprachigen Raum verschafft W. Dor-
zAUER (Bearb.),  Quellenkunde zur deutschen Ceschichte im Spátmittelalter (1350-1500),
Darmstadt 1996, S. 458. Hier nicht erwàhnt: L FRRnrc, Das Totenbuch des Mainzer Domini-
kanerklosters (= Quellen und Forschungen zur Ceschichte des Dominikanerordens NF 3),
Ber l in  1993.
Vgl. neben der schon gcnannten Arbeit von SeueR, Fundatio und Memoria (wie Anm. 2),
auch K. SCHMID, Andacht und Stift. Zur Grabmalsplanung Kaiser Maximilians I. In: Memo-
ria 1984 (wie Anm.3), S.750-771 sowie H. Keup, Memoria und Selbstdarstellung. Die Stif-
tungen des burgundischen Kanzlers Rolin (- Beihefie zur Francia 30), Sigmaringen 1993.
J.-L. LevnltRe, Liber Capituli. Le livre du chapitre, des origines au XVI" siècle. In: Memoria
1984 (wie Anm. 3), S. 637.



Memoria bei den Kartàusern

2. Die ,,cura mortuorLtm" bei den Kartciusern

Die táglichen Messen und Gebetstibungen nehmen im Tagesablauf der Karti iuser
den vornehmsten Platz ein. Mit anderen Ordensgemeinschaften teilen die Kartáu-
ser die Eigenart, das Totenoffizium zusàtzlich zu dem im Verlauf der kanonischen
Stunden anfallenden Pensum im Konvent zu begehen.s Die wichtigste Quelle fÍir
das kartàusische Totengedenken sind die Ordensstatuten. In deren fr[ihester Fas-
sung, den Statuta Guígonls des 12. Jahrhunderts, stóBt man zunáchst auf das der
Totenmesse gewidmete Kapitel.e Der erste Absatz befaBt sich mit dem Officium
pro defunctis vníversis, also dem Totengedenken an dem von Odilo von Cluny
eingefÍ. ihrten Fest Allerseelen,r0 wie i. iberhaupt die Totenmesse bei den Karti iusern
von Cluny beeinfluBt war." Neb"n dieser MeBkommemoration fi ir alle Verstor-
benen war aber auch schon das Gedenken fl ir bestinrmte Personen, in erster Linie
fiir die verstorbenen Ordensbriider, vorgesehen. Die Statuten Guigos niihern sich
diesem Aspekt im 13. Kapitel tiber das Verfahren bei Todesfàllen innerhalb des
Klosters.'2 Im Fall des Ablebens eines Konventualen werden von dem herbei-
geeilten Prior mit zwei oder drei Brlidern beim Sterbenden die Heiligenlitanei, das
Vaterunser, Fiirbitten, f[inf festgelegte Psalmen sowie weitere Orationen abgehal-
ten. Darauf folgen Stundengebete und anschlieBend wiederum ein Psalter. Nach
der Leichenwaschung und der Bekleidung mit dem Totenhabit wird der Verstor-
bene auf einer Bahre in die Kirche gebracht. Dort wird seine Seele, von Psalnren
und Gebeten begleitet, Gott anempfohlen. Die Beerdigung soll am darauffolgen-
den Tag stattf inden. Unter Psalmengesaingen wird der Verstorbene zum Friedhof
getragen. Nach Einsegnung des Grabes durch den Priester wird der Tote hinein-
gelegt. Die Zeremonie findet ihren AbschluB mit dem Totengebet in der Kirche.
Die Statuten Guigos, die keine Sepultur in der Klosterkirche kennen, sehen die
Bestattung auf dem Friedhof der Kartause vor. Die Kirche ist hier aber der liturgi-
sche Mittelpunkt und ,umrahmt' zeitl ich gesehen die Beerdigungshandlung.

Mit der Beerdigung ist das Totengedenken selbstverstàndlich noch nicht be-
endet. Zur cura mortuorum gehórt nach den Gewohnheiten des Ordens die drei-
Bigtàgige Messe, das Tricennarium.'3 B.i dieser Messe, die im Winter nach der

8 RorH, Karti iu5sl5piritualitàt (wie Anm. l), S.218; H.M. Br-Uv, Wie lebt cler Karrl iuser' l In:
Die Kartáuser, hg. von M. ZRoNtrcRR, Kóln 1983, S.29-39, hier: S.30.

9 Statuta Guigonis, c[apitulum] ll. Benutzt wurde der reprographische Nachdruck der Basler
Ausgabe der Statuten, erschienen als Bd. 99 in der Reihe .Analecta Cartusiana [kí.inttig abge-
kiirzt mit ACl, hier: S. 21.

10 K. J. Menrc, DiemessliturgischeTotenehrung in derrómischen Kirche l. Teil, Stuttgart 1926,
S. 108-137; S.  HesqueNoPH, La mort  du moine au Moyen Age (F-XII 'Siècles) .  In:  Col lec-
tanea Cisterc iensia 53 (  199l) ,  S.229-231 ;  AuceNeNpr,  Rel i_eiosi tát  (wie Anrn.  3) .

I  I  MERK, Totenehrung (wie Anm. l0) ,  S.  72,  130.
12 Zum fblgenden: Statuta Cuigottis c. l3 (= AC 99, S. 22-24).
13 Ab ipso autem sepulture die vsque ad tricesintunt qruttidie pro eo non lunrcn in couuentu

missa cantatur, Statuta Cuigottis c. l4 (= AC 99, S.24) sowie The Chartae of the Carthusian
General Chapter, hg. von M. SARcENT und J. Hocc (= AC 100), Salzburg 1982-1985, ad an-
num 1452, S. l3l [ktinfi ig abgektirzt mit Cartae, Jahr, Seitenzaltl): Ortl inanrus quocl cluil ibet
monachus ... qui testimonio sui presidentis nostro Generali Capitulo ... honeste et laudabiliter
in obediencia Ordinis perseuerauerit usque ad mortem, habeat tricennarium defunctorum per

271

ln
1S
'.e.

rd
rls
e-
Ie
:h
I t

l ,

l -
,,Í
e
r l



272 Roland Deigendesch

Kapitelsmesse, im Sommer nach der Prim stattzufinden hatte,la sollte jeder Prie-
stermónch 50 Psalmen, jeder Laie aber 150 Vaterunser beten.r5 Nach der dreiBig-
tágigen Messe scll l te auch am Anniversctrium, dem Todestag des Ordensbruders,
eine Nlesse gehal ten werden, je nach Jahreszei t  vor oder nach der Pr im," '  

' f r icrn-

narium und Anniversurium perpetuum wurden als Monachatus bezeichnet. Die
Form des plenum cum psaLteriis tnorrctchatzs sah zursátzlich Psalmenrezitaticlnen
vor,  an deren Stel le auch je drei  zusátzl iche Messen treten konnten. ' t  Al le in fur
den Prior der GroBen Kartause war in der Tertia Compílatio ein duplex cum psal-
teri is monachat s vorgeschrieben.I8

Obwohl die Statuten Guigos ausdrÍ.icklich festlegen: níhil pro monacho plus
quam pro laico,le werden die weltl ichen Wohltáter nur eher beiláufig angespro-
chen -  d ie einschlágige Stel le ist  denn auch eher auf die Laienbr l ider im Orden als
auf die auBenstehenden Wohltáter zu bezieh.n"to Di . re werden jedoch im selben
Kapitel noch behandelt: Pro beneJ'octoribus vero nostris - excepta ass'idua com-
memoratione que sit sempe^r in precibus ecclesiastici fficii - penultima in omni-
bus agendis orutio rl icitur"' '  Die Ausbreitung des Ordens ebenso wie die zahlrei-
chen Stiftungen'' '  sorgten ft ir eine Zunahme dieses Gebetsgedenkens und machten
auch ausfi jhrl ichere Regelungen notwendig. Sowohl die SrartÍa Antiqua des 13.
Jahrhunderts als auch die Statuta Nova von 1368 belegen dies.2t Die extranei,

totum nostrum Ordinem exsoluendune. S.a. HesquENoPH, Mort (wie Anm. t0), S. 228 und F.
Sróu l rpn ,  D ie  Kar tause  Buxhe im l40 l -1803 ,  Te i l  l ,  Buxhe im 1974 ,  S .  464"Zur  Dre iB ig -
tages f r i s t  a l l geme in :  MERK,  To tenehrung  (w ie  Anm.  l 0 ) ,  S .35 ,89 -102 ;  A .  ANcErueNor ,
Missa specia l is .  In;  Fr Í jhrni t te la l ter l iche Studien l7 (1983),  5.200--202;  DERS",  Theologie und
L i tu rg ie  de r  rn i t t e la l te r l i chen  J 'o ten -Mernor ia .  [ n :  Menro r ia  1984  (w ie  Anm 3 ) ,  S .  l 7 l - -174 ,
I  86 .

l4  S ta ru raAn l iquc t  p fa rs ]  |  c .48  (=  AC 99 ,  S .  154) .

l 5  S ta tu ra  Nova  p .  I  c .  4  (=  AC 99 ,  S .  281)
l 6  , S t a t u t a G u i g o r t i s  c .  l 4 ( = A C 9 9 , S . 2 4 ) . D e r Z e i t p u n k t f t j r d a s ' l ' o t e n g e d e n k e n n a c h d e r P r i m

entspr icht  e iner wei t  verbrei teten Cewohnhei t ,  vgl .  P.  Honptels len,  Das Totengedáchtnis im
ofï ic ium capi tu l i .  In:  Studien und Mit te i lungen zur Geschichte des Benedikt inerordens und

seiner Zweige 70 (  1959),  S.  189-200 .  Zum jáhr l ichen Totengedenken al lgemein vgl .  MERK,
Totenehrung (wie Anm. l0) ,  S.  102-108.

1'7 Tertia compilatio c. 2 $ 20 (= AC 99, S. 339): Pro quolibet ex habentibus pLenum cunt psalte-

ri is monachatum debetur pro semel tricerurcriutn et atutiuersarium perpetuum. Et nihilominus

a quolibet l itterato debentur duo psalte ria vel pro quolibet psalterio tre,s misse. Pro habenti-

bus vero sirnplice monachatutn nulla de psaLteria facta mentione. Mónche ohne Priesterweihe

hatten auch beim norml len Tr icentrar iurz 50 Psalmen zu beten (vsl .  Anm. t5) .

l8 Tert ia contpiLat io c.2 *  2 l  (= AC 99,  S.  339).

l9 Statuta Cuigort is  c.  l4 (= AC 99,  S.  24)^
20 Dies wird an der entsprechenden Stel le der Statuta Ant iqua deut l ich:  Et  hac scienclunt :  quod

sine vila personarum acceplione pro omnihus defunctis rtostris monachis scilicet et conuersis
idem et par officium facimus" Nihil pro monacho plus quam pro Laico, vel pro prelato quam

pro subiecto; Statura Guigonis p. I c. 48 (= 4g 99, S. 155)"

21 Statuta Guigonis p.  I  c"  48"

22 Vgl .  dazu H. RUrntbic,  Zur Ceschichte der Kartausen in der Ordensprovinz Alemannia.  In:

D ie  Kar táuser  (w ie  Anm.8 ) ,  S "  139-167"  E rs tma ls  e rsch ienen  in :  H .  RUTHINc ,  Der  Kar táuser

Heinr ich Egher von Kalkar.  1328-"1408 (= Veróf Í .ent l ichungen des Max-Planck-Inst i tuts f i j r

Gesch ich te  l 8 ) ,  Có t t i ngen  196 '7 ,  S .  t9 -50 .
23 Statuta Atr t i t lua" p l ,  c  48-4t)  (= AC 99,  S.  154-160/.  De niss is t r icenrnr i i ,  anniuersarí i

conuentual is  et  pr iuct t i  ( . " . " ) ;  Statuta Nctva ,  p.  l ,c .  4 (= AC 99,  S.  280-285)"
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auBerhalb des Ordensverbandes stehende Wohltàter, finden immer ófter Erwáh-
nung, so wird etwa im 48. Kapitel der Statuta Antiqua gleichwertig von Misse
autem trícennaríi siue fratrum nostrorum siue extraneorum gesprochen. Die Car-
tae des Generalkapitels zeigen zur Gentige, daB sich sehr verdiente Gónner bald
dasselbe Gebetsgedenken zu verschaffen wu8ten, wie dies ftir die Briider i.iblich
war. So auch Herzog Philipp der Gute, der eine Messe im gesamten Orden erhielt.
In den Cartae von 1436 heiBt es: Pro illustrissirno domno domno duce burgundie
ac pro domna duxissa eius consorte qui se recommendant ordini et Jecerunt rnulta
bona diversis domíbus eiusdem ordinís dícatur in qualibet domo ordínís unu rnis-
sa de spiritu sancto.2a Am Ende des Mittelalters hatte sich damit ein Totengeden-
ken herausgebildet, das auch den extranei eine den Konventualen gleichwertige
Memoria in Aussicht stellte. Die Verleihung eines Monachats behielten die Statu-
ta Antiqua aber ausdrticklich dem Generalkapitel vor.

Unausweichlich entstand mit dem Aufschwung des Ordens auch das Problem
tiberbordender Gebetsverpflichtungen. Schon Guigo schrieb warnend: Raro clttilt-
pe hic missa [sc. pro benefactoribus] canitur quoniam precipue studíum et propo-
situm nostrum est silentío et solitudini celle ,rrrnrr.25 Immer wieder muBte das
Generalkapitel, deswegen einschreiten. Wlihrend die Stututct Anri.cluct die Verlei-
hung des Monachats dem Generalkapitel vorbehielten,2ó untersagten die Stututa
Nova eindringlich die Gewáhrung dar,rernder Kommenrorationen inr gesanrten Or-
den ohne Erlaubnis des Generalkapitels quia ex concessione perpetuorunx berteÍ'i-
ciorum spiritualium ordo noster nimium est grauarr,rs. Gerade die Jahrtage fÍ.ir
Nichtkonventualen, die auch als anniversaria privata und damit nicht im Konvent
begangen wurden, nahmen i.iberhand.27

Aus dem Gesagten wird klar, daB es fi.ir das Totengedenken eines Wohltáters
abgestufte Móglichkeiten gab, die dem MeB- und Gebetspensum der verstorbenen
Ordensbri. ider entsprechen konnten. Wenn ein Wohltáter, wie es besonders bei
adeligen Stiftungen iiblich war, im Kloster selbst oder gar in der Kirche bestattet
wurde,28 setzte das Gebetsgedenken bereits mit dem Totenofficium ein. Die Me-
moria erhielt mit der Gegenwart des Toten inmitten der Mónchsgemeinschaft eine
intensivierte, dauerhaftere Gestalt. Das Grabmal Lrntersti jtzte die Vergegenwiirt i-
gung des Toten und verwies gleichzeitig auf die zu erwartende Auferstehung des
Iribes.2e Gerhard Schmidt resiimierte im Hinblick auf die l iturgische Funktion
der Grabmáler: ,,Die fraglichen Bildwerke bezeugen nicht nur die schon vollzoge-

Cartae (wie Anm. l3) 1436, S. 144.
Statuta Guigonis c. l4 (- AC 99: l, S. 24.); vgl. dazu ANGENENDT, Missa specialis (wie Anm.
l3), S. 214-Zl5; H.M. Bt-Uu, Der hei l ige Bruno und die Entstehung des Kartàuserordens -
Die Bedeutung der Grande Chartreuse. ln: Kart i iuser in Franken, h-s. von M. Koulen, Wlirz-
burg 1996,  S.  I  l .
Statuta Antiqua p. I  c.49 $ l5 (= AC 99, S. 160).
Statuta Antiqua p. I  c. 48 (= 46 99, S. 155): Statuta Nova c.4 (= AC 99, S. 283, 285): s.a. J.
Hocc, Everyday Life in the Charterhouse in the fburteenth and fifieenth Centuries. In: Klós-
terliche Sachkultur des Spàtmittelalters. (= Veróffentlichungen des Instituts fiir mittelalter-
liche Realienkunde Osterreichs 3), Wien 1980, S. l3l.
Ein Uberblick iiber fijrstliche Grtindungen bis 1400 findet sich bei RUtHlNc, Ceschichte (wie
Anm.22).
ANGENENDT, Religiositát (wie Anm. 3), S. 693-694.
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nen liturgischen.,Akte, sondern sie reklamieren offenbar auch deren zuki.inftige
Wiederholung."-' '

Die Kartàuser waren bekanntlich auf gróBtmóglichen AbschluB von der Au-
Benwelt bedacht, so daB ein von adeligen Reprásentationsansprtichen diktierter
Totenkult naturgemáB in Konflikt mit den Grundsàtzen des Ordens geraten muBte.
Dies galt auch fi.ir die Anwesenheit von Verwandten des Toten beim, Jahrtags-
gedáchtnis. Frauen etwa durften das Kloster i.iberhaupt nicht betreten.r' Auch in
Gtiterstein, das ja eine gráfliche Grablege war, hatte man sich damit zu befassen.
In der Formularsammlung der Stuttgarter Sammelhandschrift Cod. theol. et phil.
4o78 findet sich auch eine am 17. Mai l45l f i, ir Gráfin Mechthild ausgestellte Ur-
kunde, wonach dieselbe einmal im Jahr, und zwar am Todestag ihres Gatten Lud-
wigs L, mit ihren Begleiterinnen die Kartause betreten durfte, um die Messe zu
hóren: Praeterea egregia et magnifica domina, quia deuocio vestra multum desi-
derat intrare domum Boní Lapidis (...) semel in anno, videlicet die obitus praefati
egregii dominí comitis consortis vestri, memorie recolende contemplacione vestra
vobis generose concedimus quatenus semel in anno die obitus praefati domini
dictam domum Boni Lapidis cum sex dominabus quas duxeritis eligendas et cum
alio decenti statu vestro intrare valeatis, cultum diuinum audire, missas celebrari

facere et alias deuociones spirituales exercere arJ consolacionem anime vestre.32
Die Bemtihungen Mechthilds um Zutritt zu den Jahrtagsmessen in GÍ.iterstein

belegen, daB die Wertschàtzung eines Ordenshauses eben auch mit der persónli-
chen Anteilnahme am liturgischen Gebetsgedenken ftir die eigene Familie zu-
sammenhàngt. Fiir die Teilnahme ihres Sohnes Eberhard V. besitzen wir móg-
licherweise ein beachtliches gegenstándliches Zeugnis. Es handelt sich um den
sogenannten Eberhardgebetsstuhl,^ der heute in der Amanduskirche Urach steht.
Den Forschungen Elisabeth Naus" zufolge soll derselbe urspriinglich fiir die Kar-
tause Gliterstein geschaffen worden sein. Trifft diese - allerdings nur schwer zu
erhánende - These zu, war die Teilnahme des Grafen an Messen und Gebeten in
GUterstein mit einem monumentalen und repràsentativen Rahmen versehen.
Durch Architektur, Inschrift und Emblem als herrschaftliches Symbol ausgewie-
sen, steht der Betstuhl den Grabdenkmálern, welche ihrerseits Herrschafts-
symbolik vermitteln,3a gleichwertig gegeni.iber. Nicht nur die Grabzeichen mit

G. Scttvnt, Typen und Bildmotive des spàtmittelalterlichen Monumentalgrabes, In: Skulp-
tur und Grabmal des Spàtmittelalters in Rom und ltalien, hg. von J. GaRvs und A.M" Roun-
NINI (- Publikationen des Historischen Instituts beim Osterreichischen Kulturinstitut in Rom
I.l0), Wien 1990, S. 25.
E. BRuen, Die Grenzen der Kartause oder die Kartàuser und die Frauen. In: Akten des II.
Internationalen Kongresses ftir Kartàuserforschung in der Kartause lttingen, hg. von M. FnUH
und J. CANz, Ittingen I995, S. 43-56.

32 Wi.irttembergische Landesbibliothek Stuttgart [kiinftig abgektirzt mit WLB] Cod. theol. et
phi l .  4"78, fbl.  120'.
E. Neu, Der Betstuhl des Crat'en Eberhard V. von Wiirttemberg (1459-1496) in der Aman-
duskirche zu Bad Urach, Stuttgart 1985; oles., Der Betstuhl. In: Die Amanduskirche in Bad
Urach, hg. von F. ScHtvlo, Sigmaringen 1990, S. 129-133.
R. DetcenoEscH, Gi.iterstein-Champmol-Mómpelgard. Zur Genese einer wijrttembergischen
Grablege des 15. Jahrhunderts. In: Wiirttemberg und Mómpelgard. 600 Jahre Begegnung, hg.
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3. Kartcittsische Kalendare und ,,Libri benefactorLrm"

Zur ordnungsgemáBen Begehung der Jahrtage war deren schrift l iche Fixierung
unerláBlich. Schon die Statuten Guigos und ebenso die Stututu Artticluct erwiihnen
in diesem Zusammenhang den Martyrolog.'"-Im 15. Jahrhundert scheint sich der
Begriff des Kalendars durchgesetzt zu haben.''o Erst jÍ.ingst publizierte Handschrif-
ten der Kartause Gaming belegen, daB in einem Ordenshaus mehrere Kalendare,
jeweils in liturgische Teite eingebettet, in Gebrauch waren.3e

Diese dienten selbstverstándlich nicht alle der Totenmemoria. Die von nrir -

keineswegs in repràsentativer Anzahl - eingesehenen Beispiele des 14. und frtihen
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ihren Gisants perpetuierten die Gegenwart der verstorbenen Stifter, sondern auch
die Anwesenheit ihrer Nachkommen bei den Totenmessen.

Der aufwendige Rahmen, in dem sich dies abspielte, stand indessen in kei-
nem Widerspruch zur aufrichtigen Frómmigkeit der Stifter. So umschrieb der Pri-
or der GroBen Kartause in seinem Schreiben von l45l am Ende denZweck der
Anwesenheit Mechthilds: ... cultum diuinum audire, ntissns celebruri .fhcere et
alias deuociones spirituales exercere ad consolacionem anime vestre.3S Mit der
consolatio, die durch die Teilnahme an der Messe erreicht wird, ist nicht zuletzt
die ,,memoriale Funktion" (G. Schmidt) der Grabmàler nach Thomas von Aquin
angesprochen: Bestárkung des Auferstehungsglaubens bei den Lebenden und Be-
fórderung des Gebets ftir die Toten.36

von S. LoReruz und P. RUcKERT (= Schriften zur sijdwestdeutschen Landeskunde 26). Stutt-
gart 1999, S. 89-105.
Wie Anm. 32.
ScHMIDT, Typen und Bildmotive (wie Anm. 30), S. 24.
(...) notatoque in martyrologio obitus eius die, Statuta Guigonis c. 14 (= AC 99, S. 24); in den
Statuta Antiqua p. I c. 47 1= 69 99, S. 153) wird auch der Eintrag der geschuldeten Gebete
gefordert: Scribitur autem tam breuis quam anniuersarium itt die obitu.s si utÍe contpletoriunt
obierit. Zum fblgenden allgemein: Len,tRtrRe, Liber capituli (wie Anm. 7), S. 626, 638.
Vgl. Cartae (wie Anm. 13) 1447, S.9: Er ideo Priore.r sint solliciti quod persolutio tricenna-
riorum ipsorum monacltatuum, et descrintio cutttiuersariorunt eorundent itt kulendariis cott-
uentualibus pro debito cortsciencie, et animarum defunctorum salute, fiat a ntodo diligenter.

[Unterstreichung durch den Verf.]. Eine - unvollstándige - Ubersicht kartáusischer Memo-
rialquel len, die leider die zeitgenóssischen Bezeichnungen in der Regel nicht nennen. f indet
sich in: A. GRuys, Cartusiana 8d.2, Paris 1977, S.40907. Die Liste beschránkt sich je-
doch auf franzósische und niederlàndische Kartausen. Eine fijr das Wiirzburger Jesuitenkolleg
gefertigte Abschrift des 17. Jhs. ist mit Calendarium seu Martyrologium ex Passionale
Carthusiae Herbipolensis tiberschrieben, vgl. Die Handschriften der Universitátsbibliothek
WÍirzburg 5, bearb. von H. THURN, Wiesbaden 1994, S. 103 (M.ch.q.96, Íbl. 374).
A. FrNcEnNAcEL, M. Rou,No, Mitteleuropàische Schulen I (ca. 1250-1350) (= Die illumi-
nierten Handschrifïen und Inkunabeln der Osterreichischen Nationalbibliothek Reihe l, Bd.
10.  Textbd. ) ,  Wien 1997,  S.  XXIV,  Nr .30,  S.8 l ;  Nr .  14 l -142,  S.337-339.  E inen náml ichen
Befund zeigt ein Sammelband aus der Kartause Montrieux, in dem ein Kalendar liturgischen
Texten, darunter dem Totenofïzium, vorangestellt ist (Paris, Bibliothèque National Ms latins
74t).
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15. Jahrhundertsao zetgen die in dieser Zeit gebráuchlichen Angaben zLtr Tages-
best immung: rómische wie numerisch-monatsweise Tagesbezeichnungen, fa l l -
weise die goldeneZahl sowie Sonntagsbuchstaben und Hei l igenfeste.  Die kartáu-
sischen Kalendare unterscheiden sich so in nichts von entsprechenden zei tgenós-

sischen Exemplaren anderer Provenienz.o' ln álteren Stlicl<en, wie einem Kólner
Kalendar (ÓNB Ser.  nova 4133),  scheint  der Hauptzweck eher dar in gelegen zu
haben, eine Orient ien-rng zur Begehr-rng der Hei l igenfeste zu erhal ten.  Beim Aggs-
bacher l (a lendar ium des 15. Jal i rhLrnderts (ONB Ser.  nova 3Bl l )  is t  h ingegen der
Schr i t t  L iber eine chronologische Orient ierurng hinaus schon l<lar er l<errnbar.  Der
kalendarische Teil entspricht im wesentlichen dem zeitr-iblichen Schema. Aller-
dings werden die Heil igenfeste seltener angegeben, und es finden sich l<nappe
Eintráge zu den an diesen Tagen Verstorbenen, die auch deren Wohltaten fÍ. jr das
Ordenshaus nennen . Die Zweckbestimmung dieser Quelle bringt bereits die Uber-
schrift Anniversaria Benefactorum auf der dem Januar gewidmeten Seite zum
Ausdruck.

Bei den KartàLrsern erforderten Notizen zu Jahrtagen fl ir die als extranei be-
zeichneten Wohltáter besondere Vorkehrungen, denn, so die StatLt ta Ant iqr-ra:  E;r-
tranei in nostro mnrtyrologio conuentuali non scribantur. Et si aliqui v.tclL4e hodie
scripti fcterit, alibi scribantur excepti.s illis de qoLibus concessLun.fuerit u cnpituLo
general i .a 'Gleichwohl sol len empfangene Wohltaten i rgendwo vermerkt  werden,
ne his quibus fuerint collata depereant.u-'

Jean-Loup Lemaitre, der den leider nicht im Original erhaltenen ,,Nekrolog"
der Kartause Glandier untersuchte, konnte eine ,,double série de notices" fest-
stel len,  d ie of fensicht l ich auf eine Trennung von Konventualen und Wohltàtern
hindeutet.*a Lernaitre erwog jedoch auch, daÍi es sich schlicht um stricke Llnter-
schiedl icher Zweckbest immung, etwa l i turgischer und eher archiv ischer Funl<t ion,
gehandel t  haben kónnte.  Ein Bl ick ar-r f  d ie Uber l ieferung anderer Háurser lehrt
aber, daÍJ es wohl tatsáchlich im Orden ganz allgemein eine Zweiteilung des Me-
morialschr i f tguts gegeben hat.  Die nahel iegendste Mógl ichkei t  wáre,  schl icht  e in
zweites Kalendar fl ir die extranei anzulegen. Vielfach wáhlten die Kartàuser aber
eine andersartig strukturierte Form der Aufzeichnung, die in den QLrellen als Liber
benefactorum erscheint. Auch in Giiterstein mr-rB ein solcher vorhanden gewesen
sein"a-5 Dieses ,,Wohltàterbuch", wie es etwa ftir das Basler,4ó das BuxheimeraT

40 Ósterre ichische Nat ionalbib l iothek Wien Ser ies nova 381 I  (Kartause Aggsbach),  4733 (Kar-

rause St .  Barbara bei  Kóln) ,  UB Salzburg Cod. l l63 (Kartause l t t ingen'?) ;  Kantonsarchiv Ba-

se l ,  Bes tand  Kar taus ,  Bd .  M.

4l  Zurn rn i t te l l l ter l ichen Kalencler  v-c l .  I ( .  Murz,  Der Kalender f i i r  Graf  EbeLhard i rn Bart  und

der Kalender von Regiomontanus.  Zwei  hernusragende Werke lhrer  Zei t .  In:  ZWLC 55
( r e 9 6 ) ,  s . 6 s - 9 1 .

42  S ta tu ta  An t iqua  p .  I  c .  49  $  l 1  (=  AC 99 ,  S .  160) .

43  S ta tu taAn t iqua  p .  I  c .49  $  17 .
44 J.-L.  LsuntrRe, Le nécrologe de la Chartreuse c le Clandier .  In:  Analecta Cartusiana 5 (1993),

s .  B3- r02
45 Sicher is t  d ieser und nicht ,  wie es in:  Wi i r t temberg im Spàtmit te la l ter ,  bearb.  von J.  FtscHpR,

P. AMELUNc und W. InreNrceun, Stut tgart  1985, S.  127 heiBt ,  der , ,Nekrolog" mit  c lem gut te-

ter  buch gemeint ,  in das nach einer 1467 ausgestel l ten Urkunde die Schenkung von l ( i rchen-

schátzen Mechthi lds an die Kartause eingetragen werden sol l te,  vgl .  Hauptstaatsarchiv Stut t -
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und - als Edition - auch fLir das Rligenwalderos OrdenshaLrs noch vorliegt, war
nicht kalendarisch, sondern nach Personen, hàufïg auch nach Orten geordnet und
enthielt, wie der Name schon sagt, die Wohltaten der Stifter f i ir das Kloster. Al-
lerdings geht daraus nicht unbedingt der Zeitpunkt eines Jahrtages, sondern eben
nur das Vorhandensein eines solchen hervor. Es wáre interessant. an einem Bei-
spiel wie Basel, wo beide Bticher noch vorliegen, zu priifen, ob bzw. wie Kalen-
dar und Wohltàterbuch zei t l ich aufeinander aufbauen. Hier kann wohl nur eine
Bewertung im Einzelfall erfolgen. Wie die Giitersteiner Quelle zeigÍ, wurden die
Verweise auf den Liber beneÍucrorurrr hàiufig nachgetragen, was eher l ' [ ir spiitere
Eintragungen in dem Wohltáterbnch splechen wl i rde.  Es kónnte s ich einfach so
verhal ten haben, daB Schenl<r"rngen testamentar isch odel  tats i ichl ich i r r  den letzten
Lebensjahren getàtigt wr.rrden, so daÍ3 sich eine fi 'Lihere Notiz irn Wohlti i terbuch
von vornherein nicht ergab.

Die verschiedenartige Struktur der beiden Memorialbticher setzt eigentlich
voraus, daB neben dem Liber benefactorum noch ein kalendarisch aufgebautes
Register existierte, das sicherstellte, daB alle Jahrtage zum richtigen Zeitpunkt
begangen wurden. Al lerdings zeigt  das Gt j tersteiner Beispiel ,  wie die Kart iuser
das Gebot der Ordenstatuten, extranei und OrdensleuÍe zu trennen, in ein und
demselben Buch umsetzten. Auf dieses Beispiel  sol l  nun nàher eingegangen wer-
den.

4. Das Giitersteiner Anniversar

Das ,,Gtitersteiner Anniversar" (der Begriff hat sich in der Forschung eingebi.irgert
und wird deshalb auch von mir beibehalten, obwohl es in der Sprache des Ordens
eben ein Kalendariunt ist) l iegt heute in der WÍ.irttembergischen Landesbibliothek
Stut tgart ,  wohin es nach lB02 aus dem Benedikt inerkloster Zwietal ten gelangt. .*"

gart  A 486 U 22.  Darauf  verweist  schon der Text  i rn Anniversar selbst :  Obi i t  i l lust t ' i : ; . r inrct

donina donina ntechthildis archiducissa uustrie 1482. Benefic'ia quare in l ibro benefactorunt

nostrorunt ,  WLB Cod. l is t .2o42l ,  lb l .  117".  Ein g i l t t t i terbucf t  wird nochnrals i rn Testarnent
Mechthi lds erwáhnt,  vgl .  J .  F ' tscHeR, Das Testament der Erzherzogin Mechthi ld von Oster-
re ich vom L Oktober l48l . ln:  Eberhard und Mechthi ld.  Untersuchungen zu Pol i t ik  und Kul-
tur  im ausgehenden Mit te la l ter ,  hg.  von H.-M. MnuRen (= Lebendige Vergangenhei t  l7) ,
S tu t tga r t  1994 ,  S .  l 3 l .
Kantonsarchiv Basel, Bestand Kartaus, Bd. L.
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Liber benefaclorum aus Buxheim (Hs. y 34). Vgl. SróHuren,

Kartause Buxheim (wie Anm. l3) ,  Tei l  3,  Buxheim 1976, S.268-273. SróulreR di f fèren-

z ier t  h ier  jedoch nicht  ausreichend die Schr i f tgutgat tungenl  so bezeichnet er  d ie -  mi t  unzu-
trefï 'ender Si-enatur versehene - Gijtersteiner Quelle ebenfalls als Liber benefactorunr, ebd.

A n m . 3 ,
H. LEvcrce (Hg.) ,  L ibeL benef ic io lurn Domus Corone Mar ie prope Ri . igenwalde 1406-1528.
Orts-  und Personenregister  von O. CnoreneND (-  Quel len zur Pommerschen Geschichte 5) ,

S te t t i n  1919 .  I ch  ve rdanke  d ie  Kenr r tn i s  de r  Que l le  denr  f reund l i chen  H inwe is  Dr .  P io t r  O-

linskis. Toruó.
J.  F.  MenzDoRF, Katalog der Bib l iothek der Benedict iner-Abtei  ZwieÍal ten.  In:  Inte l l igenz-

blat t  zum Serapaeum l9 (1858),  S.4l ;K.  Lórruen,  Die Handschr i Í ien des Klosters Zwietal -

ten,  Stut tgart  1933, S.40.  Die Ein l ieferung der Bt icher i iber  El lwangen nach Stut tgart  begann
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Es handel t  s ich um einen Pergamentband mit  e inem Einband aus dem 15. Jahr-
hundert ,  den Ernst  Kyr iss der , ,Werkstat t  Gl i terstein" zugewiesen hat.s0 Die Bin-
dung erfolgte nicht ehe die ersten Eintragungen erfolgt waren, so jedenfalls l ieBe
sich der durch Beschni t t  er fo lgte Textver lust  an einigen Stel len erklàren. Neben
den auch sonst in dieser Werkstatt nachweisbaren Einzelstempeln findet sich auf
dem vorderen Einbanddeckel der mit Lettern geprágte Titel Kalendarium mortuo-
rum. Die Lagenordnung ist ungestórt. Abgesehen von einem spáter eingel<lebten
Papierblatt handelt es sich um 23 Quaternionen und - als letzte Lage - um ein
Binio, welchem noch ein einzelnes Blatt beigebunden wurde. Diese Unregel-
máBigkeit am Ende des Bandes ergab sich durch das Personenregister (s. u.) an
dieser Stel le.

Das Anniversar ist  von zahlreichen Heinden l iberwiegend in got ischer Mi-
nuskel beschrieben, die selten den Rang einer Buchschrift erreicht. Trotz des
wertvollen Pergaments - alle anderen bekannten Blicher aus Gi-iterstein wurden
auf Papier geschr ieben -  wurde mit  kal l igraphischem Buchschmuck sehr zur i jck-
haltend verfahren. Lediglich die Monatsanfdnge (Kalenden) sind in der Hierarchie
der Schriften ausgezeichnet, doch entspricht dies dem Befund der meisten zeit-
gleichen Kalendare.-51 AuBerdem wurden wichtigere Eintràge, etwa zur kalendari-
schen Orientierung, in roter Tinte geschrieben. Dies hinterláBt sehr stark den Ein-
druck einer Gebraurchsschrift, der durch einen Blick auf die Texthánde noch be-
stàrkt wird.

Bis lang war es gánzl ich unklar,  wann das St i ick entstanden ist .  In der Quel le
f inden sich zwar zahl lose Datumsangaben, aber verstándl icherweise keine, die
iiber die Entstehungszeit der Handschrift Auskunft erteilt. Immerhin ist man sich
einig,  daB die Handschr i f t  nach der GrLindung des Hauses 1439, entstanden ist ,
obwohl sich auch solche Verstorbene darin finden, deren Wohltaten der Vor-
gángereinrichtung, einer Propstei des Klosters Zwiefalten, zugute kamen. Allein
dies zeigt schon, daB die Kartàuser eine Vorlage besessen haben mtissen, die an
einer Stelle auch explizit genannt wird (sic habetur in kalendario antiquott;. Di"
komplizierte und nur mit paláographischen Argumenten zu entscheidende Frage
der Datierung muB hier abgeki.irzt werden. Deutlich láBt sich der Eingriff einer
ersten Hand erkennen, die bis ca. 1410 tátig ist. Da eine groBe Zahl der von dieser
Hand eingetlagenen Jahrtage in falscher chronologischer Reihung erscheint, l iegt
der Gedanke nahe, den Zeitpunkt, von dem an diese Eintráge chronologisch kor-
rekt vorgenommen wurden, als terminr-rs post quem zu nehmen. Diese Uberlegung
wtirde die Anlage des Bandes um 1460/65 nahelegen. Das Ende der Laufzeit kann
hingegen recht genau mit dem Jahr 1533 angegeben werden. Zwei Jahre darauf
wurden die Gtitersteiner Mónche aus der Kartause vertrieben.

In seinem Hauptteil zergt jede Anniversarseite einen Tag im Jahr und ent-
spricht damit dem nach Lemaïtre seit dem 14. Jahrhundert nachweisbaren ,,cas

erst  1804, vgl .  H.  Huuvel ,  Eine Zwiefal ter  Bib l iotheksgeschichte.  In:  H.  J.  PnerscH (Hg.) ,

900  Jahre  Bened ik t i ne rab te i  Zw ie ta l ten ,  U lm 1989 .  S .  I  l 8 - l 2 l  .
50 E.  KyRtss,  Verzier te got ische Einbi inde im al ten deutschen Sprachgebiet ,  Bd.  l ,  Stut tgart

1 9 5 1 ,  S .  l 5 - 1 6 ;  B d . 2 . 1 ,  S t u t t g a r t  1 9 5 3 ,  S .  1 2 .
5 l  V g l .  A n m .  4 1 .

5 2  W L B  C o d .  h i s t . 2 u 4 2 t .  t b l . 8 7 " .
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extrême" dieser Schriftgutgattung.-53 Das kalendarische Formular, das dem schon
bekannten entspricht (s. o.), wird weitgehend einheitl ich durchgehalten. Lediglich
am Ende des Bandes zeigt sich der Schreiber etwas nachleissiger. Neben der rómi-
schen findet sich die monatsweise Záhlung der Tage in arabischen Ziffern. Au-
Berdem sind die Sonntagsburchstaben und Heil igenfeste angegeben. Das auffal-
lendste Merknral  is t  d ie hor izontale Tei lung des Blat ts.  In beiden Zonen f inden
sich die Namen der zu konrmenror ierenden Personen. Oben werden die ' regul i i r ' ,

aufgrund eines Rezesses des Generalkapi te ls einzr- tschreibenclert  Pet 'sot tet t  ge-
nannt. Dies sind die Ordensangehórigen, denn nach der Tertiu cotttpilutio stand
jedem Mónch, jeder Nonne und allen Konversen und Redditen eirr Tricennuriunt
im gesamten Orden zu. AuBerdem sind hier die besonders um den Orden verdien-

ten weltl ichen und geistl ichen Wohltáter vermerkt. Die Formttl iertrngen hier erin-

nern an diejenigen der Cartae, welche zweifellos als Vorlage geclient haben.sa

Eine wórt l iche Ubernahme ist  jedoch nicht  d ie Regel .  In der unteren Hi i l f te s ind
die Aruiversaria extranea eingetragen, also jene, die nach den Statuten in ein ei-
genes Buch geschr ieberr  werden sol l terr .  Es s ind die Wohlt i i ter ,  d ie eben rr t r r  Gi i -

terstein Schenkr-rngen zukorrmen l ieBen. Von dieser wei tgehend eingehal tenen

Trennung gibt  es nur wenige Abweiclrungen, aLrf  d ie es s ich aber in diesenr Rah-

men nicht  e inzugehen lohnt.
Neben dem Hauptteil gibt es ein - sicher erst spáter, wohl ab ca. I480 gefi ihr-

tes - Namensregister. Ein Findbehelf dieser Art scheint ein in solchen Quellen
durchaus ge-bràuchliches Hilfsmittel gewesen zu sein. Im Pendant aus der Kartau-

se Freiburg' ') etwa findet sich ebenfalls eines. Allerdings wurden in Gliterstein,

anders als in Freiburg, die Wohltàier nicht alphabetisch sondet'n nach Str,inden
(sacerdotes, nobiles, Ictici) und die Mónche nach Prioren, ProfeBmónchen, Kon-
versen, Redditen und Donaten getrenrrt ar-rfgefl ihrt.

Es sol l te eigent l ich gentàiB dem Cl iarakter der Quel le selbstverstàndl ich sein,
daB die hier Eingetragenen verstorben waren. Hàiuf ig f indet s ich auch expl iz i t  der

Zusa1z obi i t . Immer t r i f f t  jedocl t  e i r t  Eintrag post nnrterrr  t t ic l t t  zu.  Alrch inr  Ge-

samtorden war es móglich, durch besondere Verdienste einen Jahrtag pro vivi:; -

im Falle Phil ipps des Guten begegnete uns ein solcher bereits - zu erhalten.

Ganz sicher enthált das Giitersteiner Anniversar keine vollstándige Reihe der

Jahrtage. So wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, der Tod des Priors Benedikt

Eichel 
,: l52qs6 nicht vermerkt. Ob dieser Tatbestand auf Nachlàssigkeit oder das

Vorhandenr"in von weiteren Registern's7 zr-rrl ickzuftihren ist, mltB offen bleiben.

Die mangelnde Vol lstándigkei t  und die v ie len ar-rsgedehnten Angaben zum Ge-

genstand von Schenkungen sprechen eher gegen einen l i turgischen Gebrauch des

Jahrtagsbuchs. Das erwàhnte, an einer Stelle genannte Registrttm ecclesie kÓnnte

53 LEnaRtrRE, Liber Capituli (wie Anm. 7), 5.64'7.
54 vgf. clazu die Anweisung der Tertia conryilatio c'2 $ l3 (= 46 99' s' 337-338): Priores

infra quindecim dies postque a capitulo generali redierint aut charta receperitt describi fa'
ciant in kalendariis dontorum suarum anniuersaria per capitulunt illo attno cotrcessa.

55 General landesarchiv Kar lsruhe 64114.

56  Car tae  (w ie  Anm.  l 3 )  1524 ,  S .  3 l .

57 Darauf deutet die FoLmulierung forte nonfnl habet anniuersariunt q[uia] uacat itt registro

ecc les ie  au f  l b l .  159 'des  Ann ive rsa rs .
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als knapper gehaltene, kalendarisch aufgebaute Namensliste Grundlage zur Bege-
hung von Jahrtagen gewesen sein. Das Giitersteiner Anniversar kann damit als
gutes Beispiel fÍir die von Lemaïtre beschriebene Entwicklung der Memorial-
bti.h.t im ipáten Mittelalter dienen,58 deren Zweckbestimmung immer mehr der
Dokumentation von Besitz. EinfluB und Beziehuns zu bedeutenden Geschlechtern
diente.

5 . Ausw e rt un I smó g lic hke it en

Im Anniversar der Kartause Gtiterstein finden sich ca. 340 Personen, die direkt
mit dem Ordenshaus zu tun haben: 80 Kartáuser, l0 Benediktinermónche und ca.
250 Gónner, letztere tiberwiegend aus kartáusischer Znit. Mit den Gónnern und
den Konventualen anderer Háuser, deren Eintrag auf BeschluB des General-
kapitels erfolgt war, liegen schátzungsweise noch weitere 200-300 Namen vor.
Die Fiille des Materials láBt es angebracht erscheinen, tiber Auszáhlungen zu ver-
suchen, den Personenbestand zu strukturieren. Dabei kónnen ftir die Konven-
tualen im behandelten Zeitraum wichtige Angaben durch das verdienstvolle, von
James Hogg angestoBene Editionsunternehmen der Cartae des kartàusischen Ge-
neralkapitel s5e ergánzt werden.

Derartige Untersuchungen sind keineswegs neu, man denke nur an die vor-
bildliche Arbeit von Friedrich Stóhlker zu Buxheimó0 und die in mehreren Aufsàt-
zen publizierten Ergebnisse Gerhard Schlegels zu Rostock und Erfurt.6l Ich meine
aber, daB es auch abseits einer isolierten Hausgeschichte, in deren Rahmen diese
Untersuchung letztlich ebenfalls steht, durchaus Sinn macht, sich mit den Memo-
rialquellen einzelner Konvente zu befassen. Gerade die zentralistische Verfassung
des Kartàuserordens mit seinen festen Vorgaben auch zum Totengedenken er-
leichtert den Vergleich. Hierftr muB aber zunàchst ein Fundament in Form von
Einzelstudien gelegt werden.

5.I. Die Wohltciter

Die Eintragungen im Gtitersteiner Anniversar machen Angaben zu Todesjahr,

Herkunft und Stand der Verstorbenen, manchmal auch zum Gegenstand der

Schenkung, obwohl dies eigentlich Aufgabe des Liber benefactorum waÍ, auf das

háufig verwiesen wird. Selbstverstándlich sind nicht alle Angaben bei jedem

Konventualen oder Gónner vorhanden, so daB die Aussagen stets mit denselben

58 LevertRe, Liber Capitul i  (wie Anm. 7).
59 Vgl .  Anm. 13.
60 StóuLrceR, Kartause Buxheim (wie Anm. l3), Tei l4, Buxheim 1978.
6l G. ScuueceL, Der Nekrolog der Kartause Erfurt als Quelle ordensgeschichtlicher Forschung

(14.-18. Jh.).  In: Die Geschichte des Kartáuserordens Bd. I  (= AC 125), Salzburg 1991, S.
105-l l2; DERS., Universitàt und Kartause - Ehemalige Studenten und Professoren in nord-
deutschen Kartausen. In: Akten des II. Internationalen Kongresses (wie Anm. 31), S.67-85;
DERS., Benefaktoren norddeutscher Kartausen - Herkunft und Motive. In: Die Kartáuser und
das Heilige Rómische Reich Bd. I (= AC 140), Salzburg 1998, S. 122-133.
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Kautelen zu versehen sind, daB nàmlich die Datenbasis unvollstl indig ist. Er-
kenntnisleitendes Interesse ist der Wunsch zu kláren, ob sich an den Eintragungen
ein Konvents- oder ein Schenkerprofil des Hauses festmachen làBt. Dabei er-
schien es mir sinnvoll, die stàndische Differenzierung, die das Personenre_qister
am Ende des Buchs trifft, beizubehalten und vor allem die Wohltàter nach Kleri-
kern, Laien und Adeligen zu trennen. So ist es beispielsweise interessant zu erfah-
ren, ob bei der ftirstlichen Grtindung Gtiterstein der Hofdienst bei den Gónnern
eine besondere Rolle spielte. Dafiir sind sowohl die Adeligen als auch die biirger-
l ichen Amtleute relevant. In der Gruppe der Kleriker lassen sich Spezifika wie
Studium oder Patronatsverháltnisse herausarbeiten. Schlie8lich kónnen neben den
gruppenspezifischen Eigenschaften auch die generellen Fragestellungen nach órt-
l icher Herkunft, Chronologie der Schenkungen und sozialer Binnenstrukturierung
vergleichend betrachtet werden. o'

Unterteilt man zunáchst die Gruppe der Geistlichen mit 45 Personen nach der
regionalen Herkunft63 in zwei Gruppen, auf der einen Seite diejenigen, die in ei-
nem Umkreis von nicht mehr als 20 km um die Kartause wohnten, andererseits
die weiter entfernten, liberregionalen Schenker, so fállt zweierlei auf: Zunáchst
liegt, was wenig tiberraschen wird, die zahlenmàBige Dominanz auf Seiten der
regionalen Schenker. Andererseits ist bei der i.iberregionalen Klientel die stiindi-
sche Zuordnung differenzierter und die Universitàtsbildung der Gónner hàufïger.
Auch die entfernter liegenden Orte befinden sich zumeist in der Grafschaft Wtirt-
temberg. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind alle Kleriker in der Grafschaft
bepfrtindet, oder aber es bestanden verwandtschaftliche Bindungen zu Familien,
die sich in Diensten der Grafen nachweisen lassen. Dies legt die Vermutung nahe,
daB viele Stiftungen durch die Náhe zur Stifterfamilie Glitersteins angestoÍ3en
wurden. In einer Reihe von Orten mit Gtitersteiner Patronatsherrschaft wie Det-
tingen/Erms, Ehningen bei Bóblingen, Upfingen und Wittlingen (beide Landkreis
Reutlingen) ergeben sich auch sehr naheliegende Beziige der dortigen Geistlich-
keit zur Kartause.

Ts,itlich liegt der Schwerpunkt der Schenkungen deutlich auf den Íitihen und
mittleren Prioraten bis ca. 1490. Da hier aus pragmatischen Gri.inden die Todes-
daten herangezogen wurden, verschiebt sich die Gónnerschaft noch weiter nach
vorne. Weiter fállt auf, daB GÍiterstein nur in den allerwenigsten Herkunftsorten
eigene Rechte und Besitzungen hatte. Es ist auBerdem noch erwáhnenswert, daB
sich kaum Chorherren unter den geistlichen Gónnern f'anden.

Mit I 14 Eintrágen stellen die nichtadeligen Laien die umfangreichste Schen-
kergruppe der Kartause Gi.iterstein. Im chronologischen Profil entsprechen deren
Schenkungen weitgehend dem bei den Klerikern Beobachteten. Allerdings weisen
die Jahre um und kurz nach 1500 einige sehr reichhaltige Stiftungen auf, wie sie
sich zumindest bei den Klerikern nicht nachweisen lassen. So gab der Rottweiler
Btirger Johannes Bletz von Rotensteinoa 100 fl. und ebensoviel der wiirttem-

62 Im fblgenden wird lediglich eine Auswahl an Einzelergebnissen vorgelegt. Eine ausftihrliche-
re Analyse ist im Rahmen meiner Studie zur Kartause Ciiterstein vorgesehen.

63 Unter ,,Herkunfï" wird hier in erster Linie die Wirkungsstàtte eines Klerikers verstanden.

64 WLB Cod.hist.2"42l. fol. 102".
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bergische Kanzler Gregor Lamparter65, dem eine Sepultur in der Klosterkirche
zugesagt wurde. Ubertroffen wurden beide aber von dem in Blaubeuren bestatte-
ten Egidius Herwart aus Ulmóó, der 600 fl. fi.ir eineT*lle stiftete.

Der Aspekt der Herkunft ergibt zunàchst einen erwartungsgemáB hohen An-
teil wtirttembergischer Orte, in erster Linie solcher, die der Kartause benachbart
sind oder in denen sie mehr oder weniger ausgeprágte Rechte innehatte. Aus die-
sem Rahmen fallen lediglich Schenkergruppen aus zwei Stàdten heraus, Kirch-
heim unter Teck mit acht und Stuttgart mit sieben Personen. Eine zweite Gruppe,
und dies kann als Besonderheit der nichtadeligen Laien gelten, denn weder bei
den Klerikern noch bei den Adeligen kommt sie vor, entstammt schwàbischen
Reichsstádten. In erster Linie ist hier Ulm (8) zu nennen, aber auch Esslingen (l),
Reutlingen (2) und Rottweil (2). Bei den Adeligen schlieBlich scheint sehr viel
stàrker die persónliche Beziehung zu Haus und Land Wíirttemberg eine Rolle ge-
spielt zu haben als bei den btirgerlichen Laien. Dies zeigt sich nicht wie bei den
Klerikern an der lokalen Zuweisungi denn vielen ritterschaftl ichen Familien ge-
lang es im 15. Jahrhundert, sich der Landstandschaft in WÍirttemberg zu entzie-
hen. Eigenstàndige, kleinràumige Territorialbildungen widersprachen jedoch kei-
neswegs einer fallweise sehr engen Bindung an ein gróBeres Territorium. Hierftir
konnten I-ehensverháltnisse und, in diesem Fall gewichtiger, der Dienst ftir das
Grafenhaus verantwortlich sein.ó7 Die tiberwiegende Zahl der 24 neben dem Haus
Wtirttemberg genannten adeligen Familien standen zu den Grafen entweder in
einem Lehens- oder in einem Dienstverháltnis. Nattirlich gibt es hier auch bemer-
kenswerte Ausnahmen, so der Fall der nicht im Anniversar, jedoch urkundlich als
Gónnerin belegten Gráfin Agnes von Helfenstein.6s Bei ihr darf, nachdem sie
auch als Wohltáiterin Christgartens hervorgetreten ist, von einer Zuneigung zum
Kartáuserorden an sich ausgegangen werden, ohne daB eine Bindung an die Fami-
lie der fundatores Giitersteins eine Rolle gespielt hat. Alle anderen Gónner sind
aber in aller Regel mit dem Haus Wtirttemberg eng verbunden. Darunter finden
sich Ráte und Diener der Hófe zu Stuttgart und Urach ebenso wie Obervógte
wtirttembergischer Àmter.

Ein weiterer offensichtlicher Ankniipfungspunkt adeliger Gónner an die Kar-
tause ist die Nachbarschaft zu den Besitzungen Gtitersteins. Mit den Herren von
Lichtenstein, von Grafeneck, von Speth, den Schil l ing und den Schwenzli von
Hofen trifft dies etwa auf ein Viertel der Familien zu. Es lieBe sich hier natÍ.irlich
einwenden, daB die Nachbarschaft in diesen Fii l len erst durch die Schenkungs-
tàtigkeit eben dieser Familien zustande gekommen ist. Gerade hier, auf der
Schwábischen Alb, ist jedoch sehr alter Besitz des Hauses aus vorkartàusischer
Zeit auszumachen, der keineswegs ausschlieBlich Í.iber die genannten Hàuser an

wLB Cod.híst.20421, fol. 30" 
'12" 

l3l" 174'.
WLB Cod.hist" 2"421, fol. 177' .
H. HoFAcKER, Kanzlei und Regiment in Wtirttemberg im spàten Mittelalter, Diss. Ttibingen
1989,  S.  t3 | t45.
H. F. KenleR, Geschichte der Grafen von Helfenstein nach den Quellen dargestellt, Ulm
1840, S" 69, l l6-l17; T. ScttóN, Die Kartause Ciiterstein. In: Freiburger Diózesan-Archiv 26
(1898 ) ,  S .  t 60 .
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Gtiterstein gelangt ist. Die zeitl ich intensivste Schenkerphase liegt wie bei den
anderen Gruppen in den ersten Jahrzehnten nach Griindung der Kartause.

Sicher darf keine einfache Gleichung mit zwei Variablen 'Nàhe zum wtirt-
tembergischen, inbesondere Uracher Hof und 'Bereitschaft in der Kartause zu
stiften' aufgestellt werden. Wichtige Personen, die nicht als Gritersteiner Gónner
hervortraten, wie etwa der Hofmeister Graf Eberhards V., Hans von Bubenhof'en,
kónnen als Gegenbeispiel dienen. Aber inrrnerhin scheint die durch Leherr oder
Dienst bedingte Abhàngigkeit von den Grafen ein Faktor gewesen zu sein, der
Wohltaten des Adels an Giiterstein begtinstigte.

Ich denke, es wurde hinsichtl ich der Gtitersteiner Wohlti i ter hinreichend deut-
lich, daB sich sowohl gruppentibergreifend als auch gruppenspezifisch i.iber-
einstimmende Merkmale finden. Der Bezug zur Grafschaft, zur Familie der Stifter
der Kartause ist bei allen drei Gruppen von groBer Bedeutung. Am unabhiingig-
sten davon erwiesen sich die nichtadeligen Laien; eine náhere Untersuchung
kónnte beispielsweise danach fragen, ob dies mit der AuBenwirkung des Ordens,
welche ja i. iber die volkssprachlichen Texte aus dem Haus durchaus gegeben
*ar,un zusammenhàngt. Uberraschencl nrag ft ir clen Landeshistoriker sein, daB
Schenker, zumal wenn sie der Geistl ichkeit angehórten, sehr hiufig auch aus der
Stuttgarter Landeshii lfte kamen - ein Indiz dafl ir, daB Graf Ulrich V. als Mitstifter
der Kartause auch nach der Landesteilung von l44l/42 sehr stark inr BewuÍ.itsein
geblieben war?

5.2. Der Konvent

Im Falf der Konventualen fàllt es schon erheblich schwerer. iiber die reine Na-
mensnennung hinaus Merkmale zu benennen, da die Eintráge meist spàrlicher
sind. Andererseits kann hier sehr viel hliufiger die Uberlieferung der General-
kapitelsrezesse herangezogen werden. Ich móchte mich im folgenden vor allem
mit den chronologischen Auswertungsmóglichkeiten bescháftigen, denn hier be-
sitzen wir ft ir 99 von l0l Konventsmitgliedern Angaben.T" Zi"l sollte es sein, die
Konventsstárke Gtitersteins in diachroner Perspektive zu ermitteln, um hier das
bei den Gónnern gewonnene Bild ergànzen zu kónnen. Als Ausgangsdaten bieten
sich die Todesjahre der Konventualen an, da wir diese in den meisten Fállen ken-
nen.

W. SexnueR, Frtihneuhochdeutsche Schriften in Kartàuserbibliotheken (= Europàische Hoch-
schulschriften I.247 ), Frankfurt I 978, S. 96-98, I 3ó- I 3 8.
Hier wurden alle bekannten Ciitersteiner Konventualen einbezogen, also auch solche, die im
Anniversar gar nicht erscheinen.
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Tabelle l: Sterbejahre von Prof'eBmónchen (mit Prioren und hospites), Konversen, Donaten und

Redcl i tenTl

Sterbeiahr Mónche Konversen Donaten/Redditen gesamt

vor 1470 5 3 9
t 4 7 l - t 5 0 0 20 2 I 29
t 5 0 l - 1 5 3 0 25 I O a

J 38
nach 1530 l 4 8 23
qesamt 64 23 12 99

Mit dieser Ubersicht  s ind wir  selbstverstándl ich noch weit  von einem adàquaten
Abbi ld der Entwicklung entfernt ;  schl ieBl ich,  um ein Beispiel  zu nennen, besagen
die 38 zwischen l50l  urnd 1530 Verstorbenen wenig i iber die Bedeutung dieser
Per iode, solange man nicht  weiB, wie lange die Mónche im Konvent gelebt haben.
Ebensowenig darf  man aLrfgrund der spár l ichen neun NennLrngen bis 1470 auf
einen ebenso kleinen Konvent in den ersten Jahrzehnten schlieBen; allenfalls kann
daraus geschlossen werden, daB zu Beginn kaum àltere Mónche nach Gtiterstein
kamen. Eben dies passierte wohl aber in spáteren Jahren.

Als Prámisse soll gelten, daB die Sterbejahre die eigentliche Entwicklung
zeitl ich versetzt nachzeichnen. Eine Háufung der Todesfàlle in einem bestimmten
Zeitraum kann so die besondere Attraktivitát des Klosters in den davorliegenden
Jahren belegen. Sie mLrB es jedoch nicht ,  denn hinter diesem Phànomen kónnte
sich genauso eine verànderte Altersstruktur des Konvents verbergen, beispielswei-
se die vennehrte Aufnahme àlterer Konventualen, die in GÍ.iterstein ihren Lebens-
abend verbracht haben. Um hier l iberhaupt eine sinnvol le Aussage machen zl l
kónnen, muB versucht werden, die Sterbejahre durch weitere Daten zu erhàrten,
die Íiber die Verweildauer der einzelnen Personen Auskunft geben. Obwohl dar-
Uber nur wenige statistisch verwertbare Angaben vorliegen, soll der Versuch einer
Deutung des Zahlenbefundes gewagt werden. In den seltenen Fállen, in denen die
Cartae oder das Anniversar die Dauer eines Aufenthalts im Orden nennen, han-
delte es sich stets um besonders lange Ordenskarrieren. So lebte Johannes von
Messkirch 40, JodocLrs von Ravensbr-rrg 52 und der Konverse Johannes Arnold 62
Jahre im Orden. Man kann allerdings noch zus2itzlich fr ' l ihere Erwàhnr,rngen in den

Quellen, etwa den Cartoe, heranziehen, um so eine 'Mindestverweildauer' einzel-
ner Konventualen zu erhal ten.  Dies ist  in immerhin zwanzig Fàl len mógl ich.  Hier
fallen ebenso wie bei den bereits angesprochenen, genauer datierbaren Fàllen i i-
berraschend hohe Werte auf . Zwanzig Jahre im Orden sind keine Seltenheit. Dies
stimmt zwaÍ mit den Beobachtungen anderer Konvente l jberein,72 doch sollten

Zu den verschiedenen Formen des Ordenslebens bei  den Kartàusern vgl .  Dict ionnaire de
Spir i tual i té ascét ique et  myst ique 2,  Sp.  710-720; M. HETMBUCHER, Die Orden und Kongre-
gat ionen der karhol ischen Kirche l ,  Paderborn '1932, S.  383-384;J.  Srtvtvenr,  Die Geschich-
te der Kartause zu Mainz (= Bei t ràge zur Geschichte der Stadt  Mainz l6) ,  Mainz 1958, S.  39-
46;  SróHlrER, Kartause Buxheinr  (wie Anrn.  l3) ,  Tei l  2,  S.210-229.
Gérald CHetx kommt f i i r  d ie Kal tause St .  Barbara in Kóln auf  e inen Wert  von 3l  b is 32 Jah-
ren, was jedoch etwas hochgegritïèn erscheint, vgl. C. CHntx, Réfbrme et Contre-Rétorme
Cathol iques:  Recherches sur la Chartreuse de Cologne au XVIe Siècle (= AC 80) Bd.  l ,  Salz-
burg 1981, S.64-65; aufgrund des durch Georg Scuwerucnl i iberlieferten Nekrologs der
Kartause Marienparadies bei Danzig gelangt Piotr Olinksi, dem ich fÍ. ir die freundliche Uber-
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diese langen Aufenthal tszei ten denngch mit  Vorsicht  bewertet  werden. Denn eine
so hohe Zahl von Konventualen, Uber die keine oder fast keine verwertbare Anga-
ben vor l iegen (39 ProfeBrnónche, l9 Konversen und neun Donaten bzw. Reddi-
ten), kónnte doch auch dadr,rrch erkli irbar werden, daÍ3 etl iche nut' kurzzeitig dem
Konvent angehórt haben.

Wenn man annimnrt ,  daB die ca.  650/o der Konventualen, f l i r  c ' l ie keine ver ' -
wertbaren Angaben i. jber ihre Verweildauer im Orden vorliegen, zu einem Liber-
wiegenden Teil nur wenige Jahre dem Orden angehórt haben, und wenn nran wei-
ter die restl ichen 35Vo mit dem Durchschnitt der hier gewonnenen Verweildauer
(27,6 Jahre) wertet, kónnte eine realistischere Gewichtung dieser Zahlen erreicht
werden. Denn dann kann man diese 35Voeiner jeden Per iode zusi i tz l ich in die vor ' -
hergehende Zeitspanne setzen, ausgenommen selbstverstàndlich die zeitl ich frl i-
heste Gruppe. Hingegen wi i rden die verbleibenden 65Vo in der Per iode ihres Ster-
bejahrs verbleiben. Auf c len Befurnd von Tabel le I  angewandt ergibt  s ich danr i t
das fo lgende Bi ld:

Tabelle 2: Gewichtete Konventsstàrken

Das Bi ld mi iBte s icher noch derart  nrodi f iz ier t  welden, daB die Per ioden vor 1470
und l4 l l /1500 s tà rker  gerv ich te t  werden,  denn sc lbs tvers t i ind l i ch  gewinn t  d ie
spáteste Per iode Liberproport ional  dadurch, daíJ al l jene, die etwa l50l-1508 ver ' -
storben sind, nur hier gezáhl t  werden, obwohl die Wahrscheinl ichkei t  groB ist ,  daB
dieselben bereits in der vorhergehenden Zeitspanrre Konventsntitglieder wilren.
Zur spàten Periode ist noch anzumerken, daB sich hier eilte zusàtzliche Verzer-
,ung àur.h die làngere Dauer ergibt.73 Doch auch bei einer weiteren Umschich-
tung sti inden als Ergebnis zwei Perioden mit zahlenmáBig ausgeglichenen Kon-
venten einem deutlich schwàcheren Konvent bis 1470 entgegen. Dies ist ft jr die
Hausgeschichte insofern von Interesse, als dieser Befirnd der vor denr Hintergrr.rnd
der áuBeren Geschichte des Hauses zu vermutenden Entwicklung entgegensteht.
Denn angesichts der ALrfgabe der Residenz der Grafen von WLirttemberg im na-
hen Urach 1482 und den schweren sozialen r . rnd rel ig iósen Unruhen nach I500
sol l te man vermuten, daB darunter der Konvent deut l ich gel i t ten hat.  Auch wol l te
man aufgrund eines Fal ls von Apostasie al lzLt  schnel l  auf  e ine GI ' t tncl tenclenz zLn'
Ordensflucht in Giiterstein schlieBen.to Die jetzt vorliegenden Zahlen belegen

lassung seines Vortragsmanuskipts zu Dank verpÍ l ichtet  b in,  auf  e inen Wert  von nrehr a ls 20

Jahren durchschni t t l icher AuÍ 'enthal tsdauer Í t i r  ca.80Vo al ler  Mónche (vgl .  den Bei t rag von

Ol inski  in d iesem Band).
Eine eigene Per iode nach 1530 erschien wegen der Sonderentwicklung im Zeichen von Re-

format ion und Auf lósung des Ordenshauses nicht  s innvol l .

Vgl .  C.F.  GRyLeR, Histor ische Denkwi. i rd i -ckei ten der ehemal igen f i 'e ien Reichsstadt  iz t  Kó-

nig l ich Wi. i r tenrbergiscl re l ( re isstadt  Reut l ingen, vom Ursprung bis zu Ende der Refbrrnat ion

1577  ( . . . ) ,  Reu t l i ngen  1840 ,  S .245 ;  ScHóru ,  G Í i t e rs te in  (w ie  Anrn .68 ) ,  S .  l 8 l -182 ;  E .  Fn t rz ,

74

Periode Verstorbene in dieser
Periode

+ Saldo der Vor-  und
Folsener iode

gesamt

vor 1470 9 9 + 35o/o von 29) =  1 9
r47  r -1500 29 29 + Q1o/o von 6 | = -50
nach  l50 l 6r 6 l = 6 1
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eher eine Stabilitàt der Ordensgemeinschaft, wobei dieser Befund selbstverstánd-
lich nur ein Steinchen im Mosaik sein kann und die Einbeziehung weiterer Quel-
len sich keineswegs eriibrigt.

Hier finden sich jedoch an zwei Stellen auch Zahlen, die uns die Stárke des
Konvents zu einem bestimmten 7*,itpunkt mitteilen und somit gewissermaBen als
Gegenprobe zum obigen Befund dienen kónnen. Der erste Hinweis entstammt
dem von Friedrich Stóhlker edierten Gtitersteiner Visitationsbericht des Jahres
l519.7s Es heiBt hier: ibirt.em monachí vnacum priore simul connumerato 16, novi-
tii tres, conuersí 3, donati duo, Jhmuli 16. Als 'Kapazitá|.' des Hauses aber werden
etwas mehr Plàtze genannt: Celle patrum 20, fratrum laicorum 10. Diese Aussage
wird durch das Gedàchtnisprotokoll des Donaten Johannes Pfefferlin gesttitzt, der
berichtet: Solebant esse 20 monachi vndt I0 brii.der.76 Eine solche Konventsstárke
ist durchaus bemerkenswert und wàre damit der álteren und bedeutenderen Kar-
tause Buxheim in etwa gleichgeko.men.tt Nach Aussage Johannes Pfefferlins
sind 1535 nach Buxheim siebzehn ProfeBmónche und Laienbrtider aus Gi.iterstein
gekommen.tt Diese Angaben zum frtihen 16. Jahrhundert bestátigen somit das
oben skizzierte Bild einer kontinuierl ichen Entwicklung des Konvents im spáten
15. und fri ihen 16. Jahrhundert.

Wirft man in einem letzten Schritt noch einen Blick auf die unterschiedlichen
Gruppen der Prof'eBmónche und der Konversen, frillt bei den Konversen eine Háu-
fung der Sterbejahre zwischen l50l und 1530 auf. Zusammen mit der von l519
bekannten niedrigen Zahl von Konversen kónnte sich damit ein Rtickgang dieser
Gruppe nach der Jahrhundertwende abzeichnen. An den sechzehn ebenfalls l519
genannten famuli zeichnet sich vielleicht auch die Gegenstrategie des Hauses ab,
indem man nun ftir die Arbeit der Konversen 'gewóhnliche' Knechte einsetzte.
Der Ri.jckgang des Konverseninstituts mag auf eine problematische Entwicklung
des Hauses verweisen, doch kónnte dieser Trend ebenso strukturell bedingt sein.
Denn die riiumlich weit gestreute Grundherrschaft hatte es wohl von vornherein
unmóglich gemacht, daB die notwendigen Tátigkeiten tiberall von Konversen [i-
bernommen wurden. Die Zahlen lassen eine ganz áhnliche Entwicklung bei den
Donatbri.idern erkennen.

6. SchlulS

Der notwendigerweise etwas knapp geratene Uberblick zu den Móglichkeiten der
Auswertung des Giitersteiner Anniversars lieB hoffentlich erkennen, daB durch

Refbrmation als ProzeB. Verlauf und Fortgang der Refbrmation im Amt Urach und den an-
grenzenden Herrschatten unter besonderer Beriicksichtigun-e der Schwàbischen Alb. In: Blàt-
ter fiir wtirttembergische Kirchengeschichte 92 (1992), S. 43.
F. SróHxen, Die Bedeutung der Reichskartause Buxheim ftir den Kartáuserorden in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz im Zeitalter der Gegenreformation (ca. 1548-1610).
In: Kartàuser und die Retbrmation, Bd. I (= AC 108), Salzburg 1984, S. 50. Das Original be-
findet sich im Archiv der Abtei Ottobeuren, Bestand Buxheim, Urkunde Nr. B 207.
Archiv Ottobeuren, Bestand Buxheim, Akten Nr. 63.
SróutrsR, Kartause Buxheim (wie Anm. l3), Teil 2, S. 208.
Wie Anm.76.
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einfache Auszàhlverfahren das Gónnerumfeld eines Hauses strukturierbar und
besser fassbar wird. Bestimmte Fragestellungen, etwa zur GróBe des Konvents,
lassen sich ebenfalls anhand der gewonnenen Daten diskutieren, wobei auf die
damit verbundenen Probleme hingewiesen wurde. Zeitgleiche Memorialquellen
anderer Háuser lie8en, so meine ich, sehr vielversprechende Vergleiche zwischen
unterschiedlichen Kartausengri.indungen - bischófliche, ftirstliche, biirgerliche -

im Hinblick auf das jeweil ige Gónnerumfeld und dessen Wandel in zeitl icher Per-
spektive zu.

Im Hinblick auf den Konvent bietet die jeweils lokale Quelle eine wichtige
Ergánzung a)r zentralen Uberlieferung der Generalkapitelsakten, und selbstver-
stàndlich gilt dies auch umgekehrt. Angesichts des fortgeschrittenen Editions-
unternehmens der Cartue, das ja ohnedies schon internationalisiert ist, wi.irde es
sich anbieten, in einem zweiten Schritt solche lokalen Quellen zu den Mónchen
und Laienbrtidern ei nzuarbeiten.

287


