
• 

Die Verschworung zu Steinau im Jahre 1271. 
E i n e S t u cli e 

v o n 

"' Richard ven S teinau.Steinril ck, Major a. D. 

MUnchen 190~. 

Zeit vor cl em deutsch-franzosischen IZriege er
schien im deutschen I-:fallsfrcllnd sow-ohl, \Vie auch 

Illustrirten Zeitung je ei ll Aufsatz uber die V e r
sc h wor un g von Steina u i m J a hre 1 271. Beide 
Darste l1l1n gen enthaltc n si ch ergan zend so ziemli ch das, 
was tiber die Ermordung des Abtes Ber thold n. von 
Fulda am 18. Marz 1271 durch alte Chronike n, di e ful
dischen Geschichtsschreiber Brawer und Schannat, dUTch 
S agenil ber liefe rungen, \Vie bei den Brlidern Grimtl1 und 
Lud\vig Bechstein und auch V011 neueren I-Hs torikern, 
\Vie L and au, Schneider llSW. in deT Littera tur erschien. 

Darnach hatte, um das Wesentlich ste k urz darzu
stellen, der Abt Berthold, Utn dem Raubwesen des Adels 
zu steuern , das Schwc rt g ezogen un cl nach Besiegung- cler 
Raubritter einen cler g enlhrli chste n von ihnen, I-Iermann 
v on Ebersbe rg, den e r g-efange n hatle, zum wa rnenden 
Beispiele in Fulda offentlich hinri chte n lasse n. l-:I.i erOber 
auf das Aeusserste entsetzt, hatte eine Anz:ahl buchonischer 
Ritter, welche s ich in .Ausilbung des R.auberhandwerkes 
beeintrachtigt sahen, sich Zllr R ach e an dem Abt ver
schworen und ihr Vorhaben unter F uhrung Giso's von 
Steinau in der Weise ausgefiihrt, dass sie de n ill der 
J akobskapelle zu Fulda die Messe abhalt~nden Abt, nach
dem sie unter der Lar ve and achtiger Beter die ]{ apelle 
betreten h atten, a m Altare niederst iessen und a uf den 
bereit gehaltenen Pferden nach der unweit g elegenen 
Burg Steinau entflohe n. Der alsbald gewahlte n eue Abt 
Berthold HI. nahm die Verfolgung der Rauber auf und 
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v erliessen diese ihren Schlupfwinkel, sengelld und mordend 
im La nde umherziehend, bis es dem .l\bte gelang, sie am 
'iVeihnachtstage in def Kjrche zu H aselstein zu Ober-· 
raschen, wo ihrer dreissig niedergemacht, zwei Gebrllder 
van Ebersberg a b er zu Gefangen en gemacht wurden . 
w e1che da nn spater auf Befehl des deutschen I{bnigs zu 
Frankfurt geradert wurden. Deber die Burgen Steinau,. 
Ebersberg uncl andere wurcle die Schleifung verhangt. 
Die von Steinau ab er mussten an Stelle ihres bisherigen 
vVappens zur Strafe ein so1ches mit drei Radern annehm en 
und ihren Na men in Steinriick umandern. 

Sovie1 liber die B eg ebenheit, deren Charakter in 
friiheren Jahrhunderte n ein erseits lec1i g lich a ls Sage, andrer
sei ts aber a ls ein so schweres Ve rb reche n aufg-efasst und , 
dargestellt wurcl e, class Giso va n S teinau als ein dunkler 
Schandft eck in de n Sta mmtafeln sei nes Geschl echtes uner
wa hnt blieb und ma n innerhalb desselben eifrig bemi"tht 
war, den Anstifter jener ruchloscn T at der Vergessenheit 
a nheimfallen zu lass en. So hat denn auch Biedermann in 
seinen Geschlechtsregistern fur Canton Rhon und Werra. 
Bayreuth, 1749 die Taleln fur das Geschlecht fur die erste 
Zeit nur ganzlich unrichtig darstellen konnen. \vie dieses 
in meiner, in den ,.Heraldischen Mitte ilun g en" (H a nnover 
Juni 1903) erschi enene n klei nen A bhancllun g na her er
ortert w a rden ist. 

Gelcg entli ch der hi erzlI erforde rli ch gewesen en . F or
schunge n, so wie c1er la ngjahrigen eingeh ende n Beschaftigung 
mit de m in vielen Archive n zerstre ute n urkundlichem 
l\ll at er ial flir die Geschichte des g e nannten Geschlechtes 
liberha upt, habe ich nun liber die Verhaltnisse im Stifte 
Fulda zu der Zeit nach dem Tode des Abtes Berthold 
einerseits, liber die Person des Giso von Steinau, so\vie 
iibel' die V\i appenanderung und das Entst ehen des Zu
namens Steinrllck und seine Bedeutung fLir die Linien
teilung innerhalb des Geschlechtes andererseits, nicht un
w esentliche und bisher unbekannt gebliebene urkunclliche 
Belage ermit teln konnen, welche geeignet s ind, die Er
zahlungen iiber die Verschw orung van Stein au und ganz 
besonders i h re F 01 g e n filr Giso von S tein au zu modi
ficiren und die Katastrophe van 1271 ni cht lediglich als 
eine gemeine l\10rdtat gcwcrbsmassiger S trassenrauber, 
sondern als Glied einer langen Kette van Parteikampfen 
erscheinen zu lassen. :Nloge mir der Versuch gestattet 
sein, · an der Hand des Quellenmaterials fur die Episode 
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selbst, die mi r bei meinen F orschungen gewordenen Ein
drncke zu erortern! 

Alle neueren W iedergaben der Erzahlung von der 
T at gegen Abt Berthold, \Vie d ie von L andau in den 
"Hessisehen Ritterburgen und ihre Besi tzer" I, 209 f. 
(K asse1 1832) fu ssen auf den \,yerkcn c1er hervorragendst en 
GE'schichtsschreiber fiiT die A.btci F ulda, Brower und 
Schannat. Landau g icbt 3 USSCI' ihn en noch U rsinus" 
Chronicoll Thuringicum (bei i\fenck e, Scri ptores rer . Germ. 
III 129n) lInd das Breviariun1 Fu ldense (eines angeblichen 
B rud f'TS Cornelius) an. V on ersterer Quelle wire! Il och 
die Rede sein, die letztere darf auf Grunc1 der U nter--suchungen Harttun gs und Rlibsams als ein }V[achwerk 
Paullinis zu r S eite bleibel1. 

B rower hat seine Antiquitates Fuldenses irn Jahre 1612 
drucken lassen, Schannat gab seine Bu chonia vetus, den 
Fuldisehen Leh nhof und d ie H istoria Fulde nsis liber h unclert 
Jahre spater heraus. Da beide Au toren in Bezug auf 
den V orfall im wesentlichen i.ibereinstimmcnd verfa hre l1 ,. 
S ehannat sieh in der j-list . ['u ld . aueh auf B rower beruft, 
in den anderen vVerken aber specifische Quellen nicht 
anflihrt, so wird es ohne Beclenken angehen, B ro\\"er in 
sei ner Darstellung zu folgen unci Schannat nu r in soweit 
heranzuziehen, als er wi chtige Zusatze bringt. oder Ab
we ichungen hat. 

FU r die I3eurteilung beider Gewahrsmanner verweise 
ich auf die ausfUhrlichen E rorterllngen H arttungs (Ge
schichtliche Allfzeichnungen aus dem Kloster Fulda. For
schungen zur delltschen Geschichte Band 19, 309 ff.) unci 
R ubsams (" Heinrich V. von W eil nau Fii rstabt von F u1da". 
Zeitschrift des Vereins fUr I-l ess. Gesch. u. Landeskunde. 
N . F . 9, 91 ff.) ; c1ureh diese s ieh erganzenclen Bespreeh
ungen wird unser Verfahren. hi er B rowers Schilderung zu 
Grunde zu le~en , gerechtfertigt erscheinen. 

Brower (p. 311 f.) erzahlt, class Abt Ber thold naeh 
verschiedenen dem Adel beigebracht en Niederlagen, in 
E rfa hrung g ebraeht hatte, eine Anzahl buehonis~her Ritter 
habe sich in Bischofshei m zllsammengefunden, urn gegen 
einen Grafen H ermann N. einen Schlag zu fUhren. Da 
B isehofsheirn zurn Gebiete des B istu rns Wiirzburg gehorte, 
habe Berthold de n Bisehof urn sein Eingrei fe n geb eten, 
doeh ohn e E rfolg . D a habe er selbst sei n Heer gege n 
die Stadt gefUhrt, diese anzunden lassen und die Ritter 
in seine Gewalt bekornmen, aber nachdem sie seine l\1acht 
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geflihlt hatten, wieder entlassen. Alsdann hab e B erthold 
fiinfzehn Bu rgen zerstOrt und den Rittcr H crmann von 
El)ersberg. nachdem er ihn unter Geleitsversicherung vor 
sich ge.rufen hatte, als offentli chen F eind hinrichten bssen. 
Hierdurch habe er soIche E rbitterun g hervorgcrufen, cl ass 
sich H ein rich uncI Albert von Ebersherg. Giso von Steinau, 
Albert von Brandau, Eberhard von Spala, Con rad und 
Berthold von Luplen, ConTad von R asdorf uncI andcre 
,nobilitate et ecclesiae ministerio principes' zu seinem Unter
gange verschworen. Am 18. Marz 1271 seien die Ver
schworenen heimlich in das Haus des Cellarins gedrungcn, 
die Pferde zur F lucht bereit haltend. U nte r dem D eck 
mantel cler Fr6mmigkcit in die l(apellc cingetreten hatten 
sic den lVIesse lesenclcn A bt liberfallen uncI dUTch viele 
Stichc get6tet, dann seion s ic unter Zurilcklassung des 
vcrstil mmelten Leichn ams am Alrar eilig nach der Burg 
Sreinau entflohcn. Von hier aus hatten sie, dem Land 
fri eden zum :Hohn e, das Land verwtistct. D er in F ohre 

"' Compromisses schncll gewa.hlte neue Abt Berthold Ill. 
habe am vVe ihn achtstage die H aupter der V erschworullg 
mit viclen lVran ncn bei cler Beraubu ng der IGrche in 
Haselstein tiberrascht und alIe bis auf die beiden Ebers
berg. wc1che Brower als Filhrer dc r Vc r sc h w o r ung 
bezeichnct. nicclcrg-cma cht. Bald rlarallf habe der Erz-

~ 

bischof \ Vern er Vt)n i\ lai m: die V erwa llllng der Abtei 
iihcrnOllllllen. E r habe die noch obri gen Teilnehmer an 
de l' Verschworlln g zur Bussc ihrer S chulc1 nach Itom zu 
pilgern gezwun gcll , dann aber abgec1ankt, nachdem die 
BOssenc1cn fncknillig geworden und an ihrer Seele Schiff
bruch gelitten hattcll. l m ] ahre 1274 endlich seien au i" 
B efeh l des deutschen K o ni gs die beiden Ebersberg zu 
Frankfurt hingerichtet worden. Abt Marquard II. unter
warf alsdann dreizehn Jahre sp~itc r alle R ebellen und 
F revler. 

Schannat (Hist. FUld. p. 201 ) wei cht in sofern von 
Brower ab, als er Giso van Steinau aIs R ad e 1 s f ii h r e r 
llnd Le i t e r bei Ausfiihrung der Tat bezeichnet, dass er 
a ls Ort der letzteren die ] a kobskapelle nen"t und die 
Zahl der Wunden des Abtes auf 26 angiebt. B ei dem 
}{ampfe in H aselstein lasst er nur "einige r-Hiupter" der 
V erschworung zugegen sein, nennt aber hier die Ebers
berg. Den Ruckfall der Rompilger bringt er mit dem 
am 1. October 1273 erfolgten Ueberfall des Klosters H olz
kirchen durch Bewaffnete in Verbindung (verg l. die U r-
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kun de von 1274 b ei S cha nn at, Dicecesi s et hierarchia 
Fuld. p . 288), und Hisst im J ahre 1287 unter Abt Mar
quard H . die Zerstbrung der Burg Steinau erfolgen. I m 
"Fuldischen Lehnhof" (p . 185) wire! die T at a n Berthold 
nur e rwah nt un d hin zugefU gt, dass das Geschl echt Ste inau 
dar nach lange Zeit, bis etwa 1327, si ch im fremden L a nde 
verborgen hielt, worauf da nn di e A ussbhnung mit der 
1-\btei erfolgte. Die in Scha nnats Buchonia vetus enthal
tenen N achrichten werden weiter un tcn zu r S prache k om
men. - _Fu r die F rage 11 ach de n Quell en B rowers s ind 
\vir anf Grund seiner eigenen Angabcn u nd in Folge der 
von H arttung (S . 407), R tlbsa m (S. 123, 126 f.) und H ol
der-E g g er (s. weiter unten ) a ngo'tellte n Untersuchung en 
nicht in V er leg e nheit. B row er selbst beruft sich oft a ut" 
Aufzeichnunge n aus friiherer unc1 frilhester Zei1:, deren U r
sprung in der Abtei selbst zu snehen 1St u nd w elch e 
Brow er w ohl 11 0ch vorgelegen ha be n. FUr die T a t gege n 
Abt B erth old giebt er k ein e v a n diesen Quellen an , son
der n sein "occ1amant veteres", we1ches d ie B eschreibung 
der T a t selbst einl eitet, deutet nur a llgemein auf alte 
Chronisten. D ie sehr ins E inzelne g ehende S childerun g 
des Vorganges in der K apell e geht abeT si cher auf eine n 
gut unter rich teten Zeugen zu riick, we nn auch fi.ir ihren 
oratori schcn Charakter cin sp~ite rer Bearbeiter der a.ltere n 
Quel1 e vera nt\vor tJ ich sein mag. A 111 Schlusse der E r
zahl ung giebt Bro\ver zwei Sat ze aus a lten Quelle n an. 

D el' erste : "F uldensis ab bas B er tous. stre nuus et utilis 
"rector p opul i sui, cultor et amator pacis, occisus est in 
"Fulda in proprio orator io in fra mi SS;:l111 in quadragesima" 
wird von ihrn a ls aus "Annalium lll o ll u ment is publicis" 
stammend b ezeichnet, wahrenc1 er den z\veiten Satz : " Ann o 
"Domini 1271 A bbas Fuldensis Bertholdus occisus est in 
"suo orat or io, infra missam a suis vasallis scilicet d e 
"Steinawe, de Schenk en waldt, de Brantowe, de Ebersberg ' 
"q ui om nes diversis modis mala mOTte mortui sunt et 
"castra eorum destructa" aus des Anonymus Erfur tensis 
Histor ia de Landgraviis Thuringiae her leite t, 

Gehe n wir nun diesen Auszligen nach ur-d lassen 
un s fU r den ersteren durch H older - Egp.;er , Monum enta 
E rphesfurtensia Hannover 1899 S. 684 in di e Chronica 
l\1i11or l\1inoritae E rphordensis con tinuatio I einfnhren, so 
h ab e11 w ir hier den gleichen Satz. F ragen ,vir nach sei ner 
Entsteh ungszeit, so b eweist man lI ns Seite 508, dass d iese 
in die J ahre 1271 172 fallt. H ier haben \Vi r es also mi t 
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e in er g leichzeitigen , also wohl der ersten Quel1 e fU r das 
Ereig-niss zu tun. Bemerkenswerth ist, class die N amen 
·cler T ater von dem wesentlich erbauliche Interessen ver
folgenden Verfasser nicht genan nt w erden. 

Die an zweiter Stelle angeflihrte Chronik kennen wir 
nach den Forschungen Holder-Egg-ers (Neues Archiv fUr 
.altere dtsch. Geschichtsk. 20, 384, 397) als die im J ahre 
1395 /96 geschriebene ,Cronica Thuringorllm' eines Eise
nacher D ominikaners. Sie ist gedruckt bei Pistorius
S truve, Script. R er. Germ. I, Regensburg 1726, unser Satz: 
S. 1333, mit dem einzi!!en Unterschiede von der \'lieder
.gabe Browers, dass cler Nam e Ebersberg "Eberstein" lautet. 
Ue bereinstimm end hiermit find en wir bei Eccard , historia 
-genealogica principulll Saxoniac 5uperi oris, Leipzig 1722 
S. 438 den gleichen Eintrag in dem dort wi edergegebenen, 
zwischen 1410 und 1420 entstandenen Chronicon uni versale 
Isenacense. 

Auf ( i-rund dieser lateinischen Geschichts\verke hat 
der Eisenacher J ohann Rothe wenig spater (vergl. Hol
der -Egger a. a. O. 420 f.) seine deutsch geschriebenen 
Chroniken verfasst. Die altere Bearbeitung ist u. ./\ .. 
wiedergegeben in U rsi nus' Chronicon Thuringicum (l\{encke 
Script. rer. Germ. Ill. Le ipzig 1730 S. 1299) und von 
Wi gand - Gerstenberg in sein er thlirin g isch - hessischen 
Chron ik (S chmincke, Monim enta H.assiaca n. I<:'assel 
1748, S. 426). 

In R othes zweiter Bearbeitung der "duringischen 
Chronik, herausgegeben von v. Liliencron Jena 1859." 
S . 434 finden "vir als Namen der Tater nur vier genannt 
<md zwar: Steynrick, Schonwald, Brandawe und Erber
stein. R othe starb 1434.. Seine Schriften gehoren also 
in den Beginn des 15. Jahrhunderts. Der Name Steynrick 
fur Steinau an dieser Stelle ist fiir die Entstehung der 
N amen der Tater bedeutsam, wie weiter unten ausgefuhrt 
werden wird. 

Nach Rothes Angaben hat vielleicht J ohann Bange 
in seiner Thurin gischen Chronik Muhlhausen 1599 Seite 105 
gearbeitet. Er bringt als Zusatz die Behauptung, die von 
Steinau hatten der Tat wegen in ihrem vVappen drei 
Rader mit drei Scheermessern fuhren milssen, und die 
Erzahlung von dem Blutbade zu Haselstein , wobei alle 
Tater umgekommen seien. Fur diese Zusatze scheint ihm 
V alentin MOntzer, (Cosmographie, Fulda 1549 Seite 145) 
vorbildlich gewesen zu sein, eine Quelle, we1che aus dem 
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G run de nicht unwesentlich ist, \Veil 1\ltintzer Fuldaer Bur
ger war und daher auch wohl Gelegenheit gehabt haben 
wirc1, specifisches Fuldaer NIaterial, \Vie so1ches auch 
B rower noch yorgelegen hat, einzusehen. IVIUntzer beruft 
si ch in sei ner Einleitung auf ei nen "Eptcatalog". Verg l. 
dazu H arttung a. a. O. S . 4 14; diesen hat er aber augen 
scheinlich aus anderen vVerken mit Zusatzen versehen. 
So findet sieh bei dioser Gelegenhei t di e Angabe, der Abt 
ihabe seine F ei nde z \Ve i Tage vor cl er Tat Illit Spei:;e und 
Trank bewirtet. Brower spricht S. ;3 12 nUT von vVohl
taten im A llgemei nen. H.?,tte dieser Zllsatz unci die 
W appenanderu ng in dem' Abte -Katalog g c"tanden, so 
wurde Brower beides sicherlich ebenfall s gebracht habe n. 
Brower berichtet aber liber die van Steinau Uberhaupt 
niehts spezielles, bei ihm sind ja auch die Ebersberg An 
stifter der Bluttat. Die Erwahnung def Scheermesser ge
legentlich der Vvappenanderung ist niehts als Fabelsueht, 
<la es sich tatsachlich urn einfache T-liider handelt. Der 
Erfinder dieser Nachricht hat vielleicht an l~ich trader mit 
Messerklingen gedacht. - 1hre Entstehun g datirt jeden
falls aus der Zeit 11 a c h Rothe. - Daraus, dass :JYIUntzer 
den Giso mit den Zunamen Steynriick fO hrt, ist ersich t
Heh, dass seine QueUe fUr den Na men nicht etwa gleich
zeitig sein kann. Der Zuname ist erst 1343 zum ersten 
Male urkundlieh naehzuweisen. (Fuld. Copiare in Mar
b urg. VIII. 107.) 

Van den sonstigen Seribenten iiber den Vorfall sei 
]loch Bruschius erwahnt, welcher 1581 die Centuria prima 
monasteriorum Germ aniae, Ingolstadt, herausgab -und, ab
weichend von allen anderen, die IvIorder, deren Namen er 
uberhaupt nicht nennt, in der eroberten Burg Steinau urn
kommen la.sst. Die Spangenberg, Gualterius, Fabricius. 
Zeiller-Merian, Becherer u. s. w. schopften aus Browers 
Naehriehten. 

Nun aber hat uns Schannat ein weiteres und zum 
Teil aueh urkundliehes Material gebraeht. 

I-lier haben wir zuerst die im U rkundenbu che der 
Historia Fuldensis Nr. 94 aus dem Orginal wiedergegeben e 
Bulle des Papstes Gregor X. vom 22. April 1272 (X. Ka!. 
Maii. pant. nost. A 0I.) wider die Morder des Abtes Bert
h old . An einer anderen Stelle (Buehon ia vetus p . 263) 
giebt Sehannat der dart nur beilaufig erwahnten Bulle ein 
abweiehendes Datum, namlieh X . Ka!. Febr. A. pontif. sui 
II = 1273 22 Januar . Ein Vergleiehen des Schannat'sehen 
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Druck es mit dem Origina1e ist nicht allsfUhrbar gew€sen. 
cl a das letztere in keinem cler in B etracht kommenden 
.A .. rchive hat aufgefunden werden konnen und die Rulle 
selbst auch nicht in die papstlichen Registerbucher auf
genommen worden ist, wie durch Anfrage in Rom be
sonders festgestellt ist. Man sucht sie daher auch ver
geblich in cler franzosischen Publikation cler Register 
Gregors X. durch Guiraud. Paris 1892 ff. Es bleibt da
nach nur ubrig, \\Tortlaut und Datum des Abdrucks, ab 
von Schannat "ex authentico" gegeben, gelten 21.1 lassen. 

Die Bulle ist unter dem ersten Eindruck erlassen, 
welchen die J<-urie von dem Vorfall w obl durch mfmd
lichen Bericht erhielt; "vox audita est in :R.om a" ! U nter 
B ezngnahm e auf die fruh er (11.02) a ll dem Bischofe A lbert 
von Lutti ch clurch deutsche Ritter verUbte Morc1tat, giebt 
der E rlass die Einzelheiten de::; Vorga nges so wiecler, wie 
sie nach Rom gelangt waren, was die \V orte "ut accepi
mus" nnd "ut dicitur" andellten. Hi ern ach h;itten die Tater 
welche als Reichsministerialen bezeichn et \verden, um sich 
selbst in d en Besitz des Heiligtums Zll setzen, sich zur 
Erm ordung des Abtes verabredet und ihll, nachdem sie 
sich \Vi e \!Volfe in Schafskleidern e in geschlichen hatten, 
mit 26 Stiche n getatet; d e r e ntseelte L eichnam sei alsda nn 
enthauptet lInc1 aussc rdcm l1 0eh die TonsLl r vom Haupte 
getre nn t worden, "cor onall1 quam cleferebat" aIs Zeich e n 
des pri c~tcrli ch en f rolllrnen Sil11105 in Nachahmun g des 
Apostelfursten, \Vomit also di e k reisformige T onsur St. 
P etri gcmeint ist. D abei hatten sic k ein e l::t.Hcksicht darauf 
genomm e n, class auf dem J·laupt u n c1 an den Handen das 
heili ge Oel h aftete. A ls besonders erschwerend bezeich
net cler Papst den Umstand , class nun schon zweimal 
R eichsministerialen so1che Freveltat begingen, uncl clamit 
nicht Strafl osigk eit \Veitere Fall e nach sich ziehe, so ver
flucht er an e die, welche den Abt toteten, sowie die
jenigen , welche durch Zustirnmull g ocler 1-1 Hlfe, offen oder 
insgeh eim , eine lVli tschuld tragcl1. Auch die BesitztGmer 
cler S chuldigen sol1en dem Interd ikt unterliegen tlncl atlsser 
cler Taufe Neugeborener soll k ein kirchlicher A kt bei ihnen 
vorgenomm en, von ihn en selbst auch k einerlei Geschenk 
ocler A 1mosen angenommen w erden H. s . w. D er P apst 
ordnet an, class in feierlicher vVe ise das Anathem ver
ktinclet und cla bei die Namen cler Schuldigen b ekannt ge
geben werden sol1en. E r bctont a usdr i."lcklich , class er 
clieses Th1al AlI es nach den ersten "f umores" "GerUchten" 
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verfUge, aber wenn er die vVahrheit vallig erfahren haben 
werde, so wolle er obne l\nsehen der Person noch weit 
strenger auftreten und die N~men der SC:lUldigen selbst 
veroffentllchen. Er befiehlt mlt Strenge. elfrlg und ohne 
Rucksieht auf Dank oder FlIreht naeh den Einzelheiten 
zu forsehen lInd ohn e Zaudern ihm Mitteilungen Zll 

machen. 

Ueber die Ausfuhrung der in Aussicht gestellterr 
weiteren Massregeln des Papstes ist uns ni chts uberliefert 
warden. Die Bulle steht daher fu r si ch all ein. S ie hat 
fli r un s den W ert des ersten urkundlichen Zeugnisses 
dafUr, dass Abt Berthold ermordet wurde. Das beredte 
Eingehen auf die Einzelheiten des \- Vorganges an sich 
stehl im Gegensatz zu dem Niehtbekanntsein der Namen 
der Tater, bezeugt aber den Umfang und die Vielseitig
keit der nach Rom gelangten Kunde. 

Zweitens ubermittelt uns Schannat in Buchonia vetus 
p. 379 den Abdruck einer U rkllnde vom 6. Juli 1327 -
i.ibereinstimm end mit dem im Koniglichen Staats·Archiv 
zu Marburg noch erhaltenen O riginale (Abtei Fulda Stifts· 
a rchiv) - laut welcher die Gebruder Trabot und H einrich 
van Steinau sich mit dem Stift Fulda vertragen und si ch 
in Poppenhausen einen neuen Stammsitz g riinden. In 
dieser U rkunde heisst es: "dass wir urn die geschicht, die 
"van unseren forderen geschah an unserm herrn apt 
"Bertolde, dem got gnedig sie, sin an des hochwurdigen ' 
"herrn apt Heinrichs von FuIde techant Dietrichs und des 
"convent zu gnaden kumen und in fruntschaft" ..... folgt 
Belehnung mit BlIrglehen ZlI Bieberstein und Lichten
berg. . . . "Des haben wir ouch verzigen und verzihen uf 
.. alle tadt, die da geschah und geschehen ist an uns und 
"an unsern forderen an lybe un gute mit w orten und mit 

k " ",vcr en. 
Darnach werden die forderen - ein Ausdruck nicht 

nur fur V orfahren uberhaupt, sondern nach Muller und 
Zarncke. I\Iittelhochdeutsches Worterbuch Ill. 380 und 
Lexer, Mittelhochdeutsches H andwa rterbuch Ill. 463 fUr 
d ie Elt e rn - der beiden BrUder mit dei' Geschichte van 
Abt Berthold in Verbindung gebracht, gleichzeitig ver
zeihen sie selbst die ihnell und den Eltern widerfahrenen 
Taten an Leib und Gut. eine Redewendung, die durch
aus nicht immer wortlich Zll nehmen ist, sonclern sich sehr 
hiiufig wiederholt. 

• 
N. F. n D. XYXIT. n 
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Man konnte naeh Sehan nat, Lehnhof S. 165, denken, 
'dass er diese U rkunde fU r die vViederaussOhnung der 
Steinau mit der Abtei nach der K atast rophe von .1 271 
~lalte. Indessen wir wissen durch Schannat selbst an 
anderem Orte, dass die Verhaltnisse ganz anders lagen 
und ausserdem, dass Giso yon Steinau mit seinen SOhnen 
Trabot und H einrieh schon lange yor 1298 (5. unten Re
gesten 13) wieder in fuldisehen Diensten war. J edenfaUs 
bezeugt aber diese U rkunde irgend e in en Zusammenhang 
zwischen einer "Geschichte an Abt Berthold" und den von 
Steinau, sowie auch diesen angetan e Gewalt. 

F ern er finden wir bei Schannat Buch. vet us 3'78 eine 
U rkunde vom 1. September 1287 wiedergegeben, welehe 
Denner, S ammllln g fu ldischer U rkunden, (H a ndsehrift in 
Fulda) naeh dem Original vergliehen hat und von welcher 
sieh aueh Absehrift im Fuldaer Copia r X in Marburg be
find et, wonaeh dureh Abt Marquard gelegentlieh e ines 
Suhnevertrages dem Friedrich von SchJitz der halbe Teil 
der Burg Steinau unverletzt uberlassen \Vird als ihm eigen 
geh;;r ig, wahrend die andere HaIfte, welche dem Sehweste r
mann des Friedrich ven Schlitz, namlich Giso von Steinau 
gehorte, von dem Abt in Besitz genom men wird, wobei 
dieser Burgteil zerstOrt wird. 

Hier haben wir die Erganzung zu dem obigen : "ver· 
zihen alle tadt an Iybe und gute." ' ;Y eswegen die Zer
stOrung und Einbehaltung der Burg erfolgt, wird nieht 
gesagt. Da VOll Stihne und "pax" die R ede ist, sind vor· 
ausgegangene K ampfe anzunehmcn. An derselben Ste11e 
erzUhlt aueh Sehan nat, dass' naeh der Tat sieh die R otte 
der V erschworenen unter Gisos von S teinau Fi.ihrung nach 
der Burg Steinau gezogen und von da aus der Fuldisehen 
J{irche sehweren Sehaden zugefugt habe, bis G i 5 0 

5 e I b 5 t endlich dureh Abt Marqllard (a I 5 0 f r u h est e ns 
1286) daselbst belagert, aus Sorge um sein L e b e n ent
fl oh, worauf c1ann die mit der U rkunde von 1287 belegte 
Zers tOrung der Burg erfolgte. S eite 380 fugt Schannat 
hinzu, dass die von Steinau in F olge der Tat gez\Vungen 
wurden, drei Ra.der in das \ ;Yappen aufzunehm en, weil 
ebensoviele geradert worden seien, und ihren Namen in 
Steinriick umzuandern. Spater hatten sie dann den alten 
Namen wieder angenommen und s i ch "van Steinau Stein
r uck gen.annt" geschrieben. ' '''e r sie zu '~T appen und 
Narnells-Anderung g e z w un g en habe, wird n i c h t be
richtet. 
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Schannat erwahnt auch noch Seite 379 einen H er
mann longus von Steinau als Bruder des Giso, weist auch 
;fur ihn auf eine U rkunde des Abt Berthold von 1266 fur 
·<las Kloster Blankenau hin. Eine solehe U rkunde hat 
..aber nicht mehr errnittelt werden k6nn en, \Vie uberhaupt 
nichts archivalisches 'Uber einen solchen H ermann longus. 
Schannat selbst zahlt an andere r Stelle, Dioecesis et h ie
rarchia Fuldensis p. 156 if. die Urkunden fUr Blankenau 
.auf, aber darunter keine des Abtes Berthold von 1266. 

Schliesslich, und zweifellos durch das nach 1271 und 
1287 urkundliche Vorkommen eines Giso von Steinau be
'Stimmt, behauptet Schannat Buch. vet. p. 379: Giso, de r 
Anfiihrer cler Verschworenen von 1271 habe einen leich
namigen Sohn gehabt, dessen Soh11e Trabot und Heinrich 
lm Jahre 1327 mit der Kirche ausgesohnt werd en. B elage 
fur diese Behallptllng, betreifend den Sohn Giso, bring! 
Schannat nicht. I 

Hiermit - und urn der Vollsta.ndigkeit wegen noch 
<lie Schlitz'sche Urkllnde Schanna! Buch . vet. S. 368 -
'vom 21. Juni 1291 Zll erwahnen, in welcher Ab! Berthold 
gelegentlich als "getodtet" bezeichnet wird - durfle das 

<den Berichten tiber eine Verschw6rung zu Steinau zu 
·G runde liegende Material erschopf! sein. 

Positiven Werth fur uns haben daraus die Ta tsachen, 
·<lass Abt Berthold von seinen bez. anderweitigen Ministe
.rialen aus dem W ege geraumt wird, dass die Namen der 
Tater in den 11115 erhaltenen Quellen erst liber hundert 

J ahre darnach genannt werden, dass sechzehn Jahre nach 
Bertholds Tode die Burg Steinau durch den Ab! von 
Fulda zur Halfte, soweit sie Giso von Steinau gehorte. 
zerstort und in Besitz genomm en wird und dass lib er 
fli nfzig Jahre nachher den Rittern von Steinau "die Ge
'OSchichte an Abt B erthold geschehen" und die ihn en selbst 
.angetalle Gewalt in Erinnerung gebracht wird. 

Dass der Ermordung des Abtes eine Verabredung 
'v orausging nnd dass die U rheber derselben si ch unter 
friedlichem Schein bei dem Abte eing-eschlichen hatten, 

~betont die Bannbul1e auf Grund der in R om eingelaufenen 
G eruchte und der daruber erhobenen 'tVehklagen. Dem 
E rfurter l\1inoriten war die Tat als wahrend der Messe 
begangen, verlautbart worden. B ei der Gleichzeitigkeit 

,dieser beiden Zeugnisse, welche durch die eingehende 
~rzahlung Browers von der Ermordun g wahrend der 

5' 
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1\Jesse unterstutzt werden, miissen wir das Wesentliche 
des Vorganges in der Kapelle als verbiirgt ansehen. 

Dem besprocbenen Material konnen wir heute eit") 
urkundliehes gegenUberstellen, welches zunaehst Giso VOlb 

Steinau selbst betrifft, dann abeT auch einen tieferen Ein
bUck in die V erhaltnisse der Abtei Fulda zu jener Zeit 
erlaubt. 

1. In arehi valisehen Quellen wird das Gesehleeht 
van Steinau zum ersten Male im Jahre 1260 genallnt, als 
Abt Berthold van Fulda tiber die Fiseherei bei Porten ur
kundete, welche Giso von Steinau dem Deehanten ver
kauft hatte. (Marbu·rg . Fuld. Cop. VIII. 372.) Die Jahres
zahl ist auffallend. Abt Berthold n. trat naeh Brower 
p. 308 die Wtirde erst 1261 an. 

2. Der gleiehe Verkauf der Fiseherei Porten wird 
1207 erwahnt. (Cop. VIII. 375.) Hier tritt mit Giso seine 
Gemahlin Hildegunde auf. U nter den Zeugen befindet 
sieh Friedrieh von Sehlitz. 

Porten war Sehlitzseher Besitz. Vergl. Denner F. U .. 
V. 380, 381, daher Giso dureh Hildegunde, geb. von Sehlitz, 
zugebraeht. 

3. 1266, 26. Mai. Giso von Steinau und Friedriclb 
van SehUtz Zeugen in einer Urkunde des Klosters Hers
feld. - Grossh. Arehiv Weimar. 

4. 1273, 13. Juni. Giso von Steinau verschreibt mit 
Wil1en seiner Hausfrau seine Guter in Treisbach dem 
Kloster in Blankenau. Es beruft sieh hierbei auf den .Is 
Zeugen anw€senden Schwestermann Friedrich von Schlitz .. 
Or. Urk. Marburg. Abt.-Fuld. Arch. des Klosters Blan
kenau. Giso VQn Steinau hat hier also GUter zu Treis
bach. Friedrich von Schlitz ist sein Schwestermann, hat 
also eine Steinau ZUT Gemahlin. Diese hiess ebenfalls. 
Hildegunde, vergl. Sehannat Bueh. vet. 376 u. Denner F. 
U. V. 380. 

O. 1276 ist Giso von Steinau miles mit Friedrieh, 
von Sehlitz Zeuge in einer Urkunde fUr Kloster Blan
kenau, mittelst deren WaIter von Liebsberg GUter in Ober-· 
Esehenbaeh verkauft. Denner F. U. VI. 12. 

Im Amt Esehenbaeh finden wir Giso von Steinaa 
mit seinen Sohnen aueh 1298. Siehe Nr. 1.3. 

6. 1281, 30. Dezember. Friedrieh von Sehlitz undo 
seine GemahUn, Giso van Steinau und Hildegunde uxor,. 
sowie an dere Schlitz und Frauen anderer, welche dem 
Sinne der U rkunde nach nur geborene Sehlitz sein k Ollnen, 
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entsagen zu Gunsten des deutschen Hauses in Marburg 
ihren Glitern zu Rossberg. Wyss. Hess. Urkbnch. 3. 
Nr. 398. 

7. 1287, 13. April. Giso von Steinau in Mlinner
stadt Zeuge in einer Urkunde der Grafen von Henneberg. 
Henneb. U rkbuch. 1. 49. 

Giso also nicht auf der Burg Steinau, wie Schannat 
ibehauptet. 

8. 1287, 1. September. Verhandlllng wegen der 
.Burg Steinau (5. obenl . Hier nennt Friedrich von Schlitz 
·den Giso seinen Schwestermann. Giso wird nicht etwa 
aIs nicht mehr am Leben bezeichnet, denn es heisst Gi
sonem, und nicht Gisonem quo n dam. Schannat Bu~h. 
vet. 378. Denner F. U. Ill. 102. 

9. 1289, 20. August. Giso von Steinau miles Zeuge 
-in einer U rkunde der Grafen von Henneberg als hen ne
bergischer Burgmann. Or. Urk. Mlinchen. AUg. R. Archiv, 
Deutschorden 9121. Lade 4. 

10. 1289, 28. September. Giso von Steinau ent
scheidet Streitigkeiten zu Treysa in der Schlitz'schen Fa
milie. Or. U rk. Marburg. mit erhaltenen a I ten Siegel der 
Steinau, was besonders bemerkenswerth ist. 

11. 1293, 20. J anuar. Giso von Steinau BUrge und 
Zeuge in einer Urkunde des Bischofs von \Vurzburg. Or. 
Urk. Munchen. AUg. R. Archiv, Deutschorden 9121. Lade 4. 

12. 1293, 30. September. Giso miles de Steinowe 
Zeuge zu }vIiinnerstadt in Sachen der Grafen von Henne
berg. Or. U. AUg. R. A. Mlinchen. Henneberg. Facs. 2. 

13. 12\)8, 22. Marz. Giso von Steinau miles bekun
<let, dass, nachdem er und seine S6hne ~ rabot und Hein
rich durch Verrnittlung seiner Freunde von Abt Heinrich 
.die Gnade empfangen hatten, dass er sie in seine und der 
_Kirche Dienste wieder aufgenommen, wobei er die Ver
:gehen verziehen hatte, welche seit Gisos e r s t e r V e r -
:S 0 h nun g m i t d e r le ire h e von ihnen dreien begangen 
-waren, Giso nun auch Entsagung leiste und in Sonderheit 
..au£ die Vorteile verzichte, welche ihm das Amt Eschen
bach, wo er fUr 150 Pfund fuldischer Denare GUter von 
·der Kirche in Pfand habe, gewahre, doch so, dass er da
mit auch fern er treu und in des Stiftes Diensten bleibe. 
Wiirc1e er oder die Sbhne die Treue brecp.en, so sQllten 
nicht nur diose Pfandgliter inl Amt Esche'noach. sondern 
allch alle seine anderen Guter innerhalb der fuldischp.t1 
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Grenzen verloren sein. Or. U rk. Marburg. Absehrift 
Denner. F. U . Ill. 95. Siegel abgefallen. 

Hiernach Giso also schon friiher flir sich all e in 
mit der Kirehe vers{)hnt und sehon langere Zeit fuldis eher 
Lehnsmann, sowie im Besitze eigener GUter in fuldischen 
Landen . vVegen Esehenbach vergl. Nr. 5. 

Von einer Geschiehte an Abt Berthold \Vird hier 
nichts gesagt. 

14. 1300, 1. April. Giso van Steinau hat fur den 
F esttag der heiligen Caeilie dem Kloster au!" dem Peters
berge einen Landstrich bei Wenigen Huna tibergeben ,. 
wozu der Abt die Einwilligung gi ebt. Denner. F. U . 
V. 355. 

15. 1306, 18. November. Conrad von Bremen be
kundet den Verkauf von GUtern, welche er von Giso van 
Steinau miles, Hildegunde seiner Gemahlin sowie Trabot 
und H einrieh ihren Sohnen zu Lehen hat. mit deren Ein
verstandniss. Or. U r . Marburg. Denner. F. U. n. 31. 

Hier a lso Hi I d e gun den 0 e h Gisos Gemahlin und 
Mutter seiner Sohne. 

16. 1308, 7. Januar. Trabot von Steinau bekundet, 
dass er mit Zustimmung seines Vaters Giso uod seines 
Bruders Heinrieh, Guter zu Bernhards verkauft hat. U nter 
den Zeugen Giso von Steinau, der Vater. Denner F . U. 
V. 267. 

Letztes Vorkommen des Giso van Steinau. Der Um
stand, dass sei n Sohn Guter verkauft, Hisst den Sehluss 
hohen Alters fUr Giso selbst zu. 

Aus diesen Dokumenten - zu so1chen sind die 
Dennerschen Urkunden trotz ihres privaten Charakters. 
voU und ganz zu reehnen, vergl. RUbsam a. a. O. 1. 23, 
n. 134. - lassen si ch einige SehlUsse ziehen, welche fUr 
Beurteilung der pers{)nliehen Tatigkeit des Giso VOll 

Steinau bei der Begebenheit 1271 ins Gewieht fallen und 
die Behauptung Sehannats, es handle si ch urn Vater undo 
Sohn, widerlegen. 

Giso ist von Anfang an mit Hildegunde von Sehlitz: 
verheiratet, welche ihm .eine Anzahl Schlitz'scher Giiter 
in die Ehe mitgebraeht hat. Dem entsprechend nennt ihn 
1287 Friedrieh von Sehlitz, welcher ihn lange J ahre hin
durch in den Urkunden beg1eitet, seinen Schwestermann. 
Daraus erheUt, dass es sieh 1267 und 1287 urn ein und 
denselben Giso von Steinau handelt, welcher aueh 1281 
als Inhaber Sehlitz'seher GUter mit Gattin Hildegunde ge-
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nannt wird und handelnd auftritt. Diese Hildegunde kann 
bier nU T ei ne geborene Schlitz sein. 

Hierdurch ist erwiesenJ dass Giso nicht ] 271 umge
kommen, auch nicht 1274 etwa mit den Ebersberg in 
Frankfurt hingeri chtet sein kann, falls diese Hinrichtung 
si ch liberhaupt als geschichtlich beweisen Iiesse. Gleich
zeitige Nachrichten dariiber giebt es nicht, ein Aufenthalt 
K Onig Rudolfs in Frankfurt im Jahre 1274 ist nicht nach
weislich. Da Giso nun also 1287 noch am Leben ist und 
auch 1306 noch mit Hildeguncle a ls Gemahlin auftritt, Iiegt 
kein Grund vor, in dem nach ] 271 in den U rkunden ge
nannten Giso einen anderen zu vermuten, als den friiheren . 
]m Gegenteil. Handclte es si ch z. B. 1287 um den Sohn, 
so ware dieses in cler U rkunde zweifellos gesagt word~n. 
da die Burg dann durch Erbe auf ihn gekommen ware, 
wenn der Vater vorher starb. Dass die Burg erst 16 Jahre 
nach dem Abtsmord fiel, lasst fast vermuten, dass die Zer
storung aus anderer Veranlassung erfolgte, wenn man 
nicht mit Schannat annehmen will, class die Burgbesitzcr 
sie so 1ange haben halten k6nnen. Dies widerspricht abeT 
dem Auftreten Gisos 1273, 1276, 1281 und 1287 13. April. 
Wie schon oben gesagt, scheinen cler Zerst6rung der Burg 
erst noch Kampfe vorangegangen lU sein, bei denen auch 
Friedrich van Schlitz beteiligt war. Dass i.ibrigens uber 
den Tod Gisos bald nach der Begebenheit 1271 auch 
frliher schon Zweifel bestanden, bezeugen die Schriften 
van Landau und die Zeitschrift Buchonia. Landau giebt 
in den Ritterburgen an : "In dem Gemetzel m a g auch 
"Giso von Steinau umgekomm en sein." In seinem zehn 
Jahre spater erschienenen W erke: Besehreibung des Kur
!iirstentums H essen-Kassel 1842 heisst es S. 487: "Aueh 
"Giso versohnte sich wieder mit der fulclischen Kirche und 
"wurde durch seine S6hne cler Stifter zweier Stamme, van 
"denen der eine sich "van Steinau genannt Stein ruck" 
"nannte." Landau hatte also nachtriiglich die bezilglichen 
Urkunden eingesehen. In der Zeitschrift Buchonia, Band 
3 Seite 56 find en wir: ,.Ohne Zweifel wurde der Anfiihrer 
"Giso ven Steinau in diesem Gemetzel niedergehauen" 
und Seite 62: "Einige Geschichtsschreiber glauben, dass 
"Giso van Steinau 1271 nieht auf dem Platze geblieben, 
"sa nd ern sich alsbald mit den anderen in sein Schloss 
"Stein au gefliichtet und dart eingeschlossen habe. Es ist 
ndies aber den damaligen Geschaftsverhaltnissen zuwider, 
"weil zuverlassig Giso von Steinau als Chef der M6rder-
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"bande in ebendemselben U rteil, wie die von Ebersberg, 
"zum Tode verurteilt worden ware, wenn er nicht am 
"Platze selbst · vorher unter den Erschlagenen gewesen 
",vare ." 

Diesen Satz kOnnen wir heute umdrehen: da Giso 
die Katastrophe uherleht, zwei J abre spater im fuldischen 
Gebiet handelnd auftritt, Schenkun gen fur kirchli che 
Zwecke macht, was bezeugt, dass die beziigliche Sentenz 
der Bannbulle n i c h t me h r g a It, alsdann H enneberg 
seher Dienstmann wird, sich mit der fuldischen Kirche 
w ieder versohnt, vom Bischofe zu Wurzburg in Ehren
amtern verwendet wird und nach wiederholten Streitig 
keiten mit dem Abte von Fulda in seiner Eigenschaft 
auch als fuldischer Dienstmann nell bestatigt wird, so kann 
die Handlung an Abt Berthold durch die Ritter verubt, 
nicht wohl als gemeiner Mord gegolten haben, wie d ie 
fuldischen SchriftsteHer die Begebenheit geflissentlich hin
gestellt haben, sondern dieselbe, odeT zum wenigsten die 
Beteiligung des Steinau daran, muss einen Charakter ge
habt haben, welcher ei ne Suhne und spatere Begnadigung 
nicht ausschloss. 

Im Hinblick auf die von Brower selbst zugegebene 
Anlockung des Hermann von Ebersberg unter Zusicherung 
der U nversehrtheit, den Bruch dieses W ortes durch den 
Abt und die demselben folgende Offentliche Hinri chtung 
des Gefangenen durch Gerlach Kuchenm eister konnte der 
gewaltsam e Tod Bertholds a ls die F olge einer Blutrache 
gel ten, welche die nachsten Bluts verwandten des Gerich
teten an dem ihrem Begriffe nach durch den W ortbruch 
ni cht nur als Edelmann, sendern auch als Priest er arg 
blossgestellten Berthold nahmen, wobei ihnen ihre Gesip
pen und Freunde zur Seite standen. Brewer selbst nennt 
auch vielleicht in diesem Sinne S. 313 die Ebersberg die 
principes, also H aupter der Mordtat. Hatte der Abt den 
Satz: ecc1esia nen sitit sanguinem - vergl. Frauenstadt 
B lutrache und Todtschlagsuhne im deutschen Mittelalter 
Leipzig 1881 S. 53 - ausser Acht geiassen, wer woll te 
von den rauhen I{ri egern erwarten, dass sie auf das KJeid 
des Pri esters Rticksicht nahmen! Die Blutrache war, urn 
den A usfiihrungen Frauenstadts zu folgen, an si ch nichts 
abscheuwurdiges, vielmehr die U rform der R echtspflege. 
Die ihr folgenden Siihnen und Bussen hatten zum offent
li chen Strafrecht keine Beziehung; wehl aber wurden sie 
" on Kirchenstrafen begleitet. In diesem Sinne geschieht 
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.,s dann wohl auch, dass Brower Seite 314 die aus der 
Bluttat noch ubrigen nach Rom pilgern lasst, urn ihre 
Schuld abzubussen. 

l\1it dieser Auffassung stande nun aber die Hinrich
tung der beiden Ebersberg in Frankfurt in Widerspruch. 
H a t diese stattgefunden, so kOnnten entweder die Ebers
berg zu den ruckfalligen Siindern gehOrt ha ben, welche am 
Kloster Holzkirchen frevelten, wahrend z. B. Giso van 
Steinau davon fern blieb, oder aber cs waren von ihncll 
zwischen 1271 und 1274 anderweitige mit dem H enkers-

. tode bedrohte Handlungen begangen worden. Dass 
K Onig Rudolf in spa t ere n J ahren viele des Strassen
raubes uberfiihrte Ritter hinrichten Iiess, ist Tatsache. 

Will man nun einerseits die MOgliehkeit der Blut
rache in unserem Falle nicht kurz von der Hand weisen 
und damit die irdische Straflosigkeit dieses od er jenes deT 
Beteiligten erkHiren, so k6nnten andererseits bei dem tra- , 
gisehen Ende des Abtes auch andere, mehr allgemeine 
Dinge mitgesprochen haben und wird eine Betrachtung 
der allgemeinen Verh~iltnisse in der Abtei zu jenen Zeiten 
hierfiir vielleicht \Veite re Anhaltspunkte bietcn. 

Recht unerfreuliche Zustande herrschten im deutschen 
R eiche, als Abt Berthold H. im Jahre 1261 die Abte i 
Fulda ubernahm. War es den letzten Hohenstaufen schon 
nicht moglich gewesen, die Anspriiche der geistlichen 
und wcltlichen Fursten und Grossen im Zaume Zll halten, 
so vullzog sich, als dem Reiche cin anerkanntcs Ob er
haupt fehlte, dank dem nun ungehemmten Auseinander
streben aller Krafte, rasch die Auflosung aller Bande. 
Tatsachlich van jeder Rucksicht auf einen Trager der 
kOniglichen Macht befreit, glaubten die kirchlichen Filrsten 
die Zeit gekommcn, die der Ausbreitung ihrer weltlichen 
Macht entgegenstehenden Hindernisse mit alien Mitteln 
zu beseitigen . Wie die weltlichen Fursten aus R eichs
beamten langst Zl1 Territorialherren geworden waren, so 
riehteten auch sie mehr als bisher ihr ganzes Streben auf 
die Befestigung und Vergrosserung ihrer lalldesherrliehen 
Macht. Fur den niederen Adel ergab sich daraus die Gefahr, 
entweder von den geistlichen od er den w eltlichen Fursten 
aufgesogen zu werden . Viele derselben hatten ja , teils in 
der Erkenntniss der eigenen Schwache uberhaupt, teils in 
from men Eifer die Machtgeluste der I{irche l1ntersttitzend, 
si ch dureh Lehnsauftragtlllg ihrer Guter an die Fursten und 
Stifter so zu sichern . gesucht, dass sie zwar d em Lehns-
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herrn Gefolgschaft leisten, dafur aber a uch von ihm g egen 
g emeinsa me F einde in Schutz genom m en werden mussten. 
Begreiflicher W eisc gahrte cs unter diesen Lehnsleuten 
und .Ministerialen, als sie das stete W achsen cler landes
herrlichen Begehrlichkeit fUhlten und erkennen mussten, 
class es mit den letzten R esten ei ner gewissen Selbstan
digk eit bald ein Ende haben werde. K on nten sie doch. 
- und dieses zweifellos an unzahligen Fallen - wahr-
nehmen, dass die \OVahrung des Landfriedens gemissbraucht 
wurde, urn unteT diesem D eckmantel fiirstli che Sonder
interessen ZUT Verdrangung cler kleinen B eTTen zu ver
fo]gen, wie B eispiele zeigen, welche uns in cler Wi ener 
Briefsa mmlun g (Mitteilungen aus dem Vatikanischen A r
chiv n. ' '''ien ] S94 , Seite 11 4 und ] 54) flir Thuringen und 
Frank en aus rl er Zeit K onig Rudolfs erhalten sind, Fallc, 
in we1chen die Bedrangten si ch schutzbittend an des 
K oni gs nachste U mgebung wandten. Konnte solches 
noch unter Rudolfs Regiment stattfinden, \Vie oft hat 
dann wohl zu j e n e r Zeit der Landfrieden selbstsiichtigen 
Zwecken dienen rniissen, als ein schiitzendes Oberhaupt 
fehIte, an das Bedrangte appeJliren konnten. Diese warell 
dan n lediglich auf Selbsthlilfe angewiesen. 

Wie es t1I1ter solchen UrnsUinden urn die offentliche 
Sicherheit bestellt sein konnte und welche R echtsbegriffe 
si ch aus der ungeziige1ten Betatigu ng der l\1 acht des 
Starkeren allenthalben entwickeln rnussten, darilber haben 
berufenere Federn berichtet, \Vie auch neuerdings Oswald 
R edJich in "Rudolf von Habsburg. Innsbruck 1903" (vgl. 
bes. S. 48 f., 450, 645). Manche Geschichtsschreiber wer
fen allerdings die meisten dieser nach dern Brauche der 
Zeit mit bodenloser Rilcksichtslosigkeit gefuhrten K ampfe 
mit dem Raubrittertum ohne U nterschied vOllig zusamm en. 
H at es auch zu alien Zeiten und in alien Schichten Rau
ber von Beruf gegeben, so war cs doch nicht imm er 
R aubsucht, welche die Geharn ischten bewog, sich liber 
D Orfe r, F elder, K IOster und Waarenzuge herzumachen. 
D iesen Plunderungen lagen nur zu oft berechtigte F or
derungen, vorangegangene Krankungen und dergleichen, 
ganz besonders aber die Art der damaligen KriegWhrung 
zu Grunde. Die Notwendigkeit der Beschaffung dessen, 
was die Kriegfi.1hrenden bedurften, wi es die Karnpfenden 
damuf hin , das im feindlichen Gebiet Vorgefundene fur 
si ch zu erbeuten und da , wo so1ches Beutemachen aus 
irgend einem Grunde nicht anging, die Gegend so lU ver-
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w tisten, dass der Gegner ebenfalls keinen Nutzen daraus· 
ziehen konnte, vielmehr in Folge der K lagen sein er Unter
tanen zum Friedensschluss geneigter wurde. Gan z be· 
sonders gern w erd en aber die zeitwei ligen F einde der 
S tifter von vornherein unteT di e R aubritter geworfen,. 
und dieses Schick sal teilte n cl ann auch die vVidersacher 
des Abtes Berthold , der nach so man chen Berichten n U T 

mit Raubern zu tun llnd Raubsch losser zu brechen hatte. 
Hier wird, wie so oft, die V ntat einzelner ein em ganzen 
Stande aufgebiirdet. Dass die Rilter a ls Ki nder ihrer Zeit 
un ruhige Gesellen waren und bei ihren ICri egslGgen jeder
Sentimentalitat abhold. wird nicht bestritten. In Bezug 
auf w eltlichc Kraftentfaltun g kanllten die geistlichen 
F iirsten ebenfal1s keine Schwache, und wenn auch bei 
den "nicht b e r u f s m ass i g e n R aubrittern" hier un d da 
Ueberg riffe vorkamcn, ",eIche sich nicht mit der Sitte
oder U nsitte der Zeit in Einklang bringen Iassen, so ge
bietet die Gerechtigkeit Zll betonen, dass so1ches auf 
anderer Seite ebenfalls nicht ausblieb und allch nicht aus-
bleiben konnte, denn im K ampfe g ilt die K raft unci das , 
Gem Ot tritt in den Hinterg rund. 

Abt Berthold fand also durchatis kriegerische Ver-· 
haItn isse vor, ,,,eIche er ja auch unter seincn V organgern 
schon miterIebt hatte, unter deren Regieru ng das Waffen
gluck der Abtei meist g unstig g ewesen war. 

Berthold wird zwar von seinen Zeitgenossen also 
PReger des Friedens bezeichnet. Selbst wenn wir dieses· 
nach des Abtes kritischem Ausgange gefallte U rteil gel ten 
lassen w ollen, so muss andererseits gesagt werden, dass
zu jenen Zeiten, so \Vie auch heute noch, auch ein fri ed-· 
liebender Fiirst die H and am Schwertgriff ha ben musste,. 
w ollte er nicht binnen kiirzester Zeit ausgespielt haben. 
Dass Berthold zehn J ahre den sch wie rigsten Verhaltnissen, 
Trotz bieten konnte, ist ein Zeichcn dafOr. dass €'s ihm 
an kriegerischem Sinne nicht fehIte. Er muste diesen 
betatigen, oder auf jede Mitherrschaft verzichten und die 
Ablei ein Opfer der eifersiichtigen zankischen Nachbarn 
sowohl, wie auch der um ihre U nmittelbarkeit besorgten 
Geschlechter, schliessHch aber auch der K ampfe der welt
lichen Fiirsten unter sich werden lassen. So zwangen ihn 
alle Faktoren, auf die Festigung und E rhaltung der 
e igenen Macht zu denken, unci dieses konnte nur auf 
K osten des Adels geschehen . So warf er krafti g eine An-
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zahl Ritter nieder und zerstor te ihre Burgen, wie Schlitz, 
Eisenbach und F rankenstein, befestigte selbst Stadte und 
legte sonst feste Platze an, urn ROckhalt zu gewi nn en . 
Dass er diese Erfolge nur erreichen kon nte, indem ein 
Teil der Geschlechter ihm beistand, ist einleuchtend und 
class so zwei Parteien im Lande entstanden, gaoz selbst
verstandlich, \Vie dieses unter seinen V organgern ebenfalls 
schon stattgefunden haben musste und fOr seine Nach
folger das G leiche blieb. FOr Ber thold n. sind wir im 
Al1gemeinen auf das angewiesen, was B rower uns iiber
Iiefcrt hat. Hieraus erhelIt aher zur GenOge, dass das 
Gebiet der Abtei unter der Parteiun g zwischen den Mi
nisterialen schwcr zu Ieiclen hatte, class, nachdem der Abt 
einen Stillstand in c1 iesen ](ampfen erreicht hatte, im vier
ten Jahre seiner R egierung ein neuer Aufstand gegen 
ihn selbst ausbracll, welchen niederzuwerfen ihm gelang . 
Mag nun die spate re E rstiirmun g von Bischofsheim Tat
sache sein, so tnusste sie zu Verwickelun gen mit dem 
\ ¥Orzburger Bischofe fOhren, welche jederzeit urn so be
denklicher waren, als ein grosser Teil der Rhonritter, \Vie 
Eberstein, Ebersberg, Bibra , Tann, Buchenau, B randau 
u, s. \v. in beiden Gebieten begutert und auch Vasallen 
beider Herren waren. 

Hat di e (lffentliche Hinrichtlln g des ]-I e rm an n \'on 
Ebcrsberg wirk lich stattgefunden. so musste sie die An
zahl cler Feinde dC's A btes vermehrcn und diese zum Ent
scheidllngskampfe herallsfordern. Ob unter solchen Ver
haltnissen e ine "heimliche Verschworun g am B ru nnen Z LI 

Steinau" noch erford erlich war, urn die K atastrophe her
b ei zufOhren, s teht dahin. Die Bannbulle fasst s ich hier 
mit .,condixerant ad invicem" "sie verabredeten sich gegen
seitig" kurz. Das Uebrige, sowie die Auslosung Gisos von 
Stcinau als Ftihrers der Bande, ist Ausschmuckullg aus 
spaterer Zeit und diente ctazu, die Begebenheit interessanter 
zu gestalten, ihr ein romantisches Geprage Zll gchen; 
Zll einer VerschwOrun g von R.aubern gehort unbedingt 
die Stunde der Gcspenster ! Diese lassen wir der Sage! 
Historisch fest s teht das gewaltsame Ende des Abtes. 
Dass aber dieser Ausgang nicht ledig lich der Bosheit \'on 
vVegelageren zllgeschrieben werden muss, sondern seine 
llegrOndung in poJit ischen Verhaltnissen haben kann, da
fO r find en sich neben dem Satze aus der Bannbulle "u t 
haereqitate sanctuarium Dei possiderent", das heisst etwa 
"sie ermordeten den Abt, urn ober das Heiligtum selbst 

• 
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zu verftigen, bezw. einen van ihrer Partei auf den Stuh! 
zu erhebe n" noch anderweitige bedeutsame BeHige. 

Zwar berichten Brawer und Schannat, dass def schnell 
gewahlte neue Abt die Tat an den V erschworenen blutig 
geracht habe, indem er sie am 24. December 1271 -
immerhin nach l1 e lln Monaten - bei Haselstein nieder
machte, dann aber zur Ueberraschung und ohne Einver
standniss des Conventes die V erwaltung der Abtei dem 
Erzbischof W erner von Main z iiberliess. Doch erhalten 
diese Dinge e ine wesentlich a nd ere Beleuchtun g durch 
den Brief des P apstes Greg.or X. a n A lbertus Magnus, 
den berilhmten Scholastiker, vormals Bischof von R egens
burg vom 31. Juli 1274, abgedruckt in den Mitteilungen 
aus dem Vatikanischen Archiv Band 1. Nr. M. Wien 1889 
un d bei Guiraud Registres de Gregoire X ., H eft n. 290 
- hier ohne die an erster S telle gegebene utlzutrefi"ende 
Namenserlauterun g in Bezug auf die verschiedenen Bert
holde und daher leichter verstandlich - sow ie durch eine 
hochwichtige U rkunde vom 28. April 1272. Mlinchen. AlIg. 
R . A ., Erzstift Mainz VII' I, Fasc. 21, welche bisher nicht 
bekannt geworden zu sein scheint. 

In diesem letzten Dokument erklaren am 28. April 
1272 zu Seligenstadt der Dekan Berthous und die Probste 
Fridericus St. IIlariae, Berthaus SI. Michaelis, Albertus St. 
J oha nnis, B ertholdus SI. Andreae bei Fulda und der ganze 
Convent, dass sie sein er Zeit, als die A btei frei wurde, 
(also nach Bertholds n. Tode) einstimmig den Probst 
Berthold von St. J ohannis (also Berthold IlL) zum Abte 
gewahlt hatten, dieser aber wegen der Bosheit der Men
schen und der Lage der Dinge Uberhaupt zu der U eber
zeugung gekommen sei, dass die V erwaltung der Abtei 
seine ](rafte ilbcrsteige. U rn dem Untergange derselben 
zu wehren - rnalorum incursibus quasi quibusdam moti
bus procellarum - habe er s ich, dem Rate def Freunde 
folgend, entschlossen, dem Erzbischof Werner den Schutz 
und die Verteidig ung der Kirche zu (ibertragen. Sollte 
W erner var ihm sterben, 50 solle ihm die Abtei wieder 
zufallen. Folgen noch die V ersi cherungell des einstimmigen 
Einverstandnisses Aller. 

In dem Schreiben des P apstes an Albertns teilt er 
diesem mit, dass in Fulda, nachdem die Abtei durch den 
Tod des Abtes Berthold frei geworden war, der D ekan 
und die Probste zu F nlda sowic der P robst von H olz
kirchen und Herm ann der Cantor, \V ie auch der Convent 
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<len P robst Berthold von St. J ohannis (also Berthold IlL) 
ei nstimmig erwahlt h atten. Dieser Berthold aber h abe in 
Ansehung der bevorsteh enden E ntscheid un gskampfe -
g uerrarum discrimina - und anderer Regierun gsschwierig
k eiten - et alia incommoda, que ci rca regim en ipsil1s 
1l1onaster ii F uldensis utili ter ex ercend um eum poterant 
impedi re - au f a lles ihm aus der W ahl erwachsene R echt 
V erzicht g eleistet, und da man s ich nun nicht habe einigen 
.k on nen und in zwei P arteien zerspalten sei, so sei E rz
bischof W erner mit der V erwaltun g der Abtei und der 
.A uswahl eines geeig neten neuen A btes betra ut wa rden. 
Dieser sei in der P erson des D ek an Berthous g efund en 
w a rde n. D er P a pst ersucht den Al bert us, sich von d er 
~eeign etheit d es Berthous zu liberzeugen un d ihn in d ie
sem Falle zu v,reihen, anderenfalls a ber nach ein em an
·deren zu suehen. 

D iese b eiden U rkunden bezeugen, dass erstens Bert
h old Ill. seiner Zeit einstimmig gewahlt w ar , alsdan n aus 
M utlosigkeit zuriicktrat, dass w eiterhin mit vollen E inver
:sUindniss des Con vents E rzbischof W erner die Verwa ltung 
d er Abtd iibernahm , bis der g eeig nete Nachfolger ge
funde n sein wtirde, u nd aus k eine m anderen G run de 
wieder abtrat, als dass ein solcher gefunden war , dass 
.aber a ndrerseits die ganze Zeit hind urch P a rteiungen und 
Kriege die A btei gefahrdeten, in welche n die B urg 
S teina u der Abtei F eind wa r. (Brower S. 312.) SeIch e 
i nn eren S paltungen pft egen ab er nicht ve n gestern auf 
heute zu entstehen, sendern ihre Begrundung in zu
r ilckli egenden V erhaltnissen zu hab en und so stellen s ie 
sich als eine F ortset zung der Kriege und Irrungen da r, 
w e1che die R egierun g Bertholds 11. b eeintrag tigten u nd 
·entsehieden bei sei ne m tragisch en E nde mitspie lte n. 

A bt Bertbold Ill. hat nach der Schilderung Browers 
S.313 nicht sofort a n d ie Verfolg ung der Feinde ged acht 
u nd ist auch nach Schannat H ist . Fuld. S . 203 erst alsdann 
.zur R ache geschri tten, als die Frevler unter Verheerungen 
im L ande umherzogen . Neuere Bearbeiter der V e r falle, 
\Vie L andau a. a. O. Jassen ihn sofort vor die B ll rg Stei 
na u ziehen llnd die dahin Geflohe ne n a us ihre m Schlupf
winkel vertreiben. Schliesslich werd en am Christtage 1271 
d ie H au pter de r V erschwore nen (bei B ro wer) - e ini ge 
derselben (bei Scha nn at), m it ihren Mannen in Haselstein 
betroffe n, llmzingelt und, \Vie obe n sehe n a usg efuhrt , bis 
.auf die B rOder ve n E bersberg nied ergemacht; denn der 
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Abt wollte keinen ge5chollt 5ehen, \Vie Schannat ausdruck
Jich bemerkt. Hie r hatte also der A bt einen Sieg erfoch-
1en, ohne jedoch aller derer Herr geworden zu sein, weIche 
bei dem Ende des Vorgangers mitgewirkt hatten . D er 
-kriegerische Zustand ·war also auch mit diesem Gefecht 
'nicht beendet; ja es hat sogar den Anschein, als sei das 
vVaffengluck in der F olge dem Abte nicht giinstig ge
bHeben, denn vier Mon ate spater sehen wir diesen mit dem 

'Convent und den Pr6bsten in Selig~nstad t. Von Fulda 
hat er der Gegenpartei zweife lsohne weichen mussen. Mit 
·dem frohen Mute der Verfolgung der F einde war es . vor
bei; die Erkenntniss, der schwierigen Lage nicht gewach~ 
.sen lU sein und die Verzweiflung am Erfolge hatten Abt 
·und Convent derart deprimirt, dass sie den Erzbischof 
vVerner urn seinen Schutz baten. Dieser ubernahm die 
V erwaltun g der Abtei und, wennschon er mit anderell 
'wichtigen Geschaften reichlich bedacht war - vergl. Gos
'win v. d. Ropp Erzbischof W erner von Mainz 1872 und 
'Oswald Redlich, Rudolf von H absburg. Innsbruck 1903 
- so scheint er doch in die V erhaltnisse selbst einge-
-griffen zu haben, denn es wird berichtet (Brow er S. 314), 
dass er die aus der Zahl der an der T at gegen Berthold 
noch uberlebenden Schuldigen zur Abbussung der S chuld 

'und E rlangung der Vergebung nach R om zu pilgern 
nOtigte . lm U ebrigen hat e r s i ch seine Hauptaufgabe im 
Stift, die Such" nach einem geeigneten Abt, angelegen 
sein lassen. Denn als Berthold Ill. 1274 starb, hatte er 
-diesen in der Person des bisherigen Dekans Berthold ge-
-funden. Brower behauptet daher a . a. O. zu U nrecht, 
\Verner habe in F olge ungluckli cher vVendun g der Dinge, 
fruhzeitig abgedankt. Dass er der Burde der A btei-Ver
waltung nicht un g e rn e nthoben wurde, darf man da
gegen in A nsehung der fortdauern den U nruhen ohne Be
den ken annehmen . 

Auch un ter Berthold IV. nahm en d ie Verwick elungen 
und Kampfe kein Ende. Es folgen nach Browers B e
richten wiederholte Burgenzerstorun gen; die Besitzer der
selben g ehOrten zweifellos zur Gegenpartei. Diese konnte 
sieh trotz all er Misserfolge behaupten und scheint auch 
schliesslich bei K Onig Rud olf U nterstiitzung gefunden zu 
haben . Denn am 5. November 1282 ubertrug dieser die 
Verwaltung der ganz zerrutteten und verarmten Abtei \Vie 
es in der bei Dronke cod. dip!. fuld. Nr. 842 wiederge

.:gebenen U rkunde heisst - auf Bitten des Abtes, der Ed-
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1ell, Ministerialen, Burgleute und BUrger - an den Grafcn 
Eberhard von K atzenellenbogen auf 6 Jahre. Eine der 
letzten Handlungen des Abtes war die mit dem WUrz
burger Bischof gemeinschaftlich ausgefUhrte Zerstorun g 
der Veste Eberstein, eines H auptstiitzpllnktes der Gegner. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die unaufhorlichen 
K ampfe im Gebiete der A btei auch an anderen Stellen 
Bedenken hervorgerufen haben, so dass die Klagen -
clam or populi vaHdus variis et diversis querelis - we lche 
ganz wohl von der erbitterten Ritterschaft unterstUtzt 
und an den geeigneten a rt gebracht sein mOgen, bei dem 
K onige Rudolf ein bereitwilliges Ohr fanden. Nach dem 
W ortlaute der oben sehon erwahnten U rkunde vom 5. No
vember 1282 (Dronk e, Cod. dip!. Fuld. p. 417) herrschten 
allerdings schlimm e ZlIstiinde in der Abtei. 

AIs Berthold IV. dann 1286 wohl starb - er hatte 
die AbtswUrde dem Namen nach beibehalten - wurde 
Marquard von Bickenbach Abt, vielleieht nieht ohne Ge
waltstreich, wenn man den And eutungen i\1lintzers a. a , 
O . p. 147 trauen dart'. Nach den Obrigen Beriehten und 
seinem sehon naeh zweijahriger R egierung erfolgten plotz
lichen Tode, (Brow er S. 316 und Sehannat Hist. Fuld. p. 
~09 erzahlen "durch vergiftete H andschuheU

) zu urteilen, 
wurdc auch er nicht H err der S ituation , wahrend die 
Kampfe we iter tobten. Naeh Brower S. 315 besiegte er 
zwar alle R ebellen; ob diese Angabe nieht Ubertrieben 
ist, stebt dahin; berllhigt hat . er die "Rebellen" jedenfalls 
nicht. Auch unter den Monchen schaffte er sich Feinde. 
Dagegen geht aus der U rkunde von 1287 (vergl. ob.) her
vor, class er die Burg Steinau zur Halfte zerstoren liess 
und diese H alfte mit dem dazugehOri gen Gebiete in Be
sitz nahm; bis dahin war die BlIrg in ihrem ganzen U mfange 
freieigen gewescn. Oer vom Abt nicht in Besitz ge
nommene Halbteil blieb dies auch fcroer noch, wie aus 
der U rkunde selbst und aus der spateren Verkaufsurkunde 
von 1440 fUr den letzteren an die Abtei - F uld . Copiar 
XI. fol. 1 ff. - hervorgeht. Dieses Besitzverhaltniss ist 
fOr die Beurteilung der Stellung der Burg' zur A btei nieht 
ohne Bedeutung, Hisst auch ihre Zerstorung urn jeden Preis 
erklarlieh erseheinen, da sie bei der Nahe an der Stadt 
und ihrer F estigkeit in F'olge ihrer Lage an den W iesen 
der Haune - denn hi er lag sie und nicht, \Vie Schannat 
sagt, auf einem hohen Berge, wie man s ich an den spar
lichen Ueberresten noch heute liberzcugen kan n - ei ne 
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grosse Gefahr fUr die Abtei bildete und bei alien Gelegcn
heiten, wo die Besitzer nicht auf S eiten def A ebte standen, 
ei n willkomm ener S tutzpunkt fOr die Feinde derselben 
war. Es ist wohl anzu oehmen, class, \Vie Schannat Buch. 
vet. p . 378 erzahlt, die Erorberung der Burg der Zersto rung 
kurz voraufging, a lso dureh Marquard erfolgte. 

Erst Marquards Naehfolger, dem energisehen und 
staatsklugen Abt I-Ieinrieh V. ge!ang es, de r Abtei wieder 
eine S tellung im R eiche zu verschaffen. U nter ihm kommt 
dann aueh allmiihlieh und aueh nieht ohne R eibungen 
iOllen und K ampfe clraussen cler Fricde Zll Stande, nach 
und naeh sOhn en si ch die Gesehleehter mit dem Abte aus 
und find en si ch ihre Glieder unter den Dienstmann en de r 
Kirche wieder ein. 

Hiermit sei die Betraehtung uber die Verhaltnisse 
der Abtei Fulda zu der fragliehen Zeit abgesehlossen. 
Sie ist woh! geeignet, das Fuldaer Gebiet in jenen Zeit
lauften J ahrzehnte hindurch als den Schauplatz innerer 
und ausserer K ampfe anzusehen. deren U rsachen ni cht 
etwa n u r in cler Fehdelust der Ritterschaft. sondern eben
so in dem Bestreben der Aebte nach ausserer Machtcnt
faltun g, sowie in Parteiungen innerhalb cler A btei selbst 
zu suchen sind. In diesell I<ampfen stand ein Teil der 
Rittersehaft jeweilig auf Seiten der Aebte, wah rend der 
andere sich den Bestrebungen derselben widersetzte. Das 
in diesen Fehden si ch so oft wiederholende Brechen von 
Burgen hat sicherlich in vielen Fallen einen rein poJi
tischen bezw. militarischen Charakter und braucht gewiss 
nicht i m mer als ein Strafgericht an Schnapphahncn an
geseht"'11 zu werden. Die Burgen bildeten die militarischen 
Stiitzpunkte und waren als soIche naturgemass Gegenstand 
des Begehrs aber aueh die Beute des Siegers. 

Mitten hinein in diese Epocbe wUster I{riegsere ig 
nisse fallt der T odtsehlag an Abt Berthold . An ihm be· 
teiligen sich nicht etwa nur einzelne Ritter, we1che si ch 
bei Naeht und Nebe! versehworen und bei Naeht und 
Nebe! ihr O pfer suehten. Naeh den Ueberlieferungen 
zu urtcilen, ist cs ein e erhebliche Anzahl von :Ministe
rialen, welche den Tod des Abtes durch einen Iistigen 
Ueberfa ll bei hcllem Tage herbeifuhren. Brower sprieht 
Seite 313 nach Aufzahlun g van acht Namen van noch 
a nd e r e n hoehgestellten Mannern des Adels lllld der 
K ir e h e und Hisst Seite 314 , naehdem die I-:!aupter 
der Vcrschworenen bei Haselstei n nicdergemacht sind, 

~ . t'. Ill) . .xXVII . G 
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noch we i t e r e Schuldige nach Rom pilgern. Es handelt 
sich also urn eine ganze Partei. D iese Partei ist poli
tischen Charakters; einen soIchen tragt auch die E rmordung 
Bertholds. Nicht unmtiglich ist, falls sich die an H ermann 
va n Ebersberg vollzogene Hinrichtung bewahrheitet, dass 
Blutrache dazuka rn, und den gegen den Abt zu fUhren
den Schlag nicht nur beschleunigte, sondern auch in 
der A l1Sfiihrung rUcksichtsloser und wilder machte, weil 
der Abt ebenfalls Treue und Glauben verletzt hatte, 
als e r den Ebersberger bewog, nach Fulda zu k orn men. 
Dass es si ch urn ein en gemeinen Meuchelmord dUTch 
W egelagerer handelte, nur weil diese sieh dureh des Abtes 
Strenge in ihren du nklen Gesehaften gestor t sahen und 
besonders, dass Giso van Steinau aer RadelsfUhrer bei 
ein er so1chen Tat gewesen sein soIl und fOr diese I-Iand
lung dern Riehtbeil verfallen ware, batte ihn nieht bei 
B aselstein der Tod ereilt , daflir fehlen positive G rund
lagen . I m Gegente il , der U rnstand, dass Giso die Tat 
und ihre Folgen iiberlebt, sich alsdann dUTch Zu wendungen 
der K irche dienstba r macht, dann wieder in Irrungen mit 
derselben gerat, we1che beigelegt werden, urn hinterher 
nochmals in Fein dselig keiten uberzugehen, welche aber 
wiederum verg lichen und gesuhnt werden, zeig t, dass die 
Aebte in ihm nicht einen gemeinen Verbrecher erblickten, 
und unterstutzt die Annahme, dass die ganze Episode in 
das polit isehe Gebiet gehor t. 

O hne Zwei fel ist Giso zu dern R ufe des R adelsflih
rers dadurch gekommen, dass die Stein au die einzigen 
von den mit der Tat in Verbindung gebrachten Mannern 
sincl, uber welche sieh U rkundliehes fU r eine B ezi ehung 
zur Tat erhalten hat. H ierzu reehnet zunaehst d ie Suhne
urkunde van 1298 s. oben Nr. 13, in welcher zwar die Ta t 
nicht erwahnt wird, woh1 aber von einer fruheren compo
sitio ordinata - ordentliche Auss6hn ung - die Rede ist, 
welche dem W ortlaut der Urku nde naeh vor A bt Hein
richs V . Zeit - also vor 1288 - stattgefunden haben 
muss. Man konll te hi er vielleicht an die Suhne van 1287 
- s. oben Nr . 8 - denken, als uber die Burg Stein au 
verfugt wurde. 

A ls zweiter- Belag fur Beziehungen der Steinau zu 
cler "Gesehiehte an A bt Berthold llnd fu r alle an den 
Abten verub te Gewalt" steh! der V ertrag van 1327, siehe 
oben Seite 65 da. Aber auch hier wird niehts uber den 
U rnfang und die A rt der person lichen Teilnahrne gesagt. 

• 
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Die Erwahnung erfolgt ubrigens 1361 noeh einmal, wo 
Heinrich Steinriicke Ritter, Sohn des Heinrich von Steinau 
von 1327, an den mit seinem Vater llnd Vetter (Onkel) er
riehteten Vertrag erinnert \Vird - Marb. Fuld. Cop. XI, 
-382 - und hat wohl beide Male den Zweek, die Ritter fur 
<len Wunseh der Abte, dass der Burgball zu Poppenhausen 
unterbleibe, gefugiger zu machen. 

Deber die an und fUr sich trotz des spaten Bekannt
'werdens der Namen in der erhaltenen Ueberlieferung 
·wohl nicht allzuzweifelnde Teilnahm e der ubrigen Ge
:schlechter und jedenfalls noeh vieler and erer nicht genann
ter, ist Urkundliches nicht ermittelt, der Tod des Heinrich 
~und Albert von Ebersberg 1274 dureh Henkershand nieht 
belegt. Es findet si eh ein Albert von Ehersberg 1275 als 
wurzburger Lehnsmann Mon. boie. 37 S.460 und 1293 in 
Wurzburg ein Kanonikus Albert, Sohn eines Albert von 
.Ebersberg, Mon. boie. 38. S. 81 u. A. mehr. 

Sehannats A ngabe (Bueh. vet. S. 346), dass allein 
·dureh den 1284 vorkommenden Giso von Ebersberg d;;s 
{iesehleeht fortgepftanzt word en sei, ist wiIlkurlieh, faIls 
"nicht anzunehmen ist, dass die eben Genannten einer 
.anderen Linie oder einem anderen Geschlechte angehort 
haben. 

Die Versehmelzung der N amen Ebersberg und Eber
.stein in den Chroniken erkHirt sich vielIeicht durch Ge
:schlechtsgenossenschaft, wie ja Louis Ferdinalld Freiherr 
von Eberstein in seiner urkundlichen Geschichte der Herrn 
von Eberstein, Abriss S. 2 if. aueh ausfuhrt, dass wohl 
beidc Gesehleehter zu einer Sippe gehbrt batten. 

Conrad von Rasdorf findet si eh 1277 Bueh. vet. S . 
..371. So hiess auch der Verschworer. 

Die Brandau waren damals nicht fuldische, sondern 
~wurzburgisehe Lehnsleute, vergl. Lehnhof S.58 in Verbin
<lung mit vielen Urkunden in Mon. boic. 

Von den Luplen erfahren wir in fuldischen U rkunden 
(Sehannat Traditiones Fuldenses S. 275) fur 1248 von einem 
Lupelinus und nach Schannat, Dioecesis ·et H ierarchia 
Fuldensis S. 120, dass Be r t h 0 I d von Luplen gerade zur 
Zeit Bertholds n. Probst von St. Michaelis war. Wir 
-finden also jn der Liste der Verschworenen auch nicht 
-dem fuldisehen Adel angehorige Ritter und vie 11 e i e h t 
_sogar auch einen geistlichen Herrn, welcher Umstand 
wiederum Schlusse uber den Charakter des Vorganges 

.:Selbst erlauben dtirfte. V\Tinkelmann, Beschreibung der 
6* 

• 



84 

FU rstentlimer H essen und Hersfelcl Teil 6 S . 295 - nennt: 
tei Erzahlung der Episode anstatt der l.uplen "die 1.eu
polt". Dieses ist der F amiJiennam e c1 es A bt Berthold. D a 
ein adliches Geschlecht Luplen im fuldischen L ehnhofe
nicht vorkommt und atlch sonst ni cht ermittelt word e n ist 
- es gab wohl Lugeln - so kon nte Winkelrnann viel
leicht Recht haben und wir hatten es bier mit nahen V er
wandten des Abtes zu tun. Winkelrna nns Hauptquelle
ist MUntzer. Dieser schreibt "Luplen". Auch auf die Mag-· 
deburger Centuriatoren beruft sich Winkelmaon, sowie
auf eine jedenfa l1s wenig bekannte S chrift "Rutger wr· 
H orst, de officiis et dignitate cancel1orum", welche his
her nicht hat aufgefllnden werc1en konnen. Mag sein , dass· 
"Leupolt" aus dieser Quelle s tammt; jedenfalls regt der · 
Name zum Nachdenken an. -

lm Uebrigell macht das urkundliche Auftreten rneh
rerer mit den in den Chroniken aufgefUhrten Verschw6-
rern gleichbenallnter Personen bald nach Bertholds Tode
doch wohl nicht ganz unberechtigte Zweifel an der Rich
tigkeit des Satzes entstehen "cmnes mala marte mortui ! ?". 
·Die Folgell der T at an Berthold sind nicht die gewesen,. 
\Vie die fUr d en Ruhm der Kirche und ihre Macht ar 
beitenden Geschichtsschrciber es als selbstverstandlich hin
stellen. 

Ganz besonders sind aber di e fU r Giso von Steinau 
und das ganze Geschlecht noch berichteten Zusatze tiber 
Wappenschandung und Namensver~inderllng auf Anord-· 
nun g d er A ebte nicht nur nicht g laubhaft, sondern auch·. 
widersinnig. 

Eine Wappenanderung hat ja allerdings stattgefun
den. Solche gehOrten damals durchaus ni cht zu den Sel
tenheiten (Seyler , Geschichte der H eraldik, Siebrnachers 
g rosses \Vappenbuch A. 1889, Seite 263 ff.) und erfolgte n 
sie aus inneren V eranlassungen \vie Laun e, Neuerungs
sucht USW. , od er allS atlsseren Einwirkungen, wie Besitz
wechsel, Uebernahme von Giitern aussterbender Ge
schlechter. Die von Steinau fGhrten bis zum Ende des· 
13. Jahrhunderts ein W appenbild, w elches L andau a . a . O . 
nach der bei Schann at, Buch. vetus p. 379 wiedergegebenen 
Zeichnung als Adlerflug mit Schwert beleichnet. Es
konnte dem erhaltenen Siegel nach auch ein bewehrter 
Adlerfang sein! Giso von Steinau siegelt darnit nach .. 
weis lich noch im Jahre 1289. Spatere Siegel sind nicht 
erhalten. Das veranderte Wappen, drei schwarze R ader 
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auf silbernem Schilcle, erscheint fUr uns ZUITI erstcn 1\1ale 
1333. Zu Schannats Zeiten hat indesse n das jetzt abge
'fallene Siegel I-Ieinrichs von Steinau noch an der U r
'kunde von 1327 gehangen, sein e Zeichnung (Buch. v et. 
p. 379) stimmt mit dem Siegel von 1333 liberein. Hier
nach fiele die 'Wappena nrl erun g zIVischen 1289 und 1,127 
und hangt sie zweifel10s mit cler Gri.indung des neuen 
Stammsitzes in Poppenhausen Zllsamm en. Dass sie ohne 
Einwirkung cler fOr ein e derartige lV[assregel nicht zu
st~i ndige ll Abtci FLlld a erfolgte, bedarf keiner Auseinand er
·setzung. In solchem Falle ware sicherli ch ei ne Erwah
-nung in einer def Si.ihneurkunden nicht unterbli eben. 
Auch in anderen Fallen sind die Wappen van solchen, 
<1enen sogar eine direkte personliche Teilnahme an der 
gewalts l.men Beseiti gung hoher W Urdentrager nachge
'wiesen worden, deren Bestrafullg- auch erfolgt war, nicht 
zerbrochen worden un d fand auch keine Notigun g zu 
o:einer Aenderun g des \Vappen s statt. Di e ~ifOrdcr des am 
24. November 11U2 erschlag-ene ll Bischofs Albert von Liit
tieh - vergl. T oeche, H einri eh VI. S. 55 1 - bl iebell 
s traft os. Der All stifter der Ermordung des Erzbischofs 
Ellgelbert von K oln war der )ieffe desselben, Graf Frie
<Irich von Isenburg-. (Ficker, Engelbert cler H eili ge von 
](oln 1 8o~.) Er vollfiihrte den Allschlag am 7. November 
1225, wurde fH.i chtig. dann in R om nicht absolvirt, spater 
e rg riffen und hing-erichtet. Eine Massregel in B ezug auf 
, las \Vappen erfolgte Ilieht. Am D . .T ulli 1400 wurde der 
H,erlog P'riedrich von Braunschweig auf V eran lassung des 
G rafen Qtto von W aldeck durch }{unzmann von Falken
berg und Fried ri ch ven Hcrtingshausell erschlagen. K onig 
Ruprecht verhan gte gcgcll di e T~i.te r zwar Bussen, .F'rei
l1cilsstrafell und Verban nung auf zehn Jahre, aber die 
"Va ppen blieben unberiihrt. (Gude nus cod. dip!. IV. S. 
12.) f)er letzte li'a ll ist insofern noch besonders interessant, 
a ls a llch der von Hertingshausen an g e b li e h hingerich
'tet scin solltC', was sich spater als unrichtig envies. (Win
:k elm a lln, H esscll-Hersfelrl S. 353 f.) -

Dass nun die H.crren von Steinau gerade die Racter 
wahltcn, welche ihnen vielleieht GlUckszeichen sein 5011-
ten, vielleieht auch dem Bilde der heiligen K atharina im 
\\Tappen der Stadt Steinau an der Kinzig entlehnt si nd, 
.od er die mit P oppenhausen in ihre lia nde gelangte Ge
-ri'chtsbarkeit bedet~te: n "so1-lten, 1st insofern ei n folgeschwerer 
Zufall , als g e rade die Riider Veranlassung zu der W a p-
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pen 5 ag e - denn nur als eine soIche ist die 5 e r T e i F. 
d e r E r z a h 1 u n g aufzufasse n - ge\vorden sind. 

Eigentiimlich wirkt die B egrlindung Schannats fur 
seine Behauptung. (Buch. vet. S. 3~0.) Weil drei van 
den Mordern mit der Strafe des Raderns belegt sind, 
miissen die Steinau drei Rader filhren l! Schanna t selbst 
Hisst Giso e ntrinnen, zwei Ebersberg abeT gerildert wer
den. Es fehlt also der Dritte ! Daftir, dass zwei Ebers
b erg- g eradert werden, mtissen die Steinau die Rader an
nehmen, wahrend die Ebersberg: ihre alte frankische Lilie 
behalten !! 

l\.Jit der angeblichen Namensanderung g eht Scha nnat 
vo11ig in der ITre. Ein e soIche hat ni cht stattgefunde n 
und h at das Geschl echt de n N a men S tein au jederzeit bei
beh alten. S cha nn at ftihrt doch selbst Lehnhof S. 34G fur 
1336, Giso von S teinau (Enkel des Giso van 1271) auf ! Es. 
handelt sich in vVirklichkeit lediglich urn einen Zuna men 
zum Zwecke der Linienunterscheidung, \Vie soIche Zu-· 
namen nach den verschied enen Besltzungen der Ge-· 
schlechter damals unge mein iiblich sind. Die von Schlitz. 
nannten sich, solange die Nachkommenschaft des Fried rich 
von Schlitz im Besitz der Burg Steinau blieb, in dieser 
Linie "genannt va n S tei nau", Die van Ebersb erg n ennen 
si ch in ein er Linie nach ihrem Schl osse vVeiel's , die van 
del' Tann n enn en sich nach Bisch ofsh eim, Fra nke nstcin 
u. s. w, S teinl'u ck e li egt 11 0ch h eute am Ebel'sbel'g. 

S o wurd e auch hi er der Zuna me das U nterscheidungs
zeiche n flir d ie Nachkommen des Heinrich von Steina u, 
5 0hn Gisos. Nur sie nannten si ch zunachst von Steinau 
g enannt Steinrilck und kurzten im gewohnlichen Verkehr 
stets, in Ul'kunden hin und wieder, in das einfache Stein
ruck, 0 h n e v 0 n, ab, wie sie denn auch siegelten. Die· 
Nachkommen des Trabot von Steinau dagegen bleibe n in, 
Schrift und Siegel his ca. 1560 bei diesem Namen alleill 
und nehmen erst alsdann und zwar aus fUr den eing'ehen
den K e nner der naheren Verhaltnisse begreiftiche n Griln
den den Zunamen an, Flir Verstbsse gegen diese Ge
wohnheit habe ich nur drei Urkunden auffinden kbnnen,. 
wahre nd zahllose and ere den U nterschied genau praci
siren. Diese drei Urkunden sind vom Jahre 1388,23. April' 
AUg. Reichs -Archiv Munchen, Erzstift Mainz und 1394. 
10. August (2 Urkunden vom gleichen Tage) Marburg, 
vVlirzburger Urkunden. In ersterer werden Giso und 
H a ns von Steinau zusammen mit Simon, K.arl und Otto, 
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van Steinau genannt SteinrUek e r z a hi e n d au fgefilhrt 
und vom Sehreiber der U rkunde, welcher die Verhalt
nisse nicht kannte, mit letzteren unter dem Doppeln amen 
zusammen geworfen. In de n beiden anderen U rkunden 
ergeht es Betze van Steinau mit den gleiehen oben ge
nannten Vettern cler anclern Linie ebenso, A lle drei U r
kunden s ind hochstwahrschei nlich ven ein und demselben 
Schreiber des Bischofs Gerhard von W urzburg geschrieben. 
In an deren g leichzeitigen U rkunden, in welchen d i e 
se 1 ben Bet e i 1 i g t e n 5 e 1 b s t u r k U 11 cl e n un d auch 
siegeln , wie z. B. Th1i.inchen. A Ug. R . A., :Mainzer Nachtr~lge 
fase. 10, ist der Unterschi ed ganz eorrek t durehgefUhrt. 
Der Burgfr ieden von Poppenhausen vom Jahre 1394, 1I1ar
burg. Fu ld. Cop. X I. 404 flihrt gerade diesel ben Person en 
mit genauer Name!Jsunterscheidun g usw , auf, sodass also 
die obigen drei Verstosse ta tsachlich als Sehreibfehler da
stehen und an cler Richtigkeit der Behauptung, dass bis 
1560 der Zuname E igentum nur e i 11 e r H auptlinie des 
Geschlechtes war, nichts ~indern k6nnen. 

Somit entfall en also die angeblichen Ehrenstrafen, 
welche die Tat an Abt Berthold gezeitigt haben sollte, 
und wenn Seyler in seiner oben bereits eitirten Gesehichte 
cler Hera ld ik unter dem Absehnitte \ Vappenschandu ng 
aIs ein zigen fti r D eutschIand bekannt gewordenen Fall 
anfilhrt, dass bekanntlieh Giso von Steinau der RadeIs
fli hrer einer Verschworung gegen den Abt von Fulda war 
unc1 c1 ieser Tat wegen die von Stein au zum ewigen Schancl
zeiehen an Stelle ihres b isherigen W appensehildes drei 
R ader e r h ie 1 ten, so unterIasst er doeh nicht, Zweifel 
an cler Richtig keit c1 ieser Ueberlieferu ng auszusprechen . 
D er kundige Verfasser fligt h inzu, class dieser Fall wohl 
noch nicht genugend untersucht sei. 

IVIoehten mei ne Ausfilhrun gen hierzu ein wenig mit 
beitragen ! 

Bei A bschluss . derselben ab er sei mir gestattet .. mit 
lebhaft em Danke dIe fordernden Anregungen · hervorzu
h eben, d ie H err P rofessor Dr. K arl W enck zu Ma rburg 
mir b€sonders in Bezug auf das Q uellenmater ial und die 
W urdig ung desselben hat angedeihen Jassen, sowie in 
gleieher Gesinnung des H errn R eichsarchiv-Sekreta irs D r. 
Striedinger in MOn chen zu geden ken, welcher mich in die 
Geheimnisse derU rkun denlehre einweihte und dem Anfanger 
iiber so manche Schwierig keit in li ehenswurdigster W eise 
hinweghalf. 

---_.- •. _._---


	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087

