
Das Todesjahr des Bonifatius. 

Von 

M.T u n g l. 

Frag e, ob Bonifat ius am o. Juni 754 oder 755 den 
Ma rtirertod e riit[, ist bis heute eine offe ne ; dab ei 

s ich a n sie ein Interesse, das k ein eswegs auf den 
VV unsch, das Lebe nsende ei nes 1\1annes va n d er Bede utu ng 
des Bonifatius moglichst gesichert fests tellen zu k bnne n, 
beschra nkt 1St. l<.lar liegen seine B eziehun gen zu den 
P~~psten Greg-or n., G regor Ill. und Zach arias va r u ns, 
nur in dti rftigen Umrissen k ennen wir die zum letzten 
Papst, den er erlebte, zu dem als P olit iker so b e
deutenden S teph an n. D em schi cksalsschwere n B und 
zwischen R om uncI dem Frank enreich, der in der ersten 
H iilfte des J ahres 754 geschlossen IVurd e, h atte niemand 
w irksamer vorgearbeitct a ls BOll ifati us. De m ki rchlichen 
B und, der sein L cbe nsz iel gebildet hatte, folgte damals zu 
P ontion und Quierzy, - und zwar sicher noch zu Leb
zeiten des H eil igen - , de l' p oiitische, ohne class er irge nd 
a n de n V erhandlu ngen T oil nah m ; er , de l' ZlI Stepha ns 
V organgerll w iederholt nach R om g e pilge rt war, nli tzte 
den halbjahrigen Aufe ntha lt des Papstes im F ra nkenreiche 
nicht einmal zur Ank llupfun g personliche r Bekanntschaft. 
Es 5011 sich zeigen. ob d ie Losu ng, d ie ieh in der Frage 
des T odesdatums unel cler ihm vorangehenden Ereig nisse 
zu fi nde n hoffe. a uch geeignet ist, au f d ie gerade durch 
ihre voIlsta ndige P assiviUit auffa ll ige kirchenpoli t ische 
Stel1 ung des Bonifatius in sein er letzte n Lebe nszeit neues 
L icht zu werfen. -

D ie Grilnde. mi t elene n Sickel 1) und Oelsner 2) fu r 

1) Ucher die Epoche de l' Hegienmg Pippins, FOl'sch. z. deulsch. 
Gesch. 4, 459 und Beitrage z. Diplomalik IV , \vie nel' 5 8. 47, 606. 

2) Jahrhlichel' d, fr iink. B.eiches unlel' K. Pippi n 4-81) IT. Exclll' s VI. 
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das Jahr 754 eintraten, hatten si ch k einer verbreiteten 
und nachhaltigen A nerken nllng Z11 erfreuen. Ivlan be
handelt die Slreilfrage seither noeh als offene od er neigt 
gem ass der ,Hteren Ansieht Rettbergs zum J ahre 755 hin I). 
Dies ist denn auch die Stellung, die Hauck jetzt einnimmt, 
indem er ein e ganz sichere Entscheidung infolge des 
Zwiespaltes zwischen Ma inzer und Fuldaer Ueberlieferun g 
fUr unmoglieh h a lt, selbst aber den fOr das J ahr 755 
spreehenden Griinde n den Vorzug g ibt 2), die in Will ihren 
warmsten Vertreter gefun den hatten 3). 

Von dem Bestehe n des Gegensatzes zwischen Mainz 
und Fulda hat den n auch jede U ntersllchung auszugehen. 

D ie Mainzer Ueberlieferun g ist vor a llem dureh Willi
balds Vita Bonifatii vertreten : "laudantes g lorificaban t deum, 
qui Stlllm dignatus ('st servlI m quadragesimo peregrina tionis 
eius a nno revoluto glorificare, qu i et in ca r n a t i 0 11 is 
dom ini septingentesimus et quinqagesimus 
q u intus annus cum in d i ctione octava com p u 
tat u r " ' ). E in Ueberlie ferungsfehler ist bei der in ,.vorten, 
n icht in Zahle n gesch riebenen Jahresangabe unwahrschein
Heh und infolge der noch hinzutretende n Uebereinsti m
mung mit cler In clik t ion wohl iiberhaupt ausgeschl ossen. 
Dazu kommt das Glaubensbekenntn is Lulls mit cler Zeit
angabe: anno duodena reg ni dom ini nostri Caroli regis 
g loriosissi mi, pon tificatus mei an no xxv 5). Die beiden 
A ngaben stimmen fU r die Zeit vom 9. Oktober 779 bis 
O. J uni 780, unter der Voraussetzung, dass d ie Erhebung 
Lulls und damit der T od des Bonifatius 755 erfolgten. 

U nter den Fuldaer Quellen stehen obenan die A n
nales Fuldenses antiquissimi, die zu 754 die "passio beati 

Das TOdesjahr des Bonifalius. Von Oe[sners BeweisfU hrtlng muss te 
im folgenden hei Neuaufrollung der Frage im ganzen Zusammenhange 
manches wiederholt werden. 

I) Gopfel' l , Lullus, Lcipziger Diss . .1 880 S.13, H. H ah n , 
Bonifazius und Lull. Leipzig 18H3 S. 25:'), M li h I b a e her , Deulsche Geseh. 
unte l' d. Kat·o!. S. 71lrelcn fUr 7f)·i , We rile r , Bonifacius , Leipzig J R7fJ, S. 
398 f. und B 11 S S - Se her el' , Winfrid -Bon ifaci us, Gl'az 1880, fUr 705 ein. 

2) Kil'chengeschichle Deulschlands 2. Au fl. J, on-574-. 
3) Besprechun g von Oelsnel's Jahrbiichern in del' Tlibinger Theol, 

Qua dal schrift 1H7H, no, 510 IT. unel Mainze r Regeslen 1, 28 f. Zwa r slellt 
auch Will die Frage als zweifelhaft hin , talsachlieh aber laufen die 
Bedenken, die er det' Heihe nach gegen Oelsners Ansatz vorbringt, 
auf ein warmes Eintreten flir 755 binalls. 

, ~) J a ff c 1\1on. i\Iog11 nt. Bib!. 3, 4-6~. 
') Will J, 40 NI'. 49. 
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Bonifacii martiris" melden I). ZU ihn en geseIlt si ch die 
Vita Stnrmi mit zwei Stellen : c. IG lVIG. SS. 2. 372 "Anno 
decimo postqua m ad sanctum commigravi t locum, sa nctus 
archiepiscopus BOll ifaci us inito cum rege et ceteris Chri
stianis consilio ad ultcriora Fresollum loea paga nico ritu 
dedita ingressus est ingentcmquc ibi multituclin em homi
num domino cl ocendo e t bapt izando adquis ivit; inde post 
multum tempor is mi g rans SOS pes ad suas in German iam 
pervenit ecc1esias. Seq ucnti vera anno itc rum ad aq uosa 
Fresonum p ervenerat a rva, coeptum opus pracclicationis 
implere desiderans". Das Klostcr Fulda wurcle nach Eigils 
eigener Angabe a m 12. lvIHrz 744 gegrOndet ' ). Ob man 
nun das J O. J ahr seit ctem Bestehen Fuldas nach der ge
naucn R echnung va m Epochentag, wie sic in Urkunden 
liblich ist, oder nach cler freieren Deutung des ge\vohn 
lichen L ebens, wie sie in den erzahlenden Quellen ube r
wiegt . zahlt, gelangt ma n zum J ahre 753 vom 12. M arz 
ab oder zum J ahre 753 iiberhaupt und damit zurn Schluss, 
dass Bonifatius im Sommer 753 nach Friesland aufbrach 
unci am 4. Juni 754 fi el '). Sollte aber t ro tzdem noch ein 
Zw eifel bleiben, so \Vird er durch die interpretatio authel1 -
tica, die Eigil an einer zweiten Stelle gibt, beseitigt: 
AIs de r Sachseneinbruch von 778 auch Fulda bedrohte, 
fluchteten die Th10nche aus clern Kloster und nahmen die 
G ebeine des H ei lige'n mit sich, die cl 0 r t be rei t s 
d u r c h 2 + J a h r e g e r uht hat ten '1). Diese Stelle 
lasst k ei nen Zweifel darOber, class Eigil unter c1em Bei
setzungsjah r 754 verstan c1 . E ncl lich t rit t hin zu die Auf
zeichllung (iber di e am 1. November 8J0 erfolg te feier
Hche Einweillllll g cler ](irche ZlI Fulda: 1\nl1o dorninicae 
in carn ationis DCCCXVllI (so sta tt DCCCXVlIlI, das J ahr 
s teht durchaus fest), indictione XH, mensis novembris r. die 
dedicatum est hoc tern plum ..... et t ranslatum est ipsa 
die ab eodem archiepiscopo et ceteris epi scopis atque 
sacerdotibu s corpus sancti martyris Christi Bonifacii, p o s t 
m a rt y r i u m e ius ex pI e t i san n i s LXV m e n sib u s 

1) Annal. Fuld. ed. K II r z e, SS. n. Germ. 137. 
2) c. 13 SS. 2, 370 j vgL kunftig mein UI3 . von Fulda S. 1. 
3) Dies hat bere ils Oelsner gegeni'tber Retlbergs irrigcl' Z1ihlung 

klar gelegt. 
~ ) SS. 2, H76 n os autem fratres discipnli eius ad sumto sancli 

mar lyris corpore de sepulcro, in qno annos \'ig in li quatuor rosilum 
flleral, at monaster io cum univel'sis famulis de i pro(icisc i coepimus. 
Ueber de n Sachseneinfall von 778 vgl. J\ l ii h I b a c h e)' .Beg. ':! 215 h. 

15 :- . F. BD. XXVII. 
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IIlI die bus XXVI 1). Das Whrt mit Sicherheit zuruck 
auf den 5. J uni 754. 

So ward von den beiden St':i.tten a us, an denen das 
Andenken an Bonifatius im besonderem J\1asse fort
lebte, widersprechende Kunde uber die Zeit seines Todes 
verbreitet. Der Zwiespalt k a nn nur auf den Irrtum einer 
ersteo, sei es nekrologischen, sei es annaHstischen Auf
zeichnung zurilckgehen, und die Tatsache dieses Irrtums 
bleibt gleich au/fallig, ob er Mainz oder Fulda zur Last 
gelegt \Vird. lch halte es daher .uch fUr ganz unergiebig, 
die einzeln en Zeugnisse aus den beiden Lagern gegen
einander auszuspielen, ob man nun von cler eine n Seite 
das Gewicht von Willibalds \Tita Bonifatii hervorhebt, 
deren einzelne Teile nach d em allerdings erst spateren 
Zeugnis cler Passio S. Bonifatii Lull von Ma inz, dem w ohl 
berufensten Kenner der Lebensgeschichte des Heiligen, 
zur PrUfung vorgelegen hatten 2), oder sich von der andern 
Seite auf die Annales Fuldenses antiquissimi als das alteste, 
ganz oder nahezu gleichzeitige Zeugnis sti.itzt 3). 

Die Entscheidung kann, wenn sie uberhaupt m oglich 
ist, nur durch das Zeugnis anderer Quellen herbeigefuhrt 
werden. In diese m Zusammenhange k omme n zunachst 
die Briefe des B onifatius aus seiner letzten L eb enszeit in 
Betracht, vor allem das Schreiben , durch das er zum 
erstenmale Fuhlung mit Papst Stephan n. nahm, J am, 
Nr. 106 4), DUmmler Nr. 108 ' ). Die Einre ihung dieses 
Briefes leiteten die bejden letzten Herausgeber von dem 
Satze her: uN am si quid i n i s tal e gat i o n e Rom a n a • 
qua per triginta et sex annos fung e bar, utili
tatis ecclesiae praefate peregi, adhuc implere et augere 
desidero". Da die eigentIiche Ernennung des Bonifatius 
zum papstlichen Legaten, die unter Greg or Ill. in einem 

1) jetzt in den MG. Poet. lal. 2, 205 un ter den Gedichten des 
Hrabanus Maul'us . 

' ) .laff e Bibl. 481. Werllos ist del" Einwand Wills (TLibing. 
Theol. QS. 55, 519), dass Lu ll "in einem so wi chligen Dokllmente, wie 
sein Glaubensbekenntn is ist, s ich keincr fa lschen Angabe schuldig ge
macht haben wird". Wenn man von diesem Gesichlspunkt an die 
wich ligen und dabe i irrig, unvollsltind ig oder garn ich t datierten Ur
kunden des Mittelalte rs he l'antre ten wollte, wii rde die An klagebank 
so lang geralen, dass auch Lull auf ih t, nichl aufzufallen brauchte. 

3) Darauf legte S ic k e I Wiener S8. 47, 60G das entscheic1ende 
, Gewichl. 

4) Manum. Mogllnt. Bibliotheca rr. Germ. Ill. 258. 
' ) MG. Epp. 1IL 394. 
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n icht slcher bestimmbaren Jahre erfolgte I). nicht gemeint 
soin k ann , war es naheliegend, als de n Ausg angspunk t 
dieser Berechnung die e rste papstliche Besta llung zum 
M issiona r in D eutschland vom I f>. Ma i 719 (Jaffe N r. 12 
D Ummler N r. 12) anzusehen . Dies fO hr te fUr di e Ein
reihung des B riefes auf das J ahr 755. 1st d ie SteJle fO r 
die D atierung d es S chreibe ns in de r T at a usscblag g"ebend. 
d ann ist dam it auch fOr die Mainzer Ueberlie fe run g des 
T odesjahres ein entscheidcndes Zeugn is g ew o l1T1 cn :!). 

S ehen wir uns aber den Inha lt des Brides etwas 
n a her an. E r enthalt d ie fe ierl iche Obocdic nzerkldrung 
an Stephan 11. Bonifat ius bittet, in g leich e n gem Zu
sam menhang mit der romischen Kirche v erharren und 
d em neuen Papst mit derselben unbeding ten E rgebenheit 
die nen zu diir fen, w ie seinen rlrei V org anger n. W enn er 
wahrend seiner 36 jahrige n "R omisch en Legation" Gutes 
geschafft habe, woUe er darin mit noch g rOssere m E ifer 
for tfahren ; hab e er aber in der T a t oder Lehre gefehlt, 
so u nterwerfe er sich dem U rteil d er romischen K irche. 
Die arge Verzog erung dieses S chreibe ns 3) bittct er zu 
-entsch uldigen ; er sei m it der Wiederherstellun g v on 
Kirch en beschaftig t gew ese n, deren die H eiden Uber :l0 
verheer t und niederg eb ra nnt hatten. Dies sei der Grund 
der V erzogerung g e wesen, nicht etwa Nachlassigk eit. 

Bonifatius wa r de n P a psten seiner Zeit g eg e niiber 
e in selten eifri ger B erichters tatter. N achdem er das 
Verh ~i1t nis zu Greg or l r. , das er auf sein er crsten P iIg er
fahrt nach l~o lll bcgr t:l11c1 ct, von J ahr zu J ahr feste r g e
fugt batte, blieb e r rni t Greg-or Ill. unci Zacha rias in 
g leich regem V e rkchr und beeilte s ich jec1esmal, ihn 
d urch BegrOssung uncl Oboedien zerk l ~i r l1n g Zll e roffne n. 
Gregor den HI. ha t er no ch c1e m Ze ug nis Wi llibalds so
fort beg rlisst 4) . a n Zacharias schri eb er spatestens wenige 

I) J a f fe Nr. 39, Dii mm le r NI' . 1G, van ielzterem zu 737- 741 
eingereiht. 

I) lch sehe h ier nur ein Entweder-Odel'. Unvcrstiindli ch ist 
ro il' die Ansichl Hallck's , del' 1, 570 das Schre iben mit Ja fTe- Oo. mmier 
ins Jahl' 755 setz t, ilun a ber S, 575 A. in der Strei tfrage tiber das 
Todesjahr nkein grosses Gewichl" bc ilegt. 

~) qll ia lam tarde missum mClllTI el iille ras ad praesenti am 
vesLra m direxi . 

<f) Vita BonifaLii c. G Ja ff6 H, 4·:)4,. Der Br ief seibst nicht eL'
ha ilen, wohl aber del' lnha ll de L' JJolschaft, die C l' nach Rom gelangen 
iiess , iiberl ieferL Bezeichnender Wcise s limml (lC I' wescnlliche lnhalt 
dieses Berichtes WiJl ihtllds ll nd del' heiden c rha llenen Schreiben an 

1&* 
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Wochen nach der Kund e va n dessen Erhebung ') ; und 
Stepban dem H . gegenUber soil er mit der Abscndung 
des g leichen Schriftst lick es fast drei J a hre gezogert h aben ? 
Da mussen fUr ei n so la nges und auffalliges Stil1schweigen 
5ehon ganz triftige Griinde vorhamlen gewesen se in . D ie 
H eiden ware n, so entschuldigt sich Bonifatius selbst, ins· 
Land gefallen und hatten liber 30 Kirchen zerstort, mit 
deren Wiederaufbau er a ll d ie Zeit liber beschaftigt war. 
Gemeint kan n nur der Sachseneinfall sein, den Pippin durch 
den Feldzug von 75il rachte ') und der daher am besten. 
zu 752 anzusetzen ist 3). Die Tatigkeit des E rzbischofs 
und papstlichen Legaten beschr~lnkte sich in diese m Falle 
nach meiner A uffassung auf eine Besichtigungsreise in 
die betroffenen Gebiete, die F eststell ung des S chadens. 
die Anordnungen zu r Wiederherstellung der Kirchen und 

Zacha rias und ~tephan H. yollkommen liberein. .laITe~ , .i54: Sanclu m
que sedis apostoi icae pon lificem ad loculi sunl, eique prio ri s amic itiae 
foedera, quae miseri corditet' a b an tecessore suo sancta Bonefalio 
eiusqne famil iae can la ta sunl, manifestavel'unt. Sed et d~votam eius 
in futurum humililalis apostoJicae sedi subiectionem na rraverunt ct, 
ut familiaritat i ae eommunioni sanct i pont ilicis atquc totius sed is 
apastolicae ex hoc devote s ub iectus commllnicarel , quemadmodum 
edocti erant, pl'ecabantur . Brief an Zacbar ias Jalfc NI'. 42 Olimmle .... 
NI'. :)(): Ergo non al iler qua m ul ante vestigia ycs tra geniculantes,. 
intiro is subnixe flagi lamns prec ibus, ut sicut praeCCSSOl'llm ves trorum 
pro allctoritate sancli Pell'i se l'vi clevot l et sllbdili di scipul i fu imus,. 
sic et ves lrae pietalis servi oboedienles, sllbditi sub iure canonico, 
fieri mereamul' optantes eatholicam fidem et uni la tem Homane 
eeclesiae servando. Brief an Stephan 11. : Sancti tatis vestcae clemen
tiam intim is ae visceraLis obn ixe flagito preci bus, \I t· familiari lalem 
ct nnltatem sanctae sed is apostolicae ab almitatis vest l'ae clementia. 
impetrnre et habe re mel'ear et in discipulatu pietat is vestrae sedi 
apostolieae serviendo servus ves ter fid.::li s ae devotus permanere 
possim eodem modo. quo an le sub tribu s praeeessoribus vestris. 
apostoli cae sedi serviebam, venerabilis memol'iae duob us Gregoriis cL 
Zachnria. 

1) Am 11. Dezember 71: 1 wurd e Zaehal'ias Zlll11 Papsl geweiht, 
vom 21. Ap ril 74·2 dalieren die Besch lUsse des s. g. Cone ilium Germ ani
cum (MC . CapiL J, 24. I~pp . ~, 310 NI". 56), dessen Zusammentrilt 
Boni fatius in se inem Brief J. ·:12 D. 50 al s crst bevors tchcnd bezeichnel. 
Vg!. .H an e k KG. 2 1, 50·i f. Die Grl"lnde, welche neuerdings S ~ pp, 
HisL .lB, 22, 311 IT. lmd 20, 826 IT. l"lir Zuwelsung des Coneilium 
Germanieum z. J. 744 vorbringt, habe ieh naehgepr lift. nber durehaus 
unzureichend e;efunden. Vgl. auch deren Zurlickweisllng durch A. 
Werminghoff, NA. 28, 045 f. 

2) MUhlbaeher Reg-. 73 (11) a. 
R) Ganz unverst1ind lieh wird die Saehe, wenn man die 30 Kil'ehen 

mit Will (TUbing. Theo!. QS. 5f>, ( 17) in Fr ies land sll cht. Also des
halb, weil Sonifatius (nach Wills Annahme) tbi nnch Friesland auf-
brach, konn te er 1;")2 und 7;")3 nieht an Slephan IL schreiben ? 
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w ohl auch auf die Sorge flir B eschaffun g der notigen 
Mittel. D as k onn te W oe hen und selbst ei nige Monate, 
a ber doch nicht Jahre wahren, vor allem aber nicht den 
Mann die ganze Zeit i.lber derart in Anspruch nehmen, 
<lass er nicht in der Lage war, ein kurzcs SchriftstGck 
herkOmmlichen lnhalts an den neuen Papst zu senden, 
zumal er doch in je ll cr Zeit Briefe an Pippin und an 
Fulrad von S t. Dcnis schricb (J. 84, 80. 100. D. 93, 
107) und im Friihjahr 7')0 in An gcicgcnhci t des Bistums 
Utrecht eine R c ise an den Ko ni gshof nach W estfrancien 
untern ahm . i\·fan soIltc me incn, class er damals zur An~ 
kn upfun g mi t Stephan H. mindestens ebenso viel tvIussc 
fand, \Vie sp~iter auf der Bekehrungsfahrt zu den Friesen ; 
und ieh bin daher, wenn man mich zur Einreihung unseres 
Schreibens zu 755 notig t, zu meinem B edauern nkht in der 
Lage, die Entschllldigung des Heiligen als glilcklich od er 
ausre ichend anzuerkennen. Doch Will kommt hier mit 
e iner anderen E rkla rung zu Hilfe (a. a. O. S. 516): Es 
bestand damals zwischen Stephan H. und Bonifatius 
.,,0 h n e Z \V e i f e 1 e i n N[ i s v e r h a 1 t n i s.. (- hatte 
<lenn schon iiberha llpt ein V e r h ill t n i s bestanden? -). 
Er schliesst dies aus dem S atze: .,Si autem minus perite 
a li quid aut ini uste a me faclum vel dictum repperitur, 
iudicio R omanae ecdesiae prumpta voluntate et humilitate 
emendare me velle spondeo". So war also Stephan dem n., 
nachdcm er anderthalb Jahre in R om und dann ein volles 
h albes J ahr im Frankenrcich selbst verge bens auf ei n Lebens
.zeichen od er einc personiiche Ann~ihcrlln g sein es Legaten 
gewartet und da er wohl <luch sonst Grund zur Unzu
friedenheit hatte , cndlich die Gcdu ld gerisscn , und er hatte 
sein erseits das Vcrh ~i1 fni s zu Bonifatius mi t e iner Riige 
·eroffne t ? ] 11 diescm Fall e g laube i h mit der Annahme 
n icht fehI zu g reifen, dass dann ullscr Bonifatius-Brief 
ganz anders lauten wiirde. V or all em abeT ist Will's 
ganzer Erklarungsversllch vollig lInnotig. Derselbe Ge
danke findct sich bere its in dem Schreiben an Zacharias 
vom J ahre 751 J. Nr. 79. D. N r. 86: "Si autem quid, ut 
timendum est, displiceat, ex praecepto sancti apostolatus 
v estr i vel indulgentiam merear vel dignam penitentiam 
·persolvam". Und hi er wisse n wir bestimmt, dass nicht 
-cler leiseste V orwurf e rhoben war, keine Spur cines Mis
verhaltnisses bestand ; es s ind Zweifelllnd Selbstanklagen, die 
si ch aus der darnaligen Sti mmlln g- des Boni fat ills erkIaren I), 

1) Vg!. die schone Schilderl1ng bei 1-1 a 11 c k KG. t 1, 563-564. 
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und die def Papst sogar zu zerstreuen bemuht war. Zag
haftigkeit beschlich den Greis und trat an Stelle der Zu
versicht, die den Mann beherrscht hatte 1). 

Auch Baucks Darstellung (KG. 1, 570) scheint mir 
hi er wenig glilcklich: "Wie Bonifatius das Band mit 
Mainz loste, so liess er das mit Rom fallen". Geht es 
wirklich an, bloss auf Grund des Rechenexempels 719 + 
36 = 755 ihm die Verleugnung seines obersten, durch 
Jahrzehnte unentwegt festgehalte nen Grundsatzes unbe
dingten A nschlusses a n Rom ZUZuIDuten? }\Iran soUte meinen, 
dass das enge dingliche V erh altnis zu Rom, das er in 
der letzten Zeit d es Papstes Zacharias ftir sein Kloster 
Fulda erreicht hatte, der PBege personlicher Beziehung' 
erst recht fbrderlich gewesen sein miisste. 

Die H erausgeber der Bonifatius-Briefe und diejenigen" 
die ihrer Einreihung zllstimmten, scheitern e ndlich an einer 
ande ren Stelle desselbe n Briefes : "ut . .. servus vester fidelis 
ac devotus perm an ere possim eodem modo, quo ante sub
tribus praecessoribus vestris a postolicae sedi serviebam .. 
venerabilis momoriae duobus Gregoriis et Zacharia; qui 
m e semper hortatione et auctoritate 1 i t t era rUin sua
rum muniebant et adiuvabant. Quo d et pi e tat e m 
v est r a m age r ed e p r e co r, ut praeceptum paternitatis. 
v estrae eo melius perfi cere et implere possim". Man ver
gegenwartige sich nochmals, wie si ch das gesamte Ver
halten des Bonifatius bei der Zuweisung dieses Briefes. 
zu 755 darsteJlt: Ende Marz 752 wird Stephan n. er
hoben. Bon ifatius, d er dessen beide Vorganger sofort 

. begrusst, der oo(;h im November 751 in denkbar best er 
und engster Beziehung zu P. Zacharias gestanden hatte .. 
lasst den grosseren Teil des J ahres 752 und das ganze 
Jahr 753 voriibergehen, ohne eine Ankniipfung an den 
neuen Papst Z11 suehen; er, der wiederholt nach Rom ge
reist war, lasst auch den unerhorten Zufall der Anwesen
heit des Papstes im Frankenreiche in der ganzen ersten 
Balfte des J ahres 754 zur Herstellung einer personlichen 
Beziehung ungeniitzt. Endlich bricht er, nachdem er mit 
si ch und dem Leben abgeschlossen hatte, nach Friesland 
auf. In Mainz nimrnt er ruhrenden Abschied v on lml1; 

l) An die, wie ieh oben hervorhob, in ganz gJe ichem Sinne ge
haltene Oboedienzerklarung an P. Zachar ias halle Bonifalius noch die· 
Versicherung geknUpft: "Et quanloscumque audien tes vel discipulos. 
in ista iegatione mihi deus donaverit, ad oboedientiam aposlolicae 
sedis invitare et inclinare non eesso". 
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im sicheren V orgefilhle des oahen Todes lasst er das 
Leichenlinnen mit in das Schiff schaffen. das ihn rhein
abwarts an de n Ort seiner Bestimmung fOhrt 1). U od in 
dieser Lage und Stimmung entsinnt er s1ch plotzlich cler 
Briefschuld an den P a pst, erstattet jetzt ganz in den 
Formen wie an Gregor 11I. und Zacharias seine Obodienz
erklarung, entschuldi g t die Verzogerung- mit einer in ihrer 
Unzulangli chkeit g erad ezu geschmacklosen Begrundung 
und fUgt die Bitte be i, nun mb~e ihm cler Papst zu 
seiner Belehrun g nur a uch so fl eissig schreiben wie seine 
Vorganger! 

Genu g ! Die sachlichen Grunde gegen die Einreihung 
d es Schreibcns zu 755 sind so iiberwiegend 2), class, wie 
dies schon Oelsner nod Haho richtig erkannt hatten, von 
ihnen aus Kritik an den Zahlen und ihrer Deutung geubt 
werden muss, nicht umgckehrt. Ein Ueherlieferungsfehler 
ist bei der Uebereinstimmung all er Handschriften die uber
dies das "triginta et sex" in vVorten bringen, nicht anzu
nehmen, eher unter der Voraussetzung, dass der Brief 
diktiert war, ein Verhoren von "triginta et tres" zu "tri
ginta et sex". Sonst bleibt nur die Annahme eines Irr
turns oder pine freiere Deutung der ,,legatio Rornana". 
Ersteren Ausweg sllcht Haho 3); in den Briefen fan den 
sich auch sonst nicht gaoz zlltreffende Zahlenangaben, so 
werde gleich in J. Nr. 107 D. Nr. 109 die Zeit des Wirkens 
vVillibrords in Friesland auf 50 Jahre angegeben, wahrend 
sie tatsachlieh nur 43 J ahre betrug. Das Beispiel ist nicht 
ganz zutreft od; hi er h a nclelt es sieh urn die Wahl einer 
runden Zahl, wovon bei un sere n 3G Jahren cloch keine 
Rede sein kann. V/are es aber gar so allsgeschlossen, 
dass Bonifatius, der als Fri esenmissionar begonnen, der 
diese Tatigkeit nie vergesse n hatte 4) und si eh 752, cla 
der Plan Zllr neuen F riesenfahrt gewiss sehon gereift 
war, urn so lebhafter wieder mit ihr irn Geiste beschaftigte, 
dieses sein Wirken rnit einreehnete? Als Friesenmissionar 
war er 71 9 nach Rom gekommen, hatte die Anerkennung 
seioer bisherigen und Bestallung zu neuer Tatigkeit ge
funden. Dass er jetzt in die Zahlung seiner Wirksamkeit 

I) Willibalds Vita S. Bonifalii, J a ff e 3, 4:62-463. 
2) Zll den bereits genannten fi.'ihre ich unten bei Bes prechung 

des Bonifatius-Briefes J. Nr. 107. D. NI'. 109 noch einen welteren an. 
8; Forsch. z. deutsch. Gesch. 15, 90- 91. 
~ J "F'resiam, oHm corpore, non qu idem menLe omi ssam" sagt 

Willibald, J a ff () 0, -:W·). 
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diesen ersten Versuch in FriesIand einbezog, lag durchaus 
nahe j unpassend und irrefUhrend war dann nur die Ver
bindung mit der "legatio R omana'\ die in diesem Zu
sarnmenhang freier, gleichbede utend mit der "peregrinatio" 
der Vita zu verstehen ist. Dass auch hier eine gewisse 
Gewaltsamkeit in der Deutung vorliegt, verkenne ich 
keineswegs, ziehe aber diesen Ausweg gegenuber den 
U nzukommlichkeiten, welche die Einreihung zu 755 mit 
si ch bringt, weitaus vor. D a die erste T a tigkei t d es 
Bonifatius in Friesland mit ziemlicher Sicherheit ins J ahr 
716-717 fa llt ') gelangen wir mit Zuz;;hlung der 30 J ahre 
ins Jahre 752 2) . W e nn Bonifa tius zur Zeit, a ls die Nach
richt von der Erhebung Stephans H. nach Mainz kam, 
bereits nach den durch den Sachseneinfall geschadigten 
Gebieten aufg-ebrochen war, da nn k onnte bis zur Absen~ 
dung des ersten Schreibens an den neuen Papst immer~ 
hin ein viel langerer Zeitraum verstreichen a ls einst nach 
der Erhebung der b eiden Vorganger. D an n war d ie 
Entschuldigung den Tatsachen durchaus entsprechend und 
d es Mannes, der sie schrieb, wtirdig , ebenso auch die 
B itte um Aufrechterhaltung regen brieftichen V erkehrs. 

Aus der R eihe d er fUr das T odesjahr · 755 be weis
kraftigen Zeugnisse scheid et unser Schreiben dam it aus. 

A us den anderen Bonifatius-Briefen dieser letzten 
Zeit ist zunachst das rUhrend sch6ne Schrei ben a n Abt 
Fulrad von St. D enis J . 8-1, 85, D . 93 hervorzuheben, das 
in eine \vortlich bei K 6nig- Pippin vorzutragende Bitte 
a usklingt '). Von k 6rperlichen Leiden heimgesucht und 
gcistig niedergeschlagen , von Tod esahnun gen erflillt, ge
d enkt er mit dem lebhaften H ei matsgefuhl , de m e r bis 
zum Tode tre u blieb, seiner Schuler und Landsleute und 
bittet fUr sie urn Schutz und F orderun g . V or allem aber 
empfiehlt er seinen Lieblingsschuler Lull als Nachfolger 
in seiner kirchliche n Stellung, als Fortsetzer seines vV erkes. 
Dcr Brief ist von de n letzten H e rausgebern zu 753-754 
eingereiht. Wir werden aus dem gesamten Zusammen-

1) Hauck KG. 1, 426 A. o. 
') Zu diesem Jahre selzl das Schreiben auch P fah ler, Die 

Bonifal ianische Briefsammlung chronologisch geordnet und nach ihrem 
wesenllichem Inhalt mitgeteilt, Heilbl'onn 1882 H. 110, mil der Be
gr iindung, dass Bonifatins bei seiner Et'gebenhei t gegcn Rom unmog
lich 3 Jahre bis zur OboedienzerkHil'ung halte vorUber gehen lassen. 

3) Diese ErkUirung DUmmlers ziehe ieh der anderen Jalfes VOf , 

in del' heutigen Ueberlieferung des Briefes die Bruchstiicke zweier 
gesonderter Schreiben ~an Fulrad und Pippin zu sehen. 
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hang seh en, dass dieser Ansatz zu sp~i.t ist, d ass das 
Schreibe n 752, sp'itestens zu Beginn des J ahres 753 ver
fasst sein muss I). Pippin willfahrte der B itte. In g-anz 
anderer Stimmullg, k 6rperlich und seclisch neu gckraftigt, 
dankt ihm B onifatius. J etzt traut er s i ch all ch ZU, w oiter 
l10ch in des K onigs Di e llst zu wirkcn lInci fragt a n, ob 
und wann er Zl1 Hore ko mme n k onn te ::! ), U Ill d en be
stimmten Anlass, clef hie r un ter dcm "placitum istum" 
d es Briefes zu vcrstchc n ist, festzllstc ll e n. gebricht cs a n 
Behelfen. Wir milssen lIns begnlig-c n c1 a rzul egen, fUr 
we1che Zeit wir an de r l-:Iand von Qucllcn zu m letzten 
lvIale ein bestill1llltes Da tum fu r eine Anwese nhei t des 
Bonifatius bei Hofe beizubringen vermogen. Als so1ches 
Zeugnis gait bis vor kurzem die b erOhmte Privilegienbe
statigu ng Pippins fur Fulda, Attig ny, Juni 753, Muhl
bacher 7~ (70), 1\1G. DK. 32 '). welche die Zell genschaft des 
Bonifatius tragt. In meine r Untersuchung iiber die Fuldaer 
Privileg ienfrage habe ieh diese Urkunde jetzt als F a lschlln g 
e rwiesen und vcr allem die volli ge W ertlosigkeit ihrer 
D a tier ung dargeta n . die zunachst von d er tatsachlich 
a ltesten O riginalurkunde fur Fulda vom J uni 760 wortlich 
abgeschrieben und erst spater, als man die Unvereinbar
k eit dieses J ahres mit der Zeugenschaft d es Bonifatius 
gewahrte, auf das J ahr 753 geandert wurde ' J. Fur 
das Itinerar · Pippins wie d es Bonifatius scheidct d iese 
U rkund e einfach aus, a n ihre Stell e tritt die U rk unde, 
die Pippin fi1r B onifatius zu V erbcri e, 7f)3 M'ai 23 zugu l1st en 
d er l<-irche von U trecht a usstcll te . Diese r W a nde l ist 
fur unsere Frag c k e incs wcgs g le ichgilti g . Zu den Be
d e nken, die H a uck gE'gcn de n Ansatz de l' fri esenfahrt 
Zll 753- 754 geltcnd IlH1 chtc, hattc <lu ch das g c h6rt, class 
fur den Somme r lInd H_crbs t 753 die Ze it zur En tfaltung 
einer g rosseren, erfo lg re ichcn Be kehrungsUitigkeit zu kn app' 
w ar, da Bonifatius, der noch i lll J uni 753 bei Pippin zu 

1) JafTe und DUmmler ste ll en denn all ch mit ih t'er Einreihung 
ziemlich vereinsamt; Oelsner setzl de n Brief ZlI 75 1- :)2, Ha lm S.25!) 
zu 75 1 ; durchaus zulrefTend bes l. immt lI all ek I, flGn A. a ls ausse!'ste 
Grenzen fiir die beiden Briefe D. H:i und 107 Lulls Hiickke hL' vo n 
cler . Ge.san~ lsc haft r:ach R~:)ln , (I~nde 75 1) llnd de n All fe nl halt des 
Bomfatllls m Neus lJ'l en ~Mal 75H). 

2) .1. 105 D. 107: [rople l'ea petimll s vos , ut nobi s ind icel is, si 
ad placitu m islum de beamus venire , ut \'estram \'olunl;tlem pe r1i ciamus. 

3) Ich citiere a ls DK = d iploma Karol inorum n,lch de l' dem
nachst erscheinenden Ausgabe in den Monume nta Gennaniae. 

' ) Mitteilungen des inst iluls r. 05101'1', CIi' . 20, 1!)!}- 20 1. 
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Attigny weilte, erst im Juli oder August nach Friesland 
aufgebrochen sein k onnte. Indem jetzt die Utrechter a n 
Stelle der Fuldaer Urkunde tritt (Mai statt Juui 753) ist 
fUr den moglichen Aufbruch des Bonifatius nach Friesland 
e in voller Monat in bester Jahreszei t gewonn en , verlieren 
Haucks Bede nken an Beweiskraft. W en n B onifatius im 
Juni seine Fahrt antrat, blieben bis zu Winters Anbruch 
4- 5 Monate zur Missionstatigkei t 1). In dieser Zeit liessen 
5ich immerhin b ereits na mhafte Erfolge erzielen. 

Die Utrechter Urkunde und damit die U trechter 
Frage stehen abeT au ch in engem sachliche n Zusammen
hang ZUT Friesenfahrt des Bonifatius. U eber die Entwick
lung der An gelegenheit b elehr t uns am besten das zweite 
und letzte S chreibc n des B onifatius an P apst Stepha n n. 
J. 107, D. 109. 

U eber 40 Jahre hatte W illibrord von U trecht als festem 
Stiitzpunkt aus, zuletzt unter Beihilfe eines Chorbischofs 2), 
bis zu seinem T od e (739 November 7)') des schwierigen 
Missionswerkes in Friesland gewaltet. Spater ubergab 
]{arlmann das ledige Bistum der Fiirsorge des Boni
fa tius, der nUll einen neuen Bischof bestellte 4). Da 
Jaffe und Diimmler de n ersten B rief d es Bonifatius an 
Stephan n. in das J a hr 755 setzte n, rnll sste n sie diesen 
zweiten erst recht der a ll erl etzte n Lebcnszeit des H eili,!!en 
zuweisen. D as verl eitete sie a uch dazu, in diesem Bischof 
E ob an zu sehen, de n B onifatius erst auf der Friesenfahrt 
zum Chorbischof bestellte 5). Sie vergassen dabei, dass 

,d er g-a nze Inhalt des Briefes dieser Deutu ng widerspricht. 
Bonifat ius weist Anspriiche zuriick, d ie der Rischof van 
K oln auf Utrecht erhob. W enn gewisse AnsprOche in 
frlih erer Zeit bestan de n haben m6ge n, so seien sic durch 

1) Dass dpr Aufbruch aus Mainz ziemlich ei lig betrieben wurde7 
geM aus der Nachrichl de l" Vila Bonifalii he rvor, dass Bonifal ius 
"diebus non mulUs in terposil is" nachdem Cl' Lu ll von seinem Ent
schlusse Mitteilung gemacht und ihm Leh ren und Weisungen gegeben 
hatte, das Schi ff besliegen habe (Jam~ i't) 4G~). 

t ) a. a. O. Et in ili a sed e et ecclesia S. Salvatoris , quam con
struxi t, praedicans usque ad debilem senectulem permansit. Et s ibi 
corepiscopum ad min is lel'ium implendum substituit. 

8) Hauc k 2 1, 4:-30. 
10) a. a. O. Princeps autem Francorn m Carlmannus commen

davit mihi sedem iIlam ad constituendum et ordinandum episcopum. 
Quod et fe ci. 

:I) Auch mit dieser ErkHirung blieben sie vereinsamt. lIa u ck t 

1) 512 nimmt etwa fUr das Jah r 742 die Bestellung eines Bischofs 
durch Bonifatius an. 
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die v611ige S orglosigkeit des K oln ers la ngst verwirkt, 
durch das bessere Recht, das sich Willibrord und Boni
fa tiu s durch stete FUrsorge erwarben, v erddillgt I). U nd 
dieser Gegensatz soU dadurch crHi.utert werden , class sich 
Bonifatius selbst weit liber e in J ahrzchnt urn d as Schick~ 
sal des verwa is ten Bistul1l s nicht ki.im merte, class e r erst 
etwa 15 Jahre nach Willibrorcls T ocl c wicc1er ein en Bischof 
fur U trecht bestell te? DJ. hatte er s ich ja mi t c1em ](blner 
an Sorglosigkeit u m Utrecht ilberbotcn! So lI cler Brief, 
a hnlich wie cler erstc des Bonifatius an ' tcphan n., nicht 
jedes S in nes verlusti g gehe n, dann dr~ingt HlIes zur An
nahm e, class Bonifatius die E rm achti gung', die er durch 
K a rlm an n erhalten hatte, auch rasch unci voll ausnOtzte. 
Di eser von Bonifatius bestellte Bischof von Utrecht, uber 
d essen P ers6nlichkeit sogar eine bestimmte Vermutung, 
aber allerdings k ein e s ich ere Erkenntnis besteht <!). muss 
753 nicht mehr am I~eben gewesen sein. Denn im lVlai 
dieses J ahres lagen die Dinge wie nach W illibrords T ode 
und beim R egierungsantritt Karlmanns. Das Bistum 'var 
ledig und wurde wie da mals dem Bonifatius com mendiert. 
E r erhielt fUr "seine" Utrechter Kirche und als ihr "HUter" 
v on Pippin Zehentrecht und Immunitat bestatigt ' ). In 

I) Diese GegenliberstelJung tri tt auch sprachlich durch das "quod et 
feci:' vegeniibe r dem "quod et ipse non feci t" in a ll er Scharfe hervor. 

2) Ma n vcrmu lel in ihm Jenen nich t r!iihe r Ces tsLellbaren Bischof 
Dadanll s, de n wir al s Te ilnehmer am erslen Conc ili utn GcrmaniCll tn 
vom Jahre 742 kennen, wiilnend H a ll c k KG. ~ 1, 50:') A. 1 diesel' fa st 
he t'l'schenden Mcinung gec;enUb€l' in ihm chc!' den ebcnfa ll s von Boni
fat ius eingesetzten nischol' von Er-fur t se hen mOchtf' . ":ine s ichel'e Ent
scheidtlng ist hier nicht 1.U trefren, cl och lic~ L cS nlthc , ihn und den !loch 
wenige r fassbare n Bi schof Cil imannll s des I,'uldac l' Pri vilev;s (vg\. libel' 
ihn mei ne AlI sfiihrungen Mitle i\' d. inslituts f. osterr, GF. ~O, 2i:! L) den 
beide n Si tzcn von Utrech t llnd Effurt zUZIlwe isen. 

3) MG. DK. 4 und Oj N\,. 4: vom 2:i. Mai ,oH datiert, Nr,o undatiert, 
aber zweifel10s ebenfalls hie r einzureihen. Bezeichnend ist, dass das 
frei sliJis ierte DK. 4 dem besondcren Rechlsverhiiltnis deutlich Rech
nung tragt (Bonifat ius a ls "archiepiscopus" aber die eccles ia S. Martini 
als "sua:' nnd "ad ispa cas a dei sancto Mart ini , quem domnus llonefacius 
al'chiepiscopus c u s to s preesse videtur';), wahrend das ganz nach de l' 
Formel Marculf I. 4- ed, Zeum er MG, Form. 44 gearbeitete DK. 5 einfach 
schablonenhaft anstelle des " igitur apostolicus vir i l l i, i l l i u s c ivi
ta tis episcopus" cler Formel sein "igitur aposlolicus vir et in Christo 
l,a tel' ) 3 0 n i fat i us urbis T r a i e c ten s i s episcopllS" se tzte, wiihrend 
Bonifatins niemals forme" Biscbof von Utrecht wal', Aus diescm Grunde 
die Urkunde zu verd iic h t i ~en , geht , wie da raus ersichllich, nicht an; 
aber rmch die Beden ken: dIe Hauc k KG. ! 1, 4·->13 A. H vO l'bringl. ktinnen 
gegeniiber cler sons tigen di plomalischen Unanfechtlnu ke it del' Urkunde 
l1l1d ihrer sicheren Deckung durch die Marculf-For mel nicht bestehen. 
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diese Zeit muss aber auch das Bemlihen des K olner 
Bischofs fallen, eigene AnsprUche auf Utrecht zn erheben. 

Jedenfalls hat es sehr viel bessere n Sinn, wenn sich 
Bonifatius ganz od er nahezu gleichzeitig b ei Papst und 
K onig gegen den Wettbewerb von seite n K olns zu s ichern 
suchtc, als wenn man mit Jaffe und Diimmler cin Auf· 
ruhrcn des ganzeri Handels zwei Jahre nach dem Erlass 
d er k onigliche n Prace pte a n nimmt, durch welche das Ver
fli g ung srecht des Bonifatius Uber U trecht vollkomm e n ge
sichert war. Die Einreihung des zweite n S chrcibens an 
S tephan n. zum J. 755 fuhrt aber noch zur w eiteren 
Merkwiirdigkeit, u rn nicht zu sagen U nbegreiAichkeit, 
class B onifatius s i ch wohl auf die erste U e bertra gung 
U trechts durch l{.a rim a nI1 berufe n, die spatere durch Ur
kunden verbri efte Pi ppins aber verschwi egcl1 und so den P ap st 
zu sein em eigene n Nachteil unzureichend benachrichtigt hattc . 
JCurz, alle Erwagungen zusa mme n g e nom men fUhre n dahin, 
die beide n Briefe a n Stephan I1. de n Jahren 752-753 
zuzuweisen 1) und sie aus der R eihe der Zeugnisse . dass 
Bonifatius das Jahr 755 noch erlebte, zu streich en. S ollte 
sich a ber a us den w eitere n Zeugnissen ein U ebergewicht 
zu g lll1 sten von 754 ergebe n, dann spricht die Utrechter 
Frage nicht Ullwichtig in g leichem S in ne. Aus Eigils 
"ita Sturmi wissen wir, dass Bonifatius vor Antritt seiner 
Fri ese nfahrt die Zustimmullg des ](o nigs e inholte ::!). K.onnte 
Pippin sein e Einwillig un g wirksame r aussern, als indem 
e r Bonifatius die S chutzbriefe fur Utrecht ausstellte, das 
d en naturgemassen Stiitzpunkt fUr die Inangriffnahme der 
A1issionsta tig k eit im Fricse nlande bilden mllsste ? Alle 
\Vahrsch einlichkeit spricht dafur, dass damals im Mai 753 
zu Verbcrie die van Eigil erwa hnten Verhandlunge n ge
pfloge n wllrden und gleichze itig der Abschied des Bonifa tills 
von Pippin stattfand. D er Aufbruch nach Friesland reiht 
sich ab er sehr viel besser sofart daran als nach ein
j ahrigem Aufschub. 

D och pri.'ifen w ir di e weitere n Zeug nisse, und zwar 
zunachst die annalistische n . "Vill gab hier seinen Stand-

I) Der Kolner Bischof, cl er den Einsp ruch erhob, war daher 
mei nes Erachlens Hildegar, del' s ich im weiLeren Ver laufe des J. 753 
dem Hachezug Pippin s wider die Sachsen anschloss und dabei nach 
Zeugnis d~r Reichsannalen ad a. 75:1, ed. Kurze S. 10- 11 , in 
Ibnrg fi e!. 

2) Vila Slurmi c. 14 SS. 2, 372 inito cum l'ege et ceteris 
christianis consilio. 
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punkt fol gendermassen kund I): "Die g r 0 5 S e M e n g e 
annalistischer Zeugnisse, welche t c i 1 s fii r cl a s e i n e . 
tei l s fOr das andere der beiden si ch gegenliber 
steh enden Jahre zeugen wilrden, haben fOr die Entscheidung 
unsere r Frage so lange k aum ci ne n W er t, a ls nicht cler 
Ursprung cler einzeln en nach ~c \,v iescn uncl das Verh ~iltnis 
clerselbcn zu einander const;llir t iSl". Das klin gt ja ganz 
einle uchtend. Nur schaclc, dass s ich d ie g rossc wlenge 
cler irgend in Betracht k om rnc nd cn a nalististische n Nach 
richten, die fOr 755 sprcchc n, a ut' c i n ee i n z i g e be
schrankt, die Ann a les l....auriscnses minores oc1cr die klcine 
Lorscher F ran k cnchronik , \Vie sic jetzt seit ">\'a itzcns 
Neuausgabe heissen ~ ). und class bereits Oelsner di e A b
h angigk eit dieser Quelle va n Willibalds Vita Ba nifa tii unci 
clamit von der l\1ainzer Trad ition erwiesen hatte. ]hr 
gegcnilber steht die Masse a ller ii.brigen annalistischen 
Zeug nisse a us fruhe rer K a rolingerzeit "). Allerdings 
liegen hier nicht ebenso viele un a bhangige Nachrichten , 
sondern Ableitun ge n aus Ainer ganz geringen Zahl ur
sprOnglicher A ufzeichnun gen vor. Die leidige Streitfrage 
nach dem AbMngigkeitsverhaltnis der a ltereren Karali n
gischen Annalistik braucht uns in diesem Zusamm en 
hange glucklicherweise nicht naher zu beschaftigen . Soviel ist 
siche r, dass die Heimat cler urspriin glichen Nachrichten teils 
in Neustrien, t ei ls a m Ober- uncI Mittelrhei n Zll suehen uncI 
dass bei keine r von ihnen ein c BeeinAussung VO Il Fu ld a aus 
nachzuweisen ist. So wird di e Fuldaer T radition du rch 
a ndere, v on ihr lIn abh ~i.n g i ge Zeugnissc gestlitzt, die :Mainzer 
bleibt vereinsa mt. Vie l entscheiclcndcr aber als die Ei n
tragung zu d iesem oder jencm bcsl im mlCI1 J ahrc ist elef 
Umstand, dass tins cler 'roel des B nifatills in Ve rbindun g
mi t andere n Ercignissen bc richtct wird, dcren Zllwe isung 
Zll 754 ein em Zweifel llberhaupt nicht unterlicgen kann: 
mit der Ankunft Stephans 11. im Frankenre ich (Anfang 754), 

') 'l' ··b· I1 1 QS .. - 0' H mg. lea . . nD, D_O. 
2) Ed. Waitz Abhandl. d. Berliner .l\ kad. 1882 S. 412 Banifalius 

episcopus evangelizans genti Fresonnm vel'b um dei martYl'io COl'onatul' 
anno 7;')0, qui sedit in episcopatu annos J3, post quem Lultus episcopus 
annos 32. 

3) Gaoz aus der Reihe fallen IlUI' di e Ann. Xanlcnses SS. 2, 
222, die bCl'eils zu 752 melden : Passus esl sa nctus pate r noster 
Bonifac ins. Die Ann. Alamann ic i SS. 1, 2t:1 bcrichlcn d en 'fad zu 760 , 
aber als Ic tzle Einll'agllng zu Ereignis scn , di e sii tnmUich zmn .I . 7[F1: 
gehol'en. Die ganzen Nachrichtc n va n 152- 56 sind hi e L' il iJerhau pt 
utn ein Jahr zu fruh angesetz t. 
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dem Tod K arlmanns (17. August 754), dem Aulbruch Pippins 
nach Italien (Spatsommer 754) '). J a selbst die kleine 
Lorscher F rankenchronik, ohnedies die e inzige und, wie 
wir sahen, fragwurdige annalistische Stiltze der Main zer 
T radit ion, wird ihr sofart untreu, indem sie nach dem 
Bericht tiber den angeblich 755 er folgten Tod des Bonifatius 
fortfahrt: Pippinus in Ita liam ingreditur Stephanus papa 
Romam rever t itur. I{arlmannus monachus in Franciam 
fratrem visitare veniens Viennae moritur . Zu den frankischen 
Quellen gesellt sich dann, van ih nen ganz unabhangig, 
mit einer ganz eigenartigen und wichtigen Nachricht, auf 
die ieh im spateren Zusam menhang einzugehe n h abe, eine 
angelsachsische, die Continuatio R edae. 

Wills U rteil Ciber die StelI ung der Annalistik zur 
Frage des T aclesjahres des Bonifatius ist daher irrig und 
"nha ltbar. 

Sehan Oelsner 2) h atte, w enn auch nur ganz neben· 
her, da er seinen Beweis so gut \Vie ausschliesslich auf 
den erzahlenden Quellen aufbaute, aul drei Fuldaer Privat
urkunden vam 22 ., 23. und 31. Juli 754, Dronke CD. Fuld. 
N r. 11 a, 12, 13 a ufmerksam gemacht und bemerkt: "Diese 
drei U rkunden s ind zugleich e in neue r Beleg dafCtr, class 
der T od d es Boni fatiu s in das Jahr 754 zu legen ist." 
Auch hierin musste e r Wills Einwcndu ngen tiber sich er
gehen lassen, cler zunachst die Ueberlieferung dieser U r-

I) Chron. l\1oiss iac. SS. 1, 293 Eodem anno (in welch em dcl' 
Zug Pippins libel' die Alpen slattfand) beatae memor iae Carlomannus 
monachus migravil ad domi num et Bonefacius archiepiscopus in 
Frisia verbum dei nunlians martyrio coronalUf. Ann. Petav. contin. 
SS. 1, 11 , ad a. 754 l30nefacius marlyrium suscepil et Chiltrudis 
mortua est, et Karolomannus ohiit, el rex Pippinus abiit in 
Langobardiam, et papa Slephanus reversus est Romam. Ann. Lauresham, 
SS. J , 28 ad a. 754 Bonifacius episcopus marlyrio coronatus. et 
Hiltruda mortua, et Karolomannlls transi it et rex Pippinus in 
Langobal'dia, et papa ]'eversus es l Homac. Ann . Mettenses SS. 1. 
:H2 ad a. 754. EL Bonefacius archiepiscopus in FI'isia verbum dei 
nuncians mal'lyrio coronalur, als lelz te Naclu'ichl dieses Jahres nach 
<ier eingehenden Erziihlllng von del' Anwesenheit P. Slefans 11. im 
Frankenreich und der Heerfahrl Pippins . Ann. regni Francor. ecl. 
Kll rze SS. 1'1'. Germ. S. 12 ad a. 704: Salbung Pippins und seineI' 
Sohne (.Tllli 28). El dominus 130nefacius a l'chieplscopUS in Fdsia 
nuntians verbum domini et praedicando marty r Chr isli efTe ct.us es t. 
Ann. Sangallenses breves SS. 1. 6·1· ad a. 754 Sanctus BonefacitlS 
martyl'io coronalur et Pippinus rex: ltaliam in lravil. Ann. lvvavenses 
min. SS. 1, 88 ad a. 754: Bonifacius mal'tyrizatur. Pippinus rex venit 
prima in Italiam. 

'J S. 182 A. 5. 



239 

kunden anfocht j denn "die hier in Betracht g ezog-enen 
Urkundenkopien" clltstammen nach ihm dem Monch E bcr
hard und scien "wcnig V ertrauen einzuABssen im Stande" 
( So oill), bei Datirungen sei Eberhard von Fulda schon 
gar unzuverHissig. D urch cincl1 Bli ck in Dronkes U eber
lieferungsangaben hatte sich W ill d iesen haltlosen Ein
wand ersparen konnen. Die U cbcrli cferung def U rkunden, 
zu deren Bcsprechung idl mich nun wcndc, hat mit dem 
Codex Eberhardi unci scincn berlichLi g lcn E ntstel1un gen 
und Falschungen c1urchalls nichts ZlI schaffcn. Sic sind 
im alten F uldaer Charlu la)' aus dem Anrang des 9. Jahr
hunderts von der ursprunglichcn angc l s~i.chsischen l-land. 
·der wir die A nlage dieser U rkundensammlung verdanken, 
eingetrag en. D er Schre iber war im vollsten Geg ensatz 
zu m Monch E berhard a us dem 12. Jahrhundert ein Muster 
von Gewissenhaftigkeit, seine sorgsamen Abschriften 
reichen hart an die Zuverltissig keit urschriftlicher Ueber· 
lie ferung heran 1). V on diesem Standpunkte aus verdienen 
die U rkunden nicht nur kein Misstrauen, sondern im 
Gegenteil sehr ernste Beachtung. 

Doch nun zu den U rkunden selbst. Es sind ihrer 
0, durehaus SChenkun gen an das Kloster Fulda und nach 
dem feststehenden Schema der frankischen Privatur
kunde abgefasst. 
I: 704 Juni 10 (die XV. iunii an no Ill. P ippini) Dronke 

N o. 9, kUnftig in me in em U rkundenbllch des I( .1 osters 
Fulda No. 12. 

II: 75-1 Juni 17 (X V. ka!. iu!. anno HI. P ippini) Dronke 
No. 10, Tang! No. l ~. 

III a und b: Main z 754 Jul i 22, Dronkc No. 11a und 11 b 
T ang! No. 14, tiberli efert in 2 Fassungen, die ieh 
unten abdrucke ll nd erHiutere. 

IV : Mainz 754 Juli 23 (X. k a!. aug ust. an no Ill. Pippini.) 
Dronke No. 12, Tang! No. 15. 

V : 704 J uli 31 (pridiae ka!. august. an no Ill. Pippini) 
Dronke No. 13, T ang!. No. 16. 

I) Nur nebenher be mel'ke ich hier, dass cler Chartularschreiber 
in d Cl' Nachbil dung \'on Eigen lii mi ichkeiten seineI' Vorlagen sowe it ging, 
cl ass ich in de l' Cage bin , fast bis auf das Jahl' gcnau fests lell en zu 
k6nne ll , bi s wann die Hings t verlol'enen Originaie diese l' Fulcl ael' Pl'i vat
urkunden in me rovingischer Cursive geschrieben ware n. Sei bsl 
Fehler und Misdeulungen des Kopis ten lassen s ich, wie wir bei 
eine r unserel' Urkunden sehen werden, aus de r Eige nart de l' Vorlagc 

--e rkHit'en. 
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Die einzige Jahresbezeichnung dieser Urkunden be
steht in der Zahlung nach R egicrungsjahren des Konigs~ 
und cs wird sich fUr die Zuverlassigkcit cler Reducierung 
des Datums zunachst daTum handeln, ob die Epoche des 
K 6n igtums Pippins festst eht. Hier k ann ich nur versichern, 
dass die Untersuchung, die Sickcl im 4. B. der Forschungen 
z. deutschen Gcschichte niederlegte, s i ch bei mehrfacher 
Nachprufung, die Mlihlbacher bei der Bearbeitung der 
Regeste n und bei der Ausgabe des 1. B. der Karolinger 
Diplome und ieh selbst a ls Vorarbeit zum Fuldae r U rkllnden
buch und zu cler vorliege nden Abhandlung vornahmen, als 
durchaus abschliessend bewahrte. Der November 751 
steht als Epoche P ippins fes t. D och bevor ich w eiter
schreite, muss ieh zll n ~ich st d ie in doppelter Ausfertigung 
erhaltene Urkunde III vorfllhren, liber die Will den Stab 
brach. indem er Fassung a Hir "weniger zuverHtss ig" als b. 
und b fUr "noell verdachtiger a ls a" erklarte I). E in Ab
druck beider Fassungen bildet fur weitere E rorterungen 
die notwendige Vora ussetzung. 

a. 

In nomin e patris et filii et 
spiritus sancti. Licet par va 
et exigua sun t. que pro in
mensis pcccatis et debitis 
offerimus, tamen pius domi
nus noster Iesus Christus 
non quantitatem muneris sed 
devotionem animi perspicit 
afferentis. Ideoque ego Ran
tulfus sana mente sanoque 
consilio pro malis peccatis 
meis, ut in futuro veniam 
aliquam promerire merear, 
done ad monasterium sancti 
Sal vatoris, quod dicitur Fulc1a, 
ubi ipse sanctus martyr sacro 
requiescit corpore, hoc est 
quorl dono vineam I in pago 
Uuorm aci nsae in villa Baten
heim, hec sunt fines: de una 

b. 
In nominc patds et filii et spiritus 

sallcli. Licct parva et cx igua sunt, 
qu;\c pro inmensis pecentis e t debitis n) 
oficrimu$l (amen pillS domi nus nos ier 

J esus Christus no n q uan titatem mune
ris sed devotion em animi perspicit 

offerentis. Ideoquc:: * Rantulfu s sana 
men te sanoquc consilio pro malis pec

catis me is, ut in futurum " cn iam ali 

quo d promcrire *, do no ad monaste
rium sancti Salvatoris et sancti 
P etri, quod domnlls Boni
fatiu s co nstruxit, ubi ipse dom-

• • nllS * rcquiescit In corpore, In 
Bochonia super bl ftuvio C) 
Fulda . hoc cst quod dono vineam 

llllilm in pago Uuormaci nsc in villa 

nun cupante Pattt enhe imo 

marca, quo cl sunt affinis : de una 

parte salleti Martyni et de alia parte 

' ) a. a. O. S. 030-031. 
b. a) diviti1'S C' . b) Von gle ichel' Hand allS urspriingl ich 

Flllda. cOl'rigierl C'. c) Von spaterel' Hand Zll tlucimn corrigiert C'. 
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parte sancti M.rtyni, de alia 
parte sancti Mar tyn i, ter tia 
parte via, quar ta par te Isan
geri. tatum et in tegrum a 
die presente supradictam rem 
teneatis possideatis vel quic
quid exinde facere voluerint, 
liberam ac fi rmissima m in 
omnibus habeatis potesta te m. 
Si quis vero, quod futurulll 
esso non credo, si ego ipse 
aut aliquis de hercdibus mcis 
vel proheredibus seu quis
Iibet ulla opposit. persona, 
qu i contra hanc donationem 
venire temptaverit. ira m dei 
omn ipotentis incur rat ct ab 
omni loca sanctorum excorn 
munis appareat et insuper 
inferat supradicto monasterio 
auri uncins 11 a rgenti pon
de nt U Il coactus ex sol vat. 

Facta donatio haec XI. 
k a l. aug. anno Ill. regni 
domni imp. a) Pippini. 

Ego Uuolframnus scripsi. 
S. R a ntulfi qui ha nc tradi

tionem fieri rogavit. V lo 
comis. Adalpraht. U lIilli
prah t. FIanpraht. Ota 'a r . 
Hunpraht. 

a. a ) so C. 

sancti Martin)" tertia parte \'ia com-
• munlS, qwu t:lpnrte I s in e ramnu s , 

totum cl integrum a die p rese nte ad 
iam dicto T11 onasLer io cl) san cti 
Sal vator is i a III dictam rem ha bc
atis teneati s possideati s vel quicquid 

exi nde faccre v 0 III e r i t i s , liberam 

ae lirmissimalll in om nibus baheatis 

pOlestatem. :-)i qui s vera, quod futu

rum esse non credo, s i ego ipse alll ali

quis de hercd ibus meis vel prohered i-
• 

bus mels vel <Jui slibet u lla o pposita 
persona extranea, qui contm banc 

do natione veni re au t inrumpere 
voluerit~ pri mitus iram dei omni

potentis e t t rine magestatis in

eurrat et ab omui loca e) sauctorum 
excomm unis apparent et insuper sol
ventem ad i a m dicta monasterio 
sancti Salvator is auri uncias V 
argen ti pondera VU multa coo
ponat et quod repetit evindi
care non valeat, sed presens 
donatio ista omni tempore 
firma et inviolata permaneat, 
stipula tione subnixa . 

j-\ ctum Mogontie civitate 
publi cc; facta dOllat io sub d ie X. 
icl us f) a ll g'. allllO llll reglli dom

ni P ippini regc. 
Ego Ullolfr allln us \Vl'agocensis 

rogatll s sc ripsi t nota vi die m 
et tempus quo s upra . 

S. Rarrllll fi tllli banc donllt io
nem li ed rogavi!. s. V oto eomis. 

5. Ada l bcrtus. s. Uuillibetctu s. 
s. Flanbcrctus. s. O t gart. g) 

s. H un braht. 

b. d) Van spalerer Hand ZlI dictum 1Uonosferiwn corrigiert C'. 
e) Van spalcl'cr Hand Zl1 (oco corritdcrt C. n So urspriinglich: 
erst spiiter is t die Verbessf!l'ung ZlI )i. l clos vCl'sll cht C'. g) 9 van 
gieichel' Hand allS l cOl'rigierl C. 

/'I'. T. BD. XXYII. JG 
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Das g rosste Bedenk en ri ef bei 'Viii die Datierung 
in a hen ror durch das a nn o Ill. regni domn i imp. Pippini. 
D as ist natUrlich impera toris Pippini; also, wenn nicht 
S chlimllleres, so mindestens eine arge Entstell ung der 
U rkunde , d ie frUhestens erst naeh der 1(aiserkr6nung 
Karls d. Gr. vorgenollllllc n sein konnte. D e r Fall wieder
h olt si ch noch in zwei Privaturkunden a us der K.6nigs
zeit Karls d. Gr. (Dranke N r. ;;0 llnd 89); dass ihm d er 
Compilator des Chartuiars, der erst etwil zwei Jahrzehnte 
naeh der K a iserkronun g sehrieb. den K.aisertitel ver
sehentI ieh sehon in U rkunden yon 772 un d 788 zuerkann te. 
k onnte vork ommen; aber ein 1< a i s e r Pippin geht 
doch uber alles E r laubte . Gllickl icherweise liegt clie Er
kl arung h6chst einfach : D as dOl11ni imp. Pippini ist niehts 
we iter als eine Verderbu ng aus d em formelmassigen domni 
n os t r i Pippini 1) und e ntstand daclurch, class der Schreiber 
des Cha rtulars in alIen 3 Falle n die clIrsiv geschriebene 
K_UTZung nri = nostri misverstancl . D ie Curs ivverbinclung 
ri k onnte in Merovingischer Schrift einem p allerclings 
sehr alllll ich sehen. Ueber diese Schwieri gkeit hilft also 
ein e einfache Emendation , nicht eine Verdachtigu ng der 
Urkunde h inweg. Nun beda rf es noch cler ErkHlru ng, 
weshalb iiberha upt D oppelausfer tigung beli ebt wurde, In 
di e Fassung a hatten si ch zwei Verstosse eingesehlichen. 
An clie Nennung Fulc1as war der Satz angeschIosse n "ubi 
ipse sanctus ma rtyr sacro requicscit corpore" , ohne class 
hier od er frilher Bonifatius uberhaupt g e nannt w orde n 
ware, und 2U Encle des Contextes fehIte in der P oenformel 
de f fU r die fra nkiseh e P r ivaturkunde ganz typisehe , mit 
de n W orten "stipulatione subnixa" endende Sehluss, D iese 
Ma ngel mogen die Ncuausfertigung b v eranlasst haben , 
bei der diese beide n V erstosse richtig gestel1t wurden, die 
aber in der Zuverlassigkeit der Zahlen weit hinter a zu ruck
steht. Alls dem "auri uncias U , a rgenti pondera IlIl" 
der Poenformel, das genau clem Verhaltnis der a lten 
r6mischen Goldsilique zum frankischen S ilberde nar ent
sprach 2), wurde in b durch VerJ esen von II zu U = V "au ri
uncias V, argenti pondera Vllu , 

I) So in DI'onke NI'. 9, 10, 22, 2n, 24:, 29. In del' Neubearbeitung 
des Fuldael' UB. is t selbs l\'el'stiindli ch die Eme ndatio n einfach in den 
Text gesctzt. 

t) Vg!. jetzt Hill ige t', Histo r. Viertel jahrschrift 6, 203, Die Priyat
urku nden del' Zeil stipuli e l'en ganz l'ege lrn lissig Busse in Goldwahrung 
ode1' gleichwerlig damit in del' doppellen Anzahl Yon Silbel'munze. 
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In der Tagesangabe wurde das XI. k a1. aug. in b 
:zum unrn ogli chen X. idus a ug. verderbt. Das ' fUh rt 1l1lS 

von selbst dazu, dem abweichenden R egierungsjahre nu 
in b zu rn istrauen, die liberdies durch die iibrigen U r
kund cn gestiHzte 2ah1 III in a vorzllziehen. 

So liegt uns hier ein c geschlossene Gruppe von 5 
Urkunden vom 15. Juni bis ;) 1. Juli 754 vor, deren Be
-deutu ng fL'Ir ull sere Frage da rin beruht, dass s,ie s~immt~ich 
den Tod des Bonifatius vora ussccze n. Als vc rstorben unc1 
selbstverstand lich hci li g' ersche int er in I uncI n , 1) a ls 
bereits in Flllda bestatte t in den 3 Ubrigen v om 22.- 31. 
Juli 754 ' ). 

Am 5, Juni hattc Bonifatius bei Dokkum etwa 150 km. 
nordlich von U trecht den Nlartirertod erlitten. K.onnte 
er 10 und 12 Tage spater in unseren in Mainz selbs,t 
.oder in cle r Nahe von Mainz ausgeste llten Urkunden 
bere its a ls verstorben erwahnt werclen ? Die B eant
wortung diesel' Frage w ird wesentlich davon abhangen. 
mi t welcher Schnelligkeit die Todeskunde nach iVlainz 
gelangte. Dies aber verm ogen wir mit Hilfe der g e
naue n Nachrichten in vVillibalds Vita Bonifatii ziemlich 
.sicher zu entscheiden. A.uf die Nachricht vem ~red e d es 
H eiligen ordnete Lull so for t eine Gesandtschaft unter 
Hadda's Filhrung ab mit dem l\uftrage, den Leichnam 
n ach :iVlainz zu brin g en. 1f adda und seine Gefahrten 
fu hren zu Schiff Rhein a bwarts nach Utrecht, wo Bonifatius 
.unte rd esse n bestatte t w o rd en war. Nachc1e m cs ni ch t 
ohoe Milhe gelun gen wa r , di e He rausgabe des L e ichna ms 
zu e rlangen, w urdc e r zu Sch iff nach lvf"inz ge bracht, 
'w o er am ;)0. T agc nach de l' Blutto t d e r h e ic1 ni sche n 
F riesen a nla ngt e'I) . \"'cni gc T agc s pate I' gelangte e r 
·d ann in Fu lda zur e nc1 g ilti gcn Bcstattun g . W a hrend 
derselben Zeit hatte Lull in hochste r Eil e eine R eise an 

1) l : ad monasleri um s aJ1 ct i Honif'l.lli i, ll : quod constl'llxi l 
:s anc t II S Bonifatius. Die noch he i Le bzciten de~ Boniratius ausgeslellte 
Urknnde Dronke Nr 2 Tangl NI'. 4 (7:)() Jan. 24) hat an gleichel' Slelle 
quod do m nu s Bonifali ns archie piscopus urbis Mogontie ill ssit fieri. 

~ ) III siehe ob en ; IV: monas le riu m sancli Boni[atii , . , . ubi ipse 
Chl'isti mat'lyr sacro requiescit in co rpore; V: ubi ipse sanctus martyr 
,Soni[ati ns corpore requiesc it. 

3) Jalfc H, 467 f. S. 468 Sicque statim l'eddilnm est corpns et a 
praediclis Rancle recordationis frulr ibus cum psalmis hymnisque 
honorific e ablalum ac sine remiganlium labore Lr i c e s i m a 0 b i L u s 
.sui die perductum est ad c ivila t em s up t'adictam 
Ma g o n c ia m. 

16* 
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den Hof unternommen, urn si ch rasch die Nachfolge in 
Mainz bei Pippin und dem am Konigshof weilenden Papst 
zu sichern I). Zufallig traf er genau gleichzeitig mit dem 
Leichenzug-e in :Mainz wieder ein 2). Pippin hielt s'ich sowohl 
754 wie 755 im Juni in der Nahe van Paris auf3). Inner
halb 30 Tagen musste also zunachst die Trauerkunde nach 
Mainz gelangt sein, worauf dann Hadda und seine Ge
nossen zu Schiff den Weg nach Utrecht (etwa 320 km .. 
Luftlinie) und zuriick, Lull aber die Reise von Mainz an 
den Hof (Mainz-Paris etwa 440 km. Luftlinie) und zuriick 
erledigten. Das sind hochst beachte nswerte Itinerar
leistungen und nur dann moglich, wenn die Nachricht vom 
Falle des Bonifatius mit denkbar grosster Beschleunigung 
nach Mainz gekomrnen war 4), Dann hat es abeT auch. 
nichts auffalliges. wenn bereits 10 Tage nach dem 5. J uni 
unter dem frischen und machtigen Eindruck der Trauer
botschaft die erste Schenkung an die Kloste rgriindung 
und baldige Grabstatte des Verewigten voIlzogen wurder 
'Nenn die spateren Urkunden vom 22. 23. und 31. Juli 
den Zusatz von der bereits erfolgten Bestattung in Fulda 
enthalten, so steht dies nur im besten Einklang mit den: 
Nachrichten, die wir aus den Vitae Bonifatii und Sturmi 
schopfen '). 

1) Il'I'i g isl die Ansichl Oels nel's S.493. dass Lu 1I die Nach
richt vom Tode des Boniratius am Hore des K5nigs erfuhr. Die Vita. 
berichtet ausdl'Ucklich, dass Lull die Anol'dnungen wegen del' Ueber-· 
fiihl'ung del' Leiclle von M a in z aus traf (JafTe 3, 4fj7 donee a M ago n e i a . 
l'eiegiosi el fideies .. fl'alres ... a Lul lo episcopi directi navigio, ' . ,. 
advenel'unt. ) Vg!. auch Buss-Scherer, Winfl' id-Bonifaci us S. m;n. 

2) S . 468 Sed et supradiclus domini anlistes tam venerand e
d ign itatis successor, qui re gali illu in tempo r e presens era t 
p ai a Li 0 , huius omnino ignarus causae adventusque sancti corporis 
inscills ad civitatem, quam praediximus, velud sub uno eodemque ha re 
momenlo pervenit. . 

3) 754 in Verberie an del' Oise wenig nordlich van Paris, spater 
(bezeugt fUr Juli 2t!) in SL Denis, 750 in Verneuil (Schluss de l' 
Synode Jllli 11). 

~ ) Gerade die llngewohnliche Geschwindigke it, mit del' die· 
Trauerkllnde von Gau you Gau getragen wOl'den sein lTIusste, ist ein 
sprechender Beleg fUr die Ticf'e des Eindruckes, den das Ereigni s. 
hervol'rief. 

5) Eigils Vita Slurmi SS. 2, 372~37;3 fU gt dem Berieht Willibalds 
ansset' minder bedeulenden Einzelheiten hauptsachlich die Erziihlung 
van den ernsten Schwierigkeiten hinzll ) die in Mainz del' Rerausgabe 
del' Leiche en lgegengeslelll wurden. Als endlich Abt Sturm durch 
ein Wunder die Freigabe el'iangte) flihrLe er den Leichnam zu Schiff 
Main aufwiirts his Hochbeim und van hier in wenigen Tagen nach Fulda. 
Wenn hier ab er wei te r berichtet wire! ) dass del' Le ichenzug am ~O. Tage 

• 
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Die U rkunden sind durchaus gleichzeitige Zeugnisse, 
<lie friihesten. die wir Gberhaupt aufzubringen vermogen , 
an Unm ittelbarkeit der Niederschrift so gut \Vie sicher 
l10ch der Eintragung in den Annales Fuldenses antiquissimi 
uberlegen, dabei von der Fuldaer Tradition ganz unab
hangig. Nicht ein FlIldaer Monch, sondern W olfram, der 
·Gauger ichtsschreiber in Main z, ha t sic ausgestellt. lilr 
Zeugnis ist so gewichtig, class cs geradezu zwingende Grlinde 
sein mtissten, d ie allein bcrechtigcn k onnte n, die Zu
verlassigk cit ihrcr Datie rung in Zwcifel zu zichen. Da 
·dies nicht d er Fall ist, d a si ch umgekehrt auch a Ile 
ubrigen Ze ugnisse gegen die Mainzer Tradition fur das 
]~hr 754 vereine n, treten die Urkunden als letztes und 
allerdings ganz entscheidendes Beweismittel hinzu 1). 

Alle F orscher sind langst daruber einig, dass eine 
pcrsonliche Begegnnng zwischen B onifatius und Stephan n. 
nicht stattfand. U nd doch berichtet di e alls dem 11. J a hr
hundert stammende Passio S. Bonifatii in einem eigenen 

nach dem Tode des Bonifatius be t'eits in Fuida anlangte (inde vera post 
d ies paucos, id es t lri ces imo pass ion is eius die, ad coenobium Fuldam 
s anclum sacerdotis depol'tavel'unl cadaver) so beruh t die Zahienangabe 
·wohl nur nur einer ungenauen EnUehnung nus del' Vita Bon ifatii . Be
nu tzung del' Vita Boni ratii in del' Vit.a Slurmi ergi bL s ich auch nus del' 
Sle lle V. Ban. JafTe a, ,1-6;{ = V. Slul'mi SS. 2, ;372 ,,3 quo s a F res 0 n U m 
a (. v a '" nn gieicher Sl.eHe allch ge meinsam "sospes pervenil". 

I) Es ko nnle hier hochs lens noch de t' Einwand versucht werden, 
.auch die Urkunde Dl'onke Nt'. 14 vom tU. Jul i 755 (11. kI. aug. nono 1111. 
P ippini) zu unserer Gl'uppe ZlI 7. iehen und (\al'auf hinzuweisen, dass die 
Dalienmgen doch selbst ein Schwanken del' Ja\weszah l zeigcn. AlIein 
-dem ist entgegen 7.U halt en, dass s ich flir solches Vor~ehen drum schwer 
s ichere Gl'enzen 7.i ehen liessen. Man konnte dann ebenso die Urkunden 
Dronke Nl'. 20 (11. kl. aug. an. V.) NI'. 2~ (V. k\. aug. l\. VU.) und am Ende 
auch noch Nr. H5 (kl. aug. an . Ill . Karoii) heran holen und die Vermulung 
.aufstellen. dass die Gle ichheil des Tilgesdatums auch flir gleichzeitige 
Auss lellung. Ube l'lHI.Upt zll:. s pr.echen schei~e, also Ve rdel'b~ng der J~hres 
z ahlen yorhege. Selbst fu r dlesen Fall mtissle man noch lmmer dIe ver
sprenglen und unler sich widersprechenden Urkunden nach de l' ge
s chlossenen Gruppe einreihen , nicht umgekehrt. Abet' ganz abgesehen 
davon, spl'ichl die Rcachtung der Zeugenreihen sehr entschieden darul' ) 
unsere Urkundengruppe als unle r sich einheitliches Ganze zu beJassen 
und von den s pa teren Urkunden bestimmt 7.U sche iden. In III und IV 
<l ecken s ich n von 6 Zeugen, in V Auss leller uod a lle 4 Zel1 ~en mil denen 
d e l' lib rigen Urkunden, wahrend wir yon den 8 Zeugen in Dl'onke Nr. 14 
,nus unserer Gl'uppe nur il, von den G Zeu{!:en in Dronke NI'. 20 nur einen 
nachzuweiscn vermogen. Einzelne dieser Namen wie etwa Adal bert 
und Otakar (Au sleller und Zeuge in Dl'onkc Ne 14) kelu·en iiberd ies bis 
in die 70er '):l\ne des 8 . .Iahl'hunderl s haufig wiecic l', so cl ass eben nur, 
w ie bei unserel' Gruppe , die Uebere insl immung gaDzel' Reihen enl
s cheiden knnn. 
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Kapitel "de disceptatione viri dei cum Stephano papal<· 
umsta ndlich (iber ein solches Zusammentreffen 1). Zurn e nd 
lasst sie den H eilig-en vor Stephan n. treten und ihm 
sein unkanonisches Vorgehen bei der Erhebung Chrodegangs. 
von Metz zum Erzbischof vorhalten. ') Das Ein
schreiten Pippins schlichtet den Streit, der b ereits peinlich 
zu werden droht. Die Nachricht ist in dieser Form ganz 
unhaltbar und vollig preiszugeben ll), Hauck gab hi er nur 
die so gut \Vie allgemeine Meinun g wieder, w enn er den Be
richt der P assio roit der Begrtindung zurUckwies, class sie
Bonifatius de m Papste gegenuber eine Stellung einn ehm en 
lasst, die seinen sons tige n, sicher genug b ezeugt en An-
sch auungen widerspricht. N ur dariiber k an n noch Zweifel 
bestehen, ob es sich hi er urn freie Fabelei ha ndelt, oder oh 
s ieh hinter spa terer Sagenbildung doeh ein Schimmer va n 
historisehe r W ahrheit birgt. Selbstverstandlich konnte' 
si ch diese nicht auf die beka nnte T atsache beschra nken,. 
dass Stephan n. dem Bischof Chrodegang von Metz das. 
Pallium verlieh, sondern es mOsste sich enveisen lassen, 
dass diese R angerh6hun g Chrodegangs ihre Spitze gegen 
B onifatius und seine Leute kehrte. Vermittelnd treten 
hier zwei Quellenstellen ein, ei n Zusatz zur Vita Stephani:· 
Et dum i nFrancia est p os itu s,Rodigangosa nctissimo. 
v iro episcopo pa llium tribuit et archiepiscopum ordinavit ot} 
und viel wichtiger die den Ereignissen ziemlich gleich
zeitige Continuatio B edae ad a. 754: BOllifatius qui et 
Vinfridus Francorum episcopus cum quinquaginta tribus 
martyrio coronatus est et pro eo R ed g e r u s· 
consec ratur a rchi e pisc o pus a Stephano· 
pap a 5). Beide Berichte sind zunachst bedeutsam fur die· 

I) Jaiff§ :-1 , 477 f. 
2) Die Pass io sprieht Il"fl g von seiner Bestellung zum Bisehof 

(Tunc quoq ue aecidit, ut do mnus apostoJ ic:us Hlltgangum ordinarel 
Melensem episcoPll m). Diese war bcreits viel ferther , el\va zu Beginn 
del' 40e1' Jahre , el'folgt ; vg!. Hau k KG.! 1, 612. 

~) Soviel ieh sehe, nimmt allein Pfahle r, Die Bonifaliani sehe 
Briefsammlllng S. 107, den Streit in der hier beriehlelen Form als ver-· 
bi.l rgt an. 

4) Duehesne) Liber pontificalis 1, 466. vgl. S. 461 f. A. 6;t 
5) H. Hahn, Die Continllatio Bedae, ihre ver mutlichen Verfasser

nnd die Einsiedle r Balthere und Eeha, Forsch. z. dentseh. Gesch. 20" 
.~50-o69 , hier ist S. 506 alleh die angezogene Slelle wieder abgedruekt. 
Hahn hat hi el' nnd in seine m spiiteren Bnche· "Bonifa tins und Lull"· 
S. :d51 f. \veitnus am besten liber die I;'l'age del' Erhe-b llng Chrode,gnngs. 
gehanc1ell llnd im wesentliehen bereits die Ansicht vorgetrngen, zu de r- ' 
allch ieh gelange. 



Zeitfrage; die Pall iurnverleihu ng a n Chrodegang schrankt 
5ich nach der Vita Stephani a uf weni ge Monate und 
nach der Continuatio Bedae au f w c ni ge \ ,Vochcn des Jahres 
754 ein. Notwcnc1ige Voraussetzun g des Ictztcrc n Bcr ichtcs 
ist aber, class Bonitatius am O. Juni 754 starb, class cler 
P apst auf die IZuncle van de m Ereig nis mit cl er E rhcbun g 
Chrodegangs vorging ' ). 

Viel wichtiger 1St die kirchc npoliti schc Bedcu tung 
cler Berichte. In cler Person des Bonifatius hattcn si ch 
verschiedene kirchli che Vi"l Clrcic n vcre ini gt. E r war vom 
:Missionsb ischof zum 1\1 issi onscrzbisch ol" unci papstlichen 
L egaten fli r Dcutschlnnd emporgesticgen, llnd hattc 
schliessli ch daneben Ivlainz als festen Bischofsitz erhaltc n. 
Die V ersuche aber, eines cler grossen rheinischen Bis
tUrner, sei es 1\1ainz oder Koln, zum dauernden Sitz cines 
Erzbistums fUr Austrasien und die ang renzenden germ a
nischen Gebiete zu erheben, waren zunachst geschei tert. 
Den Ausbau und die F estigung der Hierarchie in Deutsch
land musste erst die Zllkunft bringen . Es kann kaum 
ein Zweifel bestehen, dass Bonifatius, als er sich seinen 
Lieblingsschiller Lull zurn N achfolger erbat, diese Nach
fOlge nicht auf das Bistum Mainz beschrankt sehen, sondern 
auf sein gesarnmtes Wirkungsgebiet ausgedehnt wissen 
wollte 2). Pippin k onnte allerdings nUT fur Ma inz zusagen j 

das P allium zu verleihen und zum Legaten 2U ernennen , 
war Sache des Papstes. Bonifatius mochte aber hoffen , dass 
diese Fflhrerrollc 1\1a in z nicht mehr e ntr issen w erden wurde. 
D ieser Traum des He ili gen hat s ich zu nachst nicht erftUlt. 
Auch wenn von d er ganzen Chrodcgang-Frage nichts be-

• 

1) Au f eine andere nicht un\\'i ch tige Zei tbest immung \Vies bereits 
Oelsnel' S. l~fJi:I hin: Grel!o r de L" ntlc h dem :Marly rium des Boni fa tius 
nnd Eoban <lI s Aht des Ulrechtel' Klaslel's die Le itung des Bis tum s 
nnd des Missionswerkes in Friel' land iibernahm) wllI'de in diesel' 
Wii rde dllrch Pippin und Slefan 11. bestallt (Vita Grego!' ii abhatis 
Traiectensis tluctore Liudgero. SS. 15, , ·1:- 7;): pos t martyrium s<incti 
magistri .... ipse ql10q ue beatus Gl'egorills a Stephano apastollcae sedis 
praesule ed ab illnstr i et religioso I'ege Pippino sllsct!pi t allcto l'itatem 
semina ndi verbum dei in Fresania. Das slimmt doch am hes te n lou in4-. 

2) So ge fa ssl, geben die Worte in dem schon oben besprochenen 
Empfehlungsschre iben J. 84) Ho, D. US >jut liliolum meum et corepi scopllIu 
Lullum ... in hoc minisler ium pop u 1 0 rum et ecclesiarum con
ponere et cons tituere fac intis p!'aed ic<l lo l'em et doctorem preshilel'orum 
et pup u 10 r urn" jedenfalls einen viel bcsseren Sinn, als wenn dabei 
nuran die J\'Iainze l' Dioccsc gedachl wa l'; ihre Bcdeutung is t dann diese lbc, 
wie in ,I. ,9) O. 86, wo die Lnge Fuldns geschildel' t nl s " in media 
n a t ion II m praedicnlionis nos trae". 
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k annt ware, w Ussten wir, dass sich Lull auf Jahrzehnte 
hina us mit der Stellung eines ein fachen B ischofs von 
Mainz bescheiden musste. D ie Nachricht iiber die E r
hebung Chrodegangs, u nmittelbar nach dem T ode cl es 
Bonifatius, lehrt uns a ber , dass man die erzbisch ofi'i.sche 
W ilrde iiber die ostfrankischen Gebiete nicht etwa zunachst 
r uhen liess , sondern so fort w eiter verlieh . ab er nicht a n 
d ie dem Bonifatius, sondern an die dem papstlichen und 
K o nig shof genehme P ersonlichkeit. Auf den vorw ieg end 
religiosen P ontifikat des Zacharias wa r der rein politische 
S tefans n. gefolgt. Der K ampf mit den L angobarde n, 
Schaffun g und Sicherung des Papstkonig t ums, standen fur 
ihn von Anfang an im V orderg rund. W er ihm dabei 
h alf, war sein Man n, P ippin in erster Li nie und unteT der 
frankischen Geistlichk eit die Hoil in g e, die hierbei D iplomaten
dienste leisteten. Chrodegang von Metz, cler ih n zu Ende 
des J ahres 753 bei den letzten , k eineswegs g efahrlosen 
Verhandlun gen mit dem Langoba rdenkonig un terstti tzte 
und ih n naeh ihrem Abbrueh ins F rankenreieh geleitete. 
Fulrad von St. D enis, der ih n im Wi nter 754 bewirtete 
und spater als frankiseher Gesandter in Italie n wi rkte. 
Es ist , wie ieh zu B eg inn dieser Un tersuehun g a usfiihrte, 
g anz unerweisbar, dass sich Boni fat ius g egen den neue n 
Papst zuruckhaltenc1 od er gar ab lehn end g ezeigt halle, 
w ohl aber ist die Vermutung nicht zu kOhn , 
dass d er P oli tiker Stephan n . fur die ki rchl ichen 
O rg anisations - und Missionspla ne des B onifati us 
k ein Interesse ubrig hatte ' ). Es ist ka um Zu fall , dass \Vir 
w ohl zwei Schreiben d es Bonifatius a n ihn, aber k eine Ant
wor t des P apstes an seinen Leg aten besitzen. Bezeichnender 
\Veise gedenkt gerade die officiose frankische Q uelle , die 
uns die poli tischell und k r iegerische n Vorgange der Zeit 
h aa rklein schilder t, die Fortsetzung F redegars, des Unter
g ang es des Bonifatius mit keinem W ort. D as hofische 
Interesse ging in jenen T agen ganz in der hohen P olitik 
auf und forder te nur jene, die wie Chrodegang ihr dienten . 
Lull erreiehte d ie endg iltige E rhebung von Mainz 7.u m 

1) DieseAuffassung verlr ittauch MLi hlbache r in seiner Deutschen Ge· 
schichle unter dc-n Ka l'ol inge rn S, 74 : "Bonifaz , , , , s tand in den letzten 
Jabxen Pippin fet'net', ,lo un mittel ba rer die Bezichungen zwischen 
dem frankischen lIor unci d(> m Papst \\, urden, desto mehr t l'at der 
ehemalige Vel'mi ltie r zUl'iick, Ste fan 11. , ganz dU l'ch sei nen Kamp[ gegen 
die Langoba.rde n in Anspruch genom men, er \\'ies de m grossen) nun unler 
Dach und Fach gebrachten Werk des greisen Missioniirs kein Interesse", 
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Erzbistum erst 782, nach den ersten machti gell Erfolgen 
Karls d. Gr. Die teilweise Entt~i.llschul1g, die ihm 754 
bereitet warden war, klingt in cler Dichtung cler Passio 
S. Bonifatii nach. 

Zum Schlusse ha be ieh nur !loch a uf eine Frage 
einzugehen. Ueber die Friesenfahrt bringe n die Vita 
Bonifatii und die Vita S tur111i im e inzeln cll abweichende 
Berichte, van den en es s ich e ntschcicle n IllllSS, ob sie si ch 
erganzen od er wicierspreche n. Di e Vita B onifatii erzahlt 
nur van eineOl einzigen A.bschied des J-Ieili gen von Mainz, 
dem erste n, mit den ZurOstungen zur .Reise, unci zugl eich 
endgiltigen; erst als Leiche kehrte er wieder in seine Bischof
stadt zurtick. Ueber die Frage, wo Bonifatius den Winter 
verbrachte, schweigt diese Quelle. Hier setzt die Vita 
Stllrmi mit dem Bericht ein, den ich bereits oben S. :3 
wortlich abdruckte. Sie unterscheidet einen ersten Allf~ 
bruch nach Friesland, eine H.lickkehr "ad suas in Germaniam 
ecc1esias" und eine Wiederaufnahme der .Missionstatigkeit 
im fOlgenden Jahre, die mit dem Tode des Bonifatius 
endete. 

Was ist unter den "suae in Germania ecclesiae" ZLl 

verstehen, die er tiber V\7inter aufsuchte? Hauck denkt an 
Ueberwinterung in Mainz nnd findet gerade deshalb das 
N ichtzusammentreffen des Bonifatius mit Stephan n. unter 
all en Umstanden a uffa11ig,ob er nun 754 oder 755 starb ' ). 
Dann mtisste dieses Zwischenstadium in der Vita Bonifatii 
geradezu allS Effekth aschere i verschwi egen worden sein , 
urn nicht di e ri.ihrend e E rzahlun g von de m ein en grossen 
Abschied durch die Er.w ~lhnung e in er erste n unge fa.hrdeten 
I-Ieimkehr und eines zwciten Abschi edes zu beeintrachti gen . 
Die Vita macht aber gerade an di eser Stelle so sehr den 
Eindruck ungekUnstelter Wahrhaftigkeit, dass diese Er
klarung nur im aussersten Fal1e zulas5ig schiene. Ausserdem 
aber ist es doch auffallig, dass si ch Bonifatius nach erst mehr
monatlichem Wirken wieder soweit von seiner Operations~ 
basis entfernt haben sol1te. Ans dieser Schwierigkeit gibt 
es einen Ausweg, der auch schon von anderen bet re ten 
worden ist 2). "Sua ecclesia" war fOr das friesische U nter
nehmen vor allem Utrecht, und als "in Germania" g elegen 
konnte es nach damaligen geographischen Begriffen so 

1) KG. ~ i t 573 A. 5. 
2) So von Wernel' t Bonifac ius, Le ipzig 1875 S. H99. 
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gut bezeichnet werden \Vie ,Mainz 1). Utrecht war, \Vie 
schon hervorgehoben, cler naturgemasse Stutzpunkt fur 
die Friesenmission; da vVillibrord fruher hi er J ahrzehnte 
lang gelebt hatte, musste es auch entsprechend wohnlich 
sein, und an Wintertatigkeit a n Ort und Stelle konnte 
infolge cler notwendigen Organisationsarbeit kein Mangel 

• sem. 
M-it dieser ErkIarung schwindet ab er auch die letzte 

Auffalligkeit im Verhalten des Bonifatius gegeniiber dem 
P aps t. Nachdem er, nach meiner Annahme im Juni 753, 
den Rhein abwarts gezogen war, hat er Friesland und 
das Rheind elta bis zu seinem Todestag tiberhaupt nicht 
mehr verlassen. Bier lebte er allein noch seinem Be
kehrung swe rk e. Die Nachricht van der Anwesenheit des 
P apstes i111 Frallkenrciche m ag ihm hier, w enn Uberhaupt, 
so verspatet zugekommen sein, class er an eine Unter
brechung seiner Tatigkeit und an eine Reise nach West
ffanci en gar nicht den ken konnte. Von eine m ab
sichtlichen Meiclen od er A usweicheo, kann darnach gar 
keine Rede sein, wahrend diese Auffalligkeit bei dem 
Ansatz der Friesenfahrt zu 754- 55 aHerdings in voUer 
Scharfe hervortritt. 

Damit glaube ich die Streitfrag e iiber das Todesjahr 
des Bonifatius gel bst, die IV1.ainzer Tradition als vereinsamt 
und unhaltbar erwiesen zu h aben. Wer sie fiirderhin 
noch der Fuldaer vorziehe}1 walIte, der milsste alle ent
g egenstehenden annalistischen Zeugnisse bestreiten, die 
D a tierung der Fuldaer Urkunden umwerfen, die wichtige 
Nachricht der Continuatio Bedae hinwegleugnen. 1ch 
gla ube nicht, dass dieser Versuch wieder unternommen 
werden wird. 

1) Vg!. Vigenel' , Bezeicbnungen fUr Volk und Land de l' Deutschen 
v. 10.-13. lh. S. 110. Die romische Bedelltung von Genn ani il war 
im 8. Jahrhunclert jedenfa ll s no ch lebendiger al s s p1itel' im 10 . 

. ------.... -..-,~ .. ------

• 
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