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Vorbemerkung 

I I 

Die Bliraburg auf dem Bliraberg, eine m machtigen Bergsporn liber der Eder 
gegenliber von Fritzlar gelegen (Abb. 1)', gehort mit dem Christenberg bei 
Mlinchhausen' und der Amoneburg' (beide im Kr. Marburg-Biedenkopf) zur 
Gruppe franki scher GroBburgen, die in der Auseinandersetzung zwischen 
dem Frankischen Reich und den Sachsen eine wichtige Ro l1e spiehen 
(Abb. 2)'. So vermochten diese standi g besetzten Burgen in folge ihrer GroB
raumigke it groBere militarische Kontingente wahrend der Kriegszlige der 
karolingischen Epochc eine zeitlang aufzunehmen und in Gefahrenzeiten - wie 
774 fUr die Bliraburg belegt' - den Bewohnern des umliegenden Raumes hinter 
ihren starken M auern Schutz zu bieten. D ie Surgen hatten zenl ralonliche 
Aufgaben als polit ische und durch die Ausstattung mit Mutterkirchen allch als 
kirchliche Mittelpunkte sowie Funktionen als Vcrwaltungszentren des sich um 
die GroBburgen konzentrierenden Konigsgutes. 

Die Bliraburg nimmt gegenliber den beiden anderen franki schen Burganla
gen eine gewisse Sonderstellung ein. weil sic van Boni fatius im Jahr 74 1 oder 
742 zum Sitz e ines Hessenbistums bestimmt wurde tl

. Dem ncuen Bi stu m 
wurde van Bonifatius auch eine Diozese (parocilia) zugewiesen7, deren 
Sprengel al1erd ings nicht exakt angegeben wurde, da se ine GroBe vermutlich 
der weiteren Entwicklung des Bistums Uberlassen werden sollte. In einer 
Urkunde Karls d. Gr. von 775 wird der Bere ich des Hessenbi stu ms zwar immer 
noch nur allg. mit .,Austri a" bezeichnet, was aber aufgrund der GroBe seines 
Nachfolgers, des Fritzlarer Archidiakonats. zumilldest ganz Niederhessen ge
mei l1l haben wird!! . 

Wenig wissen wir auch vom erstell BUraburger Bi schof Witta. all Ber daB er 
Landsmann und enger M itarbeiter des Boni fatius gewesen ist und diesen als 
Teilnehmer auf wicht igen Synoden bei der Reform der franki schen Kirche 
unterstUtzt hat9

. Die Lage seines Domklosters wird ebenfalls nicht genannt. 
Al1erdings kommt damr das haufig angenommene Peterskloster in Fritzlar 
kaum in Frage, da es von Bonifatius nie allS seineI' privaten VerfUgungsgewalt 
entlassen wurdelO

. FUr die A lternative, die Lage des BU raburger Domklosters 
in der Burg selbst, sprechen al1erdings nur sehr spate Schriftq uel1en". 

Das Bisturn BUraburg hatte aber keinen langen Bestand. denn Boni fati us 
nutzte den frlihen Tod Wittas (vennut lich 746 oder 747), das Hessenbistum mit 
der M ainzer Diozese zu vereinigen, wahrscheinlich. um die M ission der fran
ki schen Grenzgebiete und der Sachsen selbst in die Hand nehmen zu konnen '~ . 
Immerhin behielt der Sprengel des ehemali gen Bistums als chorepiskopaler 
Bezirk unter einem Mainzer Chorbi schof mit Sitz in der Bliraburg noch bis 
zu m Tod des letzten Chorbi schofs Albuin im Jahr 786 e ine gewisse SelbsUin
digkeit I J 
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Die Kirche St. Brigida in der neueren bauhistorischen 
und archiiologischen Forschung 

Die sc hlichte Bergkirehe auf dem Gipfel des BUraberges (Abb. 3) hat se it 
dem Nachweis ihres karolingischen Grundrisses durch die Ausgrabungen Jo
seph Vonderaus in den lahren 192611 927 (verOffentlicht 1934)" bi s heute das 
Interesse von Hi storikern, Archaologen und Kunsthi storikern auf sich gezo
gen: u. a. wurdc das recht sehene Patroziniulll seit der These des Ausgrabers, 
daB die Kirche e ine iroschotti sche Grundung sei'\ Ausgangspunkt fUr viele 
Forseher. Kirchenbauten vom Typ der Brigidenkirche der iroschottischen Mi s
sion auf dem Kontinent zuzuwei sen 'o. Jedoch wurde auch au s dem gleichen 
G rundriB auf angelsiic hsische Bautraditio n geschlossen '7 Neuerdings wurde 
die Bliraburgkirchc exemplari sch fur die sakrale Herrschaftreprtisentation in 
friihkarolingi schen Rcichsburgen in Anspruch genommen l 8

. Da die Kirche 
nach Meinllllg der ti lteren Forschung sicher in die Zeit vor 74 11742 datiert 
werden kann l9

, wurde s ie Zll e inem Eckstein in der Chronologie der friih 
karolingischen Ki rchenarchiteklur und wm Protolyp von Entwieklungen in 
der Hochromanik1('. FUr manche ist sie sogar "die alteste nachzuwei sende 
(Kirche) auBerhalb des Limes" " . 

Da an den Grabungen Vonderaus von verschiedenen Seiten Kritik geiibt 
wurde, nahmen wi r in den Jahren 196917022 llnd 199613 auch Kontrollunter
suchungen im Bereich der Brigidenkirche vor. die. wenn auch nur in r~iumlich 
begrenzten Umfange rnog lich. teilweise ne lie oder erganzende Ergebnisse 
liefe rten. Uber sie soli im folgenden berichtet werden. 

Die Schriftzeugnisse wr Kirche und zurn Kloster SI. Brigida 

Die Kirche auf dem Bliraberg wird 11 89 erstmals erwahnt"- Sie ist der 
irise hen Landeshe iligen Bri gida geweiht ( 1289: il/ hO/lOre Sal/ctae Birgidae 
Virgil/is) (Abb. 4)" . 

Von ei nem Klosler auf dem BUraberg ist wm erslen Mal in der um 1340 im 
Petersstift Fritzlar verfal3ten jiingeren Translatio S. Wigberti die Rede: (Boni
fatius) coellobillmqlle jra trlll11 ill Bllrbllrg ad loctlm trallsversalem prope 
Edmm. clli Ilomell gelllili Germanorllm lingwa Frideslat; tral1sru!it (Bonifa
tius hat auch das Kloster der BrUder in der BUrabllrg in den jenseits der Eder 
gelegenen Ort mit dem deutschen Namen Fritzlar verlegtf 6. 

In Schriftqlle llen des 16. und 17. lahrhllnderts werden auch Namen angeb
licher Abte auf dem BUraberg Uberliefert". Ersler Abt sei del' HI. Humbert 
gewcsen. Ihm sollen auf Anordnung des Bonifatius Witta, der spaterc e inzige 
Bi schof des Bistums BUraburg, und danach der Fritzlarer Moneh Megingot, 
der spiitere zwe ite Bi schof von WUrzburg (753-768), als Abte gefolgt sein . 
Humbert (als Abt) und Wina (al s Bisehof) si nd auch abgebildet auf einem 
spatgotischen Korporalienkasten mit den Re liquien der Fritzlarer Peterskirche 
(um 1470) (Abb. 5). 

Wina ist durch zeitgenossische Quellen als hi stori sche Personliehkeit gesi
eher!. Das dUrfte aueh fUr den HI. Humbert geiten. denn im groBen Reliquia
rium . das heute an der West wand des sudlichen Seitenschiffes im Fritzlarer 
Dom aufgeste llt is!. befindet sich eine Schade lreliquie mit dem Echtheits
zert ifikat caput S. HUlI1beni prioris il/ mOl/te Buru 2K• 



Abb. I: Ocr BUrabcrg bci Fritzlar-Ungedanken !nit der Kirchc SI. Brigida von SLidosten. Die 8 ha groBe Inncnl1iche del" karolingischen Biiraburg ist 
nahezu idenlisch mil den hellen Wiesen-und Ackerl1Uchen uuf dcm FOlo. (Aufnahllle H. HeinteliFritzlar.l1969.) 
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Abb. 3: Die Kirche SI. Brigida auf 
dem Blirabcrg von Westen (oben) 
(Aufnahme H. Busch ]Frilzlar]) und 
von Slidosten (unten) (Aufnahme N. 
Wand). 
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Abb. 4: Die HI . Brigida in ftirstlicher Kleidung mit Kuhkopfim Arm nuf dem Wolfskehler Altar 
(vor 1494) (rechts von Maria mit dcm Kind aLII' del" Mondsichcl). (Aufnahme Hessisches 
Landcsmuscull1 Darmstadt.) 
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In def lokalen Tradition. wie sie e twa Pfarref Hermann Geismar von 
BUraberg 161 3 (v icarius perpeluus ill f1Io llle BlIerbeq.:k) Uberliefe n 2

'J , 

wurden der HI. Humbert und Bischof Witta in de l' Bri gidenkirche auf de m 
BUraberg begraben. Dem Buraberger Kloster wird von Ge ismar und anderen 
Biiraberger Pfarrern auch ein hoheres A lte r al s das des Peterskl as ters in Fritzlar 
(bekanntlich 723 oder 724 van Ba nifatius i111 Anschlu B an die Fli llung der 
Donareiche gegrundet) zuerkannt. so daB die Kirche auf dem Buraberg DOClrix 
gelltiuf1I et primitiva Eccle~iia ill Hassia gewesen se iJu. 

A ls Be leg verweist GeisOlar in se ine m aben zitienen Schre iben auf ver
schiedene BeweisstUcke. die e r aber le ider nic ht aufftihrl. VerOlu tlich dUrfte 
dabei auch die a ls bekannt vorauszusetzende Humbcn -Reliquie ge mei nt se in . 
da das Schreiben an Dechant und Kapite l des Petersstiftes gerichtet ist. Viel
le icht nahm Geismar aber auch Bezug aut' die Prozession, die. vam Petersst ift 
organisiert , jahrlich Uber den ahen, in Fritzlar beginnenden Prozessio nsweg 
auf den Biiraberg ruhrte und das Gedachtni s an d ie - nach Ansicht de r Biira
berger Pfarrer - .,Urki rche Hessens" wachhalten sollte·11

• 

17 17, also e in l ahrhundert nach Geismars Schre iben. erschicn d ie e rste 
historische Untersuchung Uber den BUraberg.l2 . Darin geht der Verfasser allch 
auf die Frage nach der Ex istenz eines Klosters aut' dem BUraberg ci n. d ie e r. da 
er noch bauliche Reste des ehcOlaligen Klosters zu erkcnnen g laubl (videlHr 
sacellum lin Burbachl. cuius rudera adlwc hodie ClII lI Ilomine ex/ali I). positi v 
entscheidet. 

Es ist a llerdings nicht zu leugnen. daB der weite zeitliche Abstand a ller 
d ieser Nachrichten van dem Zeitpunkt. Uber den sie berichten. ihnen zunachst 
nur e inen geringen Quellenwen geben . Aber selbs t H. Wunder. dem wir die 
e indringliche textkritische Untersuchung de l' Transla tio S. Wigbert i und den 
Nachweis a ls spatmitte lalte rl iche hag iograph ische Fal schung verdanken. 
schlieBt das Vorhandensein e ines Klosters '-l llf deOl BUraberg Olit de l' Uberlie
fe rten Abtreihe nicht grundsatzlich aus, vorausgesetzt, es lieBen sich archliolo
gisch Reste karoling ischer Klosterbauten aui' de m Buraberg nachwe isenJ.I . 

Die Ergebnisse der archiiologischen Untersuchungen 
im Bereich der Brigidenkirche 

I. Di e Kirc he SI. Bri g id a 

Die Brig idenkirche steht ziemlich genau illl Zentrulll des mil e lwa 50 m 
Seitenllinge nahezu quadrati schen Gipfelpl ateaus des BUrabergcs. das in e twa 
der Hohenlinie 278 m li.N N fa lgt (Abb. 6). Die Kirche besetzte die beherr
schende Positio n innerhalb der Burganl age. denn van hier <I US konnte jeder 
Punkt der Befestigung ei ngesehen werden. Merkwurdig und zuniichst nicht 
c rklarlich ist alle rdings die Tatsache. daB der Kirchenbau e ine un iibliche 
Orientierung aufweist. namlich um 25° genordet ist, wofti r topographi sche 
G rUnde fUr d ie Erbauer nicht zwingend gewesen sein konnen. 

Nach den Ausgrabungen ist der a lte re Kirchenbau ei ne langgestreckte. 
e inschiftige Saalkirchc mit e inem im Lichten (iL) etwa 11 x 7 111 groBen Schi tl 
und e ineOl um Mauerstarke e in ziehenden. offenen und nahezll quadratischen 
Cha r van i. L 5,20 x 4 ,60 m" (Abb. 7). Den WcstabschluB bilde t e in ebenfalls 
um MauersUi.rke e inziehender. im Verband Illi t dem Schiff stehender Turm 
von 4,80 x 4, 15 m Innenflache. Die G rundlllauern sind a llgeme in fas t 
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I m stark. nur der TlIrm ist noch etwas starker fundamentiert. Der Erhaltungs
zustand der Mauern des ersten Kirchenballes ist untcrschied lich: wiihrcnd von 
den Schiffs- und Chonnauern nur wenige Ste inlagen (bi s 60 cm) erhalten sind , 
befindet sich der TUrin an seiner Westseite hinter seiner jUngeren Vcrblendung 
noch etwa 10 m hoch im ursprUnglichen Zustand. 

Vonderau hatte vor der ersten archaologischen Untersuchung des heutigen 
Kirchenbaues den Plattenbelag in der Kirche entfernen und den gesamten , 
etwa 50 cm starken Planierungsschutt bis auf den anstehenden Buntsandstein 
abtragen lassen35 . Er fand keine Hinwei se <tuf einen weiteren Kirchenbau aus 
Holz oder Stein innerhalb des Kirchenschiffes. Damit entfallt die h;iufig geiiu
Berte Annahme einer Holzpfosten-Kirche als Vorgangerin der karolingischen 
Steinkirche-'6 . Weiterhin steht nach Vonderaus und unseren Kontrollunter
suchungen fest. daB die heutige Kirche auf den steinernen Fundamenten der 
Ki rche der Burganlage steht, denn fUr eine weitere Kirche besteht wegen der 
geringen GraBe des Gipfe lplateaus. wie ausgefUhrt , kein Raum. 

Allerdings stieB Vonderau auf einen nicht zur Kirche gehorenden Rest eines 
Geb~iudes in der Nordostecke des Altarraumes·17

: Es handelte sich um ein etwa 
30 cm breites und 1,30 m langes, winkli g ve rl aufe ndes MauerstUck. mit hoher 
Wuhrscheinlichkeit die Schwellkonstruktion eines Profanbaues. der hier vor 
der Anlage der ersten Kirche errichtet worden war (s iehe Abb. 7). Deren Altar, 
ein Blockaltar, stand stets frei an der heutigen Stelle.'l! . 

Unmittelbar vor dem Chorraum wurden von Vonderau zwei nebeneinander
liegende. bi s 1. 10 m unter dem heutigen Plattenbelag eingetiefte Gr~iber ange
troffen. Sie waren die einzigen Bestattungen im Kirchenraum. Beide Grab
gruben waren aber nicht geostet, sondern folgten der Orientierung der Kirche. 
Dabei lag Grab I in exponiener Lage auf der Mittelachse der Kirche und dUrfle 
daher auch alter als dus sUdlichere Grab 2 sei nN Be ide Toten waren wohl 
- nach Sargnkigeln in Grab 2 zu urteilen - in Holzsargen beigesetzt worden. 

FUr die Dati erung der BUrabergkirche kann aus der Form des Grundrisses 
nur auf eine Errichtung in dem weiten Ze itraum zwischen dem 7. und dem 13. 
l ahrhunden geschlosse n werden'". Das Ubliche archaologische Hilfsmittel, die 
bei den Grabungen im Kirchenschiff und Altarraum geborgene. frUheste 
mittelalterliche Keram ik, kan n jedoch fUr die zeitliche Eingrenzung nicht 
herangezogen werden, da die Scherben aus ii.l teren Profangebuuden im Bereich 
des Gipfelpl ateaus stammen konnten. Aussagekraftiger sind da schon die 
Schriftzeugnisse, denn sie liefern mit der bonifatiani schen Bi stumsgrUndung 
(74 11742) zumindest e in Datum. an dem die Kirche errichtet gewesen sein 
muB. (Dies wurde auch in der hi sto ri schen Forschung bi slang nirgends bezwei
relr'I.) Allerdings milt aur, daB fUr den BUraberg - im Gegensatz zu den anderen 
hessischen WirkungssUitten des Bonifatius und seiner SchUler in Amaneburg, 
Fritzlar. Hersfeld und Fulda - der Bonifatiusbiograph Willibald von keiner von 
Bonifatius ausgehenden Kirchenbautati gkeit berichte!. Die Vermutung liegt 
daher nahe. daB die BUraburgkirche von anderer Seite erbaut worden isl. Dies 
schei nt si ch auch in dem llnterschiedlichen Kirchentypus widerzuspiegeln: 
denn der Biiraburger GrundriB als Saalbau mit eillgezogenem, viereck igem 
Altarhaus unterscheidet si ch deutlich von den Saalbauten mit Halbkreis
upsiden . wie sie fur a lle ergrabenen Kirchen im Wirkungsbereich des Bonifa
tills nachgewiesen wurden-'2. Sicher nicht zufallig findet dieser bauliche Unter
schied aueh bei den von Bonifatius gewahlten Kirchenpatrozinien (A ma ne-
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bllrg und Ohrdru f: SI. Michael, Frilzlar: SI. Peler und Fulda: SI. SalvalOr) seine 
Emsprechung im slarken. ja schroffen Gegensalz zum Buraberger Palrozinium 
SI. Brigida. 

Mil einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeil iSI daher davon auszugehen, 
daG Boni fatius, da fUr eine Bistumsgriindung in der Biiraburg eine angemessen 
grol3e, steinerne Kirche conditio sine q lla 11 0 11 gewesen ist, einen bereits 
beslehenden Kirchenbau zur Bischofskirche (Kathedrale) erhoben haben wird . 
Fur die Erbauungszeil von SI. Brigida bedeulel dies, daB sie vor dem erslen 
Auftrelen des Boni fat ius im Ederrallm - nach seinem Biographen Willibald 
zwischen 72 1 und 723-1) - von wem auch immer errichtet worden isl. Die 
Brigidenkirche wird also ZUnaChSI Burgkirche gewesen sein und hal wohl in 
ersler Li nie der geisllichen Versorgung der chri sllichen Bllrgbewohner gedient. 
Sic durfle deshalb bereils im Verlaufe der erslen Bauphase der Buraburg. also 
SpaleSlenS 70017 10, errichlel worden sein" . 

Die Buraburgkirche ziihlte flir diese frtihe Erbauungszeil mi1 23.50 m Lunge 
und 9 m Breile zu den groBlen Saalkirchen ihrer Zeir" . Durch ihren Westlurm 
hob sie sich obendrein deullich von den meislen Niederkirchen ab. Die von 
hislorischer Seile slereolyp wiederholte abwertende Beurteilung der MaBe der 
Brigidenkirche" iSI im Hinblick auf den fruhkarolingischen Ki rchenbau nichl 
halt bar. 

2. Dus Bapli slerium 
Bei der KJarung des OSlabschlusses der erslen Kirche slieB Vonderau oSllich 

des Chores der Brigidenkirche auf Baulichkeilen. die er als .. Taufbrunnen mil 
Ankleidezelle" interpretierte und mit der Bistumserrichtung in Verbindung 
brachte-l1 . Vonderaus Interpretation fand in der historischen und archiiologi
schen Forschung eine zustimmende Resonanz-lR. Das anderte sich. als unsere 
Nachunlersuchungen in den l ahren 1969 und 1970 die sog. Taufanlage als Teil 
v611ig zeitverschieden errichteter Profanbauten erwies, die auch unterschiedli 
chen Zwecken dienten49 . Auch diese Neuinterpretation des Vonderauschen 
Befundes wurde von der Forschung iibernommen5l1

. Sie erscheint mir nber 
heule in ihren Folgcrungen unvollslandig und auch leil weise korreklur
bediirflig zu sein . 

Wenden wir uns wniichsl noch einmal den Baubefunden w . Enlgegen 
Vonderaus Deulung iSI feslzuhalten, daB cs sich bei dessen "Ankleidezelle" urn 
den rechl sorgf.iltig gebaulen Kellerraum eines kleinen Holzgcbiiudes mil 
einschali gen Mortelmauern und vorgezogenern oSllichen Eingang handelt 
(Abb. 8). Der westliche AbschluB dieses Gcbaudes wurde bei der Errichtung 
des Chores der Brigidenkirche von dem Fundament der hier wegen ei nes 
Gelandeabfalls liefergreifenden OSlmauer uberbaul. Der "Taufbrunnen" Von
deraus ist eine trockengemauerte Z isterne mit einem oben leicht elliptischen 
Querschniu von 1,20 x I m. Die Tiefe belragl elwa 2 rn (Abb. 9). Die Nachun
lersuchung zeigle, daB die auBeren, sudlichen Randsleine der Zislerne vom 
Kellerraum uberlagert werden, was die Zislerne als das bislang ti ltesle Bauleil 
nuf dem Bergplateau ausweist. Im unteren Drittel fand Vonderau die Zisterne 
verpulZI. Der Boden war als glatlgeslrichener Morleleslrich gefesligl. Im 
oberen Steinkranz waren bereits bei der ersten Untersuchung einzelne Rand
sleine herausgebrochen. Erhalten und ill .villi war glticklicherwe ise jedoch der 
oSllichsle Bordslein : Wie die im Landesaml flir Denkrnalptlege. Abl. Bau-
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denkmalpflege, in Marburg abgelegte Originalzeiehnung Yonderaus ausweist , 
trug der Stein ein Benediktionskreuz, was fUr die Interpretation des Gesamt
befundes von entseheidender Bedeutung is!. (Obwohl der Stein dureh eine 
Beisetzung aus jiingster Zeit - wie sich bei deren Umbettung zeigte - herausge
brochen worden war, war er doch noch eindeutig zu identifiz ieren.) 

Der Stein (Abb. 10) ist aus jener eharakteristisehen Bliraberger Buntsand
steinformation (Soiling Folge/ Typ Trendelburger Sandstein), die bevorzugt in 
den Fundamentmauern der Kirche und - was besonders wichtig erscheint - in 
der Periode I der Befestigungsmauer verbaut worden ist". Der 33 cm hohe 
Stein zeigt auf seiner annahernd kreisf6rmigen Schauseite ein etwa 18 x 15 cm 
groBes, eingemeiBeltes Kreuz vom bekannten Frlihmittelaltertypus mit vier an 
ihren Enden verbreiterten und leicht eingezogenen Armen, von denen nur eines 
etwas langer ist, so daB das Querholz etwas oberhalb der halben Hohe des 
Kreuzes anstehtS2

. 

Dieser so ausgezeichnete Stein laBt an einer sakralen Nutzung der Zisterne 
als Piseina keinen Zweifel, allerdings - und damit abweiehend von Yonderaus 
Interpretation - erst in einer Zweitverwendung. Die Form der Pisc ina paBt 
hinsichtlich ihrer Breite und ihres Grundrisses durchaus in das im iibrigen 
reeht vielfiiltige Bild solcher frlihehri stliehen und merowingi sehen Tauf
becken53. Dies betrifft auch ihre Tiefe. die zwar seltener, aber nicht ungew6hn
Iich ist (so besitzt z. B. das merowingische Baptisterium SI. 10hann von 
Poitiers 2,40 m Tiefe bei 1, 10 m Breite)". 

Bedeutsam fUr die Funktion der Piseina ist die Lage des Taufbeekens zur 
Kirehe: Ausgrabungen frlihehristlieher Bapti sterien haben gezeigt, daB, sieht 
man von eigenstandigen Taufkirehen ab, die Piseinen stets auf der Mittelaehse 
der zugehbrigen Kirchen liegen und zwar entweder im Westen (wie z. B. in 
Boppard oder auf dem Hemmaberg bei Globasnitzl Karnten)" , oder im Osten 
(wie z. B. das urn 500 datierte Tautbeeken ostlich des heutigen Kolner Do
mes)" . Die Anlage auBerhalb der Kirehe findet ihre Begrlindung in ihrer 
Bestimmung fUr Erwaehsenentaufen: "Mit dem Aufhoren der Erwachsenen
tau fen und der Sitte des Untertauchens (lmmersionstaufe) wurde seit dem 8. 
lahrhundert auf den Bau von Baptisterien verzichtet und ein Taufstein in die 
Kirche gestellt"" . 

Ergeben sich aus der Konstruktion des Baptisteriums Schllisse auf die 
Baugeschichte der Brigidenkirche? Zunachst findet die deutlieh von der Ost
West-Achse abweichende Orientierung der Kirche hier ihre Erklarung: die 
Mittelachse der zu errichtenden Kirehe sollte wohl so durch die zuklinftig als 
Pi sci na vorgesehene Zisterne gelegt werden, daB das slidlich anschlieBende 
Gebaude erhalten und als sakraler Nebenraum des Bapti steriums fUr die Unter
weisung oder zum Umkleiden dienen konnte. Im tibrigen weist die gleichzeiti
ge Errichtung von Kirche und Baptisterium liber die Funktion der Brigiden
kirche als Burgkirehe hinaus auf ihre Aufgabe als Taufkirehe im Rahmen der 
christlichen Mission in dem - wie wir auch aus der Vita des Bonifatius wissen~8 
- urn 700 noch weitgehend heidnisehen hessischen Kernland hin. 

3. Das Kloster 
Die Brigidenkirche ist heute der Mittelpunkt eines wlirdigen, stillen Berg

friedhofs. Hier ist der traditionelle Bestattungsplatz der unter dem Berg liegen
den Dorfer Ungedanken und Rothelmshausen lange Zeit ausschlieBlich der 
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Abb. 5: Re liquienkasten aus Holz mit bemalter Leinwand der Pcterskirche in Fritzlar. Unten mit 
einer Darstcllung von Pcrsonlichkciten der BLiraberger Kirche: links del' HI. Humbert als Abt 
Llnd rechls Witla als Bischof von Bliraburg. 
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I 

Abb. 6: Kirchc und Friedhof SI. Brigida auf dem Blirabcrg von Si.iden (Aufnahme H. Heintel 
lFriu\arjI969). 
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Abb. 8: Fri.ihchristlicher Keller und Zisterne ostlich des Chores del' Ki rche St. Brigida auf dem 
Bliraberg (AlIsgrabung 1969) . 

• 

• 

• 

Abb. 9: Die Zisterne oSI1ich des Chores der Brigidenkirche bei def Ausgrabung 1969 van 
Nordweslen. 
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Abb. 11: SI. Brigida aur dem Buraberg. Nordostecke der Sakrislei mil vorspringendem Funda
ment des friihkarolingischcn Klosters Llnd MaLlerresl eines nach Ostcn angeschlossenen Gebau
des (Ausgmbung 1969). 

.-• 

Abb. 12: St. Brigida aut" dcm Buraberg. Die Sakristei von Weslen. errichtet auf dell1 Mauerwerk 
des f"rlihkarolingischcn Klosters. Im Vordergrund r. TUrschwcllc cincr Kloslerzelle (Ausgra
bung 1969). 
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Abb. 10: Stein mit Bcnedi ktion .. krI!U/ 
'on der Zistemc o .. tlich de .. C hore., der 
Brigidcnkirchc auf dcm Blirabcrg 
(OriginalgroBe 18 x 15 cm) (A uf .. icht ). 

Bcfunde au" den Grabungcn de., lahrcs 1996 an der Brigidcnkirchc : Da .. Fundament c inc r 
au.,gebrochcncn Klo.., tcrmauc r im Profil liber dcm Arbcit<,gcrUt (urHen. Abb. 13. 1). Frcigclegte 
bchaucnc Quader. die wohl uu .. dem aufgc hcnden Maucrwerk de .. Kl o .. tcr\ .. tammen werdcn 
(obc n. Abb. 13.2). 
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kalholi schen Bevolkerung. seil den 60er l ahren auch der evangelischen. Bi s 
zur Reformation hatle hier das gesamte, allch die Waldecki schen Dorfer 
Mandern. Wega, Braunau und Wenzigerode sowie das 2 km sUdli ch des 
BUrabergs gelegene. 1427 unlergegangene Dorf Hol zhe im um fasse nde 
GroBkirchspiel BUraberg seine TOlen beerdigl' ''- In jUngsler Zeil hal sich der 
Friedhof Uber das Plaleau hinaus in den Bereich des karolingischen Graberfel
des ausgedehnl"'. 

Die heule bis nahe an den Kirchenbau heranre ichenden Grabslallen haben 
bereits Vonderau bei seinen archaologischen Untersuchungen enge Grenzen 
geselzt. Immerhin hal er oSllich und nordlich der heuligen Sakrislei MauerzUge 
angelroffen, denen er allerdings keine wei lere Aufmerksamkeil schenkle. da er 
sie fUr Anbauten an die nach seiner Meinung spatromanische Sakri stei hielt61

. 

Diese Dalierung haben die Nachgrabungen aber als irrig erwiesen. da die 
Sakrislei des 13. l ahrhunderts auf Fundamenlen errichlel wurde, die mil dem 
erslen (frUhkarolingischen) Kirchenbau im Verband stehen (A bb. 11 ). 

Dieser Raum unler der Sakriste i hal ziemlich genau deren AusmaBe (i.L. 
4.50 x 2,20 m) und Fundamenlmauern von der Bre ile der erslen Kirche (um I 
m). Bemerkenswert ist, daB der Raum trotz seiner geringen GroBe durch ein 
Nord-S Ud ziehendes Miiuerchen in zwei nur 2 x 2 m groBe Te ilraume geglie
den wurde. Die Zugiinge erfolgten dabei in den westlichen dieser kleinen 
Rallme einerseits vom Altarrallm aus und andererseits von au/3en, wie eine 
noch erhaltene Ttirschwelle mil Ansalzen des Gewandes anzeigl (Abb.12). 

Die Grabungen von 1969 erwiesen, daB sich auBerhalb dieses Raumes unler 
der Sakristei untere inander im Verband slehende Mauern nach Norden fortsel
zen, zweifellos als Grundmauern weiterer. gleichgroBer und millig, durch nichl 
im Verband stehende M ~iuerchen geleilte Raume. Deren Ostmauern sind aber 
nichl zugleich ihre AuBenbegrenzung, da ihnen ein Gebaudelrakt oSlwarts 
vorgesetzt wurde . Dieser beginnl im SUden mit einem kle inen langrecht
eckigen Raum von 3,30 x 2,50 m, der auch auffallend di e Fluchl der OSI
begrenzung des Baptisteriums einhalt. 

Bei den Grabungen im Frtihjahr 1996 war es moglich, nordlich der Brigi
denkirche einen 25 m langen Baggerschn ill in elwa 5 -6 m Absland zum 
Kirchengebaude, beginnend in Hohe von dessen Nordweslecke. anzulegen, 
um die frUheren Befun de zu kontrollieren und zu erganzen. Die Slraligraphie 
ergab, daB der geologische Unlergrund, der milllere Buntsandslein , hier in 
elwa 1,35 - 1,50 m Tiefe ansleht. DarU ber liegl eine durchwUhlte, humose, 
grauschwarze Erdschicht, in die im Laufe der Zeit bi s zu fUn f oberirdi sch nichl 
erkennbare Bestattungen tibereinander angelegt worden waren. Dabei sind 
zumindest die untersten Grabgruben, daher vennutlich auch die altesten, bis in 
das Gewachsene und parallel zu den Schi ffs mauern, also deullich von der 
Ost-Wesl-Richlung abweichend, eingelieft worden. 

Bei der Anlage dieser Graber wurden an e in igen Sle llen Mauern erfaBt und 
diese z.T. auch bi s in ihre Fundamenlierung beseiligt. l edoch konnle in jedem 
Fall wenigstens noch der Fundamenlgraben der Mauern im Profil oder Pl anum 
ausgemachl werden (Abb. 13, I). Insgesamt wurden im Baggerschnill die ReSle 
von sechs Mauern von 60 - 80 cm Breile erkannt. Alle Mauern Iiegen in reicher 
Mortelbettung, das Sleinmalerial ist ausschlieBlich Buntsandslein . Die westli 
che Mauer sle hl in der Fluchl des von Vonderau ermillelten Turmfundaments 
und zieht von dessen Nordwestecke etwa 14 m in nordlicher Richtung bis zu 
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einer Mauerecke, an der die Westmauer nach Osten abknickt, wie 1973 in 
einem damals angelegten Grab erkannt wurde. In nur etwa I m Abstand nach 
Osten fol gt eine weitere, parallel nach Norden ziehende Mauer gleicher Starke, 
Auch die nordlich an die Sakristei ansetzenden Mauern finden in dem Bagger
schnitt ihre Fortsetzung, Neu ist eine weitere Mauer vor der Westseite der 
Sakrislei. Yam aufgehenden Mauerwerk wurden im Schnitt noch einige be
hauene Ste inquader angetrolfen (Abb, 13,2), 

Auf Abb, 14 wird aufgrund der ermittelten Mauertluchten (s iehe Abb, 7) 
eine Rekonstruktion des Baukomplexes nordlich der Kirche versuch!. Es dUrf
le sich danach um die MauerzUge eines kleinen, eintlligeligen Klosters 
(monasterio/wn) handeln, mil einem fast quadratischen , etwa 17 x 14 m groBen 
Kreuzgangtrakt (aus Kreuzhofund Umgang) im Westen und einem, etwa 16 m 
langen und 6 m breiten Komplex aus vier, sich aur den Kreuzgang offnenden 
zweiraumigen Zellen im Osten, O stlich davon angebaut ist ein schmaler, 
langer Konventsbau von 16 x 3,50 m, der sicher - wie der sUdliche AbschluB 
erkennen laBt - in weitere klaustrale Aufenthalts- und Wirtschaftsraume unter
gliedert gewesen sein wird. 

MerkwUrdig ist allerdings die geringe Tiefe des umlaufenden Ambitus 
(Umgangs), Moglicherweise war das Aufgehende der AuBenmauer schwacher 
als ihre Fundamentierung und diente die innere Mauer lediglich als Funda
mentszug fUr einen standergestiitzten, gegen den Binnenhof offenen Raum mit 
pultartiger Oberdachung, Dadurch konnte der Ambitus etwa 2 m Tiefe beses
sen haben"', TUren, die sich auf den Kreuzgang offnen, haben die Ausgrabun
gen fUr den Raum I unter der Sakristei und fUr die Mitte der nordlichen 
Kirchen schiffwand geliefert63 , Es ist daher zu vermuten, daB die Zugange fUr 
die anderen Klosterzellen in gieicher Weise vom Kreuzgang aus erfolgten, Die 
raumliche Verbindung zum ostlichen Bautrakt konnte dagegen bi sher nicht 
gekliirt werden, 

Die in ihren AusmaBen uns heute sehr bescheiden erscheinenden Zellen der 
Monche finden allerdings e ine SlUtze in zeitgenossischen Schriftquellen64

, Aus 
der Zahl der Zellen (vier) kann man auf e ine Monchsgemeinschaft von wenig
stens einem Abt und drei , wahrscheinlich aber sechs BrUdern schlieBen, FUr 
die frUhkarolingi sche Zeit war das aber e ine durchaus nicht ungewohnliche 
GroBe eines Monchskonvents65 . 

Die Sepultur der Monche dUrfte sich im Kreuzgang befunden oder aber sich 
nordlich der Klostermauer bi s an den Rand des Gipfelplateaus erstreckt haben , 
vorausgesetzt, dessen Ummauerung wiirde in die karolingische Zeit zuriick
reichen, Der archaologische Befund zeigt im Ubrigen , daB es auch im Brigi
denkloster Brauch war, die Abte, von den Monchen getrennt, in der Kirche zu 
bestatten, 

Der GrundriB des Klosters mit seiner Konzentration der Konventsgebaude 
auf der Ostseite des Kreuzganges erscheint ungewohnlich, Er konnte natUrlich 
"durch den schonen Blick" auf das Edertal und Fritzlar nahegelegt worden 
sein, Allerdings sind Planvorgaben fUr die Klosteranlage wahrscheinlicher. 
Iri sche Vorbilder, wie sie z, B, noch auf dem Kontinent vom HI. Gallus und 
seinem Nachfol ger, dem HI. Otmar, in S!. Gallen als Eremitengemeinschaft 
mit dezentralem Laurensystem ausgefUhrt wurden66

, scheiden fUr das Biira
berger Kloster augenscheinlich aus. Andererseits liegen Ausgrabungsbefunde 
fUr merowingische und frUhkarolingi sche Kloster ostlich , ja selbst westlich des 
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Rheins nur in so geringem Umfang vor, da/3 bisher kein Gesamtbild einer 
so lchen Anlage vorhanden ist. Besonders bedauerlich ist dies fur die spat
l11erowingerzeitlichen Kloster an den bonifatianischen Bistumsgriindungen 
Wiirzburg und Erfurt: denn hier stehen entweder noch Grabungen aus (wie fUr 
das Imminaklos!cr auf dem Marienberg in WUrzburg)67, oder sie blieben 
bi slang fUr die Fragestellllng lInergiebig (wie im Falle des vermutlich 706 vom 
Kl os!er WeiBenburg im El saB gegrUnde!en Klos!ers auf dem Pe!ersberg in 
Erfurt )68. Von grol3em Interesse ware naturlich allch das Aussehen des von 
Bonifalius 72 11732 gegrUnde!en kleinen Klos!ers (mol1asteriolllm ) in Amiine
burg6'\ nicht zuletzt weil die Griindung in einer frkinkischen Reichsburg erfolg
le, Aber allein schon di e Frage des S!andor!s dieses frUhkarolingischen Klo
s!ers konn!e von der Lokalforschung bi s heu!e nich! geklart werden'", 

Lediglich aut" der Briti schen Insel scheinen - wenn auch zeitl ich et was 
jUnger anzuse!zen - Parallelen fUr das BUraburger Klos!er vorzuliegen: denn 
hier zeigen die beiden Kloster Jarrow und Monkwearmouth in Northumbrien. 
in!eressan!erweisc von dem angelsachsischen Bischof Benedik! 674 bzw, 
68 1/682 nach kon!inen!alen Vorbildern erbau!, in ihrem jUngeren, norm an ni
schen Baubes!and die Konzen!ra!ion der Kl os!ergebaude auf ledig lich einen 
Flugel des Klau strums71. Ob diese Bauweise auch schon in der ersten, angel
sachi schen Bauphase des 7, bis 9, Jahrhunder!s vorlag und ob wir in diesen 
briti schen Baupltinen noch die Reminiszenz einer kontinentalfrunki schen 
Klos!erbauweise vor uns haben, schein! archaologisch nich! mehr klarbar w 

• 
selll . 

Zusammenfassung 

Die archaologi schen Untersuchungen auf dem Gipfelplateau des Buraber
ges haben fiir die friihkarolingische Zeit die Ex istenz eines Klosters nachge
wiesen, das dem 74 1 oder 742 durch Bonifa!ius gegrUnde!en Hessenbis!um 
Buraburg als Domkloster gedient hat. Berichte in spatmittelalterlichen 
Schriflquellen Uber das Klos!er und die ers!en beiden Ab!e, die in der Klos!er
kirche SI. Brigida be igese!z! wurden , konn!en mi! Hilfe archaologi scher Me
thoden abgesichert werden. 

Der durch die Ausgrabllngen ermillehe Bauplan des BUraburger Klos!ers 
weicht zwar stark von den bekannten hoch- lInd spatkarolingischen Klostern 
(z, B, vom Klos!er Lorsch) ab, besi!z! aber. wenn auch nur keimzellenartig, 
deren Grunds!ruktur aus Klosterkirche, Klaus!rum (mi! Kreuzhof, Kreuzgang, 
ze llenarti gem Dormi!orillm und Konventsbau!en) und Miinchsfri edhof. Aus 
der hi slOri sche n Situation der GrUndung des Klos!ers erklar! sich die AnfUgung 
eines Bap!is!eriums. Dessen Plazierung auBerhalb der Kirche zeigl. daB vom 
Brigidenkloster bereits in vorbonifatianischer Zeil Missionsbeslrebungen, die 
wohl von de m als his!ori sche Persiinlichkei! erwiesenen Ab! Humber! gele i!e! 
wlIrden. in den hessischen Raum ausstrahlten. Bonifatius hat an diese Mis
sionsansatze angeknupft, u. a. auch dadurch. daB er seinen Landsmann Witta 
als zwei!en Ab! des Brigidenklos!ers durchse!z!e. Die Erhebung Willas wm 
Bischof und seines Klos!ers zu dessen Domklos!er schufen wich!ige kirchen
rech!liche Vorausse!zungell fUr das zwar kurzlebi ge, aber fUr die FrUhge
schich!e Hessens hiichs! bedeu!ungsvolle Bistum BUraburg, 

Das Alter des Klos!ers konn!e archaologisch al s zei!g leich mi! der Burg
kirche SI. Brigida bestimmt werden. Diese wurde im Verlauf der ersten 8au-
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periode der Befestigung um 70017 10 errichtet - nach dem gege nwart igen 
Forschungsstand wohl durch die frlinki sche Reichskirche im Z lIsammenwir
ken mit den herrschenden poiitischen KrMten Austrasiens. vor allem mit der 
karolingischen Dynasti e. Das Kloster SI. Bri gida geh6rt damil in ei nen ande
ren, alteren Zeithori zont als die Ubrigen Kloster Althessens (A llloneburg. 
Fritzlar, Fulda). Allerdings hatte das Bliraburger Kloster nur eine geringe 
Lebensdauer: denn mit dem Ende des Hessenbis tllms (um 7461747). spiitestens 
aber Illit der Aufhebung des Chorbi stums BUraburg (7861787). verlor das 
Kloster seine Funktion als Domkloster lInd dalll it wohi allch seine Zweckbe
stimmung. M6g licherweise steckt daher in dem splitmitte laiterlichen Bericht 
Uber die Vereinigllng des BUraberger Konvents mit dem des Pelersklosters in 
Fritzlar ein hi stori scher Kern. Mit der AlIthebung begann der Abbruch der 
Klostergebuude, liber die sich, wie die AlIsgrabungen zeigten. der Kirchhof des 
Ki rchspiels ausbrei tete. Immerhin waren bauliche Reste noch bis in die An
range des 18. l ahrhunderts zu sehen. Ihnen iSl es wohl zu verdanken. daB die 
Erinnerung an das verschwundene Kloster in der Bevolkerung 1I1ll den Blira
berg nie ganz unterg ing. 
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Vi ehs (insbc:-:;ondere dcr Ktihe) verehn (J. Henning: Brigid la1. hI. - In : Lcxikon des 
Mittclahers Bd. 2. Mi.inchen-Zi.irich 1983. Sp. 689). 
Dus Brig idenpalrozinium der BUraberger Kirche iSI erstmals in einer Ab
laBurkunde au s dem Jahr 1289 bezeugt (Wand [wie Anm. I] , S. 79). Druck 
der Urkunde bei K. Werner: Iren und Angelsachsen im Milleldeutschland. 
Zur vorbonifariani schen Mi ssion in Hessen und Thiiringen. - In: H. Lbwe 
(Hg.): Die Iren und Europa im frUheren Millelalter. Teilband 2 (VerOffent
lichung des Europazentrums TUbingen. Kulturwiss. Reihe) SlUttg. 1982, 
S. 3 17 f. Das Patrozinium ist zwar erst recht spal Uberliefert , aber selbst 
Werner verweist "auf den aligemeinen methodischen Grundsatz, daB PatfO
zinien verg leichsweise selten gewechselt wurden und deshalb bei dem 
Fehlen entgegenstehender Nachrichten eher mit einer Konstanz als mit 
einem Wechsel des Palroziniums zu rechnen sei" (ebd. S. 257). Weiterge
hende SchlUsse wie etwa die Annahme, daB die Kirche auf dem BUraberg 
aufgrund des Bri gidenpatrozinums als eine irische oder irisch beeinfluBle 
Griindung anzusehen sei, wie sie von zahlreichen Hi slo rikern und Archao
logen gezogen wurden (siehe eine Auswahl in den Nachweisen ebd. 
S. 250 ff), lehnt Werner zwar ab, gesteht aber ein, daB seine Beobachtungen 
"alierdings nur vorlaufigen Charakter fUr sich beanspruchen konnen" 
(ebd . S. 269). Die Frage nach einer iroschotti schen Mi ssion auf dem 
Bi..iraberg bleibt also unter den Historikern weiterhin in der Di skussion. 

26 W. Schonat h: Eine bisher unbeachtete Fassung des Translalio S. Wigbcni in einer 
Pommcrsfcldcr Handschrifl. - In: Jahrbuch flir frankische Landesforschung 15. 1955. 
s. 157- 160(Zilul:S. 158). 

27 Nachwcise bc i Wand (wie Anm. I) S. 71 ff. 
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28 Ebd. S. 74 . Ocr kanoni sc he Jahrestag des HI. Humberl van Buraberg (Burbach) isl der 7. 
Oklaber (H. L. Keller: Reclams Lex ikon der Hei ligen llnd der bibli sc hen Gestalten. 3. Aun . 
[Stuttgart 1975J, S. 265). 

29 Brie f des Pfarrers H. Gei smar van Ungeda nken an Oecha nl und Kapitel des Petersstift s in 
Fritz lar vom 7. Mai 16 13 (Wand ebd. S. 7 1). Auch nach Angaben des nu r in Auszugen 
erhaltenen Martyrologium des Fritz larer Pete rssliftes wurde Witta auf dcm Blirabe rg 
begraben: "praeterea tradit illud M. S. Albuinum humatum Buraburgi" (J . H. Schmincke: 
Oissertati o Hi sta ri ca prima de antiquitat ibus Friteslari ens ibll s I Marburg 17151. c. 28. S. 
3 1). Schrnincke weist allcrdings in diesem Zusa rnmenhang selbst auf den Widcrsprllch dcr 
Hersfelde r Uberlieferung hin . nach de r Albu in dort ne bcn Lul beslatlet worden sein soIl. 
Jedoch verbergen sich. wie Wllnder nac hgewiesen hat (s iehe Anm. 13). hi nter "Albllinus" 
z w e i hi stori sche Personen. na rnlich Witla . der einzige Bischof von Bliraburg (dcr 
fal schlich als .. Albuinus·· lalini siert wurde). und de r letzte C horbischof von Buraburg zur 
Zeil Lul s. namlich e in .. suffraganeus Albu inus". Oa die BestaulIng des C horbise hofs 
Albuinus in Hersfeld aue h durch ein Epitaph gesicherl ist. ersc he inl die Fril zlarer Uberli e
ferung fUr den Begrabn isorl Wittas glaubhaft und damil der sc heinba re Widerspruch in dcr 
Uberli cferung au llosbar. 

30 Nachweis bei Wand (wie Anm. I). S. 7 1 f. 
3 1 Mit diese r Prozess ion war ein AblaB verbunden. desse n iilteste erhaltene Urkunde in das 

Jahr 1289 dal iert (sic he Anm. 25). 
32 J. H. Schmincke: Dissertat io Hi storica de Epi scopatu Buraburgensi (Marburg 17 17) (das 

Zital in c. 25. S. 20). 
33 Wunder (w ie Anm. 13). S. 194. 
34 In del' Frage des offenen oder ve rengtcn C horraumes m& hl e ieh mieh. ni ehl zuletzt 

aufgrund der jungslen Nachunte rsuchungen. wiede r Vonderall s Inte rpretation (o lTener 
Altarraum) anschli eBe n. 

3S Vonderau (wie Anm. 14). S. 8. 
36 Siehe z. B. K. Sippel: Zum Katal og de r vorromanischen Kirchenbauten in Mitlcleuropa . -

In : Hessisches Jahrbuch flir Landesgeschiehte 43. 1993. S. 254 : "ob die iiltestc nachgewie
se ne Kirche aber auch die altestc war. iSI frag lich". 

37 Siehe Vonderau (w ie Anm. 19). Abb. 3. 

38 Am Ende des 11. Jahrhunderts oder urn 11 00 wurde dem Altar. offenba r zc itg lei ch Illil dem 
damals errichteten Triumphbogen. eine Ste inplalle rnit eingraviertern Kreuz vorgeblende t 
(Dalierllng nach Prof. F. K. Azzola [Trebur ]) und in di ese e in ve rsc hli eJ3bares Sepulcrul11 
hine ingebrochen (Vonde rau lwieAnrn. 14J Abb. 12 und 13). Dahinle r stand in der Mitle des 
Sockels. wie bei den Abbrucharbeiten fu r ci nen ncuen Altarurllerbau in den 70er Jah ren 
beobachtel wurde. ein Re liquienkastchen aus un verz ierte n. rosa Sandste inplauen von etwa 
60 cm Lange. 40 cm Breile und 30 cm H6he. Oer Kasten war bi s uber die Hall'te mil 
Gebeinen gefUllt . Bedauerli cherwcise wurde seine Bedeulung damal s nicht erkannl und das 
Kastchen rni! dem Bauschutl entfe rnt. Das fUr di e Gcschi chtc der Brigidenk irche sicher 
wichtige Re liquiar blieb bis heu te ve rschollen. (FUr die am 2 1. 2. 1997 erfol g!c Mitle il ung 
sei Jakob Fran z IFrilzJar-Ungedankenl herz lich gedankt. Se ine Angaben wurden von 
weileren Ein wohnern Ungedankens bestiiti gt). 

39 Die Lage auf der Mittelachse der Kirche g ilt als herausgehobene Posi tion 
und wird archaologisch als "Stiftergrab" angesprochen, wenn es " im Innern 
einer Kirche gleichzeitig mit dieser oder bald danach angelegt (wurde) und 
eine prominente GrundriBlage (aufweist)" (G. P Fehring: Einflihrung in die 
ArchiioJogie des Mittelalters. 2. Autlage, Dannstadt 1992, S. 80 f. AIIg. 
zum Problem der sog. Stiftergriiber F Stein: Adelsgriiber des achten 
Jahrhunderts in Deutschland. (Germanische Denkmiiler der Viilkerwande
rungszeit A 9, Textband) Berlin 1967, S. 167 ff). Dieselbe Grabanlage 
wurde auch frtihmittelalterlichen He iligen zuerkannnt , wenn sie im Gottes
haus verehrt wurden. (S iehe z. B. das Grab des hI. Waltherich in der 
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Waltherichkirche zu MurrhardtIWUrtt. (Fehring ebd.) oder das Grab des hI. 
Marinus in Wilparting, Gem. Irschenberg, Lkr. Miesbach (Oberbayem). H. 
Dannheimer: Frtihe Holzkirchen in Bayem. (Prlihist. Staatssammlungen 
MUnchen. Kleiner AusstellungsfUhrer Nr. 3) MUnchen 1984, S. 27f.) Wei
terhin se i auf die Lage des Grabes des hI. Willibrord auf der Mitte lachse 
seiner Kirche in Echtemach verw iesen (1. Krier: Echternach und das Klo
ster des hI. Willibrord.- In : Reiss-Museum Lwie Anm . 4] S. 472, Abb. 364). 
Der hI. Humbert hat daher wohl in der Brigidenkirche eine besondere 
Verehrung erfahren. Darauf konnte auch die folgende Beobachtung schlie
Ben lassen: bei der Nachuntersuchung 1970 erwies sich Grab I (= hI. 
Humbert?) als weitgchend fund leer (Entnahme von Re liquien?), wahrend 
in Grab 2 (= Bischof Witta?) ein, von der alteren Grabung le icht gestbrtes, 
sonst aber noch vollst,indiges Skelett fes tgestellt wurde. 

40 W. Bocckelmann: Grundformen im frUhkarolingischcn Kirchcnbau des oSllichcn Franken
rcichcs.· In : Wallraf-Richartz·Jahrbuch 18. 1956. S. 27-69. 

4 I So auch Wcrncr (wie Anm. 25). S. 252. Anm. 35. 
42 A. Mann: Karolingischc Baukllnsl. - In : Karl dcr GroBe. Wcrk und Wirkung. Aachen 1965. 

S. 390. ROIh-Wamers (wie Anm. 3). S.294-307 (Beilriige von R. Gcnsen und H. Hahn). 
Kiesow (wie Anm. 2 1). S. 12 f. 

43 Willibaldi v. Bonif. (wie Anm. 6). c. 6 .. S. 488. 
44 Die vom Verf. vertretene Anfangsdatierung der BUraburg fUr das Ende des 

7. 1ahrhundens (s iehe Wand [wie Anm . 11, S. 153 f) wurde von W. Best: 
Funde der Vtilkerwanderungs- und Merowingerzeit aus der frUh
geschichtlichen Sied lung Fritzlar-Ge ismar, Schwalm-Eder-Kreis (Materia
lien zu r Vor- und FrUh geschichte Hessen 12,2) Wiesbaden 1990, S. 123ff 
als vom Fundmaterial her nicht stichhaltig, .,andererseits aber auch als 
nicht modifi zierbar" kritisiert. K. Sippel hatte sich noch 1989 unentschie
den ge'iuBert : bei der (Neu-) Bearbeitung der Keramik konne die Entschei
dung Uber die Datierllng "durchalls im Sinne von N . Wand fallen" (wie 
Anm. 3, S. 43).1993 kam Sippeljedoch zu dem SchluB: "Gleichwohl ist an 
frUhmittelalterlicher GrUndung der (BUraburg-)Kirche festzuhalten und 
zwar schon in vorbonifatianischer Zeit , womoglich sogar im 7. lh ." (Sippel 
[wieAnm. 36], S. 254). lnzw ischen hat die Bearbei tung des Fundmaterials 
aus den Ausgrabungen in der unter dem BUraberg gelegenen WUstung 
Holzhe im aufgrund auBerst gUnstiger stratigraphi scher Gegebenheiten so
wie Neufunde von anderen Pltitzen (w ie z. B. aus der Domgrabung in 
Frankfurt a. M.) die erstmals 1974 vom Verf. vertretene Datierung ("viel
leicht in das letzte Viertel des 7. lahrhunderts") emeut bestatigt und abgesi
chert (s iehe l .-H . Schotten: Die Ausgrabungen von BUraberg und WUstung 
Holzhei m bei Fritzlar. An der Wende von der merow ingischen zur karolin
gi schen Zeit. [Quellen zur Vor- und FrUhgesch. der Klifernburg -
Schwarzburgische Lande I] Amstadt 1998). 

45 Siehe die MaBangaben zu den ze ilgIeichen frankischen und alamannischen KirchenbaUlcn 
bei B. Pfj ffgen - S. Rislow: Chrislenlulll . Kirchenbau und Sakralkunsl im ostlichcn 
Frankenreich (Auslrasien) . . In: Reiss·Museum Mannheim (wie Anm. 4). S. 4 10 ff und B. 
Scholkmann: Die frUhen Ki rchen. - In: Archaologisches Landcsmllseum Baden
Wiiruembcrg (Hg.): Die Alamannen (Sluug. 1997) S. 455 fT. M il 22.55 m LUnge und 8.96 
m Brcilc fUr einc Saalkirche mil Rechlcckchor bcsaB auch die am Ende des 7. Jahrhunderts 
von eincr Fami lie des auslr;lsischen Hochadels crrichlele Kloslcrkirche in Echlcrnach. die 
697/698 Willibrord. dem Lehrer des Bonifal ius. libenragcn wurde. nahezu glcichc Aus
maBe wic die Bi..iraburger Brigidcnkirche (Kricr I wie Anlll . 391). 
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46 Zul ew wieder Orth - Gockel - Schwind (wie Anm. 6). S. 463 ( .. kl eine steinerne Kirche"). 
47 Vo nderall (w ie Anm. 14). S. 1I fr. 
48 Oswald - Schaefer - Sennhall ser (wie Anm. 20). S. 46. 
49 Wand (wie Anm. I), S. 12 und Tal'. 14. Die Festste11ung Vonderaus. die Stidmauer .. des 

Brunnens" habe .. im organ ischen Mauerverband" mit der .. Ze lle" gestanden (Vonderall wie 
Anm. 19. S. 39 f). ist zu korrigieren. 

50 Sippei (w ie Anm. 36). S. 254 (..nach heute herrschender Ansichl") . 
5 1 J . Kulik : Zur Herku nft des Steinmaterials von Steinbauten der Btiraburg.- In : Wa nd (wie 

Anm. I ). S. 180 If 
52 Siehe z. B. den stei nernen Sarkophag mit christ1ichem Dekor (7.18. Jahrhunde rt ) von Paris. 

Friedhof SI. Marce l (P. Perin: Nellere arc hao log ische Forschungen in Frankreich tiber die 
Anfiinge der Chri stiani sierung (4 .-8. Jahrh undert). - In : C. Ahrens (Hg.): Frtihe Holzkir
chen im nord lichen Europa. (VerOffent li chllngen des Helms-Museums 39) Hamburg 198 1. 
5.241. Abb. 7). oder das Altarkreuz des SI. Galler Klosterplancs (llm 820): K. Hecht: Der 
SI. Galler Klosterplan (Sigmaringen 1983). S. 64. 

53 G. Binding: Baptisterium. - In : Lexikon des Mittelalters I (Zuri ch 1980). Sp. 1425. Ein 
rundes Taufbecken. wie fUr das Baptisteriu m auf dcm BUraberg zu rckonst ru ic ren. ze igt 
z. B. die bekannle Taufszene des Bonifalius in ei ner Fuldaer Handschrifl des 10. Jahrhun 
derts (A. Dierkens: Willibrord und Bonifatius. - In : Rei ss-Museum Mannheim [wie Anm. 
41. S.460. Abb. 355) oder dic Heidcntallfe des hI. Rupert aus dem Ant iphonar des 12. 
Jahrhunderls von SI. Peter in Salzburg (i n: SI. Pete r in Sa lzburg. Das tilteste Kloster im 
deutschen Sprachraurn. Salzburg 1982. S. 25). 

54 R. de Lasteyrie: L' arc hilec (lJrc re li giellse en France a l' epoqlle Romane (Paris 1912). 
S. 126f. 

55 H. Eiden: Mililarbad und friihchri slliche Kirche in Boppard am Rhein. - In : Rorni sch
Germanisches-Zentralmuseum Mai nz (Hg.): Ausgrabungen in Deutschl and. gefordert von 
der Deutschcn Forschungsgcmeinschaft 1950- 1975. Teil 2 (Mainz 1975). S. 93ff. 
F. Glaser: Frlihes Chrislenlum im Alpenrallm (Darmstadt 1997). S. 11 3. Abb. 42ff. 
(Hemmaberg). 

56 B. Pfijffgen - S. Ristow: Die Rumerstadt KOln zur Merowingerze it. - In : Rei ss-Museum 
Mannhei m (wie Anm. 4). S. 152 ff. 

57 Binding (w ie Anm. 53). 
58 Willibaldi v. Boni!'. (wie Anm. 6). c . 6. S. 488. 
59 Wand (wie Anm. I). S. 79 I'. 
60 Nach freundli cher Miueilung von Dr. Johann -Henrich Schotlen (Reg iona lmuseum Fritz

lar). der die Arbeiten bei der Fried hofserweiterung am 10.4. 1976 uberwachte. erstreck ten 
si ch die in Reihen liege ndcn und abwcic hend von der Ki rche Ost-Wcst orientierten. 
beigabenlosen Grtiber bi s ctwa 30 m sUdlich der Brigidenkirche. 

61 Vonderall (wie Anm. 14). S. 8. Abb. 4. dcrs. (wie Anlll. 19). S. 37. Abb. 3. 
62 Einen vcrgieiehbar schmalen, bum 2 m tie fen Ambil ll s (Krcuzganglrakt) hat die im 10. 

Jahrhundert errichtete Klosteranlage auf der SI. Pe terinse l im Bielersee. Kanton Bern 
besessen (W. Jacobsen - L. Schaefer - H. R. Sennhauser: Vorroma ni sche Kirchenbauten. 
Nachtragsba nd [Munehen 199 11. S. 366f [mit Abb.]). Auch die friihe Kl ostcran lage von 
Herrenchiemsee. die in das 7. Jahrhundert datiert werde n kann . sche int e incn ree ht sehma
len Krcuzgang aufzuweiscn. wie man den leider ohne Mal3slab publizierlen Pl anen wohl 
wird entnchmen ktlnnen (H. Dannheimcr: Die angolfingerzeit lichen Kloster. Arehiiologi
sche Spuren. - In: H. Dannheimer und H. Dopsch (Hg.): Die Bajuwaren von Severin bis 
Tassilo 488-788. MUnchen 1988. S. 3 11 ff (freund!. Hin weis von ProI' W. Sage I Bamberg I). 

63 Vonderau (wie Anln. 14). S. 8. Abb. 5. 
64 Ublicherwcise waren Monche im Frlihmittela lter in Gemcinschaftsrtiumen (dorlllitorium) 

untergebracht (W. Braunfels: Abcndliindisc he Kloslerball kunsL 3. Aufl . KOln 1978. 
S. 39ft). Monchszel1en (cellul ae) kamen e rst in sptiterer Zeit allf (ebd. S. I 53ff). Aberes gab 
allch Ausnahmcn. wie z. B. Ei nhards lIlll 830 ni edcrgeschricbc ner Translat io del' HI!. 
Marcellinus und Pelrus von Steinbach nach Sel igenstadt entnommen werden ka nn : . .fec i ut 

• 
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volcbal el cum eo cc llll lam. in qua qlli sce re solebam ingressus sum" (MGH SS XV 1. S. 
252. Z. 531) (Jeh IEi nhard J lal. wie er wolllc. lInd bcgab mieh mit ihm in die Ze ll e. wo ieh 
Zll ruhen plleglc). FUr diesen Hinweis danke ieh herzlich Dr. Hermann Schcfcrs (Lorsch). 
der zu dieser Sle lle bemcrkt : .. ob di ese .cellu lae· unter eincm Dach untcrcinander ve rbun 
den waren (was mir wa hrscheinl ic her vorkomllll). ode r ob sie separate einriiumige Bau ten 
sind . geht aus dCIll Text nicht hcrvor"·. (Schriftliche Mittei lung VOIll 18.2. 1998). Zu 
Einhardts Personlichkci t und Bedeutung siehe H. Schefers: Einhard. Ein Lebensbi ld aus 
karolingischer Zeil . - In: Geschicht sbUitler Krcis BergslraBe 26. 1993. S. 1 ff. 

65 So besland z. B. dcr Konvcnt des beruhmte n Kloslers SI. Gal1en bei sci ner GrUndung 612 
ledig lich aus dem hI. Ga llus als Abt und 12 Brtidem (H. Hovat : Die mittelalterl iche 
Arc hitektur der Abtc i SI. Ga llen. In : W. Voglcr JH g. J: Die Kultur dcr Ablei SI. Gallen 
IZurich 19901. S. 19 1). 

66 Ebd. S. 185 f. 
67 Strcich (wie An m. 18). S. 119f. L. Warnser: Castcllum. quod nominatu r Wirciburg. - In : 

Kilian. Monch aus Irl and - a lter Franken Patron (Munchen 1989). S. 173f(: ders. : Die 
Wi.irzburger Sied lungslandschaft im frtihen Mittelalter. - In: J. Lcnsscn - L. Wamser (Hg. ): 
1250 Jahre BislUIll Wlirzburg (WGrzburg 1992). S. 43. 

68 Slreich (wie Anm. 18). S. 282ff. W. Timpel: Erfurt . - In: Rca llex . dcr Germani schen 
Altcrtumskllndc. 2. Au n . Bd. 7 (Berl in-New York 1989). S. 491 f. Nach freundli cher 
Millei lung von Dr. W. Timpel (Weimar) haben auch di c jUngsten arc haologi schcn Un tersu
chungen im Bereich des romanisc hen Peterskl ostcrs auf dem Pelersberg keinc Hin weise 
auf eine fri.ihkarolingische Kl osteranlage ge lieferl. 

69 Nach dem Biographen Willibald gri.indetc Bonifatius zu nachst nur eine .. cella". die er 732 
zu cinem .. monastcriolum" (einem kl einen Klosler) ausbaute (Will ib.lIdi v. Bonif. wie 
JAnrn. 6 ). c. 6. S. 488 und 498). 

70 A. Schneide r. Stadl und Am t Amoneburg (A moneburg 197 1). S. 26. 
7 1 R. J. Crampe: Monastic Siles. - In: D. W. Wi lson (Hg.): The Archae logy of Anglo-Saxon 

England (London 1976) S. 229 IT. 
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