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Wunder und Wunderberichte stehen der-
zeit ganz im Zentrum eines kulturgeschicht-
lich ausgerichteten Interesses an Frömmigkeit
und religiösen Vorstellungswelten. In dieses
Forschungsfeld reiht sich auch die Disserta-
tion von Uta Kleine ein, die an der Fernuni-
versität Hagen entstanden ist. Das Besonde-
re an Kleines Arbeit ist, dass sie der sozia-
len Praxis von Wunderkulten verbindet mit
überlieferungsgeschichtlichen und die Un-
tersuchung schriftlichkeitstheoretischen Fra-
gestellungen. Anhand der hochmittelalter-
lichen Wundersammlungen aus der Erzdi-
özese Köln fragt sie nach den Beziehun-
gen zwischen «dem sozialen Handlungsfeld
(gesta), dem mündlichen Ausdrucksfeld (fa-
ma) und dem schriftlichen Gebrauchsfeld
(scripta)» (16). In der Oralität sieht sie die
«handlungs- und überlieferungslogische Ver-
bindung» (14) zwischen der Kultpraxis und
ihrem schriftlich-literarischen Niederschlag
im Kultbuch. Im Zentrum ihres Ansatzes
steht die These, dass es das Wunder als «so-
ziale Tatsache» (2) ernst zu nehmen gilt; das
Herbeiziehen von medizinischen und psycho-
logisierenden Deutungen, mit denen das be-
richtete Wundergeschehen auf «natürliche»
Weise erklärt werden soll, erübrigt sich auf
diese Weise.

In der Einleitung erarbeitet und begrün-
det die Autorin ihren eigenen originellen For-
schungsansatz auf der Grundlage eines kon-
zisen Überblicks über aktuelle Themen und
Tendenzen der Mediävistik. Souverän veror-
tet sie ihre Arbeit zwischen klassischer Sozi-
algeschichte, historischer Anthropologie und
moderner Schriftlichkeitsforschung. Die fun-
dierten Kenntnisse der Autorin widerspiegeln
sich in einem beeindruckenden Anmerkungs-
apparat, der den Horizont weit über die Wun-
derforschung hinaus öffnet. Umso bedauer-
licher ist es, dass sich hier diverse falsche

Seiten- und Jahresangaben eingeschlichen ha-
ben, wie das Buch überhaupt eine sorgfältige-
re Schlussredaktion verdient hätte. Diese klei-
neren formalen Mängel tun der inhaltlichen
Qualität der Studie jedoch keinen Abbruch.

Es folgen sechs Einzelstudien, in denen an-
hand von quellennahen Fallbeispielen unter-
schiedliche Aspekte rund um das Wunderge-
schehen erörtert werden. Dieser Teil besticht
neben der geschickten Verknüpfung aktuel-
ler Fragestellungen mit dem lokalen Quel-
lenmaterial besonders durch seine Methoden-
vielfalt: Zur Überprüfung bekannter Voran-
nahmen der Mirakelforschung greift Kleine
etwa zur innovativen semantischen Analy-
se von Begriffsfeldern der menschlichen Sin-
neswahrnehmungen, zur mittlerweile «klas-
sischen» sozialgeschichtlichen Erfassung der
Wunderprotagonisten oder zur traditionellen
besitzgeschichtlichen Methode, um allfällige
Zusammenhänge zwischen Wunderkult und
Klosterbesitz plausibel zu machen. Besonders
hervorgehoben wird die Tatsache, dass post-
mortale Wunder- bzw. Heiligenkulte ihren
Ausgang häufig bei Totenmemoria und Trau-
erritualen haben.

Entgegen einer pauschalen Grundannah-
me der bisherigen Forschung sieht Kleine
die Funktion der lateinischen Wunderberich-
te weniger in der Kultpropaganda als im
«Bereich der monastischen Erinnerungskul-
tur» (254). Auch der wirtschaftliche Nutzen
von Wunderkulten sei für ein Kloster ange-
sichts relativ hoher Ausgaben für die litur-
gische Infrastruktur und nur geringer, un-
regelmässiger Einnahmemöglichkeiten nicht
allzu hoch zu veranschlagen; vernachlässigt
wird bei dieser originellen Interpretation al-
lerdings der Zuwachs an symbolischem Ka-
pital. Stattdessen betont Kleine die «weitge-
hende Kongruenz zwischen kirchlichen In-
teressen und weltlicher Frömmigkeitspraxis»
(270). Denn im Wunderkult würden, so Klei-
ne, die neuen Strömungen einer hochmittel-
alterlichen Laienfrömmigkeitsbewegung mit
den religiösen und herrschaftlichen Ausbau-
bestrebungen seitens der Kirche verbunden.
Durch die Teilhabe am Wundergeschehen
in Prozessionen und speziellen Feiertagsri-
tualen sei die Bewohnerschaft der klöster-
lichen Herrschaftsgebiete einerseits in die
liturgisch-religiöse Praxis, andererseits aber
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auch «in das herrschaftliche und institutio-
nelle Gefüge» (185) stärker eingebunden wor-
den. Denn die Bittgänge zum Lokalheiligen
hatten durchaus den Charakter von Huldi-
gungsakten, zumal der Heilige im Verständ-
nis des hochmittelalterlichen Feudalsystems
als «Patron» im doppelten Wortsinn wahr-
genommen wurde: zum einen als kirchlicher
Schutzherr, zum anderen als eigentlicher Be-
sitzer der seiner Kirche gestifteten Güter und
Eigenleute.

Zum Schluss unterzieht Kleine ihre sechs
Fallbeispiele einem Vergleich, um «im Be-
sonderen das Allgemeine, in den lokalen Ei-
gentümlichkeiten die verbindende Logik des
Geschehens sichtbar zu machen» (322). Da-
bei sind gewisse Redundanzen unvermeid-
lich. Noch einmal erläutert die Autorin aus-
führlich, wie über die konkreten Wunderta-
ten («gesta») sich die Kunde von Mund zu
Mund verbreitete («fama») und letztlich ihren
schriftlichen Niederschlag fand («scripta»).
Dieser Prozess darf allerdings nicht als linea-
re Entwicklung von (volkstümlicher) Münd-
lichkeit zu (geistlich-gelehrter) Schriftlichkeit
missverstanden werden; schon vor dem Ver-
schriftungsprozess kam es zu umfangreichen
gegenseitigen Beeinflussungen zwischen Lai-
en und Klerus.

Die Zusammenhänge zwischen Wunder-
kulten und Herrschaftsausbau, die Kleine in
ihrer originellen Neuinterpretation der rheini-
schen Mirakelsammlungen plausibel machen
kann, gilt es in der Wunderforschung künf-
tig vermehrt zu berücksichtigen. Ebenso hat
ihre Arbeit gezeigt, wie fruchtbar die Überle-
gungen aus der Schriftlichkeitsforschung, die
analytische Unterscheidung von Herstellung
(«making»), Gebrauch («using») und Aufbe-
wahrung («keeping») sowie die Beachtung
«pragmatischer» Dimensionen von Schrift-
lichkeit, auch auf die mittelalterliche Mirakel-
literatur angewendet werden können. Ohne
Einbettung der Schriftstücke in ihre konkre-
ten Entstehungs-, Gebrauchs-, und Überliefe-
rungszusammenhänge wird auch die Wun-
derforschung künftig nicht mehr auskom-
men.
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