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von Balázs J. Nemes

 unterdessen hatte die libreimeisterin das Buch aus dem schatzkasten genommen – mit 
großer andacht, denn sie hatte es noch nie von innen erblickt. Wie sie nun – wiederum mit großer 
andacht – seine erste seite aufgeschlagen [...], da stand dort groß und schön in goldener schrift 
gemalt der titel des Buches, darunter diese Worte: ‘ich, die unwürdige dienerin Gottes, Jutta 
von sangershausen, verordne für alle Zeiten, daß meine töchter dieses Buch lesen sollen zu 
neun Malen nach dem Willen der Beghine Mechthild und zu neunmal neun Malen nach meinem 
eigenen Willen.’

 in diesen Zeilen, die der 1940 veröffentlichten erzählung ‘die abberufung 
der Jungfrau von Barby’ Gertruds von le Fort entstammen,1 artikuliert sich eine 
Verlustgeschichte. in der Mechthild-Forschung äußert sie sich in der wieder-
holten Klage über das Fehlen des Originals bzw. von abschriften desselben aus 
jenem Raum, dem das ‘Fließende licht’ entstehungsgeschichtlich zugehört; bei 
Gertrud von le Fort dagegen präsentiert sie sich im Gewand einer literarischen 
Fiktion, deren Kern die mit Berufung auf die “Geschichtsblätter” des Magdeburger 
Zisterzienserinnenklosters st. agnes begründete Behauptung ist, die nonnen von 
st. agnes hätten im 16. Jh. über ein exemplar des textes verfügt. dieses exemplar 
soll ihnen jene Jutta von sangerhausen beinahe 300 Jahre zuvor vermacht haben, 
von der im vorletzten Kapitel von Buch V des ‘Fließenden lichts’ die Rede ist 
und die von teilen der Forschung – und daran anschließend von Gertrud von le 
Fort selbst – mit der in den klösterlichen urkunden für 1273 bezeugten Äbtissin 
Jutta identifiziert wird.
 Wie reizend der literarisch überaus kreative umgang von Gertrud von le Fort 
mit den ihr bekannten Forschungsergebnissen und -hypothesen auch ist,2 es steht 

1 Vgl. Gertrud von le Fort, die abberufung der Jungfrau von Barby. erzählung, München 1940, 
hier Zitat s. 30. Zu leben und schaffen von Gertrud von le Fort siehe jetzt einleitung und 
Kommentar in Gertrud von le Fort, lesebuch. ausgewählte erzählungen, hg. von GuNdula 
haraNd und GudruN trausmuth, Würzburg 2012.

2 Für ‘quellenkritische’ hinweise zur erzählung von Gertrud von le Fort siehe Balázs J. nemes, 
sancta mulier nomine Mechtildis. Mechthild (von Magdeburg) und ihre Wahrnehmung als 
Religiose im laufe der Jahrhunderte, in: Beginen. eine religiöse lebensform von Frauen in 
Geschichte und Gegenwart, hg. von Marco a. sorace und Jörg Voigt (studien zur christ-
lichen Religions- und Kulturgeschichte), stuttgart (in druckvorbereitung).
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fest, dass ihre angaben zur textgeschichte des ‘Fließenden lichts der Gottheit’ 
und zur lebensgeschichte Mechthilds von Magdeburg weit darüber hinausgehen, 
was die Mechthild-Forschung über das thema sagen kann. so hätte es sich bis 
vor Kurzem als ausgesprochen schwierig gestaltet, einen Beitrag über die Präsenz 
Mechthilds im mitteldeutsch-mittelniederdeutschen Raum zu schreiben. Man hätte 
sich mit den hinweisen des in alemannischer Übertragung bzw. lat. Übersetzung 
vorliegenden textes auf Orte und Personen begnügen müssen, die die entstehung 
des ‘Fließenden lichts’ im Grenzbereich des niederdeutschen zum Mitteldeut-
schen nahelegen.3 Man denke etwa an den Reflex auf eine Kriegsnot in Sahsen 
landen und in Dúringen landen in Fl Vii.28 (s. 584,8), der seit einem aufsatz 
von alBert hauck vorzugsweise auf die von landgraf albrecht dem entarteten 
verursachten kriegerischen auseinandersetzungen von 1280/81 bezogen wird.4 
in den mitteldeutschen Raum weist auch die oben genannte Jutta von sangerhau-
sen, die in Fl V.34 neben elisabeth von thüringen als eine der ‘neuen heiligen’ 
(núwen heligen) vorgestellt wird. Bemerkenswert ist dieser hinweis auf Jutta 
insofern, als das ‘Fließende licht’ die älteste und zudem einzige mittelalterliche 
Quelle außerhalb von Preußen darstellt, die von dieser aus dem thüringischen 
sangerhausen stammenden und in der nähe von Kulmsee in Preußen lebenden 
eremitin berichtet.5 Bemüht man sich um indizien, die aussagen über den ent-
stehungsraum des ‘Fließenden lichts’ erlauben, so wären auch das zweite und 

3 den dt. text (im Folgenden: Fl) referiere ich nach: Mechthild von Magdeburg, ‘das fließende 
licht der Gottheit’, hg. von Gisela VollmaNN-Profe (Bibliothek des Mittelalters 19), Frankfurt 
a.M. 2003, unter heranziehung von: Mechthild von Magdeburg, ‘das fließende licht der 
Gottheit’. nach der einsiedler handschrift in kritischem Vergleich mit der gesamten Über-
lieferung hg. von haNs neumaNN, Bd. 1: text, besorgt von Gisela VollmaNN-Profe (Mtu 
100), München 1990, und Bd. 2: untersuchungen. ergänzt und zum druck eingerichtet von 
Gisela VollmaNN-Profe (Mtu 101), München 1993. den lat. text zitiere ich nach der in 
mehrerer hinsicht revisionsbedürftigen ausgabe der Benediktinermönche von solesmes: 
Revelationes Gertrudianae ac Mechthildianae. tom. ii: sanctae Mechtildis Virginis Ordinis 
sancti Benedicti liber specialis gratiae accedit sororis Mechtildis ejusdem Ordinis lux 
divinitatis. Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum solesmensium O.s.B. mona-
chorum cura et opera [louis PaqueliN], Paris 1877 (im Folgenden: Rev.). Zur neuedition der 
‘lux divinitatis’ siehe demnächst: Mechthild von Magdeburg, ‘lux divinitatis’ – ‘das liecht 
der Gotheit’. synoptische ausgabe der lateinischen Übersetzung des ‘Fließenden lichts der 
Gottheit’ und ihrer Rückübersetzung ins alemannische, hg. von ullrich Bruchhold, Balázs 
J. nemes und elke seNNe unter leitung von erNst hellgardt, Berlin/Boston.

4 Vgl. alBert hauck, Kleinigkeiten i. Zu Mechthild von Magdeburg, in: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 32 (1911), s. 186-198, hier s. 196f. alternativ wird der heereszug von 
König adolf aus dem Jahre 1294 erwogen, vgl. huBert stierliNg, studien zu Mechthild von 
Magdeburg, nürnberg 1907, s. 19-22.

5 Vgl. Balázs J. nemes, Jutta von sangerhausen (13. Jahrhundert) – eine ‘neue heilige’ im 
Gefolge der heiligen elisabeth von thüringen? in: Zeitschrift für thüringische Geschichte 63 
(2009), s. 39-73 (mit weiterführender literatur) und zusammenfassend ders., Von der schrift 
zum Buch – vom ich zum autor. Zur text- und autorkonstitution in Überlieferung und 
Rezeption des ‘Fließenden lichts der Gottheit’ Mechthilds von Magdeburg (Bibliotheca 
Germanica 55), tübingen 2010, s. 136-138.
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dritte Kapitel des sechsten Buches zu nennen. hier ist von einem zum dekan 
gewählten Kanoniker dietrich (von dobin) die Rede, den eine Marginalie in der 
einzig vollständigen hs. des ‘Fließenden lichts’ (einsiedeln, stiftsbibl., cod. 277 
[sigle: e]) als canonicus de Megdeburg identifiziert.6 es ist diese Marginalie, 
die die Forschung veranlasste, Mechthild nach Magdeburg zu versetzen und sie 
mit dem Beinamen ‘von Magdeburg’ zu versehen.7
 Weitere hinweise auf den Raum, dem unser text entstammt, findet man in der 
‘lux divinitatis’, der lat. Übersetzung der ersten sechs Bücher des ‘Fließenden 
lichts’, die in den 80er/90er Jahren des 13. Jh.s möglicherweise im dominikaner-
kloster in erfurt entstanden ist.8 so erfahren wir aus dem Prolog, dass Mechthild 
die letzten zwölf Jahre ihres lebens als sanctimonialis in helpede, als nonne im 

6 Vgl. http://www.e-codices.unifr.ch/en/sbe/0277/107r/medium (29.04.2013). dass es sich um 
einen venerabilis decanus magdeburgensis ecclesie handelt, erfahren wir auch aus der lat. 
Übersetzung, vgl. Rev., s. 519. archivalische informationen über dietrich findet man bei 
haNs neumaNN, Beiträge zur textgeschichte des ‘Fließenden lichts der Gottheit’ und zur 
lebensgeschichte Mechthilds von Magdeburg, in: nachrichten der akademie der Wissen-
schaften in Göttingen, i. philol.-hist. Klasse 3 (1954), s. 27-80, hier s. 46f., und Gottfried 
WeNtz und BereNt schwiNeköper, das erzbistum Magdeburg, Bd. i/1 (Germania sacra i/4.1), 
Berlin/new York 1972, s. 345f., 417.

7 Vgl. Offenbarungen der schwester Mechthild von Magdeburg oder ‘das fliessende licht der 
Gottheit’. aus der einzigen handschrift des stiftes einsiedeln hg. von Gall Morel, Regensburg 
1869, s. XXVi. Kritisch dazu Peter diNzelBacher, Mechthild von Magdeburg in ihrer Zeit, 
in: studies in spirituality 14 (2004), s. 153-170, hier s. 157f., und Jörg Voigt, Rezension zu: 
hildeguNd Keul, Verschwiegene Gottesrede. die Mystik der Begine Mechthild von Magde-
burg, innsbruck/Wien 2004, in: sachsen und anhalt. Jahrbuch der historischen Kommission 
für sachsen-anhalt 25 (2007), s. 380-385, hier s. 384. Vgl. in diesem Zusammenhang auch 
nemes [anm. 2].

8 Vgl. nemes, 2010 [anm. 5], s. 208-245. ergänzend zu meinen hinweisen zu Verbindungen 
zwischen dem helftaer Kreis der Visionärinnen und dem dominikanerkloster erfurt, genauer: 
dem dominikaner dietrich von apolda, sei eine Quelle genannt, auf welche ich bei aNJa Freck-
maNN, die Bibliothek des Klosters Bursfelde im Mittelalter, Göttingen 2006, s. 43 gestoßen 
bin: eine in der hs. Berlin, staatsbibl., Ms. theol. lat. oct. 176, Bl. 22v-23r (15. Jh., aus dem 
Benediktinerkloster Bursfelde) überlieferte Version von Buch V Kapitel 16 des ‘liber specia-
lis gratiae’ Mechthilds von hackeborn identifiziert jenen Bruder (quodam frater), von dem 
im Kapitel die Rede ist, als frater Tydericus de Apoldia. text auch in: Wolfenbüttel, herzog 
august Bibl., cod. 422 helmst., Bl. 107rb (um 1445, aus dem Benediktinerkloster clus), 
vgl. http://www.hab.de/bibliothek/wdb/helmstedterhss/html/422-helmst.html (29.04.2013, 
Katalogisat von Bertram lesser). hinzuweisen wäre in diesem Zusammenhang auch auf die 
von Otfried Krafft, Gerhard von st-Quentin und die hl. elisabeth. eine hagiographische 
spurensuche zwischen Marburg, cambrai und helfta, in: Mittellateinisches Jahrbuch 44 
(2009), s. 449-470 am Beispiel des Festoffiziums ‘laetare Germania’ aufgedeckten Ver-
bindungen zwischen elisabeth von thüringen und helfta einerseits und helfta und dietrich 
von apolda andererseits. des Weiteren sei vermerkt, dass neueren untersuchungen zufolge 
die dominikaner aus erfurt in die seelsorgerische Betreuung nicht nur der erfurter Beginen, 
sondern auch des Zisterzienserinnenklosters Oberweimar (in der literaturgeschichte durch 
die lat. Vita der 1309 verstorbenen Visionärin lukardis bekannt) eingebunden waren, vgl. 
Jörg Voigt, Beginen im spätmittelalter. Frauenfrömmigkeit in thüringen und im Reich 
(Veröffentlichungen der historischen Kommission für thüringen. Kleine Reihe 32), Köln/
Weimar/Wien 2012, s. 109-135.
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Zister zienserinnenkloster helfta, verbracht hat (vgl. Rev., s. 436,31).9 am ende 
des zweiten Buches werden wir über einen heinricus dictus de hallis lector rupi-
nensis informiert, der sich um die sammlung und edition der dicta und scripta 
Mechthilds gekümmert haben soll (vgl. Rev., s. 516,24f.). die Forschung hat 
diesen lektor des dominikanerkonvents von neuruppin als Mechthilds Beicht-
vater und herausgeber ihrer schriften identifiziert, eine ansicht, die jedoch nicht 
unumstritten und im Grunde auch nicht unproblematisch ist.10 und schließlich 
verrät der lat. text, dass Mechthild einen Bruder namens Balduin hatte, der we-
gen der Verdienste seiner schwester in den dominikanerorden aufgenommen 
wurde, in dem er in virtutibus et sciencia in dem Maße vorankam, dass ihn seine 
Mitbrüder zum subprior gewählt haben (vgl. Rev., s. 515f.). eine Marginalie in 
der nach wie vor einzigen vollständigen hs. der ‘lux divinitatis’ (Basel, univer-
sitätsbibl., cod. B iX 11 [sigle: Rb]) informiert darüber, dass Balduin eine Bibel 
eigenhändig abgeschrieben hat in qua legitur ad mensam in conuentu hallensium. 
Gemeint ist das dominikanerkloster von halle.11

 damit sind die vom text selbst gebotenen Bezüge zum mittel(nieder)deut-
schen Raum ausgeschöpft. diese textinterne geographische Zuweisung konnte 
die Forschung bestätigen und durch Beobachtungen zur textgeschichte sowie 
durch einige Rezeptionszeugnisse stützen. so ließen die sprachgeschichtlich 
orientierten untersuchungen von haNs neumaNN aufgrund von anzeichen in 
Wortschatz, lautungsformen und Reimgebrauch darauf schließen, dass die 
ursprüngliche sprache der aufzeichnungen ein mit mitteldeutschen elementen 
durchsetztes Mittelniederdeutsch war.12 umso merkwürdiger erschien es der 

 9 das ist die einzige zeitgenössische Quelle, die Mechthild mit helfta in Verbindung bringt. 
die vermeintlichen hinweise auf sie in den helftaer Offenbarungsschriften, die selbst in der 
neuesten Forschung als Beleg für die Wertschätzung und den (susaNNe KöBele, Bilder der 
unbegriffenen Wahrheit. Zur struktur mystischer Rede im spannungsfeld von latein und 
Volkssprache, tübingen 1993, s. 105 zufolge immer wieder behaupteten, aber im einzelnen 
nie nachgewiesenen) einfluss Mechthilds im bzw. auf den Kreis der helftaer Visionärinnen 
referiert werden, haben einer kritischen Überprüfung nicht standhalten können, vgl. ursula 
Peters, Religiöse erfahrung als literarisches Faktum. Zur Vorgeschichte und Genese frauen-
mystischer texte des 13. und 14. Jahrhunderts (hermaea n.F. 56), tübingen 1988, s. 122-125 
und nemes, 2010 [anm. 5], s. 131, anm. 136 und ferner s. 289f.

10 Vgl. nemes, 2010 [anm. 5], s. 18-22, 99-114, 255f.
11 Zur niederlassung der dominikaner in halle siehe BarBara eiseNtraut, die dominikaner-

kirche st. Paul zum heiligen Kreuz in halle/s. Baumonographie. textband, diplomarbeit 
Jena 1990, und zuletzt aNdreas Rüther, die Klöster der dominikaner, Franziskaner und 
serviten in der spätmittelalterlichen stadt halle, in: Kirche – Kloster – hospital. Zur mittel-
alterlichen sakraltopografie halles, hg. von Klaus Krüger (Forschungen zur hallischen 
stadtgeschichte 12), halle/saale 2008, s. 85-104.

12 Vgl. haNs neumaNN, in: 2Vl 6 (1987), sp. 260-270, hier sp. 262, und neumaNN, 1993 [anm. 3], 
s. 79f. bzw. 171. in dieselbe sprachlandschaft weisen Paul-Gerhard Völker zufolge auch 
die wenigen Glossen (lemmata wie en hungertvoch, en liste, en borte, en opherlamb, en reige 
zur Übersetzung von Fl V.23) und ein deutschsprachiges textstück (Fl i.30), die in die oben 
genannte Basler hs. der ‘lux divinitatis’ eingegangen sind. nach der Meinung von Völker 
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Forschung, dass sich die Kenntnis des ‘Fließenden lichts’ in seinem ursprüng-
lichen ent stehungsraum durch keine hs. belegen ließ, sieht man einmal von 
einigen sekundären Rezeptions zeugen bzw. Rezeptionsspuren ab. ich denke an 
die dominikus betreffenden exzerpte, die der erfurter dominikaner dietrich von 
apolda in seine schon in der zweiten hälfte der 80er Jahre des 13. Jh.s größten-
teils vorliegende, aber erst zwischen 1296 und 1298 vollendete ‘Vita s. dominici’ 
aufgenommen hat:13 sie wurden ausschließlich der ‘lux divinitatis’ entnommen.14

 auf die mittelbare Kenntnis der ‘lux divinitatis’ (etwa über eine Ordenschronik) 
geht unter umständen eine deutlich spätere nachricht des Pirnaer dominikaners 
Johannes lindner über seinen von der Forschung als Mechthilds Beichtvater 
identifizierten Ordensbruder heinrich von halle zurück. diese datiert auf die 
Zeit um 1530 und lautet: Heinricus von Halle in Sachsen, berurten [prediger] 
ordens von closter Rupyn, hat etliche bücher wider di keczir geschryben, eines 
guten lebens.15 sofern sich diese angaben auf Mechthilds angeblichen Beicht-

zeigen sie “deutlichere spuren ihrer niederdeutschen herkunft als die entsprechenden text-
teile der oberdeutschen Übertragung”, vgl. neues zur Überlieferung des ‘Fließenden lichts 
der Gottheit’, in: Zfda 96 (1967), s. 28-69, hier s. 56. Ähnlich VollmaNN-Profe [anm. 3], 
s. 717.

13 Vgl. acta sanctorum augusti, Bd. 1, antwerpen 1733 (nachdruck Brüssel 1970), s. 604 
(nr. 251-254) und s. 627-629 (nr. 383-397). Zum entstehungsprozess der ‘Vita s. dominici’ 
siehe die komprimierte darstellung von simoN tugwell, Petrus Ferrandi and his legenda of st 
dominic, in: archivum Fratrum Praedicatorum 77 (2007), s. 19-100, hier s. 38-40. Zur auf-
schlüsselung der von dietrich zu Rate gezogenen Quellen siehe stierliNg [anm. 4], s. 5-15, 
und Berthold altaNer, der hl. dominikus. untersuchungen und texte (Breslauer studien 
zur historischen theologie 2), Breslau 1922, s. 175-181, hier s. 178 (d 251-254) und s. 181 
(d 383-397) (ohne Kenntnis der ‘lux divinitatis’!). einen textabdruck, der sich an den ältesten 
hss. der ‘Vita’ orientiert, findet man demnächst in der neuedition der ‘lux divinitatis’ [vgl. 
anm. 3]. die kritische edition des textes wird von simon tugwell OP (Rom) vorbereitet, 
dem ich wertvolle hinweise zur textgeschichte der ‘Vita’ verdanke.

14 Vgl. dazu die grundlegenden untersuchungen von stierliNg [anm. 4], s. 6-13, und erNst 
Becker, Beiträge zur lateinischen und deutschen Überlieferung des ‘Fließenden lichts der 
Gottheit’, diss. [masch.] Göttingen 1951, s. 14f. anders als von simoN tugwell, the nine 
Ways of Prayer of st. dominic. a textual study and critical edition, in: Mediaeval studies 47 
(1985), s. 1-124, hier s. 15 und 19f. behauptet, lässt sich nicht nachweisen, dass dietrich 
auch das ‘Fließende licht’ exzerpiert hat. dessen ungeachtet kann man davon ausgehen, dass 
dietrich das ‘Fließende licht’ bekannt war, vgl. nemes, 2010 [anm. 5], s. 224 und 264f. Zur 
‘textkonstitution’ hat er es jedoch nicht herangezogen.

15 Vgl. excerpta saxonica, Misnica et thuringica ex Monachi Pirnensis seu vero nomine 
Johannis lindneri sive tillani onomastico autographo quod exstat in Bibliotheca senatoria 
lipsiensi, in: scriptores Rerum Germanicarum praecipue saxonicarum, hg. von JohaNN 
Burkhard MeNcke, Bd. 2, leipzig 1728, sp. 1447-1632, hier sp. 1480. Zu lindners geogra-
phisch-historischer chronik siehe hermaNN Müller, das ‘Onomasticum mundi generale’ 
des dominikanermönches Johannes lindner zu Pirna und seine Quellen. ein Beitrag zur 
historiographie des Reformationszeitalters, in: neues archiv für sächsische Geschichte 
und altertumskunde 24 (1903), s. 217-247, und ReiNhold hofmaNN, der Pirnische Mönch 
Johann lindner, sein ‘Onomasticum mundi generale’ und sein Geburtsort, in: neues archiv 
für sächsische Geschichte und altertumskunde 25 (1904), s. 152-160. das im 19. Jh. in zwei 
Bänden aufgeteilte und zeitgenössisch gebundene autograph der chronik befand sich zu 
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vater beziehen, haben wir es hier mit einem mittelbaren Rezeptionszeugnis der 
‘lux divinitatis’ zu tun.16

 Mit weiteren bezeugten, aber nicht überlieferten Rezeptionszeugnissen wartet 
der Bibliothekskatalog der erfurter Kartause auf.17 so findet man in der für die 
Offenbarungs- und Visionsliteratur reservierten signaturengruppe J den hinweis 
auf ein 27 Kapitel umfassendes exzerpt (J 6)18 sowie ein aller Wahrscheinlichkeit 
nach vollständiges exemplar der ‘lux divinitatis’ (J 2primo). letzteres wird wie 
folgt eingeführt: Registrum in librum eiusdem [sc. Mechildis (sic!) virginis19] qui 
dicitur Lux divinitatis.20 Bemerkenswert ist, dass die Kartäuser in erfurt nicht nur 
die lat. Mechthild, sondern auch eine vollständige hs. des ‘Fließenden lichts’ 
(J 5secundo) besaßen,21 von der man bislang jedoch nicht sagen konnte, ob diese 
ein Zeuge der von Basel ausgehenden oberdeutschen oder der von der Forschung 
postulierten ursprünglich mittelniederdeutschen Mechthild-Überlieferung ist.

dem Zeitpunkt in der leipziger Ratsbibliothek, als die beiden oben genannten Publikationen 
über lindner, den sog. Pirnischen Mönch, entstanden sind, vgl. RoBert naumaNN, catalogus 
librorum manuscriptorum qui in Bibliotheca senatoria civitatis lipsiensis asservantur, Grimma 
1838 (nachdruck Osnabrück 1985), s. 135f. (nr. ccccXXV). Zusammen mit anderen 
hss. und inkunabeln der ehemaligen Ratsbibliothek, heute stadtbibliothek, kam lindners 
Manuskript in den 1960er Jahren als depositum in die universitätsbibliothek leipzig. die 
aktuelle signatur lautet: leipzig, universitätsbibl., Rep. ii 74 (depositum stadtbibliothek) 
(freundliche auskunft von almuth Märker/leipzig).

16 allerdings ist nicht auszuschließen, dass der von lindner genannte heinrich in Wirklichkeit 
jenen frater Heinricus de Hallis ordinis predicatorum meint, der als Zeuge einer schenkung 
an das Zisterzienserkloster Pforta in einer urkunde von 1273 belegt ist. Rolf hüNickeN, 
studien über heinrich von halle, in: thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst 23 (1934/35), s. 102-117, hier s. 102 bzw. ders., Geschichte der stadt halle, t. 1: 
halle in deutscher Kaiserzeit. ursprung und entfaltung einer mitteldeutschen stadt (die fünf 
türme a/1), halle 1941, s. 210f. und daran anschließend eiseNtraut [anm. 11], s. 16-18 
identifizieren ihn mit dem in Rev., s. 516 genannten dominikaner heinrich von halle und 
verorten ihn in einem “Kreis literarisch und mystisch gestimmter Männer” (hüNickeN 1941, 
s. 210), um zu zeigen, “daß das hallesche dominikanerkloster in den Jahren nach seiner 
Gründung eine Blütezeit erlebte” (eiseNtraut ebd., s. 17). Zur Kritik dieser Überlegungen 
siehe nemes, 2010 [anm. 5], s. 211 und 216.

17 Vgl. Bistum Mainz, erfurt, hg. von Paul lehmaNN (Mittelalterliche Bibliothekskataloge 
deutschlands und der schweiz 2), München 1928.

18 Vgl. lehmaNN [anm. 17], s. 432,28-30.
19 Zum aussagewert der schreibweise Mechildis (für Mechthild von hackeborn) bzw. Mechtildis 

(für Mechthild von Magdeburg) im erfurter Bibliothekskatalog bzw. im Kontext der erfurter 
Kartause siehe nemes, 2010 [anm. 5], s. 228-233. dass es sich im oben referierten Fall um 
eine Volradi unterlaufene inkonsequenz und nicht um einen Fehler in der transkription von 
lehmaNN handelt, hat der Blick in die im erfurter Bistumsarchiv aufbewahrte hs. des Katalogs 
bestätigt.

20 Vgl. lehmaNN [anm. 17], s. 431,5f. in der Mechthild-Forschung scheint allein sara s. 
Poor, Mechthild of Magdeburg and her Book. Gender and the Making of textual authority 
(the Middle ages series), Philadelphia 2004, s. 178 diesen textzeugen der ‘lux divinitatis’ 
registriert zu haben.

21 Vgl. lehmaNN [anm. 17], s. 432,16-23.
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 Bevor ich auf die wahrlich sensationellen, weil dem entstehungsort und der 
entstehungszeit des ‘Fließenden lichts’ besonders nahe stehenden Moskauer Frag-
mente zu sprechen komme (abschnitt iii),22 möchte ich eine Reihe von text- und 
Rezeptionszeugen des 15. Jh.s vorstellen, auf die ich während meiner arbeit an 
der dissertation (vgl. anm. 5) bzw. meiner Mitarbeit an der neuedition der ‘lux 
divinitatis’ (vgl. anm. 3) gestoßen bin (abschnitt ii). die Funde sind wichtig, denn 
sie werfen ein neues licht auf die Rezeption des ‘Fließenden lichts’ bzw. seiner 
lat. Übersetzung im mitteldeutschen Raum, wobei auffällt, dass sich diese vor 
allem auf die erfurter Kartause st. salvatorberg konzentriert. im anschluss an die 
Vorstellung der Moskauer hs. im abschnitt iii, der neben inhaltlichen aspekten 
text- und überlieferungsgeschichtliche Fragen behandelt, soll der Fund in einen 
größeren literaturgeschichtlichen Zusammenhang gestellt und seine Bedeutung 
im hinblick auf die immer wieder behauptete singuläre stellung des ‘Fließenden 
lichts’ in der literarischen landschaft des 13. Jh.s skizziert werden (abschnitt iV). 
der letzte teil des Beitrags knüpft an die im abschnitt ii vorgestellten neufunde 
an und nennt eckpunkte einer ‘dichten Beschreibung’, die zur Profilierung der 
Mechthild-Rezeption in der erfurter Kartause in der zweiten hälfte des 15. Jh.s 
beitragen könnten.

ii.

 Wendet man sich den neufunden zu, so sticht die dominanz der Überlieferung 
aus der erfurter Kartause ins auge. Bevor ich auf diese näher eingehe, sollen 
einige ausnahmen vorgestellt werden. eine zwar in erfurt, doch nicht in der 
dortigen Kartause, sondern in der Benediktinerabtei st. Peter und Paul geschrie-
bene hs. stellt Oct 54 der herzogin anna amalia Bibliothek in Weimar (sigle: 
We1) dar. es handelt sich um eine Gebetbuchhs. in Oktavformat aus dem Jahre 
1443, die auf Bl. 107v-109v ein im Katalog von Betty c. Bushey23 nicht identi-
fiziertes Gebet aus der ‘lux divinitatis’ (= Rev., s. 635,3u bis s. 637) enthält, ein 
Gebet, das sich auch in einer hs. der erfurter Kartause findet: Weimar, herzogin 
anna amalia Bibl., Oct 58, Bl. 6v-8r (sigle: We2). auch hier haben wir es mit 
einem Oktavband zu tun, der aus sechs teilen besteht und dessen erster teil vor 

22 Zum Fundbericht siehe nataliJa GaNiNa und catheriNe squires, ein neufund des ‘Fließenden 
lichts der Gottheit’ aus der universitätsbibliothek Moskau und Probleme der Mechthild-
Überlieferung, in: Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija – XIII. Materialy 
čtenij, posvjaščennych pamjati professora Iosifa Moiseeviča Tronskogo. 22-24 ijunja 2009 g. 
[indoeuropäische sprachwissenschaft und Klassische Philologie – Xiii. arbeitsmaterialien 
gewidmet dem Gedenken an i. M. tronskij. 22.-24. Juni 2009], hg. von nikolai a. BoNdarko 
und nikolai n. KazaNsky, st. Petersburg 2009, s. 643-654 (online: http://iling.spb.ru/com-
parativ/mater/tronsky2009/tronsky2009.pdf) bzw. dies., ein textzeuge des ‘Fließenden lichts 
der Gottheit’ von Mechthild von Magdeburg aus dem 13. Jahrhundert. Moskau, Bibl. der 
lomonossov-universität, dokumentensammlung Gustav schmidt, Fonds 40/1, nr. 47, in: 
Zfda 139 (2010), s. 64-86.

23 Vgl. Betty c. Bushey, die lateinischen handschriften bis 1600, Bd. 1 (Bibliographien und Kata-
loge der herzogin anna amalia Bibliothek zu Weimar 1), Wiesbaden 2004, s. 289-308.
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allem Gebete, so auch unseren Gebetstext, überliefert.24 Beide textzeugen der 
‘lux divinitatis’ gehen (direkt oder indirekt) auf eine gemeinsame Vorlage zurück. 
ihnen tritt eine dritte hs. zur seite, die auf das zweite Viertel des 15. Jh.s datiert 
wird und aus dem augsburger Benediktinerkloster st. ulrich und afra kommt: 
augsburg, staats- und stadtbibl., 8° cod. 17, Bl. 242r-243v (sigle: au).25 die 
textgeschichtlichen untersuchungen haben gezeigt, dass die gemeinsame Vorlage 
dieser drei textzeugen jener hs. nahe stand (sie könnte sogar mit dieser iden-
tisch gewesen sein), die als Basis für die ende des 15., anfang des 16. Jh.s aller 
Wahrscheinlichkeit nach in der Basler Kartause erfolgte Rückübersetzung der 
‘lux divinitatis’ ins alemannische diente.26 dieser Befund lässt darauf schließen, 
dass die in den beiden erfurter hss. überlieferte textfassung importgut darstellt 
und aus dem süddeutschen Raum in die erfurter Klöster der Benediktiner bzw. 
der Kartäuser gelangt ist.
 Keine abschrift der ‘lux divinitatis’, sondern einen weiteren Beleg für das an 
die Überlieferung der lat. Übersetzung des ‘Fließenden lichts’ gebundene Wissen 
von einer Visionärin namens Mechthild bietet eine anfang des 14. Jh.s entstandene 
hs. der oben genannten ‘Vita s. dominici’ des dominikaners dietrich von apolda: 
Göttingen, staats- und universitätsbibl., 8° cod. Ms. theol. 109b, Bl. 1ra-32rb.27 
scheinbar als einzige in der bislang bekannt gewordenen Überlieferung des textes28 
identifiziert diese leider nicht lokalisierbare hs. die Vermittlerin jener revela-
tiones, die dietrich in seine dominikus-Vita am ende des fünften und des achten 
Buches eingebaut hat. die identifizierung erfolgt jedoch nicht innerhalb, sondern 
außerhalb des textes in Form einer Marginalie, die von einer späteren hand (des 
15. Jh.s29) am unteren Rand jener spalte eingetragen wurde, in der die auszüge 
aus der ‘lux divinitatis’ am ende von Buch 5 einsetzen. der eintrag lautet: Hec 
fuit soror mechtildis in claustro helpede qui habuit germanum in ordine nostro 
nomine baldewinum bonum scriptorem qui in wartberch30 scripsit bibliam fratrum 

24 Vgl. Bushey [anm. 23], s. 327-338 (nicht identifiziert).
25 Vgl. JuliaNe trede und Wolf Gehrt, die handschriften der staats- und stadtbibliothek 

augsburg. 8° cod 1-232 (handschriftenkataloge der staats- und stadtbibliothek augsburg 8), 
Wiesbaden 2011, s. 69 (im index fehlt der hinweis auf das Mechthild-exzerpt!).

26 Zur dokumentation des textgeschichtlichen Befunds siehe demnächst die einleitung der neu-
edition der ‘lux divinitatis’ [anm. 3]. Zum entstehungsort der alemannischen Rückübersetzung 
siehe elke seNNe, Überlieferung als Rezeption. elisabeth von schönau in der Wolhusener 
handschrift, in: schrift – text – edition. hans Walther Gabler zum 65. Geburtstag, hg. von 
christiaNe heNkes, Walter hettche und elke seNNe (Beihefte zu editio 19), tübingen 2003, 
s. 149-160, hier s. 159f.

27 die Kenntnis von dieser hs. verdanke ich tugwell [anm. 14], s. 15. Zur hs. siehe auch 
heriBert christiaN scheeBeN, notae et additiones ad legendas s. dominici aliqorunque 
virorum clarissimorum Ord. Praed. saec. Xiii, Rom 1926, s. 6 (sonderdruck aus: analecta 
Ordinis Praedicatorum 34 [1926], s. 681-710).

28 siehe dazu demnächst die neuedition der ‘lux divinitatis’ [anm. 3] bzw. jene der ‘Vita s. 
dominici’ [anm. 13].

29 scheeBeN [anm. 27], s. 6 datiert die hand auf das 14. Jh.
30 scheeBeN [anm. 27] liest fälschlicherweise Warburch.
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(Bl. 18vb). Was hier mitgeteilt wird, ist aus vielerlei hinsicht bemerkenswert: (1) 
der annotator, allem anschein nach ein dominikaner,31 ist in der lage, ein von 
dietrich von apolda zwar als exzerpt ausgewiesenes, aber ansonsten an keiner 
stelle attribuiertes textstück Mechthild zuzuweisen,32 so dass er Zugang zu einem 
exemplar der ‘lux divinitatis’ gehabt haben muss; (2) wie der Übersetzer Mecht-
hilds ins lateinische (vgl. Rev., s. 515f.) weiß auch er vom verwandtschaftlichen 
Verhältnis zwischen Mechthild und Balduin: hier wie dort wird Balduin als der 
leibliche Bruder von soror mechtildis vorgestellt; (3) ähnlich dem urheber jener 
Marginalie, die sich in der oben genannten Basler hs. der ‘lux divinitatis’ findet 
(vgl. oben s. 165) ist auch ihm bekannt, dass Balduin der schreiber einer Bibel 
war. allerdings lässt der unbekannte dominikaner diese Bibel nicht für die Brü-
der in halle schreiben. stattdessen liest man, Balduin habe die Bibel der Brüder 
(bibliam fratrum) in wartberch (wohl domini kanerkloster Warburg33) geschrie-
ben. selbst wenn sich seine hier vorgestellten angaben nicht überprüfen lassen, 
es steht fest: Wir haben es mit einem Kenner zu tun. umso bedauerlicher ist es, 
dass wir über seine identität bzw. über den entstehungsort und die mittelalterliche 
Bibliotheksheimat der heute Göttinger hs. nichts wissen.34 Wesentlich besser sind 
unsere Kenntnisse um jene hss. der ‘lux divinitatis’ bestellt, die erst vor kurzem 
zum Vorschein kamen und von denen im Folgenden die Rede sein soll: sie alle 
lassen sich mit der Kartause in erfurt in Verbindung bringen.
 Für die Rezeption der lat. Übersetzung des ‘Fließenden lichts’ in der Kartause 
erfurt ist die bereits genannte Weimarer hs. Oct 58 nicht der einzige Beleg. so 
kommen zu den anfangs aufgeführten Bezeugungen des textes im Bibliotheks-
katalog weitere, bislang unbekannte Rezeptionsspuren hinzu. hinzuweisen wäre 

31 dafür sprechen auch seine sonstigen Marginalien. so verweist er (1) immer wieder auf text-
partien, die vom dominikanerorden handeln, (2) wiederholt die namen einzelner dominikaner, 
die in der ‘Vita’ genannt werden (bspw. führt er die namen von angehörigen des Konvents 
von Bologna am unteren Rand von Bl. 10v gesondert auf) und schließlich (3) identifiziert er 
einzelne dort anonym bleibende Mitbrüder (vgl. etwa nota de fratre mathia in halbstad [wohl 
halberstadt] auf Bl. 15r), wobei sein interesse vor allem den Repräsentanten seines Ordens 
im mitteldeutschen Raum (außer halberstadt wird der dominikanerkonvent von Magdeburg 
besonders hervorgehoben, vgl. Bl. 15v) zu gelten scheint.

32 auch bei den auszügen am ende des achten Buches benennt er die Quelle der revelationes 
(Hoc est mecht[Rest fehlt], Bl. 31r) und verweist mit der von ihm eingeführten Kapitelzahl 
67 auf die exzerpte am ende von Buch 5.

33 Zur Geschichte dieser 1281 gegründeten niederlassung des Ordens siehe P. MeiNolf lohrum, 
die Geschichte der dominikaner in Warburg, in: die dominikaner in Warburg 1281-1993, hg. 
von P. Burkard RuNNe (Warburger schriften 9), Warburg 1993, s. 7-92 (mit weiterführender 
literatur).

34 die hs. befand sich im 18. Jh. im Besitz des hildesheimer superintendanten und Verfassers 
der ersten deutschsprachigen historia literaria Jacob Friedrich Reimmann (1668-1743) und 
war damals mit cod. Ms. theol. 108, cod. Ms. theol. 109 und cod. Ms. h. lit. 10 (alle domini-
kanischen inhalts!) in einem Band vereinigt, vgl. [Wilhelm Meyer,] die handschriften in 
Göttingen, Bd. 2: universitätsbibliothek. Geschichte, Karten, naturwissenschaften, theo-
logie, handschriften aus lüneburg (Verzeichnis der handschriften im Preußischen staate, 1, 
hannover, 2), Berlin 1893, s. 354.
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auf den weitgehend unbeachtet gebliebenen traktat eines erfurter Kartäusers, 
mit dem sich dieser in die Gerson/schoonhoven-Kontroverse über die mystische 
theologie des Jan van Ruusbroec einschaltet.35 der text, der vom Verfasser 
selbst geschrieben zu sein scheint (zu seiner identität s. weiter unten), ist in der 
Weimarer hs. Q 51 – von ihr wird im weiteren Verlauf dieser studie noch die 
Rede sein – auf Bl. 235v-237v und 238v-246v überliefert und aus unserer sicht 
deshalb interessant, weil auf Bl. 246r neben hildegard von Bingen, Katharina 
von siena, dorothea von Montau und Mechildis (Mechthild von hackeborn) eine 
Mechtildis genannt wird, die mit Mechthild von Magdeburg zu identifi zieren ist 
(zu den Gründen s. anm. 19).36 in diesen Zusammenhang gehört auch Weimar, 
herzogin anna amalia Bibl., Oct 64, eine hs. aus dem zweiten Viertel des 
15. Jh.s, die einen mit S. Mechildis (sic!) eingeleiteten eintrag am unteren Blatt-
rand von Bl. 77v aufweist, der sich auf Rev., s. 624,22f. bezieht.37 eine weitere 
Rezeptionsspur findet sich in einer erst vor wenigen Jahren wiederentdeckten 
hs. des ‘liber specialis gratiae’ Mechthilds von hackeborn: eisleben, stiftung 
luthergedenkstätten/luthers Geburtshaus, h 546. diese 1361 geschriebene hs. 
befand sich ende des 15. Jh.s in der erfurter Kartause,38 wo sie mit einem anderen 
exemplar des ‘liber’ verglichen und dabei verschiedentlich korrigiert und ergänzt 
wurde.39 interessant in unserem Zusammenhang ist folgende schreibernotiz, die 
anlässlich der korrigierenden durchsicht der hs. eingefügt wurde:

 de hac sanctissima virgine et sorore eius abbatissa gertrude multa habentur in memoriali habun-
dancie suauitatis divine sanctissime virginis trute videlicet in libro quinto eiusdem perlongum que 
in eodem monasterio [helpede] fuit ibidem eciam fuit mechtildis [!] altera ab hac eciam virgine 
sanctissima sicut habetur videlicet in prologo reuelacionum eiusdem virginis (Bl. 68r).

35 Kees schepers (antwerpen), der die edition des traktats vorbereitet, danke ich für die Über-
lassung der transkription. Zum traktat siehe vorerst christoph Burger, Mystische Vereini-
gung – erst im himmel oder schon auf erden? das doppelgesicht der geistlichen literatur im 
15. Jahrhundert, in: Gottes nähe unmittelbar erfahren. Mystik im Mittelalter und bei Martin 
luther, hg. von BerNdt hamm und Volker leppiN (spätmittelalter und Reformation, neue 
Reihe 36), tübingen 2007, s. 97-110, hier s. 106-108.

36 Zudem findet man hinweise auf andere in der Kartause überlieferte mystische texte in der 
Volkssprache: auf die Predigten des Johannes tauler, auf texte wie den ‘Kern’ (= ‘Buch von 
geistiger armut’?), den ‘Kuttenmann’, einen liber spiritus bzw. ein geystbuchge (identisch mit 
dem nun in der edition von dagmar Gottschall vorliegenden ‘Geistbuch’, vgl. das Geistbuch. 
ein traktat zur Vollkommenheit aus dem umkreis Meister eckharts, leiden/Boston 2012, 
s. XXiXf.), auf das ‘neunfelsenbuch’ und Ruusbroecs ‘een spieghel der ewigher salicheit’.

37 Vgl. Bushey [anm. 23], s. 386 (nicht identifiziert).
38 die hs. selbst kann nicht (wie in der Forschung behauptet) in der Kartause entstanden sein, 

denn diese wurde erst 1372 gegründet.
39 Beim Korrekturexemplar dürfte es sich um die hs. Wolfenbüttel, herzog august Bibl., cod. 

1003 helmst. gehandelt haben, die einzig alle sieben Bücher des ‘liber’ vollständig überliefert 
und ihrerseits mit einem anderen exemplar der Offenbarungen Mechthilds von hackeborn 
verglichen wurde und zwar mit dem helftaer ‘hausexemplar’, vgl. nemes, 2010 [anm. 5], 
s. 225-232.
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 Mit mechtildis altera ist die uns heute als Mechthild von Magdeburg bekannte 
Visionärin gemeint.40 der hinweis auf die revelaciones bezieht sich mit sicherheit 
nicht auf das ‘Fließende licht’, sondern auf seine lat. Übersetzung. Wie bereits 
erwähnt (vgl. s. 167) muss die Kartause in erfurt über ein vollständiges, im Katalog 
nicht als solches ausgewiesenes exemplar der ‘lux divinitatis’ verfügt haben.
 auf die existenz dieses vollständigen exemplars der ‘lux divinitatis’ lässt eine 
vierte, bereits erwähnte hs. aus der herzogin-anna-amalia-Bibliothek in Weimar 
schließen: Q 51, Bl. 104v, 109r, 113r und 115v (sigle: We3). es handelt sich um 
eine in den 80er Jahren des 15. Jh.s entstandene, aus mehreren Faszikeln bestehende 
theologisch-astronomisch-geographische sammelhs. auf latein und deutsch, deren 
erster teil eine rapiarienmäßige Zusammenstellung von exzerpten (u.a. auch aus 
der ‘lux divinitatis’) bietet.41 das Besondere an diesem Rapiarium ist, dass es von 
derselben hand stammt, die auch den oben genannten Vermerk in die erfurter hs. 
des ‘liber’ Mechthilds von hackeborn eingetragen hat. seine hand taucht außer 
in einigen hss. der erfurter Kartause im spätmittelalterlichen Bibliothekskatalog 
derselben (unter anderem in der der mystischen theologie gewidmeten signaturen-
gruppe d) auf, so dass wir ihn als einen (leider anonym bleibenden) Mitarbeiter 
des Bibliothekars Jakob Volradi identifizieren können. dieser hatte nicht nur auf 
den lat., sondern auch auf den dt. Mechthild-text Zugriff. dies zeigt sich an der 
Konstitution seiner exzerpte: Wir finden mehrere, in den lat. text eingestreute und 
der syntax des lat. Kontextes angepasste dt. Zitate, die durchaus dem Wortlaut des 
‘Fließenden lichts’ entsprechen.42 die volkssprachigen teile des auf diese art und 
Weise ‘makaronisierten’43 textes sind ostmitteldeutsch.

40 Zur Relevanz der schreibweise des namens Mechthild (mit bzw. ohne Buchstaben /t/) im 
Kontext der erfurter Kartause siehe anm. 19.

41 Zur hs. siehe Matthias eifler, die lateinischen handschriften bis 1600. Band 2: Quarthand-
schriften (Q), bearbeitet von M. e. unter Verwendung von Vorarbeiten von Betty c. Bushey 
(Bibliographien und Kataloge der herzogin anna amalia Bibliothek zu Weimar), Wiesbaden 
2012, s. 280-331, und seinen aufsatz: “ich habe sehr neugierig gesucht und gelesen und fast 
alle Bücher der Bibliothek unseres hauses durch gelesen”. Beobachtungen zur lektüre- und 
studienpraxis in der erfurter Kartause am Beispiel der sammelhandschrift des Bruders n., in: 
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und alter tumskunde von erfurt 73 (2012), s. 103-132. 
den hinweis auf diese und die oben genannten Weimarer hss. verdanke ich einer schriftlichen 
Mitteilung von herrn eifler.

42 Zur transkription dieser und aller anderen genannten text- und Rezeptionszeugen der lat. 
Übersetzung des ‘Fließenden lichts’ siehe demnächst den anhang der neuedition der ‘lux 
divinitatis’ [anm. 3]. Zu der im spätmittelalter immer wieder nachweisbaren simultanen 
lektüre der lat. und dt. textversion des ‘Fließenden lichts’, die in die lat. Übersetzung 
mittels Verweisen auf die Kapitelzählung des dt. textes vom anfang an eingeschrieben wurde, 
siehe nemes, 2010 [anm. 5], s. 114-125 und 362-370. allem anschein nach wurde die lat. 
Übersetzung dem dt. text von vornherein funktional zu- bzw. untergeordnet, was insofern 
verwundert, als die ‘lux divinitatis’ die tendenz erkennen lässt, theologisch heterodox an-
mutende aussagen des volkssprachigen textes zurückzunehmen und sich diesem gegenüber 
(zumindest in Bezug auf die theologische lehre) offensiv zu positionieren, siehe dazu nemes, 
2010 [anm. 5], s. 192-208.

43 Zum Phänomen siehe nigel F. Palmer, latein, Volkssprache, Mischsprache. Zum sprach-
problem bei Marquard von lindau, mit einem handschriftenverzeichnis der ‘dekalogerklärung’ 
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 auf dt. einstreuungen (und zwar durchwegs hochdeutschen lautstandes) stößt 
man auch in einem kurzen exzerpt aus der ‘lux divinitatis’ in einer heute in Växjö/
schweden aufbewahrten hs. wiederum aus der erfurter Kartause: Växjö, stadtbibl. 
(olim: stifts- och läroverksbiblioteket), Ms. 4° 401, Bl. 219r (sigle: Vä).44 das 
Besondere an diesem exzerpt ist, dass es Varianten beider Überlie ferungszweige 
des ‘Fließenden lichts’ aufweist, wobei das exzerpt vom Wortlaut her dem dt. 
text näher steht als dem lat. allem anschein nach haben wir es hier mit einem 
besonderen Fall der Kontamination zu tun und zwar demjenigen der durchge-
henden Vorlagenvermischung,45 hier mit dem anspruch durchgeführt, gegenüber 
einer offenbar als ‘verfälschend’ empfundenen Übersetzung den originalen 
Wortlaut, wenn auch auf latein, wieder herzustellen.46 in einem aufsatz, den ich 
über den Fund in Växjö vor einigen Jahren veröffentlicht habe,47 zögerte ich, die 
dt. hs., die zum textvergleich herangezogen wurde, als einen Repräsentanten 
der schon immer postulierten, aber bislang nicht nachgewiesenen mittel(nieder)
deutschen Überlieferung des ‘Fließenden lichts’ zu bezeichnen. in der Beant-
wortung der Frage, ob die erfurter Kartäuser Mechthilds text mittel(nieder)
deutsch lesen konnten, scheint auf den ersten Blick auch der makaronisierte text 
der oben genannten Weimarer hs. Q 51 (We3) nicht weiter zu helfen, denn es 
ist im Grund unklar, ob die hs. die Vorlage wiedergibt oder ob es sich um eine 
ad-hoc-Übersetzung des schreibers handelt.48 auch bei Vä ist es fraglich, ob die 

und des ‘auszugs der Kinder israel’, in: spätmittelalterliche geistliche literatur in der 
nationalsprache, Bd. 1, hg. von James hogg (analecta carthusiana 106/1), salzburg 1983, 
s. 70-110, hier s. 94-99; siegfried WeNzel, Macaronic sermons. Bilingualism and Preaching 
in late-Medieval england, ann arbor/Michigan 1994; cameroN louis, a Macaronic Medieval 
Poem in the Faversham Borough costumal, in: neuphilologische Mitteilungen 112 (2011), 
s. 211-215.

44 die angaben von catheriNe squires, Mechthild von Magdeburg. ein handschriftlicher 
neufund aus dem elbostfälischen sprachraum, in: niederdeutsches Jahrbuch 133 (2010), 
s. 9-44, hier s. 39 zu den Überlieferungswegen der heute Växjöer hs. beruhen auf einem 
Missverständnis.

45 Zu den verschiedenen Formen der Kontamination siehe eBerhard nellmaNN, Kontamination 
in der epiküberlieferung. Mit Beispielen aus der Vorauer ‘Kaiserchronik’-handschrift, in: 
Zfda 130 (2001), s. 377-391.

46 ein ähnlich sichtbares unbehagen an der mangelnden Worttreue der lat. Übersetzung 
dokumentiert sich im Übrigen auch in den zahlreichen textkritisch motivierten Glossen der 
Basler hs. der ‘lux divinitatis’, die den lat. text – wenn auch ohne erkennbare systematik 
und Konsequenz – an den Wortlaut des dt. anzunähern versuchen, vgl. nemes, 2010 [anm. 5], 
s. 362-365. Weitere Beispiele für das vor allem im Bereich der mystischen Offenbarungslite-
ratur beobachtbare rezipientenseitige interesse am originalen Wortlaut siehe ebd., s. 365-379.

47 Vgl. Balázs J. nemes, ein wieder aufgefundenes exzerpt aus Mechthilds von Magdeburg ‘lux 
divinitatis’, in: Zfda 137 (2008), s. 354-369. Zur hs. siehe auch stepheN M. Metzger, the 
Manuscripts of Writings by ioannes hagen de indagine, O. cart., in: Bulletin de philosophie 
médiévale 50 (2008), s. 175-256, hier s. 233, nr. 99.

48 dass mit dieser Möglichkeit zu rechnen ist, zeigen die auszüge aus Ruusbroecs ‘een spieghel 
der eeuwigher salicheit’ in der hier besprochenen Weimarer hs. Q 51, vgl. Bl. 9v (notiz des 
schreibers zur vorangegangenen und folgenden textpassage:) Dye materia, dye in dem nehesten 
blate stehet, hort hyr czu, wan es hat eyn autor gemacht das exemplar, dar ich dissen tractat vnd 
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vom erfurter Kopisten benutzte dt. Vorlage ein Vertreter der ostmitteldeutschen 
Mechthild-tradition war, denn das von mir 2008 als Korruptele ausgewiesene 
me imitari stellt (anders als von mir behauptet) keinen grammatikalischen Fehler 
dar,49 der sich dafür eignen würde, ihn als Beleg für sprachliche interferenzen 
mit der Mundart des schreibers oder (wie von catheriNe squires kürzlich vor-
geschlagen50) seiner Vorlage anzuführen.51 Mit anderen Worten: aufgrund der 
genannten textstelle lässt sich nicht mit sicherheit sagen, dass die zum Vergleich 
herangezogene hs. ein Zeuge der ostmitteldeutschen, genauer: ostfälischen,52 
Mechthild-Überlieferung war.
 umso aufregender ist die im Zuge der Katalogisierung der Manuscripta theo-
logica latina in octavo der staatsbibliothek zu Berlin53 erfolgte entdeckung einer 
hs. (Ms. theol. lat. oct. 89 [sigle: Be2]54) mit einer Reihe von bislang unbekannten 
exzerpten aus dem ‘Fließenden licht’ (aus den Büchern i und iV-Vii) bzw. seiner 

das das in deme nehesten blate stehet, us geschreben habe, habetur sub littera D 11 [= hs. d 
112 in dem von lehmaNN (anm. 17) herausgegebenen mittelalterlichen Bibliothekskatalog der 
Kartause erfurt, Verbleib unbekannt] in libro, qui intitulatur ‘Speculum perfeccionis’, aber daß 
selbige ist vnleselich bose schrift vnd nedderlendsche sprache. Etlyche meynen, es sye braban-
dysche sprache, vnde darumme kunde ich es nicht wol lesen noch vorsteen etc. Zitiert nach 
eifler, 2012 [anm. 41].

49 nach der klassischen Grammatik regiert ‘imitari’ den akkusativ. dativisches ‘imitari’ ist ein 
mittellateinischer sonderfall, der ab und zu vorkommt, siehe Peter stotz, handbuch zur 
lateinischen sprache des Mittelalters, Bd. 4: Formenlehre, syntax und stilistik (handbuch der 
altertumswissenschaft, abt. 2, V/4), München 1998, s. 257: iX § 15.4, bzw. dag norBerg, 
syntaktische Forschungen auf dem Gebiet des spätlateins und des frühen Mittellateins, 
uppsala/leipzig 1943, s. 147. Für den hinweis danke ich Felix heinzer (Freiburg i.Br.).

50 Vgl. squires [anm. 44], s. 39f.
51 es ist auch zu beachten, dass das eintreten des akkusativ für den ablativ ein typisch mittel-

lateinisches Phänomen ist, so dass der Rekurs auf einflüsse dt. Mundarten in solchen Fällen 
gar nicht nötig erscheint, vgl. stotz [anm. 49], s. 251ff.: iX § 10ff. (auch diesen hinweis 
verdanke ich Felix heinzer). darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass sich die von 
squires am Beispiel des Moskauer Mechthild-Fundes (s.u.) beschriebenen ‘innerdeutschen’ 
interferenzen auch anders deuten lassen. so kann eine hochdeutsch geschriebene hs., die auf 
der dialektebene miteinander nicht kompatible mitteldeutsche eigenheiten aufweist, auch 
von einem hochdeutsch schreibenden niederdeutschen schreiber stammen. Zu diesem von 
GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 85 angedachten, aber von squires [anm. 44] offenbar 
nicht weiter verfolgten Phänomen siehe thomas KleiN, umschrift – Übersetzung – Wieder-
erzählung. texttransfer im westgermanischen Bereich, in: der schreiber als dolmetsch. 
sprachliche umsetzungstechniken beim binnensprachlichen texttransfer in Mittelalter und 
Früher neuzeit, hg. von WerNer Besch und thomas KleiN (ZfdPh 127, sonderheft), Berlin 
2009, s. 225-262. Für den hinweis danke ich nigel F. Palmer (Oxford).

52 Zum Phänomen des dativ-akkusativ-Wechsels im niederdeutschen siehe squires [anm. 44], 
s. 29f. und 35.

53 Vgl. Beate BrauN-niehr, heterogenität als herausforderung. Zur Katalogisierung der 
Manuscripta theologica latina in octavo der staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kultur-
besitz, in: das Mittelalter 14 (2009), s. 99-109.

54 das sigle Be1 (bislang: Be) steht für eine hs. der ‘lux divinitatis’, die aus der Kartause 
Buxheim kommt und ebenfalls in der Berliner staatsbibliothek aufbewahrt wird: Ms. theol. 
lat. qu. 324.4.
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lat. Übersetzung (aus den Büchern i-ii und V-Vi), da die deutschsprachigen textteile 
hier tatsächlich ostmitteldeutschen charakters sind.55 Bemerkenswert ist zudem, 
dass die auszüge aus der ‘lux divinitatis’ auf die Kenntnis und die korrigierende 
Benutzung eines exemplars der dt. textversion schließen lassen. Mit anderen 
Worten: Wie bei Vä und ansatzweise bei We3 haben wir es hier mit einer beson-
deren art von Kontamination zu tun, die offenbar auf die herstellung nicht nur 
eines guten, sondern des originalen textes abzielt. die hs. datiert wie alle anderen 
oben mitgeteilten neufunde auf das letzte Viertel des 15. Jh.s und kommt aus der 
erfurter Kartause salvatorberg, wo sie von derselben hand wie der bereits vorge-
stellte Weimarer Kodex Q 51 (We3) geschrieben wurde.56 Man darf wohl davon 
ausgehen, dass wir hier die spuren jener vollständigen hs. des ‘Fließenden lichts’ 
fassen können, von der im Bibliothekskatalog der Kartause berichtet wird (vgl. 
anm. 21 mit text). es bleibt zu klären, ob die erfurter Kartäuser mit dieser hs. an 
eine lokale Mechthild-Überlieferung anknüpfen, die angesichts der tat sache, dass 
dietrich von apolda ende des 13. Jh.s sowohl auf die dt. als auch die lat. textversion 
des ‘Fließenden lichts’ Zugriff hatte (vgl. anm. 14 mit text), nicht auszuschlie-
ßen ist. denkbar wäre freilich auch, dass der text ähnlich dem oben genannten, 
der ‘lux divinitatis’ entnommenen Gebet, das in die erfurter hss. We1 und We2 
eingegangen ist (vgl. s. 168f. oben), aus dem oberdeutschen Raum (re-)importiert 
wurde. eine antwort auf diese Fragen ist von den sprach- und textgeschichtlichen 
untersuchungen der neu entdeckten Berliner hs. Be2 zu erwarten.

iii.

 ein gänzlich neues licht auf die Rezeption des ‘Fließenden lichts’ im mittel-
deutschen Raum werfen die sensationellen Moskauer Fragmente (sigle: Mo), weil 
sie dem entstehungsort und der entstehungszeit unseres textes besonders nahe 
stehen.57 sie datieren auf die Zeit um 1300 und lassen sich catheriNe squires 
zufolge sprachlich “in den Grenzraum des südlichen Ostfälisch und des angren-
zenden nordöstl. Md.”58 lokalisieren, der die Orte halberstadt, Magdeburg, aber 
auch halle und eisleben mit dem Kloster helfta sowie erfurt mit einschließt. die 
Fragmente aus Pergament umfassen drei doppelblätter: eines davon ist nur noch teil-
weise erhalten. die Blätter dienten als einbandmaterial und sind daher beschädigt, 
z.t. beschnitten. Bedauerlicherweise wissen wir nicht, von welchem Bucheinband 

55 Vgl. Beate BrauN-niehr, die theologischen lateinischen handschriften in Octavo der staats-
bibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, teil 1: Ms. theol. lat. oct. 66-125 (staatsbiblio-
thek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Kataloge der handschriftenabteilung, erste Reihe 
3,1), Wiesbaden 2007, s. 138-157, und demnächst Beate BrauN-niehr, Balázs J. nemes 
und catheriNe squires, eine neue handschrift zur Überlieferung des ‘Fließenden lichts der 
Gottheit’ und seiner lateinischen Übersetzung (arbeitstitel).

56 Zum Profil des schreibers/Kompilators siehe eifler, Beobachtungen [anm. 41].
57 Zum Fundbericht siehe GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22].
58 Vgl. squires [anm. 44], s. 33.
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sie abgelöst wurden. es ist nur zu vermuten (und der sprachliche Befund spricht nicht 
dagegen), dass der trägerband aus einer der im 19. Jh. aufgelösten halberstädter 
Bibliotheken stammt. Jedenfalls waren die erhaltenen Blätter teil derselben hs. 
Zwei der drei doppelblätter gehören sicherlich zusammen. die Bestimmung des 
Verhältnisses des dritten Blattes zu den beiden anderen hängt im Grunde davon ab, 
wie man das Verhältnis des auf Bl. 4v stehenden textes zu jenem auf Bl. 5r beurteilt. 
dazu Folgendes:59 die zweite Blatthälfte des dritten doppelblattes (Bl. 4r-v) enthält 
drei kurze geistliche texte, die sich im bekannten corpus der sieben Bücher des 
‘Fließenden lichts’ nicht nachweisen lassen: die ersten beiden bieten direktiven 
zu einem gottgefälligen leben in Form von Punktekatalogen, wobei beim zweiten 
text m.e. der aspekt des selbst gewählten Verworfenseins zur ehre Gottes von 
besonderer Bedeutung ist.60 dieses thema klingt auch im dritten text an, der den 
Wirkungen von gottes zuge gewidmet ist: dieser ermöglicht der seele, die süßig-
keit Gottes zu schmecken, bezwingt die sinne und den Körper, so dass es einem 
solcher art gezähmten, Gott und den Kreaturen vndertanich gewordenen Menschen 
vorkommt, als wären alle Kreaturen besser als er selbst. die Fortsetzung dieses 
textes finden wir auf der recto-seite der nächsten erhaltenen doppelblatthälfte: 
auch hier fällt das stichwort suzicheit gottis, die wie im vorangehenden textstück 
durch selbstverleugnung und Weltflucht zu erreichen ist. Zudem scheint sich der 
erste satz auf Bl. 5r (he ne vortet och nichen erbet daz christenlich ist) durch 
einen akt der Überbietung an den letzten, syntaktisch abgeschlossenen satz von 
Bl. 4v (Dar na so wirt di licham so kune daz her di helle viande nicht ne vorchtet) 
anzuschließen. demnach dürften wir nicht mit zwei texten vergleichbaren inhalts, 
sondern mit ein und demselben, bislang nicht identifizierten text zu tun haben, so 
dass die drei doppelblätter aller Wahrscheinlichkeit nach zusammengehören.61

 Wenden wir uns nun kurz der verso-seite von Bl. 5 zu. sie enthält wieder ein 
Kapitel aus dem ‘Fließenden licht’ (Buch ii Kapitel 23), dem die Überschrift 
und die anfangszeilen allerdings fehlen: sie müssen auf der nicht mehr erhaltenen 
unteren Blatthälfte der vorangehenden recto-seite gestanden haben. das bedeu-
tet, dass der oben besprochene text über die Wirkungen von gottes zuge und das 
Mechthild-Kapitel unmittelbar aufeinander folgen. Offenbar stellt dieser zusam-
men mit den anderen ebenfalls nicht identifizierten geistlichen Kurztexten eine 

59 Für Gedankenaustausch über den kodikologischen Befund bin ich nigel F. Palmer zum dank 
verpflichtet.

60 Wörtlich heißt es im text: der Mensch soll uon herzen begehren, daz her uon allen luten 
uirliuwet unde vorsmet si als ein wurme. es handelt sich um eine die Kenose christi nach-
vollziehende Frömmigkeitshaltung, die nicht nur im ‘Fließenden licht’ (vgl. etwa Fl iV.12 
oder V.4), sondern auch bei Mechthilds Zeitgenossen Wichmann von arnstein (OPraem/OP) 
und Margareta contracta (inkluse) sowie in den brabantischen Frauenviten des 13. Jh.s anzu-
treffen ist und folglich keine aussagen über die Frage erlaubt, wer wen beeinflusst haben 
kann, vgl. nemes, 2010 [anm. 5], s. 214.

61 in der Mitte, zwischen Bl. 3v und 4r könnte mindestens ein verlorenes doppelblatt gestanden 
haben, vgl. gaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 69.
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interpolation in die auszüge aus dem ‘Fließenden licht’ dar, eine interpolation, 
die dem als echt geltenden Mechthild-text von der diktion und stellenweise auch 
vom inhalt her recht ähnlich ist.62

 Bemerkenswert an den nicht identifizierten texten ist indes nicht nur ihre nähe 
zu dem als echt angesehenen Mechthild-Material, sondern auch die tatsache, dass 
das interpolierte von einer anderen hand stammt. es gab also mindestens zwei 
schreiber, die an der lage gearbeitet haben. Ob die zweite hand die recto-seite mit 
dem unbekannten geistlichen text vollgeschrieben und erst dann den stab an die 
erste weiter- bzw. zurückgereicht hat oder ob sie nur für das im ‘Fließenden licht’ 
fehlende Material verantwortlich war, kann nicht mehr mit sicherheit festgestellt 
werden. Offen muss auch bleiben, ob die arbeitsteilung etwas über die benutzten 
Vorlagen aussagt – etwa in dem sinne, dass die erste hand Mechthild exzerpierte, 
während die zweite vergleichbares Material aus einer anderen Quelle heranzog.63 
Jedenfalls haben beide schreiber ende des 13. Jh.s gemeinsam an einer hs. gear-
beitet, die vom inhalt und Format her gesehen (es handelt sich um die Reste einer 
Oktavhs.) den Zwecken der privaten andacht und Meditation gedient haben kann.64 
ausgehend von der tatsache, dass auch Fl ii.23 exzerpiert wurde, wäre denkbar, 
dass es sich um die Reste einer in einem bzw. für ein Kloster geschriebenen hs. 
handelt, geht es doch im genannten Kapitel darum, die stumpe sele zur Gottesliebe zu 
bewegen, eine seele, die sich wie folgt apostrophiert: Ich bin in eime heiligen orden. 
ich vaste. ich wache. ich bin svnder hobt svnde. ich bin gnvch gebvnden (GaNiNa/
squires, 2010 [anm. 22], s. 79, Z. 7-9, vgl. Fl ii.23, s. 114,32f.). Obwohl die 
aussageintention dieses Kapitels in der Forschung keineswegs unumstritten ist,65 
scheint mir aus überlieferungsgeschichtlicher sicht denkbar, dass das Kapitel in 
einem monastischen Kontext als Mahnung an Ordensangehörige verstanden werden 
konnte. diese Möglichkeit lässt sich durch die oben vorgetragenen kodikologischen 
Beobachtungen plausibel machen.
 Zwar ist der schreib- bzw. Bestimmungsort der hs., deren Reste in Moskau 
liegen, nicht mit letzter sicherheit festzustellen, doch drängt sich die Frage auf, 
ob halberstadt, die ursprüngliche heimat der dokumentensammlung Gustav 
schmidt, aus der die Fragmente zum Vorschein kamen,66 mit deren Provenienz 

62 Ob die Ähnlichkeiten reichen, um in den nicht identifizierten textstücken authentisches 
Mechthild-Material zu vermuten (das scheinen GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 68 an-
zudeuten), bleibt dahingestellt. 

63 ein solch arbeitsteiliger Prozess wäre vom sprachlichen Befund her durchaus denkbar, vgl. 
squires [anm. 44], s. 32f.

64 unter den genannten Gesichtspunkten ist die hs. mit jenen bislang wenig beachteten dt.-lat. 
Gebetbüchern vergleichbar, die um 1300 aller Wahrscheinlichkeit nach im Zisterzienserinnen-
kloster Wöltingerode entstanden sind und heute in der herzog august Bibliothek in Wolfen-
büttel unter den signaturen cod. helmst. 1265, 1319, 1321, 1399, 1417 und 1430 aufbewahrt 
werden. Für spezialliteratur zu den einzelnen hss. siehe die einträge im ‘handschriftencensus’ 
(http://www.handschriftencensus.de).

65 siehe dazu die hinweise bei nemes, 2010 [anm. 5], s. 312, anm. 11.
66 Vgl. ekateriNa skvairs, die ‘dokumentensammlung Gustav schmidt’. deutsche sprach- 
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etwas zu tun haben kann. diese von der schreibsprachlichen standortbestimmung 
der Fragmente her durchaus berechtigte Frage haben auch nataliJa GaNiNa und 
catheriNe squires aufgeworfen und darauf hingewiesen, dass helfta ein tochter-
kloster des 1199 gegründeten Zisterzienserinnenklosters st. Jacobi zu halberstadt 
war.67 dieser hinweis ist insofern berechtigt, als Mechthild, wie schon erwähnt, 
die letzten zwölf Jahre ihres lebens als sanctimonialis in helfta verbracht hat. 
hier dürfte das siebte Buch des ‘Fließenden lichts’ entstanden sein. nun ist aber 
auch das siebte Buch mit einem kurzen exzerpt (dem schlussabschnitt des letzten 
Kapitels) in den Fragmenten vertreten. das heißt, die Fragmente dokumentieren 
trotz ihrer zeitlichen und räumlichen nähe zur textgenese nicht etwa eine der 
frühen teilpublikationen des ‘Fließenden lichts’, mit denen – textgeschichtlichen 
indizien zufolge – durchaus zu rechnen ist,68 sondern das endstadium, das aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit helfta in Verbindung steht.69 die helftaer nonnen 
dürften indes nicht nur mit den Zisterzienserinnen, sondern auch den Franziskanern 
von halberstadt in Kontakt gewesen sein. dafür spricht das approbationsschreiben 
zum ‘legatus divinae pietatis’ Gertruds von helfta, in dem der name mehrerer 
franziskanischer und dominikanischer Ordenstheologen (darunter auch dietrich 
von apolda, vgl. anm. 8) genannt wird. einer dieser theologischen Gutachter des 
‘legatus’ war ein gewisser Bruder von Burch (gemeint ist Burg bei Magdeburg), 
der um 1300 als lektor bei den halberstädter Franziskanern bezeugt ist.70

und literaturdenkmäler in der Wissenschaftlichen Bibliothek der lomonossow-universität 
Moskau, in: Zfda 133 (2004), s. 472-478.

67 Vgl. GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 86. Zur Geschichte des halberstädter Jakobiklosters 
und des helftaer Marienkonvents siehe die bislang erstaunlich wenig rezipierte studie von 
corNelia OefeleiN, das nonnenkloster st. Jacobi und seine tochterklöster im Bistum 
halberstadt (studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 20), Berlin 2004, 
s. 28-143. ergänzend dazu (aus architekturgeschichtlicher sicht) siehe Peter FiNdeiseN, die 
Burchardikirche in halberstadt als Memorialgebäude für Bischof Burchard i, in: Geschichte 
und Kultur des Bistums halberstadt 804-1648, hg. von adolf sieBrecht, halberstadt 2006, 
s. 431-446, und ferner FraNz schrader, die katholisch gebliebenen Zisterzienserinnenklöster in 
den Bistümern Magdeburg und halberstadt und ihre Beziehungen zum Ordensverband (1974), 
in: ders., stadt, Kloster und seelsorge. Beiträge zur stadt-, Kloster- und seelsorgegeschichte 
im Raum der mittelalterlichen Bistümer Magdeburg und halberstadt. Gesammelte aufsätze 
(studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 29), leipzig 1988, s. 206-244, hier 
s. 207-215. neue Quellentexte zur Geschichte von helfta und neue Zeugnisse der dortigen 
literaturproduktion findet man bei Balázs J. nemes, text Production and authorship: Gertrude 
of helfta’s ‘legatus divinae pietatis’, in: a companion to Mysticism and devotion in northern 
Germany in the late Middle ages, ed. by elisaBeth a. aNderseN, heNrike lähNemaNN and 
aNNe simoN (Brill’s companions to the christian tradition), leiden (in druckvorbereitung).

68 die textgeschichte zeugt davon, dass das ‘Fließende licht’ schon zur Zeit seiner entstehung 
ähnlich “fieberhaft” (Paul-Gerhard Völker) abgeschrieben wurde wie einige Jahrzehnte später 
die alemannische Übertragung im süddeutschen Raum, siehe dazu nemes, 2010 [anm. 5], 
s. 246-308.

69 anders als von squires [anm. 44], s. 40 behauptet, kann heinrich von halle an dieser 
Redaktion nicht beteiligt gewesen sein. Überhaupt ist es umstritten, welchen anteil er an der 
textgenese hatte (vgl. anm. 10).

70 Vgl. Gertrude d’helfta. Œuvres spirituelles tomes 2-3: le héraut (livres i/ii/iii). intro-
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 Vor diesem hintergrund dürfte erlaubt sein, die Möglichkeit zumindest in 
erwägung zu ziehen, dass helfta das aus sieben teilen bestehende ‘Fließende 
licht’ zur abschrift bzw. zum exzerpieren an befreundete Klöster wie etwa das 
Mutterkloster in halberstadt71 oder an die 1253 gegründete, aber erst 1262 be-
siedelte Filiale hedersleben ausgeliehen hat, deren Versorgung mit geeigneten 
texten im ‘legatus divinae pietatis’ Gertruds von helfta (vgl. Buch iii Kapitel 64) 
thema einer an Gertrud ergangenen Belehrung durch Gott ist.72 Bedauerlicher-
weise ist von der Bibliothek des halberstädter Jacobi-Klosters nichts erhalten.73 
seine Bestände sind nach der aufhebung 1810 von einem Privatsammler, ernst 
Georg Julius hecht, erworben worden. Von hier gelangte die sammlung 1840 in 
den Besitz der Familie heine, die sie mehrere Jahrzehnte lang behütete und sehr 
zum Ärger der Forschung vor der wissenschaftlichen Öffentlichkeit verschloss. 
die aufteilung der sammlung konnte trotzdem nicht verhindert werden. noch vor 
1882 wurde ein Großteil von der Familie verkauft. der teil, der die Geschichte 

duction, texte critique, traduction et notes par Pierre doyère (sources chrétiennes 139 und 
143), Paris 1968, hier Bd. 139, s. 104-106 (mit anm.). siehe dazu Kurt Ruh, Geschichte der 
abendländischen Mystik, Bd. 3, München 1996, s. 318.

71 Von der (bislang nur als hypothetisch geltenden) annahme, dass das heute Moskauer 
Mechthild-Fragment auch entstehungsgeschichtlich nach halberstadt zu lokalisieren ist, geht 
catheriNe squires in einer neueren Publikation aus, vgl. historische und Kulturhistorische 
Faktoren des nebeneinanderseins von niederdeutsch und hochdeutsch im Mittelalter: der 
Fall halberstadt, in: Geschichte und typologie der sprachsysteme. history and typology of 
language systems, hg. von Michail l. KotiN und elizaveta G. Kotorova. unter Mitarbeit 
von MartiN durrell, heidelberg 2011, s. 413-424, hier s. 420-423.

72 Freilich provoziert die hier vorgetragene annahme die nach wie vor ungelöste Frage nach dem 
status eines volkssprachigen textes im Kontext einer sich (schrift-)literarisch ausschließlich 
auf latein artikulierenden Klostergemeinschaft wie helfta, siehe dazu Peters [anm. 9], s. 65f. 
und KöBele [anm. 9], s. 104-122. andererseits muss man darauf hinweisen – und das lassen 
schon die in anm. 64 genannten hss. erahnen –, dass die Zisterzienser bei der herausbildung 
und Pflege einer volkssprachigen geistlichen Prosa (wohl aufgrund lat. Vorbilder) im 13. Jh. 
eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben dürften, vgl. Kurt Otto seidel, ‘die st. 
Georgener Predigten’. untersuchungen zur Überlieferungs- und textgeschichte (Mtu 121), 
tübingen 2003, s. 210-226; WyBreN scheepsma, the limburg sermons. Preaching in the 
Medieval low countries at the turn of the fourteenth century (Brill’s series in church history 
34), leiden/Boston 2008; nigel F. Palmer, deutschsprachige literatur im Zister zienserorden. 
Versuch einer darstellung am Beispiel der ostschwäbischen Zisterzienser- und Zisterzienerinnen-
literatur im umkreis von Kloster Kaisheim im 13. und 14. Jahrhundert, in: Zisterziensisches 
schreiben im Mittelalter. das skriptorium der Reiner Mönche. Beiträge der internationalen 
tagung im Zisterzienserstift Rein Mai 2003, hg. von aNtoN schwoB und KareN KraNich-
hofBauer (Jahrbuch für internationale Germanistik a/71), Bern 2005, s. 231-266; christa 
Bertelsmeier-Kierst, handschriften für Frauen von Frauen. Buchkultur aus norddeutschen 
Frauenklöstern im 13. Jahrhundert, in: die gelehrten Bräute christi. Geistesleben und Bücher 
der nonnen im hochmittelalter, hg. von helwig schmidt-GliNtzer (Wolfenbütteler hefte 22), 
Wiesbaden 2008, s. 83-122; taNJa MatterN, literatur der Zisterzienserinnen. edition und 
untersuchung einer Wienhäuser legendenhandschrift (Bibliotheca Germanica 56), tübingen/
Basel 2011.

73 Zu den folgenden ausführungen siehe OefeleiN [anm. 67], s. 28-30, 85.
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halberstadts und umgebung betraf, blieb bis 1945 beieinander. Mit Verlusten 
gelangte dieser ins staatsarchiv hannover als depositum der Familie heine.
 abschließend möchte ich ergänzend zu GaNiNa/squires, 2010 (anm. 22) den 
textkritischen Wert des neufundes kurz ansprechen. Wie die exzerpte, die in 
die zwischen 1296 und 1298 fertig gestellte und mit leipzig, universitätsbibl., 
Ms. 846, Bl. 1ra-83ra handschriftlich besonders früh (schon zu lebzeiten des 
autors74) bezeugte ‘Vita s. dominici’ dietrichs von apolda eingegangen sind, 
zur Korrektur der lat. Version des ‘Fließenden lichts’ beitragen können, so ver-
mögen die halber städter Fragmente den dt. text stellenweise zu verbessern und 
zu ergänzen, was aufgrund des hohen alters der Überlieferung freilich auch nicht 
überrascht. die art der texttradierung in den halberstädter Fragmenten kann man 
als konservativ bezeichnen. Redaktionelle eingriffe in Form von Kürzungen, 
ergänzungen, umstellungen oder umschreibungen lassen sich selten beobachten, 
sieht man einmal davon ab, dass das letzte Kapitel des siebten Buches nur teilweise 
übernommen,75 sämtliche Kapitelüberschriften neu gestaltet und sprecheran-
gaben in Fl ii.23 konse quent eingefügt wurden (vgl. textabdruck bei GaNiNa/
squires, 2010 [anm. 22]). der einzige größere eingriff in den text findet sich 
am ende des letzten Kapitels des siebten Buches: die in der einsiedler hs. aus 
zwei Korrelativsätzen bestehende Konstruktion wurde im Moskauer textzeugen 
durch die Wiederholung von zwei satzteilen zu einer dreigliedrigen Konstruktion 
umgestaltet und dabei geringfügig umgeschrieben:

ie langer si (sc. die gehorsami) bindet,
ie me die sele minnet;
ie snÓder sich der licham haltet,

ie schÓner sinú werk lúhtent vor
gotte vnd vor den lúten mit gůtem
willen (Fl Vii.65, s. 664,29-31).

io lenger bindit die sele guten willen jo di sele 
mer minnet.
Jo di sele mer minnet. io sich di licham snoder 
heldit.

io sich di licham snoder heldit io sine werk mer 
luchten vor gote vnde vor den luten mit guten 
bilden (GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 75, 
Z. 8-15)

 Wie schon angedeutet, vermag der Moskauer Fund den bislang nur in ober-
deutscher Überlieferung bekannten text zu korrigieren bzw. zu ergänzen. auf 
die tatsache, dass dieser an mehreren stellen Reime und assonanzen aufweist, 
die dem oberdeutschen text verloren gegangen sind, haben nataliJa GaNiNa 
und catheriNe squires in ihrem Fundbericht von 2010 (s. anm. 22) bereits hin-

74 Ms. 846 dürfte in den Jahren 1286-1300 entstanden sein und war im 14. Jh. nachweislich im 
Besitz des dominikanerklosters Pirna, vgl. http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/
html/obj31571370 (29.04.2013, vorläufige Beschreibung von almuth Märker). Mit der oben 
genannten Göttinger hs. der ‘Vita’ (vgl. s. 169) rückt Ms. 846 in zeitliche und räumliche 
nähe zum Moskau-halberstädter Mechthild-Fragment und belegt, dass die lat. Übersetzung 
des ‘Fließenden lichts’ – wenn auch in der Form einer interpolation in ein anderes Werk – 
ähnlich früh wie der dt. text Verbreitung fand.

75 dasselbe textstück wie in Mo ist auch in die Würzburger hs. des ‘Fließenden lichts’ (Würz-
burg, Franziskanerkloster, hs. i 110) eingegangen.
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gewiesen. Mit dem Fall des textverlustes auf dem Weg nach Basel haben wir 
es in dem aus Frage und antwort, Rede und Gegenrede bestehenden Kapitel 23 
des zweiten Buches zu tun. haNs neumaNN zufolge fehlt die antwort der seele 
an einer stelle dieses Kapitels. diese wurde von neumaNN nach der lat. Über-
setzung rekonstruiert.76 Zwar bestätigen die Moskauer Fragmente den Wortlaut 
der neumaNNschen Rückübersetzung nicht,77 doch zeigen sie, dass die durch drei 
hss. vertretene oberdeutsche Überlieferung von Fl ii.23 tatsächlich unvollständig 
ist. das Gleiche gilt für eine andere stelle desselben Kapitels. in den hss. der 
oberdeutschen texttradition liest man: wiste ich, wa er were, so mohte ich mich 
noch bekeren (s. 116,24). dem entspricht in der Moskauer hs.: wistich war he 
were. vnde w… he were so mohte ich mich noch bekeren.78 die Punkte im text-
abdruck von nataliJa GaNiNa und catheriNe squires verweisen darauf, dass der 
text wegen mechanischer Beschädigung des schreibstoffes (es handelt sich ja um 
Makulaturblätter) schlecht lesbar ist. in Kenntnis der ‘lux divinitatis’ lässt sich 
die stelle mit wer ergänzen entsprechend si scirem quis et vbi esset.79 auf dem 
Weg nach Basel scheint demnach die entsprechung zu quis ausgefallen zu sein. 
schließlich ein letzter Beleg dafür, dass sich die oberdeutsche textversion mit 
hilfe des lat. textes und der Moskauer Fragmente verbessern lässt: in Fl ii.21 
(s. 112,12) hat schon huBert stierliNg einen mechanischen abschreibfehler von 
minne aus wunne entsprechend delicijs (vgl. Rev., s. 450,1) vermutet.80 diese 
Vermutung wird durch den neufund bestätigt.

iV.

 die neu entdeckten Moskauer Bruchstücke sind nicht nur für text- und über-
lieferungsgeschichtliche Fragen von besonderer Bedeutung. sie sind auch und 
vor allem im hinblick auf eine bislang nur bruchstückhaft greifbare geistliche 
text- und handschriftenkultur im mitteldeutschen Raum (vgl. anm. 72) von 
Rele vanz, an der das ‘Fließende licht’ ende des 13., anfang des 14. Jh.s offenbar 
partizipiert. diese Feststellung gilt zunächst für die Rezeption und distribution 
unseres textes, die in der Moskauer Überlieferung auch handschriftlich bezeugt 
sind. Man fragt sich jedoch, inwieweit selbst das unter dem namen Mechthilds 
überlieferte Werk von dieser Kultur profitierte.81 Mit anderen Worten: Könnte die 
Überlieferungssymbiose, in der uns die auszüge aus dem ‘Fließenden licht’ in der 

76 Vgl. neumaNN, 1990 [anm. 3], s. 57, Z. 25f. und 1993 [anm. 3], s. 39. anders als neu-
maNN verzichtet VollmaNN-Profe [anm. 3], s. 116,27f. auf jedwede Konjektur und führt zur 
Begründung an, der text der einsiedler hs. erscheine “ohne einschub durchaus möglich, ja 
sogar sinnvoller” (ebd., s. 740).

77 Vgl. textabdruck bei GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 81, Z. 8f.
78 Vgl. GaNiNa/squires, 2010 [anm. 22], s. 81, Z. 3.
79 Mein irrtümlicher Korrekturvorschlag in nemes, 2010 [anm. 5], s. 248, anm. 645 ist zu 

berichtigen.
80 Vgl. stierliNg [anm. 4], s. 83, und neumaNN, 1993 [anm. 3], s. 38.
81 Zu den folgenden ausführungen siehe auch nemes, 2010 [anm. 5], s. 293-295.
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Moskauer hs. begegnen, nicht paradigmatisch für die entstehungs umstände eines 
textes wie das ‘Fließende licht’ sein, der seine werkhafte einheit erst im Zuge 
eines mehrstufigen Redaktionsprozesses erhielt82 und sich selbst aus textsorten 
verschiedensten charakters und inhalts zusammensetzt? die bislang vorgetra-
genen interpretationen näherten sich der formalen und inhaltlichen heterogenität 
des ‘Fließenden lichts’ aus produktionsästhetischer sicht und sahen das Verbin-
dende – ganz im sinne der klassischen hermeneutik – in der Person Mechthilds, 
verstanden als eine “das textmaterial zentrierende[...] und organisierende[...] 
Kohärenzfigur.”83 die Moskauer Fragmente und die neu entdeckte, demnächst in 
einer separaten Publikation vorzustellende, allerdings deutlich jüngere Berliner 
hs. (s. anm. 55 mit text), die wie Mo ‘fremdes’ textmaterial innerhalb einer 
blockhaften Mechthild-Überlieferung bietet,84 werfen jedoch die Frage auf, ob 
die beobachtete heterogenität aus einem allmählichen anwachsen und Zusam-
menfügen von (womöglich bearbeiteten, sprich: angeeigneten) einzeltexten 
verschiedenster Provenienz zu erklären ist.85 haben wir es also, wie von sara s. 
Poor in einem anderen Zusammenhang vorgeschlagen,86 mit einer Kompilation 

82 siehe dazu nemes, 2010 [anm. 5], s. 246-307.
83 MartiN Baisch, autorschaft und intertextualität. Beobachtungen zum Verhältnis von ‘autor’ 

und ‘Fassung’ im höfischen Roman, in: autor – autorisation – authentizität. Beiträge der 
internationalen Fachtagung der arbeitsgemeinschaft für germanistische edition in Verbindung 
mit der arbeitsgemeinschaft philosophischer editionen und der Fachgruppe Freie Forschungs-
institute in der Gesellschaft für Musikforschung, aachen, 20. bis 23. Februar 2002, hg. von 
thomas BeiN, Rüdiger nutt-Kofoth und Bodo Plachta (Beihefte zu editio 21), tübingen 
2004, s. 93-102, hier s. 94.

84 Mit einer Reihe von neuen, im bekannten corpus des ‘legatus divinae pietatis’ Gertruds von 
helfta nicht bezeugten textpartien wartet auch die hs. Ms. 827 der leipziger universitäts-
bibliothek auf. Besonders wichtig ist diese hs. nicht nur deswegen, weil sie umfangreiche 
auszüge aus dem ‘legatus’ (genauer: aus den Büchern ii bis V) überliefert und weil sie mit 
ihrer datierung auf die Jahrzehnte zwischen anfang und Mitte des 14. Jh.s den bislang ältesten 
textzeugen von Gertruds Offenbarungen darstellt. der besondere Reiz des neuen text- und 
Überlieferungszeugen liegt darin, dass dieser ein Prooemium aufweist, in dem sich jene Mit-
schwester von Gertrud zu Wort meldet, die textinternen angaben zufolge bei der abfassung 
der Bücher iii-V (und vielleicht auch von Buch i) Gertrud behilflich war (Kurt Ruh hat sie 
in abgrenzung zu einer von ursula Peters [anm. 9] propagierten und von susaNNe Bürkle, 
literatur im Kloster. historische Funktion und rhetorische legitimation frauenmystischer texte 
des 14. Jahrhunderts [Bibliotheca Germanica 38], tübingen/Basel 1999 wieder aufgegriffenen 
lesart, die dieser nur eine existenz als literarische Figur nicht jedoch als realhistorische Person 
zugesteht, schwester n. genannt, vgl. Gertrud von helfta. ein neues Gertrud-Bild, in: Zfda 
121 [1992], s. 1-20). im Prooemium der neu entdeckten leipziger hs. schildert sie ihre eigene 
Rolle bei der Verschriftlichung der an Gertrud ergangenen göttlichen Offenbarungen, wobei 
sie nicht nur den Familien- bzw. Geschlechternamen von Gertrud (ihr wird bereits als einer 
Verstorbenen gedacht), sondern auch bislang unbekannte details über die textgenese verrät. 

85 hier sei darauf hingewiesen, dass ein solch text- und überlieferungsgeschichtlich motivierter 
Zugriff um eine rezeptionsästhetische sicht auf die Funktion und intention der struktur des 
textes ergänzt werden kann, siehe dazu nemes, 2010 [anm. 5], s. 150-155.

86 Poor [anm. 20], s. 171. Vgl. auch dies., the Flowing Light of the Godhead and its impact 
in the thirteenth century and Beyond, in: companion [anm. 67].
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zu tun? im hinblick auf die literargeschichtliche einordnung der Moskauer und 
Berliner Funde ist von besonderer Bedeutung, dass Poor ihre hypothese vor dem 
hintergrund ihrer Beschäftigung mit der spätmittelalterlichen teil- und exzerpt-
überlieferung des ‘Fließenden lichts’ entwickelt, die ihrerseits im lichte eines 
kompilatorischen, auf aneignung und Wiederverwendung basierenden umgangs 
mit texten gesehen werden muss, einer Vorgehensweise, die in jüngster Zeit als   
d a s   Kennzeichen der klösterlichen text- und handschriftenkultur des 14. und 
15. Jh.s definiert wurde.87 solche textherstellungsverfahren lassen sich durch 
die Moskauer hs., deren entstehung im Kontext eines (Frauen-)Klosters (wie 
oben dargelegt) durchaus möglich ist, schon ende des 13. Jh.s fassen. sie könnten 
auch schon für die entstehung des ‘Fließenden lichts’ konstitutiv gewesen sein.
 sollte dies zutreffen, so stünde der text nicht mehr so “merkwürdig isoliert”88 
in der literarischen landschaft des 13. Jh.s, wie dies unsere (vielleicht korrektur-
bedürftigen89) Kenntnisse von der Überlieferung nahelegen. Mehr noch: Wenn es 
sich bewahrheiten sollte, dass das ‘Fließende licht’ an eine in der ersten hälfte/
Mitte des 13. Jh.s vorhandene volkssprachige geistliche literatur anknüpft, so 
hätte dies auswirkungen auch auf die von ursula Peters90 bestrittene these 
von herBert GruNdmaNN von einer bereits anfang des 13. Jh.s vorhandenen 
geistlichen literatur in der Volkssprache im umkreis jener Beginen und Zister-

87 Vgl. haNs-JocheN schiewer, Uslesen. das Weiterwirken mystischen Gedankenguts im 
Kontext dominikanischer Frauengemeinschaften, in: deutsche Mystik im abendländischen 
Zusammenhang. neu erschlossene texte, neue methodische ansätze, neue theoretische Kon-
zepte, hg. von Walter haug und Wolfram schNeider-lastiN, tübingen 2000, s. 581-603 
(mit weiterführender literatur). Uslesen ist auch für das Zisterzienserinnenkloster helfta 
ein in den dort entstandenen Offenbarungsschriften mehrfach bezeugtes texterschließendes 
Verfahren im umgang mit biblischen und patristischen Quellen, um interessierten (nicht nur 
zwischen den Mauern des eigenen Klosters!) für die private andacht geeignetes textmaterial 
zur Verfügung zu stellen, vgl. nemes [anm. 67].

88 ursula Peters, Vita religiosa und spirituelles erleben. Frauenmystik und frauenmystische 
literatur im 13. und 14. Jahrhundert, in: deutsche literatur von Frauen, Bd. 1: Vom Mittel-
alter bis zum ende des 18. Jahrhunderts, hg. von Gisela BriNker-GaBler, München 1988, 
s. 88-109, hier s. 91. Vgl. auch susaNNe Bürkle, Weibliche spiritualität und imaginierte 
Weiblichkeit. deutungsmuster und -perspektiven frauenmystischer literatur im Blick auf 
die thesen caroline Walker Bynums, in: Mystik, hg. von christoph cormeau (ZfdPh 113, 
sonderheft), Berlin 1994, s. 116-143, hier s. 138.

89 das Fehlen von heuristischen untersuchungen im Bereich der mitteldeutsch-niederdeutschen 
geistlichen literatur des 13. Jh.s hat schon herBert GruNdmaNN beklagt, vgl. Religiöse Bewe-
gungen im Mittelalter. untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen 
der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert 
und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. anhang: neue Beiträge zur 
Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter, darmstadt 1977 (nachdruck Berlin 1935), 
s. 467. sie gelten immer noch als desiderat trotz gelegentlicher hinweise in der Forschung, 
vgl. FraNz-Josef schweitzer, “Weiße Flecken” in der literaturgeschichte? Zur mystischen 
und lehrhaft-geistlichen literatur um 1300, in: Mediävistische literaturgeschichtsschreibung. 
Gustav ehrismann zum Gedächtnis, hg. von Rolf Bräuer und Otfrid ehrismaNN (GaG 572), 
Göppingen 1992, s. 235-247.

90 Vgl. Peters [anm. 9], Peters [anm. 88] und ferner Bürkle [anm. 84].
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zienserinnen, von deren Gnadenleben und literarischen aktivitäten die Viten und 
Offenbarungstexte aus Brabant und dem erzbistum lüttich berichten. denn es ist 
auffällig, dass neuere untersuchungen, die sich speziell der Frage nach Produk-
tion, Rezeption und distribution von geistlicher literatur entlang der Rhein-
schiene widmen (vgl. anm. 72), immer wieder auf die Rolle der Zisterzienser 
als literaturvermittler hinweisen. und auch im Falle des Moskauer Mechthild-
Fragmentes liegt es, wie oben dargestellt, durchaus im Bereich des denkbaren, 
dass die hs. im zisterziensischen umfeld entstanden ist bzw. rezipiert wurde.91 
daher ist man gut beraten, dem umstand stärker Rechnung zu tragen, dass die 
frühe Rezeption und distribution des ‘Fließenden lichts’ bzw. der ‘lux divini-
tatis’ nicht allein im dominikanischen Bereich erfolgt haben kann.92 auch die 
mitteldeutschen Klöster des Zisterzienserordens könnten als Orte der Rezeption 
und distribution fungiert haben. Möglicherweise steht das ‘Fließende licht’ in 
diesem umfeld keineswegs so “merkwürdig isoliert” (s. Zitat oben), wie dies 
die Überlieferungslage erahnen lässt.

V.

 Von dem im “elbostfälischen niederdeutsch mit mitteldeutschen einschlägen” 
geschriebenen “Original gibt es auch nicht den spärlichsten textzeugen, nur 
einzelne im oberdeutschen text stehengebliebene sprachliche indikatoren”; die 
lat. Übersetzung desselben hatte angesichts der “schmalen Überlieferung” kaum 
erfolg. so lautet der Überlieferungsbefund 1993,93 der aufgrund gewichtiger 
entdeckungen der letzten Jahre revidiert werden muss. denn neue handschriften-
funde haben wesentlich dazu beigetragen, dass nach dem oberdeutschen94 nun 

91 Bemerkenswerterweise bringt die überhaupt erste nachricht, die über das Vorhandensein des 
‘Fließenden lichts’, genauer: seiner lat. Übersetzung, im dt. südwesten berichtet, diesen text 
ausgerechnet mit einem Zisterzienserkloster (Kaisheim) in Verbindung, vgl. philipp strauch, 
Margaretha ebner und heinrich von nördlingen. ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 
Mystik, Freiburg i.Br./tübingen 1882, s. 248,2f. (Brief XliV). siehe dazu nemes, 2010 
[anm. 5], s. 367f.

92 Zu den text- und überlieferungsgeschichtlichen indizien, die von der zentralen Rolle der do-
minikaner bei der Verbreitung des ‘Fließenden lichts’ bzw. seiner lat. Übersetzung Zeugnis 
ablegen, siehe nemes, 2010 [anm. 5], s. 208-245 und weiterführend ders., Mechthild bei 
den ‘Gottesfreunden’ – die Gottesfreunde bei Mechthild. Oder: Wie gottesfreundlich ist das 
Fließende Licht der Gottheit Mechthilds von Magdeburg?, in: the Gottesfreunde and the 
textual culture of Vernacular Mysticism in the Rhineland and the low countries, ed. by 
wyBreN scheepsma, haNs-JocheN schiewer and geert warNar, leiden (in druckvorberei-
tung).

93 Vgl. Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. 2, München 1993, s. 252f.
94 Zu den neuentdeckungen aus diesem Bereich gehören drei exzerpthss. der ‘lux divinitatis’ 

aus der Basler Kartause, denen eine weitere, im Bibliothekskatalog der Kartause bezeugte 
hs. des lat. textes zur seite tritt; ein nur in einer abschrift des 19. Jh.s auf uns gekommenes 
exzerpt aus dem ‘Fließenden licht’ oberrheinischer herkunft; mindestens drei textzeugen 
der ‘lux divinitatis’, die im ‘catalogus codicum manuscriptorum in bibliotheca sacri ordinis 
hierosolymitani argentorati asservatorum’ des Johann Jacob Witter (straßburg 1746) genannt 
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auch der mitteldeutsche Raum als Verbreitungsgebiet sowohl der dt. als auch der 
lat. textversion des ‘Fließenden lichts’ in erscheinung tritt.95 auch wenn den 
Fragmenten aus Moskau wegen ihrer nähe zum Ort und Zeitpunkt der textgenese 
zweifelsohne eine besondere Bedeutung zukommt, dürfen sie nicht von der im 
vorliegenden Beitrag ausgebreiteten restlichen mitteldeutschen Überlieferung aus 
dem 15. Jh. ablenken, steht sie doch für eine Mechthild-Rezeption, die diesen 
namen auch verdient. Man muss sich vergegenwärtigen: sämtliche neu entdeckte 
hss. werden Mechthild ausdrücklich zugeschrieben. dies gilt nicht nur für die 
text- und Überlieferungszeugen der ‘lux divinitatis’, die auch im süddeutschen 
Raum (in augsburg, Buxheim, Basel und straßburg) unter Mechthilds namen 
kursierten,96 sondern auch und vor allem für die von Beate BrauN-niehr identi-
fizierten auszüge aus dem ‘Fließenden licht’ in der Berliner hs. Ms. theol. 
lat. oct. 89, denen eine weitgehend anonyme Überlieferung des dt. textes im 
oberdeutschen Raum gegenübersteht.97 erklären lässt sich das Vorhandensein 
der signatur aus der Kenntnis der lat. texttradition und einer kontaminierenden 
lektüre beider traditionszweige des ‘Fließenden lichts’, womit der Blick auf 
die erfurter Kartause st. salvatorberg gelenkt wird, der der Großteil der neu 
entdeckten hss. und Rezeptionspuren entstammt.
 es wäre nicht nur im hinblick auf die Mechthild-Rezeption eine lohnende 
aufgabe, die näheren umstände dieses in der zweiten hälfte des 15. Jh.s durch 
unterschiedliche Rezeptionstypen bezeugten interesses an Mechthilds Offen-
barungen in der Kartause erfurt aufzudecken. denn eine solche untersuchung 
könnte auch der historisierung des Mystik-Begriffes auf der Grundlage überlie-
ferter Wissensbestände und historischer Wissensordnungen zuarbeiten,98 wurden 
doch in erfurt die heute unter der Rubrik ‘Frauenmystik’ subsumierten Werke 
gerade nicht der für die lat. und (!) volkssprachigen Vertreter der theologia mystica 

werden, sowie einträge im 1466 fertig gestellten ‘liber de viris illustribus Ordinis Praedi-
catorum’ des dominikaners Johannes Meyer und im ‘catalogus testium veritatis’ des Matthias 
Flacius illyricus (Basel 1556). siehe dazu nemes, 2010 [anm. 5] passim und demnächst den 
anhang der neuedition der ‘lux divinitatis’ [anm. 3].

95 auch im Falle des ‘legatus divinae pietatis’ Gertruds von helfta hat sich der mitteldeutsche 
Raum infolge einer Reihe von auch textgeschichtlich gewichtigen neufunden (vgl. anm. 84) 
als ein bislang unbekanntes Verbreitungsgebiet etabliert, vgl. Nemes [anm. 67].

96 dabei besteht zumindest in Bezug auf die Überlieferung in der Basler Kartause der Verdacht, 
dass dort die uns heute als Mechthild von Magdeburg bekannte Visionärin mit ihrer im spät-
mittelalter weitaus bekannteren namensschwester und helftaer Mitschwester Mechthild von 
hackeborn verwechselt wurde, vgl. nemes, 2010 [anm. 5], s. 109f. und 336f.

97 Vgl. nemes, 2010 [anm. 5], s. 326-335.
98 Zur Forderung nach der historisierung des Mystik-Begriffes siehe WerNer Williams-Krapp, 

Mystikdiskurse und mystische literatur im 15. Jahrhundert, in: neuere aspekte germanisti-
scher spätmittelalterforschung, hg. von Freimut löser u.a., Wiesbaden 2012, s. 261-285. Vgl. 
in diesem Zusammenhang auch Burkhard haseBriNk, die ‘armutspredigt’ in der Kartause 
erfurt. ein Fundbericht, in: Meister-eckhart-Jahrbuch 2 (2008), s. 269-275, hier s. 271.
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reservierten signaturengruppe d zugeordnet,99 sondern als eine separate einheit 
unter der signatur J zusammengefasst und damit als Vertreter der Visions- und 
Offenbarungsliteratur katalogisiert.100 Bemerkenswerterweise umfasst diese 
Gruppe auch texte der Mirakel- und exempelliteratur inklusive solcher Werke 
wie die ‘navigatio s. Brendani’ (J 9, jetzt london, British Museum, add. 
Ms. 15106), den ‘liber revelationum’ des Zisterziensers Richalm von schöntal 
(J 8, Verbleib unbekannt101) oder den ‘tractatus de superstitionibus’ von nicolaus 
(Magni) de iawor/Gawor (J 18, jetzt Oxford, Bodleian library, Ms. hamilton 
30). der letztgenannte text – er stellt das anfangsstück jener hs. dar, mit der 
die signaturengruppe J endet – rückt die Visions- und Offenbarungsliteratur in 
einen diskurszusammenhang, den wir aus der gelehrten Polemik dominikanischer 
Ordensreformer aus dem süddeutschen Raum kennen und der sich gegen Visionen 
und erscheinungen als ausdrucksform eines möglicherweise durch die einwir-
kungen des teufels verursachten Fehlverhaltens richtet.102 darüber hinaus gibt 
es weitere diskursfelder, die sich in der signaturengruppe J aufspüren lassen. 
eines davon ist die tradition des göttlich legitimierten sehens bzw. Vermittelns 
verborgener Wahrheiten, die durch den ersten Band der Gruppe J (mit den 
‘Offenbarungen’ des Johannes) evoziert wird und in der die unmittelbar darauf 
folgenden hss. mit Werken der heute sog. ‘Frauenmystik’ verortet werden.103 

99 Zur Verortung der mystischen theologie in der einem geistlichen Gebäude nachempfundenen 
architektur des Bibliothekskatalogs siehe erich KleiNeidam, die theologische Richtung der 
erfurter Kartäuser am ende des 15. Jahrhunderts. Versuch einer einheit der theologie, in: 
Miscellanea erfordiana, hg. von erich kleiNeidam und heiNz schürmaNN (erfurter theo-
logische studien 12), leipzig 1962, s. 247-271 (in gekürzter Form wieder abgedruckt unter 
dem titel: die spiritualität der Kartäuser im spiegel der erfurter Kartäuser-Bibliothek, in: 
Kartäuser. der Orden der schweigenden Mönche, hg. von MariJaN ZadNikar, Köln 1983, 
s. 185-202); dirk WassermaNN, Wissenschaft und Bildung in der erfurter Kartause im 15. 
Jahrhundert. ein anonymer Kommentar aus dem Bibliothekskatalog von st. salvatorberg, 
in: studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für erich Meuthen, Bd. 1, hg. von JohaNNes 
helmrath und heriBert Müller in Zusammenarbeit mit helmut Wolff, München 1994, 
s. 483-503; almuth Märker, das ‘Prohemium longum’ des erfurter Kartäuserkatalogs aus 
der Zeit um 1475. edition und untersuchung, 2 Bde. (lateinische sprache und literatur des 
Mittelalters 35), Bern u.a. 2008.

100 Zu dieser signaturengruppe siehe JohaNNes MaNgei, Kartäuserorden und Visionsliteratur 
im Mittelalter und in der Frühen neuzeit, in: Bücher, Bibliotheken und schriftkultur der 
Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von edward Potkowski, hg. von söNke loreNz 
(contubernium 59), Wiesbaden 2002, s. 289-316, und deNNis d. MartiN, carthusians as 
advocates of Women Visionary Reformers, in: studies in carthusian Monasticism in the 
late Middle ages, ed. by JuliaN M. luxford (Medieval church studies 14), turnhout 2008, 
s. 127-153.

101 Vgl. Paul Gerhard schmidt, Richalm von schöntal ‘liber revelationum’ (MGh Quellen 
zur Geistesgeschichte des Mittelalters 24), hannover 2009, s. lViXf. ein bei schmidt nicht 
verzeichneter (heute verschollener) textzeuge wird im ‘catalogus codicum manuscriptorum 
in bibliotheca sacri ordinis hierosolymitani argentorati asservatorum’ des Johann Jacob 
Witter (straßburg 1746) unter der Ordnungszahl (signatur?) c 131 genannt.

102 siehe dazu Williams-Krapp [anm. 98].
103 Zu diesem traditionszusammenhang siehe christiaN KieNiNg, Mystische Bücher, Zürich 

2011.
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ein weiteres diskursfeld tut sich durch die bibliothekarische Vergesellschaf-
tung ‘frauenmystischer’ texte mit Mirakel- und exempelliteratur auf, denn sie 
erinnert an die Vorgaben, unter denen die dominikanischen schwesternbücher des 
14. Jh.s in den observanten Frauenklöstern des 15. Jh.s nach den Vorstellungen 
von führenden Vertretern der Reform rezipiert werden sollten.104

 diese durch die Bibliotheksordnung evozierten diskurszusammenhänge 
konnten indes auch erweitert werden. dies lässt sich etwa an der oben genannten 
Berliner hs. beobachten, die von einem leider namenslos gebliebenen, Mitte der 
80er, anfang der 90er Jahre des 15. Jh.s u.a. an der Katalogisierung mehrerer 
hss. der signaturengruppe d beteiligten Mitarbeiter von Jakob Volradi angelegt, 
thematisch geordnete exzerpte nicht nur aus dem ‘Fließenden licht’, sondern auch 
den Predigten taulers und dem ‘Kuttenmann’ enthält, texte wohlgemerkt, die in 
hss. der signaturengruppe d überliefert sind und die aller Wahrscheinlichkeit 
nach als unmittelbare Vorlage für die exzerpte in der Berliner hs. gedient 
haben.105 in diesen Zusammenhang gehört auch der Rekurs desselben exzerptors 
auf einzelne Vertreterinnen der Offenbarungs- und Visionsliteratur in dem oben 
genannten, der Gerson/schoonhoven-Kontroverse über die mystische theologie 
des Jan van Ruusbroec gewidmeten traktat in der Weimarer hs. Q 51 (s. anm. 35 
mit text). dabei handelt es sich um eine Vorgehensweise, die im Kontext von 
ausführungen zur theologia mystica auch bei Jakob von Paradies (Jakob von 
Jüterbog, iacobus carthusiensis), einem anderen erfurter Kartäuser, begegnet.106 
desgleichen wäre auf Johannes hagen (iohannes indaginis), den schriftstellerisch 
überaus produktiven Mitbruder von Jakob von Paradies, hinzuweisen, denn auch 
bei ihm haben die Werke der ‘Frauenmystik’ in verschiedenen Zusammenhängen 
Beachtung gefunden.107

 diese kursorischen hinweise erweisen die erfurter Kartause, ihre bibliothe-
karische Ordnung und die schriftstellerische tätigkeit einzelner ihrer angehörigen, 
als deutungs- und Resonanzraum der dortigen Mechthild-Überlieferung und 
dies zusätzlich zur Mitüberlieferung innerhalb des Buchdeckels der jeweiligen 

104 siehe dazu etwa carl Pfaff, Bild und exempel. die observante dominikanerin in der sicht 
des Johannes Meyer O.P., in: Personen der Geschichte – Geschichte der Personen. studien 
zur Kreuzzugs-, sozial- und Bildungsgeschichte. Festschrift für Rainer christoph schwinges 
zum 60. Geburtstag, hg. von christiaN hesse, Basel 2003, s. 221-238.

105 Vgl. BrauN-niehr [anm. 55], s. 140.
106 Vgl. JohaNN auer, die Theologia Mystica des Kartäusers Jakob von Jüterbog († 1465), in: 

die Kartäuser in Österreich, Bd. 2 (analecta cartusiana 83/2), salzburg 1981, s. 19-52, hier 
s. 44-46. Jakobs ‘de theologia mystica’ (entstehungszeit: 1451) ist – und das war auer nicht 
bekannt – als autograph in der hs. Weimar, herzogin anna amalia Bibl., Fol. 25, Bl. 49ra-
59ra überliefert, vgl. christoph FasBeNder, Von der Wiederkehr der seelen Verstorbener. 
untersuchungen zur Überlieferung und Rezeption eines erfolgstextes Jakobs von Paradies 
(Jenaer germanistische Forschungen, n.F. 12), heidelberg 2001, s. 22.

107 Vgl. die hinweise bei nemes, 2010 [anm. 5], s. 394f. Zu Johannes hagen siehe zuletzt 
Metzger [anm. 47] und Matthias eifler, Ut non solum mihi, sed aliis prodesset mea lectio. 
autographe und unika des erfurter Kartäusers Johannes hagen in einer Weimarer handschrift, 
in: das Mittelalter 14 (2009), s. 70-87.
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Mechthild-hs.108 den sich auf diese art konstituierenden text-Raum gälte es in 
einer ‘dichten Beschreibung’ zu vermessen, um jener besonderen historischen 
Konstellation in der erfurter Kartause auf die spur zu kommen, die eine in dieser 
Form bislang singuläre Mechthild-Rezeption ermöglicht und die sich in diese 
gewissermaßen auch eingeschrieben hat.109 um das besondere Profil der erfurter 
Mechthild-Rezeption aufzuzeigen, würde es sich empfehlen, die etwa gleichzeitige 
Mechthild-Überlieferung in der Basler Kartause kontrastiv heran zuziehen.110 eine 
solche untersuchung könnte nicht nur zur Profilierung der Mechthild-Rezeption in 
der erfurter Kartause beitragen, sondern auch unsere noch lückenhafte Kenntnisse 
in Bezug auf die Rolle und Bedeutung der (heute vielfach als mystisch definierten) 
Visions- und Offenbarungsliteratur bei den Kartäusern bereichern.111

 anders als bei den Zisterzienserinnen von st. agnes (vgl. Zitat am anfang 
dieses Beitrags) war Mechthilds Buch bei den Kartäusern aus erfurt nicht primär 
ein Objekt der Verehrung, das in einem “schatzkasten” verschlossen nur ange-
schaut und bewundert werden kann, sondern ein Objekt der aneignung, das (ganz 
im sinne der anfangs mitgeteilten, von den agnetenschwestern nicht beachteten 
direktiven ihrer ehemaligen Äbtissin Jutta) den leser berühren und ihn innerlich 
bewegen soll.112 Berührt-Werden ist aber nur möglich, wenn man das Buch in 

108 Zur ausdehnung des Überlieferungszusammenhanges von der (kodexbezogenen) Mitüber-
lieferung auf den Bibliothekszusammenhang siehe BerNhard schNell, Zur Bedeutung der 
Bibliotheksgeschichte für eine Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte, in: Überlieferungs-
geschichtliche Prosaforschung. Beiträge der Würzburger Forschergruppe zur Methode und 
auswertung, hg. von Kurt Ruh (texte und textgeschichte 19), tübingen 1985, s. 221-230, 
und Freimut löser, im dialog mit handschriften. ‘handschriftenphilologie’ am Beispiel 
der laienbrüderbibliothek in Melk. Mit einer einführung von P. Gottfried GlassNer, OsB, 
in: die Präsenz des Mittelalters in seinen handschriften. ergebnisse der Berliner tagung 
in der staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, 6.-8. april 2000, hg. von haNs-
JocheN schiewer und Karl stackmaNN, tübingen 2002, s. 177-208. Vgl. ferner Balázs J. 
nemes, Re-skript und Re-text – Wertlos und entstellt? Oder: Über die guten seiten einer 
‘schlechten’ eckhart-handschrift (ein Fundbericht), in: ZfdPh 131 (2012), s. 73-102.

109 solche epistemologischen Ordnungs- und Verortungsverfahren sollen in dem unter leitung 
von Burkhard haseBriNk stehenden Freiburger dFG-Projekt “abschreiben – umschreiben – 
einschreiben. Praktiken der dekomposition und Rekomposition in der volkssprachigen 
Mystikrezeption des 14. und 15. Jahrhunderts” paradigmatisch anhand der Rezeption der 
Predigten Meister eckharts an ausgewählten Knotenpunkten der Überlieferung (so auch in 
der Kartause erfurt) aufgezeigt werden.

110 Zur Mechthild-Überlieferung in der Basler Kartause siehe den Überblick bei nemes, 2010 
[anm. 5], s. 105-112, 336f.

111 siehe dazu außer der bislang genannten literatur etwa folgende Publikationen: Marc-aeilko 
aris, hildegard bei den Kartäusern. Beobachtungen zur handschriftlichen Überlieferung 
der Werke hildegards von Bingen im spätmittelalter (Mitteilungen und Verzeichnisse aus 
der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars zu trier 13), trier 1999; KirsteN M. 
christeNseN, Mapping Mysticism onto confessional cologne, in: topographies of the early 
Modern city, hg. von arthur Groos u.a. (transatlantische studien zu Mittelalter und Früher 
neuzeit 3), Göttingen 2008, s. 119-137.

112 Zu diesem Rezeptionsmodus siehe Balázs J. nemes, der involvierte leser. immersive 
lektürepraktiken in der spätmittelalterlichen Mystikrezeption, in: Zeitschrift für literatur-
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die hand nimmt und darin liest. im kartäusischen Kontext manifestiert sich eine 
solche lektüre in hss. wie die oben genannten Kodizes Ms. theol. lat. oct. 89 
und Q 51, die die lesefrüchte des schreibers dokumentieren und Zeugnis für 
einen Prozess der textaneignung ablegen.113 dass dies nicht auf Kosten einer im 
textkritischen sinn verstandenen authentizität geht, belegen die in diesen und 
anderen Mechthild-hss. der erfurter Kartause bezeugten Versuche, den Wortlaut 
der lat. Übersetzung dem allem anschein nach als Original angesehenen dt. text 
anzunähern. trotz einer sehr pragmatischen einstellung dem text gegenüber, 
die ihn zur Fundgrube für verschiedene leseinteressen werden lässt (in Q 51 
interessieren den exzerptor auch die ausführungen Mechthilds über die Jen-
seitsorte), büßt das ‘Fließende licht’ von seiner aura in der Kartause erfurt 
offenbar nichts ein. doch richtet sich der fromme Blick anders als bei Gertruds 
von le Fort Zisterzienserinnen nicht auf den “material text”, die hand-schrift in 
ihrer Materialität, sondern auf den “semiotic text”,114 die schrift jenseits ihrer 
kontingenten Realisation in der hand-schrift.115 allem anschein nach birgt der 
“schatzkasten” der erfurter Kartäuser nicht den Kodex, sondern den text.

dr. Balázs J. nemes, albert-ludwigs-universität Freiburg, deutsches seminar – Germanistische 
Mediävistik, Platz der universität 3, d–79098 Freiburg i.Br.
e-Mail: balazs.jozsef.nemes@germanistik.uni-freiburg.de

wissenschaft und linguistik 42:167 (2012) [immersion im Mittelalter, hg. von hartmut 
Bleumer unter Mitarbeit von susaNNe kaplaN], s. 38-62.

113 dieser Vorgang wird vom Bibliothekar Jakob Volradi im Zusammenhang der charakterisierung 
der arbeitsweise des bereits erwähnten erfurter Kartäusers Johannes hagen als inkorpo-
ration bezeichnet, vgl. Zitat bei eifler [anm. 107], s. 74, anm. 24. Gut dokumentiert ist 
dieses Verfahren vor allem anhand der schriftpraktiken der devotio moderna, vgl. Nikolaus 
stauBach, Von der persönlichen erfahrung zur Gemeinschaftsliteratur. entstehungs- und 
Rezeptionsbedingungen geistlicher Reformtexte im spätmittelalter, in: Ons geestelijk erf 68 
(1994), s. 200-227, und ders., text als Prozeß. Zur Pragmatik des schreibens und lesens in 
der devotio moderna, in: Pragmatische dimensionen mittelalterlicher schriftkultur, hg. von 
christel meier u.a. (Münstersche Mittelalter-studien 79), München 2002, s. 251-276.

114 Zu den verwendeten Begriffen siehe Peter l. shilliNgsBurg, Resisting texts. authority and 
submission in constructions of Meaning, ann arbor 1997, s. 71f.

115 dies hängt aller Wahrscheinlichkeit nach mit der berühmten kartäusischen textkritik zu-
sammen, die stanisław RyBaNdt zufolge auch eine der Gründe dafür ist, dass so wenig 
auf Repräsentation angelegte hss. aus kartäusischer eigenproduktion bekannt sind, vgl. 
die Buchkunst der Kartäuser, in: Bücher, Bibliotheken und schriftkultur der Kartäuser 
[anm. 100], s. 195-197. Vgl. auch WolfgaNg schmitz, die Kartäuser und das Buch. an-
merkungen zu den consuetudines, in: Bibliothek und Wissenschaft 28 (1995), s. 95-110, 
hier s. 101, 104. – hier sei darauf hingewiesen, dass die vermutlich älteste abschrift eines 
der wichtigsten kartäusischer handbücher über das emendieren von texten, d.i. Oswalds de 
corda († 1434) ‘Opus pacis’ (siehe dazu Mary a. Rouse und Richard h. Rouse, correction 
and emendation of texts in the fifteenth century and the autograph of the Opus pacis by 
“Oswaldus anglicus”, in: scire litteras. Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben, 
hg. von sigrid Krämer u.a., München 1988, s. 333-346), sich ausgerechnet in einer hs. der 
erfurter Kartause erhalten hat, vgl. eifler [anm. 107], s. 71.
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