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Zur ureprilngLiehen Spinitualítdt dee Roeelll<wnz-Betens
P. KARL.JOSEPH KLINKHAI'O.IER S.J.

Das 2. Vatikanum verweist zu ihrer Erneuerung die Orden "zu den

Quel ' len jedes chr ist l ichen Lebens und zum Geist  des Ursprungs der einzelnen

Inst i tute" und erwartet  "zugleich deren Anpassung an die ver i inderten Zei t-

verhál tnisse". l  Ahnt iches gi ' l t  auch fUr unser Beten, besonders f t i r  das Beten,

zu dessen Entstehung und Entwicklung a' l le Stánde der Kirche beigetragen haben:

Laien und Kler iker,  Gebi ' ldete und Ungebi ldete,  kontemplat ive und akt ive 0rden,

Hoch- und H6chstgesteï l te und schl ichte,  einfache Menschen, -  f i i r  den Rosen-

kranz.
Durch Zufal l  kam ich in seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte

hinein.  Vor zehn Jahren konnte ich das Ergebnis meiner Forschungen ver-

óf fent l ichen.2 Vorher packte mich berei ts die Erkenntnis,  daB die ursprUng-

l iche Spir i tua' l  i tát  dieses Betens unerwartet  zei tgemiiB ist ,  und daB ein er-
neuertes Rosenkranzbeten eine providentielle Bedeutung fi ir das auf uns Zu-

kommende haben diirfte. Das l,{esentl iche darf ich hier vorlegen.

Als "Anfang des Rosenkranzes" ist  jenes Beten zu bezeichnen, das aus
der Vereinigung der wesent l ichen Elemente entstand und auf das sich der heut ige
Rosenkranz mit einer ununterbrochenen Kette von Belegen zuri jckfi, ihren ' leBt.

Verhi ingnisvoï l  ist  es,  diese Verbindung zum heut igen Beten zu vernachlàssigen,
und ebenso, die Elemente von heute aus a pr ior i  zu best i rmenj kr i t isch gegen

sich se' lbst  muB man berei t  sein,  die Elemente aus den Manuskr ipten sich be-
stinmen zu I assen. 3

Bei meiner Arbei t  kni ipf te ich an die Dominikus-Biographie der Boï ' lan-

ta t i  s "  ,
270-73,

lDekret i ib. d. zeitgemiiBe Erneuerung d. Ordenslebens "Perfectae Cari-
2.  (Rahner/Vorgr imlerr  "Kleines Konzi lskompendium", Herder-Bl icherei
318 ) .

Frankf .  Theol .  Studien, 13. Bd ( I97?)z Karl  Jos. K' l  inkhammer SJ,
"Adolf  von Essen und seine Werke (Der Rosenkranz in der geschicht l .  Si tuat ion
se in .  Ents tehung u .  i .  se in .  b le ibend.  An l iegen)" ,  XX u.  434 Sei ten (ge-
kUrzt aï s 'tAtt9tt) .

3Erst spi i t  kam das "Ehre sei  dem Vater" in den Rosenkranz, a1s man das
Ave-Maria nicht mehr t r in i tar, isch verstand. Das "Vater-unser" geïangte l iber
Alanus de Rupe 0P und die dominikanische Rosenkranz-Bruderschaft  aus dem
niederl i indisch-norddeutschen Beten erst  L475 hinein.  So bestand das eine
Element des Rosenkranzes aus dem am Niederrhein (Kólner Bucht)  im Volk i ib l ichen
"F l jn fz iger  (d .h .  50 Ave-Mar ia) " .  Das zwei te  Etèment  is t  d ie 'Leben-Jesu-
Med i ta t ïon . '
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disten4 an und vor al lem an die Rosenkranzforschung des Dominikaners Thomas
Esser , "  der  gegen Ende des vor igen Jahrhunder ts  nachwies,  daB, ,d ie  heute be im
Rosenkranz i jb] ichen Betrachtungspunkte" auf die Tríerer Kartause des fruhen
15' Jahrhunderts zuri . ickgehen. Doch nicht der von i l rn genannte Kartàuser
Dominikus von PreuBen mit seinen 50 Leben-Jesu-sátzen steht am Anfang, sondern
die von seinem Prior Ado' l f  von Essen empfohlene Leben-Jesu-Betrachtung. zu
ihr hatte Adolf in der Not des gro0en Abendli indischen Schismas als junger
adl iger student vor seinem Ordenseintr i t t  gnadenhaft hingefunden.

Ehe wir dart jber Nl iheres ht iren, ist ein Versuch zu erwà'hnen, die Ent-
stehung des Rosenkranzes ein Jahrhundert frLiher anzusetzen. Man meinte, lhn
bei den Zisterzienserinnen von St. Thomas an der Kyl l /Eifel unr 1300 nach_
weisen zu kónnen. Zwar f inden sich dort in einem Gebetbuch 99 Ave-Maria,
denen jeweils ein Leben-Jesu-Satz be' igefi . igt ist.6 Doch dazu ist zu sagen:
1)  E in  e inz iges und dazu noch iso l ier tes  und prob lemat isches Gebetbuch is t  zu
wenig' um vom "à"ltesten Zeugnis ftlr den Leben-Jesu-Rosenkran12,, zt) sprechen,
zumal  wei l  1 .  d ieses Buch n icht  50,  sondern 99 Leben_Jesu_Si i tze anfUhr t ,2 .
hierfur nicht den Namen "Rosenkranz" benutzt, und 3. weil  die DatÍerung ,,1300_
1316"  f rag l ich bre ib t ,  denn d ie  meis ten schr Í f ten der  17 versch iedenen
Schreiber waren nach Ductus und Form, wie mir Bibt iotheksdírektor Dr. Laufner
bestàt ig te ,  auch im 15.  Jahrhunder t  L ib l lch.  -  2)  In  den veróf fent ' l i chungen
fehlen der Nachweis und die notwendigen Eelege, daB von díesem Beten eine ver-

Art ikel , 'Die Entstehung des Rosenkranzes
.Ausstel lungskatalog , '500 ,:ahrÀ Rosen_
In,  t9 l5 ,  wo ich S.  31 ausfUhr l  ich  i . jber
rE V u.  XV.
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bindung zum heutigen Rosenkranz (oder zum Beten des Dominikus von PreuBen

oder der Dqninikanischen Rosenkranzbruderschaft) besteht; denn es genLigt ja

nicht, i rgendeine Vereinigung der wesentl ichen Elemente zu erwlihnen: Man be-

achtet  dann n icht  e ine le icht  unter laufende l r r tumsmiSgl ichke i t ' 'daB d ies Beten

nur lokal oder personal begrenzt und darum ohne Nachwirkung bleiben kann. -

3) Zwei auf die Trierer Kartause zuri ickgehende Handschrif ten, die wir gleich

erwáhnen, sch]ie$en nachdri ickl ich aus, Dominikus habe die VerkUrzung des Lebens

Jesu abhiingig von ein.r^ Vorlage vo11zogen.7 - 4) Die Benedikt iner- und Kar-

táuserschrif ten des 15. Jahrhunderts und die FrUhdrucke der Rosenkranzbruder-

schaft berichten, wenn sie auf den Anfang des Rosenkranzes zu sprechen korunen'

nur von Trierer Kart i Íusern, nicht von Angehórigen des Zisterzienserordens.S

Aus al l  diesen GrUnden kann man den Versuch, den "Anfang des Rosen-

kranzes" fast einhundert Jahre vor Adolf von Essen anzusetzen, nur als vor-

ei ' l ig und gescheitert ansehen. - t lenden wir uns nun der ursprt ingl ichen

Spir i tua' l i t i i t  des Rosenkranzes zu. Beachten wir zuerst:

A. Díe ttufure Fom

wie er gebetet ururde, und wie diese entstand:

L. Píe 5O LebetrJeelt-Sdtze dee Ddnínilarc oon fuatBen

Der Dominikaner Thomas Esser hatte r icht ig erkannt, daB die 50 Leben-

Jesu-si i tze auf den Trierer Kartáuser Dominikus von PreuBen zuri ickgehen. Doch

dies dar f  n icht  so miBvers tanden werden,  wie  d ie  meis ten,  d ie  se ine Forschungs-

ergebnisse i ibernahmen, es auffaBten: niÍmlich, daB Dominikus am Anfang des

Rosenkranzes stehe, -da$ der Rosenkranz auf ihn zurl'ickgehe.9 Diesem lrrtum

widerspr icht  er  se lbst .

t lann und wie kam Dominikus zur Abfassung der Leben-Jesu-Siítze? Deut-

l ich geht dies aus Briefen hervor, deren Zusarmenfassung in zwei verschiedenen

Texten vorl  iegt:

7Ein.  L i j t t i cher  und e ine Mainzer  Handschr i f t ,  s .  n .  10 u .  11.
Swohl erwàhnen oder zit ieren die àltesten Rosenkranz-Schrif ten der

Tr ierer  Kar tause mi t  Vor ' l iebe e inen Text  des "L iber  sp i r i tua ' l is  Grat iae"  der
h l .  Mechth i ld  von Hackeborn OCis t ,  um d ie  t r in i tar ische Auf fassung des Ave
darzu legen ( I ,  62 (So1.  I ,  421:  s .  AoE 307f . '  n :  9?) .  D iese Schr i f t  war
eine beÍiebie-Lekti . i re der Triárer Kartause; Dorninikus von PreuBen las tágl ich
einen Abschnitt  (s. auch At:E 399-403).

9Th*., Esser beri icksichtigte nicht, daB Dominikus von PreuBen sich
vergebens um ein ihrn empfoh1enes Rósenkranzbeten bemtihte' und beachtete nur
dàn"Ursprung der heute i , ibl icnen Leben-Jesu-Sátze. Die Schrif ten Adolfs
b l ieben i tm unbekannt .
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l. in einem Manuskript der Eenedikt iner-Abtei St. Laurent in LLit t ichl0 und
2.  1n e inem Manuskr ip t  der  Í , la inzer  Kar tause. l l

Der Li j t t icher Text sagt: "Als ein bestirmter Novize der Trierer
Kartause Uber (die Wirkung) des Rosenkranzes vernahm, -es kónne schwerl ich
einen so schlechten Menschen geben, der, nachdem er ihn ein Jahr lang ge-
betet ,  n icht  e ine merk l iche Lebensbesserung fests te l ' l t - ,  da f ing er  a lsba ld
an' so gut, wie es ihm móglich war, íhn zu beten; er begann zuerst, was er
nie gehórt hatte, auf Gottes Eingebung hin diese Si i tze beizufUgen und zwar,
damit er durch ihre Aufeinander-Fo' lge gezwungen wtirde, bei al ' ler Zerfahrenheit
die Aufmerksamkeit auf das Thema gesarmelt zu halten und Gott,  seinen Erl i jser,
ín al l  Seinen Taten zu preisen und zu loben; dies tat er, indem er am Ende
des 'Engl ischen GruÍJes '  bete te :  'und gebenedei t  (hochgepr iesen)  is t  d ie
Frucht Deines Leibes Jesus christus, Der díes oder Jenes getan, das oder
d ieses ge l i t tenr r  -So wie d ies in  den Sátzen nach der  Ordnung des Evangel iurns
gesagt wird. - Als dieser Novize dabei groBe Gnade und I iebende Hingabe fand,
da lehrte er dies einen anderen Novizen. So lernte einer vom anderen und
' lehr te  

andere,  so daB (d iese Sátze)  in  der  Stadt  Tr íer  und in  v ie len Te i len
der l , lel t  bekannt wurden."

Auch der Text der Mainzer Kartause nennt zuerst die Bemerkung i lber die
|r l i rkung des Rosenkranzes; dann betont er nachdrt ickl icher: "Als ein bestjrmter
Novize dies hórte, versuchte er, so zu beteni und der Herr gab ihm diese
Gnade, daB er die schluBsátze i iber das Leben Jesu beifugte; das hatte er
jedoch vorher  n ie  gehór t ,  noch gesehen oder  ge lesen. . . "

In diesen Texten wird betont, daB DonrÍnikus 1) einen bereits exist ie-
renden Rosenkranz beten wo' l l te, aber nicht konnte, 2) dal3 er die Leben-Jesu-
Sátze nicht von einer Vorlage oder von anderen Ír lenschen l ibernahm, sondern sie
selber ohne Anregung von auBen formulierte; denn die Abfassung bezeichnet er
a ls  besondere Gnade.  -  Deut l icher  aussprechen und be legen l i iB t  s ich:  l )  das,
u,arum er die Sátze formu1ierte und Uberhaupt abfaBte, nl imlich "damit er durch
ihre Aufeinander-Folge gezwungen werde, -(a dispersione mentem círca materiam
recol lec tam servare) -  be i  se iner  Zer fahrenhei t  d ie  Aufmerksamkei t  auf  das
Thema gesarmelt zu halten": Denn Dominikus hatte sich durch sein Vorleben an
der Universit i i t  Krakau und in den folgenden Vagabundenjahren physisch und
psychisch so zugrundegerichtet, daB er sich nicht konzentr ieren konnte und
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mi t  se inem bald igen Sterben rechnete.  Er  wo] l te  d ie  von Adol f  von Essen

empfohlene lr leditat ionsweise praktizieren, doch er vernochte es nicht..-

Deutl icher belegen l i i ÍJt sich 2) das, was i jber die Verbreitung dieser Leben-

Jesu-si i tze des Dominlkus gesagt wird; von sich aus scheute er sich schon

bald ,  d iese sàtze abzuschre iben f i i r  a l le ,  d ie  ihn darum baten '  A ls  er  mi t

dieser Schwierigkeit zu seinem 0bererr Adolf von Essen kam, gab dieser nicht

nur die Erlaubnis, sondern den ausdri jckl ichen Befehl dazu' Und am Ende

seines Lebens stel l te Dominikus r i . tckb]ickend fest, daB von der Trierer Kar-

tause aus " i iber tausend Exemplare in der ganzen - damals bekannten - t l le]t  ver-

bre i te t  waren" .13

Dominikus wo]l te den Rosenkranz beten, doch er vermochte es nicht '

Erst a]s er im Advent 1409 das Leben Jesu entsprechend den 50 Ave auf 50

Sii tze kUrzte, gelang ihm in etwa die "Rosarium" genannte Meditat ' ion'

Hierzu (und als 0berleitung Zum náchsten Abschnitt)  sind zwei weitere

Stel len in den Manuskripten von Bedeutung:

1) [ber dreiBig Jahre spi i ter, um 1443, schrieb Dcminikus von sich in der dri t-

ten Person: , ,Die Meditat ionen und schluBsi i tze uber das Leben Jesu fugte er

a l s  e r s te r  dem 'Rosa r i um 'de r  se l ' i gen  Mar i a  h i nzu "  -  beach ten  w i r  d i e  e i n -

schrànkenden Worte : -  "sor  wie  wi r  d ies  h ier  ( in  d iesem Buch)  sagen und

haben, , ,14 d .h . ,  Domin ikus bezeugt  n icht ,  auf  ihn gehe d ie  Leben-Jesu-Bet rach-

tung beim Beten der f i jnfzig Ave, - sondern nur: auf ihn gehe die damals schon

verbreitete Zusammenfassung des Lebens Jesu auf fi.infzig siitze zuruck'

2)  Fast  das Gle iche hat te  zehn Jahre vorher  Adol f  von Essen in  se iner  Schr i f t

, ,De Commendatione Rosari i"  geschrieben. In der Einleitung bemerkt er '  das

, ,Rosar ium" genannte Beten se i  "auBerha ' lb  d ieses Hauses" ,  d ' i 'der  Tr ierer  Kar-

tause,  wei t  be l iebter  a ls  h ier ,  "wo es ents tanden"  -  w ieder  fo lgen d ie  e in-

Verfassung des Dominikus von PreuBen er-
o - i ' o i à ' L íb r i  Expe r i en t i ae '  des  T r i e re r
ïten auf denr 3. internationa' len Kon-
ri  tual i  t i i t ,  0chsenfurt/Ti jcke] hausen
dei  "Analeóta 

car tus iana" ,  Univers i t i i t

L3r .  out  313,  n .  70.  Durch da

e' 85-113 ) .
14 t iU .  Exp .  I ,  na r r .  38 ,  i n  T r i e r  t 4s .75 l / 299 ,  f '  117v  ( s '  au r  309 '

n .  4 1 )  .



148

schrt inkenden Worte:- "was die beigefi , igten SchluBsi i tze Uber das Leben , lesu
1 E

angeht" . "  t , le r  d ie  pers i in l iche Verborgenhei t  und d le  aus ihr  s lch ergebende

anonyme Redewe'ise der Kartáuser kennt,16 d* verr i i t  mit diesen Worten Adolf

auch e ine persónl iche Begnadung:  Nicht  in  der  Tr ierer  Kar tause is t  d ie

"Rosarium" genannte, noch nicht auf die fUnfzig Si i tze reduzierte Leben-Jesu-

Betrachtung entstanden, sondern auBerhalb. l^ lei l  er keinen anderwelt igen Ur-

sprung andeutet und selber wie kein anderer diese Bet- und Lebensweise bis zum

Tode l ibte, hatte Ado]f vor seinem Ordenseintr i t t  zu ihr gnadenhaft hinge-

funden, a' ls er in i iul3erster Not die heimatl ichen fUnfzig Ave der Hingabe

betete . I 7

2. Díe I'eben-Jeeu-KontanpLation dee Adolf Don Essen

(D iese Bezeichnung is t  t re f fender  a ls  das Wort  "Medi ta t ion" ,  das e in

"Durchgehen,  Ass imi l ie ren mi t  Vers tand und Herz"  besagt .  H ier  geht  es,  w ie

wir sehen werden, um eine gro0e Schau des Lebens Jesu und unseres eigenen

Lebens.  )
Diese Leben-Jesu-Kontemp'l  at ion des ursprt ing' l  ichen Rosenkranzes ergibt

sich keineswegs a' l lein aus den angefl ihrten Worten Adolfs. Sie wurde bereits

vorher, unabhiingig von ihnen, zwingend nahegelegt durch verschiedene Fakten,

von denen ich zwei anfi ihre:

1)  A l le  Manuskr ip te  bezeugen,  daB Domin lkus mi t  se lnem Beten e in  "Rosar ium"
anzielte, das er selber nicht fert igbrachte, aber dennoch erstrebte, wei ' l  es

ihm empfoh' len war, - und das er mit seinen 50 Leben-Jesu-S'dtzen nur in etwa

erreichte. Wie sah dies aus, was er nicht ganz fert igbrachte?l8
T E^"Tr ier  t is .  6?2/1554,  f .30 lv  (s .  eot  163,  vv .  36f ) .
16So h. i$ t  es  z .B.  in  der  Kar táuserschr i f t  Mainz Ms.  300,  f .49:  uEt

l i ce t  se  i n  i l l i s  exp resse  non  nom inave r i t  ex  hum i l i t a te ,  sed  s imp ' l i c i t e r ' de
quodam f ra t re  Car thus iens i '  ment ionem fecer i t ,  tamen d i l igenter  cons iderat is
tempor ibus,  loc is  e t  a l i i s  c i rcumstant i is  indubie  tenendum est  ipsum eundem
fu i sse ,  qu i  de  se  sc r i b i t . "

17D." Text ist veróffentl icht in AttE 196f, eine deutsche und eine
lateinische 0bersetzung im Anhang zu meinem Vortrag "Die Entstehung des Rosen-
kranzes" auf dem Internationalen Mario1ogischen Kongrel3 1975 in Ron (Tagungs-
ber icht  "De Cu' l tu  Mar iano Saecul is  XI I -XV" ,  Vo l .  I I ,  p .  304-307:  Pont i f .
Acad .  Mar i ana  I n te rna t i ona l i s ,  Rom,  V ia  Meru lana  124 ,198 I ) .

l8 t . | i .  es  verkehr t  is t ,  in  der  Naturwissenschaf t  das abzulehnen,  was
man n icht  vers teht  oder  s ich n icht  vors te l len kann,  so g i l t  das auch in  der
Theolog ie  und in  a l len Gebieten,  n icht  zu le tz t  im Gebets ' leben.  Jedes Beten
ist eine mehr oder minder groBe Gnade; das ganz gnadenhafte Beten kann sich
der von seinen nati i r l ichen Kri i f ten befangene Mensch nicht vorstel len. Vor-
b i ld l ich  b le ib t ,  w ie  Domin ikus s ich um das von Adol f  empfoh ' lene Rosenkranz-
gebet bemUhte, obgleich er selber es nicht fert igbrachte.
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2) Von diesem ursprt lngl ichen "Rosarium" ist die Rede in einer weiteren Schrif t

Adolfs, in seiner 'Vita Margarethae, Ducissae Lotharingiae". 7u Anfang be-

richtet er, die lothringische Herzogin Margarete von Bayern (+ 1434) sei
durch dies "Rosarium" genannte Beten eine lebensti icht ige, hei l igmàl3ige Frau
geworden; sie " i ibernahm es von einem bestinnten Kartáuser, . . .  der es in

deutscher Sprache f l i r  sie geschrieben, zusammen mit den Betrachtungen Uber das

Leben des Hei landes,  ebenfa l ls  in  deutscher  Sprache" . l9  In  derse lben Schr i f t

werden zwei Siege des Herzogs in Verbindung mit dem Beten der Fi. jrst ln erwiihnt.

D' iese seit  Jahrhunderten identi f izierten Siege20 sind der von Champigneules

1407 und der von Pont-á-Moqrsson 1409. Entsprechend lange vorher hatte Adolf,
-  er selbst ist ja dieser Kartáuser -,  der Herzogin diese deutschen Schrif ten

Uberreicht. Die zur Abfassung notwendige Zeit konmt von hter aus so nahe an
das Jahr seÍnes eígenen Ordgnseíntr i t ts ("um 1398") heran, dal3 man mit der

Mógl ichke i t ,  ja  Wahrschein l ichke l t  rechnen muB,  er  habe d iese Betweise in  d ie

Kartause nri tgebracht. 21

Ehe ich auf die gen,qnnten Schrif ten eingehe, zum AbschluB des 1.
Te i  I  es :

3, Zuei Banerhtngen

In den ersten f i infzig Jahren des Rosenkranzes bewahren die KartËiuser

ihn in  se iner  E in fachhei t .  Doch sonst  begegnet  uns in  den Manuskr ip ten e ' ine
unerwar te te  V ie l fa l t  und Wei te ,  d ie  s ie  guthe iBen,  sofern nur  das Wesent l iche

nicht  behinder t  w i rd .  Denn s ie  se lber  t re ten zurUck,  wei l  s ie  mi t  dem Wirken
1 0. - s .  AUE 1 lg ,  vv  lZ - lS .
2oHi" " ru  s .  J .  M.  Cur icque (1 . .  Vor t rag v .  13.1 .1859 vor  der ,soc ié tê

d 'A rchêo log ie  e t  d 'H i s to i r e  de  l a  Mose l l e "  i n  Me tz .  -  2 .  "No t i ce  h i s to r i que
sur  la  b ienheureuse Pr incesse Pala t ine Marguer i te  de Bav iêre (1373-1434)" ,
Metz  1864.  -  Ihre  B iographie  in :  Paul  Guêr in ,  "Les pet i ts  Bol ' land is tes:  V ie
des Sain ts" ,  Par is  L874,  t .X,254-263) ,  -  Abt  Aug.  Calmet  0SB,  "His to i re  de
Lorra ine! ' ,  l i v re  27me,  co1.  655ss,  Nancy 1728,  -  Mat th .  Rader  SJ,  "Bavar ia
Sancta" ,  t .  I I I ,  p .  164-173,  Mi inchen 1627,  der  bere i ts  Franc.  Ros ier ,  "De
Stermat .  Lothar ing. " ,  t .  V,  z i t ie r t .

?I(uru vor seinel Tode gri indete Herzog t l i lhelm von Berg mit seiner
Gemahlin Anna von Bayern in seiner Residenzstadt Di isse' ldorf 1407 "Die Broder-
schafft  der Freuden unser lever Frauen vor Susteren und Broederen des Rosen
Krantz", die kari tat iv t i i t ig war. Die Herzogin Anna war eine Tante der
Lothr ing ischen Herzogin  Margarete ;  wahrschein l ich hat  s ie  den f r i jhen Kontakt
Adolfs mit Margarete veran:laBt. Aus dem Trierer Memorienbuch ergibt sich,
daB Herzog Wi lhe: lm Verb indung mi t  der  Kar tause St .  A lban hat te .  -  D ie  meis ten
Archival ien der Bruderschaft sind verloren gegangen; doch aus spàteren
ProzeBakten dUrfte das erste Jahrhundert und der Geist dieser Bruderschaft
trotzdem zu erkennen sein. Ado' l f  von Essen wird dem Bergischen Herzogspaar
persónl ich bekannt  gewesen se in ;  er  d t i r f te  s ich vor  se inem 0rdensein t r i t t
am Bergischen Hof aufgehalten haben.
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des Hei l igen Geis tes in  den Seelen rechnen.  -  Typ isch f i . i r  d iese t le i te  s ind
e in ige Zei len,  d ie  Domin ikus in  hohen Al ter  geschr ieben:  " l , le r  d iese Got t  und
den Heil igen wohlgefi i l l ige kleine Obung Ubernehmen und den Rosenkranz zum
Lobe und zur Verherrl ichung Gottes und der Jungfrau Maria, Seiner Mutter,
machen wil l ,  der bete fLinfzigma'l  den Englischen GruB und f i ige jedesnal einen
(neuen)  SchluBsatz  des Lebens Jesu h inzu . . .  Dabei  achte er  n icht  so sehr  auf
die Form der worte; vielmehr kann jeder - je rnch d,er GnaÁ.e urd. Híngabe, d,ie
den Herq iln gegeben, - das Betrachtungsthema ausweiten, ktirzen oder ver-
bessern.  Das haben schon v ie le  getan.  0b s ie  das Leben des Er lósers  in
Worten aussprechen oder ob sie es nur in ihrem Bewu$tsein nredit ieren, das ist
gleich; sie mógen dies halten je_nach dan, tne filn Gnade, tuaft oden zeít
den einzeLne zu? Verfttgang lat".22

Die lothringische Herzogin erfaBte und Ubernalun den ursprt jngl ichen
Rosenkranz;  d ies geschah mi th i ' l fe  der  be iden Schr i f ten Ado ' l fs ,  d ie  ich mi r
in Verbindung mit persónl ichen Gespráchen denke. Sie gewann den Rosenkranz' l ieb,  

lebte  ihn und empf ing durch ihn so v ie le  Gnaden,  dag s ie  s ich verpf l ich-
te t  sah,  ihn mt Íg ' l i chst  v ie len zu vermi t te ln .23 Kurz :  s ie  fand zu dem h in ,
was knapp zehn Jahre spáter dem Akademiker und Karth'user-Novizen Dominikus
von PreuBen nicht gelang, mochte er sich noch so sehr darum bemi. jhen. Doch
auch dies sich abmtihende Nicht-beten-Kijnnen des Dominikus war notwendig:
Gottes Vorsehung benutzte êS, - wie Adolf bald erkannte - ,  uÍ l t  den Rosenkranz
den Al I  tagsmenschen anzupassen.

B. Der innene Gelw|t

Die  genuine sp i r i tua] i t i i t  des Rosenkranzes begegnet  uns in  den
Schrif ten der Trierer Kartause des 15. Jahrhunderts, vor a' l lem in den beiden
Schr i f ten f i . j r  d ie  lo thr ing ische Herzogin .  Es ge lang,  von be iden d ie  im
Late in ischen a ls  "Rosar ium" bezeichnete,  deutsche Schr j f t  zu ident i f iz ieren24

2 2" -Der  Text  f indet  s ich im Nacht rag zum' ,L ib .  Exp.  I I , ,  (Tr ier  Ms.  751/2 9 9 ,  f . 1 8 0 v ) .
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und in  dre i  vo l ls tàndigen Abschr i f ten aufzuf inden;25 in  dem Kólner  und in

dem Ni.irnberger Manuskript26 heiBt sie "IJrnev, Fv'atuen Marien Roeenget'tLin".

Die zweite, "Meditat iones suae27 d" vita Sa' lvatoris" genannte deutsche Schrif t

ist,  wie ich nach jahrzehnte' langem Suchen nun vermute, verlorengegangen, weil

d ie  Herzogin  schon ba ld  zur  B ibe l  se lbst  h in fand;28 s ie  dazu zu ermut igen,

war  wohl  das Anl iegen d ieser  Schr i f t .29

Das "Rosenger t l in"  fand wei tere Verbre i tung,  a1s man zunáchst  er -

war te t .  Ahnl ich wie  spáter  der  h l .  Franz von Sales se ine Br ie fe  an Frau

Frêmiot  de Chanta l  umarbei te te  und a ls  das BUchle in  "Phi lo thea"  herausgab,

wi rd  Adol f  von Essen den urspr t ing l ich persónl icheren Text  zum nun vor l iegenden

des "Rosengert l in" umgeformt haben, um ihn auch anderen zugàng' l ich zu machen.

Tatsache ist,  dal3 es in bi. i rgerf ichen Kreisen be' l iebt wurde und dal3 seine

Thematik die Ki i lner und die Veroneser Ma]erschulen und andere Meister beein-

f ' luÍ3te.30 Fi. ir  uns ist wichtiger, dal3 Adolf das "Rosengert l in" oder seine Ge-

danken im privaten Gespri ich bei seiner Arbeit in der kirchl ichen'Reform be-

nutzte.3l Die dabe' i  gemachten Erfahrungen prágten die lateinische Kurzform

25W. i t . r .  Verarbe i tungen und Z i ta te  erwáhnte ich in  der  E in le i tung
zum Text :  s .  ADE 131-135.

260., NUrnberger Text w.rrde nach der Herausgabe von ADE gefunden
(Ni . i rnberg Ms.  Cent .  VI  58,  f  .  293-3L?v) ;  d ies  is t  in  AUE 132 nachzut ragen.

27Nach dem damal igen Gebrauch der  la te in ischen Sprache is t  d ies  "suae"
mehrdeutig. Es di jr f te sich kaum um die in der Ni, irnberger Handschrif t  des
"Rosenger t ' l in"  ansch ' l ieBenden Sátze handeln ,  wei l  d iese d ie  Leben-Jesu-Sàtze
des Domin ikus voraussetzen (s .  Ms.  Cent .  VI  58,  f .  313-314v) ;  d iese_NUrn-
berger Sàtze st immen i iberein mit denen in der Ki i lner Schrif t  Ms. W 40119, f .
119v-121v.  Es kann s ich auch n icht  um d ie  in  "Rosenger t ' l in"  kurzen und un-
vo l ls tà ind igen Abschni t te  i iber  das Leben Jesu handeln .  Das zweimal ige " in
teuton ico"  bev le is t ,  daB es s ich um e ine zwei te  e igene Schr i f t  Ado ' l fs ,  um e in
von i lun med'i t iertes und verfa0tes "Leben Jesu" handelt;  dies wird ebenso
nahegelegt durch die Tatsache, dal3 spàter Dominikus seine Si i tze t jber das
"Leben Jesu"  abfaBte.

ZSzweimal  erwàhnt  Adol f  in  der  "V i ta  Margarethae" ,  daB d ie  FUrst in
" tam in  la t ino quam in  teuton ico quam in  ga l l ico  u t rumque Testamentum" be-
sa8 und benutz te ;  zur  Begr l indung ihres Handelns z i t ie r t  s ie  inmer  das Bei -
sp ' ie1 Chr is t i .  D ie  Wór ter  "Rosàr ium" und "Evangel ium" oder  "Sacra Scr ip tura"
s ind f i i r  s ie  austauschbar .

29Hier f i j r  spr icht  auch,  daB spàter  d ie  Rosenkranz-schr i f ten der
Tr ierer  Kar tause mahnen,  s ich genau an d ie  Hl .  Schr i f t  zu ha l ten und n icht
"frommen Fantasien" nachzuhángen.

30Hi""r,  mein Vortrag "Frórunigkeitsgeschichtl  iche Voraussetzungen zum
'Eng ' l ischen GruB'  des Vei t  SIoB"  auf  óem in ternat iona ' len "Vei t  StoB-S5rmposion"
vom 5.-7. Oktober 1981 in Niirnberg, der im Tagungsbericht erscheint.

3Lr. lu, 51-61, 260-271.
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"De CoÍmendat ione Ut i l i ta t is  Rosar i i  beatae Mar iae, , ,32 d i .  er  um 1434 abfa6te.
In  ihr  verweis t  er  mehr fach auf  das deutsche , ,Rosenger i l in , , ,  

so z .B. :  , ,Auf
welche t . le ise d ie  he i ' t igs te  Herr in  und Hi runerskónig in  a i le  i ib r igen,  in  der  Hr .
schri f t  empfohlenen Frauen i jbertr i f f t ,  das habe ich genauer in dem zuerst
deutsch geschniebenen l ,Jerkchen gezeigt, ' .J3 Danach erwàhnt er es noch zweimal;
zu le tz t  nennt  er  auch den Namen und macht  e ine Bernerkung:  , , . . .  d ies  is t
k larer  entha l ten gegen Ende des deutschen 'Gi i r t ]e in  Mar iens:  Hor tu lus Mar iae, .
H ier  im la te in ischen Text  spreche ich nur  kurz  davon;  v ie les  u l rde ausge_
lassen '  Denn d ie  Late iner  haben manches andere und wissen Hóheres,  mi t  dem
sie s ich ausf i jh r l icher  beschàf t igen,  s ta t t  mi t  so. lch K ind l ichem s ich abzu_
geben" .34 -  w"nden wi r  uns d iesem Kindr ichen zu.  Fragen wi r :  um was geht  es
ursprl ing' l  ich im Rosenkranz?

Eine erste Antuort

Bere i ts  d ie  T i te l  der  be iden Schr i f ten,  d ie  Adol f  der  Herzogin  i . jber_
reichte, enthalten eine Antwort:  "unser Frauwen Marien Rosengert l in,,  und ,,Be-
t rachtungen l jber  das Leben des Hei ' landes (sa lvator is ) , , ,  d . i .  e ine Hinf i . ih rung
zur  Hl '  schr i f t '  G le ich zu Anfang enth i i l t  das "Rosenger i l in , ,  e ine Deutung in
dem Hinweis '  daB " jeder  von uns in  se inem Herzen se in  Gár i le in , ,35 hat .  Be-
denken wi r  ferner ,  daB d ie  Rose das Sinnbi ld  der  L iebe . is t .  so erg ib t  s ich:
Der  Rosenkranz is t  e in  S ich-versenken in  d ie  Hl .  schr i f t ,  besonders  in  d ie
Evangel ien,  um "mi t  dem l iebenden Herzen u.  Lb.  Frau ' ,  chr is tus,  den Mensch ge-
wordenen Herrn und Gott,  i rrner besser zu erkennen, Ihm zu danken f i j r  al les,
was Er  f t i r  uns getan und ge l i t ten,  -  Ihn daf i i r  zu, ,benedeien, , ,  d .h .  Ihn zu
lobpre isen und anzubeten.  Es geht  um das,  was dem Aposte l  pau lus das Wich-
t igs te  is t :  "um e ine gróBere chr is tuserkenntn is  und chr is tusverbundenhei t , ,  -
h ier  nun durch das r iebende Herz se iner  jungf ráur ichen Mut ter .

Eíne zueite Antutott

In  e iner  schr i f t  der  Mainzer  Kar tause f inden wi r  e ine wei tere Antwor t
auf die Frage, um was es urspri ingl ich im Rosenkranz geht. Dieser sammelband

, f  .  301-305 in AtsE t6?-I71.

lerczen s in  ger t l in  ha i t , , :  s .  Aun I3 l ,
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enth i i ' l t  e inen Rosenkranz,  bezeichnet  a ' ls  "Rosar ium Patr is  Ado1phi " ,  "den er  zu

beten pf legte ,  und den man unter  se inen (h in ter lassenen)  Schr i f ten gefunden" '

Dor t  he i$ t  es :  "Man bemi jhe s ich,  oen Beisp ie len Chr is t i  zu fo lgen;  denn a l l

Se in  Tun  d ien t  zu  unse re r  ' I ns t ruk t i on '  . . .  Da rum mt j he  s i ch  e in  i ede r ,

Christus in der e' igenen LebensfUhrung nachzufolgen. Denn das erwartet

Chr is tus mehr  a ' ls  mi ind ' l iches oder  medi ta t ives Beten:  Nach dem Beisp je l  Chr is t i

verha l te  s ich der  Mensch in  den Wimen und Widr igke i ten des Al l tags geduld ig

in al lem Reden und Hande' ln. t , las der Herr Jesus getan oder im Evangelium ge-

lehr t  hat ,  das werde s ichtbar  im Leben dessen,  (der  den Rosenkranz betet ) " .36

'  Das is t  das zwei te :  Der  Rosenkranz d ient  zur  Reform der  K i rche,  d ie  be im

einze ' lnen persón1ich anfángt .  Er  is t  e ine im k le inen beg ' innende,  aber  wei t -

gre i fende Umformung,  d ie  den e inze lnen Chr is ten zum lebendigen Evangel ium,  zum

Abb i l d  Ch r i s t i  umges ta l t en  w i ' l l .

Eine dtitte Antt'tort

S ie  geht  mehr  ins  e inze lne.  Zuvor  e in  kurzer  e in f i ih render  (Jberb l ick :

DaS "Rosengert l in" ist in einer uns fremd geWordenen vortechnischen und vor-

scholast ischen b i ldhaf ten Denkweise abgefaBt .  In  ihr  is t  f .  im Tei l ,  im Wort

das Ganze gegenwár t ' ig  und wi rd  2 .  der  Hei lskosmos in  e jnem gro$en Bi ld  vor  d ie

seele  geste l l t :  Das Bi ld  wi rd  zuers t  mi t  knappen s t r ichen wie e ine sk izze h in-

gewor fen und dann mehr fach wiederho l t ,  i rmer  um e in ige Einze lhe i ten deut l icher '

b is  es sch l ie$ l ich in  se iner  ganzen Dynamik vor  dem Leser  s teht  und ihm d ' ie

L iebe Jesu und Mar ia  zu e inander  und zu uns persón1ich zum BewuBtse in  br ingt .

Dieses zentrale Bi ' ld starmt aus den Schrif ten des Benedikt inerabtes Franko von

Af f l igem (etwa 1070-1135) .37 -  D. ,  "Rosenger t l in"  se lbst  g l ieder t  s ich in  dre i

Te i le ;  mi t  e iner  Rose werden verg ' l ichen 1.  das b is  zu uns h ingelangte Ave-

Mar ia ,  2 .  ausf i jh r l ich  und b i ldhaf t  Mar ia  in  ihrer  L iebe zum Sohne Got tes und

3.  Chr is tus am Kreuz,  Der  uns pers i in l ich  an Sich z ieht .  -  H ier  erschein t  d ie

urspr i ing ' l iche Spi r i tua l i tà t  des Rosenkranzes '  wenn wi r  beachten:  1 '  das da-

ma1 . ige Verstándni s des Ave, das zu seiner f i infzigfachen l , l iederho' lung f l jhrte'

2. d' ie Menschwerdung des Gottessohnes, die Er abháng' ig gemacht hat von dem

36puin,  Ms.  300,  f .  44v und dann f .  4Bv (un 216,  v .  l f  u .  21g,  v .

L26 f f : '  v v .137 -142 ) .
37r .  our  135,  doch inzwischen gefundene Texte verweisen deut l ich  auf

Franco von-Rri l ig;: ' --ói;  iói i j"nàe-un[ersuchung veri i f fent] jchte ich zuerst in

dem Vor t rag , ,D. ie ' t iÀzf re i t i i cÉe"Spi r i tuat i tá t  de i  Kar tàusers  Adol f  von Essen"

auf der . lanrestag|Ë-;; ;- ;óárir i fun Àiu"i tsgemej.nschaft f t i r  Mariologie" 1982

in  Retzbach/Main i  Íhm- ' legte  ich den Text  K61n Ms.  GB fo  47,  f .  69-83,  zu-

ó;r;àÀ;-áàn' tcn in n* nui in den Àrunerkungen, f  r-360-385 
anf ' t jhrte. (Der 1'

Íe i l  des "Rosenger t l in"  is t  h ier  am besten erha l ten) '
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Beten und der  Zust inmung der  he i l igs ten Jungf rau Mar ia ,  und 3.  d ie  L iebe
Chr is t i ,  d ie  vom Kreuz herab zu uns spr icht .

i.. Das Aue_I,larrh

Es bestand nur aus den bibt ischen r,Jorten Lk. r,  2g und 42.39 Das Ave
geht im damaligen verstàndnis weit i iber seinen wori laut hinaus; es steht vor
der seele als Anfang der Menschwerdung und unserer Erlósung, in der das ganze
Leben Jesu und der weg der "Frohbotschaft" bis zu uns Heutigen hin mitbeurul3t
wird; es ist die ki jrzeste und persónl ichst aufgefaBte Form des kirchl ichen
"credo" '  In  i lm vere in t  s ich das Hei lswi rken der  he i l igs ten Dre i fa l t igke i t .39
Darum heiBt  es zum SchruB des r .  Te i res i iber  das Ave-Mar ia :  ' ,Es is t  e in  so
l ieb l iches,  s l jBes und gnadenre iches wor t ,  da l3  man in  der  gesamten Hl .  schr i f t
des A l ten und Neuen Bundes ke in  wor t  f indet ,  das man so r ieb hat ;  von ihm
kommen so groBe Gnade und se l igke i t  her ,  daB junge und a l te  Menschen n ichts
so gerne sprechen wie das Ave-Maria. l . l ie eine Rose kósi l icher duftet als
andere Blumen, so verbreitet dies si jBe wort seinen !íohlgeruch in der hei l igen
chr is tenhei l ' "40 -  H ier  dar f  ich  schon sagen:  unser  Rosenkranzbeten ver t ie f t
und erneuert sich, und die wiederholung des Ave-Maria wird selbstverstànd-
l icher ,  wenn wi r  das e inst íge Ave-vers tándnis  a ls  auch heute berecht ig t  er -
kennen und es i ibernehmen . zu ergánzen ist,  da0 dies noch nicht das ganze
damal ige Ave-vers tàndnis  is t :  In  den schr i f ten nach 1410 wi rd  mi t  e inem Zi ta t
aus den Schr i f ten der  h l .  Z is terz ienser in  Mechth i ld  von Hackeborn (+ lz99)
st i i rker die tr ini tarische sicht des Ave betont.4l Zudem wàren zei i l ich vor-
ausgehend die Essener 50 Ave als Ausdruck der weihe, der Hingabe an Maria42
uno our kartusianische Beten des Ave um die Gaben des Hl. ge.istes43 noch zu

reutí.gen Ave war zuerst ein eiqenes Ge_.ts durch den hl.  Johannes Kapïstran
Johannes Hofer ,_"Johannes fáp is t r in , , ,

c iscana) .  Der  Domin i taner_Èápst  p ius
r3bó ers tmals  o f f iz ie l l  mi t  dàm

n .  zu  93 -102 .

in wunderbares Beten,, S. g5f.

[ ?' -AuE 3GZ'  í1 .  2 ,  s .  "E in  wunderbares Beten"  s .  g6f .  D iesen Brauchi . ib te  auch Mar t in  Luther ,  s .  gr iàrà ,  2 .  Bà: , - ru" .  
-àóo 

iom 15.6.1520;  in  dem

5::tffi l3:;.lr" 
Maria" seines "Beíbijchrein,, von r5z2 sibt er auch eine Deutuns
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beachten.

2. Die heíLt4ste Jungfrau Mqria

Der  zwei te ,  der  ausf i . ih r l ichste  Te i l  des "Rosenger t l in"  g ip fe l t  im

Bi' ld der int imen Liebe zwischen Maria und dem Gottessohn'

Ahnl ich wie  das A] te  Testament  d ie  "Magnal ia  Dei ,  d ie  Gro$taten

Gottes,, i runerzu erwiihnt, damit der gl i iubige Jude ihrer dankend und preisend

gedenke, bezeichnet das "Rosengert l in" die Menschwerdung Gottes und a' l les, was

Er  uns durch s ie  bere i te t  hat ,  a ls  d ie  groÊen "Benef ic ia  Dei " .  Mi t  "Wohl -

taten, Guttaten Gottes" ist das zu schwach Ubersetzt;  denn hier geht es um

GróBeres und Persónl icheres a ls  um d ie  "Magnal ia  Dei "  im Al ten Bund '

Wenn wi r  zum Inha] t ,  zur  Aussage der  b i ld . | ichen Sprache vordr ingen '

erkennen wi r ,  daí3  Adol f  von Essen im 2.  Te i l  des "Rosenger t l in"  e in  Dre i faches

betont:

1)  Die  Sunune a l l  dessen,  was der  dre i fa l t ige Got t  an persónl icher  L iebe und

Mi t te i ' lung Seines Gi i t t l i chen Lebens uns zugedacht  hat ,  vermi t te l t  durch d ie

Inkarnation und das Leben, Sterben und Auferstehen Christ i  a1s Ganzes ge-

schaut ,  b i lden d ie  "Benef ic ia  Dei " .  Vor  d iesen vers turmt  iede Selbstherr -

l ichke i t  und erschein t  d ie  Demut  Mar iens a ls  a ' l le in  r icht ige Hal tung des

Menschen, die dann hinf i jhrt zu Dank und Lobpreis'  zu Anbetung und Leben in der

t i ig l  ichen Nachfo lge Chr is t i .

Z) Gott hat es gefi igt,  daB die "Beneficia Dei" den anderen Menschen zutei l

wurden und werden - durch Maria.

Er 
' l iebt jeden Menschen perst inl ich und erwartet die antwortende Liebe

des e inze lnen.  In  d iese persónl iche L iebe und Gegenl iebe Mar iens,  d ie  Er  in

Gót t l icher  Fre ihe i t  S ich zur  menschl ichen Mut ter  erwáhl te ,  is t  Se ine e igene

Menschwerdung und das gesamte Werk der Erlósung eingebettet;  Er hat dies ab-

hàngig  gemacht  von ihrer  Zust immung.  Hierdurch unterscheidet  s ich d ie  L iebe

zwischen Gott und Maria von der Liebe zwischen I lrn und iedem anderen Menschen.

3)  D. ieser  Untersch ied macht  d ie  Pers i jn l ichke i t  Mar iens -  nach Got tes l iebender

Anordnung - bedeutsam (und innerhalb bestimmter Grenzen: - mindestens zu-

wei len -  auch entscheidend)  f i i r  den Chr is ten.  Denn am Got t  wohlgef i i l ' l igs ten

und umfassendsten werden die "Beneficia Dei" erkannt, gewertet und beantwortet

so ,  v1 ie  Mar i a  d i es  ge tan ,  m i t ' i h re r  H i1 fe  und  " i n  i h rem l i ebenden  He rzen " -

Diese e inz igar t ige Ste l lung Mar iens im Hei lskosmos haben wi r  entsprechend

dankbar zu beachten und anzuerkennen mit unserem Leben.44 -

440i .  Be lege h ierzu s ind entha ' l ten in  den 68. r .72.  Anm. zu dem Retz-
bacher  Vor t rag (s . 'h ier  n .  37) ;  s ie  s tarmen vor  a l lem aus der  Schr i f t  "De
corrnendatione-Rosari i"  (AuE 165, vv 93-98, 120-126; 169, vv 293f).
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Es fá l l t  nun auf ,  daB d ie  Leben-Jesu-Bet rachtung n icht  im 3.  Te i l  des
"Rosenger t l in" ,  der  von chr is tus spr icht ,  sondern h ier  im z .  Te i l  in  Ver-
b indung mi t  der  he i l igs ten Jungf rau gezeig t  w i rd .

so heiBt es, nachdem sie Ihn empfangen und geboren hatte: "sie trug
Ihn und opfer te  Ihn im Tempel .  s ie  setz te  lhn auf  e in  Eselchen und r i t t  mi t
Ihm nach Agypten.  S ie  f l ih r te  Ihn an ihrer  Hand wieder  h inaus.  S ie  nahm Ihn
mi t  s ich zu a l len Hochfesten nach Jerusa lem;  und in  Seinem zwól f ten Jahr ,  a ls
sie Ihn ver' loren hatte und Ihn im Tempel inmitten der Lehrer und Meister si tzend
fand und Ihn tadel te ,  fo lg te  Er  ihr  sog le ich und war  ihr  unter tan;  s ie  nahm
Ihn  m i t  s i ch  he im  -  und  woh in  s i e  wo l l t e ' , . 45

Ein ige Sei ten wei ter  lesen wi r ,  s ie  brachte mi t  ih rer  L . iebe lhn dazu,
"daB Er ,  der  Herr  a l le r  Herrscher ,  muBte e in  Knechtsk le id ,  unsere grobe
menschl iche Natur  annelunen und le iden und schwer  s ich ahnt ihen lernen, , .  S ie
l asse  l hn  n i ch t :  " . . .  w i l l  de r  Va te r  Se inen  Sohn  w iede rhaben ,  dann  so l l  E r  m i t
Ihm auch den Knecht mitnehmen, Adam und seine Nachkormen, die schon so lange
in  Ungnade s ind.  -  Was geschah? -  Es kam dazu,  daB der  Vater  Sein  e inz iges Kind
nicht  schonte,  und auch der  Sohn schonte S ich n icht :  Er  gab Sich f re . iw i l l ig
in ein schweres Leiden, wurde in den Dornen so hin- und hergewàlzt und ver-
wundet  und an Seinem ganzen Le ibe durchstochen,  da$ Ihm d ie  Rose gar  B i t teres
kostete, ehe Er sie und ihren Stamrn ernten konnte,,.46

3. Unser Herr an Xteuz

Nach dem nahezu erscht ip fenden 2.  Te i l  des "Rosengerg in ' ,  mutet  nach
umfang und Inhal t  der  3 .  Te i l  zuers t  w ie  e in  Abgesang an,  der  feh len kónnce;
f l i r  Margarete von Bayern aber wird er entscheidend gewesen sein, das ,,Rosarium,,
genannte Beten (und Leben)  zu beginnen.  Ahn. l ich  wi rd  es anderen Lesern des
"Rosengert l in" ergangen sein und heute noch ergehen, denen nach dem 2. Tei l
der Rosenkranz zu schwer und hoch erscheint. l . l i r  beachten zu wenig die Ein-
fachhei t ,  mi t  der  wi r  ihn beginnen und beten so l l ten.  Of t  nehmen wi r  d ie
persónl iche Ar t  zu wenig ernst ,  w ie  der  Herr  e inen jeden in  L iebe f i jh r t ,  und
bedenken kaum, daB und wie wir - entsprechend der Gnade des Augenblicks - Ihm

4 q'-AuE 142, vv 325-332.
L Ê' "AuE 144, vv 408-410, 418-426.

zu den Worten "Der  Herr  is t  mi t  d i r " :  , l
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antwor ten mi jssen.  Hierzu kann (und w' i l1 )  a l le in  Er  he l ïen '  wenn wi r  lhn

ernst l ich  um Seine Gnade b i t ten.

Im  3 .  Te i l  t r i t t  a l l es  zu r i i c k ,  und  es  b le i b t  " das  he i l i ge  K reuz .  An

ifm steht - (wie eine Rose bl i . iht am Strauch und duftet) - angenage' l t  unser

Hem: Er  zog und z ieht  noch a l le  Tage d ie  S i jnder  zu S ich,  w ie  Er  es ver -

he iBen  ha t . . .  V ie l e  l assen  s i ch  von  I hm z iehen ,  f i nden  h in  zu  l hm und  we rden

in  l l rn  ungeahnt  a l len Le idens f roh. . .  Denn Er  is t  ja  gekonmen,  daÍ3 a l le ,  d ie

Ifun gehóren wollen, das ewige Leben haben und es i jberf ' l iel3end haben".47

In d ieser  Urun i t te lbarke i t  Chr is t i  zum Suchenden t r i t t  auch Mar ia  zu-

r i . ick, aber anders als al1es i jbr ige: Der menschgewordene Sohn Gottes behá' l t

Se ine Verb indung mi t  ih r .  S ie  is t  in  inn igster  Vere in igung mi t  lh Ín  zu sehen.

Darum werden h ier  zu Beginn der  Hei l ige Geis t  und Mar ia  in  ihrer  Verbundenhei t

mi t  Chr is tus betont .48

Wi r  sahen  d ie  Sp i r i t ua l i t d t ,  d i e  uns  ' im  "Rosenge r t l i n "  begegne t .

E ine wicht ige Ergànzung h ' ierzu b i ldet  das,  was in  zwei  spáteren Schr i f ten

Adol fs  auf fà l l t :  In  der  deutschen Exempel -Schr i f t  und in  der  la te ' in ischen

Kurzform des "Rosenger t1 in" ,49 d i "  w i r  bere i ts  erwi ihnten,  spr icht  Adol f

weniger von der Leben-Jesu-Betrachtung und wen' iger von der Bedeutung Mariens

im Hei lsgeschehen,  -  er ins is t ier t  v ie lmehr ,  wohl  aufgrund se iner  Er fahrungen

mit manchen Gebildeten in der Trierer Kartause und in Begleitung des Reform-

abtes Johannes Rode,50 auf  das Beten der  50 Av" .51

47our  146,  vv  511-515,  520,  527f .
4 ïou,146,  vv  4 l7 f f ,  5o2f f .
49Texthinwe'is ' in n. 32.
50nur 55ff;  129, vv 535ff;  26}ff .  -  Zu Johannes Rode s. das Referat

"Abt  Johannes Rode von St .  Mat th ias in  Tr ier  und se in  benedik t in isches Reform-
werk im 15.  Jahrhunder t " ,  gehal ten von P.  Dr .  Pet rus Becker  OSB/Tr ier  auf
d ieser  Tagung.

51w" i l  Adol f  davor  warnte,  der  genauen Einhal tung der  f i ln fz ig  Ave zu

Jah rh .  ) ;  174 ,  vv  62  u .  75 ;  175 ,  v  77 ;  176 ,  v  163 ;  182 ,  v  441 .  D ie  f r i . i he r
wei terverbre ' i te ten 50 Ave hat ten s ich am Ende des 14.  Jahrhunder ts  nur  in  der
Kólner  Bucht  erha l ten (ÁrE 193-198) ;  ndrd l ich u .  west l ich  waren s ie  in  An-
g le ichung an d ' ie  150 Pia lmen durch.d ie  Erhóhung auf  150 Ave verdrángt  worden
("scr ip tor ium" XVI I I ,  2 ;  219-225,  pr i isse l  1964.  AuE I02f ) .
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Die Wor te  des Ave s ind das AuBer l iche,  S innenhaf te  des Rosenkranzes.

Wer das Ave a1s GruB und Dank an d ie  se ' l igs te  Jungf rau s ich zu e igen macht ,

vermag es "etwa ft infzigmal" zu wiederholen52 und erfaí3t am ehesten, wie man

dabei  nach den Evangel ien das Leben Jesu bedenken und durchgehen kann;53 mag

er  auch zuwei len d ie  e igene Begrenzthe i t  und Schwàche er fahren und abschwei -
fen,54 seine Gedanken.werden immer hi iuf iger aufgefangen durch das Ave, - und

mit der Mutter des Herrn, mit ihren Herzen kehrt er dann zuri jck zu ihrem Sohn

und Seinem Leben. - l ,Jer dagegen bei den bloBen Worten des Ave, beim nicht-

zent ra ' len unpers i in l ichen Denken s tehen b le ib t  oder  gar  be i  dem,  was d ie  Kar-

t ause  a l s  das  Ve rhángn i svo l l s t e  beze i chne t ,  be i  de r  " vana  g1o r i a " , 55  de r  f i n -
det ir Írner weniger Sinn in einer hl iederholung und verpaBt den Weg zum Herzen
des Herrn.56

So d l j r fen wi r  sagen:  Der  Rosenkranz is t  urspr t ing l ich und wesent l ich
e ine b ib l ische Leben-Jesu-Kontemplat ion,  welche d ie  kontemplat iv -er fa$te,  der
wissenschaf t l  ichen Theolog ie  vorausgehende Erkenntn is  Mar iens im Hei lsge-

E 7  E A
schehen," '  w ie  s ie  das "Rosenger t l in"  ze ig t , - "  dankbar  annimmt und lebt .

52Di" "etwa 50 Ave" entsprechen - wie Experimente zeigen - e inem MaB
d e s  A l l -der Konzentrat ionskraft,  das vom einfachen Vo' lk - aus der Erfahrung

tags!  -  e ingeha ' l ten ururde,  weniger  von Stud ier ten (s .  n .  51) .
53W. i l  das Late in-sprechen e in  Ze ichen der  "B i1dung" ,  des Stud iums

war ,  scheute d ie  Demut  der  Got tesf reunde,  d ie  e igenen Late inkenntn isse zu
ze igen ;  s i e  l i eb te  d i e  Sp rache  und  das  Be ten  des  Vo l kes ,  wenn  s i e  d i es  a l s
echt  erkannte.  D ie  "L ibr i  Exper ient ' iae"  des Domin ikus von Preu$en entha l ten
v ie1e Belege h ierzu.  D ie  Demut  ó f fnet  zur  Erkenntn is  Chr is t i .

54Wi"  a l les  Leben auf  Erden s ich in  Phasen bewegt ,  so fo lg t  auch be i
unserer Aufmerksamkeit auf eine Anspannungsphase eine erho' lende Entspannungs-
phase,  ' in  der  das,  worauf  s ich d ie  Aufmerksamkei t  r ich te t ,  uns entg le i ten
kann.  Am Anfang des Betens s teht  das "Herz"  und d ie  Unterscheidung zwischen
einer  echten,  d .h .  vermeidbaren,  Ablenkung oder  "Zers t reuung"  und e iner
schei nbaren "Zerstreuung" .

q ,Á

" " " vana  (d .h .  e i t ' l e , ' l ee re )  g l o r i a "  i s t  das  Gegen te i l  de r  Demut :
autonome Selbstzuf r iedenhei t ,  Um-s ich-se]bst -Kre isen,  fa ' lsches St reben nach
Anerkennung durch Mi tmenschen,  Angebere i .

trÁ
.  " "Auch abgesehen von den Schr i f ten der  h l .  Mechth i ld  von Hackeborn

fi . jhrt der urspri ingl iche Rosenkranz in eine i f fner t iefere Herz-Jesu-Verehrung,
w ie  d ies  deu t l i ch  i n  den  "L ib r i  Expe r i en t i ae "  des  Domin i kus  zu  sehen  i s t :
Der  2 .  Te i ' l  des "L iber  Exper ient iae I I "  bee in f ' lu$te  s icher  d ie  Herz-Jesu-
Myst ' ik der Kólner Kartause zu Anfang des 16. Jahrhunderts.

57w" i l  Ado ' l f  in  d ieser  Erkenntn is  der  Theolog ie  se inq"  Ze i t  voraus
war ,  machte er  schweigend manche wehe Er fahrung durch.  Mi r  schein t ,  Adol f
is t  e in  Exponent  jener  e in fachen Beter ,  deren Erkenntn is  k i rch ' l ich  anerkannt
wurde mi t  der  Kanonisat ion des h l .  Ludwig Mar ia  Gr ign ion de Mont for t  L947.

5BIn d . ,  spàteren "Comnendat io  Rosar i i "  verweis t  Ado ' l f  auf  das "Rosen-
g e r t f i n "  ( s .  n . 3 2 ) .
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Díe ureprílrryLíehe spi,rituaLittit und. den heutige Rosenlct'atu

I, l i r  fragen zum SchluB: l . |as hat diese Spir i tual i tát dem heutigen

Beter zu sagen?

In dem Taschenbuch nin mmderbeee Beterl (So entstand den Rosenlaanz)

s te l l te  ich in  dem Abschni t t  "Was lehr t  uns d ie  Geschichte  des Rosenkranzes?"

zehn Punkte zusammen,  d ie  ich i ibergehe '  auf  d ie  ich h ier  nur  h inweise.

Nachdrt ickl ich betonen darf ich, was Papst Paul VI. in seinem Schreiben
' ,Mar ia l is  Cul tus"  sagte:  "Die  ! . l iederho ' lung des Ave-Mar ia  b i ldet  d ie  Ket te '

en6ang der  s ich d ie  Schau der  Geheimnisse ent fa l te t . . .  Von se iner  Natur  her

verlangt das Rosenkranzgebet einen ruhigen Rhyttmus und ein 1àngeres beson-

nenes Verweilen; dies fórdert beim Beter die Betrachtung der Geheimnisse im

Leben unseres Herrn, denn sie werden mit den Augen derjenigen geschaut, die

Ihm am náchsten steht und die Seine unergri indl ichen Reichti . imer erschl ieBt.. .

Der Rosenkranz ist eine hervorragende Betweise' der gegentiber sich der

G]àubige inner l ich  f re i  f i ih len so l l ,  indem er  vor  a ' l ' lem durch se ine innere

Schónheit dazu gefi ihrt wird, ihn in gesanmelter Ruhe zu beten".59

Dieser Rosenkranz "geht - (wie wir sahen) - zu den Quellen jedes

christ l ichen Lebens und zum Geist des Ursprungs zuri lck". Er beachtet die

Ent fa ' l tung des Glaubensgutes durch den Hl .  Geis t ,  indem er  d ie  Ste l lung

Mariens gànzl ich und einfach im Beten und Leben beiaht; so f l ihrt er -

beg.innend be.im einzelnen und seiner Umwelt - zur "Anpassung an die veránderten

Zeitverhá' l tnisse", die nicht zu einem Verrat der "Frohbotschaft" wird, sondern

zu einem gelebten Zeugnis fi.ir den menschgeu,ordenen Sohn Gottes' unsern Heffn

Jesus Chr is tus.

59ver lautbarungen des Aposto l ischen Stuh ' les ,  Bonn,  Hef t  5 , .s .  32,

verándent  nach dem ta té in ischen '  Text  ( "Schau" ,  denn "contemplat io" ) '


