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Das christologısche Schrıflttum des Johannes Wenck
In Codex Maınz 7D und die von ıhm benutzte

ps.-albertinıische „Lıtanıa de sanctıs“

Von Dr RUDOLF HAUBST

{n den „Studien Nikolaus VO Kues und Johannes Wenck. Aus
schonHandschriften der Vatikanischen Bibliothek‘ 1 wurden auch

mehrere Codices der aiınzer Stadtbibliothek mitberücksichtigt, die der
ehemaligen Kartause auft dem dortigen Michelsberg entstammen un
Schriften des Heidelberger 1 heologieprofessors Johannes Wenck (F 1460
enthalten. Der Inhalt der ainzer Hs O  Ta (früher 132) wird ler U

SCHNauUCT untersucht. Aus der Bestandsaufnahme (1) werden siıch die
weıteren Erörterungen: ber Marcellus Geist, auft den die Anlage dieses
Codex zurückgeht (1L), ber Inhalt und Bedeutung des ler vorfind-
lichen Wenck-Schrifttums (ILL) ber die „Litania de sanctis” (LV) SOW1@e
ber deren Verwendung 1mMm literarıschen Nachlal des Johannes Wenck
(V), ergeben.

Stadtbibliothek Mainz, Hs. 372 269 fol., 00 X 285, fol. 1 Perg.,
die übrigen Pap In 2 gezählten Lagen mıt meıst 12 Blatt, Holzdeckel
mıt Lederrücken, Kupferschließen abgerissen;: Schrift die Mitte des

schlichte rote Initialen.
Kol ıst leer.

Fol DELZODEV Überschrift: Preifaclo INn memorlale divinorum OlT-
CcC10rum annnı 1iam de tempore QUUMI de SANCLHUS DETI magistrum johannem
wenk (!) de herrenberg, theologie Dproiessorem, ad profiectum
clesi1asticorum editum.— Incipıt der Praefatio: ts1 philosophlia admıiırabiles
habeat delectaciones Explicit: In qUEIMN sanciorum endunt Suspiria eic
KHol 3V ö Begınn der Predigt Z Adventssonntag: „Ad (Hs dm)
le levavı anımam meam . Ps.9 (1) Hlis verbis SusSpirla palrum INn UNJIONE
ecclesiastica dirıguntur ad el qu1 eiusdem UN10NIS Capu est el DTinCI-
plum Kxplicit der etzten Predigt: el gracia nailuram 1DSam In 1N-

Beıitr. Gesch Phil eo Mittelalters, Bd H.1 1955).
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finıtum excedat Kolophon: Anno domin!1 0) uadrages1ımo SCXIO
28 erıa pronuntiatum es!t publice In heydelberga In scolı:s ad
sancium jacobum, expositum, AÄnıtum e1 rescriptum ah eadem Aa terı1a
pasche ad proftestum sSanctı Augustin|. deo gTraCl1as. Danach
folgen die Schreibernotiz: DEeT Sıxtium de werdea, un mehrere (slossen
VO  — anderer and Darüber Näheres 1 olgenden Abschnitt

Zum Inhalt dieses großen Predigtwerkes Wencks vgl „Studien”
Z Z

Hol DA L DD sind leer.
Kol 9987a__9735rb. Rubrum: Incipit liber DI1MUS SIVeEe epistola Drima

heatı 11 DpictaviensIis eDISCODI ad CONSILANCIUM imperatorem artzıanum
Inc Tempus esi loquen Expl INn dei Tebus IgNAarus eic. Rubrum: Ex-
plicıt liber DI1IMUS us w1e oben.

edr. 1 9 577-—606 TTTn Hilarii Contra Constantium imperTra-
torem).

Fol DEa  Q  Ya  z Oberer and Incipit er secundus sanctı
hyları1 Rubrum: Incipit epistola eal NLA DictaviensIis epIscCOoDI ad
onstanclı1um SECUNAdAAG. Inc. Benignifhica nalura IUa KExpl loqguitur
1DSa sentencIia eic Rubrum: Explicit epistola secunda eall hylarıi USW.

edr. 10, 57-— 564 Hilarii Constantium Augustum
lıb ])

Hol Ea OOr Rubrum: Inc1pit epistola e1IUS tercla
eundem DOCIUS dicenda COLllaACIO qGUU sem tradidit In In nomine
domuinı. Amen Fol .  z oberer and Principlat er ercıus sanctı
hylarıi. Ine Non S11 nesCcCIus. Expl ab 1UXIa i1sta NO  > d1ssonans
eic Explicit er 3US sanctltı hylarıl.

edr. 10, 563—572 lıb IL)
Kol ’3OV ist leer.

Hol 40ra___9249rb Rubrum: Incipit epistola sanctı hılarlı picta-
VIENSIS ep1SCODI omnıbus orthodoxI1is MISSAa adversus auxencı1um medlo-
lanensem artrıanum eic Diılectissimis fratrıbus INn ÄHde paterna eIl-

tibus el arr1anam heresim detestantibus, eDpISCODIS el omnibus plebibus,
hilarius ONSECIVUS vesier salutem Inec. Speciosum guidem. Kxpl deum

predicabunt,.
edr 10, 609—618 PEr Hilarii Contra Arianos vel Au-

xentium Mediolanensem): die Hs reicht 1U  —> bıs a 12 617 A)
Kol DAa Am oberen and Incipit er eXDOSICIO AÄidel

sanctı ambros1il MediolanensIis epDISCODL. Inc. Abraham ItTecentos ecem
ef OCIlo duxit ad hbellum. Kxpl „‚Gaudebunt 1a INe  o (SUT caniavero tibi
el anıma INeCd QqQUUMM edemisti  s (Ps 70, 23  — Explicit.

Diese „Kxpositio fidei“ besteht In Fxzerpten aus Ambrosius, De
tide ad Gratianum 16, 549—7206), beginnend mıt Lib L, prol. {1.

551 A); abschließend mıt Lb ( a 1355 (58 A)
Fol 944rb__945rb, Überschrift (Z 28) Incipiıt f e ]

Ssanctı jeronimi presbiteri. Ine Tedimus IN deum palrem OMNI-
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potenltiem, cunctiorum vIisibilium el invisibilium conditorem. Fxpl
Imperitum ve] malivolum vel ec1am NO  > catholicum nomine hereticum
comprobabit. Explicit.

Dieser Text ıst mıt der 381 entstandenen pseudonymen ‚Fides
Hieronymi presbyteri , die Aldama Simbolo Toledano
Analecta reg 1934] 148—150) ach Vat lat 1528, fol 1—V ediert
hat, weder identisch och verwandt. Er rag deutliche Spuren elINer
1e1 spateren KEntstehung sıch Vermutlich entstamm S0 erst
dem Jahrhundert.

Fol JA5V ıst leer.
KFol 2467 — 2537, 235 Überschrift: Letania“* ralris alberti dicth

Magnı de OUuyngen Ordinis predicatorum. TACIO Drıma ad „Iumen
angelorum” domiınum nostirum ıhesum christum, qQUOS SCr1Iptura IN
gura IucIis describens aıt „10Ormans Iucem  44 (Is 45, 7) Incipit dieser

Oration: ‚Candor UCIS etern (Dap C 26) Explicit der etzten Oration
(Secunda Oratilo ad dominicum COTrDUS): qulia UDl est ONOTL el gloria In
secula seculorum. Amen

Kolophon (fol 2537, 30—35): SIC explicit Drima DUIS dıyıne
horice de sanctıs DECT mel mlserl] onachı IN OMNI T1bula-
CIONIS liempestalte venltilati In i1sto TACLaAaliu etanie domin]! alhert] mAa
quondam ratispanensIis (!) EpDISCODI SCI1DSI VOS, dignissimiI1 deo Sanctı,
perpeluam memorliam hominum, el quod indignum VobIıs dignum
Ner] polterit.

Näheres dieser „Litania de sanctis“ unten, Abschnitt
Fol 25537, 6—2607, 51 Überschrift: Incipit etanla ratrıs

alberti quondam ratispanensis (!) epIsSCODI de liempore In GQUU DEeET 1am
[1lumita) iluminativam purgatıva prehabita ascendit ad ınıl1!vam.
Dominica DI1ImMAa adventus domın|1. Mathei Z „Cum appropinquasset‘,
Incipit der Oration: omıne 1nesu christe, qu1 DIO NODIS, KExplicit der
etzten Oration (zum DA Sonntag ach Dreifaltigkeit): ene
anıme HECEC, ul resurgatl peccatl. Amen

Kolophon (Iol 260”, 28—31 SIC NIUNLIUr moralitates mist1-
cationes ewangeliorum dominicalium de Iratre Alherto agno quondam
PISCODO RatispanensIis (!) AÄnno dominı MOCGCGCCLLIE

Näheres S, unten, Abschnitt
Fol 2060”, L.32096210 Z  © Johannes Wenck ber das

Erlöserleiden un Christi (ohne Überschrift).
Inc Quoniam secundum dyonisium In de divinis ominıbus. Expl U1US
Justicie NOS participes efliclat 1DSse domıinus noster 1hesus christus
secula benedictus AÄAmen

Kolophon fol 26 15—18 Hec wencC Anno domini Milesimo
quadringentesimo qulingqguagesimo 20 4 honorem nostrı redemptoris

D S Hs 270 W1e Johannes Wenck kennen UU  S diese vulgäre Schreib-
welse. Aus der Liıtanel VO Heiligen Namen Jesu. Kın Bücherwurm
hat diese /iflfer größtenteils aufgefressen. ıs scheıint ber noch her ıne als
ıne 3 SCWESCH Seln.
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mortis triumphaltoris. uod S] alicul proftfecerit huliusmodi SCI1DCIO, exorel
eundem DIO INn grac]1arum accl1onem.

Näheres dieser und den olgenden Aufzeichnungen . unten,
Abschnitt 111

dl a) Fol 26 1998 ‚Pascha fI@el:. 26, 2) pylatus judeıls
duxit ad mMemOrl1am consuetudiınem UNUuUIN diıimittendiı eIls In paSscha volens
diımıttere 1hesum. Que verba augustinus, INn jijohannem omelıa
X MT (!) Ayl „Non reprehendimus, judel velu OVIS ymolabatur'.
igılur es! „J1et pascha‘ In umbra verılale (lies veritatıs), ul Vinctus diımit-
aliur et lıhbertati resliitiuaiur.

[)as Augustinuszitat %. In Johannis Evangelium, ir 115 10 (Corp.
COCHhrist. XXXVI, 646,

b) Kol 2627, O 635*, 26 Aus eıner AÄnsprache des Johannes
Wenck über das Leiden Christi (ohne Überschrift). Ine Quam salu-
tarıs SI} COgNICIO d(omi)nice CrIuUCIAÄXIONIS ecilara De1l 1uSSI1O, miSse cele-
Draclo CIIrCa agonisantem CTUCIS apportaclo. KExpl NeC diminuit DIO-
prietas unılalem encCc 1453

12 Fol 20637, 7 —A Eine sehr uUrz gefaßte
(ohne Überschrift). Ine.: QuIsS SUEe renascencle

QUa 1DSe inslıtutus del Alıus alıu prohitereiur qQUUIN palrem qQUO 1US
dicendo: „pater”’? Fxpl Ecce, DOSL beatum D quanila DTO-
Iiunditas OoOmMINICE OTraCIONIS INn qu1 eandem oOraverit In illo DIO ahectu,
QUO 1DSe EINL. dei templum EeXISL1I enC 1453

Fol 264—9269 sind leer.

I1

ber die verschiedenen Schreiber un:! ber das ZTustandekommen
der heutigen ainzer Hs 579 lassen sich noch folgende Feststellungen
treffen:

Wie das „DCT Sixtum de werdea‘“‘ Iol 225V) verbürgt, ist das Vor-
hergehende VO dem ainzer Kartäuser Sixtus VO  — Donauwörth ko-
plıert Dessen and seizt jedoch erst fol 8r e1in., Die ersten Lagen
Ifol 2—37) rühren, W 1e der Schriftvergleich leicht ersehen laäßt, VO

anderer and her Ebenso gewiß sind hinwiederum fol 242 —2063", also
Nr O19 NScCTETL Übersicht, VO Sixtus geschrieben. Die Seiten DONST bıs
AT zeıgen stärker kursive Züge: dem Vergleich der einzelnen Buch-

Cyp r.ıan VO  _ Karthago, er de oratıone DDominiıica: 535—562
(Le „De ıgnota litteratura“ de Jean Wenck de

Herrenberg: Bd.S H. 1910| 4)) soOw1e Rıtter udıen ZU  —_ Spät-
scholastı {1 1922| 20) vermuteien ın dieser Hs das Original des Memoriı1ale. Das
„DCT me  - der UÜberschriflft verleıtete sS1e dazu Sch eıbe (Die Bibliothek
der ehemalıgen Mainzer Kartause: Beıihefit ZzU Zentralblat TÜr Bibliotheks-

‚Leipzig 7] 82) bezeichnet das schon als „unverständlich , weiıl siıch
Sixtus de Werdea als TeIDer unterzeichnet.
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staben nach können jedoch auch s1e, vielleicht eın Daar Jahre früher,
VO Sixtus kopiert ein.,.

1ıne weıtere and hat dem Predigtwerk Wencks mancherlei
Randbemerkungen hinterlassen, z. B fol 147, 15V (o. Rd.) 17V u. Rd.),
ST uUuUSW. bis tol DDr Auch der Schreiber dieser Glossen 1aßt sich noch
einwandtftfrei identifizieren, und Wäar als © Aaus
Assenheim ın der KRheinpfalz.

ber die Lebensdaten un das literarıische Werk des Marcellus
Geist dürtfen WIT bereits 1€Ss als bekannt voraussetzen: studierte INn
Heidelberg, 1448 wurde Magister artıum un:! dozierte dort fortan
als solcher, während zugleich 1 heologie belegt hatte Als Vertreter
der v1a antıqua protestierte 14592 iın eıner Sitzung der
Artistenfakultät SCZC nominalistische Neuerungen. Danach verließ
Heidelberg und trat 1n die Mainzer Kartause e1nN. Am 1453 begann

dort eın Novizlat: 1459 wurde Prior der Kartause 1 horberg bei
Bern, zehn Jahre spater ın Mainz. Er starb jedoch schon bald danach
(am 1469 auf eıner Visıtationsreise In Neapel. Die Codices der
ehemaligen ailnzer Kartause enthalten och mancherle1i1i VO arcellus
verfaßte Schriften un redigten SOWI1IEe verschiedene Kopien Aaus selner
Feder, die z schon au Heidelberg mitbrachte. Höchstwahrschein-
lich ıst auch der UÜbersetzer der moselfränkischen Vaterunserpredigt
des Nikolaus VOIL Kues 1n Lateinische

Manches 1N den Handschriften der Mainzer Kartause erinnert auch
noch NSCIE geıistıge Beziehungen zwischen arcellus Geist und
Johannes Wenck So enthalt z. B Cod 610 zahlreiche Glossen TEe1L
philosophischen Kkommentaren NVencks von denen e]ıner (zu Aristoteles’
De anıma 1LL) yrößtenteils auch VO Marcellus geschrieben ıst

Die In Hs 560 vorlindliche Niederschrift der Paradigmata ingen1-
Oorum artıs, 1n denen sich Wenck mıt biblisch-hermeneutischen Fragen
befaßt, scheint eın Reportat Geists A4AU der Vorlesung se1In. Die J at-
sache, dal eın Teil der Praefatio VO  - Wenck selbst geschrieben ist, weıst
überdies auft eın och vertrauteres Verhältnis beider ın der Heidel-
berger Zeit hın 1

Die Hs 579 Trganzt dieses Bild Wol Z (u Rd.) schreibt Marcellus

Näheres Ko ch Diıie Auslegung des Vaterunsers ın vIıier Predigten
Cusanus-Texte |Heidelberg |) 188— 196 8Vg  R. Haubst,

Johannes Wenck aus Herrenberg als Albertist Re  S- de Jheol an ei me
309 Anm So insbesondere schon die ersten Seiten D 1 — 757,

Im folgenden (bıs fol S4T) wechselt dort die Schrift des Marcellus Geist
mıt der VO  > noch fünf anderen Händen Herr Prol. Koch W1es mich erst-
mals darauf hın Dieser Kommentar wurde also belı irgendeiner ZU Kıle
drängenden Gelegenheit, vielleicht 1n einem klösterlichen Scr1ptorıum, kopilert.

Vgl Haubst, tudien 88 f Nach chrei  er nthält auch
die Mainzer RSı I1 eine €1 Heidelberger ücke, VO  b Marcellus Geist
und anderen geschrieben, darunter auch Sedecim regule DpredicatorIis acltie
magistro Johanne Wenk Näheres ist noch untersuchen.
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neben eıne VO ihm skizzierte Predigtdisposition den Namen „Wenck“,
Die Gesamtzahl selıner Anmerkungen ZU Memoriale 1vyinorum of-
Heciorum bestätigt die Annahme, daß /enck insbesondere als Prediger
bei Geist auch och In der Kartause TeSCS Interesse fand Dieser dürfte
dort auch erst die Fertigstellung der Kopie des Memoriale durch seınen
Mitbruder Sixtus VO Donauwört veranlaßt haben Dieser Schluß liegt

näher, weil VO demselben Schreiber auch die Kopie der
cusanischen octa 1enorantla In Hs 190 herzurühren scheint, welche
Marcellus benutzte und korrigıierte Kbenso dürifiten die autf den
etzten Seiten dieser Hs VON Sixtus aufgezeichneten drei Kleinschriften
Wencks, die auch 1U urz „Wenck“ als Verfasser angeben, durch die
Inıtiative Geists erhalten geblieben Se1IN. Da diese drei UOpuscula au  N

den Jahren 1452/5  3 un vielleicht auch schon alle TEL au  N der Zeit VO

Ostern stammen, ist damiıt rechnen, daß Marcellus (Geist diese,
W1e auch das Memoriale, au  N Heidelberg mitbrachte un hernach In
der Kartause kopileren ließ Eis scheint aber auch gyut möglich, daß
Johannes Wenck ıIn der Karwoche 14553 die AÄnsprache ber die Be-
trachtung des Leidens Christi eben ıIn der aınzer Kartause hielt Wiıir
werden hernach Anhaltspunkte dafür tinden Mit Wenck mochte Mar-
cellus auterdem In eıner besonderen Wertschätzung der Kirchenlehrer
Hilarius, Ambrosius un Hieronymus SOWw1e der ILıtanıia de sanctıs
übereinstimmen. Jedenfalls egt die Hs Mainz 279 als (sanzes für eıne
CNSEC Geistesgemeinschaft zwıischen dem Heidelberger Theologieproies-
SOr Johannes Wenck un dem aınzer Kartäuser Marcellus Geist och
beredtes Zeugnis ab

111

Nach Schreiber würde unNnseTe Hs 1U  — weıl kleine Schritten
Wencks, nämlich „De oratıone dominı Jesu CHhristi In monte oliveti”
un „De oratıone dominica , enthalten. Wir sahen jedoch schon, daß
wenıgstens w el verschiedene Aufzeichnungen sind, die allein unter das
erstie TIThema fallen. Die Überschritten hat Schreiber selbst formuliert.
Wenden WIT unNns u 1mMm esonderen der Inhaltsanalyse der beiden —

sten Stücke
a) D)Das Kolophon fol 2627, 58 das den Leser bıttet, wWenll

iıhm die vorangehende „Schrift” gefalle, mOöge 711 ank tür den
Autor beten, dürfte auft Wenck selbst zurückgehen. Bezeichnen WIT enn
auch dieses erste Stück 1m eigentlichen ınn als eıne „Schrift oder als
einen kleinen Iraktat

|)Darın veriolgt Wenck das Anliegen eıner zugleich dogmatischen
und philologischen Kxegese des Ölbergsgebetes Jesu 26, 39) daß
„der Kelch ihm vorübergehen möge (fier1 transıtum calic1s). Er ıst
dazu dadurch angeregl, daßl, W1e sagl, „mehrere die Ansıcht vertreten,

Nicolai de (usa De docta 1gnorantıa, ed H. E  ffmannetR K UE
K Y (Heidelberg 1932 Tae edıtorum VI 12
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Christus habe bei diesem Ölbergsgebet Flucht und Entrinnen VO

dem od gefleht”. Er wendet sich SCEC ıne derartige Auffassung miıt
der Krklärung, S1Ee sSe1 u möglich „auft Grund VO Unkenntnis der
Worte dieses Gebetes“ 1 un als entschiedener Bibeltheologe beklagt

generell als eınen „großen Mangel der zeitgenössischen I heo-
logen Kxegeten), daß sS1e den ınn VOILl Schriftworten 10808 mıt profanen
philologischen Mitteln erschließen suchten, nıicht aber au der Hei-
ligen Schrift selbst, die siıch doch aufs deutlichste selbst erkläre. Dazu
bemerkt eindringlich: „Wenn schon die Heiden VO Sprachgebrauch
ihrer Dichter her eıne gram(m)atica positiva entwickelt haben, wieviel
mehr leuchtet annn au dem ‚göttlichen Sprachgebrauch’ (exXx USÜu d1-
VINOoTUM verborum auch 1ıne göttliche gram(m)atica DOSILIVA auft!” Fol
2617, {f.) Der Kxegese schreibt demnach prinzipiell die Aufgabe
Z den VO ott als dem offenbarenden un: inspirierenden Urheber
der Heiligen Schrift) intendierten Sinn durch den Vergleich verwandter
Schriftworte 1Ns ewußtsein heben j)iesen exegetischen Leitsatz
möchte ]ler denn auch beispielhaft bei der Auslegung der COhristus-
Worte ‚Pascha s 26 2) Z7.11 AÄnwendung bringen. Dabei kommt

dem Ergebnis, daß das Wort pascha ebenso w1€e das phase
(Kx 12, 11) dem die Vulgata erklärt: ase, 1d est transıtus Domuiniı
den „Hinübergang des Herrn‘“ und somıt be1l dem ‚Pascha fr
Munde Jesu seinen Hinübergang Aaus dieser Welt u11l Vater und
yleich seıne Ireiwillige Selbsthinopferung für se1ne Kirche besage. So
weıt wıird INa Wenck och iolgen können. Schwier1ig wird das jedoch,
wenn 1mMm Hinblick darauf auch das Ölbergsgebet Jesu 26, 39)
iınterpretlert: rabat CIGO fier] pDascha, orabat Jerl] ymolacıonem SUUN.
Orabat oblacıonem. Tabat transıtum sanctilicandı eccles1iam UuUam fol
261”, 55 Hier scheint nämlich, daß Exeget auch die
Bitte Christi das „Vorübergehen des Kelches“ einem Gebet der
Selbstaufopferung umdeuten ıl] oder, 10.0% . W ‚$ daß Wenck selhbst ın
allzu onträrem Gegensatz der VO ihm zurückgewlesenen Ansicht
Üu auch jedes Kingen ın der Seele Jesu zwischen Opferhingabe un
echt menschlichem Lebenswillen schon VO der Wurzel her eliminieren
und alles ın der Dynamik eınes sıch ın der Selbsthinopferung voll-
ziehenden „transitus" auigehen lassen möchte. Eben das faßt auch ıIn
diese Worte „Jeder Teil des Gebetes C hristi auf dem Berg strahlt autfs
lichtvollste römmigkeit (p]letas) aus, da VO Zentrum und VO der
Wurzel her auf diesen Vorsatz (propos1tum) hingerichtet ist Pascha et!‘““
Fol 261', 18—20.

Von daher fallt auch eIN1ZES L.ıcht autf die Beziehung der Kın-
leitungssätze dieses Iraktates Z7U (sanzen. Diese bestehen naäamlich ın
einem Zitat Au  N Ps.-Dionysius, ach dem sich „die göttliche I1 ıebe w1€e
eın Kreis erweist‘ , un 1N dieser Erläuterung azu „Weil der

13 Hol 2614r, Nam plur1ium sentencia est christum In oratione montis
oliveti ugam FrOgUSsE evas]ıonem Su  D mMoTls: IgNOTAaNCIa vocahbulorum 1US-
dem OTYTaCIONIS. 15 De divınıs nOm1n1-11 Vgl Studien 55 80— 99 124
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Begriff des Kreises verlangt, daß (sein Mittelpunkt) nach allen Seiten
hin VO Umfang gyleichen Abstand habe, sagte eıner der Philosophen
(pPhilosophancium) sinnvoll (pulchre), ott sSel eıne geıistige Kugel, deren
Zentrum überall, deren Peripherie nırgends el.  .. Den Übergang ZUu

Krörterung des Ölbergsgebets Jesu bildet sodann der Gedanke, daß die
göttliche Liebe trotz der menschlichen Sünde alles umfange und daß
CO hristus als Erlöser ‚UNS, seıne Kirche“, anspreche, indem (Jo Gie 17)
SaDcC „Der Lifer für eın Haus verzehrt mich.‘“ Die Dionysius-
Begeisterung, w1€e S1e das eiwas „herbeigeholte” Anfangszitat dieses
Iraktates bekundet, ıst tür den Wenck der füniziger Jahre charakteri-
stisch Drei Jahre späater erreicht S1Ee ın seinem Kommentar ZU „Himm-
lischen Hierarchie “ ihren Höhepunkt.

b) Die oben uıunter Nr i regıstrıerte Aufzeichnung gehörte dem
Schriftbild nach eher ZU Vorhergehenden als ZU Folgenden. Kinige
Überlegungen sprechen jedoch für das Gegenteil. Erstens hat Wenck,
vermutlich schon 1mMm Jahre 1441, linken oberen and VO fol ZU! ın
Cod Vat Pal lat 600 eıne Notiz unter dem nahezu bedeutungsgleichen
Maotto ‚„Est phase  - als „Präludium (einer Karfreitagspredigt) auige-
zeichnet. Zweitens scheint VO allem der Schluß der 1ler folgen-
den Ansprache stehende Satz uod iniquitas 1Uudeorum Daravıit ad NUM,
potenciıa (Hs potenciam) redemptoris gradum ecCi ad gloriam” fol 2037”,

Z f4). auf die fragliche Notiz als „Präludium” zurückzugreılen.
Die Vermutung, daß tol 20627, das Kernstück eıner An-

sprache (collatio) darstelle, ann sich au{tf die oben schon zıt1erte PIC-
digtartige Disposition un auft och andere ahnliche Wortprägungen
stutzen, VO  — allem aber auf die Anrede: „Iratres carissim|i" 2520
Diese Anrede egt darüber hinaus auch die Annahme nahe., daß Wenck

Karfreitag VO  — den aınzer Kartäusern diese AÄnsprache hielt
Der kontemplative (Gesamttenor des (Ganzen entspricht dem Nun
einıgen Enunzelheiten:

Als den „Befehl Gottes”, der ZU heilsamen Erkenntnis der Früchte
des Kreuzesleidens Christi anleite, ınterpretiert Wenck die Weisung
Gottes Moses, die eherne Schlange als Rettungszeichen aufzurichten
(Nm 26 { Dazu erklärt 262T, 401£.) „Wenn schon auf das sicht-
are PE sinnenhafte) Sehen der körperhaiten, ehernen Schlange eıne
Gesundung des Lebens eriolgte, wieviel mehr wird ann die Schau un
Betrachtung (agnıl10) des Gekreuzigten ZU eıl des ewı1ıgen Lebens
vermögen. „Die Feier der Messe zeıgt die Frucht der Kreuzigung
des Herrn . weil Ja die Messe nıchts anderes ıst als Vergegenwärtigung
der Kreuzigung des Herrn“ 2062”, 9 f.) uch „„das Heranbringen des
Kreuzes einem 1 J1odeskampf Liegenden deutet die besagte Frucht

bus 3! 7192 Die /Zıtationsweilse älßt vermuten, Wenck
spiele hier auf den Liber XXIV Philosophorum, PIOD er zıt1erte Text
stimmt indes, da VO.  b sphaera intelligibilis, und nıcht VO  D sphaera infinita
Sprıicht, SECENAUET mıt der Regula theologica des Alanus ah nsulıis 210,
627) überein.
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a da VO  — ott nıemand auft Grund seıner eıgenen Verdienste gerecht-
fertigt wird  .. 62V, 15 Daran anschließend veranschaulicht Wenck
den ınn des Kreuzesleidens Jesu dem Bild, daß 1U der VO Kreuz
Christi W1€e VO einem Schiff „über das Meer dieser Welt“ geiragene
Mensch, un keine eitel stolze Philosophie, der VO  - ferne geschauten
Heimat, ‚1n der Beständigkeit un uhe eibt  e6) hinübergelangen
(transire) könne. Sodann SpOrnt demütiger un dankbarer Hin-
gabe den Herrn Jesus Christus

In dem vielleicht als Nachtrag autfzufassenden Abschnitt VO fol
2637, 45 bıs ZU Ende erklärt Johannes wiederum das Ölbergsgebet
Mt 26, Diesmal kommt dabei aber auch. auf eıne Predigt eos
des Großen gestuützt, eıner dem Literalsinn der orte entsprechenden
Auslegung: „Prima pet1cio (‚transeat calix iste ) est infıirmitatis,
CUNda (‚verumtamen NON sıcut CS O volo, sed sıcut tu ) VIrLlulIs. Illud
{avı NOsSLIO (Hs DropriO), hoc elegit DrOopDrI0

Besonderes dogmengeschichtliches Interesse verdienen die VO der
gleichen and ın kleinerer Schrift, ıIn Glossenschrilt, fol 26371 zwischen

50 un 45 eingeschobenen Notizen, die deshalb auch ın ıhrem Wort-
laut wiedergegeben selen.

40— 44 Salvaltor Oraclone SUd In oNnltie olivarum Qua certavilt,
COMPUgNAVI agonizavlt diversIis affliıccionıibus NECQUAGUUM declinare
voluıt passionem el oriem SU U CUIUS 1am dIisc1pulis tradiıidiılt NOCI0ONEeEMmM.

Links davon: el CgQO UNIUS DerSoNe
secundum uplicem naturam.

Rechts: Intiirmiıitas (et) vırtus
Coincıdunt

In UNd DEeETSONd christ!i
Ante CIrcCumIincCesSsiIo(nem) accı1ıonuM utlrıusque,.

In den gyleichen Zusammenhang gehört sinngemäß auch noch die
fol 203*, nach „Wenc 1453 stehende (Glosse: T'u el CqO uplicıs DETSONE

UN1US nalure el dıverse.,
Angesichts der Jüngsten christologischen Kontroversen sind diese

knappen Formulierungen wıeder VO eıner erstaunlichen Aktualität.
In die heutige Terminologie übersetzt, erklärt die erste Notiz, daß die
natureıgenen kte des menschlichen W illens Jesu auch be1i seiınem ÖOl-
bergsgebet nicht 1m ınn objektiver Ungebundenheit „autonom g..
CNH, sondern eis 1 Kinklang mıt dem göttlichen Willen geblieben
selen. |Die zweıte Notiz nımmt offensichtlich Bezug aut das „LTaAanSsSea

calix 1t“ un auf das Z O olo  E In beidem sieht der Verfasser
dieser Notiz die Person bezeichnet oder (bei dem ‚me‘‘) mitbezeichnet:
aber ordnet auch zugleich beides den beiden Naturen Christi Z un:

17 Fol 263V, S Magnus, Sermo 5 9 207 Derselben Pre-
digt Leos entnımmt Wenck auch UV'! und hernach noch ein1ıge Gedanken und
Formulierungen. Vgl Ea u bı ToObleme der Jüngsten Christo-
logie: eo Rev. >2 19506) 145—162: elches spricht 1n Christus?: 66

120



2920 RUDOLF HAUBST

WAar das d  ‚me der menschlichen Natur vgl das A  „MO1 einıger heutiger
Iranzösischer Christologen) und das -  „eCgo der göttlichen, die mıt der
Person realidentisch un das hypostatische Subjekt samtlıicher kte
Christi ıst vgl das französische e“  II]e derselben heutigen Theologen).
Die vıerte Notiz deutet sowohl das S0  in W1e das „ego Mt PCI-
sonal, hypostatisch, trinitarisch: denn Vater und Sohn sind w el Per-
OoNCNH 1n elıner Natur. Das hinzugefügte ‚el diversae ‘ aber verdeutlicht,
daß das göttliche S  „ego Christi zugleich auch das hypostatische Ich SEe1-
NnerTr menschlichen Natur 1st. In der dritten Notiz werden die göttliche
und die menschliche Natur Christi metonymisch als ‚Kraft“ und als
„‚Schwäche‘ und die hypostatische Kinung selbst auch schon VOTI'-

gangıg jeder ynadenhalften un erst recht jeder „theandrischen
Wirkeinheit der dynamischen „Logoshegemonie als „Koinzidenz“
der beiden Naturen In der Person bezeichnet.

Gerade diese letzte Naotiz äßt auch noch eınen einigermaßen
verlässigen Rückschluß auf den Zı der diese Glossen formuliert hat
Sicher Wa  —- das nämlich nıcht eiwa Johannes Wenck, der den Cusanı-
schen Koinzidenzgedanken schon ıIn selner Anwendung auf das ott-
Welt-., Verhältnis” als begardischen antheismus brandmarkte un darın
eıne Aufhebung des Kontradiktionsprinzips sah 1 Um mehr ist ]J]er
aber arcellus Geist denken, aul den die Anlage dieses Codex
zurückgeht, der mıt dem cusanischen Koinzidenzgedanken VO dessen
Docta l1ZnNOorantıa her wohlvertraut WarTr und sich Z D, w1e noch seın
‚„Nota ene!‘‘ ıIn Hs Maiınz 610, fol 1217 zeıgt, Ireute, diesen auch schon
1m Compendium 1yınorum des Heymeric Va den Velde gefunden
haben ?®. Bei der Anwendung autf die hypostatische FKinung ıst das Wort
„„Coincidere ” Ireilich auch ın eıner dieser Finung entsprechenden Be-
deutung nıcht als Natur-, sondern als Personidentität verstehen, un
WAar sowoh| 1er w1e auch bei (usanus 2 Demnach spricht also alles
dafür und nichts dagegen, daß auch die angeführten Randbemerkungen,
VO dem Schreiber au  N selner Vorlage mıt übernommen, auft den Kar-
tauser Marcellus Geist zurückgehen, der sowohl Johannes Wenck w1e
auch (Cusanus geist1ig nahestand.

C) Nunmehr weckt auch die sechr knappe Vaterunsererklärung den
Gedanken Nıkolaus VO Kues, dessen groke moselfränkische Vater-
unserpredigt derselbe Marcellus, vielleicht noch ın demselben Jahr 1453,
dem die beiden letztgenannten Wenck-Schriften entstammen, 1Ns Latei-
nische übertrug.

Die beiden Albert dem Großen zugeschriebenen „Litaneien“ sınd,
SCHAauUCT besehen, lange Folgen VO Bittgebeten, die mehr der minder

19 Vgl Studien 120, 129 Vgl Hauhbst, Zum ortleben Alberts
des Großen be1l Heimerich VO  w Kamp und Nikolaus VOoO  b Kues: Studia Albertina
(Festschrift eyer), Suppl.-Bd 438 271 Vgl

- Die Christologie des Nikolaus VOoO  - Kues (Freiburg 1956 1924 251
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der liturgischen Orationsform angepaßt sind. Sie scheinen beide 1m
15 Jahrhundert beträchtliche Verbreitung gefunden haben Weiß
zahlt bereits 15 andere Hss aut (3 davon In Köln, ın München, ın
Paris). Peter VO Preußen führt 1m Jahre 14853 beide ın selner Auf-
zählung der Werke Alberts a Rudoltf VO Neumagen nennt S1e (um
14806) ıIn der Legenda Alberti als solche ö Nach dem Gesamtkatalog
der Wiegendrucke Bd. 1 NT 783) fand die „Litanila de sanctis” L: _

scheinend auch die „de tempore, diese jedoch unter dem Litel 99  S  N-
dus tractatus evangelia dominicalia”, schon vermutlic! das
Jahr 1490 ın eutschland eınen Verleger. Der atalogue general des
livres IMprımes de la Bibliotheque Nationale führt (1 498) wenıgstens
noch eınen weıteren Druck (Leipzig 1518 beider Stücke unter äahnlichen
Überschriften Immer wird auch dabei Albert als der Verfasser be-
trachtet. In den groken Albert-Ausgaben VO Jammy und Borgnet fin-
det sıch jedoch die „Litanla de sanctis“” nıcht mehr. Wohl enthalt auch
och die Ausgabe VO Borgnet (13, 341—402) die „Litanla de tempore ,
u aber unter dem zutreffenden Jıitel Orationes c KEvangelia do-
minicalia totıus annı. Der Text der aılınzer Hs stiımmt, VO Überschriftt
un Kolophon abgesehen, mıt diesem ruck überein: der etztere rügt
freilich auch och eıne weıtere Oration VO 25 Sonntag nach Drei-
faltigkeit hinzu.

Die ‚„Litania de sanctıs" ıst geistesgeschichtlich fraglos das ınteres-
santere Stück, un W ar insbesondere wWwESCH des üppıgen, auf
dionysischem Boden eNISPTOSSENeEN Neuplatonismus, der darin blüht
und der ohl auch nıcht zuletzt azu beitrug, dieser Litanei gerade
unter dem Namen Alberts des Großen Anerkennung verschaften.
Das ps.-areopagitische Element P ın der ainzer Hs VO  —- allem In
der ersten Gruppe VO Orationen stark ın Erscheinung;: enn diese
übernehmen die Lehre VO den TEL Hierarchien un NC UNN Chören der
Engel, gießen diese reilich ın einfachere un faßlichere Sprache nd
geben ihr auch eıne betontere christologische Ausrichtung. Denn diese
Gebete wenden sich, wWw1€e die Überschrift ZU ersten Oration ausdrück-
lich sagT, Christus, das ‚Licht der Engel  ..

Wie aber kommt dieser Vorbau der .„Himmlischen Hierarchie“ VOTLT

die sich SONST 1m groken SaAaNZCH die Allerheiligenlitanei haltende
Urationenfolge? Ist vielleicht spateren Datums? Dieser Gedanke liegt
nahe, zumal da die VO Weiß (ohne Katalognummer) erwähnte Utrech-
ter Hs ebenso W1€e die genannte Inkunabel 783 tatsächlich erst mıt
der das „Kyrie eleison “ der Allerheiligenlitanei anknüpfenden Ora-
tıon „„(0) kyrie, domiıine dominorum beginnt. ber wenıgstens ın der
Hs Mainz 379 zeıgt auch das Folgende stellenweise enselben Dionysius-
Enthusiasmus. Besonders autffallend 1st, daß fol 251', nıcht 1U

Dionysius selbst, sondern auch dessen fiktiver Lehrer Hierotheus unter

Vegl. Weiß, Primordia bıbliographıae Alberti Magnı
(Parıs ) 44 ; Y Introductio ın Opera omn1a Albert1i
Magni Brüssel 1951) 123
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die ‚„„SANCTL1 rigatores plantarum apostolicarum “ gezählt wird. Außerdem
scheint Dra die Oration ‚Ad beatam virginem Marıam  e 2497, 5—249v,
21) die übrigens als eINZIgKE nıcht den dreieinen ott der Christus
anspricht, sondern mıt „‚Sancta arıa  - beginnt sich deutlich auft den
ZU .„„‚Himmlischen Hierarchie“ hingewandten ersten Teil zurückzube-
zıiehen. In dieser heißt 6S nämlich schon eINgaNgs: „De Secrells filır tul
el verbı del patrıs seculıs In deo abscondiltis Ecıam 1DSa angelica Ilumina
illuminastiı.‘

Die Litania de sanctıs ist also 1InSoweıt, w1e sS1e ın Mainz vorliegt,
zumindest einheitlich redigiert. Es iragt sıch aber, ob nıcht eın Grund-
stock VO Orationen schon alter ıst In zwel Fällen iıst zuverlässig zeıt-
liche Priorität noch teststellbar, nämlich be1l den beiden eucharistischen
ÖOrationen, welche den Abschluß bilden. Die erstie VO diesen, be-
ginnend: „Omnipoltens, sempiterne deus’ , steht untier der auf ihren
reichen Inhalt hinweisenden Überschrift: „Ad COTDUS dominiıcum UunNn-
dum sepltem IN contenta  “ 252V, D7 2537 21) die zweıte seizt e1inNn
mıt dem eucharistischen Lobspruch: ‚„‚Salve (Hs QVe der Iluminator
sollte ohl STa des eın Ave schreiben), SAaIus mund]1.“ Diese bei-
den Gebete bilden ın den meısten un auch schon ın den altesten Hss
mıft der Albert dem Großen zugeschriebenen S5umma de COTDOTE Dominıi
deren Abschluß e während nıcht eiwa daran denken ıst, daß auch

D Herrn Alb Fries, der nach dem Nachweis der nechtheit des
Marılale daran 1st, ıne umfassende Darstellung der echten Mariologie Alberts

veröffentlichen, verdanke ich die Feststellung, daß diese große Oration 1N-
haltlich W1e Spra nıchts VOo  —_ dem nthält, W as für das Mariale der die
Marienlehre Alberts selbst ennzeichnend ist, ferner daß S1e auch TSt 1
1 unier dem Namen Alberts auftaucht. Dl Vgl Kolping, Die
Drucke der Albert dem Großen zugeschriebenen Meßerklärung: Tel eitschr.

Phil eo 1955 199—202; ders., Eine Abbreviation der Albert dem
Großen zugeschrıebenen eßerklärung Schol 31 19506) Anm sSOWI1e
Herr Prof Kolping, der die Edition der genannten Summa de COTrDOTE Domini
vorbereitet, hat auch auf meılıne Bıtte hın den handschriftlichen Befund der
beiden eucharıstischen Orationen ın Mainz 579 mıiıt der übriıgen weıtverzweıg-
ten lTexttradition verglichen. el stellte 1n dieser Litanıia-Hs. auRrer
einıgen olfenbaren Fehlern auch ein1ıge Sondervarlilanten fest, W1€e perfectionis
STa reiectionis das beruht vielleicht auf dem Einfluß der „‚Himmlischen Hier-
archie) und relocillationem resolutionem. Drei andere Varianten stimmen
mıt dem Wortlaut der Hs AaUuUSs der Mainzer Kartause überein: zelum er
ignescentem (Hs 502 Q55T, verlesen igwescentem) STa des ın den —-

deren Hss übliıchen zelum elr ignoscentem, sopitationem STa sopitionem,
emundationem SIa emendationem. Aus dıesen Ergebnissen, insbesondere dar-

aus, daß die Varianten und offenbar den riıchtigen ext bıeten, chließt
Kolping, daß „„die direkte der indirekte) Vorlage, aus der diese beiden Ora-
tiıonen abgeschrieben sınd, sehr alt gewesen Se1IN dürfte: ferner kommt
durch den Vergleich mıt noch weıteren Hss auch dem KResultat, „daß der
ext der n]ıederrheinischen Textgestalt entnommen ist  . Ziehen WT dazu
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bereits die „Litania de sanctis“” als solche schon weıt zurückreiche. Es
scheint jedoch, daß gerade diese beiden etzten Stücke auch erst später,
un: Ssoga erst nach dem angelologischen Vorbau hinzukamen S un es

bleibt prüfen, ob S1e nıcht eın ausschließlich ın Mainz nachweisbares
Anhängsel sind.

Auf die Herkunft des eigentlichen Kerns VO Gebeten wirit och
die Oration ır Ssanctos paltres religionum ” eIN1gES Licht Diese lautet
näamlich 2520 8—22 „Intercessione, (Hs quis), domine,
1Um qui1 Ubhi In institutis regularibus ab INICIO placuerunlt: ene-
dicli, aur1, Elg11, Egidi1, Bernardl, OMINICI, franciscl el omnıum alıorum,
da nobis regularıbus disciplinis SIC —  imbul, ul NODIS ad virtultis cumulum,
omnıbus auiem proficlat ad VIrTLULIS exemplum. Das wW1e das uUrz oTall-

gehende „Sacerdocium susceptum ze1ıgt, daß diese Litanei ursprünglich
für UOrdensgeistliche gedacht un VO einem) solchen verfaßlt ist Kben-

W1e die hsi Herkunft der ın der Hs Mainz 579 angefügten eucharisti-
schen Orationen scheint auch ın dem großen Mittel- un Kernstück eıne
SEW1SSE Bevorzugung der Nieder- und Mittelrhein besonders VOCI-£.-

ehrten Heiligen in dieses Entstehungsgebiet zurückzuweisen.
Das oben zıtıierte Kolophon der ainzer Hs Z „Litania de

sanctis“" 253T, 30—35) enthält, leider verschleiert un rätselhaft, allem
Anschein nach auch noch einen näheren Hinweis aut den Ursprung der
dortigen Textfassung. Der darin erwähnte ‚„Monachus NJECs ist sicher
namlich nıcht der Kopist dieser Hs., denn als solcher ıst UNSs Sixtus VOIL

Donauwörth bekannt. Fis ware Ja auch sehr merkwürdig, wWEeNnNn ledig-
lich eın Abschreiber dieser Litania sich rühmte, die namentlich —-

wähnten „Heiligen (sottes In das immerwährende Gedenken der
Menschen“ eingeschrieben haben, und dabei auch noch auft seıne
persönlichen Lebenserfahrungen sprechen ame Um leichter sınd
diese Bemerkungen als Verfassernotizen verständlich. Welcher Anteil
mMas emnach dem „Monachus N(icolaus®) dem vorliegenden Werk
zukommen? Kr selbst ı1l ohl versteckt andeuten, daß eıne iıhm:
bereits unter dem Namen Alberts vorliegende „Litania de sanctis“”
eiınem „JIraktat” ausgebaut un mıt der .„Litanlia de tempore ‘ eıner
„divina hetorica ” verein1ıgt habe Möglich, da Ina. die Mitte
des 15 Jh gerade ın Mainz noch wußte, wer dieser „Monachus
wa  I

Kxakteres ber die Entstehungsgéschichte der „Litania de sanctis”
ıst vielleicht noch aus dem Vergleich der gesamten Hss entnehmen.
Die Entstehungszeit werden WIT auch 1mMm olgenden noch eiwas zurück-
datieren können.
noch die weılere Angabe heran, daß e Mainzer Hs „November 1457 durch
Friedrich VO  a Lichtenfels kopiıert wurde (Die TU 202 Anm. 1), rückt
auch die Vermutung 1n yreifibare Nähe, daß die beıden eucharıistischen Orationen
der „Litanla de sanctis“” aus eben dıeser Hs der aus eıner YyeEmMeEINSAMEN
Vorlage übernommen sınd Die vorhergehende Oration „Ad
sanctos“” bietet sıch 1m Hinblick auf den Titel des (Ganzen den gegebenen
Abschluß Sie endet ın der Maınzer Hs omnibus i1delihus VIVIS el defunclis
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In seinem Kommentar ZU „Himmlischen ierarchije‘‘ ?8 Tügt Johannes
Wenck, w1e€e 6S scheint, mıt besonderer Freude den tiefgehenden (Ge-
danken un der originellen Sprache dieses Zitat e1liN: „Ita T1 albertus
In etanıla S  o de Sanctlıs 2 ‚ad sanciam irınıtatem Iloquens, ıla ‚Sancta
triniıtas, ir1um Inquam unitas, simplicıtas sINe plica qud COMINUNE quod
nılk plicetur ad el contrahatur, qulia SIC NO idem eSsse

patrıs el 117 el Spirıtus sanctı IN hoc quod eus SUun(T, WE NO.  z est dem
eESSe peltrı el Dauli In hoc quod omines!‘ i Wenck kennt diese „Albert -
Schrift aber auch schon zehn Jahre früher: alberius INAGNUS In SUu etanıa
Sanciorum SIC exoral Intercessione us So heißkt 6s nämlich bereits 1
Memoriale divinorum offieiorum (1445), und darauft folgt dort eıne
Oration ZU „nl Apostel Simon aus Kana G ö

Ein kurzer, aber recht aufschlußreicher Hinweis Wencks führt uns
mıt großer Wahrscheinlichkeit och eiwas weıter, näamlich bis 1ın Jahr
1441 zurück. Er steht ın Cod Vat Pal 600 Al and eıner VO ihm
selbst entworifenen un geschriebenen Notiz, SCNAUCT des iragmentarı-
schen Anfangs (principium) eıner „Betrachtung‘ (consi1deratio), dessen
Aufzeichnung ohl schon bald ach dem 1441 eriolgt ıst 3 Dieses
Textstück verdient deshalb besonderes Interesse, weil e6s sowohl für
die philosophisch-theologische Anthropologie Wencks W1e für seıne
vılam eiernam concede DEeET christum dominum nosirum.. Wie mM1r Petrus
Becker OSB freundlicherweise mitteilt, chließt tatsächlich die Hs 1/3 der
rierer Ahtei St. Matthias damıt ab, U daß dort der us  ang ausführlicher:
DEeT domınum nostrum ihesum christum USW., lautet. €e1 ist beachtenswerrt, daß
diese Hs anderseits bereits mıiıt Ilo cCandor Iucıs eterne‘‘ beginnt und somıiıt den
angelologischen Le1il hat Demnach dürfte diıeser Iso schon VOT den eucharisti-
schen Orationen angefügt se1IN. Die Vorlage en vgl Anm 28) scheint dem-

Cod Vatselben tadıum WwWw1e dıe Mattheiser Hs angehört en
Pal lat 149, OV, 22—30; Kommentar De cael. hier. SM 121 B‚
Dionyslaca 7 Cod Maiınz / 249rT, 159 WHol 12v linken
Rand, zıtiert Wenck auch dıe ben erwähnte groke eucharistische Oration
Alberts ‚A  erius In quadam Orac]lone devotissiıma QqUUIN construx1ıt DOST [TAC-

COFrDOTIS christ!ı inquit In tine: In mentem SCDOE nobis venıat ılla salutarıs
iniluencia QUUaM hoc sacramentium esignat,. Qua heatıs In patrıa secundum del-
aiem niuens operaris In e1ISs hbeatıtudinis perfectionem. U Hier zıtlert
Wenck bezeichnenderweıise nıcht dıie Litania de sanct1ls; Tklärt vielmehr
n  u  $ diese Oration ıhren ursprünglichen Platz hat Der angeführte ext
nthält jedo nicht wenıger als dreı Varilanten, durch die sowohl Vo  —_ der
Eidition 1mM Anschluß die Summa de COTDOTC Dominı be1l ei (Bd 3 9
454) W1€e VOoO  e der Lıtania ın Hs Mainz 502 2537 Z Z bweicht In patrıa statt
INn celo, eılalem STa dıvinıtatem, hbeatitudinis STa SUe hbeatıtudinis Da Wenck
1m allgemeıiınen Nau zıtlert, dürften diese bwei  ungen, wenıgstens T’
chon auf seine Vorlage zurückgehen. Cod Vat Pal lat 480, V}

Liıtanla de sanctıs: Cod Maiınz 5C2. 251r Näheres über den Zusammen-
hang, 1n dem diese Aufzeichnung steht, tudien
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Ekklesiologie und für die Wertschätzung der Litania de sanctıs gleich
bezeichnend ist. Es sSe1 deshalb hıer auch Sahz wiedergegeben.

Daß dieses Autograph DUr eın Jüchtig hingeworfenes Konzept darstellt, beweist nouch eine rößere An-
zahl berraschender grammatischer Konstruktionsfehler, die 1mM Iolgenden 1n verbessert werden
räge ber der eıle werden ın Kleindruck beigefügt.

Vat Pal lat. 600, tol 1597, 357
Silt CIgO hec Conslderaclo De mirabili qUuUE OoMO est
Principlum: E1 S] anımada hominis dei SIl COTIDUS eIUS

clesie Sim1litudo, 1Dse 0omMmO InCorporalus COrporIi christi mıistico
DET gracie commuUuN10nem gracliis (gratias) ommunicat OoMNIıuUum sanctorum
In 1psSsum redundantes el ıterum 37 eosdem reiluentes Hic omoO dum
specimen est unıversitalis velu er nalure, ern ecclesie IncCorporatus
paradıgma quoddam es!t el velu er gracie uniıverse sanctitatis INn qQUO
legitur (Ieguntur) 10!7!MAas ma OMNIS gracie del 1Ve trınıtatıis el christi
angelorum gloria, virilules patriarcharum, Uunctiones Trophelarum, iusticlas
(1ustit1ae legislatorum, /precon1a] reconium iohannem baptistam (iohannıs baptistae)
christi (de T1sto), dignitates apostolorum, Coronas (coronae) martirum,
Sanctitas CoNiessorum, Religio monachorum, purıtas anachoritarum, id est
heremitarum, doctrinas saluberrimas (doctrinae saluberrimae) doctorum, Mun-
dicl1am (mundılia) virginum, Iuctum (Iuctus V1Iduarum, Eleemosinas eiee-
MOSYNAeE domesticas gerencium, amenta penitencium, splendorem
(splendor) honestatiıs IANANOCENCIUM el omMmmMıum merita Ssancilorum Pulcher-
I1ma ECIGO es!t COMMUNIO InCorporali COrporIı mustico Cu omnıbus Sanclıs
ubj defectus in SINgulIis communıbus omnNıum sanctiorum hahbundancılis
suppletur! Magistra 1taque pletatis, 1DSa SCILICEe eCcCCcIles1id, USUMInN exercel tol
gracl1arum In SUIS ofIficlis dIVINIS INn direccionem salutarem anımarum
scendenclum DECT collata dona digne exercitata ad hbeatitudinem 1uxta del
DEeT scripturam preordinacionem 1IUXLa psalm(i XT (XLL, D „  TansıDO
In locum tabernaculi admirabilis’‘ mılıtans ecclesıa „USQUE ad domum de1“

friıumphans ecclesia Formemus igiıtur In cordibus nostrıs manıbus Cogita-
c1lonum OMUS 81De ftabernacula celestium MAanS1ıoNUM In eisdem „„CIr-
cumeundo hostiam Vocitferacionis  40 el „psalmum dicendo‘ (Ps 2 J 2), scilicet

pietatis
devocionis n altectu 13° Coniess1ionum: ‚„‚UMMOT INCUS DONdUS meum “ 9

Was aus der Gedankenfülle dieses F ragments besonders hervor-
leuchtet, 1st, WT Z KESagl, der tief sakramentale Kirchenbezgriff, den
Wenck selbst 1eT zugleich In die Worte „Corpus Christi mysticum ” un
„Communio sanctorum “ faßt UÜberschauen WITr unter dieser Hinsicht
nochmals den nhalt: Der einzelne Mensch ist schon 1n der natürlichen
Ordnung der Seele nach „Bild (sottes“ und als Leib-Seele-Wesen eiıne
„Darstellung (Sspecıimen) des Universums “ der eın „Buch der Natur“ S
Die Kirche ıst seiınem Leibe vergleichbar: ıst deren siıimilitudo Wird
aber eben dieser Mensch auch der Kirche als dem mystischen Leibe
Christi eingegliedert, gewınnt C Anteil dem SaNZCNH Reichtum

Augustinus, Conf. XII CSEL 55, 351, Usanus faßt
Jeicher Zeit dieselben edanken ın die Bezeichnung des Menschen als

„Mikrokosmus“: vgl Die Christologie des Nık W Kues 158—165
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der Gnade. der die (Gemeinschaft der Heiligen durchflutet, un: die ihm
VOINL Christus geschenkte Gnade macht au ihm 19308 auch „eE1InN ara-
digma ‘ der 0OZUSASCH „eIn Buch“ der gesamten Heiligkeit der Kirche.
Denn w as ın den verschiedenen Chören der Heiligen ın Je besonderer
Weise aufleuchtet, daran annn un soll 1U teilhaben und Z il

selıner eıgenen Mängel auch al dem Überfluß der Heiligen
schöpien. Die Kirche aber gebraucht diese Gnaden ZUU heilsamen Lei-
LUNg der Seelen: enn der ınn ihrer Amter liegt darin, diesen ZUuU

Aufstieg (transıre) ın die triumphans eccles1a verhelfen.
Das alles, besonders aber die starke dynamische Hinordnung der

eccles1ia milıtans aut die ecclesia irıumphans, oder umgekehrt geschaut:
die Betrachtung der . irdischen Kıirche 1 Licht ihrer Vollendung und
VO dieser er, ıst auch das eigentliche eiıtmotiv der Litania de sanctıs.
Eben darauft ı11 enn auch Wenck offensichtlich hinweisen, un das
ı11 hervorhehen durch die Bemerkung, die neben den mıt ‚„„Pul-
cherrima CIgQO esit communlO “ beginnenden Saätzen den and schreibt:
HS etanıiıe alberti1 mAAagn Das soll wohl näherhin heißen: In eıner
solchen Ekklesiologie wurzelt die ILitania de sanctıs.

Wie aber vereinbart sich das alles mıt dem Konziliariısmus Wencks?
Wir können In beidem u annn eınen Widerspruch sehen. WITLr
eınen spateren religıösen Individualismus ın den damaligen Konziliarıis-
us reprojizleren. Denn gerade „der konziliaristische Kirchenbegriff226  RUDOLF HAUBST  der Gnade, der die Gemeinschaft der Heiligen durchflutet, und die ihm  von Christus geschenkte Gnade macht aus ihm nun auch „ein Para-  digma“ oder sozusagen „ein Buch“ der gesamten Heiligkeit der Kirche.  Denn was in den verschiedenen Chören der Heiligen in je besonderer  Weise aufleuchtet, daran kann und soll er nun teilhaben und zur Til-  gung seiner eigenen Mängel auch aus dem Überfluß der Heiligen  schöpfen. Die Kirche aber gebraucht diese Gnaden zur heilsamen Lei-  tung der Seelen; denn der Sinn ihrer Ämter liegt darin, diesen zum  Aufstieg (transire) in die triumphans ecclesia zu verhelfen.  Das alles, besonders aber die starke dynamische Hinordnung der  ecclesia militans auf die ecclesia triumphans, oder umgekehrt geschaut:  die Betrachtung der+irdischen Kirche im Licht ihrer Vollendung und  von dieser her, ist auch das eigentliche Leitmotiv der Litania de sanctis.  Eben darauf will denn auch Wenck offensichtlich hinweisen, und das  will er hervorhehben durch die Bemerkung, die er neben den mit „Pul-  cherrima ergo est communio“ beginnenden Sätzen an den Rand schreibt:  Radix Jetanie alberti magni. Das soll wohl näherhin heißen: In einer  solchen Ekklesiologie wurzelt die Litania de sanctis.  Wie aber vereinbart sich das alles mit dem Konziliarismus Wencks?  Wir können in beidem nur dann einen Widerspruch sehen, wenn wir  einen späteren religiösen Individualismus in den damaligen Konziliaris-  mus reprojizieren. Denn gerade „der konziliaristische Kirchenbegriff ...  betrachtet die Kirche“ — im Gegensatz zu den ausgesprochenen  „Kurialisten“, die das Papsttum als deren konstitutives Aufbauprinzip  hervorkehren — grundlegend „als Congregatio fidelium und das  Generalkonzil als deren Vertretung“ %. Was den letzten Punkt angeht,  so hat sich Wenck auch in den hier erörterten Texten nicht verleugnet;:  er hat vielmehr die konziliaristische Grundkonzeption der Congregatio  fidelium zu der der Communio sanctorum vertieft. Dabei steht er zu-  gleich in Gegensatz zu der Eckhartschen Mystik des „abgescheiden  Jleben“. Wenn man bei ihm von Mystik sprechen kann, so liegt auch  diese eher in dem konziliaristisch verstandenen Wort „Corpus Christi  mysticum‘“ begriffen. Nichtsdestoweniger kündigt sich bei ihm aber  auch schon auf diesem Weg die Gefahr einer spiritualistischen und  individualistischen Vereinseitigung an. Denn er sieht in jedem einzelnen  Menschen, der der Kirche inkorporiert ist, auch so sehr deren „Para-  digma“, daß dabei der Gedanke an das Papsttum als das Bild-Zeichen  der in Christus begründeten kirchlichen Einheit gänzlich zurücktritt. —  Mit manchen Kartäusern, insbesondere mit dem früheren Heidelberger  Professor und nachherigen Prior der Kartause Roermond, Bartholomäus  von Maastricht, war Johannes in derlei Gedankengängen einig ®  Zur geistesgeschichtlichen Einordnung der „Litania de sanctis” sei  angesichts des besprochenen Wenck-Fragmentes noch bemerkt: Diese  Litania war eine der Quellen, aus denen Johannes unter dem Namen  s# H. Jedin, Zur Entwicklung des Kirchenbegriffs im 16. Jahrhundert:  Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma 4—11 sett.  1955) IV 59—73. Das Zitat S. 62.  3 Vgl. Studien 41 f. 45 ff. 122 Anm. 10.betrachtet die Kırche 1mMm Gegensatz den ausgesprochenen
„Kurialisten‘, die das Papsttum als deren konstitutiıves Aufbauprinzip
hervorkehren grundlegend „als Congregatio fidelium un das
Generalkonzil als deren Vertretung” S Was den etzten Punkt angeht,

hat sich Wenck auch In den 1er erorterten Texten nıicht verleugnet;
hat vielmehr die konziliaristische Grundkonzeption der Congregatıo

fidelium der der Communio sanctorum vertielit. Dabei steht
gleich In Gegensatz der Eckhartschen Mystik des „abgescheiden
leben  C6 Wenn - bei ihm VOIN Mystik sprechen kann, liegt auch
diese eher In dem konziliaristisch verstandenen Waort „Corpus Christi
mysticum” begriffen. Nichtsdestoweniger kündigt siıch be1 ihm aber
auch schon auf diesem Weg die Gefahr eıner spiritualistischen un
individualistischen V ereinselıtigung all,. Denn sieht ıIn jedem einzelnen
Menschen, der der Kirche inkorporiert 1st, auch sehr deren „Para-
digma , daß dabe1i der Gedanke das Papsttum als das Bild-Zeichen
der INn Christus begründeten kirchlichen Finheit gänzlich zurücktritt.
Mit manchen Kartäusern, insbesondere mıt dem früheren Heidelberger
Professor un nachherigen Prior der Kartause Roermond, Bartholomäus
VO  - Maastricht, WAar Johannes ın derlei Gedankengängen eIN1IS 35

Zur geistesgeschichtlichen Finordnung der „Litania de sanctis“ SC1

angesichts des besprochenen Wenck-Fragmentes och bemerkt: DDiese
Litania ar eiıne der Quellen, ausSs denen jJohannes unier em Namen

edin, 7Zur Entwicklung des Kirchenbegriffs 1mM 16. Jahrhundert:
Relazıonı del Congresso nternazıonale dı Scıenze Storiche Roma AB 2A4 seil.

1955 59— 75 Das Zitat S, 62 Vgl tudien 4A41 45 129 Anm



Das christologische Schrifttum des Johannes Wenck

Alberts Gr und Pn auch au dessen echtem Schrifttum) Gedanken-
gut des Ps.-Dionysius zuiloß, un ‚WarT schon ehe mıt diesem In
unmittelbaren Kontakt kam Bei Nikolaus VO  —_ Kues aäßt sich 1ıne
analoge Entwicklung feststellen A Die Au{fzeichnung Wencks ıst auch
eın Beispiel dafür., w1€e insbesondere das Jahr 144.0) die Spiritualität
der .„Himmlischen Hierarchie “ die regsten Geister anzuziehen und bis
ın das F römmigkeitsleben dieser Zeit einzuströmen begann. Fine weıtere
Illustration dafür, daß der VO dem Heidelberger Professor besonders
hervorgehobene Leitgedanke der „Litania de sanctis“ damals auch SsSonst
OZUSaAaSCN ın der Luft la  559 bildet das folgende Gebet, das Cusanus IN
seıne Weihnachtspredigt des Jahres 14538 einiügte: Cum dyonisio IN DIIN-
C1IDIO angelice Jerarchie oranles dIicamus: domine, sanclte palter, qu1
JDa EeN, Iuminum”, QJUO OMNIS iluminacio In celo el In lerra ıllumına
eNIM, ul iluminando Iumına eiAhclilas el In tu1 Iuminis claritatem eneDbras
crealurarum attrahas el In unitate f UMINIS cum UN1aS, el In UNC
nem ihesum  p iuum principale Iumen „Alluminans hominem
venlientem INn DE mundum “ nobis 1€e misist! zD 1pSsum IUUM LINICUM
Hlium 110S iluminare digneris eic S

Abschließend och eın Wort Z „Albertismus“ Wencks Um der
Kindeutigkeit willen empfhehlt 65 sıch, zwıschen einer noch guten
Albert-Kenntnis und hohen Albert-Begeisterung einerseıts un eıgent-
lıchem „Albertismus“ anderseits unterscheiden un dieses letzte Wort
eliner bestimmten Schulrichtung mıiıt klar umrıssenen TIThesen OLTZU-
behalten. 1nNe solche Schule bildete sıch 14.07 ın Paris un 14075 In
öln unter Heymericus de Campo. Daß Johannes Wenck irgend-
e]ıner Zeit spezilisch albertistische un sowochl SC Nominalisten w1e
TIThomisten gerichtete T’hesen vertrat, insbesondere die. daß sich die
geistige Erkenntnis auch VO Phantasma lösen und VO ihm selbständig
machen könne, iıst unbestreitbar nachweisbar S Ebenso sicher steht aber
auch test, daß derselbe Wenck In eıner ]  O'  cCZC ( usanus erichteten
Schrift e 1gnota liıtteratura 1442 — 1443), auft Aristoteles un Ihomas
gestutzt, die Möglichkeit eıner schon 1 irdischen Leben siıch VO
Phantasma lösenden, reın geıstıgen Erkenntnis bekämpfte, un War

deshalb, weiıl darın eınen Irrweg sah., der ach selıner Meinung 1n
den antheismus Eckharts un der Begarden hineinführte 3 Einmal
hat Johannes Wenck also einen eklatanten Stellungswechsel zwıschen
„Albertismus“ nd „ 1 homismus“ ın dieser Frage vollzogen. In welcher
Richtung aber verlief dieser? Wie sıich aus dem chrifttum ach dem
Jahre 1442, insbesondere auch Au dem Kommentar ZUuU .„Himmlischen
Hierarchie“ erg1bt, wandte sich der Heidelberger Professor dieser
Zeit mıt wachsendem Eifer Albert und Dionysius Nirgends xibt
dabei aber die In De ıgnota liıtteratura bezogene „thomistische“ Position
wieder auf: und das, obwohl 1m übrigen sehr darum bemuht ıst,

Vgl Zum Fortleben uUSW,., bes 44.6 Cod Cus 2Q2U,
S5Tr 14—18; Cod Vat lat 1244, D0OvE vgl J2a ubSs . Die Christologie des
Nik Kues 3 Vgl tudien Vgl tudien 120
124 1928
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zwischen den verschiedenerlei Schulgegensätzen einen gesunden Aus-
gleich finden Daher bleibt also 1U noch die andere Möglichkeit
e1INeEes „umgekehrten Stellungswechsels VO einem ‚albertistischen‘
einem thomistisch(-aristotelischen) Standpunkt” * Ebendas ist enn
auch eın entscheidender Grund, der eıne Rückdatierung der ın der
aılınzer Hs 610 erhaltenen philosophischen Kommentare Wencks (ins-
besondere des De anıma 111) bis In die Frühzeit Wencks un viel-
leicht oa bis ıIn seıiıne Pariser Studienjahre oder Magistertätigkeit
erforderlich acht

S Vgl Weiß ThLitZ 1956 4592

Nachtrag. chreibt ın Die Barfüßerschule Erfurt e1W. ZuUu  -

esch Phil U, eo Mittelalters, 23 1958, 07) einem Tanzls-
kaner Nikolaus Lobdaw eın Werk mıt dem 'Titel „Mysticationes evangeliorum
dominicalium “ Das wirfit diıe Fragen auf, ob die In Hs Maınz 379 unier dem
gleichen olophon stehende „Litanla de tempore ” vgl ben I 9) nıcht viel-
el ursprünglich eınen Gebetsanhang der 1n Breslau, Stadtbibliothek,
Cod 1168, BL —— 039 d, erhaltenen Erklärung VO Sonntagsevangelien bildete,
und ob der „Monachus (vgl ben 1V) miıt dem genannien Franziskaner
iıdentisch ıst Daß Meie 2 ' 1, 103) den ext Vat Pal lat 600, fol
1DB und damit auch die ben (unter V) gedruckte Consideratıo auftf
J o >  > zurückführt (statt fol 157V —— 15958T7, 6) dürfte aut
einem Versehen beruhen:;: vgl „S5tudien 53—55


