
Mystische Lebenslehre zwischen Kloster und Stadt

Mcister Eckhartsく Reden der UnteⅣ cisung〉

und die sPttmittelalterliche Lebenswirklichkeit
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Ein Teil der Schwierigkeiten bei der lnterPretatiOn der Mystik Meister

Eckharts liegt sicherlich in der SPannung zwischen den sPirituellen Anlie‐

識鳳撫需‡糞:紆I寝:ム鷺誌嵐i癬!糧『l誰
dem apostolischen PrinziP der Armut und zugleich als Scholastiker in der

wissenschaftlichen Gelehrtenwelt.Ihm war einerseits die strenge Schweige―

Pnicht des Klosters auferlegt,andererseits sOrgte er standig mit seinen Pre‐
digten ftr das Seelenheil der Laien.Er benutzte die Sprache der gelehnen

Bibelexegese und redete zugleich in der Sprache des einfachen Volks,und er

strebte danach, das UnaussPreChliche zum Ausdruck zu bringen.l Diese

widerspnichlichen Elemente stieSen dort aufeinander,wO sich der A/1ysti―

Die vorliegende Abhandlung ist der von der P皿 osophischen Fakulttt der Uni―

vershtt Freiburg/Schweiz genelmdgte Tcndruck meher Dissertation《 Meister

Eckhart h EJin.Stuと en zu den sozialen und gedanklichen HIntergrunden

derくReden der urlderscheidunge〉 》,dLe h Wmtersemester 1993/94 angenom―
men wurde.Die vonsthage Dissertation ist h der KantOns‐ lmd Univershtts―

bibliothek Freiburg/Schwelz chzuschen.An dieser Stelle mё chte ich mehen

Lchrern,dem Erstgutachter Herrn PrOf.Dr.Eckan Conrad Lutz und deln

Zwchgutachter Herm Prof.Dr.Ruedl lmbach,fur Rat und Hnfe danken

Mch Dank gnt auch Herm Prof.Dr.Walter Haug,der ac Entstehung der
Arbelt durch sachkundlge wic kritische Ratschlage gefё rdert hat.Hcrm Dr.

Michacl Barmarln,Frau lic Pl血 .Johanna Thtti ulld Frau Chrtthe Batten―

schlag danke ich auch ir de sprachliche Verfeherung der Arbeit

JOSef Qulnt,Myttik und SPrache,h:Altdeutsche und altniedenandlsche
Myst■ ,hg.von Kurt Ruh,Darmstadt 1964,S.113-151.Sehe These,d」 ζ das

ELswerden xmt Gott ienSehs aller analytischen Begriffssprache liegt,hat scit

den sechziger Jahren de RichtШ ュg der sPrachWiSSenschaftlichen Mystikfo←

schung bestlmmt.
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ker mit der Gesellschaft auseinandersetzen muSte.Die SPannung in der

Eckhartschen Mystik ist also auch durch seinen Umgang n■ it der damaligen

Welt,mit der geschiChtlichen Realitat,bedingt.Die Kenntnis der histori―

schen Hintergrunde bildet deswegen eine wichtigeヽ
「oraussetzung fur das

Verstindnis seines W/erks.

seit den achtziger Jahren hat sich das Schwergewicht der Eckhartfor‐

schung allmahlich auf die Untersuchung des historischen UInfelds der

ルlystik verlagert.I)ie Studien Wrinfried Trusens bedcuten in der For

schungsgilihfhte llillill111』
:lcWindepunkt, als er den PrOzeR gegenund die rechtswissenschaftlichen Bc‐

dingungen seiner Verurteilung erldirt hat.2 Die Forschungen(Dtto Langers

zeigen,wie aktiv sich Eckhart in Stra8burg in der FrauenscelsOrge enga―
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五 貰 ぶ 置 lrttIN hゝrend diese wertvollen Studio

Mystiker in seinen wichtigen Lebensstationen StraSburg, K61n und Avi‐
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Vernachlぶsigung zum einen in den Schwierigkeiten

tion der Kirchengeschichte von Erfurt― wahrend die Urkunden des Rats

V′lnfried Trusen,Der Proze`gegen Meister Eckhart.Vorgeschichte,Verlauf

und F

Otto                   g und sPirltuelle Theologie Zu Nleister Eck‐

harts                    r Frauenfr6mmgkeit seher Zeit,Minchen

1987.
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ner Un市 ersittt im Mittelalter Ceistige W′ urzeln und soziale Wirklichkelt,hg.

von Albert Zmlmermann(MisCenanea Medacvalia 201,Berlh/New YOrk

neucsten Band zur EHtrter Stadtgeschichte

Orischen PersPcktiven leider unzureichend:

des Mystikers Nleister Eckhart,h:Erfurt

742-1992,hg.von

nicht gelungen zu

zu kliren ln sche
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erhalten sind,sind die Urkunden der K16ster in der ReformatiOnszeit gr68-

tenteils ver10ren gegangen― und zum anderen in einer Geringschatzung

derくReden der Untel―、スreisung〉 Eckhans.Dieses Erstlingswerk hat in der

Forschungsgeschichte、 venig lnteresse gefunden,weil esヽ vie eine Auslegung

des k16sterlichen Lebens aussicht und deshalb wenig sPekulativen Wert zu

haben scheint6 Der Traktat wurde aber weniger zur Vertiefung der rnysti―

schen SPiritualit,t geschrieben,als zur praktischen Unterveisung der iun―

gen Dominikaner.Das Werk ist daher tatsachlich vOn mystischen und

Praginatischen Ziigen durchdrungen.Eckhart auSert sich im ll KaPitel zu
seiner lntention so: ルレ物z∫ο′α
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Dic Pragmatische Ausrichtung des Traktats hingt mit der geschichtli―

chen Situation des Erfurter DominikanerkOnvents zusammen.Da Eckhart

an mehreren Stellen auf das Problem des Lebens der Dominikaner in der

stidtischenヽ ′elt eingeht,kann man den Stellenwert des Traktats erst dann

beurteilen, wenn man auch dem sOzialen Denken Eckharts Rechnung

trar.8 1m einleitenden Abschnitt der vOrliegenden Arbeit wird deshalb die

Stadt― und(Drdensgeschichte vOn Erfurt behandelt,um den ErfahrungshO‐

rizont des Nlystikers zu veranschaulichen. AnschlieSend werde ich die

くReden〉 vOrstellen und dielenigen Elemente des Traktats herausarbeiten,

die rnit der Bedeutung der Bettelorden ftr die Seelsorge in den sPitmittelal‐

JOSef Bernhart z.B hat den Traktat als《 Pastorierendc Mystik》 bezeichnet Die

phユOsOphische Mystik des Mittelalters,Munchen 1922,S 174 Dieses VOrurte」

geht auf das MystikbuchヽX′ユhelm Pregers zuick;danach ist der ldeenkreis der

くReden〉 noch schr begrenzt,und die cthischen Fragen sind in ihnen nOch nicht

von mystischer SPekulation getragen: Wilhelm Preger, Geschichte der deut‐

schen Mystik im Mhtelalter.Nach den Quellen unters und dargest.卜 achdr.

d Ausg LeiPzig 18741,Teil l,Aalen 1962,S310 Steer weist dagegen darauf

hLl, darb Eckhan, vOn der PasSiOnsthe。 10gischen Tradition Bernhards von

Cl狙Ⅳaux Abstand nchnend,geradc h denく Reden>dle christ。 logisch ausge―

richtete Lehre der Gelassenheit begrundet hat:GeOrg Steer,Dic Passion Christi

bei den deutschen Bcttelorden im 13 Jahrhundert.Da宙 d von Augsburg,
(Ba―garten geistlicher Hcrzen〉 ,Hugo時 elh VOn Stttburg,Mcister Eck‐

hartsく Reden der Unterweisung〉 ,h:Dic Passion Christiin Llteratur und Kunst

des SPttmlttelalters,hg.von V′ alter Haug und Burghartヽ′ach■nger,T道bhgen
1993,S 52-75.

DЧ′V(Am 28),S.230,5ff.Dieser Satz ist ehc ParaPhrase des biblischen

Satzes,dtt man sem Licht nicht unter den Scheffel stenen s。 11;vgl.NIt 5,15

Von den 23 Reden haben 14 Reden die Seelsorge bei Laien zum Thema
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terlichen St,dten zusaminenhangen.Mein Ziel ist es aber:1:`l11,1lnnlittel―

bare Bezugnahmen des Textes auf die Zeitgeschichte zu u:11('1、 1(｀ llen Oder
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Schrift Eckharts aufzudecken

Erfurtim 13.Jahrhundert― der ErfahrungshOrizOnt lit kllalts

Иグθあη″πg gerη ル″Sr"訪θ認

Meister Eckharts Aufenthalt in Erfurt(ca 1294-1302 und cn い03-1311)

縄Ittil凛」讐及驚宙』
tttI雲
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Erfurt seit dem 12.」ahrhundert auch zum wichtigsten Politisc11(,11/(ヽ ntrum

Thuringens werden.9 Fur den stadtherrn,den Mainzer Erzbisc1lol,war der

Reichtum der weit entfernten Stadt um so wichtiger,als dュ 、1ヽ 1、 tunl seit

langem unter Finanznot litt.E)ic Erzbischёfe versuchten dahc:,i11:(ヽ Hcrr―

schaftsrechte zuヽ vahren,sO z.B.die Gerichtsbarkeit,Freizinscn,(li(ヽ N4unze

sOwie die Besetzung des SchultheiSen_und Marktmeisteramtes cl(。「 lヽndt ln

der Stadt hingegen wuchs der AnsPruCh auf Selbstveが
^ア

altung,s(ヽ cl.lfζ  es seit

dem Beginn des 13 Jahrhunderts zwischen den Erzbischё fen von Mainz

und dem Rat immer wieder zu Streitigkeiten kam So erwarbcn dic Erftlr―

Ell肝hFlI:ll嵐■lfi:ilal「謂富:::よtiiti」lミ1:品堂
um dic Mitte des 13.Jahrhunde■ s ein weitgehend unabhangiger kュ ufmin_

nisch‐ PatriZiSCh gepragter Rat gegrilndet、 vordcn、アar,verlangten 1283 dic

organisierten Zunfte die Beteiligung an der Selbstvenvaltung.ll Mit dicser

Zur topograPhischen Lage Erfurts siche Sё nke Lorenz, Studium Ccncralc

Erfordensc.Zum Ettrter Schulleben m 13 und 14 Jahrhundert(MOnOgra

phien zur Ceschichte der Mhtelalters 34),Stuttgart 1989,S2f

Urkundenbuch der Stadt EJtrt, Tel  l, bearb  von Carl Beyer

(Geschichtsquellen der Prov― Sachsen und axlgrenzender Gebiete 23),Httle

1889[kinftig:lIB Stadt],Nr.112.

ЧaCthia]Boehm,EFirt,h:LcxMa 3(1986),Sp.2131-2138;Der ZШ ttzwang

hat sich ln den 60erJahren des 13.Jahrhlmderts herausgebndet.siche LIB Stadt

l,Nr 185;Theodor Neubauer,Vrirtschaftsleben En mtttelalterlichen EJtrt,

in:Vicnttahrsschrlft fur Soz皿 ―und WinschaAsgeschichte 12(191う ,S.521 bis

548,hier 531ff Auch das um 1280 verfrteく Carmen satiricum〉 des Nikolaus

von Bibra berlchtet,wie zahlreich in EHtrt dle Handwerkerschaft war:Siche
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kommunalen Bewegung konfrOntiert und in standiger Geldnot muSten die

Erzbisch6fe cin Recht nach dem anderen an den Rat verpinden,sO d“

ihre Herrschaft uber die Stadt im 14.」 ahrhundert immer weiter ausgehё hlt

wurde 12

Die wirksamste Waffe des Erzbischofs in diesen Auseinandersetzungen

war das lnterdikt,こ ber das er den Stadtgeistlichen verbot, dic kirchliche

SeelsOrge auszutben, Gottesdienste abzuhalten, die Bcichte abzunehmen

Oder Tote zu bestatten.13 Der kirchliche Bann fuhne aber nicht nur zur

Verfeindung zwischen den Hoheitstrigern und den Exkomrnunizierten,

sOndern auch zur Beeintrachtigung der sozialen Ordnung liberhaupt.I)as

lnterdikt zwang die Stadtbewohner― Welt‐ und Regularklerus,Bilrger und

Stadtadel― zu dieser PolitiSchen Magnahme Stenung zu nehmen.Unter

schiedliche Reaktionen auf das lnterdikt hatten notwendigerweise Spaltun‐

識t:肥翌1:ぎよ :驚:h藁:ム績糧fIIふ晃ま艦I
des 13.Jahrhunderts wurde uber die Stadt immer wieder das lnterdikt

甘1霊L群 躙
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eFt般

譜鷺漠
seine Rechte dann auf dem Verhandlungsweg durch.

Die Amtszeit Gerhards uberschneidet sich grё Stenteils mit dem Aui

enthalt EckharLs in Erfurt.Sofort nach seinem Amtsantritt begann der

l鷺 讐滉 li壼 蹴 す :選 ぶ 認 TF翼 里1縦 犠 i晃∴ f豊 軍

schofs zeigt die Grundlinien seiner Diё zesanPolitik,darunter das Bemthen

um dic Beilegung der Streitigkeiten mit der Stadt Erfurt,von der er Fi―

nanzhilfe erwartete 14 Bcidc Parteien gelangten tats'chlich zu ciner cο ηcο 4

グ,α ″″ゴοη,s und erkannten darin an,da`die Schuld auf beiden Seiten lag 15

SL vereinbanen,dポ der Erzbischof wegen hoher Verschuldung oγ 9ρ rθγ

富::篭rF晟驚喜窯
れ
‰竃笙

′
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Nicolai de Bibera Carmen satiricum,ed.Theobald Fischer,in:Erfurter Dent

mtter lGescichtsquellen der Provlnz Sachsen und angrenzender Gebiete l.o,

Halle 1870,S.1-176,h■ er:V.1500-1834.

12 Lorenz,Stuとwn Cenerale lAnm.9),S.6.

13 Vgl g―dsttzlich G[eorg]May,Interdlkt,h:Theologische Realenzyk10Padle

16(19871,S.221-226.

14  ■yB stadt l,Nr 392.

15 Ernst Vogt,Regesten der Erzbischё fe von Mamz von 1289-1396,Bd l(1289

bis 1328),LciPzig 1913,Nr.101;■ lB Stadt l,Nr.392
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pachte 16 Die schlechte Finanzlage des lヽainzer Erzbistums scheint sich
jedOch nicht gebessert zu haben.Gerhard verlangerte den Vertrag namlich

am 16.Oktober 1294 um weitere drei Jahre.17 Das Erzbistum verlor so

trotz seines fortbestehenden Herrschaftsanspruchs durch die Verpachtung

und Verpttndung auf Dauer diese wichtigen Rechte und damit den Einflu3

auf die Stadt.

Gerhard versuchte auch mit Zustimmung des PaPstes,die Kontrolle

iber die Geistlichen seines Mainzer SPrengels zu verstarken Er machte

dem Klerus VOrschriften ir seine Lebenshhrung.Die Geistlichen durften

z.B kein gekrauseltes Haar(CrZ〃 のtragen,sie dutten augerhalb ihres

Hauses und ihrer Kirche keine KoPfbedeckung Oイ

'ι

ral tragen,es sei denn,

wenn sie zu Pferde ausritten.Auch die Teilnahme an dcn Reigen und

Gesingen der Laien auf StraSen und ёffentlichen Pl,tzen war ihnen verbo―

ten.18 E)iese MaSregeln zeigen, 、vie stark der Klerus vOn der stadtischen

Kultur und Lebens・酵eise becinnugt war.Gerhard warnt den Klerus zudem

beharrlich davOr,sich in die Geldwirtschaft vep7ickeln zu lasscn Am Ende

des Dekrets zeigt sich der Erzbischof dazu bereit, 通ber dieienigen die

ExkomlnunikatiOn zu verhangen, 、/elche die Durchsetzung dieser Ord―

nung verhindern.

Die Bemthungen des ErzbischOfs um die Reform des Klerus sticSen bei

den betrOffenen Erfuner Geistlichen naturlich auf Ablehnung.Seine Ein‐

griffe in das stadtische religi6se Leben betrachteten sie als Verletzung ihres

Selbstbestirnmungsrechts Sie、「aren schon zu eng in dic POlitischen und

wirtschaftlichen Verhiltnisse in der Stadt eingebunden, um sich der

Reform widerspruchslos anzuschlieSen.SO besagt eine anl 13 November

1294 ausgestellte Urkunde,dag der grё rste Teil der Erfurter Kirchen ge―

UB Stadt l,Nr.393.

UB Stadt l,Nr.436.

Concilia Germaniae,hg vOn Joharm F五 edrich Schamat und Joseph Hartz
heim Oヾ achdr_d Ausg.K61n1761),Aalen 1970,T.4(Concnia 1290-1400),S
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hOchdeutsches N76rterbuch, ausgearb von ヽ′1lhelm NIヽ■ler und Friedrich

Zarncke 4ヽit Benutzung der NaChlaSSes von Ceorg Friedrich Benecke lNach―

dr d Ausg LeiPzig 1854-1866),Stuttgart 1990,Bd l,S 889 Zuカ イ′ι″ siehe

LOrenz Diefenbach,Glossarium Latho‐ Germanicum mediac et infimac actatis

NaChdr d.Ausg Franhn a M 1857),Darmstadt l,73)S364

16

17

18
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meinsam eine gegen Gerhard Ⅱ.gerichtete Appellation unterstttzt hat 19

Der Widerstand der bisher treuesten Anhinger des Erzbischot‐ s,des Mari‐

en‐ und des Severistiftes,scheint den anderen Kirchen den AnstoS gegeben

zu haben,sich ebenfalls gegen Gerhards Herrschaftsanspruch aufzulehnen.

1304 schloS dann auch das Severistift init dem stadtischen Rat einen Bund‐

nisvertrag gegen den Stadtherrn.20 Eckharts Aufenthalt fallt also in die Zeit,

in der sich innerhalb des Erfurter Klerus lund uber ihn hinaus)naCh und

nach eine anti‐ erzbischёfliche Allianz herausbildete.

Dた Rο〃θルγ Dο
“
れ′腸η
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Die Geschichte des Dominikanerordens war von Anfang an fest mit der

seelsorgerischen Betreuung des Stadtburgertums verbunden.Er neigte des‐

halb zu eincln aktiven Engagement in der stadtischen Politik lm Gegensatz

zu ttteren Orden lieSen sich dic IDominikaner bevorzugt in der Stadtmitte

nieder und fanden vor anem bei den neu aufsteigenden Gruppen innerhalb

g. E)iese lnateriellen Zuwendungen wider‐

lPlen des Bette10rdens,strenger Armut und

Man muS aber auch den kritischen und
kanerordens berucksichtl‐

vom Weltklerus vernach―

nnungen zwischen Armen

Tendenzen war diese Lc‐

bensform,dieく Symbiose〉 mit dem Stadtbtrgertum,notwendig.

E)ic Mendikanten genossen schon in der letzten Hilfte des 13.」 ahrhun_

derts bei den Stadtburgern ttberall hohes Ansehen und、 varen in der stadti_

schen Gesellschaft fest ve口 nlrzelt.Ihre engc Partnerschaft mit der Stadt

war die wichtigste Voraussetzung fur das schnelle Wrachstum der Kon‐

vente Das war bei den Erfuner Dominikanern nicht anders.1228(oder

1229)lieSen sich hier宙 er Predigermё nche aus Paris nieder.Der Orden

fand dann gerade in den stidtischen Fuhrungsgruppen inanzielle Unter‐

stlitzung. Inl Totenbuch von 1279 wird ein machtiger Ratsherr, Hugo

Langer(rf″gο ιοηg″sl,alSく VOrsteher und Vormund〉 des Predigerordens

genannt.21 Es ist ftir die Geschichte des Erfurter Dominikanerkonvents von

19  u stadtl,Nr 437
20 LIB Stadt l,Nr.511

21 Urkundenbuch der EJtrter Stifte und K16ster,bearb.von Alfred Overmam

(Geschichtsqucllen der Provhz Sachsen und des Freistaates Anhalt N R 5)
Magdeburg 1926,[kuniig:LIB Sti丘 ],Tcl l 1706-1330),Nr 502.
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groSer Bedeutung,d“ er Unterstiitzer und Anhanger im Rat hatte.Hugo

schied wohl sPtteStens 1298 aus dem Rat aus,wo dann sein gleichnarniger

SOhn Hugo Langer d.J。  い‐gο ttοηg″5'%πノοrl seinen Platz einnahm.Bei
jenem Hugo,der ab dem 2ア .Marz 1298 im Rat sa8,mug es sich um diesen

Sohn handeln,22 daS heiSt aber,dぶ der tttere Hugo in der Amtszeit NIlei‐

ster Eckharts starb oder slch zur Ruhe setzte.3

Die stadtnahe Stellung des Ordens wird klar erkennbar,sobald man das

Engagement der Bettelmё nche w狙lrend des lnterdikts verfolgt.Der sぬ dti‐

sche Rat stellte am ll.August 1280 mit Magister Conradus,dem Ettrter

Burger Guntherus und/7zた γ Gη名″″sル S″ルθο〃ゴη,sルでノjttιο″解 jη

Eψらο″″ 」S Zeugen eine Urkunde aus.24 Kein Wunder,dポ keiner der

vom Erzbischof delegierten Richter unter ihnen ist.Denn,wie die Rein‐

hardsbrunner Chronik berichtet,waren dic Geistlichen des NIIarien‐ und

des Severistifts,zu denen die Richter z,hlten,in Befolgung des erzbischё fli―

chen lnterdikts und aus Angst vor der Gewalt des Burgertums aus der Stadt

gef10hen 2S Interessant ist,d“ hingegen Bruder Konrad vOn Salza als Zeuge

e口7五hnt ist.Der Rat zog den Dominikaner als vertrauten Seelsorger bei der

Urkundenausstellung hinzu.Als stadttreue Kleriker waren die Prediger‐

mё nche dem Zorn der Btirger nicht ausgesetzt und hatten keinen Grund

zur Flucht.Sic konnten,wie es damals tiblich war,dank ihrer paPstlichen

Privilegien sehr wahrscheinlich die Seelsorge an den LJen iibernehmen.26

LIB Stadt l,Nr.467.

Noch einer der Schldttelne der Preと gerklrche aus dem 15 Jahrhundert lm

zchnten Joch des Mittelschiffe→ tragt das FamnienwaPPCn der Langers,den

L6wen.Dies zeir,dぶ de Fam」 ie dem Konvent道 ber Jahrhunderte hhweg

verbunden war.Siche Cerhard Kttser,Dic Preagerhrche zu Erfurt lSclmellS

Kunstfuhrer 1855),MinChen/Ztrich 1990,S12.

UB Stlft l,Nr 510.

Annales Rchttardsbrunnenses.Chronicon Thurlngicum Viemense,ed.Otto‐

kar Lorenz,h:Ettrter Denlmtter lGeschichtsquellen der Provhz Sachsen

und angrenzender Gebiete l.1),Halle 1870,S.195-214

Die Bcttdorden versuchten h 14.Jahrhundert sogar sehr aktiv,gegen den

klrchlichen Bann zu kttα pfen und ihre gottesdlenstlichen Aufgaben auszuuben

Die Ordensbruder verlangten etwa ir ttre Prokuratoren das Recht,w」 ■rend

des lnterとkts hren Gottesdenst bemchen zu dtrfen.Der danlalige ErzbischOf

vOn Mamz,Gerlach,hielt nachehander zwei Dibzesansynoden ab(1355 und

13561,deren statuten ausdicklich venangten,de Tennahne an den Gottes―

dlensten unter dem Titel ehes prOkuratOrs zu verbieten,und das Aufsichts_

recht iber dle Pfarrer verteidigten Fritz Vigener,Synodalstatuten des Erzbi‐

schOfs Cerlach von Malnz von 1355 und 1356,In:Archiv ftr Hcssische]Gr‐
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E)iese Rolle des Predigerkonvents lnuS aber dic

und Regularklerus sowie dem Erzbischof einers

seits weiter verstirkt haben.2フ Die Bettelmそうnch

Zeit zu wichtigen Mittragern des stidtischen Lebens geworden.

Dieく Reden der UnteⅣ cisung〉
28

DieくReden〉 bestehen aus 23 KaPiteln.In iedem Kapitel geht es um die

鞭蓬薔1榊猫lle∬獄 讐養爵藍
ersten Blick wie eine Auslegung der Ordensregeln(aη ο∫jι jο 7agzルのauS.

Dieser Eindruck wird aber sofort verwischt,wenn man sicht,da“ Eckhart

von seinen Mitbidern eine sPirituelle Leistung fordert,namlich selbstlo‐

難 liI:左 蟹 絡 熊 塑 解 皇 笙 〔整

罵霊ま席 :驚 需 尊ぶ 守 13:F港 獄 翼誠 f覇 塩 n hrm E2Ы
“
hd

untreuen Klerlkern in scharfer Form vor,da`sie wahrend des lnterdikts in der

Stadt blieben und klrchliche Pnichten erftillten Sicheく Carmen>lAm ll),V
953-958

Mcister Eckhart:Die rede der underscheidunge[kthftig:〈 Reden>],h:Dic

deutschen Werke[kunitt DWl,Bd V(MCiSter Eckharts Traktato,hg.Von

; ders: Conatio h Libros Sententia― , m: Die

LW],Bd V,hg.von」 oSef Koch,Stuttgart 1936ff.;

art.Werke. Texte und tbersetzungen, hg_ von

淵 尊 紺

eRttt晩
吉 蟹配 捻 i:01〔

⇒
ぶ 盤 輝 認 :路 :

khart sche 23 Reden h drei Tene.In den Kaplteln l-8

Gott h der Vernunft zu nehmen ist,h den KaPiteln 9

bis 16,wie Gott mi dem Wllen zu nehen ist,und h den KaPiteln 17-23,

wicと c Nachfolge Chritti h derjewens eigenen Weise des Mcnschen zu leben

ist.Steer,Passion Christi(Anm_61,S64.

DW V,S.197,2f.
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Aufgeben des Selbst ist die wichtigste Voraussetzung ftir das Ordensleben.

Eckhart sagt:D′ υjηグ
`5ι

ど′υ′でη υγJノθ%ηノπj`πα
`″

″́α
`rsυ

α.31

Der wahre Frieden herrscht alsO allein dort,wo man sich und alles Sei‐

nige aufgibt,denn αノgasι″γttθ ″ηノ″ηυγ〃
`た

″
“
θι z`“′ルυοπ θzgeηθz υjみ

んπ.32 Eine Frage stellt sich dann ganz gewiS:Wo kann lnan sich v01lkOm‐

men PreisgebenP Unter“アelchen Bedingungen, Bei der cο 〃α
`′

ο stellte si―

cherlich ein Bruder Eckhart gerade diese Frage.Eckhart sagt:

Ich wart gevraget etllche liute ztgen sich sere von den lhten und w∝ ren alles

gerne alehe,und dar ane lα ge ir vttde,und daz sie wχ ren in der klrchen,ob daz

daz beste w∝ reP D6 sPrach iCh:nch!3)

Diese Antwort mu`den Schuler wie ein Blitz aus heiterem Himmel getro■

fen haben,da cr wohl gedacht hatte,Eckhart sci bereit,ihn in die klё sterli―

che Ruhe cinzufuhren.

Der Erfurter Prior versteht aber unter dem Frieden nicht die υJ滋 ∫οノブ磁‐

r,α im Kloster.Er lehnt denjenigen Frieden ab,der der weltlichen Unruhe

entgegensteht und nur durch die Flucht aus ihr erreicht、 ァird.

Der mensche sol got nemen h 2allen tthgen und sol盤 n gemicte wenen,daz er

alle zttt got habc in gegenwerticheit in dem gemtete und in der memunge und in

der mme.Mcrke,wie dt anen gOt melnest,s6da bist ln der klrchen Oder h

der zellen:daz selbe gemtete bchalt und trac daz under die menige und ln dle

unruowe und in c五 e unglcheit 34

Eckhart unterweist seine Bぬ der,in allen Situationen,sci es in auserlichen

Oder in innerlichen Angelegenheiten,(]leichmut zu be、 ァahren, damit sie

sich,wo sie auch seien,in eine innere Einsamkeit versetzen kё nnen.E)ie

“

察'施 Fttt』1魔
e`:静

笹li1lilt■ttlexP::志
jedoch ausdicklich dagege■

[ ]Wir Suln uns alliu dlnc gr∝ zllchen tuOn ze vrumen,cz st,swaz daz sl,swa

wir sh,swaz wir schen oder h∝ ren,swie vremde daz si oder swic ungllch.

Denne anererst ist uns reht und niht e,und niemer ensol der rnenschc hier ane ze

endc komen,er enmtgc hier ane he underlaz wahsen und mer gewШ men h
ememヽ varen zuonemene.5

31 Ebd,4f.

32 Dヽ/V,S282,11-283,1

33 Dヽ′V,S.200,10-201,2.

34 Dヽ′V,S203,1-5.
35 DWV,209,11-15
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Eckhart sagt, der Mensch sone sich alle E)inge in hohem Mage zunutze

machen und an den E)ingen ohne Unterlag、 zachsen. Gerade durch den

richtigen Umgang rnit denグ ′η″η auSerhalb der k10sterlichen Welt、 4chst

der Mensch geistig lnchr.Die Vernunft sPielt deshalb beim sOzialen Enga‐

gement der Bcttelmё nche cine wichtige Rolle.

Und der mensche sol ze allen sttnen werken und bF allen dmgen siner vernunft

merkFchen gebrachen und h anen dhgen ch vernunftigez mitewizzen haben

sin selbes und siner lnwendichelt und nemen in allen dmgen got h der h∝ hsten

wise,als ez mugelich ist_ヽ

“

an der mensche s。 l sin,als unser herre sPraCh:く ir sult

sin als liute,de alle zit wachent und beitent irs herren!〉 Entriuwen,die beite_

den liute smt wacheric und schent sich umbe,wa er her kOme,des sie beitent,

und wartent ttn h allem dem,daz da k― et,swie vremde ez in doch sl,Ob er d△

mite ht sl_Als6 sl島n wir haben eh wizzendez warnemen unsers herren h allen

出 gen Dar zuo muoz vllz geheren und muoz kosten allez,daz man geleisten

mac an sIIInen und an kreften,s6wirt den lluten reht und nement got h allen

dlngen gliche und vhdent gotes gllche宙 lin allen ttgen.36

Man lnu`die Vernunft zum einen in der sozialen lnteraktion gebrauchen.

Man mu3 zum anderen zugleich uber seine eigene lnnerlichkeit rnitヽ rer―

nunft veI通gen,um Gott'η 〃́
`η

〃″π″η fassen zu kOnnen.Wenn dieヽ rer―

nunft die Kluft zwischen der auSeren und der inneren Welt erfolgreich

iberbickt,dann nimmt man Gott in allen Dingen auf dic hё chste W/eise

wahr.Die Vernunft ist also ir die Verbindung der empirischen und der

psychischen Welt unentbehrlich ln diesem Zusamlnenhang l,fbt sich diese

intellektuelle Kraft mit den Menschen vergleichen, die auf ihren Herrn

wartend wachen lLc 12,36)Da die Diener nicht wissen,wann ihr Herr

zudickkommt,mtssen sie auf alle Menschen achten,die zu ihnen kom―

men.Eckhart beschwё rt diesesくwachende Wahrnehmen〉 ,dぉ sich allen

E)ingen der Welt zuwendet und darin nur seinen eigenen Herrn sucht.E)ic

Vernunft ist nicht nur mit Urtellsverm6gen ausgestattet,sondern auch mit

der Kraft, die ,ugere und dic innere Welt aufeinander zu beziehen und

zwischen ihnen das Gleichgewicht zu halten.

E)ie Vernunft findet sich also in der NIlittelPosition z、 ′ischen Gott und

Mensch und schlieSt die nattrliche Wrelt an die tbernaturliche an:

[.]und dem rcht wκ re,h der warheit,dem liuhtet got als b16z in dem werlt―

1lchen als h dem aller g6tl'chesten,dem gOt als6[eigen]w∝ re wOrden Trluwen,

n■t als6,daz der mensche selber ht werltliches oder ungllches t‐ urke,mer

36 DWV,210,1-12_
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swaz ttn von tzwendigen dhgen zuovelet an sehennc und an h∝ renne,daz sol

er ze gote keren.37

Die Aufgabe des Menschen istり edoch nicht,sth allein mit den irdischen

E)ingen zu beschaftigen oder sie ganzlich abzulehnen,sOndern, alles,was

ihn■ an auSerlichen]Dingen zufttlt,durch die Vernunft zu Gott zu wenden.

Das intellektuelle Vermёgen bringt die Wechselwirkung zwischenヽ lensch

und Gott soWie der empirischen und der transzendenten Welt zustande.

Der Mensch hat mitten in der Welt Frieden,wenn er die Dinge gё ttlich

aufnimmt.

E〉iese positive Einstellung Eckharts zum alltaglichen Leben hangt,meine

ich,mit der Tatsache zusammen,daS dieく Reden〉 in einer Zeit des sOzialen

Umbruchs entstanden sind Die Bettelmё nche muSten sich taglich mit

sozialen Phinomenen auseinandersetzen.Eckharts Verstindnis dieser Aus―

einandersetzung wurde aber vOn seinen k16sterlichen und gesellschaftlichen

Aufgaben als PriOr,Lcktor und Seelsorger bestimmt.

Eckhart als PriOr des Erfurter Konvents

DJ`zη jο ″ノ5ιゴ磁αん(g″訪ι
`γ

」践zη洗ノ〉

Eckhart kam aus Paris,wo er im Wintersemester 1293/94 als Sentenzenlek―

tor gewirkt hatte,in sein Heilnatk10ster nach Erfun zuriick und wurde

dort zum Prior gewahlt.Dieses Priorat begann f蔵 hestens nach Ostern

1294 und endete sPatestens 1300.38 Eckhan blieb jedOch weiter in Erfurt,

bis er 131l durch das Generalkapitel von Neapel zum zweiten Mal zum

Professorenamt an der Pariser Universit,t berufen― rde.Nach der R通 ck―

kehr aus Paris 1313 wurde er nach Strぶ burg geschickt und verlicS somit

seinen Heimatkonvent end」 iltig.In Erfurt hielt er sich aber am langsten

auf.'9 Hier absolvierte er als junger Mё nch das Hausstudium mit,ι zグJz″

37 E)Wヽア,210,15-211,3
38 Koch,Kritische Studien(A― .5),S.258f Kochs Mutm」ζung,dtt Eckhart

Dietrich von Freiberg pers6nlich gut gekamt habe,ist leider nicht belegbar,da

die Amtszeit E)ietrichs bereis 1295 endete und danach Konrad vOn Trebensee

von 1296 bis 1300 als Provhzial der Tcutonia wirkte.Eckhart kam auch vom

letzteren z‐ n Vikar ernannt worden sch

39 Vgl.Adolar Zttkeller,Eh Zcitgenosse Eckharts zu Fchlentwicklungen h der

darnaligen mystischen Bewepng,h:ヽ ヽrzburger Di6zesangeschichtsblttter

37/38(1975),S.229-238.
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ノ喀J“れ ηα″″″″ undみゴν:α″,hier begann er seine leitende Tttigkeit im

Orden und hier betreute er als Pariser Magister das Studium des Kon‐

vents.40 Es ist auch zu beachten,d“ sein Aufenthalt in Erfurt in den glei―

chen Zeitabschnitt iel wie seine Pariser Studien‐ und Lchrzeit.Eckhart ist

wenigstens dreimal von Erfurt nach Paris gezogen und wenigstens zweimal

vOn Paris nach Erfurt zurtickgekommen.In EJtrt bereitete er sich also auf

das hёhere Studium vor,und bei der Ausbildung der jungeren Bnder

setzte er das in dic Praxis um,was er im damaligen Zentrum der Wissen‐

schaft erlernt hatte.

Als Prior in der grё 8ten Stadt Thuringens muS Eckhart auch init dein

Widerspruch zwischen der geistigen Armut und dem stadtischen Fihkapi―

talismus konfrontiert worden sein.“ Die Finanzlage des Bettelordens war

vOn den SPenden der Bttrger und dem Enrag des Bettelns in hOhem Ma`e

abhangig.42 Gerade in der Zeit Eckharts wurde der grё Ste Teil der Predi―

gerkirche und des Konventsgebaudes errichtet,und dazu lnu`ten die Mon―

che Schenkungen und Almosen sammeln.43 Die Zunftzcichen der Gold―

schmiede,Schneider,Zimmerleute,Fleischer usw.an den SchluSsteinen der

Predigerkirche zeigen noch heute,wie7icl die Wirtschaftskraft der Btrger

zur Entwicklung des Klosters beigetragen hat.44 Die Entwicklung des

Kun Ruh,Mcister Eckhart.Predlger,The。10ge,Mystiker,Mthchen 1985,

S.20.

Auch Hcmrich Seuse beschreibt,wie er sich als PriOr um dle flnanziene Lage

des Konvents gekもばDェnen hat.Sicheく Scuses LcЬ cn),Kap.43,h:Hchrich
Seuse.Deutsche Schriften,hg.von KarlBheyer,Stuttgan 1907,S 144-148.

Die Bettelm6nche beschrttkten sich ursPindiCh daraut SPenden der Gl狙 bi―

rn entgegenzunehmen.Das ALnosensammeln war tber dle wirtschaftliche
Bedeutung hlnaus tts s,y″ ″″η

`7″
ιおir das Selbstverstttdnis der Orden

wichtig.Siehe Bernhard Neidlger,Menと kaxlten zwischen Ordensidcal und

stadtischer Re」 h乱.Untersuchungen zum wirtsch」 1lichen Verhalten der Bct‐

te10rden in Basel,Berlln 1981,S.141f.

1278 wurde z.B. von Friedrich, Bischof von SPcyer, Ch Privlleg erteit, das

anen Gl五ubigen,de z― Bau der Kirche und des K10sters beigetragen hatten,

chen Abla`von 40 Tagen gestattete Siche llB Stift I,Nr 487 Der Chor ist

sPatestens 1279 fertig,dle Konventsgebaude sP,testens m 1320 Zur Bauge―

schichte der Preagerk.rche siche Richard Krautheimer,Die Kirchen der Bettel―

Orden h Deutschland ocutsChe Behrage zur Kunstwissenscho,K01n1925,S.

103-108;Fel破 Scheerer,Kirchen und K16ster der Franziskaner und Domhika‐

ner h Thtrhgen,Jena 1910,S.60-76

Kttser,PrcagerHrche(■m23),S.20f.;und besonders Corndia Wieg,Dic

Schlu`stelne der EHtrter Predlgerl出 rche.Eln Beltrag zur lkon01。 gie der Bct‐

te10rdensbauten, In: Kunstwissenschaftliche Beltrige. Benage zur zenschr丘
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Ordens war also vom wirtschaftlichen Wachstum der Stadt keinesfalls

unabhangig.und ie aktiver der l⊃Ominikaner sich in der Seelsorge an den

Biirgern engagiert hat,desto mehr ist er auch mit der stadtischen Wi■ ―

schaft befagt worden.

IIn Traktat lassen sich die SPuren der stadtischen Gesellschaft und ihres

urirtschaftslebens erkennen.So fOrmuliert Eckhart seinen Kerngedanken,

man solle sich lassen und Gott allein akzeptieren,mit Hilfe wirtschaftsbe‐

zogener Metaphern:

Ez ist rchte e■ n gllch widergelt und glicher kOui als v」 dt azgast aller thge,als

vil,noch mmner noch mar,gΔ t gotttn mit allem dem sinen,als da zemtte azgast

in allen dhgen des(Fnen.Dtt hebe anc,und dazl△ z dlch kOsten allez,daz da ge_

leisten maht.45

Swer allh dlnc wil nemen,der muoz ouch alllu dhc begeben.Daz ist ein

gllcher kouf und eh gllch widergelt,als ich vOrlanc e■ nes sPrach Dar umbe,als

got uns sich selber und alliu(五nc悧 ze ehem vren eigene geben,dar_be lvil

er uns alle cigenschaft gar und zemtte benemen.46

Die mystische UniO,Sich‐ Entledigen und Gott‐Hereinlassen,wird hier als

くgerechter Handel〉 bezeichnet.Mit dieser kthnen Metapher bringt Eckhart

sPirituellen Besitz und Handelsware zusanlmen und setzt den HandelsPart‐

ner mit Gott gleich.Das wirtschaftliche Leben und Denken der Stadt ist

also auch im Ordensleben gegenwanig.Hier stellt sich jedoch gewi3 die

Frage,ob der EinluS des stidtischen Fihkapitalismus den Armutsgedan‐

ken des Ordens nicht geLhrdet hat.Um die geistige Armut durchhalten

und dem Materialismus widerstehen zu kё nnen,emPfichlt Eckhart letzt―

lich die innerliche SelbstPreisgabe.Doch zunachst sagt er:

Der menschc ist der beste,der des enbern kan,des er kehe n6t enh猛 .[.]Ez
scinet eL gr6z dhc,daz eh mensche ttsent mark goldes durch gOt gα be und

vユ mi sinem ttote btwete klasen und kl∝ ster und alle arme sPlsetら daz wκre

gr6z dinc_Mer:der、 vare vi s21iger,der als6 vn durch gOt versm“ hete.Der

menschc hαte ch reht hhelttche,der sich durch gOt k血 dc aller dhge verⅣ c_

gen,swaz got gκbe oder ntht engttbe 4フ

くBndende Kunst)12(19801,S9-12 Sie weist darauf hh,dz`sich die Schlu`_

stelne elnerseits n das ikonographische BaukonzcPt emfugen,andererselts ehe

sozlale Funktion haben

45 Dヽ′V,S 197,1-4

46 DWV,S295,2-5
47 Dヽ′V,S.300,7-301,2
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Eckhan spricht hier aber nicht vOn der absoluten Verachtung des Reich―

tums.Weder Besitzlosigkeit noch Freigebigkeit sind die VOraussetzungen

ir den Reichtum im Himmel,sondern die geistige Armut.Die Bevor‐

zugung der inneren Werte gegenuber dem weltlichen Reichtum zicht sich

durch die ganzen Schriften Eckharts.E)ie Einschatzung der auSeren Werke

lSpenden,MeSoPfeぅ ist aber nicht an allen Stellen gleich:

Eya,nt rnerket eln war wort!Gκ be ch mensche ttsent mark g。 ldes,daz man da

mite Lrchen und kl∝ster machte,daz w∝ re ch gr6z出hc.Nochdenne hκte der

vl ma geben,der ttsent markマ ur r五ht geahten kinde;der hate verre ma get狙

dan iener 48

1n dieser Predigt merkt man nOch einmal dic Geringschttzung des materiel―

len Besitztunls,den Verzicht auf alles Besitzdenken,■ zahrend an f01gender

Stelle aus denく Reden〉 der radikale Ton abgeschwicht wird:

Er sol sich selber Mtten ze dem ersten,s6hat er aniu(五 nc gel`2cn.In der warheit,

lieze eln mensche ch k歯 dcJche oder alle die werlt und behielte sich selber,s6

cnhate er nhtes genzen.J△,und lαZet der mensche sich selber,swaz er denne

beheltet,cz si richtuom oder ere oder swaz daz sl,s6hat er alliu dhc ge16レ en 4'

Seine tolerante Einstellung zum Besitz、 veltlicher IDinge bildet rnit der radi‐

kalen Forderung nach Preisgabe seiner selbst einen grogen Kontrast.Eck‐

hart erkennt hier den Besitz eines materiellen rヽermё gens an unter der

Bedingung, dtt dessen Besitzer innerlich nichts behilt. E)iese Lehre ist

gewi3 nicht nur unter dem Druck des biirgerlichen FruhkaPitalisrnus

zustandegekommen, sie entsPriCht auch dem Bedurfnis des ordens nach

Bucherbesitz.Da dieser Wunsch der Lektoren dem Armutsideal dcs
Ordensginders widersPrach,muSte dic Ordensleitung ihre abweichende

Haltung rechtfertigen.50 Eckhart muR als Prior mit dieser Frage nach dem

Besitzrecht kOnfrOntiert gewesen sein.Seinc PragmatiSChe Ethik fordert

deshalb, zwischen der Vernichtung der ich‐ gebundenen Eigenschaft, des

eigenen Selbst,und der Erhaltung des ich‐ ungebundenen Besitzes,des,uSe‐

ren Ⅳlaterials,ein Gleichge・vicht herzustellen.51 Diese SPiritualisierung des

Pr.4,DWI,S.71,1-4.

DWV,S194,3-8.
Dieter Berg,Armut und Wissenschaft.Beltrlge zur Geschichte des Studlenwe‐

sens der Bettelorden im 13.Jahrhunden,Dusseldorf 1977,S.59f.

Hernttdez weist darauf bh,d“ Eckhart h schen Werken zwischenみ61ι‐

Z″電 θ Ш dθな
“

S訪4/1 klar unterscheidet.Wttrend de`な ″s訪″ 狙 S PSyChO10‐

gischer Begriff ehen ich‐ gebundenen Seelenzustand bezeichnet,wird dle 9も
`r_

z″ ηg`auf den Sachverhalt der obicktiVen Wirklichkch bezOgen:Siche JuliO A.
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Arinutsgedankens ist auch bei Eckharts ZeitgenOssen David vOn Augsburg

ersichtlich,ftir den die geistige Armut keine absolute Besitzlosigkeit bedeu―

tet,sondernく Nicht‐ Besitzen‐ Wonen〉 :

Non ett unt Pauperes sPirhus qui non habent chvltias,sed qui n。 lunt habere,

quac lllus ProfessiOni― t contraria ctiaIIn si commOde et quoad hOmines hO_

neste Posslnt habere.52

Das groSzugige verhalten der beiden Bettelmё nche gegenuber dem Pr市 at‐

besitz kann wohl sO verstanden werden,dag sie danlit die Spannung zwi―

schen der radikalen SPiritualitれ und der Rcalpolitik des Ordens abzubauen

versuchten.53

Dた Koれた″鮮tηz″ηJι αηグθγ
`η
 Odeη

Das gute Verhtttnis der Predigermё nche zum Burgertum zeigt sich auch

darin,dtt viele von ihnen aus reichen fthrenden Falnilien stammten.Ihr

Orden gen08,ganz im Gegensatz zu seinem Armutsideal,die daraus resul‐

tierende finanzielle Sicherheit.54 E)ie Dominikaner bemthten sich sogar

ernsthaft um dic Ge恥 アinnung von begabten Novizen aus hё heren Gesell‐

schaftsschichten.Ihr Ziel war,sich zu ciner hochausgebildeten Elitegemein‐

SChafL Zu machen.55E)ie Reknltierung ist wohl in neuen Siedlungsgebieten

wie der SaxOnla verstarkt betrleben wOrden.

」e eifriger die Bettelmё nche um ausgebildete Bider warben,desto hei

tiger rnuSten sie mit anderen weltlichen und geistlichen Schulen konkur‐

rieren.E〉 ic Erfurter Schulordnung von 1282 zeigt,、アie sich die Stadtschulen

der、vissenschaftlichen Modernitat und der Mobilitat der schuler_und Lch‐

rerschaft entgegenstellten und Scholaren und NIIagister unter Kontrolle

halten wollten.56

Hernindez,Studlen z― religi6s‐ etischen Wortschatz der deutschen Mystik.

Die Bezeichnung und der Begrlff des Eigentums bei Meister Eckhart und」 O―

harEles Tauler,Berlh 1984,S29u.59f.

52 David von Augsburg,ExPositio reNac,hg・ VOn Ed.LcmpP,h:Zehschri fur

【rchenges(五 chte 19(1888),S15-46u.S.34∝360,hler 356.

53 Berg,Armut und Wissenschtt lAnn1 50,S.5,f

54 Zur Debatte tber dle MItglieder der Bcttelorden siche John B.Freed,The

Friars and Cerman Society h the Thirteenth Centuり ,Carnbridge●laSSa_

chuse■ o1977,S.109“ .

55 Berg,Armut und Wissensch澁 (Am 50,S.58f.
56 Das siebte Statut lautet z.B:P/4θ

“

贅ZS″ι″J″″島[.…]π
“

P″″″″″材οノοc″″

s″″″ ゴ″scοん5〃θ SCa″″″ scοルγθ″ ″′η5″ι
"お

ゴノ′aπgお″:ογ″′η′cjο″′cο

"sゴ
んο
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Auch Eckhart nahm als PriOr des dOnlinikanischen Konvents gegeniber

den anderen Orden Stellung,wie man in1 22.Kapitel erkennen kann.Er

ermahnt dort besonders die Novizen,eine Weise anzunehmen,und warnt

sie davOr, von einer Weise zu ciner anderen tiberzugehen. Mit くWeise>

meint er Offenbar die Regel,unter die sich de NIIё nche beim Eintritt in ein

Kloster stellten.

Swie wollm nachmttes ch ander wise baz gevdlet,s6s。 l er gedenken:ase wise

h銃 とr gOt zuo gegeben,und st h dlu aner beste.[.… ]Wan,SWaz got guotes h螢
geth und geben 6her wise,daz mac lnan ouch vlnden m`皿 en ttOten wisen.

Wan h`her wise s。 l mall nemen alle guOte wise und nlhtと e eigenschatt der

wise.[..]wan“r mensche e v。lkomen wurde,der az der werh kκ me zemtte

L6hen Orden,dan d6r icmer Чttrde,der tz 6hem Orden kame h elnen andern,

swic henic der ouch gewesen w∝ re:daz ist durch ae wandelunge der wlse.57

Man sieht,da3 die Rede unter zwei GesichtsPunkten gestaltet wurde.Zum

einen ist sie vOn der ethischen Einsicht in die Notヽ vendigkeit der Selbstaui

gabe gePragt. sie richtet sich zum anderen unter dem gesellschaftlichen

GesichtsPunkt gegen dic Mobilitat der Bider. Eckhart faSt also einen

ethischen AnsPruCh und eine soziale PrOblematik zusammen und PrOjiziert

dabei seine Gedankenwelt auf die reale Welt.Auch die Klosterschulen der

Bettelorden konnten de Mobilitat sicher nicht tolerieren, da sie ihr Stu‐

dienprogramm gest6rt httte.Alle geistlichen Schulen muSten im Bemthen

um begabte Schiiler und Lchrer rniteinander kOnkurrieren.58

ar ω
"∫“

s″.Es ist m zchnten Statut verboten,こ e Schule an ehem is。 lierten

Ort ehzurlchten und Prlvatunterricht zu geben:ル
`″

,cοtts,η あcお づη5οノた,s ar

ルειjο
"“

′ガヮ′″S'η θおα″ηp“ 7ゴι″s,"みJιθ″″∫。Siche de EJtrter Schdordnung

von 1282,hg.von F.Cranler,In:IIstOnsches Jahrbuch 31(1910,S.290J.

Dヽ′V,S.285,5-286,7.

Esii bchidzigen Forschungsstand ulmё diCh,aus dem hlttOrischen Materi」
dle E対 stenz des Konflkts herauszuholen.Die Mutma`ung vOn Margetts,d迅

sich eln Streit zwisdlen Franziskarlem und Do=」 品■anem ln denくReden〉 wie―

dersPiegde,ist leider weder textlich noch urkundlich zu bestttigen.Dic R市 ali―

ttt k01mte宙 elmchr zwischen Do壼h■arlerxl Ш d Augusthem bestanden
haben,da dle beiden Bettelorden cherschs gegensatzliche Einstenungen zur

erzbischOnichen Machtpolltよ hattexl und sic andererseits um die島 とrende wis_

sensch断山che Rone Lmerhalb der Stadt konkurderten.Siche John Margetts,

Die rede der underscheidungc.Aufbau und Aussage,h:Zur deutschen Litera―

tur und Sprache des 14 Jahrhundens oublher colloquium 1981),hg.VOn

Walter Haug,Heidelberg 1983,S 45-64,hler:57.Zumkener berichtet,da`(五 e

AugustlneFEremlten berehs m■ 13 Jahrhunden h wissenschafLlicher HLsicht

so machtig Waren,dtt sie sPater zur Gttdung der Unlverslttt Ettn am mei‐

７

８
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Eckhart als Lcktor des Konvents

UIn die Struktur und den lnhalt derく Reden〉 n,her zu erklaren,rnuS man

sich zunichst verdeutlichen,unter恥 relchen schulischen Bedingungen Eck―

hart im Konvent gewirkt hat und in welchem Zusammenhang mit der

Ausbildung dieく Reden〉 entstanden sind.E)iese P,dagOgische Perspektive ist

wichtig,denn der Erfuner Konvent galt im 13.und 14 Jahrhundert als die

wichtigste Ausbildungssthte des PredigerOrdens in Thtringen.Dieく Lchrta―

tigkeit〉 des PriOrs Eckhan erstreckte sich dabei haupts'chlich auf zwei

Gebiete:Predigt und wissenschaftliche unterweisung.Er war einerseits

Prediger und andererseits Leiter des IIausstudiurns.

Dic Frage,die dabei aufkommt,ist dic,wie sich seine beiden Lchrtttig―

keiten zusammenftigten und sich zum einen Ziel hin enぃvickelten, denn

dieser Gegensatz zwischen demく Glauben〉 und demく C``rissen〉 ist gerade im

SPaten Mittelalter verst'rkt hervorgetreten und hat Kirchengelehrte zu

lebha■en]Debatten gefuhrt.Es wirkt dabei symbolisch,d』 ζ der tatkr,ftige

Dominikaner seine Laufbahn gerade mit der cο ιルιブο angefangen hat,die auf

die Synthese der auSer‐ und innerklosterlichen LebensPrinziPien zielt.Er

hat ihr einc NIlittelPOsitiOn z、 アischen Predigt und Studium,Armutsgedan―

ken und｀∝rissensbegehren sO、アie Lchren und Lernen gegeben.

Bisher wurde aber der Terrninus cο ノιαιjο in der religi6sen Begriffsfor‐

schung nur vage definiert.E)ie Schwierigkeit liegt darin,dttS er in der geist―

lichen Literatur je nach der Zeit,dem On und den betreffenden The010gen

unterschiedlich gebraucht、 ァurde und des、Ⅳegen keine einheitliche Sinnbe‐

stimmung erlaubte.5' Esヽ vare daher an sich not、rendig zu kllren,、 ″O der

sten beltragen komten.Siche Zumkeller,ZeitgenOsse EcLttarts(Anm 39).Als

1389 dle theologische Fakultat der universittt Erfurt gegttdet wurde,wur‐

den drei Ordinariate von Bcttelm6nchen,jechem Dom五 kaner,Franziskaner

und Augusther―Eremiten,besetzt.Aus den Umversitatsstatuten kann man

schlie3en,d“ jeder Bcttelorden hLsichtlich der DisPutatiOn und des Promo―

tionsgangs von den allderen Orden getrenntヽ var und sehe eigene hmunitat

besa■ ,damh kehe Rcibung zwischen den Orden entstand Auf dese Rivalit狂

zwischen den Bcttelorden bezicht sich m6glichertteise Eckharts Warnung vor

dem Wechsel des Ordens.Siche Ludlger Mcier,Die Stenung der ordensleute h

der Erirter the。 10gischen Fakultat,h:Hum轟 smus,Mystik und Kunst h der

urelt des Mhtelalters,hg vOn Josef Koch,Leiden/Kё ln 1953,S 137-145,bes.

S141ff.

Auch JoSef Koch weist auf de di∬erenzienen Entwicklungsllnien dleses

Bcg五 ffs hh:《 Nun darf man keheswegs denken,こ e Entwicklung der COuatiO

un Libro Sententiarum verlaufe■n gerader Lmie von eher eL」 achen zu rei_
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Terminus etymologisch herkOmmt und、 アie sich seine Bedeutung danach

durch das Mittelalter hindurch verindert hat. Daraus wurden sich ver‐

schiedene Typen der cοLιαιゴο ergeben.SO kё nnte rnan vielleicht bestatigen,

dポ jeder Orden oder iede the。 10gische Schule seine bzw.ihre eigene∞物 _

ιグο‐Forrn hatte,und dadurch liё 3e sich wOhl,wie Koch vermutet,る O selbst

feststellen,zu welcher religi6sen oder wissenschaftlichen Gemeinschaft ein

The010ge gehё rte

Djθ cοノルιJο ′ムソ′γJ″
`ル

z″グ′ムυzssaπ s訪グル訪θしみ″ηg

Die cοιιαι″ο wurde in der geistlichen Literatur erst im 6.Jahrhundert

bekannt,als Benedkt vOn Nursia sic in seine klё sterliche Regel einfuhrte 61

Nach der Regellas ein Bruder nach dem Abendessen aus denく c01lationes

vel Vitae Patrum),die vOn」 ohannes Cassianus im 5.Jahrhunden geschrie―

ben wurden und sPaterhin auf die abendlandische Geisteswelt dauerhaft

EinfluS ausiibten.Die cο ノ′αιゴο war alsO ursP由 nglich das Buch des Cassia―

nus, im ubertragenen Sinne dieく k16sterliche Abendsitzungぅ die vOr dem
Vespergottesdienst lcο″ρルιογ′%“)gehalten▼arde.Es geht bei den cassia‐

nischenく C01latiOnes〉 um den NIleinungsaustausch mit 24 Hciligen,die in

der Wiiste ein einsiedlerisches Leben fuhrten und iiber verschiedene The―

men diskutierten.62

Die cο〃αιJο hat schon fih DiskussiOnscharakter gewOnnen.Das bestキ
tigt der Kommentar des Smaragdus zur Benediktsregel:Dθ  Scr″ι″γおグjυ

J″お
〃′おcο%舜

“
ηォル″S'ηた″οgαιゴοれら∞ψ″ηι′ノ′

'Cο

″g″′sγ
`フ

οηS'οれら
`ι

∫′c
夕%αθグJzルι″

`″
πr οcc%滋,cοψ″η″みバ″rグ″η′ρ̀7Spaα

.lDen dneL de
uber dic hl.Schriften Fragen haben,legen die anderen treffende Ant、 vorten

vor, und so werden die Fragen, dic lange unge16st geblieben sind, allen

60

61

chern Formen.V′ ir begegnen vielrnehr versd■iedenen Typen.》 Siehe Lヽ/V,

S.9f.

Ebd.,S.10

Benedcti Rcg口a.Rec.RudolPhus Hansl■,Wien 196Q Die Bcnedlktusregel,
hg.vOn Basユhs Steidle,Bcuron 1963:Sj″ ″′″5ルあ rp″″%力ち″οχ s″″αa′ J″ ί

c“ら saαθ́πιοπ″
“

′η″η″ら
`ι

ル♂ι″
"″
sCルιjοη

“
υ

`ノ

Иtts 2どγ″″,′″ι εθγιθ

″ノレノタ″οノ á″ク9“古′″ノ′
“

ι61ap.42,3);SI´″たπ jθ j″ηJ:″J6ル″″ちノ′
`″

/asP銘ら″γυοわ¨ 〃ο″οχ ″́αルηr″ ルcrjο″a″ COノ″rJοη″″,″ιノ放
`″

″5

eap.42,5)
62 E[mmalluel]VIOn]Severus,Conatio,h:LcxMa 3(1986),SP 33;Kan Suso

Frank,C。 1latiO,h:LThK 2(19941,SP 1256f.;Mhtellatehisches W6nerbuch

bis z― ausgehenden 13.」 ahrhundert,hg.vOn der Bayer Akad.d.Wiss und

der Akad.d.Wiss der DDR,ン 【缶■chen,Bd.2,Lief.6,S.831,B,3,b,A.
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rn einsichtigl.6'Di            zeigt uns ein‐

Jο von cο%舜Ю und           et worden ist.
nglich nicht nur                 wiC Glorieux

meint,64 sondern auch dasく Zusammenstellen〉 undくAustauschen〉 der ver_

schiedenen Mcinungen,das dann schlieSlich zur L6sung der Frage ftihrt.65

Das uresen dieser geistlichen Rede besteht also in der gegenseitigen koFn―

munikat市en Beeinlussung der Tellnehmer um des besseren VersЙ ndnisses

willen.

Der Grundcharakter der cο′ルιJο ,das persё nliche Gesprich)anderte sich

rnit der Zeit. 1231 fthrte Jordan vOn Sachsen die cο 〃αιjο ins Lehrpro―

獄Ъ鍵ぶ諸
e鮒

鷺i凛認:∫管虞聟鷺ell■彙選
r:鰍

i

ii鱗手II          推ヤli圭ilI『lil∬
unmittelbar auf den vorhergehenden Gottesdienst zu滝 ckgriff. Zwar be―

Thema,

(《
une b

nlcht d

:獄肥i∫鮒■ザ∴紺iふ電il鮒11∬
ittrttir雀憲

ster zum wissenscha■ lichen Seminarし
`κ

jι:ZO mit ηθrJι′ο und

紹?7:塊lttr普 7駈ぶ1:llT壇諸I,dittil童意

Du Cange,Bd.2,S402f.;Commentaria h Reg口 am Sancti Benedtcti,caP.

XLⅡ ,PL 102,S.879;Smaragdl Abbatis ExPosltiO ln Regulam S.Benedcti,cd

Alf.SPamagel(CCM 8),Sicgburg 1974,S.263.Z■ .nach QuLat,DW V,S.312.

P.Gloricux,Lienseignement au moyen age.Techniqucs et m`thOdes en usageな

la Facult6 de Th6ologle dc Parls au XIIIC siさ de,m:Arch市 es d'istoire doctri‐

nale et l■ t`ralre du moyen age 43(1968),S.121.Vgl Mhteuatehisches Wё
「terbuch(Anln.60,S.831,B,1.

Ebd.,B,2

NI M Davy,Les sermons universltalres Parisiens de 1250-1254,Pttis 193 1,S

27;Jacquelhe Hamesse,<Collatio>etく reportatio):deux vocables sPec」[ques de

la宙e mtellcctuene au moyen age,h:Temho10gie de la宙 e mtenectuelle au

moyen age,6d Par olga Wejers ctudes mr le vocabulttre mtenectuel du

moyen age l),Turnhout 1988,S.78-87,hier 79.

Davy,cbd.
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daiber zu diskutieren.68 zahlreiche cο ιι′r′ο‐Schriften weisen darauf hin,

daS diese Abendsitzung im sP,ten ⅣIittelalter einen anderen Sinngehalt

hatte als fl「tiher und der r"θ ιル′ο und der″ zsp″ 滋ιjο naherstand.Dieく Reden〉

Mcister Eckharts gehё ren zu dieser neuen Art von institutionalisierter

cοι″r′ο

飩よ,S:Tt遮lL[:繁茸諸露i慧
h霊話驚lぶ

ti席趙 l
hatten seit der letzten Httfte des 13.Jahrhunderts diese Sitzungen PadagO‐

獄盤∫■1基isl:ふ電1ぼ甘む章Isittittdil膝騰量
en Uberblick tiber《五e Organisation dieser

rkennt dabei,dag sie einer eigenen Wissen‐

d ihre formalen Elemente von der alten cο ム

ルιブο zοηぁ富′磁 entlehnt worden sind.

Unter dlesem Formpr-lp entstanden zahlreiche collatio― Schrien wie とe

くC01lationes Oxonlenses〉 undとCくConationes Parisienses>des Duns Scotus

sowieとeく CollatiOnes h Hcxacmeron〉 (1273),と eく C01lationes de decem prac―

費撃lss!鷺:翼i意 :『:窯詭fl∬電乱1:忠 鯉¶ur:蕊Ittl
denen des Bonaventura. Danach geh6ren nur de ersteren zur schulischen

tbung,wttrend              P
Siche Glorieux,L              S
66),S82;C.Bali               iS

雅駕:鷲
°
留:嵐」詳套i11翼21雪Ilh s Denme md Ёmlle

Chatel憂直,vo1 2,Parls 1891,S.688f.:rra痛 ら′70p″γ
`χ“

たJ″″ cοノ″rJο πz5`ど

筋″鶏脇 麒 ″鶴協 協 糀競筋筆∬舅
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1. E)ie cο 〃αιJο fand einmal prO WOche, namlich sonntags, und feiertags

oder wenigstens einmal alle vierzchn Tage statt.フ0

2.Sie wurde wtthrend der Zeit des abendlichen Getぬ nkes ψοzクο″ιゴοπJS

w“ιブηのgehalten.

3. Sic、rar fur alle Schiiler und Lchrer ObligatOrisch.

4.Der Vorsitzende des Konvents oder ein vOm PriOr Bcauiragter leitete

die cοノιαιゴο.

5. E)ie Schuler wurden bei der cο 〃′ιJο zur WiederhOlung des Gelernten

aufgefordert.

6.Zu diesem Zweck Ⅶ rde die Disputation Oder der Meinungsaustausch

empfOhlen,denn cο00″θ6ι ″θ′ブぁ 夕zα″′Cr“・
ア.Die DisputatiOn mugte in einer friedlichen Stimmung geftihrt werden.

Es dutte keinen feindseligen WOrtwechsel geben.

8 Die Themen、電rden wechselweise aus derく Logik〉 ,der`Phi10sOPhie〉
und derく The010gie〉 ausgewahlt.

Aufgrund dieser Auflistung ihrer charakteristischen Merkmale erscheint es

naheliegend,daS die cο〃αιJο im Verlauf des 13.und 14.Jahrhunderts im

klerikalen Schulsystein eine feste Stellung eingenOmmen hat.In ihr trafen

die traditiOnelle mOnastische SPiritualitit und die neue scholastische Wis_

senschaftlichkeit zusammen.Der Leiter der cο ttι jο muSte deswegen einer―

seits um die Bereicherung des sPirituellen Lebens seiner Mitbruder bemtht

sein und andererseits unl die Veniefung ihrer theologischen Kenntnisse.

Die Zeitbestimmung lPunkt l und 2)ist fur dieくReden〉 textlich leider

nicht mё glich.Das Generalkapitel des DonlinikanerOrdens vOn Valencien―

neS Cゞ Ordfrankreich)beSCh103 1259 jedoch,daS die γψ̀
ι

jιブο und die cο ′ノ′‐
ιJο einmal prO W/Oche gehalten、 ′erden sollten.71 Es l,St sich、ァOhl vermu‐
ten,daS diese LchⅣ cranstaltung auch beirn Erfuner DominikanerkOnvent

irn gleichen zeitlichen Abstand stattgefunden hat.

Bei der Adressatenfrage lPunkt 3)mё chte ich besOnders darauf hinwei―

sen,dtt dic cο ′ιαι″ο durch diese FunktiOnserttZeiterung den lnteressen ver‐

schiedener Schichten,jungerer und alterer Bider sowie monastischer und

universitarer zuhorer entsprechen muSte,und daS sie sich langsam f道 r ein

breiteres Publikum ёffnete.Auch Glorieux auSert sich in diesem Sinne:
《Elle[sC.la cοノJα rJο ]peut enin s'Ouvrirを des auditOires Plus larges let Ce

sera le cas POur Saint BOnⅣ enturO si la communaut6,a laquelle elle est

アO SPater、のurde sie bei den Franziskanern am Salnstagabend gehalten Dazu siehe

Hamesse,く CollatiO)lAm 66),S81.
71 Chanularium lAnm_69),vol.1,S335 Vgl Glorieux,Licnseignement lAm.

64),S120f
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pttmit市ement destin6e,y consent.ダ 2 Aus dieser heterOgenen Zuhё
rer‐

scha■ erklart sich,warum Eckhart bei ledem Abendvortrag ieweilS unter―

schiedliche Themen ausgewttlt,sie ieweilS mit unterschiedlichen Metho―

den ausgelegt und seine Gedanken auf verschiedene Weise ausgeihrt hat.

In unserem Text inden sich auch Hinweisc auf ein Publikum aus verschic‐

denen Schichten.Eckharts Lchre richtet sich inal an seine Novizen,mal an

weibliche Zuhё rer,mal an seine,lteren Bider.AnsPielungen auf das btr‐

gerliche Leben weisen sogar auf die Anwesenheit von Laien hin.Da8 diese

akadenlische Veranstaltung ftir alle Angehё rigen des Konvents obligatO‐

risch war,widersPricht iedenfalls der Auffassung,dag dieく Reden)vor allem

狙

糞 狙 m鑑 量需 鵠 dm Rdm)出 ∝d■ Ⅵ e de O晩応ぬ五i
des Traktats feststellt,war Eckhan zwar Prior,aber nOch nicht″ 電ブ5″γ

訪
`ο

′οg'αθ,als er dieく Reden〉 hielt Seine Promotion fand erst in der Zeit

seines zweiten Pariser Aufenthalts von 1302-1303 statt. DaS ein Lchrer

ohne Magistergrad die cο ιιαιjο leiten durfte,war nicht nur bei Eckhart der

Fall.Duns Scotus war noch nicht Magister,Bonaventuraヽ var noch nicht

Regent.ア
3 Daherlた 8t sich vermuten,da3 diesc t〕 bung im 01Eziellen Schul―

programm niedriger eingestuft war als andere Disziplinen.

Das 5.Charakteristikum der cOllatio,d“ sie ein γψθιJιογJ″″ des mOna‐

stischen Gottesdiensts war,1沈 8t sich in denくReden〉 nicht bestttigen,weil

sich Eckhart dort nicht auf die Bibelauslegung inl engen Sinne beschrankt,

sOndern vOn einem mOglichst freien StandPunkt aus die Frage der SPiritua‐

litat behandelt.Dieく Reden〉 stimmen vielmehr mit der ωJ/2ι′ο lsidors uber‐

ein:夕″

`″

ο9″ a cο′″ιJο
`γ

jι υノ′Ю cο″Zgaηノj∫ υJι Jお Jがどγ%θη〃jηzθ ″ογル″ら

υノP,19″ノ′夕″is(2zz,お 冽 zιブ′J″″″ cο

`η
Oあ

'ブ

ρ
`γ

ιゴηθηιルバ.(くDたse cοttιあ ist

fur die Korrektur vOn Fehlern und die Unterweisung in den guten Sitten

bestimmt oder fiir andere Dinge,die dem Kloster zunutze sind.〉 )・

71 1n dic‐

sem Zusamlnenhang kann man die くReden〉 dem universitをiren Seminar

nahestellen.In den Statuten mancher Universitaten erkennt rnan auch,ftr

wie■richtig die Lchrer dic N`riederh01ung des Gelernten gehalten haben.

E)ie Universitat Paris hat z.B.dic Studenten aufgefordert,ein und dasselbe

Lernmaterial zu wiederholen,bis sic es vollstandig Verstanden haben Diese

72 Glorieux,ebd.,S.122

73 Ebd
74 ReallaS.ISidori,caP.8 Zit.nach Qumt DW V,S312
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Forderung erging auch an de Studenten vOn Oxford, B010gna und Flo‐

renz.75

Filr die Bestimmung 6 undア spricht die Oberschrift derく Reden〉 :[...]

“
′ι sοιcあ

`″
たれル解 [...l湯″′η〃ブ″ κルυ″r″″υノグリηr島 あ∫ゴθ∫″θ″jη

cοιル″οη′み″s″2jι ″η′ηαθγ.ア

6 Die Lchrveranstaltung ist alsO einerseits durch

die Fragen und die Antworten der Teilnehmer zustande gekOmmen.IIn

Text lttSt sich der GesPttiChSCharakter deutlich erkennen:Aり

“
δεあιθsι グ′

フ″εあθη [… ・],S6Spr′訪
`′

訪 [..]lS.2641;Иな6υ′γ
“

た″7Zθ ttC,どをあた
錫υたιθ″(S.288);Aり 露′″ [.… l Ej″ α

"妙
″″[.… LE`η τ″″ [...LИ

"ι
υ″″

[.… ](S.292f。 ).Dieく Reden〉 gehёrten andererseits zum Unterricht des

Ordens,der nach gewissen LchrprinziPien geleitet wurde.E)as erkennt rnan

daran,d“ jede Rede grundsttzlich ein Thema behandelt.In diesem

Sinne zeigen die くReden〉 Eckharts Charakte五 stika der beiden cο′ιαιJο―

Typen,vonく E)isputatiOn〉 undく Unterricht〉 .

∝膿 d鳳 I蹴 l)≒盤

〉

誡 ‡

h盤
:,1蹴 〉l硼 鮪 :

usw.ア
7 Diese Themenaunistung l」

ζt deutlich erkennen,dag das schwerge―

wicht der Reden auf der ethischen und mOnastischen Unterweisung der

Bider liegt.Das macht auf den Leser den Eindruck,als ware das werk

nicht ftir die wissenschaftliche Unterweisung geschrieben wOrden JedOCh

erkennt man in ihm bei naherer Untersuchung u.a.deutliche Spuren der

aristOtelischen POtenz‐ Akt‐TheOrie und der Habitus‐ Lchre.Dies nimmt
schOn dic lntention des Verfassers vo「 veg,die erst in seinen sPaten Werken

in Erscheinung getreten ist,die theo10gische Wahrheit durch die Vernunft

der Philosophen zu erklaren.ア 8

Die Reden liefern gentgend Anhaltspunkte dair,dを 4 es sich nicht nur

um abendliche TischgesPriche,sOndern auch um Ofizielle Lehrveranstal‐

tungen handelte Die Tatsache,dtt ihre Themen oft mit akuten Problemen

亀 』¶ 蹴 1激 守 硫 霊 冒 轟 轟 輝

こ

凛識 覧 止 itⅣ:l
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`π
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`s“

″
“

おら S″ ″́
`あ

C″ゴ
"И

″
″́ブ″″ηぢ′ノタ″′″γψ″ゴιjοη

`″
ηοη ρO“″ηra C″″ル″ο滋″ηοんレο,aおル″

j″″″レra々g′ι″γル ん́ο Zit.nach AlfonsO Malen,University Trahhg h
Medleval EuroPe,transl.anded by D N Pり ds,Leiden 1994,S 123 Mden
sicht h der klёsterlichen cο ′ノ́εjο den ProtOtyP des universitaren γψ″たογJ″″
DW V,S185_
Zum Themenzusa― enhang derく Reden〉 siche Margetts,rede der underschei―

dungelAnm 5o,S45-51
LWI(Anm 28),S165,1lf
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Erfuner Predigerkonvents durchgefuhn wurde.Es war damals gar nicht

au`ergewё hnlich,wenn sich ein Prediger rnit gesellschaftlichen Problemen

befaSt hat.Auch die Lchrer an hohen Schulen des sPaten 13.Jahrhunderts

haben in ihren VOrlesungen wieく Quodlibeta〉 dem BewuStsein der Beteilig‐

ten gemtt aktuelle Fragen der Zeit zum Therna genommen und dazu Prak‐

tische Bemerkungen gemacht.ア 'So ist es auch kein Wunder,daS de Erfur‐

ter Dominikaner beim AbendgesPrach heikle Themen der Zeit zur Diskus‐

sion gestent haben,und dieses¬ rar hinsichtlich der Organisationsfornl und

des AusbildungsPrinziPS ftr diesen Zweck besonders geeignet.E)ie cο //zι″ο

war,wie Maiei betont,das wichtigste lnstrument,mit dessen Hilfe der

schuler die F,higkeit zur aktiven Teilnahme an der wissenschaftlichen

Gemeinschaft erreicht hat.80

κγ,ιル′ηルγι名″ J`′ο″ノノθη E7ZたあZπg

Mit seiner neuen Erziehungsidee nilnmt Eckhart kritisch Stellung gegen―

iiber der traditionellen Religiositat. Man begegnet bereits zu Beginn des

Traktats diesem kritischen Ton: 形′7・z″ ″″グ υOttο ttθ″J″ 静ら67SFπ
`お

よ

[...].81 Eckhart redet also uber denくwahren》 GehOrsam,der nOch nicht da

ist und deshalb von seinen Schiilern dringend erlernt werden soll.Er stellt

damit den altenく unwahren〉 Tugendbegriff in Frage.Der hauJ:ige Gebrauch

des Wortes υ′γ verrat deutlich de Absicht des Mystikers,seinen jungeren

Briidern anstelle der traditionellen Ethik eine neue Lebensordnung zu

zeigen:υαγjzクεηJ″″Cja 1244,4,ア ;245,4;246,3),2′″ ″72J υOttο″
`η`

“
ブ″η

`1238,8),θ
′η74/′γヮzzz`η 1239,9),ノZZ υ′で あ′溌η gο z“ 1205,1),`′ π

υ′″γ υjノιθ 1227,6;216,3)usw.Eckhart kritisiert zweifellos ein seiner
Meinung nach falsches Verstandnis von Religiositat und stellt sich der As‐

kese und der religi6sen Ekstase entgegen.Im Unterton hё rt man den Tadel

Eckharts gegen die Kleriker,die der ethischen Verdorbenheit der Zcit ge―

gentiber ratlos waren.

Miethke weist auch darauf hh,daS die PrivnegienP。 litik des PaPstes zugun―

sten der Bettelorden und seln Angriff auf dle bischё niche Herrschaft m SPat―

mttelalter unter den Gelchien elne lebhafte theologische DiskussiOn erregt

haben.Siche Jtrgen Miethke,Die Rolle der Bettelorden m Umbruch der poli―

tischen Theologic an der Wende z-14.Jahrhundert,h:Stenullg und Wirト

samkeit der Bcttelorden h der stadtischen Gesellschaft,hg.von KasPer Elェ n,

Bcrlh 1981,S.137ff.u.S.143

Malen,university Trammg(Anm 75),S28
Dヽ′V,S185,8
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E〉ies stiinmt mit der kritischen Stenungnahme des Nik01aus vOn Bibra

gegen die Erfurter Geistlichen iberein.Der Autor desく Carmen satiricum〉

kritisiert Prediger,die nicht in der Lage sind,dem V01k das seelische Heil

zu vermitteln:

Fratres quid facltis,qui rura dOmosquc PcritisP

Cur non arguitis ea que fleri mala scitisP82

Dicatis monacho,quOd nec Veneri neque BacchO

Debet Liherere,propriШ m nec quid retinere,

― undum fugere,sed et ora secreta tenere

Et mala deflere crebroque legat miserere 83

Eckharts Kritik richtet sich in denく Reden〉 gegen den Psalmenunterricht.

E)ie religi6se Erzichung der Kinder begann nicht erst mit dem Lateinun―

terricht,sOndern bereits vOr ihrer Aufnahme im Kloster bei den Eltern

oder in der Stadtschule.Es war Autabe der Pfarrer oder der Lehrer,den

Kindern Psallnenunterricht zu erteilen und sie ganze PsalΠlen auswendig
lernen zu lassen.Das Auswendiglernen galt als VOraussetzung flir das geist‐

liche Leben.Fur wie wichtig man dic Psalmkenntnisse im Mittelalter hielt,

erkennt rnan et、Za in den Legenden zahlreicher Hciliger, deren v01lkOnl―

mene Kenntnis des Psalters immer wieder ge10bt wurde.84 Dieser traditiO‐

nellen Erzichungsl■ ethode stellt sich Eckhart ausdicklich entgegen.

Eh Ave Mada gesProchen in dem[gelaSSenen Wllen],und da der mensche tzgat

h dem ttn selbes,daz ist血 tzer dan ttsent PSater gelesen tte daζ  j,,eh trh
ware bezzer m dem dan tber mer gegangen ame daz.85

Man beachte, dag diesc irOnische Kritik besOnders gegen kirchliche BuS―

通bungen wie das Rezitieren der ι′s`"ιρ彰ル
`γ

 Oder dieく Wallfahrt nach」 eru_

salem〉 gerichtet ist.Diesc Rede des PriOrs muS die jungen No宙 zen,die
geradc Psalrnen aus、 アendig gelernt haben,in Verlegenheit gebracht haben.

Carmen lAm ll),V1213f:《Was macht hr,Bruder,de■ r durch Httuser

und Lander gehtp War_beschuldLgt ihr dle Leute nicht,iber deren schlechtes

Bcnehmen hr w`t.》

Ebd,V_ 1276-1279:《 Sagt dem Mё nch,d」ζ er sich mlt Venus und Bacchus

nicht befreunden darf,keL Eigentum besitzen darf und Unsauberes niehen

muS.Er muS alleh beten,L Reue wemen undir― er um Vergebung bltten≫

Franz Anton SPccht,Geschichte des Unterrichtswesens h Deutschland vOn

den alteren Zeiten bis zurヽ 4itte des dreizchnten Jahrhunderts,Stuttgart 1885,

S60ff.

DW V,S.227,8f 86 Predlgt 86,DW II,S483-492
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Anstene der routinehaften Erlernung und Ubung der geistlichen Pflichten

legt Eckhart seiner geistlichen Didaktik dic innere Gelassenheit zugrunde.

Eckhart als Seelsorger der Fraucn

DJ`Frz″
`η

フ″γjι%´ιj″どjη Eり傷π

Eckhart war aber nicht nur Lchrer der Novizen.Wie andere Donlinikaner

war er mit der cz″ πOη

'α

ιJ″z beauftragt,hatte gl'ubige Frauen zu be‐

treuen und sie vOr h,retischen Einflissen zu schlitzen. E)ie EckhartfOr‐

schung hat deshalb lange ihre Aufmerksamkeit auf die Aktivitaten Eck‐

harts in der FrauenseclsOrge gerichtet.Seinc Predigten und Traktate■
‐
ur‐

den auf verschiedene Wreise unter diescm GesichtsPunkt interPretiert.Tat‐

s,chlich war das Beginenproblem an iedcr Wirkungsstitte Eckharts sehr

aktuell, in StraAburg, in Kё ln wic in Paris. E)ie Beginen sind eben eine

ilberregionale Erscheinung des SPttmittelalters gewesen.JedeS Generalkapi―

tel des DominikanerOrdens war in der zweiten H,lfte des 13.Jahrhunderts

lnit der seelsorgerischen Betreuung der halb‐ religiё sen Frauen konfrontiert.

Es ist also sehr unwahrscheinlich anzunchmen,daS Erfurt,das grё
`te Reli‐gionszentrum Mitteldeutschlands, die neue FraucnsPiritualitat gar nicht

gekannt hatte,und daS Eckhart dem Problem der haretischen Bewegung

erst in Strafζburg,Kёln oder Paris begegnet w're.Die bekannteく Maria‐

NIIarthaPredigt〉 ,welche sehr wahrscheinlich in seiner Stra8burger Zeit(Ca.

1312-1323 od.1324)entstanden ist,kann nicht seine erste Stellungnahme

鴛 ittil枇 ∬翼 脂 尊 忠 ≒ 盟 鳳 粗 mir馳 糧 セ離

an mehreren Stellen der in Erfurt entstandenenく Reden〉 Init der Frage der

neuen Frё mmigkeitsform.

E)ie rnoderne Forschung scheint sich aber davor zu scheuen,den Beginn

vOn Eckharts Frauenbetreuung in seiner Erfurter Zeit anzusetzen,da uns

kaum geschichtliche Quellen flir dic Erfuner Frauenbewegung vorl'gen.

Immerhin ist ein solches historisches Zeugnis des Erfurter Beginentums

uberliefen.Nikolaus von Bibra hat 1280 sein satirisches Gedichtく Carmen

猟IIttI需蹴 L:壼童誰薦震I∫l翼量:れ兵
iVttli遣

脱濯糧:朧I鍵驚』:鮒∬翼籠意詭緊l蹴1胤
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enthttt.Ⅳ【an erkennt darin deutlich,wic aktiv die Frauen sich auch in der

thiiringischen MetrOpole der neuen ReligiOsitit hingegeben haben.

Surlt ibi multarum rectores ecclesiar_,

Ut Puto bis deni,virtutis arOmate pleni

Exceptis Paucis,quos esse pares reOr aucis.

Suntibi Beghe quarum n― erus she f■ne.

Quedamperversc,quedanl宙 v■mt bene per se.

Ex htts sunt quedam,que necturpem neque fedam

Rem cuplunt scire,sed ad ecdesiam libet ire,

Missas auare,shcero cOrde reとre

Missa cOmpleta.Sic vivunt nlente quicta:

Tanquam claustrales etenlm velut estlmO tales

Plus cO_endantur,quam que sub clave serantur,

Quam宙S absque nota ChrlstO reddalllt sua vota

Et sine clamore,sPe,Corde,ide vel amOre.

Proflciunt Plus,quam si,starent iugiter usquam

Alte cantantes modlcumquc boni meatantes.

QuaViS nempe dle nusetts sub hOnore Marie
Mundo corde data slt ab hiis elemosyna grata.

Iciunant,vignant et lanea stamha fnant

Et mala dcPlorant.Sic nocte deque labOrant

Ocia vitantes ct que bona sunt operantes.

Cras hOdle vel herl nOn cessarlt probra fateri

Fratribus ct nudls verbis c_netibus uds

Sompnia noctuma recitant vel facta dhrna.

QuanlViS Sh rarum,tamen acciat hOc quod earum

Quedam ducuntur extra se vel raplunmr,
Ut videarlt Christum:dgusiubl_vocat istum 8フ

87 Carmen satiric_lAnm ll),V1600-1627:《 Da shd auch zwei he」 ige Kon―

vente von Frauen,torauSen der drltte.Mёg'der Herr sie betrauen.Und Pfarr‐

herrn tn Menge,wOhl zwanzig ich z」」e,un Ruche der Bravhelt;nur gegenく 五e

Regel sind enge,meln'ich rechi nattrlge v6gel.Beglnen shd da,zu z劇 巳en
vergebens:Liederlich manche,tens redlichen Lebens SInd deren da_ter,de

w。1len nichts wissen vOn Unzud■t und ZOte,sind Kirchgangs benissen,um
nach der Messe sich hem zu begeben und,Re品 elt m Hcrzen,beschaulich zu

leben,als waren sie NOnnen」a,h6her zu preisen ist freie Entsagung ohne sPe「

rendes Eiseno Wie st皿 ,。 hne Regel,sic Gott sich verPfろ hdet,ihm hoffend und
liebend und treu zugewendet:Mchr gnt's,als un」 。ch siCh Zun Shgen zu rei―
hen,hOcht6nend m Takte nach Noten zu schreien Und taglich,der Mutter

Maria zu Ehren,dle Gaben des Mltleids den D道 Hi gen beschereno Sie fasten,sic

wachen,undヽ ん′。1le sic weben,bewchen(五 e Sunder:So gleltet hr Lcben durch

Mystische Lcbenslehre zwischen Kloster und Stadt        253

Auch in Erfurt wohnten alsoく unzユhlige〉 halb‐regulare Beginen,die ein

kOntemplatives Leben fiihrten, an der christlichen Lchre festhielten und

sich einfachen asketischen Ubungen casten und Wachen)hingaben.Niko―

laus berichtet sOgar,d」ζ sie manchmal in geistige Verzuckung(j″ ルゴル⇒
gerieten.Was Nikolaus von Bibra weiS,muS aber auch Eckhart als PriOr

erfahren haben.Im 19.KaPitel derくReden〉 warnt er vor der Gefahr,dを 巡

Gott liebende Ⅳlenschen,die fest auf asketische Ubungen vertrauen,gerade

dadurch behindert werden kё nnen.

Dar―be gestatet des der getrhwe got,a2dck,sine vrlunde vanent ln krank―

heit,6f daz in aner enthalt abega,あ sie sich af neigen oder enthalten m6hten.
rヽan daz w2re chem minnenden menschen eh gr6zh vr6ude,daz er vil und

gr6ziu dnc vem6htc,cz stt an Wachenne,an vastenne oder an andern ttebungen

und an sunderFchen gr6zen und swaren(上 ngen;(五z ist in eln gr6ziu vrё ude und

eL sthrunge und eln hoffenunge,als6 daz h iriu werk smt als ein enthalt und

ein stlurulge und eh zuoverltt Daz wユ unser herre h abenemen und wl,daz

er alelne ir enthalt imd zuoventt sl.88

Wer diesen Obungen sO schr anhingt,dz`er seine Freude und seinen Halt

nur darin sucht,dem nimmt Gott sie weg.Nur Gott allein s01l sein Halt

und Trost sein.

Eckhart indet es auch bedenklich,da3 sich manche Geistliche in Klei―

dung,SPeisen und Worten von den anderen abheben.Er sagt: υ″グs″麟 er_

ι′εル sο′ι″ υι′訪θη′力し,″η′brJJttθjち

“
∫Fαれたた,クし物,′"フ

Fsら αη υογι
`η

―αんあ6あ :″ υοπ zθ でαθη″θ-0滅 7γ S″ηJ″′′訪″ιルγr♭晟 e,a場 たθ′η ηz″ απθ

′,gθι.8'Er sucht vielmehr im taglichen Leben,in der verntnftigen Lebens―

haltung die richtige Fr5mlnigkeit und erachtet ein geistiges Werk fur viel

besser als ein leibliches.Deshalb empfichlt er seinen,ungen Bddern,sich

nicht ftir die Askese zu begeistern,sondern sic in geistiger｀ 関reise umzudeu―

ten.

Nachte und Tage,ohne Rast und Gewinn.Wic heut',treten morgen zur Bcich―

te sic hln,bekennen kurzbindg mlt Trtten der Klage nadlttra1lmliche Sttnden

und Fchler vOm Tage.Wohl selten,doch manchmal entr」 i sich ttr Geist,und

iberlrasch das Auge er he“ t den Herrn zu crblicken:Man nennt das Verzuk‐

ken.》 Ubers.vOn B.Hanftmagln,Wie es h Erfurt umisJahr 1280 zughg Aus

dem Carmen satittcum des Nikolaus von Bibera(Occdtus von Ceith― l,h:
Blatter ir Hchatkunde cenage der Mheldeutschen Zeituり ,Jahrgallg 1921,

Nr.42,43u.44,hier:42.

88 DV′ V,S.260,4-261,3.

89 DWV,S.258,7-259,1
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Unser herre vaste vierzic tage.Als6 ens。 l sich des nieman anenemen,daz er als6

volge.Kristus der hat v」 werke get狙 ,と mite er mente,daz wir n geistllchen

sun nachv。lgen und n■tl,Pllchen Und dar umbe s。 l rnan sich vllzen,daz man

verntコ nicFchen kunne nachvolgen.90

Auch die negative Einstellung gegen die Verztckung ist iiberan in den

くReden〉 erkennbar.

Das[sc das werk der Liebe]SCHnet sere」 s mnicheit und andttt ind jub■ ieren

und enist alwege daz beste nht;wan ez enist etwenne von mmne n■ ht,sunder ez

kumet von nattre ctwenne,daz man s。lchen smtt und stezicheit hat,。 der ez

mac des hmelsindruk sin,oder ez mac slnnelich ingetragen sh.'1

Die wahre Liebe besteht nicht in der geistigen Verzockung,deren HauPt‐

merkmale Sinnlichkeit← ″′た″ηグS″″J訪
`ゴ
ぅund Pass市 ittt υasあ j″

`ム
錫‐

ご協O Sind.Fur sie ist der γィριあ Cher eine Bcgleiterscheinung,er gehё ■
aber nichl zu ihrem Wesen.Je mehr der Mensch an Liebe zunimmt,destO

weniger legt er Wert auf Gefthle und Empindungen, und gerade darin

Offenbart sich die wahre Liebe.Die vom Vrillen getragene Liebe soll keine

SPOntanc Geihls,uSerung sein,sie muS vielmehr im Grund des Willens

verwurzelt und vOn der menschlichen Vrillktr vё llig geschieden sein. Es

wird deshalb emPfohlen,ど′z″′″∫jであαJS αι3rSCあ
`Jα

θπノ,cあθあ́′ι
`υ

οη′〃θπ,

ι

“

,ra%ηグあθ//z″脇 αな
“
′″″名 ,6 πα″rrηυθ″Jご勧 θη″ι

`ψ
ttθ・"

Die wahre EmPf狂lgnis ist weniger mystisch und unterscheidet sich von

dem gγαsたη
`η

′ηルηηθ 1283,101 der gё ttlichen lnsPirationぎαぎη,242,4)
dadurch,daS sie gegenwartig in der realen Lebenswelt geschicht und vom

Eigenwillen des Menschen(ι だ∫ど″πグあθttηgal unabhangig iSt.

Der γ4ριバ Wird alsO hinsichtlich der religiё sen VollkOmmenheit niedri―

ger eingestuft als die selbst10se, abgeschiedene Nichstenlicbe. E〉 ie Abge‐

schiedenheit liegt der wahren Liebe zugrunde.Eckhart greift hier wieder

auf Paulus zuruck und sagt,daS der von Gott geliebte und Gott liebende

APostel erst dann erleuchtet wurde,als er seinen Eigenwillen aufgab und

COtt fragte,was er tun sollte:

Des rhet got ln allen dmgen,daz wir den wllen tfgeben.D6sant Paulus mit

unserm herren■ 7■l gek6sete,und unser herre v」 mit ml geredete,daz entruoc

allez ntht vur,biz daz er den winen tfgap und sprach:く herre,waz、vit dt,daz

ich tuoP〉 '3

90  DWヽ7,S.253,7-10.

91 Dヽ′V,S219,10-220,4.

92 DWV,S.284,lf.
93 DV′ V,S225,10-13.

Myttische Lcbenslehre zwischen Kloster und Stadt 255

E)iese lnterpretation der paulinischen Entzttckung setzt sich in seinem

Versぬndnis der Verkundigung Maria t‐ OrL.Nkht das,was sie mit dem

Engel reden konnte,hat sie zur Nlutter Gottes gemacht,∫″ηα
`ち

αJs ttτιde s,

[SC.Maria]ブ″ υjノル″4″ ,αル訪α″″″γι∫ルjη υ′″π″ο″γルSをυなη υο
"

ι
“

zηノθ4′
`η

C gOι ′ル訪′″ぢルγ υα″ jγ
 ηαιJZガ

`動

θγ s″″.'4

Eckhart hat nicht zufttlig die EmPingnis Maritt zum BeisPiel genOm‐

men.Es steht in Zusalnmenhang rnit seinen Bedenken gegen die radikale

FrauensPiritualitat,die auch aus einer anderen kurzen EPisode derく Reden〉

ersichtlich sind.In■ 21.Kapitel berichtet er vOn einer Frau:'S

Ich sprlche kurzEchen von ehem menschen,der wOlte sere geme von unserm

herren etwaz haben;dtt sPrach iCh:si enw～ re n■ ht wol berelt,und gκ be ir got

dle g針 )e als6 unberch,s6s61te si verderben Eh vagc war urnbe was si n■ ht

bereltP Si htte doch chen guoten wllen,wan ir sprechet,daz er[sc.der guote

W■le]auh dlnc vermuge und h dem alli dhc und volkomenheitligep

Eckhart antwortet auf diese Frage:Die Frau sei nicht bereit gewesen,weil

ihr guter Wille,Christus zu empfangen,zufttlig und unwesentlich war.Ihr

fehlten θJ" z″ουθγあ
`π

gθη〃θγ υiι:`″π″″ 訪́θπグθγ υJ〃

` 
″η″′′π gθυ

`η
″γ

υ′〃θ96 Eckhart kritisiert hier die libernatiirliche religiё se Erfahrung,die

dem Menschen vorllung und量道chtig zuteil、 vird.9フ

Diese Auffassung vom tatigen willen hhrt vom Erfurter Traktat zur

Strttburger Predigt tber h/1aria und Martha.In den bethanischen Schwe‐

stern hat Lukas zwei Typen der Frё mmigkeit dargestellt,Maria,de」 esus

zu FiiSen sitzt und ihm zuhё rt,und Ⅳlartha,die ftir ihn kocht EckharL

interpretiert die Stelle mit Sympathic hr Martha folgendermポ en:

DW V,S.226,1-4.
Dヽrv,s279,11-280,2

DW V,S.280,4f.
Eckhart bringt hier als BeisPiel Lr dle extreme Spiritualkh ehe Frau,das

Geschlecht ist durch das Pronomen sJ/′ γ chdeutig bezeichnet.Diese Argumen‐

tationsweise Eckharts ist hsofern merkwurと g,als er sOnst ln schen Unterwei‐

surlgen iber den Menschen m allgemelnen schreibt.Dieses BcisPiel mtt auch

die zuhёrendexl Mё nche irritiert haben,wieとe Lesarten ei五 ger Hallldschriften

zeigen,In denen de Kopisten das Personalpronomen s'durch das Maskulmum

aγ bzw あ
`ersetzt haben lch m6chtc hier besOnders auf den Hinweis Diede―

richs'auflnerksam machen,nach dem der Text gerade an den Stellen am inei

sten bearbeltet―rde,wo es Ш  dle geistige Verzuckung geht.Siche Ernst

Diederichs,Meister Eckhansく Reden der Unterscheidung〉 Ehe lherarkritische

Untersuchung,Hane,Diss.Phl.,1912,S 48_
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Wir hh sie arcw“ IliC[く iヱ1l Verdacht)],(lie lieben Maren,si saze etwenne ma

durch lust dan durch redeFchen nutz.D`ヽ von sPrach Manh`i: くherre,heiz sic

tf気缶〉,wan si[sc.Martha]vorhte,daz si[SC.Maria]blibe h dem lutte
[く
WOhlgeftilll)]Ш d dht前 rbaz enkttme."

Maria ist bei Eckhart das Symb01 der」 ungfrau,die zwar nicht beneckt und

insOfern v01lkommen ist,die aber untttig bleibt.Manha ist das SymbOl der

Ehefrau,die mit weltlichen Dingen beschaftigt ist und deshalb weniger

kontemplativ,aber kreativ tatig ist.

Wehrli」 ohnS hat klargestellt,dを巡 diesc Predigt tief vOn dem zisterziensi‐

schen lnterpretationslnodell der Maria‐ Martha‐Legende gePragt ist, nach

dem dic hё rende Maria und die tatige、 lartha in einer Seele vereint sein

mussen und ihre Aufgaben nicht unter veschiedenen Menschen aufgeteilt

werden durfen."Marthas Kreat市 itat mus sich also erst in der v01lkOmme―

nen Liebe der anderen Maria,der Mutter Gottes,vollenden.Eckharts Ver‐

such,den Gegensatz zwischen υj″ αcι′ύ und υ′″ cοη″″ρルιJυα in der

Mutter Gottes zu uberwinden,hangt mit der kirchlichen Politik in Hin‐

blick auf die FrauensPiritualitat eng zusammen.Die stindische Exklusivit狂

der Frauenklё ster lieS die reine KontemplatiOn zum Pr市 ileg der Angehё ‐

rigen des Adels und des stidtischen Patriziats、 verden.Hingegen wandelte

sich die soziale Arbeit,der Ⅳlarthadienst,mehr und mehr zu ciner den

Unterhalt der Beginen sicherstellenden LOhnarbeit.Zu ihr gehё rten nicht

nur der SPitaldienst,sondern auch die T,tigkeit in Braucreien,M● hlen,

B,ckereien,Webereien,SPinnereien und im Textilgewerbe.Ihre wichtigste

Einnahmequelle aber war der Totendienst.1∞

Da die Kreativitit Marthas im geschichtlichen Zusammenhang unmit‐

telbar auf die soziale Betatigung der religi6sen Frauen bezogen werden

kann,ist auch Eckharts Aufforderung zur Arl■ enfursorge anders zu inter‐

pretieren.Eine Stelle derく Reden〉 stellt das Verhaltnis zwischen der geisti‐

gen Verz道 ckung und dem sozialen Dienst deutlich dar:

赳s ich mer gesprochen h狙 :wαre der mensche als6 1n elnem ttzucke,als sant

Paulus was,und weste chen siechen menschen,der ehes suPPelLS VOn im be_

98 DWⅢ ,S.483,14-17 1Anal.28).
99 Martha Wchni」。hns,Maria und Martha h der religi6sen Frauenbewegung,

h:Abendlhとsche Mystik im Mlttelalter(SympOSion Kloster Engelberg

1984),hg.VOn Kun Ruh,Stuttgan 1986,S.35■ 367,hler 356.Zur Motivana‐

lyse der Legende siche Sieglhde Hartmaml,Marienexegese bei Mcister Eck―

hart,Ehe mOt市 geschlchtliche Studle zur β″rgaんη_Preとgt,h:Jahrbuch der
Owttd vOn Wolkentteh Gescnsch壷 6(1990/91),S.151-162.

100Ⅵ′ehrliJ。lms,Cbd.,S.359.
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d6fte,idl ahtete verre bezzer,daz da liczest von minne von de=n und dentest

dem duttigen ln merer minne.101

Es ist zu beachten,d“ der EItrter PriOr gerade die Krankenpflege der

geistigen Ekstase gegenuberstellt und ihre Gegensttzlichkeit dann in der

Liebe(″ jπηのaufzulosen versucht.Dies l盤 t vermuten,dtt diese Auffor―

derung an weibliche Zuhё rer,mё glichepveise sogar an Beginen gerichtet

ist,die in der Stadt den ttθ η,ι ttr den sを訪
`π

″
“

sCあ

`η

 als ihre Hauptauf―

gabe ilbernomlnen haben.

Z″γИらθ%″滋励んたあ″

In seiner Kommunionsauffassung ist das seelsorgerische BewuStsein Eck‐

harts am deutlichsten ausgepぬr・ Die Abendmahislehre war einer der

schwierigsten StreitPunkte der inittelalterlichen The01ogie.Es lohnt sich

deswegen zu kltten,in welchem gedanklichen Zusammenhang Eckhart

seine Oberzeugung zu diesem Thema entfaltet hat.

Er befaSt sich in denく Reden)auf zweierlei Weise mit dem Problem des

Abendmahls.Zum einen tberPift er den Unterschied von″α冽″磁
`jο

フ:rZ′%″なund“αηグ″磁ιjο %Cra解
`η

″ノお,der seit Augustin und durch die

Frtihscholastik bis hin zur HOchscholastik immer wieder thematisiert

wurde.Die Argumentation Eckharts verdeutlicht,welche Stellung der

Ettrter Dominikanerkonvent im sog.Abendmahlsstreit eingenommen
hat.Zum anderen beschaftigt sich Eckhart auch mit einem aktuellen

Thema seiner Zeit:der Hauigkeit des Abendmahls.Mit dem raschen An‐

wachsen der Laienreligiositな und ihrer Tendenz zur fanatischen Armuts‐

bewegung konfrOntiert,muSten die Stadtgeistlichen dringend klarstenen,

wie Oft man am sakralen Abendmahi teilnehmen dulte Die kirchliche

Verwaltung bemthte sich im allgemeinen,den Kommunionsempfang auf

ein‐ bis dreimal iahrlich zu beschranken, und zahlreiche Theologen ver‐

suchten,diese Ma`nahme zu rechtfertigen.1¨ Die Einstellung zu diesein

Thema ist deswegen ein Pifstein,an dem man erkennt,zu welcher Rich‐

tung sich ein Geistlicher bekennt.Es ist daher sehr interessant,d“ Eckhart

als Prior des unter der Stadtbevё lkerung PoPulうむsten Bettelordens zu cheser

umstrittenen Frage eine liberale Meinung auSert.Ich untersuche deshalb

im f01genden Abschnitt Textstellen in denくReden〉 ,die das Themaく Sakra―

101 E)｀悩′V,S.221,4-8.

102 Zur Debatte um die Hitrigkeit der Komnulnon siche Peter Browe,I)ic

Pflichtkomnlunion un Mittelalter,Munster 1940,S.39ff.
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ment〉 behandeln,und erklare ihrc historische Bedeutung,indem ich sic auf

die Sakramentslehre anderer kirchlicher Autorititen beziehe.

Die Problematik der″οノ′″′z′z“ηノゴwurde vOn den Filhsch01asti‐

kern,wie Hugo von St ViktOr und Petrus Lombardus,fOrtwahrend dis―

kutiert,und diese Diskussion wurde auch in der HOchsch01astik fbrtge―

ftih■ .Drei wichtige Kirchenlchrer,BOnaventura,Albertus Nlagnus und

ThOmas von Aquin,bringen ihre cigenen Gedanken liber dieses Problem

zur SPrache ln ihren Ansatzen unterscheidel Sie sich insofern voneinan―

der,als Albertus und ThOmas metaPhysische Uberlegungen anstellen,wah―

rend Bonaventura das Thema immer unter anthropologischem Gesichts‐

punkt behandelt.10' Die Fragestellung der drei Scholastiker ist aber gleich.

Sie erOrtern,was die解 ′ηグ″磁ιノοフ″J″ ん́Sist und wOdurch sie sich vOn der

″αηグ″
“
ι′ο ttczttθη″ノ

's unterscheidet.Sie sind sich auch darin einig,d“der Glaube und die Liebe zu Gott auf demく geistigen Essen〉 grunden,wah_

rend dasく sakramentarische Essen〉 als〈Zeichen〉 der g(5ttlichen Gnade,als

Hcilkraft im symbolischen Sinne,verstanden wird.Die ttα η″″
“
ιjο フ′γj‐

ι″〃J∫ zielt deshalb auf keine tatsichliche Erquickung durch den Empfang

des mystischen Lcibes Christi, sondern sie ist die《 Fortfuhrung dessen

[.],Was in der Menschwerdung begonnen恥 電rde.》
1“

Dic aktive Teil‐

nahme des lndividuums am historischen Heilsereignis Christi wird bcim

くgeistigen Essen〉 vorausgesetzt,damitieder einzelne den TOd und die Wie‐

derauferstehung Christi in sich vergegenwartige.Ю
S Diese vergegenwarti_

gende Funktion der解 ′ηグz“ r,ο ψ′γjιzク′

's steht in krassem Gegensatz zurEinmaligkeit der ttαπノ%“ιjο ttεZ“
`η

滋′お,in welcher der Lcib Christi als

Heilmittel gegen Krankheiten emPfangen wird.

Albertus schreibt,die richtige Bedeutung des Abendmahls bestehe also

in seiner SPiritualisierungノ
`γ

滋
`滋

ογ″滋υどあ́みjι%ノブη
`π

 pα∬′οηなCあγおιJ θι

103 Hchz Robert ScHette,E)ic Lchre von der christlichen Kommunion bei Bona―

ventura,Albert dem Gro3en und ThOmas von Aquh lMも 血Chner the。 10gische

Studlen 171,MinChen 1959,S32.

104 Ferdhand Holb6ck,Der eucharistische und der mystische Lcib Christi h

轟ren Bczichungen zuchander nach der Lchre der F貞 ■lsch。 lastik,Rom 1941,

S 210,Vgl.auch Joachim Theisen,Predlr lmd Gottesと enst Lhurgische

Strukturen in den Predlgten Mcister Eckharts,Franhrt a.M./Bern 1990,S.

57.

105 Dieser historische AsPckt wird von Paulus betont:く Dem sooft hr deses Brot

eSt und den Kelch trhkt,verkundet ihr den Tod des Hcrrn,bis dag er kOmmt〉

O COrll,26)
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彪Cr′ CゴJジγ′ιZ′ノjs.1%Er erkennt desh」b die Mё glichkeit einer“ ′ηル磁ιJ0

ソ
jγ′ι%″JS Ohne das Sakrament an:`ι jルοジ γjι″

“
ノお[sc.mOdus]θ ιjα″″γ Sθ

ψ
`Zγ

′クο諮′
““

ルη[Sid]g/4ι″π,ι
jcθιク″

“
θれιJ′ CあγJ∫ιれη ttεz解′ηわ〃ゴー

タ″́″ル″ιルιθc″古ゴο″π,夕 zα″ηοηルιθι′ηs`フ zγ
jι″αノj5″0ルS“αれわ

“
″‐

ノ″.Ю
フAllein das geistige Essen,ollendet den Zweck des ποノz∫ 彰ε″π

`η

‐

″ノj∫ .

Diese scholastische Formulierung lier dem verstindnis Eckharts vom

Abendmahl zugrunde.108

Diz nemen und diz s∝lige niezen des lchamen unsers herren enliget n■ t alehe

an tzwendlgem niezeme,cz liget ouch an ehem geist1lchen iczenne mlt begir_

1,chem gemucte und h emunge h andttt.Diz mac der mensche s6 getridichen

nemen,daz er richer wirt an gnttlen dan keh mensche tf ertrche.Diz mactuon

der rnensche ttsentstunt in dem tage und mer,er sl,sw,er sl,cr si siech oder

gesunt Mer:man s。 l sich sacramentl'chen dar zuo vuegen und nach wise guOter

ordenunge und nach gr6zheit der begenlnge.Enhat man aber der begerunge

nht,s6reize rnan sich dar zuo und berelte sich dar zuo und halte sich dar nach,

s6wirt man henic h der zit und s∝ lic h der ewicheh;wan gote nachgan und董 n

v01gen,daz ist ewicheh E)ie gebe uns der lerκ re der、″△rheit und der m-2re

der kluscheh und daz leben der ewichelt.10'

In diesem Eckhartschen Kommentar sind folgende Hauptelemente der

dogmatischen Lchre gut zu erkennen:zunttchst der Unterschied zwischen

der ttα ηル磁ιjο %c″
“
θηノ′s(′zυθηグ′g`Zη′α

`π
″のund der滋″蒻

“
ιjο フj‐

力ι″〃,sレ Jsιん訪%所
“̀η

れの;dann de Mё ghchkeit des geistigen Essens

ohne sαczttθη′″″の′Z“αε ι″οηルγ″θη∫ctt ίsθηぉι″η
`″

η洗″″gθ [...D;

wdter de suttekt市e lWmendthO Tdlnahme am AbendmaH und schlた 8-

lich das Abendmahl als histOrische Vergegenwartigung des Hcilsereignisses

(μ
`"gο

″η′Cあ♂″″πノ′
“
υο/geπ,滋z,sE ευJttθ Jの .

Es ist daher deutlich,daS Eckhart beim Verstindnis der Abendmahlsleh―

re grundsatzlich den scholastischen Formulierungen folgt.E)ie Originalitat

106 Albertus Magnus,Sentenzenkonlmentar,Buch 4,9.Zlt.nach Schlette,Lchre

vOn der christlichen Komlnunion(― .103),S.90.

107 Ebd.,S.94

108 1nhg weist mit Boeckl darauf hln,d』 ζ Eckhart den Eucharistietraktat Alberts

des GroSen gekannt und ln schen Predigten ulld Traktaten herangezogen hat.

Siche Kurt lnlng,Der Ehflu`desく SuPcr miSSam)― Traktats Albens des Gro―

3en auf de mitelhochdeutsche geistliche Lheratur, Munchen 1975, S 50f;

Karl Boeckl,I)ic Eucharistie―Lchre der deutschen Mystiker des Mlttelalters,

Freiburg i.Br.1924

109 DW V,S.273,4-274,7.
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seiner Gedanken liegt iedOCh darin,d“ er die″ π́ル磁ιjο ソ
jγJr%ノおauf die

mystische Unio bezicht und in ihr die Wesenseinheit vOn Gott und

Nlensch sich ereignen sicht:

Wan wirsuln in h[sC den Leib Christi]werden gewandelt uld alzemtte werden

霊野:セ」世:蒲鮮羞蹴■」七鰍∬i鳳れ
ulSer ttze und

Der ftr die mystische Literatur typische Ton dieser Stelle signalisiert,dag

die Komlnunion bei Eckhart iiber die the010gische Auffassung hinaus der

∞″解″ηJO解ガι′磁 nahekommt.
Das ganze Mittelalter hindurch wurde immer wieder dartiber debattiert,

wie Oft man zum Tisch Jesu Christi treten solle.Die Auffassung daiber,

in welchen zeitlichen Abstanden es angebracht sei, die Kommunion zu

empfangen,war ie nach orden unterschiedlich Bei den Franziskanern gab

es stindig Ⅳleinungsdivergenzen.Franz von Assisi bedauerte tief,daS der

Leib Christi oft sehr leichtsinnig,ohne richtige Andacht empfangen werde,

und warnte vor einem haufigen Empfang.BOnaventura vertrat die Mei―

nung seines(Drdensginders und kritisierte scharf die mangelnde Ehrfurcht

der Priester vor dem Lcib Christi:Saあ θろ 9″。rs″ηιあοめ
`″

c`潮Oras″ Jsaγ j

θι∫″αθ影ルιな Jηρ7oυガち9″

'Cみ
γおrJ εοψZS Jη クノ″γ′υθル

`磁
″6′

`ε

〃 %滋

″
“
πグ″磁ηι.11l lm Vo― rf des franziskanischen Kardinals schl,gt dic PrO‐

blematik der hiuigen Abendmahlsfeier deutlich durch: Der Klerus ver―

folgte mit der Eucharistie ёkonomische lnteressen;um Me`opfer zu sam―

meln,las er mё glichst hauig dic Messe!"Die KaPitel von 1285 und 1292

setzten deswegen fest,d」 ζ die Kommunion nur alle vierzchn Tage gegeben

werden sollte.113

Trotz der Mahnung der Kirchenlehrer und des Beschlusses der Kapitel

wuchs andererseits unter den Lalen und sogar unter Klerikern der sehnliche

Wunsch nach einem hiuigen Empfang der Kommunion,Dieses Bedurfnis

nach einer neuen eucharistischen Regelungヽ virkte sich besonders stark bei

den Dominikanern aus.Das GeneralkaPitel von 1249 schrieb deshalb den

110 DW V,S.266,3-6.
11l Bonaverltura: Opera Onln■a,hg.von Aloys Lauer,Bd 8,S. 101,n 6:《 E)ie

P五ester slnd heutzutage so armselig Ш d unvOrsichtig,daS sie den Leib Christi

arn Altar wie Tierneisch essen.》

112Z― taglichen EmPfang sichc Peter Browe,Dic hauige Ko― wnon h Mh―
telalter,Munster 1938,bes S 63

113 Ebd.,S.81.

整比Itti覺勁豊路誉i選l据覺菫
alle zwei und sonst alle drei Wochen zu kommunizieren sei.115

wahrend die Anzahl der Kommunionen durch das Generalkapitel
erhё ht wurde,wurden auch die Unterweisungen vor dem Empfang naher

擁 驚 進 h量島 緊 乱i滝 舞 祝

=露
町 lF糧 鯉 黛 ,C憮

滋 χ́′″θ夕″J′″て′ CJお ″οバ ″ηι οccη′ιちη
`cυ

滋́ πr〃 ρο滋 解 η
`c洗

ルCjん

解:ι″ηι″γ〃 cJυ′滋ιθ″;n_3).・
6

とぶ ::驚 FttgttICli止
°

ユ ニ ∬ 糧 attr壁:織 艦 七

Abendmahls festzusetzen und die Brtider zur regelm淘 8igen Teilnahme

anzuhalten.In diesem ordensgeschichtlichen Kontext ist der Sinn der Eck‐

指露オ:=肥雷t″」L量留ぶ1lN胤甜∬度l#」認
lich am Abendmahiteilzunchmen:

Daz dritte ist,daz er an m sol haben,daz diu mhe ze dem sacramente und ze

unserm herren da von mer und mer wahse und daz du erbχ re vorhte d'von

sich rttt mmre von dem acken zuog揃 e.[.]Dar umbesolt da daz merken h

dlr,obどn liebe wahsc ze gote und dlu erb∝ richeit nlht verlischet ie d6 denne

H4食
器解鼎胤群忠■:盤鳳

r盤
皿 ettt:北雀:輩をal

Roma 1898,n.4.

115 Ebd。 ,n.133 und n 249.

116 Gab五el L6hr,Dic Gewohnhelten ches mtteldeutschen Dommikanerk10sters

aus der ersten Httfte des 14.」ahrhunderts,h:Archl― fratrum praedlcato‐

r-1(1931),S.87-105,hier:101.
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117 DWヽL S 263,10-264,7.ヽ Zgl.ebd,S 272,5f.

118 Browe,KO― uniOn ttm.112),S79f.
119 Benediktsregel,KaP 38,2:《 rヽer den Dienst antritt,blttet nach dem Gottes‐

dienst und der KommuniOn,d“ alle fur ihn beten,damit Gott den Geist des

Hochmuts vOn llun fernhalte》

120Dヽ′V,s275,4f.:″ ″́sο /"ι ′ああ″″〃〃ηノ
“

″
"∫

cあθ″

gesegnetes Brot,den Leib Christi, cssen.>)SiChe BrOwe, Pnichtk。 _uniOn
(Anm 102),S_13f_
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dicker ze dem sacramente gast,ie dt verre bezzer bist und Ouch vユ und verre
bezzer und nutzer ist.17

1n der ersten H,lfte der zitierten Stelle scheint die damals Oft diskutierte

li電ま1鹿遅蹴lttftti:意 t:写翼蹴rI鷲胤:撃L庁肌 ::慧

11増景認驚:LttsII」
∝
“
m Kommu壷 o応emPfang』 e selne

鰐][葉霧蜘 聾荏模盤義1在:轟
諄Iぶ 1胤鮨議繁

a酬
翼F弊:占I押盤 i哨認鷺

Beichte ablegen und dann zum Tisch des Herrn gehen、 ′ill.

122 Langer,Mystische EIahrung(Am.3),S.238.

123 Dヽyv,s.204,5

124Dヽ′V,S264,7f
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wenn man den spatmittelalterlichen Mystiker und seine Gedanken als

historische Phそ hOmene im Zusammenhang mit sciner stadtischen welt zu

sehen versucht.


