
Kloster Breitenau 
Christof Noll 

Das Benediktinerkloster Breitenau I in der .breiten Au· wenige Kilometer 
sUdlich der EdermUndung im heutigen Guxhagen gelegen, ist im wesenUi
chen nur noch Kunsthistorikern bekannt, weil der Torso der ehemaligen K10-
sterkirche zu den bedeuteodsten Denkmalern der Hirsauer Bauschule in Hes
sen zahl!. Nichts deutet mebr darauf hin, daB Breitenau 1527 - zum Zeitpunkt 
seiner Aufhebung - mit Uber 200 Hufen Grundbesitz (ca. 1500 ha) ' zu deo 
wohlhabendsten K10stern Hessens gehiirte, dessen EinkUnfte die landesherr
liche Rentkammer in Kassel noch 1585 mit jahrlich 3410 Gulden bezifTerte, 
und daB die Abtei sowohl in ibrer GrUnder- wie in ihrer Spiitzeit eine nicht 
geringe politische Bedeutung hatte. 

Die Griindung Breitenaus 

Der wichtigste und frUbeste urkundliche Beleg flir die Anfange der Abtei ist 
die Schenkungsurkunde von 1123 ', als Breitenau Mainzer Eigenklosterwurde. 
Ansonsten mUssen wir unsere Informationen aus den alten Chroniken zieben, 
besonders denen des Trithemius. Da Hootz diese Materialien bereits kritisch 
gesichtet und aufzwei Breitenauer Chroniken des 12. Jahrhunderts zurUckge
flihrt hat, kann ich mich hier auf die Wiedergabe der Ergebnisse beschranken. 

Aus den Chroniken ergibt si ch das Jahr 1113 als GrUndungsdatum. Trithe
mius' flihrt aus, Kaiser Heinrich V. babe dem Stifter Breitenaus, dem Grafen 
Werner von Groningen, das betrefTende Gebiet zur K10stergrUndung in eben 
diesem Jahr anlaBlich einer Hessenreise geschenkt ; am 15. oder 19. November 
1119 seien 13 Monche aus Hirsau dort eingezogen, von denen Drutwin auf Be
treiben Werners durch Erzbischof Adalbert von Mainz ordiniert worden sei '. 
Letztere Feststellung stimmt mit der Schenkungsurkunde Uberein, die Trithe
mius in diesem Fall als QueUe gedient haben dUrfle. Wenn die Chroniken be
kanntermaBen auch recht unzuverliissig sind, wird man ihre MitteHungen 
doch nicht ohne Grund voreilig in Frage stellen dUrfen. 

Der Stifter des K10sters 

Zur Rekonstruktion der GrUndungsgeschichte wollen wir uns zunachst 
dem Stifler Werner von Grtiningen (GrUningen) zuwenden. Das Wernersche 
Grafenbaus, so benannt nach dem wiederholten Auftreten dieses Eigenna
mens in der Familie, gebtirte zu den einfluBreichsten Adelshausern des Rei
ches '. Werner IV. von Grtiningen, Sohn Werners m. und der Willibirg von 
Achalm, benannte sich nacb Burg und Stadt Markgrtiningen in WUrttemberg, 
mit welcher noch bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts das Reichssturmfahnle
hen verbunden war, das die Grafen Werner als primicerius el signijer regis 7 aus
zeichnete. 

Die Familie halte ibren Stammsitz auf der Kyburg (Winterthur) in der 
Schweiz und befand si ch spatestens seit 1040 im Besitz der ausgedehnten hes-
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sischen Grafschaft Maden, seit 1046 im Besitz der schwabischen Grafscbaft 
Neckargau. Zudem war Werner als Burggraf von Worms an einem Knoten
punkt der Reichspoliti k mi t zahlreichen Kaiserbesuchen ansassig. Mit einiger 
PJausi bil itat erweist Klaui di e Familie liber Imma, die Gallin Karls des Gro
Ben, als Oeszendenz des alemannischen Herzogshauses ' . Zusatzlichen politi
schen EinOuB gewann das GescbJecbt dadurch, daB Werner Ill. bis zu seiner 
frlih en Ermordung 1066 der engste Freund Kaiser Heinrichs IV. war. 

Im kJosterlichen Bereicb finden wir Werner von Groningen als Vogt der 
Kloster Zwiefalten, (Ober-)Kaufungen, Fritzlar und Breitenau ;' er stand in 
verwandtschaftlich er Beziebung zu den Hirsauer Ablen Gebehardus de Urach 
(t 1105) und Bruno de Butelbach (t H20) 10 sowie zu Abt Hermann in Einsie
deln (t 1065) "-

Wegen des frlihen Todes Werners Ill. glillen dem noch unmlindigen Erben 
Teile des Familienbesitzes aus der Hand. So finden wir ihn JJ02 in Hessell 
beim Versucb der Rlickgewinoung, der freilich nur bedingt erfolgreicb gewe
sen zu sein scheint. Werner muB von der Abtissin seiDes VogteikJosters Kau
fungen einen Kelch leiben, urn sich aus Gefangenscbaft freizukaufen. Die Be
dingungen, die er hi erzu in seiner Nollage akzeptiereD muBte, waren so un
glinstig, daB er der Abtei wegen Uberschreitung der Leihfrist umfangreiche 
Landgliter zu libere ignen gezwungen war. 

Es ist in diesem Zusamrnenhang anzunehmen, daB Breitenau als VerwaJ
tungssitz der gefahrd eten hessischen Familiengliter und als deren Erbe ge
dacbt war, deno die Ebe des mittlerweile liber fUofzigjahrigen Grafen mit Gi
sela (t JJ55) war kinderlos geblieben. Auf diese Weise erkJart sicb namJich die 
ungewohnJich vage und umfangreiche Dotation der Abtei, von der es in der 
Schenkungsurkunde heiBt, daB Werner dem Kloster universo parrimonia suo, 
quod inter ;sta j1umina Werram. Renum et Mogonum dotavit, 11 was als Um
schreibung des Familienbesitzes in der Grafschaft Maden inte[pretiert wer
den kano. Oa dieses Programm wobJ nicht zuletzt wegen des baldigen Todes 
Werners 1121 scbeiterte, erkJart sich die wirtschaftliche Misere Breitenaus im 
ersten l ahrhundert seines Bestehens. 

Die kaiserlicbe Millrirkung be; der Grilndung 

LaBt si ch ei ne Hessenreise Heinrichs V. zur genanoten Zeit aucb nicbt 
nachweisen, so scbJieBen die Bedeutung der Stifterfamilie und besonders das 
Griindungsdatum IIl3 eine kaiserlicbe Mitwirkung docb nicht aus. 1111 nam
lich war Adalbert, der geniale Kanzler des Kaisers, der ihm zu einigen spekta
kularen Erfolgen in seinen Handeln mit Rom verholfen halle ll , zum Erzbi
schofvon Mainz (JJJJ-I 138) erhoben worden, und zwar unanimi ecd esiae elec
tione " . SolchermaBen gegenliber dem Kaiser gestiirkt, der den Macbt- und 
Territo rialbestrebungen des Mainzer Erzstuhles einschrankend im Wege 
stand, scblug sich Adalbert - wir befind en uns nocb im Investiturstreit - auf 
die Seite des Papstes und wurde zu einem der geflihrlichsten Gegner des Kai
sers 14, 

Die Mainzer Politik muBte in den unsicberen Glitern derGrafschaft Maden 
ein wiUkommenes Objekt erkenoen, zumal abzuseben war, daB mit dem Tod 
Werners von Groningen die Grafeofamilie bald erloschen wlirde. Zweifellos 
lag es im Interesse des Kaisers, das Reichslehen gegen den Mainzer ZugrifT zu 
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sichern und ilhnlich wie in der Wetterau " die Mainzer Ausdehnungspolitik 
moglichst einzudammen. Es scbeint daber naheliegend, daB Heinrich V. das 
eigene Interesse mit dem Werners verband und ihm Reichsgut zur Verfligung 
stellte, damit Breitenau auBerhalb des erzbischonichen EinlluBbereiches ent
steben konnte. Freilich ist dieses Untemehmen im Gegensatz zu dervorallem 
unter Friedrich Barbarossa sebr erfolgreichen Reichslandpolitik in der Wet
terau gescheitert, als sich Breitenau 1123 selbst dem Mainzer Erzstuhi iiber
eignete. 

Der Verlauf der Grilndung 

1st das von uns postulierte Grilndungskonzept auch mit der gebotenen Vor
sicht aufzunehmen, so ergeben die folgenden Ereignisse von dort her doch ein 
schliissiges Bild. 

Die Besiedlung Breitenaus mit Monchen Hirsauer Observanz lag nahe, da 
auch Werners Vogteikloster Zwiefalten derselben Observanz angehOrte und 
er mit Hirsau verwandtscbaftlich verbunden war. Zudem waren die Kloster 
der Hirsauer Reformbewegung gewohnlich der Gewalt des Ortsbischofs ent
zogen und direkt dem HI. Stuhi unterstellt, was fUr die Aufgabe, die Breitenau 
zugedacht war, besonders geeignet erscbeint. Das Umgehen der Mainzer lu
risdiktion diirfte auch veranlaBt baben, daB der gesamte Griindungskonvent 
(rlicht nur der Abt) aus dem femen Hirsau gebolt wurde und rlicht werligstens 
teilweise aus dem naben Hasungen, das derselben Observanz angebOrte, aber 
eben Mainzer Eigenkloster war. 

Allerdings bestand die Schwierigkeit, daB die Hirsauer im Investiturstreit 
der antikaiserlichen Partei angeborten, die zu iiberwinden vermutlich die 
recht lange Zeitspanne von sechs lahren zwischen der Klostergriindung liB 
und der Besiedlung 1119 mitverursacht bat. Angesichts der Toleranz, welcbe 
die Reformkloster aus Opporturlitiitsgriinden beweisen konnten, war dies je
doch sicherlich kein uniiberwindliches Hindemis; so setzten etwa die Hir
sauer urn 1082 auch oh ne Bedenken den lunggorzer Giselbert als Reformabt 
in Hasungen ein 16. 

Auch die Gestaltung der Breitenauer Klosterkirche laBt iibrigens aufengere 
Beziehungen zum Kaiserhaus schiieBen, da im Westen nach dem Vorbild des 
Reichsstiftes Kaufungen eine Empore als Herrschersitz errichtet ist. Einen 
solchen findet man in Kirchen der Hirsauer Reform gewohnlich nur, wenn mit 
Herrscherbesuchen gerecbnet wurde. Urkundlich lassen sich solche fUr Brei
tenau allerdings rlicht nachweisen n 

Aus dem vorangegangenen zu schiieBen, Breitenau verdanke seine Entste
hung lediglich politischen Motiven, ware nun allerdings verfehit. Vielmebr ist 
darauf hinzuweisen, daB das Mittelalter eine Trennung zwischen Profanem 
und Religiosem im beutigen Sinn rlicbt kennt, was die umfassende, religiose 
Kaiseridee der Staufer ebenso eindrucksvoll belegt wie der papstliche An
spruch eines Gregor VU. oder Innozenz Ill. Dazu wird die Kinderlosigkeit des 
Grafen seine fromme Spendenfreudigkeit noch gefOrdert ha ben, was groBzii
gige Schenkungen an die Kloster Zwiefalten und Hirsau a.d. Nagold belegen. 

Die Notiz schlieBlich, aus der Mitte von B entsandten Monchen sei Drut
win zum Abt gewahlt und auf BefUrworten Werners vom Mainzer Erzbischof 
ordiniert und investiert worden 18, erscbeint ebenso uniiblich wie von unserem 
Konzept her unklug. Nach den Gepllogenheiten wurde die Starke eines Griin-
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dungskonventes nach der symbolischen Zwiilfzahl bemessen, dazu kam der 
bereits vom MulterkJoster bestimmte und ordinierte Abt. AuBerdem ist un
miltelbar einsichtig, daB ein Kloster, das die Exemtion anstrebt, den Orts
bischof soweit irgend miiglich umgehen wird. 

Drutwin begann sogleich mit dem Bau der Klostergebaude und der Kloster
kirche, die wohl von Anfang an das Hauptpatrozinium Beata Maria Virginum 
und nach der Hirsauer Multerkirche Peter und Paul als Nebenpatrozinium er
hielt 19, welch letzteres si ch vor all em seit dem Bau der neuen Klosterkirche 
unter Abt Heinrich I. bald verloren hat. 

Die Obereignnng des K10sters an Mainz 

Am 22. 2.1l21 20 starb GrafWerner; seine Gebeine wurden spater in die heu
tige Klosterkirche libertragen, wo sein Grab seit dem spaten 17. lahrhundert 
jedoch nicht mehr aullindbar ist. Seine Witwe Gisela sowie der mit der Sorge 
urn das Kloster beauftragte Vasall Engelbold samt dem Abt und den Ministe
rialen des Klosters libertrugen Breitenau 1123 dem hi. Martin in Mainz, be
stimmt urn die durch wirtschaftliche und politische Unsicherheit gefahrdete 
Existenz zu garantieren. Flir wirtschaftliche Griinde sprechen nicht nur die 
schlechte Situierung Giselas 21 und der Umstand, daB die Abte im 12. lahrhun
dert vom Erzbischof verschiedentlich wirtschaftliche Unterstlitzung erbaten 
und erhielten " , sondern auch die Schenkungsurkunde selbst, welche das Klo
ster von den Ziillen aufMainzer Markten befreit, ihm zwei Hiife libergibt und 
seine Ministerialen dem glinstigeren Recht der Mainzer Ministerialen unter
stellt. Letztere Bestimmung kann allerdings nicht sicher eingeordnet werden, 
da sie si ch liberhaupt nur in dieser Urkunde findet. Auch die geringe, wohl nur 
symbolische Abgabe von einem Goldbyzantiner jahrlich tragi der wirtschaft
lichen Lage der Abtei Rechnung, gibt aber ebenso Zeugnis vom diplomati
schen Geschick Adalberts, der groBes Interesse an dieser Schenkung halte 
und mit ihr einen Triumph gegen die kaiserliche Politik feierte. Mit Recht in
terpretiert Hootz daher die aufwendige, oberitalienisch beeinfluBte Ornamen
tik der Klosterkirche als Demonstration erzbischiiflicher Macht, denn nach 
unserer bisherigen Darstellung halte Adalbert allen Grund, si ch in Breitenau 
ein solches Denkmal zu errichten. 

Daneben gewahrte die Schenkungsurkunde dem Kloster das Tauf- und Be
grabnisrecht (eine weitere EinnahmequeUe!) und entzog es der Gewalt von 
Archidiakon und Archipresbyter 21, urn es direkt dem Bischofzu unterstellen. 
Das ebenfalls gewahrte Recht der freien Vogtwahl wurde von Breitenau nie in 
Anspruch genommen. Die Vogtei fiel mit dem Tod Werners an Giso IV. von 
Gudensberg, mit dessen Tod am 12.3.1122 sie Landgraf Ludwig von Thlirin
gen erbte, der auch als Zeuge auf der Schenkungsurkunde erscheint. 

Das Recht der freien Abtwahl schlieBlich band Adalbert an einen Miinch 
Hirsauer Observanz, liber deren Einhaltung zu wachen er sich selbst vorbe
hielt; abermals ein geschickter diplomatischer Zug, da hier indirekt das 
bischiifliche Visitationsrecht festgelegt und einer miiglichen Exemtion vorge
beugt wird. 
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Der AuCstieg Breitenaus unter Abt Helnrich I. 

Die miBiiche Lage anderte sichjedoch bald durch einen Strom von teilwei· 
se recht umfangreichen Schenkungen bis zum Ende des 13. lahrhunderts, wel· 
cher nicht zuletzt auf das Ansehen zuriickzuflihren ist, das das Kioster unter 
Abt Heinrich I. erwarb,. der als der eigentiiche Begriinder Breitenaus anzuse· 
hen is!. Da er mit den Abten Konrad von Herzenrode (1434-1438) und vor al
lem lohannes V. Meyer (1497-1529) zu den bedeutendsten PersiinJichkeiten 
der Abtei zahlt und zu den wenigen, die wenigstens schemenhaft aus dem 
Dunkel der Geschichte treten, wollen wir ihm ein eigenes Kapitel widmen. 

Mit dem Tod Drutwins 1132 eDtsandte Hirsau einen zweiten Abt nach Brei· 
tenau, was eher ungewiihnJich ist, und trug damit zweifelsohne der prekaren 
Lage des Kiosters Rechnung. Diesen, Heinrich ", bezeichnet Trithemius als 
einen Mann groBer Gelehrsamkeit und Friimmigkeit, dessen Ruf weit iiber 
seine Abtei hinausging. 15 theologische Schriften uDd eine BriefsammluDg 
schreibt er ihm zu, welche leider verschollen SiDd. Lediglich eine Passio Thie
monis Archiepiscopi" uDd ein Geleitschreiben 26 aus dem Briefcorpus sind von 
seiner Hand erhalten. 

Heinrichs Passio Thiemonis unterscheidet sich wesentlich von dem gleich
namigen Werk, das etwa lOr gleichen Zeit flir die Gesta Archiepiscoporum Sa
Iisburgensium " entstanden is!. Nicht nur, daB es wesentlich lriirzer ist, Hein
rich zeigt vor all em keinerlei Interesse an biographischen Daten und be
schriinkt sich auf die Schilderung der Glaubensstiirke im Martyrium, wobei er 
dem Stil antiker Martyrerakten nahekomm!. Es liegt im Opusculum Heinrichs 
neben der Ehrung des Martyrers deutlich eine padagogische Absichtdes geist
lichen Lehrers Heinrich. 

Thiemo ", 1077·1090 Abt von S!. Peter lo Salzburg, hatte seine Ausbildung 
in Niederaltaich erhalten uDd verbrachte mehrere lahre seiner Abbatias im 
Exil in Hirsau, Schaffuausen uDd Admont, weil er im Investiturstreit ein kom· 
promiBioser Anhanger der Gregorianer war. 1090 lOm Erzbischof von Salz
burg erhoben, geriet er bald in die Gewalt seiner kaiserlichen Gegner, verlor 
1098 sein Bistum, und nachdem er sich drei lahre lang in Petershausen und an
deren schwabischen Kiiistern verborgen hatte, nahm er 1101 das Kreuz und er
litt am 28. September 1101 in der Stadt Askalon das Martyrium. 

Selbst wenn Heinrich keine biographischen Daten Thiemos erwahnt, er
weist ihn allein der Umstand, daB er eine Passio dieses Martyrers des Investi
turstreites schreibt, als ehemaligen Gregorianer und damit als akzeptablen 
Abtskandidaten flir den Mainzer Erzbischof. Ferner darf man annehmen, daB 
Heinrich aus dem siiddeutschen Raum stammt, da die Verehrung Thiemos 
nicht besonders verbreitet war und womiiglich auf persiinJicher Bekanntschaft 
basiert, in der Herkunftsfrage Heinrichs aber aufjeden Fall in die weitere Um
gebung dieses Erzbischofs verweis!. Daraus ergibt si ch weiterhin, daB die Abte 
Heinrich I. und Heinrich 11. aus Aitersgriinden kaum identisch sein kiinnen, 
wie in der Literatur weithln angenommen wird 29. 

Zuletzt erweist sich Heinrich hier als eine vorwiegend geistlich, weniger po
litisch profilierte PersiinJichkeit, was der damaligen Breitenauer Situation 
sehr entgegenkam und ei n gutes Beispiel flir die geschickte Personalpolitik ist, 
mit der die mittelalterlichen Kiiister ihre Interessen lo wahren wuBten. 
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Das Geleitschreiben Heinrichs weist in diesel be Ricbtung und stellt ihn 
uns als pius pater im Sinne der Regula Benedicti vor; auBerdem gibt es einen 
Einbliek in mittelalterlicbes Alltagsleben. Hier dispensiert er einen seiner 
Monebe aus seelsorglichen und menschliehen GrUnden vom Klosterleben, 
weil man Gott an jedem Ort in gleicher Weise dienen konne, und empfiehlt 
ihn der FUrsorge aller Arntstrager, in deren EinfluBbereich er gelangen konn
te. 

Ein ahnlicbes Profil erscbeint in eineralten Beschreibung des Klosters Lirn
burg an der Haardt (Bad DUrkbeim, Bistum Speyer) 30. Hier erscheint ein 
legendarer Abt Rupert mit einer angeblichen Regierungslei t vo n 1124-1134, 
der mit auBerordenUichen Visionen begnadet gewesen sei, durch seinen aske
tisehen Rigorismus jedocb den Unwillen seiner Monche erregte und daher 
yom Speyerer Bischof Arnolph, vormals selbst Abt der Limburg, 

in das htjJische Kloster Breitenau verwiesen, wo damals Heinrich Abt war, wel
chem Arnolph schrieb, er miichte doch den Abt Rupert einige Zeil bei sich behal
ten und ihn von seinen Verirrungen zuriickbringen. Da abe, Rupert in seiner Le
bensart durchaus nichls iinderte und Heinrich. de, ein gelehrler und einsichts
voller Mann war, beJiirchtete, er miichte ouch seine eigene Untergebene irre 
machen, schrieb er dem Bischoff nach Speyer ihn zuriickzuru/en, welches auch 
sogleich geschah "-
Wenn es gelange, den historischen Kern dieser Legende, die ein Produkt 

des betreITenden Autors lU sein scheint, genauer lU bestimmen, lieBen sich 
eventuell neue Einsichten in die Ausstrahlung des Klosters Breitenau und sei
nes Abtes gewinnen. Sie ist in mancber Hinsicbt unstimmig. Der hier ange
sprochene Bischof Arnolph von Speyer, vormals Abt der Limburg, kann nur 
Bischof Arnold 11. (ArnulO sein. Dieser ist jedoch bereits 1127 verstorben 31 

und kann deshalb nicht mit Abt Heinrich von Breitenau korrespondiert haben. 
Uberdies gibt der Autor keine Informationen Uber Heinrich, die iiber Trithe
mius hinausgehen, so daB dieser moglicherweise die Quelle ist. Es scheint 
aber Korrespondenz lwischen Abt Heinrich von Breitenau und einem Bisebof 
Arnold gegeben zu haben, die der Autor moglieherweise in dem verscholle
nen Briefcorpus Heinrichs vorgefunden hat. Somit besteht die Moglichkeit, 
daB es si cb urn Arnold I. , Erlbisebofvon Koln (1137-1151) und vordem Propst 
von St. Andreas in Koln (1124-1138) handelt H Dadurch wiirde die Schenkung 
der Reliquien von vier Leibern der hi. 11000 Jungfrauen dureh den Kolner 
Metropoliten 1142 J4 an Breitenau nicht mehr im leeren Raum stehen, denn an
sonsten sind keine Beli ehungen lwischen Breitenau und Koln zu konstatie
ren. Die Beliehung lU Kloster Limburg lieBe sieh vielleieht Uber den histori
sehen Abt Rupert I. (1134-1153) J5 berstellen. 

Ein letltes Zeugnis fUr die Ausstrahlung des Abtes Heinrich ist die Legende 
in dem urn 1502 von einem Breitenauer Monch verfaBten Newes Gedicht von 
dem Uffkommen des e losters Breilenaw J6

, derlufolge Heinrich aufgrund eines 
Traumgesichtes unter dem Chor der Kirche das Haupt des hI. Felix gefunden 
und in einen der Seitenaltare der Kirehe Ubertragen ha be (1144). 

Die unter Heinrich begonnene Klosterkirche ist die bedeutendste kulturel
le Leistung, die Breitenau bervorgebracht hat. Abgeseben von der Funktion 
als Statussymbol und von religiosen Motiven hatte der Neubau moglieher
weise auch praktische Griinde. Vom benaehbarten Hasungen ist beleugt, daB 
die Monehsgemeinde in den elf Jahren von 1074-1085 eine Starke von etwa 50 
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Konventualen erreicht hatte ". Selbst wenn wir annehmen, daB die Verehrung 
des hl . Heimerad in Hasungen den Zustrom forciert hat, ist in Breitenau eine 
ahnliche Tendenz zu erwarten. Die flir den Beginn des 14. Jahrhunderts be
zeugte Konventstiirke von 20 und 24 Monchen J8 diirfte sicb erst mit der end
giiltigen Manifestation des Pfriindenwesens in Breitenau durchgesetzt baben, 
so daB wir im 12. Jahrhundert roit einem rasch angewachsenen groBeren Kon
vent zu rechnen ha ben, der den Bau einer groBeren Kirche notwendig machte. 

Die nach Hootz maBgeblich oberitalienisch beeinfluBte Ausgestaltung der 
Kirche setzt die Prasenz entsprechender Kiinstler und wohl aucb bedeutende 
Mazene (wie den Mainzer ErzbischoO voraus. Wenn auch eine Breitenauer 
Bauschule nicht nachgwiesen werden kann, so hat doch schon Hootz Breite
nauer Einfliisse auf den Fritzlarer Dom aufgezeigt, und nach der jiingst 
erschienenen Arbeit Azzolas 39 ist damit zu rechnen, daB die Breitenauer 
Klosterkirche in ihren hauptsachiichen Bauphasen im 12. Jahrhundert die 
Kunst in einem weiteren bessischen Umfeld inspiriert hat. Das AusmaB dieser 
kiinstlerischen Ausstrahlung ist wegen der sparlichen Zeugen dieser Epoche 
jedoch nicht mehr auszumachen. Eine angemessene Wiirdigung der Breite
nauer Klosterkirche kann an dieser Stelle aber nicht erfolgen, so daB nur auf 
die Arbeiten von Reinhart Hootz verwiesen sei. 

Die Stellung Breitenaus im 13_ Jahrhundert 

Fiir die nun folgenden Abschnitte der Klostergeschichte steht eine gewis
senhafte Auswertung der Quellen noch aus, wir miissen uns daher mit einem 
etwas ausflihrlicheren AbriB begniigen, der einen relativ hohen Unsicher
heitsfaktor aufweist. 

Im 13. Jahrhundert finden wir die Abtei ohne Zweifel im Zenit ihrer Macht. 
Dies gilt auch dann, wenn man beachtet, daB die Klosterarchive alte Urkun
den nur aufbewahrten, sofem sie dem Kloster zu niitzen versprachen und uns 
damit eine nicht unparteiische Quellenauswahlliefern, welche die Gegeben
heiten meist im Positiven, gelegentlich auch im Negativen dramatisiert, wah
rend wir in Wirklichkeit einen tlieBenden Verlauf der Ereignisse zu erwarten 
haben. 

Ein wichtiger Grund fUr die giinstige Position Breitenaus Iiegt in der zeit
weiligen Schwache der Mainzer Erzbischofe und der Vogtfamilie. Die Graf
schaft Maden war iiber Giso IV. an die Landgrafen von Thiiringen gekommen, 
die so zu groBer Macht aufgestiegen waren. Nunmehr setzte ein erbittertes 
Ringen zwischen ihnen und dem Bischofsstuhl ein, in dem die Landgrafen un
terlagen. Unter diesem Druck ist die Urkunde von 1231 zustandegekommen, 
mit welcher Landgraf Konrad auf das Verfligungsrecht iiber die Klostergemar
kungen in Stelberg unit Wemersrode sowie aufalle ihm kraft der Vogtei zu
stehenden Rechte mit Ausnahme der Blut- und Hochgerichtsbarkeit verzich
tet. 

Dasselbe Ringen bietet den Rahmen fUr die Protektion Breitenaus und an
derer hessischer Kloster durch die Erzbischtife, besonders Siegfried m. (1230-
1249). Dieser hat die Pralaten von Breitenau und Hasungen 1239 infuliert, und 
aus einer Papsturkunde von 1255 geht hervor, daB er dem Kloster seine Gunst 
auch in groBztigigen Schenkungen bezeigt hat. 

1247 starb das Landgrafenhaus mit Heinrich Raspe IV., dem kurzzeitigen 
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Gegenkonig Friedrichs 11., im Mannesstamm aus. Die Erbstreitigkeiten zwi
schen Sophie von Brabant, einer Tochter der hl. Elisabeth von Thuringen, 
dem Markgrafen Heinrich von MeiBen und dem Mainzer Erzbiscbof fUhrten 
zum thuringisch-hessischen Erbfolgekrieg (1247-1264). Die Breitenauer Vog
tei fiel mit Heinrich Raspes Tod an Mainz zuriick, ob und an wen sie in den fol
genden 16 Jahren vergeben wurde, bleibt ungewiB. Obwohl ihre Anspriiche 
nacb geltendem Erbrecht ungerecbtfertigt waren " , konnte Sophie die hessi
scben Guter einschlieBlich des Landgrafentitels fUr sich und ihren Sohn Hein
ricb gewinnen; hierbei erbielt sie 1263 u. a. aucb die Vogtei Breitenau vom 
Mainzer Erzbischof Werner (1259-1284) zu Lehen, die nun bis 1527 in der 
Hand der Landgrafen verblieb. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Breitenau seine 
Stellungjedoch bereits soweit ausgebaut, daB selbst die miichtige Landgrafen
familie etwa 200 Jahre benotigte, urn es aus seinen Rechten zu driingen. Dies 
gescbah zuniicbst 1357 in einem Vergleich zwischen LandgrafHeinrich 11. und 
der Abtei, aus dem der Landgraf das oberste Halsgericbt, der Abt die niederen 
Gericbte bebielt, und endgiiltig erst unter Landgraf Heinrich Ill. (1458-1488), 
als dieser die Prruaten zwang, ihre weltlichen Recbtshiindel vor dem welt
licben Gericht zu verhandeln. 

Der Weg, auf dem das K10ster diese Stellung erreicht hatte, war die AnIeb
nung an den HI. Stuhl in Rom. Zuerst erscheint 1232 Papst Gregor IX. in der 
K1ostergeschichte, indem er zwei Ritter als Schlichter in einem Streit zwi
scben Abt und Konvent zu Breitenau einsetzte. Bezeichnenderweise batte 
sich das K10ster in dieser Angelegenbeit an Rom gewandt, nicht an den Vogt, 
dem es ein Jahr zuvor ja das entsprechende Eingriffsrecht abgetrotzt hatte, 
und aucb nicht an den Erzbischof. 1247 gewiihrt Innozenz IV. dem K10ster 
einen AblaB zur Vollendung der K10sterkirche und stellt es unterseinen 
und S!. Peters besonderen Schutz. Dieses Schutzprivileg ist zwar keineswegs 
etwas AuBergewohnliches, im Fall Breitenaus wird man es aber als Vorstufe 
einer angestrebten Exemtion werten mussen, insbesondere als es mit dem 
Aussterben der Vogtfamilie zusammenfallt und 1263-zum Ende des Erbfol
gekrieges - in einer Urkunde Urbans IV. seine Fortsetzung finde!. Dieser be
stiitigt dem K10ster seine Privilegien sowie alle gegenwiirtigen und zukiinfti

'gen Besitzungen. Breitenau darf ungeachtet eines eventuellen Widerspruchs 
seitens Dritter K1eriker und Laien aufnebmen. Die Moncbe allein haben 
das Recht der freien Abtwahl, womit der Vorbebalt des Erzbiscbofs in der 
Schenkungsurkunde von 1123 auBer Kraft gesetzt is!. Die heiligen Weihen 
(Chrisam-, Altar-, Priesterweihe etc.) mussen zwar vom Bischof gespendet 
werden, docb brauchen an Bischiife und Erzbischofe keine Abgaben mehr 
entricbtet zu werden. Ferner erhiilt Breitenau das Privileg des Gottesdienstes 
bei verschlossenen Turen wiihrend des Interdiktes 41

, und es bleibt vom Blut
zehnt wie vom Zehnt fUr Neubruchland befrei!. 1265 schlieBlicb erteilt Cle
mens IV. dem K10ster das Recbt, das Erbe verstorbener K10sterbriider einzu
ziehen. Damit war Breitenau faktisch nahezu exemt und brauchte den Bischof 
nur nocb zu den entsprechenden sakralen Handlungen in Ansprucb zu neh
men. Zu einer forrnellen Exemtion scbeint es aber nicbt gekommen zu sein, 
aucb wenn Abt Heinrich V. von Wolfershausen (1409-1414) sich 1412 aus mir 
unbekannten Grunden von Gottes und des apostolischen Stuhles Gnaden und 
der hi. romischen Kirche unmillelbar unterworjen" nennt, denn spiitestens 1465 
untersteht Breitenau wieder der Mainzer Jurisdiktion 4l und fUr das 14. Jabr-
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hundert laBt sich dasselbe nachweisen, insbesondere da 1265 mit dem Ende 
des Erbfolgekrieges der Kontakt zu Rom abbricht. 

Urn die Mitte des 13. Jahrhunderts ist das Kloster auch in der BevOlkerung 
bereits fest verwurzelt. 12611aBt si cb eine Laienbruderscbaft feststeUen ", in 
welche Laien, die dem Kloster besondere Dienste erwiesen hatten, aufgenom
men wurden. Diese Bruderscbaft bestand moglicherweise kontinuierlicb bis 
zur Aufhebung 1527, Belege linden wir aUerdings erst zu Beginn des 16. Jahr
hunderts in den Bursfelder Generalkapitelsrezessen " wieder, so daB auch 
eine Wiedererrichtung dieses Instituts im Zusammenhang mit der Klosterre
form Ende des IS. Jahrhunderts angenommen werden kann. 

Die folgenden Jahre des Klosters sind - abgesehen von einigen kurzzeitigen 
Krisen - gepragt von einer Wahrung des Status quo. Innerklosterlich steUt sich 
nun ein aUmahlich fortschreitender VerfaU ein, der si ch im Absinken der 
monchischen Ideale und im Verlust ihrer Verwirklichung im Leben der Mon
che widerspiegelt, wie er sich mit zunebmender geseUscbaftJicher Integration 
des Monchtums gewohnlich eiOlusteUen pflegt. Diese Entwicklung fand in 
den unriihmJichen Zustiinden des 15. Jahrhunderts, die schlieBlich die Burs
felder und andere Reformbewegungen zu beseitigen suchten, ihr Ende. Doch 
selbst zu dieser Zeit wird man in Breitenau schwerlich von einem klosterli
cben Scbmarotzertum reden koonen, da gerade im 15. Jahrhundert wieder 
Elemente kulturellen SchalTens in Breitenau greifhar werden. 

In wirtschafllicher Hinsicht nahm die Zahl umfangreicher Schenkungen 
zwar erheblich ab, doch zeugen die Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts von 
ei ner ungeheuren Kaufkraft des Klosters. 

Breitenau bis zum Eintritt in die Bursfelder Union 

Eine Folge der geseUschaftJichen Integration war es auch, daB si ch der um
gebende Adel im Breitenauer Abtsstuhl ein Refugium mr seine nachgebore
nen Sohne schuf. Von den 10 Abten zwischen 1314 und 1444 lass en si ch acht als 
AdeJige nachweisen, und bereits 1319 erscheint eine Adelige, die ihren Sohn 
durch Scbenkung mehrerer Hofe in das Kloster einkauft ". Abgesehen vom 
Amt des Abtes ist eine Uberreprasentation des Adels im Breitenauer Konvent 
aUerdings nicht nachweisbar. 

Die aUmahlich verstiirkt einsetzende Territorialpolitik des Landadels 
brachte Breitenau wie die anderen Kloster in der Folgezeit wiederholt in 
schwere Bedrangnis. Daher schloB es 1339 mit den Klostern Kaufungen, Ha
sungen und SpieBkappel sowie dem Klerus der Propstei Fritzlar und den" Vor
stehern vieler anderer hessischer Kloster" ein SchutzbUndnis gegen AngrilTe 
und UbergrilTe jeder Art, das 1386 erneuert wurde ". 1324 greift Papst Johannes 
XXII. ein, indem er den Abt von SI. Peter in Erfurt in solchen Streitigkeiten 
mit dem Landadel zum Vermittler bestimmt. 1326 legt er dem Erzbischof 
nahe, die Zahl der KonventuaJen von 24 auf20 zu senken, da das Kloster seine 
Miinche wegen starker Bedrangnis nicbt mehr gebUhrend ernahren kiione; 
1343 wird diese Bestimmung wiederbolt". Schonallein der Urn stand, daB sich 
der Papst Uber den Erzbischofan Breitenau wend et, beJegt, daB er die MaiOler 
Jurisdiktion anerkennt, und daB diese Papsturkunden nicht die Kontakte des 
13. Jahrhunderts fortsetzen. AuBerdem kamen diese Kontakte nur durch per
siinliche Vermittlung zustande. Neben Ludwig, Bischof von MUnster, dem 
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Bruder des hessischen Landgrafen und KJostervogtes lohann, spielte hierbei 
Heimbrod von Elben, der Bruder des Grafen Werner von Elben, Abt von Brei
tenau zwischen 1314 und 1339, die entscheidende Rolle. Dieser reiste im Mai 
1326 mit dem Landgrafen nacb AVifnon und erwirkte hier von lobannes XXII. 
personiich die genannte Urkunde' . Nacb dies em kurzen Intermezzo tritt das 
Papsttum nicht mehr unmittelbar in die Breitenauer Geschichte; die Speise
und Bekleidungsvorschriften Pius H. von 1458 sind bier keine Ausnahme, weil 
sie nicht speziell fUr Breitenau erlassen sind. Mit den Grafen Elben pflegte 
Breitenau seit Abt Werner jedoch sehr gute Kontakte, wie zahlreicbe Urkun
den belegen so. 

Einen kurzen Einblick in die innerklosterlichen Verbiiltnisse gibt die Ur
kunde des Erzbischofs Gerlach (1354-1371) vom 16. Oktober 1354. Gerlach, der 
sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit den klosterlichen MiBstiinden in sei
nem Bistum beschiiftigte ", erlaubt dem KJoster hier auf Bitten von Abt, Prior 
und Konvent, die Zahl der Monche kraft piipstlicher Ermiichtigung wieder auf 
24 zu erhoben, 

von den 20 Monchen treiben si ch niimlich, wie der Erzbischof durch seinen 
Blutsverwandten, den Landgrafen Heinrich von Hessen - ... - und durch 
Briefe des KJosters erfahren hat, einige herum (vagabundi), andere sind ans 
Bette gefesselt, wieder andere durch ihre Amtsgeschiifte in Anspruch ge
nommen, so daB der Gottesdienst unter dem Personenmangel 1eidet 52 

Da das KJoster die genannten MiBstiinde teilweise selbst vorbrachte, kann 
der Verfall nicht so fortgeschritten gewesen sein, wie es in der Literatur im Zu
sammenhang mit diesem Dokument immer wieder behauptet wird. Daneben 
gibt es noch weitere Zeugnisse fUr eine gewisse Kontinuitiit in Ansehen und 
geistiichem Leben, wie die 1336 mit Arnsburg und anderen KJostern eingegan
gene Gebetsbruderschaft oder die Ernennung des Abtes zusammen mit dem 
Paderborner Bischofund dem Abt von SI. Severin in Erfurt auf drei lahre zum 
Konservator von Abt und Konvent zu Hersfeld 1372 durch Gregor XI. 

Der schleicbende Verfall im oben angegebenen Sinn hat sichjedoch zwei
fellos fortgesetzt, denn wenn 1465 die Stiirke des Konventes wieder auf20 be
schriinkt wird, und zwar mit Begrtindung der kalten Lage und des Fischman
gels, so sind das in Anbetracbt der Fischereien dreier Orte ", die sich zu dieser 
Zeit im Besitz der Abtei befanden, ofTensichtlich fadenscheinige Argumente, 
die eher dem Wohlleben als der Abhilfe einer Notiage dienen sollten. Eben 
diese Zustiinde zu beseitigen, war das Ziel der Bursfelder Union. Diese restau
rativ ausgerichtete Reform schriinkte nach friihmittelalterlichem Muster die 
gesellschaftiichen Aktivitiiten des KJosters auf wenige Amtstriiger, insbeson
dere den Abt, ein und verlangle vom Konvent ein weltabgeschiedenes, streng 
asketisch ausgerichtetes Leben. Die eigentiich notwendigen, tiefgreifenden 
Anderungen beztiglich Pfrtindenwesen etc. hat die Union nicht in AngrifT ge
nommen, weshalb ihr ein nachhaltiger Eint1ull auf das mode me Monchtum 
versagt blieb. 

Allerdings gab es in Breitenau auch vorher schon Reformversuche, die sich 
in der Person des Abtes Konrad von Herzenrode (1434-1438) zeigen " , welcher 
der Fuldaer Reformgruppe nahestand, 1425-1429 Propst des KJosters Heydau 
und 1424-1433 Abt von Hasungen war und 1434 in Breitenau Abt Werner ll. 
abloste. Konrad, der fUr die Leitung seines Heimatklosters Breitenau auf dem 
Baseler Konzil hohes Lob erntete, konnte aber wohl keine andauernde Ande-
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rung bewirken, zumal er bereits 1438 zum Abt von Hersfeld gewahlt wurde, wo 
er 1452 starb. Diese Verbindung bracbte es wahrscheinlicb mit si cb, daB der 
Breitenauer Monch Jobannes Toilde 1470 die Orgel der Stiftskirche zu Hers
feld erneuerte und 1486-1490 die dortige Stiftskircbe ausmalte. Neben einer 
Notiz von 1444 iiber die Weihe eines Marienbildes und zweier Bildtafeln ist 
dies seit langem die erste und einzige Nachricbt von einem in Breitenau ofTen
bar existierenden kulturellen Leben. 

Breitenau in der Bursfelder Union 

Von 1490 an bis zur Aufbebung des KIosters istaus den Urkunden ein Riick
gang der Erwerbungen und ein rapider Anstieg an Verkaufen, Zinsverschrei
bungen etc. zu ersehen, was teilweise durch den Umbau des Presbyteriums der 
K10sterkirche bedingt sein mag, seinen hauptsachlichen Grund aber in dem 
allmablich iiberkommenen agrarischen Fundament der KIosterwirtschaft hat. 
Moglicherweise haben jedoch auch innerkltisterliche Auseinandersetzungen 
im Zusammenbang des Beitritts zur Bursfelder Union bier mitgewirkt. 

Unter Abt Johannes IV. Storen (1485-1497) nahm das KIoster 1491192 Ver
bindung mit der Kongregation auf, indem die Abte von Bursfelde und Hom
berg Breitenau visitierten ss, wobei man aus dem Nachrufauf Johannes in den 
Generalkapitelsrezessen von 1497 so, der bezeugt, daB Jobannes bei der Kon
gregation in hohem Ansehen stand, wohl schlieBen darf, daB die Initiative zu 
diesem Schritt von ihm ausging. Der Beitritt zur Bursfelder Kongregation 
scheiterte jedoch am Widerstand des Konventes, der 1494 71 zur Postulierung 
eines Gegenabtes ftihrte ". Johannes erreichte aber, daB der Beitritt zur Kon
gregation auf dem Generalkapitel vom 26.-29. August 1497 " erfolgen konnte. 
Allerdings wurde dieser Beitritt von seinem Nachfolger vorgenommen, weil 
er selbst 20 Tage vor besagtem Kapitel , am 6. August 1497, starb " . Der Um
stand, daB Jobannes Meyer zum Zeitpunkt des Beitrittes noch kein Siegel zur 
Hand hatte, belegt, daB er die unmittelbare Nachfolge von Johannes Storen 
antrat, und daB es si ch bei den Abten Konrad (1494) und Nikolaus (1499) tat
siicblich nur urn sporadisch in Erscbeinung tretende Gegenabte bandelt. Im 
Fall des Nikolaus, von dem eine besiegelte Urkunde erhalten ist 50, lassen si ch 
die Begebenbeiten zumindest grob rekonstruieren: In der Totenliste des Ge
neralkapitels von 1549 wird unter den Breitenauer Mtinchen ein Nikolaus 
iunioraufgefUhrt 60, es ist also anzunehmen, daB es im Konvent einen Nikolaus 
seniorgegeben hat, der allerdings nirgends in Erscheinung tritt und bei dem es 
sich wohl urn diesen Abt Nikolaus handeln diirfte, der das K10ster dann wahr
scbeinlicb verlassen hat. Ferner tragt die Urkunde das Datum vom 29.9.1499. 
Abt Johannes Meyer ist im gleichen Jahr auf dem Kapitel in Reinhardsbrunn 
vom 1.-3. September als anwesend belegt 6l

, so daB er in Breitenau mehrere 
Tage abwesend gewesen ist, wobei si ch der Protest der Konventualen wahr
scheinlich iiber die strengeren Lebensbedingungen im Zusammenbang mit 
dem Beitritt zur Bursfelder Kongregation wohl in der Wahl eines Gegenabtes 
auBerte, der sich zunacbst, doch kann es sich bier nur urn wenige Monate han
deln, gegen Johannes Meyer auch in der OfTentlichkeit durchsetzte. Am 16. 
Mai 1500 wird er als Begleiter der Leicbe der Landgriifin Jolanthe nach Mar
burg zum letzten Mal als Abt von Breitenau genannt ". An dies er Oberfuh
rung nahm auch Johannes Meyer als geistlicher Begleiter teil " . - Ab dem 
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5. Juni 1500 erscheint Johannes Meyer in den Urlrunden wieder als Abt von 
Breitenau. 

Abt Johannes, eine bedeutende Personlichkeit im geistlicben wie im politi
schen Leben, ftihrte das Kloster einer neuen BIUte entgegen, die 1527 durch 
die Aufhebung jab unterbrochen wurde. 1520 war Johannes stellvertretender 
Vorsitzender des Bursfelder GeneraJkapitels " , 1502 wurde er zum Visitator 
des Wilbelmitenklosters in Witzenbausen, 1509 des Klosters Kaufungen be
stimmt, was in letzterem Fall die Abdankung der dortigen Abtissin zur Folge 
batte. 1504 war er Kommissarius zu Hasungen; im gleichen Jahr wurde ihm 
durch den Landgrafen die Reformierung des Benediktinerinnenklosters SI. 
Cyrialrus zu Eschwege aufgetragen, das noch im selben Jahr der Bursfelder 
Kongregation beitrat und Johannes unterstellt wurde - 1517 bis 1527 laBt sich 
dort der Breitenauer Monch Kilian Weinsberg als Propst nachweisen ". Auch 
gehtirte Abt Johannes zu den angesehensten Priilatenvertretern der Hessi
schen Landstiinde, in welcher Funktion ihn Landgraf Wilhelm 11. zum Mit
glied der Kommission bestellte, die er zur Uberwachung der Vollstreckung 
seines Testamentes einberief. Er war in ftihrender Position bei der Einung der 
hessiscben Landstiinde 1509 gegen die Landgriifin Anna und (nicht ganz frei
willig) bei der Treysaer Einung 1514 beteiligt u.s.f. ". Auch die Tatsache, daB 
der letzte Breitenauer Prior, Theobald Cabel (Zerbel), aus Holland stammte, 
zeugt von ausgedehnten Beziehungen des Klosters sowie von seinem hohen 
Ansehen. Urn 1502 entstebt das Newes Gedichl von dem Uffkommen des eto
Slers Breitenaw durch einen Breitenauer Monch, von 1502 bis 1509 wird das 
Presbyterium der Klosterkircbe erneuert, 1506 wird der Breitenauer Moncb 
Jost Fibeling als Abt nacb Flechtdorfin Waldeck berufen - all dies sind Zeug
nisse eines regen klosterlichen Lebens, das durch die Reformationjiih abreiBt. 

Die Aufhebung BreiteDaus 1527 

Als 1527 die Reformation auf Hessen UbergrifT, IOste Landgraf Philipp der 
GroBmUtige Breitenau zusammen mit den anderen Klostern seines Herr
schaftsbereiches auf und ftihrte die Einnahmen der ftirstlichen Rentkamroer 
zu. Die Monche unterzeichneten, von zwei Ausnahmen abgeseben, eine Ver
zichterkliirung 66 und erhielten eine Abfindung, viele konvertierten. Der Prior 
Theobald Cabel wurde von 1527 bis ca. 1544 der erste evangelische Pfarrer von 
Breitenau, sein Nachfolger von 1544 bis ca. 1565 wurde Jobann Reck, ebenfalls 
ehedem Monch zu Breitenau " . 

Johannes Meyer brauchte keine Verzichterkliirung zu unterzeicbnen, da 
man ihm aufgrund seines bohen ofTentlichen Ansehens lebensliinglicbes 
Wobn-und Versorgungsrecht im Kloster einriiumte " . Ob er von diesem Recht 
Gebraucb machte, ist unbekannt", er starb bereits zwei Jabre spiiter 1529". 

Bei der Aufiosung des Klosters fanden si ch nacb Landau 70an Kirchengerii
ten lediglich eine kupferne Monstranz roit silbernen Bildern, vier Kelche, 
kircblicbe Kleider, die mit Perlen besetzte und roit edlen Steinen belegte [nful 
des Abtes, ein Evangelienbuch sowie zwei Heiligenkasten mit goldenen Span
gen. 

1579 wurde die Klosterkirche zu einem Fruchtspeicher umgebaut, das Erd
geschoB cIiente als Pferdestall; das ErdgeschoB des Nordturmes diente als Ge
fangnis, das des SUdturmes als Milcbhalle. 

38 



1607-1627 baute Landgraf Moritz die Klosteranlage zu einem LUSlSChloB 
um, das 1626 durch Tilly gepliindert wurde, wobei der groBte Teil der Biblio· 
thek sowie drei Glocken der Kirche geraubt wurden. 

1630 meldete der Abt von Gemode im Rahmen der Durchmhrung des Re· 
stitutionsediktes auch Anspriiche auf Breitenau an, obwohl di eses unzweifel· 
haft nicht zu den von dem Edikt betrofTenen Klostern gehOrte. So blieb es 
denn auch bei dieser Anmeldung der Anspriiche, deren Realisierung nie wirk· 
lich in AngrifT genommen wurde. 

1640 wurde die Anlage bis auf die Klosterkirche, die Nikolauskapelle und 
die Zehntscheune durch die kaiserlichen Truppen resUos niedergebrann!. 

Von 1791 bis 1844 die nte die Zehntscheune als Pfarrkirche, 1844 wurden 
QuerschifT und Chorraum der Klosterkirche wieder mr den Gottesdienst her· 
gerichte!. 1874 wurden die res!lichen Teile der Kirche Korrektions·und Lan· 
desarrnenanstalt. 

Von 1933 bis 1945 diente der Klostertrakt den Nationalsozialisten als Kon· 
zentrationslager. 

Und sei t 1949 dient er nunmehr als Landesmrsorgeheim. 
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5 . 1686. 
29 Nach Sichlung der erreic hbaren Urkk ergibt s i ch bis zum 14. l ahrhundert folgende Abtrei he : 

Drutwin 1119-1132 
Hei nrich I. 1132 . 1l55 
Cuna 1162 
Hei nrich n. 1170 . 1171 
Ei1ben 11 96 
Gi so 121 5 . 1231 
Widekind 1239 
Isfridus (Ysefrid) 1255 . 1260 ( 12641) 
Hei nrich Ill. 1261. 1282 
Bodo 1289 . 1294 
l ohannes I. 1295 . 1305 

Der in MG epist. selectae V (s. o. Anm erk. 26) Brei tenau zugeardnete Abt Swibodo (1137 . 1148) 
war Abt vo n (Herren-)8 rei tungen, nicht vo n Breitenau. 

30 Ja h. Gearg l ehmann : Geschichte des K1as ters Limburg bei Dilrckheim an der Haardt, Fran-
kenthal 1822; hier S. 23-31. 

31 Lehmann, a.a.O. S. 29. 
32 A. Kessler : Die Limburg be i Bad Dilrkheim an der WeinstraBe. Bad Dilrkhei m 1979, S. 46. 
33 O. Engels/S. Weinfurter : Seri es episcoparum Ecclesiae Cathalicae occide ntali s V,I, Stuttgart 

1982, 5. )) r. 
34 1142 : vor Jul i 2 in : R. Knipping ; Regesten der Erzbischofe van Koln im Mittelalter n, Bonn 

1901. 
35 Kessler, a.a.O. S. 46. 
36 Original in der LB Kassel Msc.Hass.fo l. Ile. Abgedruckt in : G . Landau, Die maleri schen An-

sichten vo n Hessen. Kassel 1842, S. 49ff. 
37 MO SS XIV wi e Anm. 24, S. 263. 
38 Papsturkk vo n 1326 und 1343 ; Urk vo n 1354. 
39 J. und F.K. Ano la/K. Miildner, Die hochmittelalterli che Grabplatte vo n Malsfeld-Elfershau

se n mit einem Lamm Goltes und einer figilrlichen Dars tellu ng. - In : ZHG 91 (1986), S. 21·30. 
40 Nach langoba rdischem Recht ist die Erbfolge der weiblichen Deszendenz. nur als Ausnahme 

va rgesehen. Im Sachsenspiegel gehen die Sahneskinder den Tochterkindern ei ndeutig vor ; 
vg!. Sachsenspiegel. Man esse Bibliothek Zilrich 1984 ; Landrechti,S, S. 39f. vg!. K. Hauemer, 
Territo rialgeschi chte der Landgrafschafi Hessen, Darmstadt 1911 , S. 23. 

41 Dieses verbreitete Privileg wurde 1451 erneu ert. 
42 a.p. Becker: Nachrichten van dem ehemaligen BenediktinerkJoster Brei'enau in Niederhes

sen, Hess isc he Bei triige zu r Gelehrsamkeit und Kunsl 2. Frankfurt 1787 
43 Uri( 1465: Der Erzbischo f senkt di e Zahl der Ko nventualen auf 20. 
44 Urk 1261 ; Jan 2 in : O . Ec khart; K1asterarchi ve, Regesten und Urkunden V (K1oster Hai na). 

Marburg 1962. 
45 P. Volk : Die Generalkapitelsrezesse der Bursfelder Ko ngregation I-Ill , Siegburg 1955-1959, 

Registerband Siegburg 1972 ; hi er Rezesse von 1511. 1514, 1517ff .. 
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46 Urk 1319 : Katharina von Besse tibertriigt dem KJ oster vier Hore gegen Aufnahm e ihres So hnes 
Hei nri ch. Vgl. HOOIZ, a.a.O., S. 67 : Auch die SleUe des Newes Gedicht ... des Brei tenauer 
Monches .. Der Adel hat die SleUe lieb" weist au f di e genannten Umstiinde hin. 

47 Urkk 1339; Mai 27 und 1386. - In : H. von Roques. Urkundenbuch des KJosters Kau fungen 1.11, 
Kassel 1900-1902. 

48 Urkk 1324 ; Apr. 16-1326 ; Juni 3-1343; Juni 19. 
49 K. E. Demmandt : Der Personenstaat der Landgrafschart Hessen im Mittelalter. Veroffent

lic hungen der Hist. Kommi ssio n fUr Hessen 42. 1981, 572, I. 
50 Urkk 1319 ; Man 4 1350 ; Febr 5 1354; Sep. 30 1463 ; Man 25 

1336; Juni 5 1350 ; Dez 13 1469 ; Nov 2-7 1485 ; Juli 20 
1486; Marz 11 
1507; Febr 24 

51 von der Ro pp : Regesten der Erzbi schOfe von Mainz von 1289-13%, 2. Abt. I. Bd., bearb. von 
F. Vigener, Leipzig 1913 (Nachdruck Berlin 1970) Nr. 264. 

52 von der Ro pp, a.a.O. Nr. 205. 
53 Von Guntershau sen, Buchenwerra und Guxhagen . 
54 J. Leinweber : Zur spalmittelalterli chen KJoslerreform in Fulda - eine Fuldaer Reformgrup

pe? - In : Studia Anselmiana 85 (1982). 
55 Urk 1506 ; Jan 8 Vo lk. a.a.O. zum Jahr 1492, Absatz 4 : 

Item r(/"o rmacio monaslerii Beale Marie Virginis in Breyttenaw in Ha ssia Magunlinensls dlocesis 
com/Jsa tsl "enerob. palrlbus In Bursfeldia el Homberg. UI hii duo cum assumendis visilent el 
Iraclent. que l uerlnt pro hulusmodi re/ormacione neussaria el in I Uluro capitulo. quid aClum 

l ueril, re/eram. 
56 Volk, a.a.O. To tcnliste 1497 

.. . l lt'm obiil v('nnab. dns. l ohannes obbas in Bredenaw VI. die mensis augusli. hie consens;1 et 
cooperobalur pro reformoclone sui monaslerii pariler el unlone .... 

57 Abt Ko nrad 11. (1494). Vgl. F. Schmincke : Mo num enta Hass iaca IV, Kassel 1765, S. 679. 
58 Vo lk. a.a.O. l um Jahr 1497. Absatz 16: 

IUm ve"nob. IJo ter dns l ohannes abbas monaslerii Beate Marie Virginls in Bredenaw preslilo 
JUramento cO"SllelO et promissajidelitate copitulo annali ad unionem nos tram cum suo monaste
rio susuprus et incorporotus est ita ut. quoniam non habebal sigil/um ad manum. lileram unionis 
el iuromenti sui l'IIro tres menses dna. Bursfeldensi non negligal exhibere. pro quo idem dns. Burs
leldensls fidem dedil copilulo in presenti. 

59 Urk 1499; Sept 29. - Demandt, a.a.O. halt ihn fUr identi sch mit Abt Nikolaus Ratzenberge 
(1464-1470). 

60 Yolk, • .• . 0 . Bd. 11 , s. 86. 
61 Volk, a.a.O. Bd. I, S. 312. 
62 Dcmandt. a.a.O. S. 558 und 652. 
63 Yolk, •.• . 0 . Bd. I, S. 481. 
64 Vgl . die Korrespo ndenz des K10slers Eschwege mil Breilenau , u .a. in : A. Huyskens : Die K1o

sler der Landsc haft an der Werra - Regesten und Urkunden. Marburg 1916. 
65 H. Glagau : Hessische Landtagsaklen I, Marburg 1901. 
66 E. G . Franz : Die Sii kulari satio n der hessischen K1 oster. - In : Hess isc hes Jahrbuch fUr Landes

gesc hichle 19, 1969, S. 173 f. 
67 Franz, a.a.O .• S. 173 f. 
68 Vo lk, a. a.O. Bd. 11 , S. 86 zum Jahr 1549 . 

.. . in Breilenau obierunt post expulsionem rn . dns. l ohannes obbos ... (es roJat ei ne Aurzihlung 
vers lo rbener Mo nche). - Aus post expu/sionem aur ein Exil des Abtes zu schlieBen. ware yorei
lig, da direkl nach ihm Theobald Cabel genannt wird, und di eserwar ja evangeli scher Pfa rrer in 
Breitenau. POSI expulslonem mei nt hi er also wo hl nur di e Aufhebung des KJoSlers. 

69 Volk, a.a.O. Bd. I. S. 531 zum Jahr 1529 Totenli ste ... obUt rev. pr. dns. l ohonnes obbas in Brede
now . ... 

70 Landau, a.a.O. (s. o . Anm. 36). 
71 Der zum Jahr 1494 in der Literatur wiederbo lt genannte Abt Ko nrad - zuerst bei Schmincke, 

Mo nimenta Hassiaca IV. Kassel 1765 - ist mit einiger Sicherheit identisch mit dem Bursfe lder 
Professen Ko nrad de Schynn en, der zur DurchfUhrung der Refo rm nach Brei tenau gesandt 
wurd e und dort bereits am 16. Mai 1495 starb. Man hat in ihm daher ehereinen mOglicherweise 
mit So ndervollmachten au sgestall eteo Reformer, eve nlu eU im Amt des Prio rs, zu se hen, denn 
einen Abt in Ko nkurrenz lU Abt Johannes Storen. 
Vgl. F. Bunger : Adm onter Totenroteln. Beitriige zur G esc hi chle des alten Monchtums und 
des Benediktincrordens 19, Munster 1935, S. 198. 
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