
Zur Geschichte des Bonifatius. 

Von 

H. Boehmer. 

Gregorius ') papa universis optimatibus et populo pro· 
vinciarum Gcrmaniae, Thuringis et I-Iessis, Bortharis et 

1) S. Bonifalii et Lulli Epistolae ed. Michael Tangl (Epistolae 
. selectae in usum scholarum ex Monumenlis Germaniae Hlstoricis 

separatim editae tomus IJ Berolini 1916) nr. 43 p. 68. Die Zeit dieses 
Schreibens ist ebensowenig iiberlieferl wie der Termin VQn Wynfreths 
Abreise van Rom. Fest steht nur 1. daB man in Rom bereits im 
Oktober 739 einen Berichl tiher W.'s Tatigkeit in Bayern und seine 
Visitation in ThUringen erhallen hatteJ wohin er nach def Organisation 
der bayrischen Kirche zurilckgekehrt war, epist. 45 p. 71. Oer Bote, 
der dies en Berichl ilberbracht hal, kann spates tens im Juli od er 
August 739 van W. abgeferti~t word en sein. Also war damals nicht 
nur die Organisation der bayrlschen Kirche, sondern auch die Visitation 
in ThUringen schon zu einem gewissen Abschlusse gelangt; 2. wissen 
wir, daB W. s1ch damals "viele Tage(( in Bayem aufgehalten hat, 
Vi la Bonifa1i1 auctore Willibaldo ed, Levison p. 37 (im foIgenden immer 
"Willibald" ziliert), "Viele Tage" ist freilich ein sehr unbeslimmter 
Ausdruek, ab er derselbe bekomml doch einen gewissen InhaIl, wenn 
man erwKgt, was W. damals in Hayern geleistet hat. Und das war 
auch nach Willibalds dUrftigem Referate doch wirklich "viel", lIEr 
visitierle die Eingeborenen, predigte das Evangeliurn, erneuerte die 
Geheimnisse des wahren G1aubens, vertrieb die Zerstorer der Kirchen 
und die VerfUhrer des Volkes, die zum teil als BisehOfe, zum teil als 
Priester si eh gerierten, erriehlete 4 Bisttimer und weihle 4, BisehOfe." 
Das alles nahm ihn sieher nicht nur ein paar Wochen, sondern, wenn 
man die GroBe des Landes und die Sehleehtigkeit der Wege bedenkt 
und dazu all die Schwierigkeiten personJicher Art, die zu tiberwinden 
waren, eine Anzahl Monate in Anspruch. Aber die Arbeit in Bayern 
Jag irn Juli-August sehon einige Zeit hinter ihm, Denn er halle da
rnals auch schon in Thiiringen visitiert, ja sehon mit Karl Martell 
sieh ins Henehmen gesetzt und aUem Anschein naeh von ihm eine 
zustimrnende Antwort Uher die Errichtung neuer BistUmer in Hessen 
und ThUringen erhalten, vgI. epis!. 45 p, 72, Rechnet man fUr all das 
8, 9 Monale, dann mUBle er, da die Reise van Rom nach Bayern ein
schlie.Blich des Aufenlhalts bei Ktinig Luidprand in Pavia aur 2 Monate 
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Nistresis, U uedreciis 2) et Lognais, Suduodis et Graffeltis 
vel omnibus in orientali plaga constitutis. So lautet die 
Inscr iptio eines der drei Ernpfehlungsbriefe, die Wynfreth-c---.. 
Bonifatius 738 bei seiner Abreise von Rom von Papsl " 
Gregor IH. rnit auf den Weg erhielt. Wer hat diese In
scriptio entworfen? Oh ne Zweifel Wynfreth selber. Den n 
n ur ein EngHinder oder Westfranke konnte die Bewohner 
der provinciae Ger maniae ostlich des Rheines, die hier er
wahnt werden, als "Ostlander" bezeichnen. Die Romer in 
der papstlichen Kanzlei nannten die gleichen Volker in 

zu veranschlagen ist, vgl. unten S. 200, etwa im Juni 738 von Rom 
aufgebrochen sein. Wir horen nun ab er weiter, daB er etwa ein Jahr 
damals in Rom sich aufgehalten hat, Willibald p. 37, und daB er erst 
nach einer Synode abreisen wo 11 t e) flir deren Zusammentritt der 
Papst zu der Zeit, aIs er daruber den '"Briidern und Schwestern" in 
Deutschland schrieb, epist. 41 p. 66, den 'rermin noch nicht festgesetzt 
hatte. Wir wissen leider nichts von einer romischen Synode im Jahre 
738. Wir erfahren nur gelegentlich, daB juxta sanctorum patrum et 
canonum statuta omnes episcopi, qui hujus apostolice sedis ordinationi 
subjaceant, qui propinqui sunt, regelma13ig am 15. Mai jedes Jahres 
in Rom slch versammeln so 11 ten, und durfen daraus schlieBen, daB 
urn diese Zeit in Rpm haufigel' Synoden stattgefunden haten, vgl. M G 
Conciia 2, 13 romische Synode c. 3 (das Datum 743 Sept.-Oktober, 
das Werminghoff angibt, ist liberdies ganz unsichel' . Die 12. Indiktion 
lauft vom 1. Sept. 743-1. Sept. 744, das 32. Jahr Luidprands vom 
10. Juni 743-10. Juni 744, das 2. Jahr des Artabastus vom Juni 742-
Juni 748. Nach den Jahren dieses Kaisers zahlt Zacharias auch noch 
am 22. Juni 744 und 5. Nov. 744, vgl. epist. 57, 58 p. 105 if. Da die 
Indiktion immer die maBgebende Daliel'un~ ist, kame man also auf 
die Zeit zwischen 1. September 743 und 10. Juni 744); vgl. weiter den 
Brief G r ego r s Ill. an Antonius van Grado EE. 3, 1 p. 709 (von Gund
Iach ganz ohne zureichenden Grund ins Jahr 741 gesetzt!). Antonius 
solI samt seinen Suffraganen am 3. 'rage nach astern nach Rom auf
brechen, wie es auch den lombardischen El'zbischOfen und den 
umbrischen Bischofen befoh1en ist (3. Ostertag 7401: 11. April, 738: 
15. April). Endlich 3. die merkwurdig Ubereinstimmenden Daten fUr 
die Abfertigung del' bayrischen Legaten (15. Mai 716) und flir die 
Abfertigung W.'s bei seiner el'sten Romfahrt (15. Mai 719). Ob die Synode 
nun damals wirklich in Rom statlgefunden hat, oder nicht, jedenfalls 
kann W. nicht viel frilher und nicht viel spater a1s im Juni 738, wo 
die Hitze in Mittelitalien noch einigermaBen ertriiglich ist, van Rom 
aufgebl'ochen sein. Urn diese Zeit muB also a"Qch unser Schreiben 
entstanden sein. Dieses Datum paBt auch gut zu den uns bekannten 
Tatsachen aus frUherer Zeit. Die letzten annahernd datierbaren Briefe, 
die W. vorher aus Deutsch1and geschrieben hat, nr. 32-35, stammen 
aus dem Ende des Jahres 735 odel' dem Anfang des Jahres 736. Nichts 
hindert uns also anzunehmen, daB er etwa im April 737 die dritte 
Romfahrt unternommen und etwa im Juni 738 van Rom aufge
brochen ist. 

2) Wedrevis lesen die codices 4. 5, vgl. den eigentlichen alten 
Gaunamen Wettereiba. 



I 

• 

Zur Geschichte des Bonifatius. 173 

aIler U nsehuld naehweislieh Leute in Hesperiis partibus 
eonstituti od er Abendlander I). Denn mit Ausnahme der 
Thuringi und Hessi waren ihnen diese Volker vermutlich 
alle gaoz unbekannt und ihre barbarischen Namen, die 
kein walsehes Ohr richtig erfassen und keine walsehe 
Zunge gaoz richtig wiedergeben konnte, kaum je vorge
kornmen. Da sie nun ab er diesel ben nicht wohl umtaufen 2) 
konnten, wie sie es sonst so gerne mit den Barbaren 
machten, die im Patriarchium des Lateran verkehrten 3), so 
bemuhten sie sich in diesem Falle allem Anschein nach, 
die barbarischen Laute so gut zu fixieren, als sie es ver
moehten. Ganz ist das ihnen freilieh kaurn gelungen. 
Allein die meisten Namen unserer Liste konnen wir doch 
noeh "bestimmen". So die Thiiringer. die Hessen. die Grab· 
feldgauer. aber aueh die Wetterauer und Lahngauer. Da· 
mit ist jedoch unsere Wissenschaft zu Ende. Denn die 
Hieroglyphe Suduodi hat bisher noeh niemand zu entrat
seln vermocht, und welche Stamme mit den Namen Bor
thari und Nistresi gemeint sind, darUber streiten sich noch 
immer die Gelehrten. Einige glauben noeh den ersteren auf 
die Anwohner des Flil16ehens Wo h ra, das bei Kirehhain im 
Lahngau in die Lahn mundet, und den letzteren auf die 
Anwo1.ner der Nister beziehen zu dUrfen, die vom hohen 
West , rwald an der Grenze des alten Heigeragau und des 
Ave .gawe hinlauft und bei Wissen in die Sieg fallt. Allein 
gegen diese Annahmc sprieht 1. die Beobaehtung. da16 in 
unserer Liste immer paarweise einander benachbarte Vbl
kersehaften angefiihrt werden: ThUringer und Hessen. 
Wetterauer und Lahngauer. Suduodi (?) und Grabfeldgauer. 
2. die Tatsache, da13 darin sonst nur alte, allgemein ge
brauchte Gau- und V blkerschaftsnamen vorkommen, und 
3. der Umstand. da16 die Anwohller der Wohra in histo
rischer Zeit nachweislich zum 'Lahngau und die Anwohner 
der Nister zum Heigeragau und Avalgawe gerechnet wur
den, zu denen iibrigens Wynfreth, soviel wir wissen, nie
mals irgend welche Beziehungen gehabt hat. Daraus er
gibt sich zur Gentige, <.laiD wir auch bei Borthari et Nistresi 

') epis!. 45 p. 72 L 9. 73 L 18. vgL epis!. 24 p. 42 L 3. 
2) Vgl. Wilbrorc1 = Clemens; Wynfl'elh = Bonifatius. Noch im 

13. Jahrhundert taufen die walschen Franziskaner in DeulschJand den 
Bruder Hartmud in "Andreas" urn, Jordam Chronicon ed. Boehmer 
c. 25 p. 28. 

3) Was sie in dieser Hinsicht leisteten, zeigt der sch6ne ver-
walschte Name Barbarana ecclesia fUr Buraburg, epist. ;=,2 p. 93. • 

, 
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an zwei benaehbarte Volkersehaften zu den ken haben. 
A ber lassen sich zwei seIche einander benachbarte Stamme 
nachweisen, die so oder wenigstens beinahe so hieJ3en? 
Schon Du m m 1 e r 1) hat vermutet, dal3 Nistresi ein alter 
Sehreibfehler fUr Nihthersi oder Niftharsi, den Stamm des 
sachsischen Gaus an der Diemel sei, der im Suden an den 
Hessengau grenzte 2). Ob dieser Gau mit dem spateren 
Nethegau identisch ist, konnen wir hier dahingestellt sein 
lassen. Jedenfalls pallt Diimmlers Annahme vorziiglieh 
zu den anderen Namen in unserer Liste Aber IaJat sich in 
der Naehbarsehaft der Nihthersi aueh eine Volkersehaft od er 
ein Gau Barthari ermitteln? Riehthofen 3) meint, Borthari 
sei nichts weiter als eine Verballhofnisierung fur Borah
tari und denkt demzufolge bei Borthari an die B 0 r u k
t ere r im westfalischen Gau Borahtra oder an die West
falen insgesamt. AIlein diese Vermutung ist wed er notig 
noch moglich. 1. ist "Borukterer" niemals ein Wechselnarne 
flir die Westfalen insgesarnt gewesen, sondern nur der Name 
derjenigen westfalischen Volkerschaft, die einst zwischen 
Lippe und Ruhr sail, 2. hat Wynfreth naehweislieh mit 
diesen Borahtari, die durch eine ganze Reihe anderer 
Volkerschaften von dp,n l\T'hthersi, Hessi, Thuringi usw. 
getrennt waren, niemals etwas zu tun gebabt, 3. endlich 
lemen \Vir in den QueUen des 8. Jahrhunderts eine Vol
kerschaft kennen, dk in unsere Liste viel besser passen 
wiirde, als die Borukterer an der Lippe und Ruhr: die 
Porathani, wie sie der Bayer Arbeo von Freising urn 772 
in seiner Mundart nennt 4), od er die Bortrini, wie sie in 
e. 11 des Capitulare Saxonum vom 28. Oktober 797 heillen '). 
Diese Bortrini wohnten nach dern Capitulare im slidl ichen 
Saehsen, naeh Arbeo in der Nahe von Nordthiiringen. Naeh 

1) Vg!. epist. 4-3 p. 2Ll der groBen Ausgabe der Monumenla. 
2) Vgl. die Gaukarten in dem Atlas von Spruner-Menke und die 

Karte zu der Gattinger Dissertation (1908) von DUo Cur s, Deutseh
lands Gaue im 10. Jahrhunclert. Nihlhersi heiBl der Gau in den Ur
kunden Arnulfs vom LO. Juni 888, vg!. H. A. EriJal'd, Regesta hist. 
Westphaliae 1 nr. 471; OUos I. von D49. Dipiomata I nr. 113. Nih
therseo in Otlos 11. Urkunde von 980, ebd. Il nr. 227. Niftharsi. so
viel ieh sehe, nur in den Traditiones Corbejenses ed. Paul Wigand 
nr. 379, vgl. R Wilmans, Die Kaiserul'kunden del' Pl'ovinz Westfalen 
1, 217. 

' ) Leges V, 93 n. 58. 
*) Daher P statt B, vgl. VHa vel passio Hainehramni 37 f. SS. 

rer. Merov. 4, 513 f. Naeh Arbeo konnte man "I'la in 14 Tagcn vom 
Lande der POl'athani nach Regensburg gelan~en. 

1» Capitularia 1, 72. Der Gegensatz ist Septentrionales. 
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dern gleichen Zeugen waren sie urn 772, wie die Sachsen, 
noch Heiden. Aber er glaubt sie doch trotzdern von den 
Saehsen unterseheiden zu sollen. Erinnern wir uns nun 
wieder, da13 Wynfreth in unserer Liste - denn er ist ihr 
eigentlieher Urheber - stets p a a rw e i s e einander be
naehbarte V olkerschaften auffuhrt, dann kommen wir zu 
dem Schlusse: die Borthari waren die westliehen Nach
barn der Nordthiiringer und die ostlichen Nachbarn der 
Nihthersi. Sie sallen also etwa in der Gegend der oberen 
Weser in unmittelbarer Nahe der Hessen. Darum waren 
sie Wynfreth wohl bekannt und darum nennt er sie in 
unserer Liste aueh gleich nach den Thuringern und Bessen. 
Wa erg-ibt sich hieraus, denn das interessiert uns hier 
a!lein, fUr die Geschichte Wynfreths? 1. dall er darnals 
- 738 - allen Ernstcs daran dachte, seine Missionstatig
keit auf Sacnsen auszudehnen. 2. daJ3 er zunachst die an 
der hessischen und thuringischen Grenze liegenden sachsi
schen Gaue als Missionsfeld ins Auge gefallt hatte, die 
spater der Diozese Mainz zugeteilt warden sind. U nd 
3. da13 er von Bessen und Thuringen aus in Sachsen ein
zudringen beabsichtigte. Denn in diesen Gebieten war 
die Missionsorganisation damals sehon so weit ausgebaut, 
da13 er yon da seine Vorposten leicht in das heidnische 
Land und zwar gerade iP4 _essen Herzpunkt, die Gegend, 
wo sich der heilige Hain mit der Irminsul erhob, vorschie
ben konnte. 

A ber unsere Liste gestattet uns nicht nur einen Ein
blick in die Erfolge und Plane Wynfreths. Sie zeigt auch, 
daJ3 sehon er aufs bestimmteste He s s e n und La h n
g a u e r von einander unterschied. Die ersteren nennt er 
kaum ohne besonderen Grund mit den Thuringern, die 
letzteren mit den Wetterauern zusammen. Dieselbe U nter
scheidung begegnet uns dann auch bei dern Biographen 
des Heiligen. dem aus England stammenden Priester \OVilli
bald von Mainz: er schildert p. 26 zuerst kurz Wynfreths 
Tatigkeit in Arnoneburg und Urngegend, also im oberen 
Lahngau, dann ausfiihrlicher p. 27, wie der Heilige das 
noch .v611ig heidnische Volk der Hessen, das ganz wo 
anders, namlich an der Saehsengrenze in der U mgegend 

I) \'gl. G. Landau in Ztschr. f. hess. Gesch. u. Landesk. 2, 15 fT. 
DaB die Grenzen der beiden Gaue zur Zeit noch nicht fe stgestellt sind, 
ist mir bekannt. So wie sie Sprunel'-Menke zeichnet, sind sie sicher 
nicht liberall gelaufen. Die festen Linien des Kartenbildes sind auch 
in diesem Falle einc sehr gefahrliche Tauschung. 
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von Fritzlar wohnt, zurn Christen turn bekehrt. FUr ein
geborene Hessen ist diese Feststellung nicht gerade Uber
raschend. Sie wissen es ja meist schon von der Schule 
her, daB das "Land Bessen" und das "Land an der Lahn" 
bis ins 16. J ahrhundert trotz des gerneinsarnen Ober
herrn als zwei verschiedene Lander betrachtet wurden, 
und da13 die uralte Landerscheide an der gro13en Stra13e 
vom Rhein nach Thuringen, der SpieJ3, einst die volle 
rechtlicb.e und politische Bedeutung einer Mark od er Grenze 
hatte. Aber in der wissenschaftlichen Literatur Uber die 
GrUndung der Kirche in Mitteldeutschland ist diese Tat
sache, soviel ieh sehe, bisher immer tibersehen worden. 
Da wird der Name Hessen ohne weiteres in dem m o
de r n e n Sinne gebraucht und auch auf die Lahngauer 
Ubertragen, obgleich die Lahngauer auf denselben ebenso 
wenig cinen Anspruch haben wie die Wetterauer od er 
die Darm- und Rheinhessen od er gar die Niedersachsen 
in Rinteln und U mgegend. 

Allein das ist doch zunachst nichts weiter als cin 
laxer Sprachgebrauch, wen n In a n w i 11, auch ein Ver
sto13 wider die historische Reinlichkeit, der den Antiquar 
aber mehr start als den Historiker. FUr den Historiker ge
w6nne jene Feststellung erst dann cin Interesse, wenn 5ich 
zeigen lie13e, da13 Lahngau und Hessen damals me h r 
waren, als zwei verschiedene N a In en. namlich zwei 
ihrer naturlichen Beschaffenheit und ihrem geschichtlichen 
Charakter nach von einander verschiedene Lander, in denen 
daher auch cler Missionar unter verschiedenen Be
dingungen arbeitete. Aber la13t sich das wirklich noch 
nachweisen ? 

Das a u Jil ere Bild der Landschaft, daran ist nicht zu 
zweifeln, war schon zu Wynfreths Zeit diesseits und jen
seits des Spie13es ungefahr dasselbe. Stark er besiedelt war 
in den beiden Gauen, ,vie anderwarts, nur das altere 
Alluvium und der diluviale L(131), d. i. im oberen Lahn
g a u das Amoneburg- Ebsdorfer Becken 2) und die vom 

-1) V gl. Ernsl Kat e 1 h 0 n, Zur Siedlungskunde des oberen Lahn-
gebietes, Marburger Dissertation 1907, S. 28 IT. Ernst EIs h e i mer , 
Volksdichte und Siedelungen im MeiBnerlande, Marburger Disser
tation 1907. 

2) V gl. die Orte A m 0 n e bur g 1 zuerst erwahnt 721, vgL unten' 
S.185. GroB-Seelheim (743) vg!. V. Slurmi C. 6 SS. 2, 368. Ra· 
den h a use n am FuBe der Amoneburg, RoBdorf, Mardorf, Rauisch
Holzhausen , Biberaffa (WGslung ebenda), Bl'eitenborn (desgleichen), Ebs
dorf, Urkundenbuch des Klosters Fulda ed. Edrn. Slengell, 178- 182. Auch 
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Diluvium bekleideten Zechsteinstreifen im mittleren Lahn
tal und westlich vam Wetschafttal '), in He s s e n das Tal 
der Schwalm, ctas Gebiet d.er untercn Fulda und der 
Winkel zwischen der unteren Edder und der Fulda '), 
denn diese Gegenden sind nie van Sumpf und Wald be
deckt, sondern immer offenes Land gewesen. Die Region 
des mittleren Buntsandsteins, also der gro.fi3ere Teil des 
Landes, war dagegen in beiden Gauen damals nach fast 
ganz ,.solitudo" od er eine Wtiste im germanischen Sinne 3), 
d. i. eine von unzahligen Morasten und Wasserlaufen durch
schnittene Heide- und Urwaldwildnis, in der die gro13en 

Schr6ck, Moischt, Werfloh (Kil'chhain), Berinscozo (Wtistung bei Allen
dorf am Bal'enschie13en v~J. Urk. del' Karolinger nr. 90 vom 28. Juli 
782), die beiden Ofleiden smd seh1' alte Siedelun~en. Etwa 40 noch 
bestehende und etwa 20 ausgegangene Orle diesel' Gegend gehoren 
del' altesten Siedelungsperiode an. DaB auch del' Frauenberg schon 
seit vorhistol'ischer Zeit bewohnt war, haben die Ausgrabungen 
von G. WolfT jetzt zur Gewi13heit gemacht, vg1. Katelhon und Slengel 
a. a. O. 

1) In Wollrnar bei MDnchhausen, Salzboden, Lohl'a (?), Londorf, 
Loch bei Londorf, Rodgen C?), Albshausen bei Wetzlal', I-lochheim bei 
Alsfeld hat Fulda schon zu Sturmis Zeit Gl'undbesitz erworben, vgl. 
Stengel a. a. O. 

11) Geismar wird schon zu 723 genannl, unten S. 188; Fritzlar ca. 
732, Willibald p. 35; Buraburg 742, Epist. 52 p. 93. Uralte Siedelungen 
sj'1d sicher auch 1\1aden, l\'letz (= ::\Tezz = eche, OpferstaUe, wie man 
I eh a up t et), Wichdorf = heiliges Dorf, AllensUidt, Alahstadt = hei
lige Statle, Dorla, l'hurisloun = Riesen- odeI' Geisterwald, Dissen, 
Dusinun = TotensUUte, vg!. die Urk. Abl Widerads van Fulda vom 
Jahre 1061 in diesel' Ztschr. N. F. 26, 27),); Gudensberg = Wodans
berg, Deute, Rilte, Besse, Hadamar, Singlis und Gomheth bei Borken 
zuerst erwuhnt 807. fm Kessel von Kassel sind sehr aU Wolfsanger, 
vg!. die beriihmte Urk. vom 9. Mai 813, Urk. del' Karol. nr. 218 j Dit
mold, Zwehren, Waldau, vg!. Wilhelm Arnold, Ansiedelungen und Wan
del'ungen deutscher SUimme 2, Marburg 18Rl, S. 62 fT. Neuere Spe
zialarbeiten zur Siedelungskunde des alten Hessengaus fehlen. 

• 3) Vg!. die noch immer nicht veraltete klassische Schilderung 
Arnolds S. ·HJO fT. Noch i. J. 1900 kamen im Regierungsbezirk Kassel 
auf 100 ha 39.n ha Wald. Davon entfielen 58,4 O}o nuf Laubwald, also Wald 
im a 1 ten Sinne, nur 19, L O}o aur das mod erne Industrieholz, als 
Fie h ten, Kiefern, Tannen, Lerchen, vgl. Gerland in K. He6ler, Bes
sische Landes- und Volkskunde 1,380 fT. Wie zahlreich die Sli m pfe 
waren, zeigt schon die tiberreiche Sumpfterminoiogie del' deutschen 
Sprache und die vielen mit Bruch, Brohl, Horo (= coenllm), Fenne, 
Moos, Mar, Siek, Seif, Rod, Rad, Sahl, Sohl, Suhl, Schlade, Schlode, 
Sutte, Lache, See, Breme gebildeten Ortsnamen. AllCh die NameD, 
welche an die Sumpfp flan z en (Binse, Bors, Hulis, Ried,Rohr, Schacht, 
Schilf, Rus, Strahl) erinnern, gehtiren hierher, desgleichen Specks
winkeI von Specke, Spache = Kntippeldamm. 

Zeitschr. Bd. 50. 12 
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Sumpfganger unter den Waldtieren, Eleh, Vr und Wisent '), 
noeh fast ungestort ihr Wesen trieben und das alte Haupt
wild Germaniens, das Wildschwein, wohl zu Hunderten und 
Tausenden sieh tummelte I), denn es bestand in dieser 
Wiiste viel leichter den schweren Kampf urns Dasein als 
das anspruehsvollere Rotwild od er gar der verwohnte und 
stets von alien mogliehen groJilen und kleinen Feinden 
bedrohte Hase. Auch vor rei16enden Tieren muf6te def 
Wanderer sowohl an der Edder wie an der Lahn noeh 
aul der Hut sein. Ward er im Walde von der Naeht 
iiberrascht, so unterlie16 er daher kaum, sein Lager mit 
einem tii.chtigen Zaun zu umfriedigen G). urn Baren und 
Wolfe') und die noeh zahlreieheren kleineren Rauber, als 
Luehse, Filehse, Daehse, Marder, sieh vom Leibe zu halten. 
Aber dafUr traf er in diesen Gegenden aueh noeh manehe 
ntitzliche Tiere, die heute daselbst ganzlich verschwunden 
sind oder nur als Irrgaste sich ab und zu einmal zeigen. 
Zu den ersteren gehorten z. B. der Sehwan 5), der Biber 6) 
und das Wildpferd '), dessen Fleiseh selbst ehristliehe 
MCnehe, deren Magen noeh nieht vollig bekehrt war, als 
auserwahlten Leckerbissen scha.tzten, zu den letzteren der 
Kranieh und der Storeh, der gleieh den Krahen und 
Dohlen von den "hartfraJiligen" Eingeborenen ebenfalls 
noeh un bedenklieh verspeist wurde. Dies mangelhafte 
Unterscheidungsvermogen fur reine und unreine Tiere be
ruhrte die an die Speisegesetze der irisehen 1I10nehe 8) ge
wohnten angelsachsischen Missionare nachweislich etwas 
fremdartig, aber all die anderen wilden Wunder der 

1) Vgl. die Ortsnamen Wiesenfeld = Wisunlifeld bei Fl'anken
berg und Geysa, Elkenhagen und Elkg1'uben, ArnoId S, 354, 466. 

2} Vg!. die Ortsnamen Barchfeld von barh = poreus, 1b1'a bei 
Oberaula von ebar = Eber, ebd. S. 3M, 11R G. Landau, Gesch. del' 
Jagd in Hessen, Cassel 1849, S. 208 IT. 1. Wimmer, Del' deutsche 
Boden, Halle 1905, S. 334 . 

• ) V. Sturmi c. 7 f. p. 368 f. 
4) V gl. Landau ebd., die Ortsnamen Berinscozo ob en S. 176 

Anm, 2, den Waldort Barenseife, Amold S. 517; Wolfsanger, Wolfs
hagen, Wolfsthal, Wollslein ebd. S. 443, 466, 48l; Ottrau, Otlersbach; 
die Wassernamen Katzbach, Ober- und Unlerkalze S. 113, 320. 335 
dazu Wimmer S. 318 fT. Noch Hildegard von Hingen (t L178) kannte, 
obwobl sie aus einer Gegend rnit viel alterer Kultur slammte, aus 
eigener Anschauung den Wisent, Ur, Rich, Bar, Wolf und Luchs. 

Ii) Landau ebd. 
S} V gl. die Ortsnamen BiberalTa und Bebra, ArnoId S. 113. 
') epist. 28, 87 p. 50, 196. 
8) V gl. meinen Aufsatz in den Theologischen Studien und Kri

liken 1913 S. 264 f. 
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deutschen Wuste muteten sie schwerlich irgendwie 1) wild 
oder wunderlich, sondern im Gegenteil so bekannt und 
vertraut an, daB ihnen das fremde Land von Anfang an 
gar nicht so uberaus fremd erschien, denn ihr Vaterland 
driiben liber der Nordsee war damals noch genau so1ch 
ein ewig feuchtes Sumpf-, Heide- und Waldland und da
her auch noch genau solch ein Paradies des wilden und 
zahmen Borstenviehs, der Biber und der Wolfe, wie diese 
van der Kultur Rams gar nicht od er fast gar nicht be
rUhrten provinciae Germaniae, we1che die unwissenden 
Kleriker des papstlichen Rom mit dem heidnischen Marchen
namen Hesperien schmucken zu dUrfen glaubten. Was 
heute dem Missionar so grolOe Schwierigkeiten bereitet, 
die Gewohnung an ein anderes Klima, andere Tages- und 
Jahreszeiten, andere Nahrung, Kleidung, Wohn- und 
Arbeitsweise, and ere Gefahren und andere landschaftliche 
Eindrlicke, das machte somit sowohl in Hessen wie an der 
Lahn Wynfreth kaum jemals ernstlich etwas zu schaffen. 
Aber wie die Natur, so hatte auch die Kultur der beiden 
Lander, wenn man eine so einfache Sache mit diesem 
pompasen N amen bezeichnen darf, fur sein unverwbhntes 
Auge schwerlich etwas Auffalliges und Fremdartiges. Die 
unregelma1ilig gebauten ' ), nur van einem schlechten Zaun 
umfriedigten kleinen Dorfer und die hie und da si ch 
findenden sehr prunklosen Herrenhofe, die Verteilung und 
Bestellung der Flur, die vielfach stark versumpften Wiesen 
und Weiden mit den grobflie1iligen Schafen, kleinen 
durftigen Rindern, ha1illichen und unscheinbaren Fferden, 
die riesigen Mastwalder mit den entsprechend gro1ilen Herden 
von halbwilden schwarzlichen od er rotbraunen Schweinen B), 

1) V gl. die noch fUr das 8. Jahl'hundert zutreffenden klassischen 
Schilderungen Caesars und anderer antiker Schriftsteller, gesammelt 
von Fran ,(ois Sagot, La Bretagne romaine (These de Besant:;:on) Paris 
1911, auch den Artikel Bl'itanni in Pauly-Wissowa Encyklopadie 3, 
877 f. und meine Bemerkungen libel' die Landschaft im Beowulf und 
anderen angelsachsischen Dichtungen Studien und Kritiken 1913 S. 219 IT. 

2) Vg!. IGHelhon a. a. 0., MOl'iz Heyne, Deutsche Hausaltertiimer, 
~lfons Dopsch, Die Wil'tschaftsentwicklung der Karolingerzeit mit 

j. Kemble, The Saxons in England und Fr. M. Mailland, Domesday 
and beyond. 

S) Vgl. Caesar, De bello Gallico c. 4, 2 iiber das deutsche Prerd 
und Tacitus, Ann. 4, 72 und Germ. 5 libel' das deutsche Rind roit 
Sagot.,. La Bretagne p. 280 fT. libel' die britannischen Binder und Pferde. 
Vielleicht darf auch hier daran erinnel't werden, daB das Aussehen 
del' Haustiere im Laufe del' Jahrhunderte in Deutscbland sich ebenso 
verandert hat, wie das Bild del' Landschaft. Die alten deutschen 

12* 

• 
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ab er auch die Anlage und Einrichtung der Hauser, die 
Art und Gestalt der Gerate und Werkzeuge, der Waffen 
und Schrnucksachen, der Stoff und der Schnitt der Kleider, 
und was sonst irgend noch zum Kulturbesitz eines Volkes 
gerechnet zu werden pfJ.egt, das alles war in den beiden 
Gauen nicht viel anders als an den Ufern der Exe und 
des Avon driiben iiber dem "reifkalten Meer". Nur die 
absolut unzivilisierten Naturwege und der vollige Mangel 
an Stadten und festen Handelsplatzen waren fur jernanden, 
der London, Winchester und Exeter kannte und gewohnt 
war, auf RomerstralDen Zll reisen 1), eine nicht angenehme 
Dberr.aschung. Aber dafur erinnerte ihn wieder die 
"hOhere Kultur", als zurn Exempel .die strenge Unter
scheidung der Stande, die Rechtsordnung und die Form
lichkeiten der Rechtsprechung, die Verkehrssitten, die 
Spiele, die Hochzeits- und Trauergebrauche und sogar die 
Tugenden und Laster wenigstens der mannlichen Ein
geborenen 2) - ganz an die englische Heirnat. All die 
ungeheure Arbeit, die der moderne Missionar leisten mul3, 
urn allrnahlich in die Sitte und Vorstellungswelt des Volkes 
seiner Wahl einzudringen, und all die charakteristischen 
U nbequernlichkeiten, die dern Europaer heute die oft so 
seltsamen und fragwurdigen Gewohnheiten der Heiden 
bereiten, blieben ihm also erspart. Da13 er sich im "Elende" 
befinde, konnte ihm in diesen Gefilden "Hesperiens" somit 
eigentlich erst dann recht zum Bewu13tsein kommen, wenn 
es den barbarischen A utochthonen einrnal beliebte den Mund 
auizutul1, denn ihre Sprache verstand er nicht ohne weiteres. 
Aber er brauchte das frernde Idiom doch auch nicht, wie 
heute so mancher Missionar, den Leuten erst muhselig in 
jahrelanger Arbeit Wort for Wort von den Lippen ab
zulesen und seine Sprachorgane nicht erst lange zu martern, 

Pferde und Rinder, die kaum viel gro/3er waren als die uns geradezu 
wim:ig erseheinenden Pferde und Rinder Norwegens, sind ebenso ver
sehwunden wie das alte schieferfal'bige deutsche Huhn und die kleine 
deutsehe Hausgans. Das alte deutsehe Sehaf lebt noch in dem Rhon
sehaf uml in dem hessisehen Landschaf fort, aber aueh diese aIten 
Rassen sind seit dem 18. Jahrhunderl fortsehreitend verbessert worden. 
Das alte deutsche Sehwein endlich, das si ch durch seinen langen 
Kopf, die schmalen Rippen und den berlichtigten Karpfenrlicken cba
raktcristisch von dem beutigen nEdelschwein" unterschied, soli no ch 
in dem sogenannlen Landschwein zu erkennen sein. Aber auch dies 
ist nirgends von der "Englisierung" od er richtiger von der Kl'euzung 
mil dem indischen und chinesischen Hausschwein unberUhrt geblieben. 

') VgL Sagot p. 135 ff. 
'1 Unten S. 189,6. 

• 

- . 
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gaoz neue Schnalz-, Zisch- oder Gurgellaute zu erzeugen, 
denn die Mundarten, die in den beiden Gauen gesprochen 
wurden, waren einander noch so sehr ahnlich und dem 
Westsachsischen in Wortschatz und Lautstand noch 
nicht so unahnlich, da13 ein geborener Westsachse nicht in 
verhaltnismaJDig kurzer Zeit in beiden sich einigerma13en 
hatte verstandigen lernen konnen. Allerdings muBte schon 
darnals der Missionar nicht bloB die frernde Sprache lernen, 
sondern zugleich eine neue Sprache schaffen. d. i. fur die 
Begriffe der christlichen Verkundigung, die den Heiden 
fehlten, passende Worte suchen und sehr haufig, wie heute, 
auf gut Gliick ganz neue Worte erfinden '), Diese doppelte 
Aufgabe war auch @r Wynfreth sicher nicht ganz leicht, 
denn er stand, als er zuerst nach dem Lahngau und nach 
Hessen kam, schon in einem Alter, wo cler Geist zu so1cher 
Arbeit nicht rnehr ganz willig und fahig is!. Aber er war 
anscheinend sprachbega bt. Das Frankische, das irn fran
kischen Friesland und in den Mosellanden gesprochen 
wurde, hat er sich z, B. nachweislich in kaum 2 J ahren 
so we it angeeignet 2), daB er in diesem Idiom nicht nur 
sich verstandigen, sondern farmliche Reden und Predigten 
halten konnte. Es \Vird ihm daher trotz seiner mehr als 
40 J ahre nicht a11zu schwer gefallen sein, nicht nur ' die 
Lahngauische und die Hessische Mundart zu erlernen. 
sondern auch aus beiden Dialekten eine fur seine Ver
kundigung brauchbare neue l\Iissionssprache 3) zu bilden, 
die auch die Eingeborenen allmahlich verstehen lerntcn, 
zurnal er die andere Sprache, die fur den Missionar noch 
graBere Bedeutung hat, die Zeichensprache der Tat und 
der praktischen Liebesarbeit, aufs vollkornmenste beherrschte 
und in ihr ihnen al1es erlautern konnte, was ihnen in der 
Missionssprache vorerst dunkel geblieben war, 

Allein wichtiger beinahe, als alle diese fur ihn so 
iiberaus giinstigen U mstande, war fur sein U nternehmen, 
dall die beiden Gane zurn frankische Reiche gehOrten, 
und dall er daher in beiden bereits frankische Grafen, 
frankische Zentenare und vielleicht auch frankische domestici 

') V ~L Studien und Kritiken 1913 S, l84 IT, 
2) LlUdger. Vita Gregorii c. 1 SS. 15, 1, 68. 
S) SO (Ki-missioni) nennen die Suaheli treffend diese bei der 

Christianisierung noch heute regelmaJ3ig entstehende Kunstsprache. 
Wie dies unter dem Einflusse del' angelsachsischen Missionare gebil
dete Ki-missioni in Deutschland aussah J darUber vgl. meine Angaben 
Studien und Kritiken 1913 S, 184 IT, 
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vorfand, van denen er nicht nur fur sich, sondern auch 
fur seine Junger und alle von ihm zur Pllege und Er
haltung der Mission gegrundeten Kirchen und Kloster 
kraft des ihm verliehenen Schutzbriefes des frankischen 
Hausmeiers '), Schutz und Hilfe beanspruchen konnte. Was 
das fur ihn bedeutete, la13t das offenherzige Gestandnis 
in einem vertraulichen Briefe nach England erraten, daI3 
er ohne den Schutz der Fursten der Franken schlechter
dings nichts vermoge 2). Die Schutzpflicht schlo13 an si ch 
nicht die Verpflichtung ein, dem Schiltzlin!i( auch ma
terielle Hilfe, also z. B. hospitium (Obdach), humanitas 
(Verpllegung), evectio (BefOrderl1ng), Zl1 leisten '). Allein 
es lag doch in der Natur der Sache, da13 die Beamten 
am ehesten der Ireundlichen Aufforderung und Bitte 
des Papstes I) nachkamen und dem Schutzhng des Haus
meiers und seinen sperantes aus freien StUcken nicht 
blo.0 wie jedem Fremden, tectum, focum et aquam '), sondern 
auch alies, was sonst zu des Leibes Nahrung und Notdurft 
gehOrt, gewahrten und ihm, wenn nicht Pferde, so doch 
wenigstens, wie der Papst es wunschte 6). FOhrer und Weg
weiser auf seinen Fahrten durch das unbekannte Land zur 
VerfOgung stellten. Ein zufallig erhaltenes Empfehlungs
schreiben ') fUr einen nach Rom abgeordneten Boten laBt 
noch erkennen, \Vie oft und in welchem Umfange das 
geschah. Kein Wunder daher, dall Wynfreth zu Stiitz
punkten der Mission mit Vorliebe Orte ausersah, wo sich 
ein palatium publicum od er ein Konigshof beland, wie 
Erfurt 8) und AmOneburg 9), und dall er die Beziehungen 
zu dem Hofe des Hausmeiers 10) und zu den edlen Ge
schlechtern "), aus denen der FOrst seine Beamten wahlte "), 

1) epist. 22 p. 37. Dies Mandat erstreckte si ch auch auf die Person en, 
qui per ipsum sperare videntur. Es bedeutete also faklisch eine 
Privilegierung all e r Unternehmungen W.'s. 

, episl. 63 p. 130. 
• Vgl. H. Brunner, Deutsche Rechtsgesch. 2, 229 . 
• V~1. epis!. 17 p. 304. 
6) Vgl. Capilularia 1, 96 c. 27 und Parallelen. 
') epist. 17. 
7) epist. 95 p. 21ft 
') Dobenecker, Regesta Thuringiae nr. 7;\. 
') Unten S. 185. 

10) epist. 48 p. 77 a']s dem Ende des lahres 741. Darnach muD 
er Karl Martell und der Sunnicbilde auch per son 1 i c h naber ge
kommen sein. Das war ihm allerdings vielleieht erst naeh der dritten 
Romfahrt gegliickt, vgl. epist. 45 p. 72. 

11) Vg!. epist. 19 und 83, p. a3 und 185. 
It) Brunner, R.-G. 2, 169 fT . 

• 

• 
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immer mit Eifer pflegte. Denn diese Beziehungen waren 
fur das Gelingen seiner Arbeit anfanglich wenigstens be
deutungsvoller als alle papstlichen Privilegien. Nehmen 
\Vir dann noch hinzu, daB, so viel wir wissen, auch 
die Eingeborenen sieh ihm (iberall willig zeigten, schon 
weil er als Schiitzling des Hausmeiers fUr sie eine Art 
Respektsperson war, und dall auch die Auslandsreisen, 
die heute in jedem Missionsbudget einen so betrachtliehen 
P osten bilden, ihn immer verhaltnisma13ig nur wenig 
kosteten - denn auf der Romfahrt konnten er und seine 
Junger im Frankenreich und in Italien als Pilger immer 
zollfrei passieren ') und wenigstens auf den grollen Pilger
strallen stets in einem Kloster oder Hospiz unentgeltlich 
Unterkunft finden ') - so durfen \Vir woh1 behaupten, 
dall er sowohl an der Lahn wie in Hessen von Anfang 
an unter den denkbar giinstigsten Bedingungen arbeiten 
konnte. Denn all die natilrliehen Hindernisse und Schwierig
keiten, die der Missionar heute erst iiberwinden mu13, ehe 
er uberhaupt mit der Predigt des Evangeliums beginnen 
kann, waren fUr ihn nicht vorhanden und die wenigen, 
mit denen auch er immer rechnen muBte, die Unweg
samkeit und Weitlaufigkeit des Missionsfeldes, die U m
standlichkeitcll des Verkehrs mit der Missionsgemeinde 
in der Heimat, die nie gapz ausreichende Zah1 der Mit
arbeiter und uehilfen 1iellen sieh ertragen, weil er keine 
so komplizierte Ausriistung zu seiner Arbeit nOtig hatte. 
Materieller U nterstiitzung bedurfte er ja, \Vie schon be
mer kt, so gut wie garnieht. Urn Nahrung und Obdach 
brauchte er sich, wie es scheint, nie zu sorgen. Die notigen 
K1eidungsstiieke lielerte ihm und seinen Jungern spater 
wenigstens der frankische HoP). Nur urn Biieher und 
Glocken mullte er gelegentlich die Freunde in der Heimat 
bitten ' ). Viel mehr zu sehaffen maehte ihm die Arbeiter
not. Aber so druekend war diese Not doch nieht, wie 
heute in fast alien Missionsgebieten. 1. stellte ihm die 
Heimat immer bereitwillig neue Gehilfen und Gehilfinnen 

, 
1) Capit. 1, 32 c. 4-. Es gab freilich "bose" GraCen, die sich an 

diese Bestimmung nicht kehrten. .. 
' ) Vgl. Haucks Realencyklopadie 21, 443. Uberdies fanden diese 

Romreisen, wie es scheint, ungeflihr alle zwei Jahre im Spatsommer 
oder Herbst stattJ vgl. die merkwiirdig tibereinstimmenden Daten der 
Papslbriefe epist. 17, 21 vom 1. Dez. 722, 25 vom 4. Dez. 724, 26 vom 
22. Nov. 726 . 

• ) epist. 93 p. 212 IT. 
'L Unten S. 185,5. 
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und 2. konnte er mit einer viel geringeren Zahl van Hilfs
kraften auskommen, als ein moderner 1\1issionsleiter. Denn 
er hatte es nicht nur immer mit v61lig anders gearteten 
Verhaltnissen zu tun, er konnte die Mis'sion und Pastoration 
auch noch sehr extensiv betreiben. Die Schwierigkeiten be
gannen fur ihn eigentlich erst in dem Augenblicke, wo 
sie heute aufzuhoren pflegen, namlich wenn es gaIt, die 
Neugetauften an ehristliehe Zueht und Silte zu gewohnen. 
Denn diese saure Arbeit, die der Missionar heute in der 
Regel var der Taufe zu einem gewissen AbschluB zu 
bringen slicht, ward damals allgemein erst nach cler Taufe 
in Angriff genommen. Dadureh dall man all das bei der 
Beurteilung von Wynfreths Lebenswerk geblihrend be
rucksichtigt, verkleinert man nicht sein eigentumliches 
Verdienst. Man stellt vielmehr nur fest, worin dasselbe 
eigentlich besteht, namlich in der weisen Ausnlitzung all 
der Urnstande, die seinem Unternehrnen zllstatten kamen, 
und in der echt englischen Zahigkeit und nie errnattenden 
Treue, rnit der er, anders als die keltischeo Heidenprediger, 
oach den ersten rasch errungenen Erfolgen, unentwegt 
auf seioem Posten ausharrte, urn die Institutionen fest zu 
begrunden, die allein die ehristliehe Erziehung der in 
wenigen Monaten g'ewonnenen und getauften Neuchristen 
durehflihren konnten. 

Naeh alledem seheint es fast, als w;;ren die Bedingungen 
flir sein Vorhaben in Hessen ganz diesel ben gewesen \Vie 
an der Lahn. Allein so ahnlieh Land und Leute in den 
beiden Gauen einander sahen, die Verhaltnisse, mit deren 
Gunst und U ngunst er hier wie dort rechoen rnuiDte, waren 
doeh nieht ganz gleiehartig. An der Lahn hatte er es van 
Anfang an siehtlicl) viel leiehter als an der Edder und 
Fulda. Erstlieh lag der Lahngau flir seine Arbeit sehr 
viel glinstiger als der Hessengau. Die alte R6merstraiDe, 
die van Mainz naeh Butzbaeh ging I), flihrte in ihrer Ver
langerung liber Holzheim, Grliningen, Garbenteich, ReiiD
kirehen bequem in den seit U rzeiten dieht besiedelten Ebs
dorfer Grund ') und von da naeh der Amanaburg, dem Haupt-

1) Vgl. Georg WolfT, Die siidliche Wetterau, Frankfurt 1913, 
S. 21 f., 37. 

~) Del' Grllnd, d. i. das ganze Ebsdorf-Amoneburger Becken, 
ziihlt heute auf ;{61,2 qkm 49 Orlschaften mit .. uber 25000 Einwohnern, 
also 70 Kopfe auf den qkm, 2;{8,8 qkm sind Acker und Wiesen, nul' 
95 qkm Wald, Diese Verhiiltnisse haben sich im Laufe del' Iahr
hunde1'te kaum erheblich geandert. Das Land war hier immer ofTen 
und seh1' frnchtbal', 
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orte des oberen Lahngaus. Auch von der "Kaufmannsstra3e", 
die von Mainz liber Hersfeld nach Thliringen zog, war die 
Amanaburg auf einem bei Hersfeld abzweigenden Seitenwege 
leicht zu erreichcn 1 J. Diese verhaltnisma!>ig gute Verbindung 
mit IVlainz, dem Hauptorte der Franken am Rhein, erklart 
es, dal> auch die frankische Herrschaft hier viel starker 
spurbar war, als in Hcssen. 1m Ohm- 2), I{lein- und Wohra
tal lagen aIJem Anschein nach eine ganze Reihe Kilnigs
hore, deren befestigten Mittelpunkt die Burg auf dem 
Amanaberg bildete '). Auch im Ebsdorfer Grund war 
der Kilnig vermutlich damals schon beglitert 4). Wie 
angenehm die Nahe solcher Stutzpunkte der frankischen 
Macht fur Wynfreth war, ist sehon hervorgehoben worden. 
Aber ebenso wertvoll war fur ihn die gute Verbindung 
mit Mainz: sie erleichterte ihm nicht nur den Verkehr mit 
Rom, sondern aueh den noeh unentbehrlicheren Verkehr 
mit der Heimat, die ihm allein die notigen Mitarbeiter 
stellen konnte und zum Teil auch die Mittel zur Aus
stattung der neuen Kirchen und Kloster 51 liefern mu!>te. 

I) V. Sturmi c. 6 p. 368. Zwei Tage braucht Sturmi, .. urn von 
Hersfeld tiber GroBseelheim nach Fritzlf zu gelangen. Uber die 
"KaufmannsstraJ3e" vgl. unten S. 194. 

2) V g1. tiber GroBseelheim Schenk ZLt .:;chweinsberg im Arcbiv flir 
he ss. Gesch. 13, 422; tiber Werfloh, das heutige Kirchhain, Heldmann 
in Ztschr. fUr hess. Gesch. 40, 748; tiber Berinscozo-Allendorf B6hmer
Miihlbacher, Regesten der Karolinger nr. 255 vom 28. Juli 782, Urk. 
Heinri~hs IL nr. 335 vom 11. Mai 1015: (Wohra Jag sehon im Hessengau, 
aber an del' Gl'enze). 

B) WilIibald p. 26. Dettic und Deorulf waren die Vorsteher dieser 
Bllrg (preerant); vgl. im allgemeinen Adolf Eggers, der konigliche 
Grllndbesitz im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert, Quellen und 
Studien zur Verfassungsgesehichte des deutsehen Reiches im Mittel
alter und Neuzeit, herausgegeben von K. Zeurner 3, 2. S. 33 f. und zur 
]{orrektur Edm. Stengel Ztsehl'. fUr hess. Gesch. 43, 293 fT. 

i) Vgl. Urk. Heinrichs 11. nr. 394 predium in Leidenhofen bei 
Ebsdorf. Da K6nig Heinrieh Ill. sich 1054 einmal in Ebsdorf aufhielt, 
vg!. Wenek in dieser Ztschr. 40, 118, darf man vermuten, daB aueh 
hier spater ein K6nigshof sieh befand. Die Urkunde, die V61ker, der 
Ebsdorfer Grund (i\larbUl'g I!H~) S. 21 anfiihrt, bezieht sich jedoch 
auf eine ganz andere Oegend, vgl. Urk. der Kal'ol. T nr. 218 und dazu 
die Bemerkungen im Register unter Havacbrunno. Der "Hof" bei Drei
hausen ist nach Eisentrauts Ausftihrungen in den Mitteil. des hess. 
Gesehiehtsvereins 1909/10 S. 108 f. del' Rest einer Befestigung aus 
frankiseher Zeit, die dem Schutze des Konit::sgutes bei Dreihausen 
dienen soUte. 

5) Libri sancti epist. B68, 35; Baedas Traktate und Kommentare 
epist. 75, 76, 91; Kommentare zu den paulinischen Briefen 34; inler
rogationes Augustini 33; Aldhelms Werke 7l; eine G I 0 eke 76; eine 
silberne Sehale und 2 undurchlassige Regenmantel 106; Kleider 27. 

• 
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Allein noch wichtiger war, daB er im oberen Lahngau 721 
bereits Christen vorfand. Es waren freilich noch ebenso 
wilde Christen, wie die Thliringer. Deon die Verehrung 
des Krist vertrug si ch auch bei ihnen noch durchaus mit 
dem Kult der alten Gotter '). Aber ein Beruhrungspunkt 
war doch da, eine und die andere christlichc Vorstellung 
vorhanden, an die Wynfreth anknUpfen konnte. Seine Be
muhungen fUhrten daher hi er verhaltnismaJ3ig rasch zu 
einem auch aulnerlich sichtbaren Erfolge, so daln er bald 
die fern ere Arbeit einigen seiner Jiinger ubcrlassen und 
selber einige Tagereisen weiter nordwarts an die Edder 
und Elbe ins Land der Hessen ') ziehe' konnte. 

Hier traf er es in jeder Beziehul1e, sehr viel weniger 
gut als an der Lahn. Erstlich lag das Land fUr seine 
Zwecke sehr viel ungunstiger als der Lahngau. Eine 
sehon viel gebrauchte und auch militarisch sehr wichtige 
StraJ3e fiihrte zwar sehon damals mitten durch das hessische 
Stammesgebiet a). Aber sie lief gerade an den alten Haupt
sitz en des Stammes an der Edder, Ems und Fulda ein 
gutes StUck weiter sUdlich vorbei. Dieselben waren daher 
damals von dem seit der Schlacht bei Burgscheidungen 
ziemlich lebhaften Durchgangsverkehr zwischen Thuringen 
und den altfrankischen Landen noch ziemlich unberuhrt 
und unbeeinflulnt geblieben. Aber auch politisch war dies 
althessische Kernland, wo sich die Hauptmalstatte und die 
groIOen Heiligtumer des Stammes befanden, nur sehr lose 
mit dem frankischen Reiche verbunden. Es gab allerdings 
vielleicht schon in Fritzlar einen Konigshof'). Aber der 

' ) Willibald p. 26 f. 
' ) G. Landau, Beschreibung des Hessengaus, Cassel 1837, ist 

stark veraJtet. K. Wenck hat in dies er Zlschr. 36,227 fT. gezeigt, daB 
es einen sachsischen Hessengau nie gegeben hat, und wahrscheinlich 
zu machen gesueht, daB die sachsischen Gebiete, die spater zu Hessen 
geh6ren, Bestandteile einer karolingischen Mark gegen die Saehsen 
gewesen seien. Otto Curs vgl. oben S. 174 Anm. 2 bietel nichts Neues. 
DaB die Di6zesan-, Archidiakanats- und Plarrgrenzen sioh mit den Gau
grenzen nicht sohematisch deck ten, ist jetzt erwiesen. Aber es heiBt 
doch diese richtige Erkennlnis anf die Spitze treiben J wenn S. Rielschel 
in der Ztschr. flir hamburgische Gesch. 17 (1912) S. 259 IT. die Be
bauptung aufslellt, dieselben seien slets vollkommen unabhangig von 
einander gewesen. 

') Unlen S. 194. 
'J Im 10. und 11. Jahrhundert bestand hier sieher ein palatium 

publicum, Aber es ist nicht ausgeschlossen, daB die Entstehung dies er 
Pfalz mit der in Urk. der Karol. I nr. 142 VOID Jahre 782 erwahnten 
vbereignung der van Wynfreth gestifteten Pelerskirehe an den K6nig 
zusammenhangt. Aueh in den anderen Teilen des Hessengaus kann 
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einzige Beweis, den man fur diese Vermutung anfuhren 
konnte, ist die Tatsache, dall Wynfreth jenen Ort zurn 
Stutzpunkt der Mission erwahlte. Auch von koniglichen 
Burgen und Kastellen horen wir nichts. Denn die Be
festigung auf dern Buraberge ') gegelluber Fritzlar, die 
dabei allein in Betracht kommen kcnnte, war noch 774 
nur eine jener gewohnlichen Volks- od er Fliehburgen, in 
welche die Urnwohner bei feindlichen Einfallen sich zu 
fluchten pftegten 2), also wohl nicht eine von dem Kbnig, 
sondern von den Gauleuten selber geschaffene und instand 
gehaltene Anlage. Es entspricht dern nur, dall die fran
kischen Fursten auch den Schutz des Landes gegen aus
wartige F einde, soviel wir sehen, damals noch durchaus 
den Einwohnern selber uberlie~en, d. i. sie kummerten sich 
tatsachlich garnicht oder fast garnicht urn diesen abge
legenen A ullenl'osten ihrer Herrschaft. Die Folge hiervon 
war, da~ die Sachsen, d. i. in erster Linie die Grenzstamme 
der Nihthersi und Borthari, in Bessen so gut wie freies 
Spiel hatten. Als Wynfreth 721 an der Edder eintraf, 
hatten sie eben wieder einmal das Land heimgesucht 3), 
nnd das war keineswegs ihr letzter Besuch. Auch Wynfreth 
und seine Junger mulOten je und dann in diesen "unzahlige 
Male" sich wiederholenden Kampfen vor den Heiden in 
die civitas, d. i. wohl in die Buraburg, fluchten. Gelegent
lich stiefi3 der Feind aber noch weiter oach Sliden vor. 
Selbst Orte, die fast 50 km weit von der Grenze lagen ' ), 
wie z. B. Hersfeld, galten noch im Jahre 743 fur unsicher 
und gefahrlich wegen der "Nahe der Sachsen". Wie sehr 
das Land unter diesen fortwahrenden Raubzugen litt, davon 
hat Gregor von Utrecht 5) noch viele J ahre spater seinem 
Schuler Liudger ein erg rei fen des Bild entworfen 5). Das 
Yolk war zum groBen Teile in die "Wiiste", d. i. in den 
wilden Wald, geflohen, die Dorfer zerstort, Mangel und 
Hunger uberall auch das Los der Glaubensboten. Aber 

das Konigsgut nicht sehr betrachtlich gewesen sein. Bezeugt ist ko
niglicher Besitz in der Zeit Karls des GroBen nur in Niederaula, Urk. 
der Karol. 1 nr. 126 aus dem Jahre 779 und in WoUsanger, ebd. nr. 213 
und 218 aus den Jahren 811 und 813. 

t) ,oppidum' epist. 50 aus dem Jahre 742, ,castrum', .castellum', 
Annales regni Francorum ad a. 774 ed. F. Kurze p. 36, vgl. auch 
,civitas' V. Gregorii c. 2 p. 69. 

') V gl. ebd. 
') Ebd. 
' ) V. Sturmi c. 5 p. 367 . 
5) V. Gregorii a. a. O. 

• 
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bedenklicher war beinahe, daJ3 die Sachsen bereits irn alt
hessischen Lande si ch festzusetzen I) und, wie die vielen 
niedersachsischen Worte und Sprachformen in der Fritzlarer 
und Kasseler Mundart noch heute zeigen 2), als Herren
volk die Eingeborenen zu unterjochen begannen. Denn 
wenn diese Bewegung fortdauerte, dann war die frankische 
Herrschaft an der Edder und Fulda bald ebenso bedroht 
wie an der Helme und Unstrut in den benachbarten 
thuringischen Gauen '). Allein so viel Schlirnrnes die 
Hessen von den alten Gegnern auch irn Laufe der J ahre 
erduldet haben mochten, so standen sie ihnen cloch inner
lich viel naher, als den frankischen Oberherrn, die sic meist 
nur van H6rensagen kanntcn. Denn \Vie die Sachsen 
waren auch sie urn 720 noch reine Heiden·). AIs 
Hauptgott gaIt ihnen, \Vie es scheint, zu jener Zeit Donar, 
als hochstes Idol die Donarseiche zu Geisrnar bei Fritzlar, 
aus deren Holze Wynfreth 723 die erste christliche Kirche 
des Landes erbaute '). Aber auch Wodan war ihnen, wie 
der Ortsnarnc Gudensberg zeigt, nicht unbekannt. Die 
Namen der andern Gottheiten, die uns sonst in Germanien 
begegnen. werden nirgends genannt. Daher diirfen wir 
ihre Verehrung auch nicht ohne 'Vciteres voraussetzen. 
Denn jeder gerrnanische Starnrn hatte seine Religion fur 

1) Vgl. die beriihmlen Urkunden Uber Wolfsanger, Urk. der Ka
rol. I nr. 213, 218. KarI RUbeI, Die Franken (1006) S. 107 Cf., meint, 
die hier erwa.hnten Saehsen seien von Karl dem GroBen angesiedelt 
worden. Aber das HUll sieh weder beweisen naeh wahrseheinlieh 
macheD . 

• t) Dies sa.chsisehe Sprachgut muB zu einer Zeil Ubernommen 
worden sein, wo die Saehsen noeh im Vordrin~en waren und die 
G e g e D bewegunlJ' gegen die sachsisehe Gefahr, die frankisehe Erobe
rung Saehsens, die bekanntlieh auch in der Entwicklung der snchsi
scheD Sprache sehr tieCe Spuren hinterlassen hat, noeh nieht be
gODneD hatte . 

• ) Willibald p. 32 r. 
4) Willibald p. 30 f. ist leider unsere e i n z i g e QueUe. 
6) Nur die s Geismar kann gemeint sein. Hofgeismar, fUr wel

ches W. KohIer, Ztsehr. fUr Kirehengesehiehte 20, 200 f. pladiert, liegl 
sehoD in rein saehsisehem Gebiet. Das gleiche gilt von Geismar bei 
Gottingen. Geismar bei Frankenberg gehorl zwar s r ale r zum Bes
sengau, aber wit wissen nieht, ob W. uberhaupt Jemals ins obere 
Eddertal gekommen ist, wahrend dies flir Frilzlar feststeht , denn 
Frilzlar war geradezu seine Hoehburg im Hessenlande. Endlich gibt 
es auch noeh ein Geismar in ThUrin¥en. Dies kommt naturlieh ersl 
reeht nieM in Betraehl. In HeBler s Volkskunde wird im 3. Band 
unler "FritzIar'" behauptet, die Mark von Geismar habe frtiher die 
Mark yon Fritzlar mil umCaBt. Abet das isl niehts weiler als eine 
Behauplung. 
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sich. Das sogenannte germanische Pantheon ist nichts 
weiter als eine gelehrte Fiktion. Gottertempel und 
menschenahnliche Gotterbilder waren allem Anschein nach 
bei ihnen no;:h ebenso unb~kannt wie bei ihren sachsischen 
Nachbarn. Wir boren wenigstens nur von heiligen Baumen 
und heiligen Quellen. Auch Priester werden nicht erwahnt, 
wohl aber diversi sacrificandi ritus, augurie, divinationes, 
prestigia, incantationes 1). Fest steht weiter, da1'3 auch im 
Glauben und Leben der Hessen die Geister und Seelen 
eine viel grai3ere Rolle spiel ten 2), als die Gatter, denn die 
Gotter haben auch sie spater sehr bald vergessen '), da
gegen den Seelen- und Geisterglauben und die darnit aufs 
engste zusammenhangenden Zauber- und Orakelbrauche 
aufs zaheste festgehaJten, zum Teil bis auf den heutigen 
Tag ' ). Aus a!ledern ergibt si ch zwar kein deutliches Bild 
van den religiosen Zustanden, ab er doch ein bestimmtes 
Urteil tiber den a!lgerneinen Charakter der hessischen 
Religion und ihre Stellung zu den anderen germanischen 
Religionen. Sie stand ohlle Zweifel der sachsischen 
Religion, deren Hauptheiligturn, der heilige Hain mit der 
Irminsul kaum eine Tagereise nordlich van Geismar 
lag 5), aulDerardentlich .. nahe und war sicher kaum minder 
primitiv wie die se. Uber die Sitte ist nichts iiberliefert. 
Doch diirfen wir vermuten, da13 auch sie viel mehr 
an die sachsischen als an die frankischen Brauche und 
Einrichtllngen erinnerte. Denn in so einfachen Verhalt
nissen pflegen sich Glaube und Sitte und dann wieder 
Sitte und Recht aufs genaueste zu entsprechen 6). 1st der 
Glaube riickstandig und roh, so ist es allch die Sitte und 
das Recht, aus dem einfachen Grunde, weil der Glaube 
in diesem Stadium del' volkischen Entwicklung in Gestalt 
des Seelen- und Geistel'kults das ganze hausliche und 

1) Mit diesen diirftigen Angaben der Quellen vergleiche man die 
blilhende Schilderung, die H. Grebe in HelSlers Volkskunde 1, 318 rf. 
entwirft. 

2) Vgl. meine Bemerkungen in Studien und Kritiken 1913 S. 171 r. 
3) V gl. ebd. S. 170 rf., 200 rf. 
f) V g1. die Orlsnamen Dorla = Riesen- od er Geisterwald, oben 

S. 177 A. 2; Hiinfeld, H iinhein, Hiinenburg bei Spangenberg, Felsberg 
und Melsungen, Arnold S. 119, 365, 477; Dissen = zu den Grabern, 
Unseligendissen = zu den Heidengrabern (Wiistung bei Gudensberg) 
oben S. 177 A. 2. Graberfunde sind hier reichlich gemacht warden. 
V gl. auch epist. 43 und 56 Uber die sacrificia mortuorum. 

~ ) In Obermarsberg an der Diemel etwa 50 km van Geismar. 
6) Aus epist. 78 p. 170 darf man schlieBen, daB die Hessen dem 

heidnischen Laster der Trunksucht mehr ergeben waren als die Franken. 
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Arbeitsleben und in Gestalt der Zauberei und Wahrsagerei 
aueh die Verwaltung des Rcehtes beherrseht. 

Sonach waren die Zustande in Hessen und im Lahn~ 
gau, zur Zeit als 'Vynfreth mit seiner Arbeit begann, 
doeh reeht versehieden. Wahrend der Lahngau sehon 
einigermalilen von der frankiseh-ehristliehen Kultur berOhrt 
war, gehOrte Hessen ooch durchaus lU dem Kulturkreis 
des heidnischen Germaniens I), dessen starkste StUtze zur
zeit die Sachsen waren, und wahrend fUr den Lahngau 
die Beziehungen zu der \Vetterau, Oberhaupt zu dem 
frankischen Westen besonders wichtig warell, erhielten in 
Hessen die inneren Verhaltnisse ihr Geprage l10ch vollig 
durch die fried lichen und feindlichen Beziehungen zu den 
Sachsen, die gerade hier immer wieder die frankische 
Grenze zu durchbrechen und sich wie ein Keil zwischen 
die altfrankischen Lande im Westen und das neufrankische 
Land in Tho.ringen einzuschieben suchten. \-Ver hier als 
Missionar tatig war, der mufDte somit fruher oder spater 
ganz von selber auf den Gedanken kommen. die 1\lission 
auch auf Sachsen und zwar zunachst auf die sudsachsischen 
Stamme der Borthari und Nihthersi auszudehnen. Denn 
solange die sachsische Gefahr, die fOr die Teubekehrten 
immer auch eine religiose Gefahr bedeutete '), nicht be
schworen war, solange Sachsen der frankischen Herrschaft 
ebenso entschlossen Widerstand leistete, \Vie den Boten 
des Christ, so]ange war der Bestand der Kirche in Hessen 
und NordthOringen, wo die Verhaltnisse ahnlich lagen, 
nicht gesiehert. Wenn Wynfreth daher schon 722 nach 
seiner ersten kurzen Wirksamkeit in Hessen die Bekehrung 
der Altsachsen ins Auge falilte '), so bestimmte ihn dazu 
sicherlich nicht nur der fromme Wunsch, das Volk, dem 
er sich als geborener \Vessexer am nachsten verwandt 
fOhlte 4). aus den "Stricken des Satans" zu befreien, sondern 
auch die kOhle realpolitische Erwagung, dalil er der Sachsen 
Herr werden musse, wenn er in Bessen ruhig weiter 
arbeiten wollte. Eben darum, \Veil sie sich ihm ge\Visser~ 

1) Auch wirlschaftlich war lfessen aHem Anschein nach hinter 
dem Lahngau zurtick. Kleider, d. i. Stoffe zur geistiichen Amtstracht 
konnten sich die pt'regrini noch 752,3 nicht in der lIeidenmark ver
schaffen, vgl. epist. 93 p. 213 f. 

') V. Gregorii c. 3 p. 70. Tn Thtiringen und wohl auch in IIessen 
versuchen die Sachsen die Christen zur Verehrung ihrer G6tter zu 
zwingen, epist. 19 vg!. 21. 

.) epist. 2t. 

.) epist. 46 und 47. 
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ma.J3cn mit innerer Notwendigkeit aus den Zustanden er
gaben, die er in Hessen und spater in Nordthiiringen 
vorfand, hat er auch diese sachsischen 1Iissionsplane 
so lange und so zahe festgehalten. Aber wenn das 
der Fall ist, \Varum hat er sie dann doch nach seiner letzten 
Romfahrt aufgegeben? Man antwortet gewOhnlich, weil 
Papst Gregor Ill. nichts Rechtes davon wissen woUte und 
ihm wieder in sein altes Arbeitsgebiet zuruckzukehren be
fah!. Allein er versichert selber ausdrUcklich das Gegen
teil'). U nd er tauschte sich darin sicher nicht. Denn er 
hat damals in Rom nachweislich im Einvernehmen mit 
dem Papste schon mit den Vorbereitungen zur Er
offnung der Mission in Sachsen begonnen '). Wenn der 
groBe Plan auch diesmal scheiterte, so war das wed er 
Schuld noch Verdienst des Papstes, sondern vielmehr 
lediglich eine Folge der Tatsache, daB plotzlich neue Auf
gaben an den greisen Erzbischof herantraten, die er nicht 
gesucht halte, aber, so wie die Dinge lagen, trotzdem nicht 
abweisen konnte, sondern sogleich losen muBte: die Organi
sation der bayrischen und die Reform der frankischen 
Kirche. AlIein cs charakterisiert ibn, da.J3 er iiber diesen 
neuen Aufgaben die sitchsische Mission doch nie ganz aus 
dem Auge verlor. Als er 745 von den Frankenherrschern 
COIn zur Metropole Auslrasiens bestimmen lieB '), be
grUndete er das ausdrUcklich mit dem IIinweis, daB das 
Oberhaupt der deutschen Kirche seinen Sitz in der Nahe 
der noch un bekehrten heidnischen Stamme, d. i. der 
Sachsen und Friesen haben mlisse. Es wundert einen . 
darnach fast, daB er am Ende seiner Tage nicht nach 
Sachsen, sondern nach Friesland als Missionar ging, ob
wohl seine A ufmerksamkeit damals gerade recht nach
drucklich wieder auf Sachsen gelenkt worden war, denn 
er hatte damals eben mehr als 30 von den Sachsen zer
stOrte Kirchen und ZeUen in Hessen und ThUri9gen 
\Vieder hersteUen mUssen ' ). VieUeicht war er unter dem 
Eindrucke dieser und ahnlicher U ntaten inzwischen doch 
zu der Cberzeugung gekommen, daB die sachsische Mission 
eine aussichtslose Sache oder wenigstens fur ihn mit seinen 
fast 80 Jahren eine zu schwierige Aufgabe sei. Wie man 
dariiber aber auch den ken mOge, das eine ist klar, daB 

.) episl. 46 vg!. unlen S. 200. 
' ) episl. 43. 
3) epist. 60 . 
• ) episl. 108. 
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man seine Erfolge und seine Plane in den Jahren 721 bis 
745 erst ganz versteht, wcnn man sich die Zustande ver
gegenwartigt, die er 721 in Hessen vorfand. Hatten die 
Hessen nicht so viel unter der Feindschaft der Sachsen 
Ieiden mtissen, dann hatten sic schwcrlich so rasch den 
Glauben ihrer Vater aufgegeben, denn von Haus aus hingen 
sie am Alten kaum minder zah, als die Sachsen, und ware 
Wynfreth hier und in Kordthuringcn nicht immer wieder 
die Feindschaft der Sachsen und der weit fiber die 
sachsischen Stammesgrenzen hinausrcichende EinRuB des 
sachsischen Heidentums hindernd in den Weg g-ctreten, 
dann hatte er schwerlich je den EntschluB gefaBt, auch 
Sachsen fUr den Christ zu erobern, geschwcige denn diesen 
Plan so lange und so hartnackig festgehalten. 

,Vie ist er aber iiberhaupt auf den Gedankcn 
gekommen, ins Land der He s s c n als IIeidcnprediger 
zu gchen ? 

AIs er sich im Spatherbst 718 in London nach Etaples ') 
an der Canche einschiffte, um auf der fibhchen Pilger
straJile fib er den groBen Sankt Bernhard ' ) nach Rom zu 
wallfahren, da hatte er anom Anschein nach noch keine 
Ahnung davon, daJil es irgendwo in der \'1elt ein Volk 
oder Land dieses Namens gebe. Auch in Rom ist ihm 
derselbe schwerlich von irgcnd einer Scite genannt worden. 
Denn in Rom wu13te man damals ven den "Provinzen 
IIespcriens" noch sehr wenig. Nur liber die Thliringer 
hatte man, wohl von den Bayern, die 715 J(j mit Herzog 
Theodo an den Grabern der Apostel gebetet hatten, oder 
von den drei romischen Klerikern, die darauf nach Bayern 
gegangen waren, urn daselbst die kirchlichen Verhaltnisse 
zu ordnen 3), schon einiges gehort. A ber man war doch 
auch fiber die thfiringischen Zustande ') so mangelhaft 
unterrichtet, daM man gerne die Gelegcnhcit er ..:riff, sich 
besser zu informieren. So ist cs allem Anschein nach 
zu erklaren, daJil Papst Gregor n. den EntschluM fallte, 
den angelsachsischen !Ionch. der in Friesland i\lission 
treiben wonte, vorerst als "Beobachter" oder apostolischen 
Kundschafter nach Thliringen Zl1 senden. 

1) = Quentavich. Willibald p. 21, vgl. Otto Fengler in lIansische 
GeschichtsbHitter 1H07 S. !H IT. 

' ) Unlen S. 19>. 
' ) Vg!. darilber jetzt Krusch in SS. rrrum Merov. 6J ·~9R 
') Es gilt fUr ausgemacht, daB in Thilrinp;en "das Yolk den 

iroschotliscben Missionaren anhing". Aber die HaretikerJ die Willibald 
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Der nachste Weg nach Thiiringen, das wu13te man 
in Rom, fiihrte iiber Bayern. Wohl noch im Mai 719 ver
liell Wynfreth daher die ewige Stadt, um auf der alten Pilger
stralle iiber Sutri, Montefiascone, Acquapendante, S. Qui
rico, Siena, S. Gimigniano, S. Miniato, Porcari, Lucca, Pon
tremoli urid den Pall von la Cisa zunachst nach Pavia sich 
zu begeben I). Dort rastete er einige Tage und begriillte 

p. il;l ne n n t, Torhtwine, Berehtere, Eanberht, Hunraed, tragen spezifisch 
en g lis c h e Namen, vgl. Ernst Forslemann l' unter ~en betrefTenden 
Worten. Berehtare konnte allerdings cine cnglische l'bersetzung des 
deulschen Namens 8erthar od er Serhlar seiD. Denn Willibald hat die 
deutschen Namen bisweilen aoglisiert, vgI. Levison in seiner Ausgabe 
der V. Aonif. pra~r. p. \'JlI r. Allein bei Torhtwine und Eanberht 
ist das gaDz aus~eschlossen. Wir mussen somit annehmen, daB sehon 
vor Wynfreth EngHinder und zwar englische Monche in l'hUringen 
Uitig gt'wcsen sind. Da der thiiringische Herzog lIedenus nachweislich 
sptiteslens seil 'iO! in Beziehungen zu Wilbrord gestanden hat, vgl. die 
Urkunden SS. 23, 55 und {)O. und da uns zur selben Zeit in seiner 
l'mgebung auch bereits t'in scbriftkundiger Mann mil dem enghschen 
Namen Doda be~egnet, ebd p. 5(\ so liegt die Vermutung sehr Dahe) 
daB diese von Willibald so hart ~eseholtenen Htiretiker aus den Kreisen 
W i I b r 0 r d s hervorgt·gangen smd. Wilbrord und seine ersten 11 Ge
Dossen kamen bekanntlieh direkl aus einem i r i s e hen Klosler oaeh 
dem Kontinent, Baeda 5, 10 ed. Plum mer p. 2H9. Uosere Annahme 
wiirde also an si ch mil der Behauptung sich vereinigen lassen, daB 
Torhlwine und Genos5en, obwohl sie Rnglander waren, die irisehen 
Gewobnheitcn verlrelen haben. Aber man hat daflir doeh sehleehter
dings keinen Re w e i s. Der e i n z i g e Kelte, von dem man weiB, daB 
er in ThUringt'n gewirkl hat, ist der beilige Kilian. DaB die Christiani
sierung ThUringens, soweil von eint'r solchen im Jahre 719 iiberhaupt 
schon die Rede s~in konnte, keltischen Missionaren zu verdanken sei, 
ist sonach bloB eine Hypolhese und zwar eine sehr k ii h ne, d. i. sehr 
schlecht begrOndete Hypothese. Eher darr man sie jedenfalls als ein 
Werk cler JUnger Wilbrords betrachten. Es wUrde 5ich dann aber 
weiler ergcben, daB Wynfrelhs Konflikt mil jenen lHirelikern im 
lelzlen Grunde ein Konflikl zwischen der westsachsisehen und der 
nordhumbrischen Missionsmelhode und kirchlichen Gewohnheil war. 
Es scheinl gowagl, eine solche Differenz zwisehen Wynfreth und Wil
brord auch nur als nichl unmoglich zu betrachten. Allein ganz wird 
man diese Moglichkeit doeh nkht von der Hand weisen durfen, wenn 
man die sehr merkwiirdige Tatsache beachtet. daB wir auch nichl die 
e er i n ~ s le rberlieferung iiber t'inen Yerkehr zwisehen Wilbrord und 
Wynfrelh naeh Wynfreths zweiler Romfahrl besilzen, obwohl Wilbrord 
norh bis 'i:1B gelebt hat. Es scheinl doeh etwas vorgekommen zu sein, 
was die einsl so nahen Beziehungen der beit.l~n Manner zueinander 
gelOst hat. DaB die irischcn Gewohnheilcn die l'rsache dleser Enl
fremdung wart'n, ist wohl moglich. Denn Wilbrord war, obgleich er 
sich in den lIauplstreilfragcn sieher zu den romischen Anschauungen 
bekannle, aus einem irischen Kloster hervorgegangen. Wynfreth aber 
verlrat, wie alle aus del' Provinz Canlerbury kommenden Manner, strikte 
in all e n Fragen den romischen Standpunkt. 

I) Vgl. Sigerici advenlus ad Romam ed, Stubbs, Memorials of 
Zoitschr. Bd. 50. 13 
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den LangobardenkOnig Liudprand mit "Friedensgaben" 1). 
Er ward auch ehrenvoll empfangen und beschenkt wieder 
entlassen. Darnach schlug er allem Anschein nach die 
tibliche Stralle nach Bayern ein, d. i. er wandte si ch nord
ostlich tiber Brescia ') und Garda ') am Ostufer des Garda
sees in das Tal der Etsch und den Vintschgau '). Dort be
gann damals das Reich der Bayern. Von da ging die 
Reise tiber den Brenner 5) durch die incogniti Bavariae ter
mini wahrscheinlich weiter nach Regensburg 6), denn dort 
endete die alte Stralle, die dem Laufe der Nab, Viis, Lau
trach, Pegnitz und Rednitz folgend ins Maintal und von 
da tiber Arnstadt 7) fast geradlinig ins Herz des Thtiringer
landes, namlich in die Gegend von Erfurt ftihrte. Er hatte 
weder den Auftrag noch die Absicht in Thtiringen zu 
bleiben. Er sollte sich nur tiber die religiosen Zustande 
des Landes informieren und alsdann dariiber nach Rom 
berichten. Wohl noch im Herbstc des Jahres 719 verliell 

st. Dunstan p. 391 fT. Aloys Schulte, Gesch. des mittelalt. Handels 1, 
35 IT. und die Karle dazu in Bd. 2. 

1) Es ist moglich, daB er als ware~angus aur diese Weise urn 
den Schutz des Konigs fUr die Dauer semes Aufenlhalts im Lango
bardenreiche nachSllchte, vgL Ediclus Hothari 367, Brunner R G 2 " 
399 IT. 

I) Vgl. Arbeo, Vita Corbiniani c. 16, SS. rer. Merov. 6, 57il. 
I) Y ~l. \'ita Willibaldi 5, SS. 15, 1, 104 und die in die s e r Frage 

glaubwiirdlgen Angaben Arheos a. a. O. c. 15-25, p. 5il fT. 
t) Ebd. c. 15, 23 p. 572, 580, vgl. dazu die Bemerkungen von 

Kruseh p. no3 fT. Trient war noeh langobardisch. 
11) Oer HauptUbergang tiber die Alpen war damals der gro6e 

St. Bernhard. Er ist von Wynfrelh wenigstens dreimal passiert worden: 
7189 auf der Reise von London nach Rom, 722 auf der JIin- und 
Rliekreise von Thl1ringen naeh Rom. Von den heutigen Schweizer 
Passen war nur der Septimer vielleichl schon im Gebrauch. Er wird 
aber erst B25 zum erslen ),Iale erwH.hnt. Oer Brenner war sehon der 
specifisch bayrische PaB. Auch ihn hat W. wahrscheinlich dreimal 
benutzt; 719 und 738 auf der RUckreise nach Oeutschland und wohl 
auc.~ 707 auf der Faint nach Rom, vg!. unten S. 207 und zur Sache 
E. Ohlmann im Jahrbuch fllr Schweizer Geschichte 0, 232 fT., 1-, 175, 
192 IT., 218 IT. 

') Vgl. Bodo Kniill, Hist. Geographie Deutschlands im 1\1 A 
(Breslau 19(3) S. 177 f.; die Kartc von F. Rauers in Petermanns Mit
teilungen 1906, 3. Heft. lch brauche kaum zu sagen, daB die Ge
schichte der alten HandelsstraBen noch sehr wenig aufgehellt ist. 
Oas SlraBen r e c h t ist zur Geniige erforscht, aber wie die StraBen, 
auf die sieh dies Recht bezieht, geiaufen sind, dariiber erfahrt man 
in den Darstellungen der Handels- und StraBengeschichte nur selten 
etwas. 

1) Schon erwiihnt 704, vgl. Pardessus, Diplomata 2, 263 i Frilz 
Regel, Thiiringen 3, 284. 
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er daher Thiiringen wieder, urn sich nach "Francienu zu 
begeben '). Von Francien aus reiste er dann wohl noch 
vor Ende des Jahres auf dem Wasserweg, d. i. auf dem 
Rhei n e nach Friesland '). Wo konnte man nun damals 
am ehesten in Francien Schiffe finden, die nach Friesland 
fuhren) Selbstverstandlich in Mainz, dem Hauptorte der 
Franken am Rheine, wo die friesischen Handler und Schiffer, 
in deren IHinden damals der Verkehr Franciens mit den 
grollen friesisehen U msehlagsplatzen \Vijk bij Durstede 
und Utrecht lag, eine standige Niederlassung be
saJ3en 5). In ~Iainz endeten aber auch zwei viel benutzte 
Wege, die von Thilringen, ohne jemals fremdes, d. i. 
sachsisches Gebiet zu berilhren, naeh dem Rheine filhrten. 
Der eine dieser Wege entsprach ungefahr dem Stralilen
zug. der spater unter dem Namen "die langen Hessen" 
berilhmt geworden ist '). Er ging von Erfurt ilber Eise
nach, Kreuzburg an der Werra, )Ietra, Pfieffe, Spangenberg 
ins Fuldatal, dort ilberschritt er bei Altmorsehen oder 
Melsungen den Flul3 und Hef dann in sildwestlicher Rich
tung ilber Homberg, den Spiell, Treysa, Momberg, Specks
winkel, Ebsdorf, Berinscozo-AlIendorf, den Brileker Wald 
auf die Am()neburg zu. Bei der Am()neburg wandte er 
sich dann ilber Mardorf in den Ebsdorfer Grund, ilberschritt 
wohl bei BeUnhausen die Lahn und 109 si ch hierauf 

. 
• ) Willibald p. 22. 
2) Ebd. p. 4H IT. .oer Wasserweg war der schnelJsle und be

qllemste We~, vgl. das lchrreiche Beispiel in dieser Zlschr. N. F. 27 
(1903) S. 22:1 fe.: am 5. Juni 754 wird W. am Flusse Boorne van den 
lleiden erschlagen. Am 16. Juni wei6 man das bereits in Maim:. 
Bischof Lull sendet darauf sofort den Hadda naeh Utrecht. Am 4. Juli 
landel dersclbe sehon roit dem Leiehnaro W.'5 in Mainz. 

3) Vgl. A. Dopsch, Die Wirtschaftsentwieklung der Karolinger
'l91-'1T zel "', ,., . 

") rgl. G. Landau in der Ztschr. fiir deutsche Kulturgeschichte 
1 (1806) S. 579 fT., Si.() fT.; fUr die Streeke Treysa-Amoneburg die Kor
rekturen van F. ~lalkmus in den Mitteil. des Ver. r. bess. Gesch. 1883 
p. LX IT. i fUr rlie Slrecke durch die Welterau Fr. Kofler, Alte Stra6en 
10 Hessen in Westdeulsche Zlsehr. 12, 120 fT. und Georg Wolfr, Die 
siidliche Wetterau (Frankfurt HH3) S. 21 Ce. Der it:tztert' vermutet in 
der Zlschr. All-Frankfurt 2 (1910) S. ~7, da6 Germaniclls im Jahre 16 
nach Chr. diese Slra6e benutzt habe, urn in das lIerz des Chatten
landes vorzuslo8en. Die Verkehrskarte von 1". Rauers (Qben S. 194 
Anm. 6) gibl die Trace niehl immer richtig an. Von Speckswinkel 
lief die Strafle z. B. nichl nach Langenstein, sand ern nach Berinseozo. 
AlIe einschHigigen Fragen sind jetzt eingehend behandelt in dern AuC
satz van WolfT oben S. 81 fT. leh bedauere lebhaft, da6 ieh diese 
hochst lehrrcichen Darlegungen erst bei der Korreklur kennen gelernt 
habe und daher ihre Ergebnisse im Text nur andeuten kann. 

13* 
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etwa in der Riehtung GroJilenbuseek-Steinbaeh naeh 
Gruningen und Butzbach hin. Dort erreichte er die 
alte RomerstraJile, die diese romisehen Ansiedlungen 
eillst mit Castell-Mainz verband. Der andere, eben
falls sehr alte Weg, der "Kaufmannsweg", ging ') 
tiber Vaeha an der Werra naeh Hersfeld und von da die 
Fulda aufwarts bis in die Gegend, wo sieh splUer das 
Kloster Fulda erhob. Dart uberschritt er, \Vie es scheint, 
den FluJil und lief dann am Rande des Vogelsbergs auf 
die alte RomerstraLle zu, die einst im Tale der Nidder si ch 
hinzog. Bei Vilbel bog er vermutlieh in der Riehtung 
Massenheim, Haarheim links ab. In der Gegend von 
Praunheim stid~ er dann wieder auf eine alte rOmische 
Strallenanlage, namlieh auf die StraLle, die tiber Kelbaeh, 
Zeilsheim, Kriftel dureh die Mark von Hofheim naeh 
Hoehheim und von da naeh Mainz fuhrte. Dieser \Veg 
wurde mit Vorlicbe von den Kaufleuten benutzt, die den 
Handelsverkehr zwisehen Mainz und Thuringen besorgten. 
AbeT trotzdem odeT vielmehr eben daTum war er nUT lU 

gewissen Zeiten starker belebt '). Denn die Kauflcute 
pflegten damals der groLleren Sieherheit halber in Kara
wanen und daTum nUT zu bestimmten Zeiten zu reisen 3). 

Welch en von diesen beiden alten Wegen hat nun 
Wynfreth damals eingesehlagen? Ohne Zweifel den erst
genannten dureh den Hessengau. Denn hatte er damals 
nieht das Land der Hessen und die Gegend urn die Amune
burg kennen gelernt, so hatte er 721 gar nieht auf den 
Gedanken kommen konnen, gerade diese Gebiete si ch zum 
Arbeitsfeld zu erwahlen, sondern hatte sieh gleieh mehr 
stidostlieh in die Gegend von Hersfeld und in den Grab
feldgau gewandt. Die Eindrueke, die er im Spat herbst 
719 auf der langen Wanderung dureh Hessen und den 
oberen Lahngau von dem Glauben und den Sitten der 
Eingeborenen erhalten hat, sind also aner Wahrseheinlieh-

I) V. Slurmi c. 7 p. 369: via quae a Thuringorum regione mer~ 
candi causa ad Magontiam pergentes ducit; vg!. die alles and ere eher 
als klaren Ausfiihrungen von G. Landau in der Ztscbr. fUr deutsche 
Kulturgesch. l. 640 ff. und Hir die Strt'cke von Fulda his J\1ainz 
G. Wolff ID tAil-Frankfurt' 5, 52-62, sowie die Karte in wom, Die sUd
liche Wetterau. 

') Y. Sturmi c. 7 f. p. 368. 
I) Oopsch, 2, 179 ff. So machten es auch die Pilger, ygl. Wilhelm 

l\fatthai, Einhards Translalio SS. Marcellini et Petri, Laubacher Pro
gramm 18834 S. 24 ff. Ahnlich ist es noch heute in Sibirien, vg!. 
Max Se ring, RuBlands Kultur und Volkswirtschaft, Berlin 1913, S. 249 fT. 
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keit nach fur ihn der Beweggrund gewesen, einige Jahre 
spater zuerst an der oberen Lahn und dann an der Edder 
und unteren Fulda als Prediger des Gesetzes Gottes sich 
niederzulassen. 

Aber warum ist er nicht fur immer in Friesland ge
blieben, obwohl es do ch auch fur ihn dort wahrlich genug 
zu tun gab? Willibald berichtet dariiber p. 24 fOlgendes: 
Wilbrord, der Erzbischof der Friesen, ist ein sehr alter 
Mann - er stand aber do ch erst im 63. oder 64. J ahr 
und war noch so frisch, da1D er erst im 80. von seinem 
Amte si ch zuriickzog 1). Er will Wynfreth dauernd zu 
seinem solacium (Gehilfen) machen und darum zum Bischof 
weihen, ut ad regendum Dei populum sibi subveniret. 
D. i. er denkt nicht daran Wynfreth zu seine m Nachfolger 
zu machen, wie man immer liest, sondern zu seinem Chor
bischof oder Mitbischof, wozu er ja als Erzbischof durchaus 
befugt war. Wynfreth will ab er davon nichts wissen, weil 
er sich eines so hohen Amtes fur unwurdig halt und noch 
ein adolescens ist. Denn er hat noch nicht das kanonische 
Alter von 50 Jahren erreicht 2). Es entsteht dariiber 
zwischen den beiden Mannern per longas moras eine 
spiritualis contentio. SchlieI31ich macht Wynfreth dem Streit 
aber dadurch ein Eode, dall er platzlich mit der Erklarung 
hervortritt, er habe von dem verstorbenen Papst Gregor 
einen Missionsauftrag fur die gentes Germanicae erhalten 
und ohne Wissen des Papstes Wilbrord sich ange
schlossen. Dieser Auftrag binde ihn auch jetzt noch und 
daher koone er ohoe 'lusdriickliche Genehmigung des 
apostolischen Stuhles die Bisehofsweihe nieht annehmen. 
Er bitte Wilbl'ord, ihn in die Lander zu entlassen, in die 

-·er ursprilnglieh von dem Papste gesandt sei. Als Wilbrord 
hart, was fUr eine gewichtige Verpflichtung (professio) 
Wynfreth eingegangen ist - vorher hat er also davon noch 
nich ts gewullt - erteilt er ihm seinen Segen und lallt 
ihn ziehen. -- Diese Darstellung steht 1. in Widerspruch 
zu dem bekannten Briefe Gregors H. epist. 12 p. 17. 
Darnach hat der Papst anno 719 Wynfreth nicht ver
pflichtet nach Thiiringen zu gehen, sondern ihn ermachtigt, 
uberall, wo er wolle, den Heiden das Evangelium zu ver
kiindigen. 2. steh! sie in Widerspruch auch zu Willibalds 
eigenen Angaben wenige Seiten zuvor. Darnach ist Wyn
freth von dem Papst ad inspiciendos inmanissimos Ger-

I) Alcuin V. Wilbrordi c. 5, Jam~ Bibl. 6, 43. 
2) V gl. die Bemerkungen Levisons zu der Stelle. 

• 

• 
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maniae populos nach Deutschland gesendet warden, p. 22 f. 
Davon, dalil Wynfreth eigentlich hatte in Thiiringen bleiben 
sollen, sagt er hi er kein Wart. 3. steht der Bericht auch 
in unversohnlichem Widerspruch zu Wynfreths sonstigem 
Verhalten. Dalil er eigenmachtig ohne Wissen des Papstes 
eine ihm in feierlicher Form auferlegte Verpflichtung 
(sponsio, votum, professio) mililachtet haben sollte, diirften 
wir doch nur dann annehmen, wenn er so etwas auch 
sonst getan hatte und Willibald auch sonst si ch so gut 
unterrichtet zeigte, daB wir seine Behauptungen auch da, 
wo sie soIche starken Bedenken erregen, auf Treu und 
Glauben akzeptieren mii.13ten. Wie kommen wir aus diesen 
Widerspriichen heraus? Hauck vermutet, Wynfreth sci 
719 von Thiiringen nach dem Rhein gegangen, urn si ch die 
Zustimmung Karl Martells zu seiner Arbeit in Thtiringen zu 
holen. Am Rhein angelangt habe er sich ab er durch die 
Kunde von Radbods Tod und ein Gesicht, welehes ihm 
in Friesland eine reiche Ernte verhie13, bestimmen lassen, 
die Arbeit in Thiiringen aufzugeben und nach Friesland 
zu ziehen. Dalil die Kunde von Radbods Tod auf Wyn
freth grolilen Eindruck gemacht hat, zeigt der Brief der 
Nonne Bugga epist. 15 p. 27. Auch das Gesicht ist uns 
durch die gleiche Urkunde wohl bezeugt, aber dalil Wyn
freth van Thtiringen nach dem Rhein gegangen sei, urn 
mit Karl Martell zu verhandeln, lalilt sich nicht beweisen 
od er wahrscheinlich machen. Auch bleibt bei dieser Deu
tung des Tatbestandes doch der schwerste Anstoll in Willi
balds phrasenreichem Elaborate bestehen, die Behauptung, 
dalil Wynfreth einem ihm vom Papste ausdriicklich er
teilten Befehle bewu!3t zuwidergehandelt habe. Nach allem, 
was wir van Wynfreth wissen, halte ich es fur ausge
schlossen, da13 er eine so offenbare Insubordination je auch 
nur in Gedanken hatte begehen konnen. Ware ihm wirk
lich ein soleher Auftrag von dem Papste zuteil geworden 
und erst in Mainz der Gedanke gekommen, nach Fries
land zu ziehen, dann ware er - das durfen wir aus seinem 
sonstigen Verhalten erschlie.f6en - erst wieder nach Rom 
gegangen, urn si ch von jenem Auftrag entbinrlen zu lassen 
und hatte sich erst dann nach Friesland gewendet. lch 
glaube den Tatbestand daher ein(acher folgendermalilen 
erklaren zu sollen: Etwa im Sommer 718 gelingt es Karl 
Martell Radbod aus den ehemals frankischen Gebieten 
von Friesland wieder zu vertreiben '). Auf die Kunde 

'} Alcuin V. Wilhr. c. 13 p. 49 vg!. p. 68. 

• 

• 
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davon entschJieJ3t sich Wynfreth im Herbst 718 wieder 
nach Friesland zu gehen, vorher aber in Rom si ch den 
Segen des Papstes zu seinem Unternehmen zu holen. Der 
Papst stellt ihm ausdrUcklich die Wahl seines Arbeits
gebietes frei, aber er beauftragt ihn, erst sich uber die 
religi6sen Zustande Thtiringens zu informieren und ihm 
dariiber dann Bericht zu erstatten. Dieser Pllicht geniigt 
Wynfreth, indem er, wohl von Mainz aus, in den letzten 
Monaten des Jahres 719 einen seiner Begleiter als Bericht
erstatter nach Rom sendet. Die Mitteilungen desselben 
machen auf den Papst solchen Eindruck, daJ3 er ihn mit 
der Weisung zuriickschickt: \Vynfreth mOge als V crkiindiger 
des Evangeliums in die provinciae Germaniae gehen. Die 
Reise von ~Iainz bis Rom dauerte damals mindestens 
2 Monate I). Die Riickreise nahm die gleiche Zeit in An
spruch und von Mainz bis Velzen 9 km nordlich von 
Haarlem, Wynfreths bester friesischer l\1issionsstation, war 
auch noeh ein weiter Weg. Es ware also gar nicht auf· 
fallig, wenn jene Weisung des Papstes Wynfreth erst 
etwa zu Beginn des Jahres 721 erreicht hatte. Erzbischof 
\Vilbrord beabsicbtigt damals gerade Wynfreth zu seinem 
Chorbischof zu machen, wogegen dieser energisch sich 
straubt. Erst als der Bote aus Rom anlangt, gibt Wilbrord 
sich zufrieden und laJ3t Wynfreth ziehen. Diese Hypothese 
hat vor anderen ihres gleichen den Vorzug, daJ3 sie so
wohl das Verhalten Wynfreths wie \Vilbrords in der ein
fachsten Weise erklart und zugleich in den Urkunden epist. 
12 und 15 und Willibalds zweifellos richtigen Angaben tiber 
die Sendung Wynfreths nach Thtiringen gerecht wird; 
denn dieselbe hatte natiirlich nur dann einen Sinn, wenn 
Wynfreth, sobald als sich ihm dazu Gelegcnheit bot, also 
schon 719 und nicht erst fast 3 Jahre spater, tiber seine 
Eindriicke in Mitteldeutschland dem Papst Bericht erstattete. 

Auf welchem Wege ist er nun damals, also zum 
z w e it en Male, nach dem oberen Lahngau und nach 
Hessen gekommen? \Villibald schreibt kurz und biindig: 
statim proficiscens pervenit ad locum cui nomen inscribitur 
Amanaburch. Aber eine Notiz Liudgers erlaubt uns doch 
noch diese Frage ganz bestimmt zu beantworten. Nach
dem Bonifatius 7 J ahre (!) "in Woerden am alten Rhein, 
3 in Attingahem an der Vecht und wiederum 3 in Vel zen 
(nOrdlich von Haarlem) fast allein in apostolischer Armut 
gewirkt hatte", erzahlt er Vita Gregorii c. 2 SS. 15, 1, 

') Vg\. S. 202, 2. 
• 
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67 ff., "entschloll er sich nach Hessen und Thuringen zu 
gehen. Auf dem Wege dahin kam er eines Tages nach 
dem Kloster Pfalzl ' ) bei .Trier und machte dort auf Gregor, 
den jungen Enkel der Abtissin Addula, solchen Eindruck, 
daB der Knabe, ohoe erst seine Eltern urn Erlaubnis zu 
fragen, sich ihm anschlo13 und mit ihm weiter nach Thuringen 
109"~. Hieraus ergibt sich erstens, dall Wynfreth Friesland 
damals auf dem La n d w e g e verlassen hat, und zweitens, 
daB er, urn in den oberen Lahngau zu gelangen, zunachst 
die StraBe eingeschlagen hat, die damals von Trier nach 
dem Rheine fiihrte, d. i. die alte R6m erstralde, die zunachst 
der Mosel ab warts folgte, dann bei Bernkastcl rechts ab
bog und iiber Simmern, Bingen, Gaulsheim nach Mainz 
ging 2). Von Mainz aus mull er danach aber auf der Stralle 
weiter gezogen sein, die ungefahr in derselben Richtung 
lief, wie spater die "langen Hessen". Mit anderen Worten: 
er hat auf dieser zweiten Fahrt in das Land an der Lahn 
und in den Hessengau denselben Weg benutzt, den er 
719 in umgekehrter Richtung zuruckgelegt hatte. 

Konnen wir nun aber auch ooch genau feststellen, 
wan n er diese zweite Fahrt ins Land der Lognai et Hessi 
angetreten hat ? Willibald behauptet bekanntlich p. 24: 
nachdem er per t res instanter annos Erzbischof Wilbrord 
als Gehilfe gedient hatte. MuSten wir diese Angabe 
ganz wortlich nehmen, so ergabe sich als friihester 
Termin fUr den Aufbruch von Friesland: Ende 722 od er 
Anfang 723. Allein hierzu stimmen in keiner Weise die 
Daten in dem Bischofseid Wynfreths und in den Tags 
darauf von Papst Gregor n. ausgestellten Empfehlungs
schreiben Nr. 17 und 18 der Bonifazischen Sammlung. 
Freilich sind auch diese Daten, wie allbekannt, nicht ganz 
einwandfrei. Nur die Indiktion lautet uberall gleich: 
indictione sexta = 1. September 722 bis 1. September 
723. Die Kaiserjahre sind verschieden. In dem Bischofs
eid: 6. Jahr Leos HI. = 722 und 4. Jahr Konstantins IV. 
= 723, in epist. 17 und 18: 7. Jahr Leos Ill. = 723 und 
4. J ahr Konstantins = 723. Allein diese Differenz hat 

1) Englische Rampilger wahlten bisweilen die StraBe Trier-Mainz 
und gingen dann rheinaufwarts uber Basel, Villeneuve, SL Maurice 
nach dem graBen St. Bernbard, vg!. das Empfehlungsschreiben der 
Abtissin AWled von Streaneshalch fur eine wallfahrende Nonne an 
Addula van Pfaizl , Bonifatii epist. 8; zur Sacbe vg!. Einhardi translatia 
s. Marcellini c. 7 f. , SS. 15, 1, 242 f. 

2) V gl. die Karte Germania in Mommsen, Rom. Gesch. 5. Bd. 
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sachlich nichts zu bedeuten. Ma.l3gebend fiir das Rech
nungswesen und die Verwaltung des patrimonium Petri 1) 
und darum auch fiir die Registratur ') all er von der papst
lichen Kanzlei expedierten SchriftstUcke war damals nach
weislich nur die Indiktion. Die Kanzlei datiert daher 
garnicht selten nur nach der Indiktion ii), niemals oder ganz 
ausnahmsweise nur nach Kaiserjahren 4). Daraus folgt 
schon: Irrtilmer in den Kaiserjahren kommen vie] ch er 
var, als irrtiimliche Bezeichnung der Indiktion, ja Re c hen
fehler sind bei der Indiktion geradezu ausgeschlossen. 
Da nun die 3 beriihmten Schriftstiicke sicher am 30. No
vember und 1. Dezember desselben Jahres ausgestellt 
worden sind und alle 3 dieselbe Indiktion aufweisen, so 
hat man auch in diesem Falle nach der Indiktion zu 
datieren, d. i. fUr das J .hr 722 si ch zu entscheiden'l. 

Dieser Ansatz pa.l3t ab er auch allein zu den sach
lichen Angaben in dem Schreiben Gregors n. vom 
4. Dezember 724 (epbt. 24) und in Willibalds Vita 
p. 30 If. Das Schreiben setzt voraus, dal3 Wynfreth da
mals im Begriff ist, nach Thiiringen tiberzusiedeln, und 
dal3 die Kunde von seinen Erfolgen im Lahngau und in 
Hessen bereits zu Zwistigkeiten zwischen ihm und dem 
Bischof YDn Mainz gefiihrt hat. Der Bote, der diese 
Nachrichten nach Rom gebracht hat, kann kaum spater 
als Anfang Oktober 724 von Wynfreth abgefertigt worden 
sein. Denn zwei Monate nahm eine Reise von IIessen 

' l Vgl. Gregor des Gr. Registrum (M G, E El I, 2 p. 3; 11,16 p. llR; 
3R p. 134, 136; IX, 130 p. lilO. Liber diurnus ed. ab Slckel nr. 23 p.2. 
(Gulf'rtausch), 36 p. 27 (Taus ch eines mancipium), 39 p. 29 (praeceplum 
libcrtatis), 5J p. 42 (praeceplum euote ordinatore in patrimonio) 
52 p. 42 (euDte rectore in patrimonio), 56 p. 46 (dito), 64 p. 60 (de 
concedendo monasterio), 6H p. 65 (de praepositatu), 81 p. 86 (de 
concedendo puero), 82 p. 89 (de electiono pontificis), 83 p. 30 (mdiculum 
ponlificis ), 87 p. 114 (priviiegium monasterii), 95 p. 124 (priv. de 
diaconiis), 100 p. J33 (securilas), 104 p. 137 (dito). 

') Vgl. Oiimmler in E E Ill, 1 p.227. auch oben S. 172 Anm. 1. 
') VgJ. Liber diurnus alle die oben Anm. 1 angE'ftihrten Formeln 

mil Ausnahme von nr. 103 und 104; Honorius I. 26. Mai 626 Jam· nr. 
2013. Gregor 11. 1. Dez. 72il E E Ill, 1 p. 699. 13. April 725 Regesta 
pontificum cd. Kehr 2. 11. Gregor 111. 15. Okt. 740 E E. 111 , 1 p. 708. 
Gregor IV. E E. Ill, 3 p. 81. 

I) im Liber diurnus ist die Datierung nu r nach Kaiserjahren 
auch in nr. 74 p. 74, 78 j or. 75 p. 79, 76 p.80 nichl ausdriicklich vor
~esehen. In nr . 7 p. 7, 103 p. 137, 104, 104 p. liS8 wird nach Kaiser
Jahren und der Indiktion datiert. Diese sechs Urkunden sind die 
einzigen, in denen bei der Datierung die Kaiser genannl werden. 

~) In der Regel fanden Ordinationen nur am Sonnlag stall. 
Der 30. November 722 war aber ein Monlag. Daller wUrde 721 an 

• 
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nach Rom damals mindestens in Anspruch 1), auch wenn 
man die kiirzeste Route, namlich die StraJ3e durch Bayern 
und uber den Brenner einschlug. Zwischen diesem Termin 
und Wynfreths letztem rOmischen Aufenthalte liegen 
aher: 1. Die Reise Wynfreths von Rom ins Frankenreich, 
fUr die man mindestens 2 ~1onate ansetzen mu13. 2. Die 
Verhandlungen Wynfreths mit dem Hausmeier und die 
Reise von Westfranken nach dem Hessengau. Auch dafiir 
kann man gut und gerne 2 Monate in Anschlag hringen. 
3. Die endgiiltige Bekehrung der Hessen. Diese A ufgabe 
hat \Vynfreth sicher nicht in ein paar Tagen erledigen 
kOnnen. 4. Der Beginn des Kampfes mit dem Bischof 
von Mainz, der erst auf die Kunde von \Vynfreths Er
folgen ausgebrochen sein kann. Diese Ereignisse kann 
man in den 10 Monaten - Dezem ber 723 bis September 
724 - nicht unterbringen, auch nicilt, ,~.enn man annehmen 
d ii rf t e, daJl Wynfreth den schweren Ubergang iiber den 
gro13en Sankt Bernhard mitten im strengsten Winter ge
wagt hatte. Allein das dUrfte man doch nur, wenn es uns 

sich besser passen als 722, v¥1. Krusch in SS. rer. l\ferov. 6, 508. 
Aber geJegenllich ordinierten dIe Papste doch auch an den groDen 
Apostel- und Martyrertagen. So ward z. B. Wilbrord an einem l\1 011-

tag, 22. November 690, dem Tage def heiligen Cticilie, in 5t. Ciicilia 
in Trastevere ordiniert. Damil erledigen si ch die Bedenken VQn Krusch 
a. a. O. Oberdies ward auch W. wahrscheinlich in der Kirche kon
sekriert, die dem JIeiligen des Tages geweiht war, d. i. in dem einst 
von Gregor d. Gr. gegrGndeten und jGngst von Gregor 11. wieder
hergestellten Andreasklostep. DaB die Weihe im Lateran stattgerunden 
babe, sagt auch Willibald nicht. Eher noch als an den Lateran konnte 
man an St. Peter denken, wo W. den Bischofseid leisten muBte. 

I) Papst Stephan 11. braucht 753/4 flir die Reise von Rom bis 
Ponthion mil ZwischenauCenlhalt in Pavia ganze R3 Tage (14. Oktober 
753 bis 6. Januar 754), Liber Ponlificalis ed. Duchesne 1, 447 f. Erz
bischof Sigerik von Canterbury zKhlt 990 von Rom bis Pavia aHein 
nicht weniger als 40 submansiones = Tagereisen, van Pavia bis 
St. Maurice 8, van St. Maurice bis Besan~on wieder R usw. , vgI. 
Memorials of St. Dunstan p. 391 IT., auch Konrad Miller, Weltkarten 3, 
156 0'. Er komml durchschnittlich dahcr pro Tag nur 1 R,4 km vor
warts. Reisegetibte Leute brauchten allerdin~s wohi ktirzere Zeit. 
Willibald von Eichstalt reist z. B. Ostern 740 (24. April) von Rom 
liber Pavia, Brescia, Garda, den Brenner oach Bayern. Dort halt er 
sich erst zwei Wochen bei Herzo~ Odilo und Graf Suitgar auf, dann 
besucht er mil dem letztcren in Lmdhart, Kreis Mallersdorf, Wynfreth , 
hierauf besieht er si{'h mil Suitgar EichsUitt, kehrt zu Wynfreth nach 
Freising zurtick und begibt sich endlich mil diesern wieder nach Eich
sUitt, wosclbsl er am 22. Juli zum Priester i!:eweiht wurde, vgl. "ita 
Willibaldi c. 5 p. 104. fmmerhin wird man auch in diesem Falle 
etwa 40 Tage fOr die Reise von Rom naeh Regensburg zu rechnen 
ha ben. 
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ausdrUcklich bezeugt ware. Man muBte dann also van 
den 10 Monaten noch etwa 2 abziehen. Denn vor Anfang 
Februar konnte Wynfreth dann kaum aufgebrochen sein. 

Also auch aus sachlichen GrUnden ist das J ahr 722 
fUr Wynfreths zweite Romfahrt festzuhalten. Was liegt 
nun alles zwischen Wynfreths Konsekration am 30. No
vember 722 und seiner Ankunft im oberen Lahngau ? 
1. Die Reise van Hessen nach Rom. Zu derselben hat er, 
da er die schon vom J ahre 719 her ihm vertraute Route 
iiber den grolilen Sankt Bemhard benutzte '), mindestens 
2 Monate gebraucht. 2. Bynnas Reise van Hessen nach 
Rom und Ruckreise nach Hessen. I-lierfUr haben wir 
mindestens 4 bis 5 Monate zu rechnen. 3. Die Bekehrung 
der Hessen. 4. Die Tatigkeit Wynfreths im oberen Lahn
gau. 5. Die Reise va n Friesland, d. i. aus der Gegend 
van Haarlem 2) od er van Utrecht, wo Wilbrard residierte, 
nach dem oberen Lahngau. Da Wynfreth den Landweg 
durch das heutige Holland, Belgien, Luxemburg nach 
Trier einschlug und van da, wieder zu Lande, uber Bern
kastel nach Mainz und der Wetterau sich wandte, so ist 
er, obgleich er die Reise zu Pferde zurucklegte S), sicher 
mehrere Wochen unterwegs gewesen. Uberschlagt man 
all diese Ereignisse, so kommt man zu dem Ergebnis: 
Wynfreth kann gamicht erst Anfang 722 Friesland ver
lassen haben, er muM schon im Laufe des J ahres 721 und 
zwar wahrscheinlich Anfang 721 nach dem oberen Lahn
gau gekommen sein. 

Zu diesem Ergebnis stimmen die tres instanter an ni, 
die Willibald fUr seinen Aufenthalt in Friesland berechnet, 
ebensowenig wie die tredecim anni, die Liudger erstaun
licher Weise angibt, obwohl er'Villibald nachweislich ge
lesen hat und den Spuren von Wynfreths Tatigkeit in 
Friesland immer mit besonderer Liebe nachgegangen ist. 
13 Monate, das ist klar, wlirden viel eher passen, als drei 
od er gar dreizehn Jahre. Allein muM deswegen Wi11ibalds 
Angabe einfach als ein Irrtum bezeichnet werden ? 
Man darf doch wah1 auch hier einmal daran erinnern, 
daM die Angelsachsen anders rechneten als wir. Sie zahlten 
bei Abstandsbestimmungen immer das erste und das letzte 
Glied mit, nicht nur bei der Feststellung des Verwandt
schaftsgrades, da taten das bekanntlich alle Germanen, 

' ) Vg!. oben S. 194 Anm. 5 . 
• ) Oben S. 199. 
*) V. Gregorii c. 1 p. 68 r. 
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sondern aueh bei Zeitangaben. So hat z. B. naeh Baeda 
Abt Keolfrid von Wearrnouth - Jarrow U den 25. Sep
tember 716) naeh seiner Resignation am 4. Juni 716 nieht 
103, sondern 104 Tage noeh gelebt. Er war Abt von 
Jarrow von 682 (nach Februar) bis zurn 4. Juni 716, also 
naeh unserer Z"hlweise 34, naeh Baeda und dem Ver
fasser der Historia Abbaturn anonyma aber 35 Jahre, 
Monch und Mitabt in Wearmouth von 674 (zwisehen 
Februar und September 1) bis zum 4. Juni 716, also naeh 
unserer Zahlweise 42, nach Baeda aber 43 Jahre'). 
Ebenso reehnet aueh spater AIfrik ') auf eine Olympiade 
nicht 4, sondern 5 Winter und die westsaehsische Gesetz
gebung ') auf 14 Tage nicht 14, sondern 15 Nachte. Diese 

I) Vg). lIistoria Abbatum 22 ed. Plum mer, Baed. Dpp. hist. 1, 
386 und Hist. Abb. anonyma 31-36 ebd. p. 400-402. Andere Bei
spiele: Abt Eosterwyne stirbl ~6 an def Pest .vgl. ebd. 2, 10;;), quarto 
ex quo abbas esse coeperat anDO, llist. anon. 1~ p. a!l2. Er ist naeh 
Baeda 14 p. ;li9 4 Jahre Abt gewesen, v~1. S. H p. :-\72. Sein Nach
folger Sigfried resigniert am 12. Mai GM, Hist. anon. 17 p. :·3H4. Nach 
Baeda 14 p. 379 ist auch er 4 Jahre Abt gewcsen. Benedikl Biskop 
stirbl am 12. Januar GA9, nachdem er 16 .Iahre Wearmouth geieitet 
hat, wie Baeda 14 p. 379 sagt. Wearmouth ist gegrundet im vierlen 
Jahr Konig Ecfrids van Northumbrien (Epoche der 15. Fehruar 671 ), 
in der zweilen Indiktion (1. September 673 bis 1. September Hi·i ), also 
zwischen Februar und Sept. 674. vgl. Hist. anon. 7 p.390. Er ist also 
nach unserer Zlthlweise niehl 16, sondern 15 Jahre Vorsteher des 
Kloslers gewesen. Wilbrord wurde nach Baeda hist. eccl. 0, 11 in 
Rom geweihl am 22. Nov. 696. Er stand 731, als Baeda schrieb, nach 
unserer Zahlweise im 30., nach Baeda aber im 36. Jahre seines 
Episkopates. Plummer ist das entgangen. Daher bedurfen die allch 
fUr Deutschland wichtigen Daten, die er angibt, alle einer Korrektur, 
die ich hi er gleich folgen lasse. 674 nnch Februar 15. vor Sept. 1. 
GrUndung von Wearmouth. 682 nach April 23. vor 683 Februar 15. 
Grundung von Jarrow, vgl. die Insehrift bei Plummer 2, 361, Hist. abb. 
anon. 11 f. p. 3!H f. Keolfried Abt von Jarrow ebd. 12 p. 3H2. GH3 
Eoslerwyne Abt van Wearmauth. seehste Reise Biskops naeh Rom. 
68D April 23. Konsekrahon der Paulskirehe zu Jarrow, vgl. die In· 
sehrift Plummer 2, 361. 686 Marz 6. t Eosterwyne an der Pest. Baeda 
8 p. 372. Sigfried Abl von Wear mouth. Im selben Jahr kehrl Biskop 
aus Rom zuriiek , ebd. 9 p. 373. 688 Mai 12. Sigfried resigniert. Keol
frid ubernimmt auch die Leitung VOn Wear mouth, Hist. an. 17 p. 594. 
August 22. t Sigfried. 689 Januar 12. t Benedict Biskap, ebd. 716 
Juni 4. Keolfrid resigniert. 25. September stirht in Langres ebd. 3.~ f. 
p. 401 f. Als Baeda seine Kirchengeschichte abschloss, 731 einige 
Zeit nach Juni. Hist. eccl. 0, 23 p. 3;":)(l, stand er im 59. Jahre , ebd. 5, 
24 p. 357. Er ist also geboren 6i34. Im Alter van sieben Jahren, 
also 679J80, wurde er als Oblate in Wearmouth aufgenommen, 682 
siedelte er mil nach Jarrow tiber, 691,192 wurde er zum Diakonen, 
702j3 zum Presbyter geweiht, ebd. 

' ) Glossar ed. Zupitza 1880 . 
• ) Gesetze der Angelsachsen ed. F. Liebermann II Edgar 2, 3; 
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Zahlweise hat nun naehweislieh aueh Wynfreth beobaehtet. 
Er sehreibt z. B. epist. 109: Wilbrord hat per quinquaginta 
annos in Friesland gepredigt, d. i. von 690-739, also naeh 
un se re r Zahlweise nieht 50, sondern nur 49 Jahre, und 
epis!. 108 aus dem J ahre 754: per triginta et sex annos 
legatione Romana fungebar, d. i. von 719 bis 754, also 
nach unserer Zahlweise nur 35 Jahre 1

). Wir wissen 

V Aethelred 18, vg!. R. Schr6der, Deutsche Rechtsgesch. 5 p. 14 n. 10. 
Genau so rechnete man bekanntlich im Altertum. "Nach 3 Tagen" 
ist der Heiland auferstanden, Malth. 12, 40, d. i. am dritten Tage. 
))3 Jahre" nach seiner Bekehrung kam Paulus nach Jerusalem, GaL 1, 18, 
d. i. nach 2 Jahren, 15 Tage blieb er daselbst = 14 Tage. 14 Jahre 
hernach kam er wieder nach Jerusalem, Gal. 2, 1, d. i. nach 13 Jahren. 

1) Der Brief bricht unvermittelt ab. Er ist also ein Fragment. 
Ein Fragment ist aber auch der fQIgende, ebenfalls an Papst Stephan n, 
e;erichtele nr. 109: hier fehll sowobl der Eingang wie der SchluB. 
Daraus ist zu schlieBen, daB wir hier Konzepte var uns haben 
(vgL Tangl in dies er Ztschr. N. F. 27, 226 Cf.), und zwar vielleicht 
Enlwilrfe zu einem und demselben, wahrscheinlich niemals mehr 
expedierten Brief an Papst Stephan H. aus dem Beginne des Jahres 
704·~ also aus der ZeiL van Wynfl'eths lelzlem Aufenlhalt in Utrecht. 
Denn Wynfreth sagt ausdrilcklich in or. 108: 36 Jahre hindurch habe 
ich das Amt eines Legaten bekleidet. 36 Jahre von 719 an gerechnet 
aber ergibt nach angelsachsischer Zahlung~ die er gleich in der fo1-
genden or. 109 nachweislich befolgt hat, 754. Aber Tangl erhebt 
gegen diesen Ansatz Bedenken. Er pladiert a. a. O. fUr 752, weil es 
kaum denkbar sei, daB W. den neuen Papst Stephan, del' schon am 
26. l\Hrz 752 sein Amt angetreten hatte, erst z w e i voIle Jahre spateI' 
begrtiBt habe. Allein W. konstatiert doch selber, daB er sehr spat 
(tam tarde) dem Papste schreibe, und en t s c h u 1 dig t sich deswegen. 
Er erzahlt, daB er mit der Wiederherstellung del' von den Heiden zer
stOrlen Kirchen lib er die MaBen beschaftigt gewesen sei (praeoccu
patus) und deswegen bisher die Zeit nicht gefunden habe, dern Papst 
seine Ergebenheit zu versichern. Der Sachseneinfall~ auf den er hier 
anspielt~ raUt in das Jahr 752~ Fredegari Cantin. 118 (30) SS. rer. 
Merov. 2~ 182. Ob er aber gleich dal'llach nach Hessen und Thtiringen 
- denn urn dieEe Gebiete handeIt es sich - sich begeben bat, urn 
die mehr als 30 zerstorten Kirchen und ZelIen wieder herzustellen, 
ist sehr zweifelhaft. 1. war er 752 so krank und schwach, daB er 
selber und seine Freunde sein Ende erwarteten, vgl. epist. 93 p. 213: 
mihi et arnicis meis veri simile esse videtur, ut vitam istam - per 
islas infirmitates cilo debeam finire (das zweite videtur in Tangls 
Text ist mit del' Mlinchener Hs. als Dittogl'aphie zu streichen). 2. hat 
erst 753, wohl im Juli, Pippin, die Strafexpedition ins Sachsenland 
unternommen, durch die die Sicherheit in der "lIeidenmark" einiger
maBen wiedel'hergestelll wurde, Annales regni Francorurn ad 753. Es 
ist daher woht rnoglich, daB W. erst Anfang 753 vor seiner letzten 
Reise an den frankischen Hof, d. i. vor Mai, unten S. 215, oder erst 
im Juli kurz darnach noch vor Antritt seiner friesischen Reise in 
Hessen llnd Thliringen die kirchlichen Verhaltnisse in der van ihm 
angegebenen Wei~e geordnet hat. DaB unser Fragment nichts libel' 
seine Tatigkeit in FrjesJand enthalt, ist freilich aurrallig. Abel' es ist 

I 
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nun aber weiter. daJ3 er, wie die Gelehrteri Northumbriens, 
bereits oach anni incarnationis Domini zu rechoen pflegte I). 
Mithin zahlte er bei Zeitangaben, also wie z. B. hi er bei 
der Berechnung der Jahre seiner Legation, a!lemal jedes 
angefangene Inkarnationsjahr rnit. Wenn er spater die 
Zeit seines zweiten Aufenthalts in Friesland angeben 
wollte, dann konnte er sonach dafur nur nennen die 
Jahre 719, 720, 721, das waren aber nach seiner Zahlweise 
drei Jahre. lch glaube also, dall Willibalds Notiz auf 
Wynfreth selber zuruckgeht und vollkommen zu den Er
gebnissen stimmt, die wir aus anderen Quellen gewonnen 
haben. Man muM sie nur richtig interpretieren. Dann 
bestatigt auch sie den Ansatz: 721 fur den Beginn der 
Mission im Lahn- und Hesseng-au uod 722 fur die Bischofs
weihe Wynfreths. 

Ende 724 oder Anfang 725 siedelte Wynfreth dann 
nach Thuringen uber '). Ende 726 war er hi er noch in 
voller Tatigkeit'). Erst in den nachsten Jahren, wie es 
scheint, fallte er auch im Grabfeldgau und in der Wetterau 
Fu£Q, Wie und wo, wissen wir nicht. Denn fur die J ahre 
727-735 fehlt es uns vollstandig an Nachrichten uber 
die weitere Entwicklung seines Werkes. Fest steht nur, 
daB dasselbe gerade damals gewaltig zunahm, und daB er 

eben doch ein Fragment, ein Entwurf. KeinMensch kann sagen, 
was W. in dem beabsichtigten Brief nach aIles hat milteilen wallen. 
Wir sind also nicht genotigt, epist. 108 noch dem Jahre 752 zuzu
weisen. Tangl sieht sich, urn seinen Ansatz aufrechl zu erhaiten, zu 
der Annahme veranlaflt, daB W. die 36 Jahre seiner Jegatio Romana 
von seinem ersten Missionsversuch in Friesland, also vom Jahrp. 716 
an gerechnet habe. Er heruft sich hierWr auf epist. 59 p. 110 aus 
dem Jahre 745: me ante annos prope XXX sub familiaritale et ser
vitio apostolicae sedis annuente et jubente anteslite apostolico Gre
gorio anteriore voto constrinxi. Aber 1. W. schreibt ausdriicklich 
be i n a h e vor 30 Jahren. Das ist eine sehr ungefahre Zeitbeliitim
mung, die man nichl pressen darf. 27 Jahre - 7H) bis 745 nach 
angeisachsischer Zahlung - sind auch beinahe 30 Jahre. Und 2. der 
feierliche Ausdruck me v 0 t 0 constrinxi und vollends die Wendung 
annuente et jubente Gregorio kann sich nur aur die \'organge in Rom 
im .Mai 719 und die W. damals erteilten Auftrage beziehen, vgl. die 
Fortsetzung quicquid mihi acciderat, apostolice pontiuci solebam indi
care mit epist. 12: quod vero actioni suscepte Ubi deesse perspexeris, 
nobis, ut volueris, inlimare curabis. 

1) Vgl. epist. 33 p. 58 an Erzbischof Nothelm von Canterbury: 
Similiter rogo ut mihi studeatis indicare, in quota anno ab incarna
tione Christi praedicatores missi a sancta Gregoria ad gentem Anglorum 
venissent. 

t) epist. 24. 
3) epist. 26. 

'_ s 
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dahcr schon 732 ') den Papst urn die Erlaubnis bitten muBte, 
einige BischOfe oder Chorbiscbofe zu ernennen. 5 Jabre 
spater konnte er dann seine Arbeit in Mitteldeutscbland 
als nahezu abgeschlossen betrachten. Aber inzwischen war 
er selber ein alter Mann und des aufreibenden Wander
lebens mude geworden. Es verlangte ihn daher darnach, 
am Ende seiner Tage noch einmal nach Rom zu wallfahren, 
nicht urn sich dort Rats zu neuen Taten zu erholen, wer 
den kt, wenn er in solchem MaJ3e das Alter schon spUrt, 
noch an neue Taten, sondern all er Wahrscheinlichkeit nach, 
urn nacb der Silte seines Volkes in einem Kloster der 
ewigen Stadt sein arbeitsreiches Leben zu beschlieJlen '). 

I) epist 2R, iiber die Dalierung sieb.e unten S. 213. 
I) \' gl. epist. 41, geschrieben in Rom wahrscheinlich vor dem 

15. i\1ai 731:\. Aus den Worten: 'apostolicus ponlifex - et consilium et 
praeceplum dedit, ul iterum ad vos revertamur et in certo labore 
persistamus' eri/:ibl sich mil Sicherheit, daB W. ni~ht die Absicht 
gehabt hatte, wiedt'r nach Bessen und ThGringen zurikkzukehren. 
Aber warum hatte er dazu keine Neigung gehabt'~ Die nachstliegende 
Annahme isl dorh. weil er in Rom zu hleiben und dort sein Leben 
zu heschlieBen gewUnscht haHe. Denn 1. war er damals schon ein 
fireis. Germanici maris tempestatibus undique quassantibus (ein Lieb
lingsbild von ihm) faligatus, decrepitus, membris omnibus ad viam 
nniversae terrae vergentibus. epist. 34 p. 58 vom Jahre 73.'>. vg!. 
WilIibald p. 36: ul sanclorum se jam aelate provectus orationihus 
commendaret. 2. Wenn ein Englander in solehem Alter damals noch 
naeh Hom reiste, so tat er das in der Regel cupiens in vicinia 
sanctorllm locol'um ad tempus pcregrinari in terris. quo familiar ius 
a sanetis recipi mereretur in eoeiis, Baeda hist. eecl. 5, 7 p. 291-. Nicht 
nUl' "Konige, wie KeadwaJla und Ini von Wessex, Offa von Essex und 
Koenred von i\1ercia, und .l\1onche, wie Abt Keolfrid von Wearmouth
Jarrow. sondel'll auch viele Eorle. Keorle, Laien und Kleriker, Manner 
und Frauen englischer lIerkunfl waren seit dem Ende des 7. Jahr
hunderts miteinander wetleifernd zu diesem Zwecke schon nach Rom 
gezogen", Bacda ebd. und 5. 19. 24-, Hist. Abb. anon. 21 f. p. ;!9D. vgl. 
\,ila Wynnebaldi c. 3 f. SS. 10, 1, JOB f. , ohne doch je in so nahen 
Beziehungen zu Rom gestanden zu haben, wie Wrnfreth. ;!. Begreift 
man dann auch erst recht. warum W. noch einma in so hohen Jahren 
selber nach Rom ging. Wenn Sachsen sein Ziel gewesen ware, so 
hatte er das doch wahrlich nicht notig gehabt, denn seine \' ollmachl 
bezog si ch sehon ad '1 u a s cum que genles in infidelitate detenlas. 
Einer besonderen Erlaubnis des Papstcs zur Mission in Sachsen halte 
es also garnicht bedurfl. Dazu stimmt -t., daB der Papst auch in 
epist. 45 aur das nati.irliche RuhebedUrfnis des Greises k e i n e Ruck
s ichl nimmt, sondern ihn im GegenteiI veranlaBt. seine Taligkeit auch 
aur Bayern und Alemannien auszudehnen, vg\. epist. 44, 45. Eben
darum bemuht er sich freilich auch selber neue Mitarbeiter fUr W. 
zu werben, V. Willibaldi c. 5 p. 104, vgl. epist. 42. Oberdies ist in 
dem angerHhrten Satze stall incerto labore mil dem auf OUoh lelztlich 
zuruckgehcnden jetzt verlorenen codex s. Mariae supra Minervam 
meinem DafUrhalten nach incepto zu lesen. Grunde: 1. repto pant 

-
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Allein Papst Gregor In. "riet und befahl" ihm \Vieder naeh 
Deutsehland zurtiekzukehren. Ja, er erlallbte ihm spater 
nicht einmal, das angreifende Wanderleben aufzugeben 
und sich einen festen Wohnsitz zu wahlen. Er gehorchte, 
\Vie immer, ja er lieB si eh bestimmen, seine Tatigkeit aueh 
auf A lemannien und Bayern auszudehnen und sChlug selbcr 
dem Papst vor, die lIission jetzt endlieh alleh in Sachsen 
aufzunehmen. So kam er \Vied er naeh Deutschland. 'N as 
er dert in einem Alter, wo andere Leute mcist der Ruhe 
pflegen, noeh alles geleistet hat, ist allbekannt. Aueh in 
Hessen ist er in diesen Jahren wohl oach afters gewesen. 
Aber siehere Kunde haben \Vir darliber doeh nur aus den 
Jahren 743 und 752/3 1). Von den Kirehen aber, die er 
in diesem Lande errichtet hat, kenncn wir nur ganze zwci: 
die Peterskirche in Fritzlar ') und die Kirehe in dem Castell 
Buraburg, die er 742 dem ersten und, wie cs scheint, eio
zigen Bisehof') des Hessenlandes, Witta, als Kathedrale 
zuwies 4). Aueh das zeigt, \Vie wenig wir leider von dem 
folgenreichsten Ereignisse der hessischen Geschichte, nam
lieh der Christianisierung des hessischen Stammes, wissen. 

Sind diese Darlegungen richtig. dann bestatigen sie 
van neuem die Beobaehtung, daB \Vynfreth seine Aufgaben 
si ch nicht selber gewablt, sondern si ch dieselben von 
anderen, den Papsten, aber aueh den frankischen und 
bayrischen Fiirsten, hat stellen lassen. Nur die' :Missions
versuche in Friesland und der Gedanke der Sachsenmis
sion sind von ihm selber ausgcgangcn. Aber auch auf 
diese Unternehmungen und Plane hatte er si ch doch kaum 
eingelassen, wenn der Papst ihnen nicht zugestimmt ader 
die papstliehe Zustimmung sieh nieht so klar aus der ihm 
719 von Gregor n. erteilten GeneralvoIlmaeht ergeben 
h~itte, daf3 er ihrer von vornherein gewi.f3 sein konnte. 
Spateren Gesehlechtern ist er darum oft unselbstandig und 
beschrankt erschienen. Aber er war \Veder das eine noch 

viel besser in dpn Zusammenhang. Aueh wenn man implieile an die 
Saehsenmission hier denken dUrfle, konnle dicselbe im Gegensalze zu 
W.·s bisheriger Tatigkeit doeh Dieht als cin labor in certus bezeiehnel 
werden. 2. Ein Schreibfehler ware in den I-I ss. 1 und 2 hier kein 
Ding der rnmo~lichkeit. Angelsachsisches p und r sind leichl zu ver
wechseln. Wenn OUoh cepto fur cerlo korrigiert hat, so hat er in 
diesem Falle ro. E. einroal ausnahmsweise das Richtige getroffen. 

') \'gl. unlen S. 214 r. 'l Obcn S. 188. 
3 V gl. Tangl in der Festschrift fUr Hauek S. 109 . 
• ) epist. 50; 58 p. 107. 
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das andere. Es war ihm nur in der Schule des Klo
s ters schon frUhe zur anderen Tatur gcworden, nicht dem 
eigenen Wlinschen und Ermessen zu fo]gen, sondcrn sich 
seinen Weg durch and ere vorschreiben zu lassen. In 
dieser Gcwohnheit wurdc er dann noeh bestarkt durch die 
gleichfalls schon in fruhester J ugend ihm eingepflanzte 
und darum auch durch uble Erfahrungen 1) spaterer Jahre 
nicht zu erschlitternde fremme Ehrfurcht vcr dem romi
schen Stuh!. Er konnte daher immer nur in der Unter
ordnung unter anderc, vorab uotcr Rom, die innere Sicher
heit und Ruhe finden, deren der Mann der Tat noch mehr 
bedarf als der Denker und Gelehrte. Aber diese Unter
ordnung schloll auch bei ihm SelbsUindigkeit des Han
deIns und des Urteils ebensowenig aus, \Vie bei den vielen 
willensstarken Tatmenschen, den en der Befchl immer als 
das Beste in der Welt erscluen, und die daher gleich ihm 
nur in dem frischen Erfassen einer solchen van auJ3en her 
an sie herantretenden Aufgabe die volle Kraft und Freu
digkeit ihres 'Vesens zu entfalten vermochten. 'Vas er 
ven anderen erupting, das waren doch immer nur Ziele, 
Richtlinien, Gesichtspunkte allgemeiner Art. 'V i e er die 
Probleme im einzelnen loste, die si ch daraus ergaben,· das 
war stets seinem eigenen Ermessen tiberlassen. Es scheint 
nun freilich, als ob er wenigstens in seinen letzten Lebens
jahren die V crantwortlichkeit, die damit verbunden war, 
wie eine schwcre Last empfand, denn er bittet in Rom 
urn Rat und A uskunft auch tiber Dinge. die uns sehr un
wesentlich vorkommen. Aber sieht man naher zu, so ver
liert sich dieser Eindrllck. Denn \Vorum handelt es sich 
bei diesen Anfragen ausnahmslos' U m Details der kirch
lichen Disziplin, des kirchlichen Rechts und der Liturgie '), 
uber die er in der Tat in Zweifel sein konnte und die er 
im Interesse der kirchlichen Uniformitat doch genau, wie 
spater Karl der Grolle, ganz nach ramischem Vorbilde 
geordnet wissen wollte. Aber die wirklich grollen und 
bedeutsamen Fragen, auf deren richtige Behandlung alles 
ankam, die Fragen der Organisation, die Abgrenzung der 
neuen BistUmer, die Auswahl der neuen BischOfe usw. hat 
er, soviel wir wissen, letztlich immer selber entschieden 

' ) epist. 1>0 p. R4 f. 
. ) 60 p. 122. 68 p. 141. RO p. 172 IT. 87 p. W. IT., vg\. Ka!"! 

d. Gr. Capit. 1, 60 nr. 80; ~) r. ; 235 nr. !l ; 64 nr. 23, 24. Libri 
Carolini I, (i p. 1021. Karl legte aut die l 'nirormitat mit Rom auch in 
Kleinigkeiten ebenso groCes Gewichl, wie er. 

Zeit'«· hr. Bd. 1'JI.). 14 
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und es dabei, wenigstens wenn wir aus dem Erfolg 
einen RuckschluI3 auf die Tauglichkeit seiner MaI3regeln 
ziehen durfen, weder an U msicht noch Klugheit fehlen 
lassen. Wo wir einmal ausnahmsweise in der glucklichen 
Lage sind, sein Vorgehen genauer zu verfolgen, \Vie bei 
der Demonstration ') gegen den unsittlichen Konig Athelbald 
von Mercia, da finden wir dies Urteil denn auch durchaus 
beSUitigt. Er war nicht nur ein Menschenkenner, er besaf3 
auch ein au13erordentliches Geschick, Menschen verschie
dener Art richtig zu behandeln, und gaIt darum schon in 
jungen Jahren mit Recht nicht nur als ein heiliger, son
dern auch als ein weiser l\fann, den man mit den schwie
rigsten GeschMten betrauen kOnne 2). 

leh fasse zurn Schlusse die Ergebnisse dieser Studie 
in einer chronologischen Vbersicht Zllsarnmen, in die ieh 
noch einige kleine Korrekturen und Erganzungen zu BOh· 
mer·Will, Rcgestcn der ErzbischMe von Mainz mit kurzer 
Begrundung gleieh einfiige. 

Cll. 675. Wynfreth als Sohn einrs siichsischcn Earls verlllutlich in \\'css('x 
gcborrn. ZUIll (;('hurtsjahr vg!. ('!list. 34 p. 58 und \\'illihald 
p. U If. Daruach mull "". her('its 7U5 diC' Priesterweihe b('l-H.'ssC'n 
ha ben, vg!. unten ZII 705. Er hat dieselbe aber nach der 
kanonisch('1I \'orschrift, die er spatC'r selh(>)' streng respekti('rtc 
(\.gl. epii:it. 87 p 19H und di(' VOII Tangl dazu angegebcllell 
Stcllen alls delll kanonischen Recht) "im Alter von HO od('r 

I) epist. 73-75. Oer Konig war ein Wiistling. Er halle sich 
vor allem an Nonnen vergrilfen. Urn seinen Mahnungen mehr Nach
druck zu gebcn, Wilt Baniratius sie ihm als gemejnsame VorsteJlurtg 
samtlicher. in Deutschland Uitigt'f Bischofe en g lis c her lIerkunft 
zue;ehen, abcr nur Enp;Hlnder, nicht Franken hat er mit Bedacht hicrzu 
heran/j!ezogen. Gleichzeitig bittet er den Priester Herefrid, vun dem 
er weill, daB er frtiher dem Konig naht> gestanden hat, dies Schreiben 
dem hohen SUnder zu iibersetzen und vorzulesen, und Erzbis('hof 
Ekberth von York dasselbe, soweit es ihm verbesserungsbediirftig 
erscheinc, zu and ern. Oas hat denn Ekberth auch gelan, indem er 
an der cin(>n Stelle p. 150 einen verscharfenden Zusatz einfligte, am 
Schlusse aber p. It)4 die etwas kurun und schrolTen Worte Wo's strich 
und sie durch cinc etwas mildere und Jiingere Ausfiihrung ersetzle. 
Oas Schreiben selbst ist sonst das Muster einer beichlvalerlichen An
sprache an eim- gewissenlosen Konig. W. beginnt nicht mil 'fadel, 
sondern mil Lob. Er behandelt dann die Anklagen gegen den I\onig 
nicht ohne weitercs als erwiesen, sand ern als Geriichte, iibE'r dit> 
er Trauer empfinde, und unterla6l auch auf den folgenden Seilen 
nichL gelt'gentlich vorslchtig ein si hoc verum est in seine Mahnun~en 
einzufUgen. 

' ) Willibald p. 13 IT., vg!. unlen S. 212. 
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mellr Jahren erhalten", Folglich ist er spatestclIs G75 geborcll. 
Zur lIerkunft vg!. r, \\'illibaldi c. l p. 88 mit "ita Wynncbaldi 
c. 5 p . LO!!: zlIr Ileimat epist. 50 p . 84 I). 

vor m)(). W, winl nls Oblate ins Kloster Wulfhards ZlI Exeter auC· 
gCllommen. Willibald p. 6 f. .... W. tut Profess im Klostcr 
~ursJing zwischen Winchester und Southampton. Ebd. p . n. 

G!}(). Wilbrord landet mit ell Gefiihrten in Friesland, Alcuin, r. \\'ilhr. 
l', 5 Jaffi· Bib!. H, 48. Echternacher Kalcndcr vgl. NCllCS .\rchiv 2, 
2'JS. 

fl9fi ~ov. 2:2. Wilbrord wird in Rom VOll Papst Scrgius 1. ZlIm Bischof 
gewciht, Bacda hist. eccl. 5, lL p. 008. Baeda ist so gcnau 
hicrlibcr unterrichtet, daB er sogal' weW, wie lunge Wilbrord da
maJs in Horn si ch aufgehaJten hat, nallllich 14 d . i. 13 'rage. Sein 
Allsatz scheint mir daher den rorzug von der Angabe des Echter
nacher Kalenders (695) zu verdienen, selbst wenn dieselbe VOIl 

Wilbrord selber 728 eingetragen worden scin sollte. 
70-J. (Clovcsho ?) . Ein l\onzil unit. · \"orsitz Erzbischo( Berhtwalds 

von Canterbury beschlie6t den Westsachs(,1l die lGrchengcmein-

I) ecclcsia in {Iua natus et nutritus fui, it est in transmarina 
Saxonia Lundoniensis synodus. 0 Darnach denkt man zunachsl an 
Essex unci nicht an \\'essex. Dagegen wUrde nicht sprechen, duB W. 
in Wessex rerwillldte Imtte (Dynna ein angehcirateter ' ·etter vg!. epist. 
~J p. 280 f. : uuch die Familie '\'il1ibalds war anscheinend westsiichsisch , 
v~!. \' . Willib. c. 1 p. 88, ,-. Wynncb. c. 4 p. 1(1.1 ), denn die angel
sachsischen Eorls heirateten in alien Heichen untereinander. Auch nieht, 
daB W. in einem wessexischen Klostcr als Oblate dargebracht wurdc , 
dcun in Essex gab es bis ca. 690 soviel ieh weiB, nur ein Nonllell
klostcr, Barking, dem erst spater ein Mannskloster angcgliedert wurde, 
Baeda hist. eeel. 4. R p. 218 ff , wiihrend in \\'essex die I(loster schon 
Ende des 7. Jahrhllnderts ziemlich zahlreich waren , insbcsondere in 
deln zum Tcil noch VOIl Kelten bewohntcn Westen , ieh erinnere nur an 
?lIalmsbury , Tisbury , Glastonbury. Aber W. hiitte lIl1llh'iglich sagcn 
konncn: in der l{irche von Essex Ilutritus fui. Denn er vcrdankt seine 
geistliche Erziehung der I(irche von Wessex. AJso ist der Ausdruck 
Lundoniensis synodus mit Ilauek als eine dllrch das kirehliche Recht, 
namlich die Dekretule Grcgors des GroBen vom 2'2. Juni 1;01 Jaf((> ur. 18'l'"J, 
dargebotene Uezeichnung fUr die Kirchcnprovinz Canterbury zu erkliiren , 
vgl. Gregors WOfte: Lundoniensis civitatis episcopus semper in postcrulll 
a synodo propria debeat consecrari. Das wird ZUIll Uberflu.6 besUitigt 
L. durch die Behauptung "': s , die Kirche, in der er gcboren lInd aul
gewachsen sei , imprimis a discipuiis s. Gregorii , id est Augustino , 
LlIurentio, Justo , Melito archiepiscopis constitllta et ordinata fuit, denn 
Augustin , Laurelltius , Justus WMell uie Bischofe von London, soudern 
Erzbisehofe von Canterbury, und 2. durch epis t. 00 p. 178, wo Papst 
Zacharias schreibt: primum capitulum pro synodo , in {Iua natus et 
nutritus es , quam et in gente Anglorum et Saxonum in Britania insula 
primi predieatores ab apostolica sede missi AugustiIlllS , Laurelltius, 
Justus et 1I0norius, novissime et tuis temporibus 1'heodoms judicabat 
et gubernabat. Diese Worte sind ein Zit<lt aLls eillem Briefe W.'s, den 
Burchard von Wiirzburg nach Rom gebracht halte. W. pflegte also au( 
di(lse Weis(I seine lIeimat zu bezeichuen. 

IJ · 
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srhaft aufzlIsagcn, wcil sic dem judicium des Erzbischofs in ordi
Ilatiolll' rpiscoporum (Tciiung def Diozcs(' W{'sscx) nicht Folge 
Icisll·n. Brief Bischof Waldhercs VOIl London nn Erzbischof Berth
w:lld ed. lIaddan-Stubbs, Councils and (lccl(lsiasticai doclIments 
relating to Gr{'at Britain and Jreland 3, 275. ror 7U5 W. wird von 
Bischof IHiddi VOIl Wessex (t 705 Juli 7) ZUIll Priestel' gcwciht 
!IlId seihIl'1ll allch als Prediger bC'schiiftigt, \\,illilHlld p. L2. ZUJ' 
sclbcll Z('it i:-;t er in Nursling als Scholastcr tiitig, ('pist. St p.285. 

705 OktobC'r 15. Bl'cntford an der Thcmse wl'stiieh \'011 London. OroBe 
re'fSamllliung der KOllige, del' BischUf{', .i\.bte lIlld der I.lnderclI 
Wihtll \'011 Wessex uud Essex zur Beilcgung alle!' dissimuit<tt('s. 
insbesondefl' der Streitigkeiten, die wegel! der Aufnahme VOll 

eilligen aus Wessex vertriebenen Thegnas (vgl. seditio Williu. p. 19) 
in Essex zwischen dell be id ell Heichell (,Iltstnndell waren, Brief 
Waldheres a. u. O. p. 274- f. Bei diesel' Gelrgcnheit wurde wahr
schrinlich allch del" Streit \'on W('ssex Illit Canterbury bcigclegt und 
die '1'eilung del" Diijzese VOIl Wessex beschlo~s('n. D(,lln Bischof 111iddi 
VOII Wessex \\'<\1" kurz vorher iJllli 71 gestorbC'1I lInd ,\ldhC'lm, del' 
Iltleh del' Teilung dil.' Diozesl' 8herbornc erhiell, hat nathweislieh 
70H sC'in .\mt angetreten (er starh den 2!1. )Iai 7(f.1, Iltlchdem er 
-1, d. i. naeh IIllserer Rechnllllg B Jahre Bischof gC'wesell war, 
Ba('da 5, 18 vgl. oben S. 2(3), Dei diesel' Oel('genheit, also etwa Elide 
Oktober 705, wunle W. wahrscheilllich als l'nterhiindler ZlI Erz
bisrhof Berhtwald gesandt, \\'illibald p. IU ff. 

7L!. Wilbrord tauft Pippin, den Sohn Karl .\lartclls, AlclIin r. Wilhrordi 
tap. :23. 

7L5. Der nellstrische lIausmeier Raginfred tritt das frH.nkisthe Friesland 
an Ihldbod ab. Wilbronl wird vertriC'lJl'n. 

71li. Wynfreth schifft sich in London nach Wijk bij DlIlIrstede ('ill, 
trifft in Utr('cht mit Hadbou zlIsammC'n und hhrt im Herbst wiedC'r 
nach Nursling zUflick, Willibald p. Hi f. 

717. W. winl in ?\ursling zum Abt gcwiihlt. Ichnt aber llb, pbd. p. It! f. 
718. Karl ~ltllte1J erobert das frUnkische Friesland zuriick, Aleuin 

Y. Wilbrordi c. 13. Auf die KlInde duvoll geht \\'. illl Sommer 
libel' Winchester (ep ist. 11 p. t5) nach London IInd schifft sich 
daselbst nach Etaples ein, Ulll zunachst libel' den groBe n St. Bern
hard !lach Hom zu pilgern, oben S. W:l. 

7 \!) )lai 15. HOIll. Papst Gregor H. ermiichtigt \\'. ad gentes quas
cumquC' infidelitatis errore detentas als Pr('diger Zll gehen, epist. 1:2, 
schil'kt ihn uher zunilchst ad inspiciendos imlllanissimos OC'rmaniap 
pOJllllos nach ThUringen, \\'illibald p. 21 ff. Zuglpich Ipgt er W. 
in ErilllWrnUI?; an den )liirt~'rer Bonifatius von Tarsus, des~en 
T:J~ til'r 11 )I<1i war, vg!. Acta Snnctorllm :\Inji a, 17!) ff., den 
~anH''' Bonifatill~ hei, "g!. W. Levison im Xt'lIen .\rrhiv &3, H ff. 

eu. Elide .\Iai. W, r(·ist iiber Siena, Lucca, dell PaB von la Cisa nach 
Pavia. wo ihn I\i)nig Liuuprand in seinen Rchutz Ilimlllt I?), darauf 
UbC'r Ur('seia, narda, Trient. dell Brenner, H('gensburg nach 'l'hO
ringen, oben S. I!IJ, vgL. WiJlibald p. 2:2 f. 

ca. Ih'rbst. W. I"eist durch dell Hessenguu und den oberen Lahngau 
nach M.linz, VOII da zu Schiff nach Friesland (l'trecht), obell S. Ula. 
Wahrscheinlich VOII Mainz aus send et f'r eincll scincr Beglciter 
mit einem Bericht nber seine Rcisecindriieke nach Hom, obeli S. 1f)7 . 

• 

• 
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Elide 71B bis Anfang 721. W. als Prediger in Wocl"cien am alten 
Hhcin (25 km von Utrecht), Achttienhoven an del" Vecht (nordlich 
von l 'trccht), rclzclI bei YmuideII (nor<.llich \'on Haarlcm). r. 
Gregorii c. -2 p. 67, Willibald p. 2·1. 

An fan g 721. Del" aus Rom zuriickkehrende BotI:' liberbriogt W. die 
Weisung, sich nach dI:'ll pro\"inciae Gl:'rmaniue Ztl begebcLl, obelI 
S. 199. \Y. verHiIlt Frie~lalld auf dem Lanclwege, geht liber Trier, 
B('rnkastel n<tch ;\Iainz und von da !lach dCIll oberen Lahngau. 
Grlindung der Kirche und Zelle auI der Amanaburg, oben S. 18H. 

End e 72l An f an g 72-2. W. siedelt oach Hcssen d. i. in die Geg(lnd 
von Fritzlar, Gber, Willibald p. 27. 

72-2 ca. April 12 (Ostern ). Erstc ~lassent:LUfe in H('sscn (Fritzlar ;): libel' 
Oste rn <lis r ii III i s c h (' Jl Ta u ftel"m in vgl. W al a fried Stra bo, Dc cxordiis 
c.27 Capitularia 2, 610 1. Bynna geht in W:s Auftrag nach Rom. 

ca. September. Bynmt k('hrt zuriick. W. begibt sich auf Befehl Pupst 
Gregors n. liber den groll('n :;;ankt Bernhard na.ch Rom, oben S. 2(x). 

X ovcm ber 30. Rom. W. zum Bischof gcweiht, \"gl. epist. 16-21 
\\'illibald I). 29 r. 

ca. l1ezcmber. \\'. begibt sich iiber den gr06(1n S.mkt Bernhard naeh 
W cstf ntnken. 

72t3 Anfallg. \\'. am Hofc Karl ~lartells: erhalt von df'mselben cincn 
Sehutzbrief, epist. 2:2, Willihald p. 30. ". Oregorii c. 3. p. 70. 

Frlihjahr. W. kchrt vcrmutlich liber Mainz flach lIessen zuriick, kon
firmiert die Neubehhrtell, fallt die DonarsC'ichc zu Gcismar und 
crrichtet <lUS dcren 1I0lzc zu Fritzlar die cnst(' dem hI. Petrus 
gcweihte Kirchc des lIessenlandes. Willibald p. 30 f. oben S. 188. 

72·j 6 ca. Winter. W si(l(lelt oach Thfiringen liber, WiIlibald p. 32, 
oben S. 201. 

\'or 726 Sommer. Grlindung des Klosters Ohrdruf, Willibald p. 33, epist. 
26 p. 46 I. 11. 

781 Fcbruar 11. t Papst Grcgor n. )Iiirz L8. Gregor Ill. gewilhlt. 
Obedienzgesandtschaft W.s an Gregor 111. , Willibald p. 34. epist. 
28 p. 60 I. 1L 'preterito anno'. 

73-2. Gregor lII. ernennt W. zum Erzbischof ebd. 
ca. 732. Grfindung der Kloster Fritzlar und .\miinrburg, WiIlib. p. 3;3-
vor 73G. W. visitiert noch zllr Zcit Herzog lIuCJ)(lrts vicle Kirchen in 

Bayern und exkommuuiziert daselbst dC'n Sekticrer Eremwulf, (lbd. 
p. 35 f. 

\"or 700. Griindung der FrauenklOster Kitzin~cn, Tauberbisehofshrim, 
Ochs(lnfurt, epist. ·11, vg!. 82 p. 56 I. 3, \ 'ita quarta Bonifatii 3 
p. 95, Otloh r. Bonif. 25 p. 1ilS. 

Anfang 737. W. gf'ht ZUlU drittcn Male mitgroBem Oefolge (darunter 
Oregor \'on L'trecht, V. Gregorii 8) wohl iiher dC'n Brenner !lach 
Rom, vermutlich Hili daselbst nach angelsUehsischcr Sitte in eiuC'm 
f{loster sein Leben zu b('schliellen, oben ~. 207. Xon minimum 
anni spatium in his regionibus Willibald p. BB f. Papst Gregor 111. 
bestimmt ihn, nach i)('utschland zuriickzukchrell und seine Tlltig
keit auch anf Bayern und Alemannien auszudehllen, cpist H f., 
14 "nd 45. 

7fk1 ca. M 11 i 15:- Rom. Synodc, der W. beiwohnt, epist..j l, oben S. l71.1. 
Kurz darnach brieht W. auf und kehrt mit ('iner .\nzahl \"on 
EngHindern, die er HiI' den Dienst in Hesperien gewonnen hat 
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(daruntN ~Iarkhelm nod Markwin, r . Gregorii cHI, iiber P'lvia 
unrl den Hrenner nach Deutschland zuriick, Willibald p. 37. 

738 ca, August- IS9. W. riele 1'age in Baycrn. Organisation der 
bayrischcn Kirche, cbd. oDd epist. 45 p. 72 f. 

7lJ<J vor Juli - Augllst RUckkehr nach Thiiringcll . Ankunft Wynnebalds, 
r . Wynneb. c. 5 p. 10-1. Xovember 7 t \\'illbrord, obcn S. 197, A. t. 

740 FrUhsommer. W, wiede .. in Bayern. Synode an der Donau (Regens
burg t), e!list. 45 p. 294. Darauf begibt er sich nbcr Gro6lindhart, 
Kreis 1.lallersdorf, oaeh Freising nnd Eichstiitt, r . Willibllldi 
c. 6 p. LO-L Juli 22 Eichstatt. W. weiht Willibald ZlIlll Priestcr 
und kehrt dann nach Thiiringen zurUck, cbd. p. 105. 

vor 22. Oktobcr 74l. W. weiht Burchard zum Bi schof von WUrzburg, 
Witta ZUIll Bischof "on Buraburg, dcsgleichen, wie es schcillt, den 
FrallkC'n Dadan ZUIll Bischof \'011 Erfurt, Yita Willib. c.6 p. 105, 
vg!. l''lichael Tangl , Das Ristum Erfllrt in Gcschichtliche Studien 
fUr Albert lIauck, Leipzig taW, S. lOB ff. Pm dicselbe Zeit cr
nCllnt er mit Zustimmung Karl )lartells vermntlich den EngHinder 
Wera ZUIll Bischof "on Utrecht, ebd. S. 117, cpist. lOH. 

7·H Oktobcr 2'2 t Karl Martell. Am sclbcll Tage wciht W. zu SUlzen
brUckcn bci Jchtcrshuus{'n Willibald zum Bischof filr den baycrischf'n 
Nordgau, r. \\'illib. c. 6 p. 1CXl, vg!. 'rangl a. a. O. S. 1Ll ff. 
vg!. auch Frz. lIeidingsfelder, Die Regesten der Bischofe v. Eich
sHitt J. Innsbruck lH15. 

November 29 t Papst Gregor Ill. 
Dezember 3 Zacharias Papst. 

Anfallg 742. Der Hausmeier Karlmann ('utbietet W. zu sich, epist. 50. 
ca. Februar-~Iarz. Obedienzgesandtschaft W.s an Zacharias. 

W. erslIcht den Papst urn Bestatigung der DisUimer Erfllrt, Huraburg 
lInd Wtlrzblug, epist. 50. 

April 2L (CoIn ?) ConciJiul11 gcrmaniculll, M G Concilia 2, 1 ff . 
Fragment cillcr r orl age W:s Hi r das Konz i I del'l od ieul us sllpcrstitio
num, Capitulari'L L, 2-2-2 ff. vg!. Studicn uud Kritiken lOL3 S. 172. 

7·13 Mllrz 1. Estilllles im Henllcgau. Zweites austrasisches KOIIZil , 
Concilia 2, 5 ff. 

April 1. i'apst Zacharias besUitigt die BisUimer Erhut, Bura
burg, Wiirzburg epist. 51- 5S, Tallgl 11 . 11. O. S. 109 f. 

Sommer- Herbst. W. in GrollseeJheim und Fritzlar, r. Sturmi 
c. G p. 3GB. 

744 ca. Februar. W. erhalt von Karlmann {'incn Platz fiir die beab
sichtigte KlostergrUndung an der FlIlda, ebd. c. 12 p. H70. 

741 Marz 2. Soissons Konzil , Concilill 2, SS ff. 
~Iarz 12. GriindlUlg van Fuldu, Y. Sturmi c. l2 p. H70 f. 
MaL W. Zllm ersten Male in Fulda, ebd. p. ~7L 
Friihsommer. W. in Bayern, epist. 58. Er hiilt wahrscheinlich 
dasclbst eine Synodc, vg!. die Beschliisse Conciliu 2, 5L ff. 
November o. Zucharias erkennt W. als rikur in Bayern an und 
iibertragt ihm die gleichen \'oilmachten fllr ganz Gallicn. epist. 58. 

715 :\lllrz. (Estinnes?). Frankisches Gesamtkonzil. Coin wird zur 
:\letropole fUr W. best immt, epist. HO, vg!. BOhmer-Mtihlbacher, 
Begestcn or. 4D. 

7 JG FrUhjahr. Synode von 8 BischOfen englischer lIerkunft unter ror
sitz W:s, epist. 73- 75: libel' die Xamen vg!. Tangl u. a. O. 
S. 114 ff. Mahnschreiben W.·s an Konig Aethelbald von l\Iercia, 
epist. 78. 



Zur Gescilichte des Bonifatius. 215 

\\' crhlilt da5 Bistum ~lainz, Annales Lauril's. minor('s ad 7JI). 
717 ~Hirz C\lainz:). Fri\.nkisches KOIlZil, epist. 78. 

~turmi geht auf ('in Jahr nach ltalicll, r. ~turmi c. 1-' p. 371. 
End(' Anfang 7-lA. W. crsucht ell'n Pap5t dlls Jlainzl'r BistulIl 
allfgeben ZIl diirfen'l. Er will nllr apostolischcr missus et legatus 
hlcibell, ygl. epist. 80, p. 179 f. 

7-!H :\Iai 1. Pupst Zacharias rat W. das )!:..inzer Bistlllll zu b('haltel1. ebd. 
SomlllN. W. in Thiiringel1, f. Rturmi c. 12 p. 371. 

751 Sommer. Lul g('ht als W.·s Gesandter nach Rom, epist. H(i. 
;'I\ovember. PClPSt Zacharias eximicrt Fulda, epist. b'!) . 
. . . ' Soissons. W. salbt Pippin zum Kiinig d('r FrClnken, 

Annales regni Francorllm cd. Kurze p. 8. 
752. W. w('iht Lul ZUIIl Chorbischof. Er erbittct si eh ihn, sehwcr ('r· 

krankt, bei Pippin zlIm ~achfolger, cpist. 113. Die Sachs(,1l zer· 
stOrcn Ill('hr als BO Kirchen in Hessen und 'l'hUringell. Oaraufhin 
W. EOlle 75:2, wahrscheinlich aber erst Anfang 75!3 odeI' im JlIli 75:3 
zlIm Jetzten Male in ThUringen lInd Ilessen zur Wiederherstellung 
der zcrsHirten Gotteshil.uscr, epist. 108, oben S. 20o, I. 

753 )Iai "erberie (Dell. Ois£', Arr. Scnlis). W ZUIll I('tzten ~lalc am 
1I0fc, vgl. epist. 107. J(onig Pippin spricht ihm clas Bistlllll 
Ctrccht Zli, Urk. der Karol. L nr. 4, 5 "om 2:3. :\[lIi, ulld £'rn('nnt 
Lul zllm Bisehof \'011 .Mainz, Willibald p. 45 f. 

ca. Juli. Strafexpedition Pippins gegel1 die Sachsen, Bohmer
)liihlhacher, j{egesten 73 (71) a. 

:')ommcr. W. bricht mit grol$em Gefolge nach Friesland auf. 
Willib. p. 45 f., \'. Liobae, c, Lt SS. Lo, 1 p. I2fJ, \". Stllrmi 
e. 15 p. 372. 

Sommcr·Herbst. W. ernennt Eoba zlIm Bischof YOIl Ptrecht. 
:Mission in der Gegend ostlich des ZlIydersees, Willib. p. n. 

Wiuter 7534. W. wahrseheinlich in L'trecht, Y. Sturmi c. L5 p. 372. 
Schr('ibell W.'s an Pupst Stephan lIT., cpist IOH, 10H oben R. 205, L. 

754 ca. ) lai. W. wieder ostlich des Zuydersees. 
Juni 5 am Flussc Boorn. W. wird mit 5B Begleitern von 

den heidnische n Friesen erschlagen, ebd., Bacda Conlin. zu 
754 p. 3G2. 

JlIli 4 Mainz. Oas Schiff mit dem Leichnam W."s IUllgt an, 
\\'i\libal~ p. 5~ . 

. . . W. in Fulda beigesetzt. ebd. p. 5J.. Y. Stunni c. 15 
p. 873, liber dell llllltmal$lichen Weg des Leichenzuges vg!. Ol'org 
Wolff. Bonifatius letzte Fahrt durch die Wettel"Clll in .AIt-Frankfurt' 
5 Il!JW) S. 52-62. 

1) Er sah also in dem Scheitern des Culn('f Projektes ('ine 
XiederJage lInd eiue unfrellndliche Handlung der "Frankl'n", d. i. 
der friinkischen Fiirsten. Warum die Fiirsten ihm diesen Schmcrz an· 
getan habcn, wisseD ",ir nicht. '·ielleicht bestimmte sic dazlt doch die 
Hlicksicht allf die zahlrcichen Gegner W.'s llnler dell frallki~chen 
Bischofen, die W., so oft er mit ihllen zusammen traf, imlller sehr ah
lehnenrl behandelt hattc, vg!. epist. GB, H6. 87, HO. )Iit dil'scr Feind
seligkeit der Bischufe hlingt cs wohl anch ZUsaml11ell, daB W. dell P;.llH,t 
crsuchte, zur Abhaltung neller ~ynoden eiuen eigellel1 Legatcu nach 
'Francicn und Galli('n' abzuordncn, epist. 80 p. 177 f. 

. . . -
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