
'Admonter Passionsspiel' - Adolf von Essen 66
1 6 4

rt  2uS der
lraefat io

Jb.  34'L7773) ,

nes zum

Jugend-
? 4 5 - { n .' " , )
,iinchen,
in Con-
.., (BHL
cod. 80,

n schon
t ist die
r  H s . 8 0
Udalrici

rrischen
Grund-
:rfaí3ten
n Quel-
nmlung
erung.
; te l ler  u.
.  Afra in
= n  1 9 1 6 ;
Ulr ich u.
q  A l h e r t
r r t  a  r r v e r !

(QF 3e),
Gr,trH

rd von
berlie-
es Ad-
:nlose,
e Ad-
:hterin
: in Er-
Prosa-
tschen
Docta
n mflt.
>dlieb'
n Lie-

iusdarn
saeculo
: i n  Ad-

OHrY

65

'Admonter PassionssPiel'

Texte: Unrerscheidung der 5 e-Laute durch ein strenges

sraphisches System, konsequente Bezeichnung der

Ëntrundung. Die Hs. di.irfte die getreue Abschrift eines

Originals bilden, das ihr zeitl ich und ràumlich nahe-

zurticken ist.

Ausgabe .  K .K .  Po lu t ru ,  Das  A .  P ' ,  I :  Tex t ,  Fak -

s imi le,  1 '972; I l :  Unters.  ( im Druck) '

Der Inhalt reicht vom Abendmahl bis

zur Himmelfahrt. Die Handlung, straff und
zielgerichtet aufgebaut, folgt den - selb-
stándig zusammengearbeiteten - Evange-
Iien, doch bleiben die Traditionen sowohl
der Liturgie (háufige lat. Texte mit Noten)
als auch der Spiele (bei Ausschaltung alles
Grobianischen) stets wirksam.

Das Osterspiel enthált eine vollstàndige
lateinische Osterfeier, wie sie fiir den deut-
schen Raum bisher erschlossen wurde (H.
DE BooR, Die Textgeschichte der lateini-
schen Osterfeier [Hermaea NF 22], 1967),
aber nicht belegbar war: eine auf dem
Typus iI mit Prosaelementen aufgebaute
Feier IiI, die jede hymnische Einlage (sogar
im einschlágigen dt. Text) vermeidet.

Das Spiel war zweifellos fiir die Auf-
filhirung bestimmt. Das beweisen die aus-
fiihrlichen Anweisungen. Sie behalten die
Biihnenverháltnisse genau im Auge: zu
Representierung des Erpidens Schiessn die
Schizn ab (2.1.090ab), und bewáltigen
drarrraturgisch geschickt das Geschehen:
Maria Magdalen a sicht gar ëben Jn das
grab hinein. die weill wiert der Herr uer-
khlaidt (2. t34Bab\.

'A.P' ist eines jener spáteren Reform-
spiele wie das --+'Berliner (Rheinische)
Osterspiel ' und diesem vergleichbar: eine
eigenstándige Neubildung iiberlieferten G u-
tes. Prágend ist die gliickliche Vereinigung
v.on liturgisch-bibliÀchem und anschauli-
chem Charakter. In der Gestaltung zeigen
sich ein lebhafter Sinn ftir das Theatra-
lische und der Wille zv kiinstlerischer
Durchformr-rng im einzelnen wie im ganzen.

Li  ter  a tu r .  K.  K.  Poluuu.  Tradi t ion u.  Redukt ion.
ZfdPh 94 (I975\ Sonderhefr S.7I-107; ders., Unters.
( s .  o .  u .  'Ausgabe ' ) .

Kenr KoNneo PoLuuu

'Admonter Versifikation des Robert von
St. Remi' -+ Metellus von Tegernsee

Adolf von Essen

I. L e b e n. Quellen seiner Biographie sind neben den

Archivalien des Kartáuserordens vor allem die bio-
graph. 'Exempel' in den lat. \íerken seines Schiilers
* Dominikus von Preuí3en.

Die Archivalien bezeichnen ihn genauer
als Adolphus de Assindia (11439), d.h. er
stammt aus dem Herrschaftsgebiet des
fi.irstlichen Damenstiftes Essen/Ruhr ; dort
wurde er in einer adligen Familie um L372
geboren, wahrscheinlich in dem um die

Jh.wende aussterbenden Drostengeschlecht
von Altendorf (uan OldendorP). Nur diirf-
tig sind die Angaben iiber Familie, Jugend
und Vorbildung: Er mu8 schon friih an den
Hof des Herzogs \flilhelm von Berg ge-
kommen sein; als er um 1398 in die Trierer
Kartause St.Alban eintrat, hatte er zu-
mindest den akademischen Titel eines
Bacc. in art. erlangt (nach H. KeussEN,
Die Kólner Univ.-Matrikel, 1928, war er
Lic. theoL ). Vermutlich durch die bergische
Herzogin Anna von Bayern, einer Schwester
des Kónigs Ruprecht von der Pfalz, kam
A. v. E. schon bald an den Hof des Herzogs
Karl II. von Lothringen; der lothring.
Herzogin Margarete von Bayern, einer
Tochter des Kónigs Ruprecht, iiberreichte
er um L400 zwei deutsche Schriften; mit
ihnen fiihrte er sie in seine biblische Bet-
und Lebeweise ein, der er in der Gedanken-
welt des Minnedienstes den Namen 'Rosa-

rium' (Rosenkranz) gegeben hatte. Hieraus
entwickelte sich in der Folge der heutige
'Rosenkranz'.

A. v. E. leitete von 1.409 bis 1415 als
Prior die Trierer Kartause St. Alban und von
L415 bis \421 als L.Rektor die Kartause
Marienflo8 (Riuulus Mariae, moselauf-
wárts bei Sierck-les-Bains), die der Herzog
1,414 gegri. indet hatte; danach war A.v.E.
bis zu seinem Tod am 4.6.1439 Vikar von
St. Alban (mit Ausnahme seines Aufent-
haltes in der Ltitticher Kartause 1434-37\.
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In dieser Zeit nach dem KonstanzeÍ Konzil
wurde er einige Male zum Abt bedeutender
Benediktiner-Abteien gewáhlt ; obwohl Erz-
bischof Otto vonZregenhain zur Annahme
der \7ahl drángte, nahm A. v. E. diese nicht
an; als aber Johannes Rode, der ihm nahe-
stand, der Abtei St. Matthias in Trier vorge-
setzt und mit der Visitation der westdeut-
schen Klóster beauftragt wurde, bat ihn
dieser sogleich um persónliche Unterstiit-
zung in der Reform; A.v.E. sagte zu. Die
iiber Erwarten hohe Zahl der benediktini-
schen Abschriften und Verarbeitungen der
Trierer Rosenkranz-Clausulae zeigt die
Art und Wirkung seiner Mitarbeit. Durch
den 'Rosenkranz' erschlo8 er im privaten
Gespràch Einzelnen den persónlichen Zu-

AEng zum Evangelium und zur Nachfolge
Lnrlstl.

II. lWerk. L: 'Unser 
Jungfrauwen Mariae

Rosengertlin' ist eine 'hófische' Anleitung
zum Rosenkranzbeten: Das Ave, Maria und
der Gekreuzigte werden mit einer Rose ver-
glichen, wobei im Bild der 'Minne' versucht
wird, das Mysterium der Inkarnation als
Hintergrund jeder Einzelheit der Hl. Schrift
bewu8t zu machen. - Verfa8t um 1400 fi.ir
die lothring. Herzogin, ist das 'Rosen-

gertlin' in drei Abschriften einer Trierer
Vorlage i.iberliefert, die aus den hinter-
lassenen Papieren A.s v. E. so zusammen-
gestellt war, daB in den urspriinglichen
Text u. a. 8 Gliederungen von Ansprachen
Adolfs eingefi.igt sind:

Kóln,  Hist .  Arch. ,  GB f  .47,69' -83' ,  abgeschr.  um
1460 von einem Halberstádter Studenten f. d. Kólner
Biirger H ans Meng er ; Mainz, StB, cod. 322, 33" -'LlZ',

Abschr. d. Mainzer Kartause vor 7454 (danach ge-

druckt bei KI-tNxHnMMER, S. 131-161) ; Niirnberg, StB,
Cent.  VI  58,293'112".

2. Ein dt. 'Leben 
Jesu' (verfa8t zusammen

mit dem 'Rosengertlin' um 1,400, bisher
nicht identifiziert; wahrscheinl. enthalten
in Essen, Dom-Arch. Ms.3, 1,40'-223",
Abschr. eines Essener Beginenhofes.

3. 'Vita Margarethae, Ducissae Lotha-
r ingiae'  (1.Tei l  kurz nach " l .42I ,2.Tei l  um
1434 verfa8t. Text abschriftl. erhalten in
den'Farragines' der Gebriider Gelenius [um
1630-561, t.XIV, p.389-423, Hist.Arch.
d. Stadt Kóln, veróffentlicht v. Kt-tNx-
HAMMER, S.117-130).

4.'Zw anzig-Exempel-Schrift', eine volks.
tiimliche deutschsprachige Anleitung zurn '

Beten des Rosenkranzes, entstande., a*, 
'

1,420 u. t430, erhalten in Kóln, Hist. Arch.,
GB f. 47,50'-59u. Sie wurde áhnlich wie das l'Rosengertlin' aus den hinterlassenen Papie.
ren zusammengestellt. Ausgabe: Kr-rNr.
HAMMER, 5.172-191.

5. Bericht iiber die Gebetstibungen und
Begnadigungen eines Benediktiners, ver-
mutlich aus Gorze; bisher nicht identifi-
ziert, verfa8t kurz nach 1421.; der Umfans
betràgt - nach Gelenius - das Fiinffachi
der 'Vita Margarethae', s. KrtNrHRvrMER,
s.s f .

6. 'De Commendatione Rosarii ' , lat.,
Kurzfassung des 'Rosengertlin', verfa8t um ,
1.434 ,iiberliefert in Trier, StB, cod. 622/ l5 54, .
301'-305' (um 1455 aus der Benediktiner-
Abtei St. Maria ad Martyres/Trier) ; Aus- l

gabe: KuNxHRr,tMER, 5.1,62-171,. ,
7. 'Rosarium Patris Adolphi', entstanden ;

um 1.434, erhalten in dt. u. lat. Fassung, l

Text bei Krri.xHAMMER, 5.205-220 nach
Mainz,StB, cod. 300,37'-48n, und S.241 bis
246 nach Kóln, Hist. Arch., W 4" 119.
L1.9"-1.2r',. ,

8. Ansprachen A.s (Gliederungen), ge-
halten am Lothring. Hof zw. 14L5-20,,in
der Trierer Kartause 1,438-39: s. o. l. 'Ro-

sengertlin'. I
Li teratur .  P.  Mooesrus LevoecrnR OCarr ,  '

Historia antiquae et nováe Cartusiae sancti Albani, I

1765 (3 Exemplare: Trier, StB, cod. 1665/354 u. cod.
1.666/353, Metz, StB. Ms.1.222; 

'feil 
i iber d. 12. Prior

'Ad. de Assindia'gedruckt I(uxrHnuuen, S. 404-411); .

Tn.  Essrn OP, Bei t rag z.  Gesch.  d.  Rosenkranzes, '
Katholik 28Íf. (1897tr); ders., Uber d. allmàhl. Ein-
fi ihrung d. jetzt beim Rosenkranz iiblichen Betrach'
tungspunkte, Katholik 30tr. (1899-7906); H. RIrs, ,

NDB I86f . ;  K.J.  KrtNrcunul ten SJ,  A.  v.  E.  u.  seine
'Werke. 

D. Rosenkranz in d. geschichtl. Situation seiner '

Entstehung u. in seinem bleibenden Anliegen (Frank',

furter Theologische Stud. l3), 1972. i.

Kanr J. Krn'rruAMMER

'Adolf von Nassau' -+'schlacht bei Góll'
heim und verwandte Denkmáler'

Adolf von Wien
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