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Hersfeld ' gehiirl in den Kreis der ganz wenigen allhessischen Orle, die 
schon sehr frUh, namlich in den erslen Jahrzehnlen des 8. Jahrhunderts, in der 
schriftlichen Oberlieferung genannl werden. Zusammen mil der Amiineburg 
bei Marburg, Frilzlar, der BUraburg und Geismar bei Frilzlar sowie Fulda 
erscheinl auch Hersfeld in den alteslen erhallenen Schriftquellen unseres 
Landes. Diese Quellen - und damil auch die erslen Erwahnungen der genann
len Orle in der schriftl ichen Oberlieferung - slam men nichl elwa aus dem 
staatlichen, sandern samtlich aus dem kirchlichen Bereich. 

Eine EigentUmlichkei t der alteslen hessischen Geschichle nun iSI es, daB in 
diesen Quellen drei bedeulende Persiinlichkeilen im Millelpunkl slehen und 
uns recht deutl ich enlgegenlrelen : an ersler Slelle Bonifalius, der groBe Mis
sionar, Reformer und Organisator der frankischen Kirche. zu dessen haupt
sachlichem Taligkeilsfeld das alte Hessen zusammen mil ThUringen gehii rte ; 
sodann Slurm i, sein SchUler, der sowohl am Anfa ng der Geschichle Hersfelds 
als auch, gemeinsam mil seinem Lehrer, am Beginn der Geschichle Fuldas 
slehl ; und als Driller (Erz-)Bischof Lull von Mainz, wie Bonifalius Angel
sachse und ebenfalls sein SchUler, der das Klosler Hersfeld begrUndete und es 
anschlieBend Kiinig Karl dem GroBen UberlieB, so daB es den Rang einer 
Reichsabtei erhielt. Diese drei Persiinlichkei!en praglen mi! ihren - nich! 
immer nur freundschaftli chen - Beziehungen untereinander 3uch die iHteste 
Hersfelder Geschichte entscheidend. Ihnen hat daher auch unsere besondere 
Aufmerksamkeit zu gel!en. 

Der angelsachsische Priesler und Miinch Winfried, uns bekannler unler 
dem Namen Bonifal ius, den ihm Papst G regor 11. verl iehen hatte, als er ibn im 
Jahre 719 (am 15. Mai) in Rom zum Missionar unter den Heiden bestellle, hatte 
seine ersten beiden l ahre auf dem Kontinent an der Seite seines alteren, 
bedeutenden Landsmannes, Erzbischof Will ibrords, in Friesland gewirkt. 
Nach dieser "Lehrzeit" I nahm er im Jahre 721 seine eigene Bekehrungsarbeit 
bei den Hessen auf und grUndete gleich zu Beginn in Amiineburg bei Marburg 
im oberen Lahngau eine ersle geistl iche Niederlassung. Von diesem gleichs.m 
riickw3rtigen StUtzpunkt aus wandte er sich der Mission im althessischen 

• FeS1YO rtrag, gehalten auf der 152. Jahreshauptversammlung des Vereins flir hessische 
Geschichte und Landeskund e am 22 . Jun i 1986 in Bad Hersfeld anlaBlich der 1250-Jahrfeie r der 
Stadt. Oer Wortlaut wurde nachtraglich leicht uberarbeitet und mit Anmerkungen versehen, in 
denen die zugrundcliegenden Quellen und w6rtl ichen Lileratur-Zitate nachgewiesen sind. Dage
gen muOle auf ausflihrliche Einze lnachweise der Literatur verzichtet werden ; doch sind die wich
tigsten bzw. neuesten Ver6fTentl ichungen zur fruhen Geschichte Hersfelds, uber die auch die we i
teren Arbeiten leicht zugiingJich sind, neben der benutzten allgemeinen Literatur sowie einer 
Zusammenstellung der Quellen im Anhang aufgeflihrt. 
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Gebiel siidlich der Grenze zu den heidnischen Sacbsen zu. Nach erslen Erfol
gen bei den Hessen weihle ihn der Papsl am 30. November 722 in Rom zurn 
Missionsbischof' ; zu Anfang des fo lgenden Jahres gewahrle ihm und seinen 
Helfem der frankische Hausmeier Karl Martell den Schulz des frankischen 
Slaales und die Unlersliilzung aller seiner Amlslrager '. Forlan bildelen die 
papslliche AUlorilal und der slaalliche Schulz die beiden wichligslen Grund
lagen fUr das jahrzehnlelange erfolgreiche Wirken des Bonifalius in Mission 
und Kircheno rganisatio n im Frankenreich. 

Bald darauf fallle Bonifalius in einem Aufsehen erregenden Akt die dem 
heidnischen GOll Donar geweible Eiche in Geismar - iibrigens unler den 
Augen der frankischen Besalzung in der nahen Feslung Biiraburg iiber der 
Eder - und errichlele aus ihrem Holz eine ersle Pelerskirche im benachbarlen 
Frilzlar (7231724) . Auch hier griindele Bonifalius wahrscheinlich sogleich 
eine Niederlassung von Geisllichen . Frilzlar inmillen des althessischen Y.em
gebieles enlwickelle sich seildem zum Zenlrum der Arbeil des Bonifalius in 
Hessen. Die Pelerskirche mil ihrer Klerikergemeinschaft erhiell bald auch 
e ine Schuie, urn den mil der rasch fo rtschreitenden Missio n in ste igendem 
Ma Be benol iglen Nachwuchs an Geisllichen heranzubilden. 

Die in der Forschung seil langem verbreilete Ansicht freilich, in Amone
burg und Fri tzlar habe Bonifa tius die altes ten hessischen Kloster gegriindet, 
trim gewiB nicht zu. An beiden Orten - wie dann (seit 725) auch in Ohrdruf 
siidlich Gotha in Thiiringen - richtete er Klerikergemeinschaften ein, die aus 
Weltgeisllichen ebenso wie aus Monchen bestanden. Sie lebten zwar gemein
sam nach einer gewissen Ordnung, aber nichl abgeschieden von der Welt in 
der Zuriickgezogenheit ihrer Klausur ; ihre Aufgaben bestanden vielmehr in 
der weiteren Verbreitung des cbrisllichen G laubens und ebenso in der Seel
sorge fUr die schon Bekehrten. Es handelte sich also nicht urn Kloster im stren
gen benediktinischen Sinne, sondern eher urn Missionsstatio nen mil Kleriker
gemeinschaften. Dem steh! nicht entgegen, daB sie in den Quellen als mona
steria erscheinen"; denn mil diesem BegrifT wurden bis zum 9. l ahrhundert 
die unterschiedlichsten Formen von geisllichen Gemeinschaften bezeichnet, 
ohne daB daraus von vomberein auf die jeweil ige Verfassung geschlossen wer
den konnte. Dies anderte sich erst, nachdem im Jahre 816 unter Kaiser Ludwig 
dem Frommen die Aachener Refo rmsyno de zwischen KJostern e inerseits und 
Kanonikerstiften andererseits klar getrennt halle ' . Gleichwohl wird aber auch 
deull ich, daB sich Bonifatius seit den vierziger Jahren des 8. Jahrhunderts 
daTum bemUhte, die Konvente se in er ersten G rtindungen sHirker zu einem 
re in mo nastischen Leben hinzuftihren 6, 

In Fritzlar nun begegnen wir der zweiten e ingangs genannten und fUr Hers
feld besonders bedeutsamen Personlichkeit : Sturrni. Er entstammte einem 
adligen Grundherrengeschlecht in Bayem und halle sich einst Bonifatius, als 
dieser das He rzogtum besuchte, als Schtiler angeschlossen und war ihm von 
seinen Eltem noch als Knabe iibergeben worden ; dies war anscheinend schon 
im Jahre 719 erfo lgt, als Bonifa tius auf dem Riickweg von seinem ersten Rom
besuch durch Bayem gereist war. Ohne daB wir nahere Einzelheiten iiber die 
Zwischenzeit e rfahren, wird berichtet ', daB Bonifatius Sturrni spater in Fritz
Jar einem seiner Presbyter mit Namen Wigbert zur Erziehung anvertraute. 
Sicher ist, daB Sturmi seine griindliche theologische Ausbildung in Fritzlar 
erhielt und daB er hier zum Priester geweiht wurde, spatestens 734. Anschlie-
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Bend wirkte er in der dortigen Klerikergemeinschaft in der Gemeindeseel
sorge und in der Mission. 

Sturmis Biograph, sein jtingerer Verwandter und Schtiler, der Fuldaer 
Monch Eigil, dem wir auch alle anderen Nachrichten tiber sein Leben verdan
ken, ist es, der Sturmis Entschlu13 berichtet, Einsiedler zu werden 8: "Als er so 
fast drei Jahre lang das Amt seines Priestertums durch Predigen und Taufen im 
Volke gefUhrt hatte, faBte er durch himmlische Eingebung in seinem Herzen 
den Gedanken, sich in einem strengeren Leben und in der Rauhheit der Wild
nis verpflichtend zu fesseln." Dieser Wunsch Sturmis war ubrigens sozusagen 
zeitgemiiB, denn das 7. und die erste Hiilfte des 8. Jahrhunderts mtissen als 
"Bltitezeit des Eremitentums" geJten ' . Aber auch unter den tibrigen Gerahr
ten und Schtilern des Bonifatius stand Sturmi mit seinem EntschluB nicht 
allein. So 109 si ch spiiter der angelsiichsische Priester Sola (Sualo) in das AJt
mlihltal zurtick und errichtete dart eine Einsiedelei, aus der die nachmalige 
Propstei Solnhofen als Fuldaer Nebenkloster erwuchs, und der Angelsachse 
und Verwandte des Bonifatius Wunibald tauschte 752 die Arbeit in der Seel
sorge mit dem Leben in der Einsamkeit des Sualafeldes, wo er den Grund fUr 
das Kloster Heidenheirn (Kr. Gunzenhausen) legte. 

Dieser EntschluB, den Sturrni allein faBte, anschlieBend seinem Lehrer 
Bonifatius erofTnete und rnit ihrn beriet und der ihn nach Hersfeld fUhrte, 
bedeutete den Wendepunkt in seinern Leben. Der niichste vergleichbare 
Schritt Sturmis vom Einsiedler- zurn Klosterleben in Fulda dagegen wurde 
durch Bonifatius herbeigefUhrt. P. Pius ENGELBERT, dem wir die heute maBge
bende Ausgabe von Eigils Lebensbeschreibung Sturmis verdanken, hat 
gezeigt 10, daB zwischen den Abschnitten der Vita tiber das Einsiedlerleben 
Sturmis einerseits und denen tiber das kl6sterliche Leben in Fulda anderer
seits in der Wortwahl kein Unterschied besteht. Vielmehr werden dieselben 
Begriffe der Einsamkeit, der Wildnis und der Verlassenheit (eremus. desertum, 
solitudo), der Armut (paupertas, pauperculus) usw. in gJeicher Weise in beiden 
Abschnitten benutzt. Lediglich die Worte anachoreta, eremito und solirarius, 
mit denen EigiJ den Sturmi ZUT Zeit seines Eremitentums benennt 11, und die 
cella, die habitacula odeT die habitacio, mit denen er seine Niederlassung in 
Hersfeld bezeichnet ", werden flir die Klosterzeit in Fulda durch monachus, 
monachica conversatio, conversatio oder vi/a monachorum oder monastica vita 
flir die klosterliche Lebensform und durch den BegrifT des monasterium oder 
coenobium, die Eigil siirntlich ausschlieBlich flir das Kloster und seine Angeho
:-igen verwendet, ersetzt 13 . Allein nur insoweit unterscheidet Eigil in seiner 
Darstellung diese beiden Perioden in Sturmis Leben. 

Eigil verkennt nicht die Unterschiede zwischen der freieren, ungeregelten 
Lebensform als Einsiedler und der geregelten, strafTen in der klosterlichen 
Gemeinschaft. SHirker aber sind, wie ENGELBERT herausarbeitet 14, die 
Gemeinsamkeiten beider Lebensforrnen, die Eigil herausstellt: so die Askese, 
die Armut, das Leben in der Wildnis (eremus, desertum, solitudo) und damit 
das Abgeschiedensein von dem Treiben der Welt, des saecu/um, und immer, 
wenn Sturmi seine Einsiedelei oder spiiter sein Kloster verlie13, begab er si ch in 
die" Welt", in das saeculum. Und diese Welt begann nach Eigils Worten bereits 
in Fritzlar 15 - Ubrigens auch dies ein deutlicher Hinweis auf die gegentiber den 
Klostern andersartige Lebensform der dortigen Geistlichen. Oder, um es mit 
ENGELBERTs Worten zu sagen 16: "Ober aller Verschiedenheit irn praktischen 
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Vollzug beider Lebensformen (d.h. der des Eremiten und der des Miinches im 
Kloster) steht ihm (d.h. Eigil) deren Wesenseinheit, ein Gedanke, der in der 
BegrilTssprache der Vita uniiberhiirbar zurn Ausdruck komrnt." 

Diese grundsiitzliche Gerneinsamkeit zwischen dern Ererniten- und dem 
Klosterdasein in Sturmis Leben aus der Sicht Eigils verwundert, wie mir 
scheint, nun freilich nicht. Denn die Miinchsregel Benedikts, zu deren bei
spielhafter Verwirklichung in diesern Teile des Frankenreiches ja bekanntlich 
Bonifatius im lahre 744 das Kloster Fulda mit Sturrnis Hilfe griindete, kennt 
vier Arten von Monchen 11: die Zoenobiten, die im Kloster unter Regel uDd 
Abt ihren Dienst leisten; sodann die Anachoreten oder Eremiten, die gut 
geriistet das Kloster zum Einzelkarnpf in der Wiiste verlassen; drittens die 
Sarabaiten, die, nie von einer Regel geprtift, oboe Erfahrung weiterhin der 
Welt nachfolgen; und viertens die Gyrovagen, die, in allem noch iibler als 
jene, Zeit ihres Lebens von Land zu Land ziehen. Wiihrend Benedikt die dritte 
und vierte Gruppe als verabscheuungswiirdig entschieden ablehnt, da ihre 
Angeh6rigen nur oach ihren eigenen Ansichten, ihren Wilnschen uDd Launen 
le ben, erkennt er durchaus die zweite Gruppe, also die Eremiten, innerhalb 
des Miinchturns an, wenngleich das Leben in der kliisterlichen Gemeinschaft 
dem in der Einsamkeit vorzuziehen ist. Insoweit also bewegte sich Sturmis 
EntschluB zum Einsiedlerturn durchaus im Rahrnen der von Benedikt festge
legten Grenzen. Zugleich wird verstiindlich, daB er nicht zu befUrchten 
brauchte, sein Lehrer, der Miinch und Erzbischof Bonifatius, werde seinen 
Plan rniBbilligen, als er ihn diesern eriilTnete, sondem daB er bei ihm Verstiind
nis und Fiirderung linden konnte I'. 

Und noch etwas fallt auf: Mit seinem Weg aus der" Welt" zum Einsiedlerle
ben und spiiter von dort we iter zum Klosterleben wiederholte Sturmi gleich
sam den Weg des hI. Benedikt. Hatte doch auch Benedikt von Nursia selbst sei
nerzeit, im 6. Jahrhundert, seinen Weg aus der Welt zum Eremitentum und 
von dort weiter zur Klostergemeinschaft gefunden. Freilich - urn nicht rniB
verstanden zu werden - fUr Sturmis Biographen Eigil- er wurde im Jahre 818 
selbst zum vierten Abt von Fulda gewiihlt - beginnt das Miinchtum Sturmis 
nicht schon mit seinem Eremitendasein in Hersfeld, sondern erst roit der 
Griindung des Klosters Fulda - entsprechend den monastischen Absichten 
des Bonifatius und dem eigentlichen Ziel, das Eigil mit der Vita Sturmi ver
folgte: neben dern Andenken an seinen Lehrer Sturmi die Griindung des Klo
sters Fulda der Nachwelt zu iiberliefem. 

" Die Verwirklichung seines Entschlusses, kiinftig als Einsiedler zu leben, 
fUhrte Sturmi, wie Eigil berichtet, nach Hersfeld. Hieraufberuht das Jubiliium 
der 1250. Wiederkehr der ersten Erwiihnung Hersfelds in der schriftlichen 
Uberlieferung, das die Stadt in diesem Jahre feiert. Daher sei es erlaubt, an die
ser Stelle einen Blick auf die Chronologie zu werfen, ohne aber - das sei 
sogleich betont -die Berechtigung des Jubiliiums in Zweifel ziehen zu wollen. 

Der eben erwiihnten Zielsetzung der Vita Sturmi entspricht es, daB Eigil in 
seinem kleinen, doch inhaltsreichen Werk nur ein einziges festes Datum 
nennt: die Griindung des Klosters Fulda am 12. Miirz 744, genauer gesagt, den 
Einzug Sturmis mit sieben Briidem in Fulda, mit dern dort das kliisterliche 
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Leben begann, "im 744. Jahre der Fleischwerdung Christi, als im Yalk der 
Franken die beiden BrUder Karlmann und Pippin herrschten, in der 12. Indik
lion, im ersteD MODat, am 12. Tage ebendieses Monats" 19. lm Ubrigen macht 
er, wenn Uberhaupt, zumeist nur vage uDd gleichsam relative Zeitangaben. 
Daher verwundert es nicht, daB sich zahlreiche seiner Nachrichten nur schwer 
zeitlich Daher einordnen lasseD. Nur einige Ereignisse UDd Vorgange, die ab er 
mit einer Ausnahme samtlich erst nach 744 liegen, werden auf das eine feste 
Datum klar bezogen, etwa: "im vierten lahre oach dem Einzug in FUlda"20. 

Die Ausnahme betrim den Weggang Sturmis aus Hersfeld nach Fulda, den 
Eigil zeitlich aufden Beginn der Niederlassung Sturmis in Hersfeld bezieht, sa 
daB sich dadurch auch fUr diese eine gleichsam indirekte Datierung ergib!. 
Eine Schwierigkeit besteht aber darin, daB an dieser Stelle der Wartlaut des 
Textes nicht eindeutig sicher Uberliefert is!. Nach der einen Fassung brach 
Sturmi "vaT Ablaufeines lahres" (non . .. anno), oach def anderen "im neuoten 
Jahre" (nono ... anno) nach seinem Einzug in Hersfeld van dart nach Fulda 
auf21. Nachdem die Farschung si ch Uber 300 Jahre lang mit dieser Frage aus
einandergesetzt hat, herrscht inzwischen dach Einigkeit, daB diejenige Lesart 
vorzuziehen ist, oach der Sturmi im neuoten Jahr oach dem Beginn seines 
Eremitentums Hersfeld wiederverlassen ha!. Samit hat sich Sturmi sehrwahr
scheinlich im Jahre 736, alsa var genau 1250 Jahren, in Hersfeld niedergelas
sen. Dieses Datum stimmt mit der jtingeren, VOT aHem 3uch def Hersfelder 
Traditian Uberein ;jedach hat Sturmi damals an diesem Ort nach kein Klaster 
begrUndet, wie es die spate re Hersfelder Oberlieferung gern darstellte, urn sa 
der eigenen Abtei gegenUber Fulda zu einem hoheren Alter zu verhelfen. 

Eigils anschaulicher Bericht Uber Sturmis Weg aus der "Welt" in die Einode 
uDd seine Niederlassung in Hersfeld, schon oft zitiert und sicherlich wohlbe
kannt, sei dennach auch hier nach einmal wiederhalt 22 : "Der Bischaf (Banifa
tius) gab ihm alsa zwei Gefahrten zur Seite, belehrte sie alle sargfaltig, sprach 
ein Gebet, gab ihnen den Segen und sagte: ,Zieht in diese Einode, die man 
Bachania (d.h. Buchenland) nennt, und sucht einen Ort, der sich zur Wahn
statte fUr Knechte Gattes eigne!. Denn Gatt vermag seinen Knechten auch in 
der Wtiste eine SUitte zu bereiten. 6 So zogen sie zu dritt in die Wildnis und 
betraten die wilde Gegend der Einode. Als sie dart auBer Himmel und Erde 
und ungeheuren Baumen fast nichts sahen. baten sie demlitig Christus, er 
moge ihre FUBe auf den Weg des Friedens lenken. Am dritten Tag kamen sie 
an den Ort, der bis heute Hersfeld heiB!. Nachdem sie dart die Gegend 
;ingsum in Augenschein genommen und erkundet hatten, baten sie Christus, 
er moge diesen Ort als ihre Wahnsliitte segnen . Und an jener Stelle, wa nun 
das K10ster Iiegt, errichteten sie kleine, mit Baumrinde gedeckte Htitten und 
blieben dart eine geraume Zeit, Gatt dienend mit heiligem Fasten, Nachtwa
ch en und Gebeten." 

Immer wieder und auch gerade jetzt, aus AnlaB der 1250-Jahrfeier Hers
felds, wurden die aus diesem Bericht zu z iehenden Schllisse erortert; ich 
mochte mich daher nur auf einige Punkte beschranken. Sturmi und seine bei
den Gefahrten hatten alsa die weite, fruchtbare und seit langem dicht besie
delte Ebene von Fritzlar-Wabern, das palitische, militarische und nun auch 
kirchliche Zentrum des Landes, nach Stidosten hin verlassen; nach ihrer von 
Eigil eindringlich geschilderten Wanderung vermutlich durch das unwirtliche 
KnUlIgebirge erreichten sie die Fulda. Dart, wa sich urn die MUndungen des 
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Geisbaches von Nordwesten aus dem Kniill und besonders der Haune von 
Siiden aus der Rhon das Tal der Fulda wie zu einem kleinen Becken erweitert, 
rings umgeben von hochaufragenden HohenzUgen, beschlossen sie, ihre Ein
siedelei zu errichten. 

Doch auch diese Landschaft war in den ersten Jahrzehnten des 8. Jahrhun
derts nicht vollig unbewohnl. Ohne die Besiedlungsgeschichte des Hersfelder 
Landes hier systematisch untersuchen zu wa llen, seien einige Beobachtungen 
mitgeteill. So fallen in der Umgebung von Hersfeld Ortsnamen aufwie (Ober
und Unter-)Haun, (Nieder-)Aula, (Ober- und Nieder-)Jossa, (Ober- und 
Unter-)Geis, Bebra. Bei ihnen handelt es sich urn urspriingliche Gewasserna
men, die unverandert auf die Siedlungen iibergegangen sind ~ sie werden zu 
der altesten Schicht der uns bekannten Ortsnamen gerechnet und deuten auf 
ein besonders hohes Alter der betrefTenden Orte hin . Zu dieser altesten 
Namensschicht gehort auch der Name Mecklar, der wie Fritzlar das Grund
wort -Iar enthall. Abgesehen von den in hochmillelalterlichen Ausbauperi
oden entstandenen Orten mit Namen auf -rode und -hagen/-hain und sol
chen, die sich wie die mit dem Grundwort -bach gebildeten Namen nur schwer 
zeitlich festlegen lassen, enthalten zahlreiche Ortsnamen der Umgebung das 
Grundwo rt -hausen ; sie gehoren in die Ze it des ersten gro Ben Landesausbaus, 
also des 7.18. und 9. Jahrhunderts. 

Ein Blick auf die Karte zeigt, daB vor allem die Orte der altesten Namens
schicht , ab er 3uch die der ersten Ausbaupe riode. die -hausen-Orte, sich in den 
Talern urn Hersfeld herum gruppieren, die Talweitung selbst mit der Geis
und der Haunemtindung abeT aussparen, sich vie lmehr in mehr odeT weniger 
groBer Entfernung von ihr halten. Insoweitlag der Platz, den Sturmi fUr seine 
Einsiedelei wahlte, durchaus abgeschieden von den nachsten Siedlungen . 

Der Platz selbst nun trug und tragt bis heute den Namen Hersfeld. Dieser 
Name ist mit dem Grundwort -feld gebildet, das eine unbewaldete, fUr den 
Ackerbau geeignete Flache und auch ein giinstiges, ft aches Gelande an einem 
Gewasser bezeichnel. Auch dieser Namentyp ist noch mehrfach in der Umge
bung anzutreffen, und zwar, wenn ich recht se he, tiberwiegend rechts der 
Fulda. Genannt seien Ober- und Schenklengsfeld, Motzfeld, Lampertsfeld, 
Treischfeld, Eiterfeld oder Hiinfeld . Einige von ihnen enthalten einen Gewas
sernamen als Bestimmungswort , so Eiterfeld an der Eitra oder Hiinfeld an der 
Haune. Bei ihnen handelt es sich urn urspriingliche Stellenbezeichnungen im 
Gelande, die auf die Siedlungen iibertragen wurden. Andere Namen dieses 
Typs sind mit einem Personennamen Zllsammengesetzt, der die Erinnerung 
an den G riinder oder Herrn der betrefTenden Siedlung bewahrt. Zu dieser 
zweiten G ruppe nun gehort auch der Name Hersfeld, der den Personennamen 
Heriulf enthalt (775: Haireu(fisJe/c 2l). Wie die anderen -feld-Orte ist auch die 
Siedlung des Heriulf nicht mehr den altesten e rwahnten Orten der Gegend, 
sondern einer jungeren Schicht zuzurechnen ; sie durfte in die erste Ausbau
periode gehoren. Sicher ab er ist, daB sie in den dreiBiger Jahren des 8. Jahr
hunderts, beim EintrefTen Sturmis, bereits vorhanden war. 

Dies bestatigen nun auch die Ergebnisse der jiingsten, von 1975 bis 1981 
durchgeftihrten archaologischen Forschungen im Hersfelder Stiftsbezirk. Sie 
erbrachten im Siiden und Osten unter den ersten Bauten der KJosteranlage 
eine noch frUhere Kulturschicht mit reichem Fundmaterial und sogar mit Spu
ren von Gebauden. Damit konnte das Bestehen der bisher nur aus dem Orts-
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namen erschlassenen alteren Siedlung Hersfeld nunmehr archaalagisch nach
gewiesen werden - ader, urn den Ausgraber ROLF G ENSEN selbst zu zitie
ren 24: " .. . mit der attesten Fundschicht" haben wir ,j ene Siedlung erraBt, in 
der var 1250 Jahren Sturm seine Einsiedelei grundete und die" spater "Lull als 
Basis seines Klas ters benutzte". Nicht unerwahnt sallte auch bleiben, daB es 
sich hier urn einen nach weit atteren Siedlungsplatz handelt, denn JOSEPH 
VONDERAU hatte schan seinerzeit im Bere ich der Stiftskirche Funde aus der 
jungeren La-Tene-Zeit , alsa der Zeit urn Christi Geburt, zutage gefOrdert 21 . 
Eine kontinuierliche Benutzung dieses Siedlungspiatzes aus der Vo rzeit bis in 
das fruhe Mittelalter ist freilich bisher nicht erwiesen. 

Hier nun drangt sich der Vergleich zwischen beiden van Sturmi angelegten 
geistlichen Siedlungen, namlich Hersfeld und Fulda, auf. Beide lagen in dem 
riesigen asthessischen Waldgebiet der Buchonia, dem Buchenland, beide auf 
Terrassen hachwasserfrei uber der Fulda, Hersfeld in einer groBeren Talwei
tung und, rd. 40 km f1uB aufwarts, Fulda inmitten eines - freilich weit ausge
dehnteren - Beckens, beide in verkehrsmaBig zentraler Lage an seit alters 
wichtigen Fem straBen mit Obergangen uber den schiflbaren FluB in der 
Nahe; beide Ptatze waren auch var der Zeit Sturmis schan besiedelt. Unter
schiedlich dagegen die Art und Weise der Ortsbezeichnung: Hersfeld war 
nach dem od er einem frilheren Grundherrn genannt und trug einen eindeuti
gen Siedlungsnamen, wahrend der zweite van Sturmi aufgesuchte Platz Eih
loha, d.h. Eichenwald, lediglich mit einem Flumamen, einer Stellenbezeich
nung benannt war. Dieser Name wurdejedoch, wie Eigil bemerkt, bere its im 
ersten Jahr nach der Grundung des Klasters durch den Namen Fulda, nach 
dem gleichnamigen FluB, verdrangt 26. D er Vorgang verdient , wie mir scheint, 
in methodischer Hinsicht besondere Beachtung : Denn wir sind gew6hnt, 
Siedlungen, die einen Gewassernamen ohne jeden Zusatz tibernommen 
haben, ein besanders ha hes Alter, vielleicht sagar bis in die Volkerwande
rungszeit, zuzuschreiben - wie in unserem Falle bei den schon erwahnten 
Namen Haun, Aula oder Jossa. Hier aber sehen wir, wie gleichsam unter unse
ren Augen ein solcher FluBname einen alteren anderen ab lost - und das in der 
Mitte des 8. Jahrhunderts; - ja sagar bis in unsere Tage ist dieser Namentyp 
lebendig geblieben, denken wir nur an die ungeliebte Da ppelstadt Lahn, die 
aus GieBen und Wetzlar gebildet war. 

Zeigt sich in Hersfeld also die Kontinuitat des Ortsnamens von der Vorgan
gersiedlung zu Sturmis Einsiedelei und dartiber hinaus bis in die Gegenwart, 
so konnen wir bei Fulda von einer "KontinuiUit der Ruinen" sprechen. Denn 
wie mehrfache Ausgrabungen erwiesen haben, fanden Sturmi und Bonifatius, 
als sie in Fulda mit der Klostergrtindung begannen, umfangreiche Ruinen 
eines steinernen Herrenhofes mit einem Palast und sogar einer Kirche VOT. 

Wie Eigil mitteilt, brachte Banifatius selbst bei seinem ersten Besuch zwei 
Manate nach dem Einzug Sturmis und sei ner Mitbruder Werkleute (operarii) 
mit, die den Platz fUr den Bau der Klasterkirche herrichten sail ten, und zwar 
einer steinernen Kirche. fLir die das Baumaterial schon vorhanden war und fLir 
die sie u. a. Kalkofen anlegten n - Fur Hersfeld dagegen berichtet Eigil , 
Sturmi und seine Gefahrten hatten ihre kle inen Hutten mit Baumrinde 
gedeckt". Diese Nachricht taBt aufwesentl ich bescheidenere Verhattnisse an 
diesem Ort schlieBen. U nd dennach ist festzustellen : Die Tatsache, daB der 
Name der Varsiedlung ubem ammen und weitergefUhrt wurde, berechtigt zu 
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der Vermutung, daB auch in Hersfeld diese Vorsiedlung - wenn sie Uberhaupt 
gaoz verlassen war - zumindest ooch zu erkennen und den Einhe imischen der 
Gegend mit ihrem Namen bekannt war. 

Und auch die Rechtslage der beiden Platze fordert zum Vergleich heraus. 
Die Ruinen des Herrenhofes Eihloha-Fulda befanden sich im Eigentum des 
frankischen Konigs und wurden vom Hausmeier Karlmann an Bonifatius zu 
eigen gegeben 29. Von den Eigentumsverhaltnissen Hersfelds beim EintrefTen 
Sturmis aber ist nichts Uberliefert . Doch so viel ist sicher : Auf irgendeine 
Weise - und zwar vermutlich durch Schenkung des damaligen Herm , also des 
Rechtsnachfolgers jenes namengebenden Heriulf - ist der von den Eremiten 
ausersehene Platz und damit der spate re K10sterbezirk an Sturmi und seine 
Gef:ihrten Ubergegangen. 

Die recht besche idenen Wohnstatten Sturmis und seiner eremitischen 
Gefahrten in Hersfeld sind, soweit zu sehen, bisher nicht archaologisch aach
gewiesen worden. Keinen Zweifel aber kann es geben, daB sich die Einsiedler 
in den acht Jahren, die sie hier lehten, 3uch ein Gotteshaus errichtet haben. 
Ausgehend von der Frage nach dem Alter der heutigen Stiftsruine - handelt 
es si ch bei ihr urn den karolingischen Bau aus der ersten Halfte des 9. l ahrhun
derts oder urn einen Neubau nach dem Brand von 1038 ? - , wird seitlangem 
die zeitliche Einordnung der verschiedenen, VQ T aHem unler dem sUdlichen 
Querhaus ausgegrabenen wohl drei Vorgangerkirchen erortert. NaturgemaB 
wurde dabei auch die Frage nach der altesten Kirche, also der von Sturmis Ein
siedelei, aufgeworfen,jedoch je oach der jeweiligen Gesamtinterpretation der 
bisherigen Befunde unterschiedl ich beantwortet. So wurde wiederholt zumin
dest der alteste aufgedeckte Bau, eine Saalkirche von 16,50 m Lange und 5,80 
m Breite mit einer Ostapsis, der Eremitenzeit Sturmis in Hersfeld zugeordnet. 
Dem Nicht-Kunsthistoriker und Nicht-Archaologen sei es nachgesehen, wenn 
er es nicht wagt, sich zu den Uberaus verwickelten Problem en der Hersfelder 
Kirchenbauten zu aul3ern odeT gar den zah lre ichen Erk Hirungsversuchen e ine 
we itere Theorie hinzuzuftigen. Stattdessen sei auf die jtingst erschienene 
Arbeit des Kunsthistorikers DIETER GROSSMANN verwiesen, in der er den 
gegenwartigen Stand der Diskussion ausfUhrli ch darlegt 30. 

Vber die Entwicklung der Ei nsiedelei Sturmis in Hersfeld bis zu seinem 
Weggang nach Fulda (744) wissen wir nichts. Mit der einen Ausnahmejedoch, 
daB die Zahl der Gef:ihrten von ursprUnglich zwei aufsieben oder mehr ange
wachsen war ; denn Eigil zufolge ging Sturmi mit sieben Gefahrten im lahre 
744 nach Fulda 31; sie bildeten dort mit ihm zusammen den GrUndungskon
vent. Ob die e rst nach 736 in Hersfeld eingetrofTenen Eremiten ebenfa lls aus 
dem Kreis des Boni fa tius kamen, Sturmi also gleichsam nachgefolgt sind -
dies ist am ehesten anzunehmen -, oder ob sie sich, von anderswoher kom
mend, ihm anschlossen, wissen wir wiederum nicht. Die zahlenmli!3ige Ver
groBerung des Eremitenkreises urn Sturmi zwischen 736 und 744 laBt ab er in 
jedem Fall auf eine raumliche VergroBerung seiner anfanglich so bescheide
nen Hersfelder Niederlassung schlieBen. 

In 

Nach 744 horen wir Uber 30 l ahre hinweg nichts mehr von Hersfeld. Als es 
775 erstmalig wieder in den Quellen genannt wird, bestand bereits das Bene-
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diktinerkloster, das Biscbof Lull von Mainz bier gegrUndet hatte. Mit dem 
Angelsachsen Lull nun treffen wir nach Bonifatius und Sturmi auf die dritte 
der eingangs erwahnten drei fUr die alteste hessische und Hersfelder 
Geschichte bedeutsamen Persiinlichkeiten. Als Angehiiriger einer britanni
schen Grundherrenfamilie gegen 710 geboren, hatte sich Lull zusammen mit 
anderen Angelsachsen, darunter Burchard, dem spateren ersten Bischof von 
WUrzburg, im lahre 738 in Rom Bonifatius angeschlossen ". Dieser hatte die 
Fortsetzung seiner schon in der Heimat begonnenen Ausbildung, und zwar in 
ThUringen, vermuUich in Ohrdruf, veranlaBt und ihn in den Miinchsstand auf
genommen " . Bald schon war Lull zu Bonifatius ' engstem Mitarbeiter gewor
den, und im Gegensatz zu den anderen vertrauten Schtilern und Helfem wie 
Witta, Burchard oder Sturmi, die als BischMe in Biiraburg und WUrzburg oder 
als standiger Vertreter des Abtes in Fulda an ihre Amtssitze gebunden waren, 
hatte Lull stets in der unmittelbaren Umgebung des Meisters gewirkt. Von 
Erzbischof Bonifatius, der nach 745 den vakanten Mainzer Bischofsstuhl als 
Diiizesanbischof Ubemommen hatte, zu seinem Nachfolger im Bischofsamt 
ausersehen und 752 zum Bischof geweiht, war Lull seitdem als Mainzer Chor
bischoftatig gewesen. Mit dem nocb von Bonifatius erwirkten Einverstandnis 
des Papstes Zacharias und des frankischen Kiinigs Pippin hatte Lull nach dem 
Tode des Bonifatius im lahre 754 in Mainz seine Nachfolge als Bischof antre
ten konnen 34 . 

Das viillige Fehlen weiterer Zeugnisse in den schriftlichen Quellen gestattet 
es zunachst nicht, die Frage oach einer KontinuiHit zwischen der 744 von 
Stunni verlassenen Eremitensiedlung in Hersfeld und dem seit 775 dort 
bezeugten Benediktinerkloster des Bischofs Lull von Mainz - Uber die Fort
dauer des Ortsnamens hinaus - schliissig zu beantworten. Eine Bemerkung 
Eigils aber laBt darauf schlieBen : Er sagt, Sturmi und seine beiden Geflihrten 
lieGen sich seinerzeit als Einsiedler nieder in loco, ubi nunc monasterium situm 
esr- anjenem Ort, wo heute, d.h. urn 800, das Kloster Hersfeld liegt " . So tritt 
in der Tat neben die Kontinuitat des Ortsnamens von der Einsiedelei zum Klo
ster auch diejenige des geistlichen Ortes. Und noch ein drittes Moment kommt 
hinzu : das Besitzrecht an diesem Platz. 775 sagt Karl der GroBe in seinem Pri
vileg fUr Hersfeld, BischofLull van Mainz babe das Kloster in sua proprierare, 
aufseinem Eigentum, gegrUndet J6• Lull kannte alsa bei der KlastergrUndung 
var 775 rechtlich uneingeschrankt und frei Uber diesen Platz verfUgen, wah
rend keine Rede davon ist, daB nach seinem Weggang aus Hersfeld Sturmi van 
Pulda aus nach irgendwelche Rechte an Hersfeld geltend gemacht hatte. Ohne 
Zweifel hatte Lull, als er im labre 754 des Banifatius Nachfalge als Biscbafvan 
Mainz antrat, in dieser Eigenschaft auch das Eigentumsrecht an dem Platz 
Hersfeld Ubemammen, der entsprechend der allgemeinen Vorscbrift, daB 
kircbliches Eigentum nicht wieder entfremdet werden darf, auch nach dem 
Abzug Stunnis weiterhin diese Rechtsqualitat behalten hatte. Ganz abgese
hen davan, daB sawahl der Missianar und Erzbischof Banifatius, nach 745 
zugleich Diiizesanbischaf van Mainz, als auch sein Nachfolger Bischaf Lull 
darum bemUht waren, daB der Gattesdienst an einer einmal gegriindeten Kir
che nicht wieder eingestellt wurde. 

In der alteren Farschung wurde das Klaster Hersfeld gem als ein "Trutz
Fulda" bezeichnet. Dahinter verbirgt sich der Gegensatz zwischen den beiden 
herausragenden SchUlem des Banifatius, Sturmi und Lull, die sich beide als 
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Erben des groGen Meisters betrachteten. Ihr Gegensatz, der mr uns erstmals 
unmittelbar nach dem Martyrertod des Bonifatius im Jahre 754 in ihrem Streil 
urn den Ort der Beiselzung des Verslorbenen sichlbar wird " , mhrle in der Fol
gezeit zu schweren. bis vor Konig Pippin getragenen Auseinanctersetzungen 
urn die Leilung des Kloslers Fulda. Es isl richt ig, daG Lull, nachdem ihm im 
Jahre 765 der Kiinig endgUlt ig das Klosler Fulda ent lOgen und seine Leilung 
dem G rUndungsabl Slurmi zurUckgegeben hatte " , seinerseits das Benedikti
nerklosler Hersfeld grUndele, doch nichl, wie ich meine, gleichsam als Gegen
pol zu Fulda. Oenn Lull war, wie gesagl, Angelsachse, und wie andere angel
sachsische Bischiife - nicht zuletzl wie Bonifalius selbsl mit Fulda und schon 
Erzbischof Willibrord mil Echlernach - so wUnschle auch Lull als Bischofm r 
si ch ein Eigenklosler zu besilzen, das er als Abl selbst leilele und in dem er 
auch dereinst seine Grablege find en wUrde " - wi e er sie ja dann in Hersfeld 
3uch gefunden hat. lmmerh in sei in diesem Zusammenhang darauf hingewie
sen, daG noch immer zwei der maGgebenden Manner aus der Urngebung des 
Bonifalius jetzt, mehr als 30 Jahre nach der GrUndung von Slurmis Einsiede
lei, in dem alten Arbeitsgebiet des Meisters tatig waren und, wie gesagt, urn 
sein Erbe rangen. 

Wie erwiihnl , liegen die Anfa nge des Kloslers Hersfeld mangels jeglicher 
Quellen vii llig im dunkeln . Oder besser gesagl : Wir kennen GrUndung und 
Anfa nge des Kloslers Fulda nur deswegen so genau, weil Sturmis SchUler Eigil 
die Biograph ie seines verehrten Lehrers verfaG le und dabei zugleich die 
Anfa nge ihres gemeinsamen Klosters fes thielt. Hersfeld wird darin, auch das 
wurde schon erwiihnt, nur am Rande, so weil mr Eigils Thema erforderlich, 
berUcksichligt. BischofLull aber hal einen zeitgeniissischen Biographen leider 
nicht gefunden ; die fasl 300 Jahre nach seinem Tode (t 786) von dem Hersfel
der Miinch Larnpert urn 1063-1074 verfaate Vi ta Lulli vermag diese LUcke 
auch nichl zu schl ieGen, da Lamperl keine verl iiGlichen Quellen zur Vermgung 
standen 40. 

Oie Forschung nimml vorwiegend die GrUndung des Klosters Hersfeld in 
der Zeil urn 769 an. Oas Oalum post Quem ist sehr wahrscheinlich das Jahr 765, 
als Kiinig Pippin Lulls AnsprUche auf Fulda zugunslen Slurmis endgUltig 
abwies, der Term inus anle Quem das Privileg Karls des G roGen mr das Kloster 
Hersfeld vom 5. Januar 775", das die ersle Erwiihnung des Kloslers Uberhaupl 
darslellt. Gegen den Versuch aber, diesen Zeilraum von rd . zehn Jahren 
gleichsam auf indirektem Wege noch weiler ei nzuengen, beslehen jedoch 
Bedenken. 

Oer Plalz, der Lull mr seine KloslergrUndung zur Vermgung sland, hatte 
den groGen Nachteil , nicht weit sUdlich der friinkisch-siichsischen Grenze zu 
liegen, die das gesamle 8. Jahrhunderl hindurch von Norden durch die Sach
sen bedrohl war. Schon Bonifalius hatte seinerzeil Sturmi mil RUcksicht auf 
die Nahe der "wilden Sachsen" aufgeforctert, fLir seine Einsiedelei einen weni
ger gefahrdeten Platz tiefer in der Buchonia zu suchen " . Und Slurmi selbsl 
sah sein doch weit sUdlicher gelegenes Kloster Fulda bei dem Sachsenein
bruch des Jahres 778 so gefahrdel, daG e r den Konvent veranlaGle, nach Ham
melburg auszuweichen ". Und damals besl.nd das Kloster Hersfeld schon ! So 
ist es, auch von den geschichUichen Ereignissen aus gesehen, durch. us 
berechligt, wenn die miichtige al teste Klosterbefestigung mit einer wahr
scheinlich ursprUnglich 4- 5 m hohen Holz-Slein-Erde-M. uer und einem vor-
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gelagerten 10 m brei ten und 4-5 m tiefen Spitzgraben, die erst in den letzten 
Jahren entdeckt wurde, von archiiologischer Seite in die "Fruhphase" des Klo
sters datiert wird 44. 

Die Grundungsausstattung des Klosters kennen wir nicht. Immerhin erfa h
ren WiT aus dem sogenannten Breviarium Lulli, dem Hersfelder Gtiterver
zeichnis aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts, daB das Kloster bei sei ner Vber
gabe an Karl den GroBen im Jahre 775 allein am Orte Hersfeld selbst die statlli
che Zahl von 20 Hufe n besaB <S . Damit ist frei lich nicht gesagt, daB diese 20 
Hufen schon im Bes itz des Eremiten Sturmi gewesen seien, denn frlih haben 
freie Grundherren sowohl Lull als auch dem Kloster Schenkungen an Grund 
und Boden uberwiesen. Auch die ebenfa lls vom Breviarium Lulli ube rlieferte 
Zahl von ISO Konventsmitgliedern im ersten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts" , 
die zwar be i we item die des Nachbarklosters Fulda nicht erre ichte, ze igt, we l
che Bedeutung der Platz inzwischen gewonnen und welchen Aufschwung 
Lulls Grundung in wenigen Jahrzehnten bereits genommen hatte. 

Fur die gesamte kunft ige Geschichte des Klosters - bis hin zum endgulti
gen Ubergang des siikularisierten Furstentums Hersfeld an den Landgrafen 
von Hessen-Kassel im WesWilischen Frieden 1648 - wurde seine Vbertragung 
an Karl den G roBen durch seinen Grunder Bischof Lull im Jahre 775 entschei
dend wichtig. Au f der Reichsversammlung von Quierzy (Dep. Aisne) zu 
Beginn des Jahres 775, die beschloB, die Sachsen nunmehr planmiiBig zu 
unterwerfen und zu christianisieren, ubergab der Mainzer Bischof das ihm 
nach dem Eigenkirchenrecht geha rende Kloster mit allem Zubehar in die 
Hand und damit in das Eigentum des Kanigs, damit es hinfort seinen und sei
ner S6hne Schutz genieBe 47. Zu diesem Schritt , der si ch gut in die schon VOf

her zu beobachtenden MaBnahmen Karls des GroBen zur Stii rkung der 
Reichskircbe im Hinterland der friinkisch-siichsischen Grenze im Hinblick auf 
die bevorstehende grundsiitzliche Auseinandersetzung mit den Sachsen und 
ihre beabsicht igte Missionierung einfligt, wurde Lull nach allgemeiner 
Ansicht der Forschung durch den Kanig veranlaBt. Doch durfte es auch in 
Lulls Sinne gewesen sein ; denn damit wurde die Grundung des angelsiichsi
schen Bischofs auf die Dauer gesichert und die nach wie vor erheblich gefahr
dete Abtei in den unmittelbaren Schutz der friinkischen Reichsgewalt aufge
nom men - waren doch im eben abgelaufenen Jahre (774) die Sachsen in die 
Fritzlarer Ebene e ingebrochen, hatten das offene Land verwilstet, Fritzlar zer
sta rt und erst von der Besatzung der friinkischen Festung Buraburg zum Ruck
zug gezwungen werden k6nnen. 

Hersfeld trat dadurch in die Reihe der Reichsklaster ein, wie vor ihm schon 
Fulda 765 bzw. 774 und Lorsch 772. Wie jene Abteien wurde auch Hersfeld 
sogleich mit reichen Privilegien ausgestattet, insbesondere mit dem ka nigli
ch en Schutz, der fre ien Abtswahl und der Immuni Hi.t 48, d.h. mil seiner und sei
ner Besitzungen Herausnahme aus der ublichen staallichen Verwaltung. 
Allein, die ki rchliche Exemtion von der Gewalt des zustiindigen Diazesanbi
schofs erhielt Hersfeld - wie auch Lorsch - im Gegensatz zu Fulda nicht. Die
sem hatte schon 751 Papst Zacharias auf die Bitte des Bonifatius hin dieses 
weitre ichende Privileg verliehen 49, als erstem Kloster oach dem norditalieni
schen Kloster Bobbio, das dieses Recht schon 628 erhalten hatte und fUr lange 
Zei! als einzigem im Frankenreich neben dem friinkischen Ka nigskloster 
Saint-Denis bei Paris im Zentrum des Reiches, das 757 hiermit ausgezeichnet 
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wurde. Hersfeld blieb also kirchlich seinem Diiizesanbischof, dem Erzbischof 
von Mainz, unterstellt. Dieser tibte die ihm oach dem I(jrchenrechl zustehen
den Rechte und Pflichten, besonders als Konsekrator und geistlicher Richter, 
im Kloster aus. Damit unterschied sich Hersfeld nicht von den vielen anderen 
Kliistern der Zeit; aber es stand auch nicht schlechter als diese da. Freilich 
sicherte Karl der GroBe das neue Reichskloster gleicbzeitig auch gegen unbe
rechtigte, uber die bischiiflichen Aufgaben hinaus gehende EingrifTe seines 
Diozesanbischofs so, urn ein erneutes Entstehen eigenkirchenrechtticher Bio
dungen an das Bistum auszuschlieBen. Doch wurde Lulls eigene Stellung in 
Hersfeld dadurch nicht verandert; auch nach 775 behielt er - wenn auch nun 
unter dem Kiinig als oberstem Herrn - die tatsachliche Leitung seines Klo
sters als Abt in Personalunion neben seinem Bischofsamt bei. Und auch uber 
Lull hinaus blieb diese enge Verbindung Hersfelds mit dem Mainzer Bischofs
stuhl bis in den Anfang des 9. Jahrhunderts hinein bestehen, denn auch Lulls 
Mainzer Nachfolger, Erzbischof Richulf, leitete bis zu seine m Tode (t 8I3) 
zugleich die Reichsabtei Hersfeld als ibr Ab!. 

Auch in geistlicber Hinsicht nahm das junge Kloster einen raschen Auf
stieg. Noch dem Grunder Lull gelang es, die Gebeine des Angelsachsen und 
Bonifatiusschtilers Wigbert von Fritzlar - sozusagen als Fltichtling vor den 
Sachsen - von der Buraburg, wohin sie vor dem erwahnten Sachseneinfall774 
gebracht worden waren, fUr dauernd hierher zu holen 51 - wertvolle Reliquien 
neben den Klosterheiligen Simon und Judas Taddaeus, die seitdem fUr Jahr
hunderte hinter dem hI. Wigbert zurucktraten. Und mit dem Leichnam Erzbi
schof Lulls, der am 16. Oktober 786, also vor genau 1200 Jahren, starb und in 
seiner Klosterkirche beigesetzt wurde, erhielt Hersfeld dieselbe Auszeich
nung wie Fulda mit den Gebeinen seines Grunders Bonifatius, die se it 754 
dort ruhten. 

SchlieBlich ist auch wieder die Frage nach den Kirchenbauten zu stellen. 
DaB Lull seinem Kloster eine Kirche errichtete, unterliegt keinem Zweifel. 
Die Entscheidung aber, um welche der ergrabenen kleineren Vorgangerbau
ten der heutigen Stiftskirche es sich dabei handelt, bleibe wiederum dahinge
stellt ". Eindeutig bezeugt ist, daB der zweite Nachfolger Lulls, Abt Bun, im 
Jahre 831 den Bau eines neuen Gotteshauses begann. Er war vor seinem Amts
antritt in Hersfeld Monch in Fulda gewesen, und so ist es zu erkHiren, daB sein 
fruherer Abt Hrabanus Maurus an der Grundsteinlegung in Hersfeld selbst 
teilnahm H . Der fertiggestellte Bau wurde im Jahre 850 geweiht, wiederum 
durch Hrabanus Maurus, der inzwischen Erzbischof von Mainz und damit 
zustandiger Diiizesanbischof des Klosters geworden war. Er vollzog die Weihe 
am 28. Oktober - dem Tag der hI. Simon und Taddaeus - fUr seinen Freund, 
den Hersfelder Abt Brunward, ebenfalls fruher Miinch in Fulda". Nicht zu 
vergessen, daB der Dichter Hrabanus Maurus bei dieser Gelegenheit die 
Weiheinschriften fUr die acht Altare der Hersfelder Kirche verfaBte " . Frei
lich : ooch immer wissen wir nicht sieher, ob in der heutigen Stiftsruine dieser 
Bau des 9. Jahrhunderts zu sehen ist, der nach einem Brand im Jahre 1038 
lediglich wiederhergestellt und erst 1144 vollendet wurde, oder ob die karolin
gische Kirche 1038 so grundlich vernichtet wurde, daB ein viilliger Neubau 
erforderlicb wurde 56. 

Mit der Ubergabe des Klosters durch Bischof Lull an Kiinig Karl den Gro
Ben im Jahre 775 begann die fast acht und ein dreiviertel Jahrhundert wah-

28 



rende unmittelbare Beziehung zum frankisch-deutschen Konig und romi
schen Kaiser. Der jungen Reicbsabtei Hersfeld stand eine groGe Zukunft als 
eines der bedeutendsten Kloster des Deutschen Reiches bevor. Ihr Abt 
gehorte zu den Fiirsten des Reiches, wurde seit dem Wormser Konkordat 
(1122) vom Konig mit den Regalien belehnt und konnte seit dem 12. lahrhun
dert eine eigene Territorialherrschaft entwickeln. Zwar geriet die Reichsabtei 
seit dem spaten Mittelalter zunebmend unter den EinfluG der benachbarten 
Landgrafen von Hessen, doch blieb sie bis zu ihrem Ende im lahre 1648 eines 
der geistlichen Flirstentlimer des Reiches. 

IV 
Zum AbschluG sei noch auf ein geradezu sensationelles Ergebnis der schon 

mehrfach herangezogenenjlingsten Ausgrabungen im Hersfelder Stiftsbezirk 
hingewiesen. Gefunden wurden niimlich im Slidosten nahe dem Slidtor der 
groGen Stiftsmauer die Vberreste einer Salzsiederei aus karolingisch-ottoni
scher Zeit - .,ein spezialisierter technischer Betrieb, wie er bisher nirgends fUr 
ein Kloster nachzuweisen gewesen ist" 57. Wir kennen eine vergieichbare, bei
nahe industriell arbeitende Anlage bisher nur aus Bad Nauheim, aus einem 
frlihmittelalterlichen Kloster ab er war etwas Derartiges noch nicht bekannl. 

Ausgelost wurden die Grabungen, die dieses hochbedeutende Ergebnis wie 
auch zahlreiche andere - hier nur zum Teil erwahnte - Aufschllisse brachten, 
durch den Bau eines Altenheimes im lahre 1975. So sei es bei dieser Gelegen
heit erlaubt, fUr die Geschichtswissenschaft die Bitte an die zustandigen Stel
len auszusprechen, nunmehr die Moglichkeit zu planmaGigen und systemati
schen Ausgrabungen im gesamten Hersfelder Stiftsbezirk zu erofTnen . Denn 
es findet sich im weiten Umkreis kein nach GroGe und Bedeutung vergleichba
fer Klosterbereich, der 3uch nur annahernd gtinstige Voraussetzungen fUr 501-
che umfassenden archaologischen Untersuchungen bote. In Hersfeld aber 
besteht die begrlindete Aussicht, eines der groGen Kloster des mittelalterli
chen Deutschen Reiches van seinen ersten Anfangen an bis zu seinem Ende 
liber alle Veranderungen hinweg beispielhaft zu verfolgen. So konnten ohne 
jeden Zweifel im Zusammenwirken von Mittelalterlicher Archaologie, Kunst
geschichte und Geschichtswissenschaft eine Flille von Fragen, die sich aus 
den Schriftquellen weder hier noch an anderen Orten beantworten lassen, 
geklart werden - angefangen von dem tatsachlichen Aussehen eines frlihmit
telalterlichen Reichsklosters im Verhaltnis zu dem wohlbekannten, in SI. Gal
len liberlieferten Klosterplan. 

Es ware fUr die Geschichtsforschung ein einzigartiger Gllicksfall , wenn sich 
im AnschluG an die 1250-lahrfeier Hersfelds im lahre 1986 die sichere Aussicht 
auf derartige umfassende Grabungen er6fTnete " ! 

AnmerkuDgen 

I Buttner, Die Franken und die Ausbreitung des Christentums S. 45 . - Zum Folgenden vg!., 
soweil nicht anderes angegeben, WiIlibald , yita Bonifatii cap. 5 und 6 S. 26-35. 

2 Bonifatius, Br. 16 (Bischofseid des Bonifatius), 18 (b ischOfliche Vollmacht fli r Bonifatius). -
Vgl. Br. 17 (papstliche Empfeh lung flir Bon ifati us bei den Ch risten Germaniens), 19 (desgl. an 
thUringische GroBe), 20 (desgl. an den frankischen Hausmeier Karl Martell). 

3 Bonifatius, Br. 22, vgl. Br. 20 (oben Anm . 2) . 
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4 Amoneburg: monasterii, collecta servorum Dei congregatione, eeUam eonSlruxil (WilIibald , Vita 
Bonifalii cap. 6 S. 27) ; Amoneburg und Fri tzlar : DUQ quoque monasteriola duobus iniunxil fccle
siis hiisque non minimam serviem ium Deo multiludinem subrogallit (ebenda S. 35); Ohrdruf : 
monasleriumque, eongregala servarum Dei unilale et monaehorum summa sanetitate, constructum 
eSI . .. ; qui propriis sibi mare aposlo/ico manibus viclUm veslilumque instanter laborando adque
sierunt (ebenda S. 33 f.). 

5 Dies zeigl sich deullich bei der Beschreibung der Verhaltnisse von Fritzlar und Ohrdrufin der 
Vita Wigberti, die Lupus im lahre 836 auf Bitten des Hersfe lder Abies Bun im KlOSler Fulda 
unler Hrabanu s Maurus schrieb. Demgegenubet hatte Willibald seine Vita Bonifali i mit den 
o ben Anm. 4 ziti erten Passagen bereits urn 765 in Mainz verfaOl. 

6 Vgl. Bon ifatiu s, Br. 40. - Zum Vorstehenden vgl. K. Heinemeye r, Die Grundung des Klosters 
Fulda S. 25 f. 

7 Eigil, Vita Sturmi cap. 2 und 3 S. 132 f. 
8 Eigil, Vita Sturmi cap. 4 S. 133 : Cumque pene tribus annis sic presbyteratus sui praedica ndo ac 

baptizando officium gereret in plebe, caelesli ill; inspiratione cogiratio incidit in cor, ut arctiori se 
vira el erem; squalore constringeret. Vgl. die Obe rse tzung van Engelbert in : EigiJ : Das Leben des 
Abtes Sturmi S. 21. 

9 Engelbert, Die Vita Sturmi S. 116. 
10 Vgl. Engelbert, Die Vita Sturmi S. 120fT. 
11 Eigil , Vita Sturmi cap . 5, 6, 11. 
12 Eigil , Vita Sturmi cap. 4-6. 
I3 Vgl. die Belege be; Engelbert , Die Vita Sturmi S. 120 und 164 IT. 
14 Engelbert , Die Vita Sturmi S. 121 IT. 
15 Eigil , Vila Sturmi cap. 6 S. 137 : . . . Sturml statim pro/ectus est (aus Hersfeld), arreptoque itinere 

ad saecu/um ubi sanctum comperit episcopum (Bonifatius) properavir. Die autem St!Cundo ... in 
loco eum . .. Frideslar ;nllenit. - Vgl. ebenda cap. 5 S. 134f.: , .. Sturm; egressus de eremo (aus 
Hersfeld) ad sanctum archiepiscopum Boni/atium perrexit . .. ; cap. 10 S. 141 : . , , ipse (Sturmi 
in Hersfeld) ... ad saeculum petiturus episcopum pro/eclus est ; cap. 14 S. 146: .. . vir beatus 
Sturmi .. . perrexit ad eremum (nach Fulda) . . . ; vgl. cap. 16 S. 149 f. 

16 Engelbe rt, Die Vita Sturmi S, 122. 
17 Bened ict i regu la cap. I. 
18 EigH, Vita Sturmi cap. 4 S. 134. 
19 EigH, Vita Sturmi cap. 13 S. 144 : (Sturmi mit sieben Brudem) ... anno incarnationis Christ; sep

lingentesim o quadragesimo quarto, regname in hac gente Francorum duobus/ratribus Karlmanno 
atque Pippino, indictione duodecimo, mense primo, duodecimo die mensis eiusdem, sanctum . .. 
ingressus est/ocum ... - Im Frankenreich war in de r Merowingerzeit der Jahresbegi nn am 1. 
Marz gelaufig ; er wurde erst untet Karl dem GroBen vom 25 . Dezember abgelosl. 

20 Eigil, Vita Sturmi cap. 14 S. 146 : quarlo ad locum praedictum ingressionis anno. 
21 Eigil . Vita Sturmi cap. 11 S, 142 : Swrmi . .. nono (non) iam tunc ex quo eremo inhabitare coeperat 

anno ab Hers/elt regressus est. , . 
22 Eigil , Vita Sturmi cap. 4 S. 134. Obersetzung nach EDgelbert in: Eigil : Das Leben des Abtes 

Sturmi S. 21. 
23 So di e erste ErwahDung He rsfe ld s in der schriftlichen Oberlieferung in dem ersten erhaltenen 

Diplo m Karl s des G roBen fUr das Kloster von 775 Jan. 5 : UB Hersfeld I, I Nr. 5. Nur geringe 
Abwei chungen in der Schreibweise zeigen di e niichsten als Ausfe rtiguDge n erhaltenen 
Diplo me des Ko nigs : Haereuf/is/eldi (7 75 Jan . 5, ebenda Nr, 7), Haerul/esfelt (775 August 3, 
Nr. 8), Haerulfis/ell (775 Okt . 25, Nr. 9), Hariulfis/elt (779 Man 13, Nr. 12), Herulfis/e/t(782 Juli 
28, Nr. 17). 

24 Gensen, Archaologie im Stiftsbezirk S. 18. - Nach freundlicher Mitteilung von Frau O. Schunk· 
Larrabee, M. A., (Butzbach / Bad Hersfeld) traten im April 1990 bei BauarbeiteD wesUich des 
Fruchtmagazins in e iner BraDdschicht ebenfalls Ke ramik aus der Zeit zwischen 650 UDd 700 
sowie ein Pfoslenl och zutage. Vg!. kunftig G , Schunk in : Bad Hersfelder Jahresheft 1991. 

25 Vgl. Vonderau, Ausgrabunge n an der Sliftskirche . 
26 Eigil , Vita Sturmi cap. 13 S. 145 : Im zweiten Jahr kam Bonifatius ad novel/um coenobium ... 

suum, quod iam tunc propter meatum j1uminis Fulda vocari inchoaverat ... 
27 Eigil , Vita Stu rmi cap. 13 S. 144. 
28 Eigil, Vita Sturmi cap. 4 S. 134; vgl. obeD bei Anm. 22. 
29 Eigil , Vita Sturmi cap. 12 S. 143 . 
30 GraBmann, Zur kunstlerischen Gestalt S. 8f. ; vgl. auch Gense n, Archiio logie im Stiftsbezirk 

S. 15 sowie die im Literaturverzeichnis genannten ArbeiteD. 
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31 Eigil , Vita Sturmi cap. 13 S. 144 : (Sturmi) ... assumptisjratribus. secum septtm commigmvit ad 
locum ubi nunc sanctum si/um est monasterium. Vg!. cap. 11 S. 142. 

32 Bo nifatius , Br. 98 (Lull aus Rom an eine Abtissin und eine Non ne in England), 49 (vg!. unten 
Anm. 33) . 

33 Bonifatius, Br. 103 (Lull an Bo nifatius liber seine Studien in Thliringen); 49 (Denehard, Lull 
und Burchard an Abtissin Cuniburga) : ... ad Germanieas gentes transivlmus. usque in venerandi 
archieplscapi Bonifatii monastief conversationis regula suscepti ipsiusque laboris adiutores 
sumus ... 

34 Bonifatius, Br. 80 (748 Mai I, Papst Zacharias an Bonifatius) S. 180 ; 93 (152 , Bonifatius an Abt 
Fulrad von Saint· De nis mit der Bitte urn Filrsprache bei Konig Pip pin, darin das Schreiben an 
diesen z. T. wortlich aufgenommen), 101 (753 vor Mai, Bo nifalius dankt Konig Pippin Hir die 
Zusage). - Willibald, Vila Bonifatii cap. 8 S. 52, 54 ; vg!. Eigil, Vita Slurmi cap. 16 S. 149f. 

35 Eigi l. Vita Sturmi cap. 4 S. 134. Vg!. Willibald, Vila Bonifalii cap. 8 S. 52 ff. 
36 VB Hersfeld I, I Nr. 5. 
37 Eigil , Vila Sturmi cap. 16 S. 149f. ; zum Folgenden cap. 17ff. S. 151ff. 
38 Eigil, Vita Sturmi cap. 20 S. 155. Sturmi erslmals wieder als Abt bezeugt : 765 Mai Il (UB Fulda I 

Nr. 42). 
39 Vg!. K. Heinemeye r, Die Griindung des Klosters Fulda S. 28 f., 45. 
40 Bei dem gleichfalls von Lampert verfaBten .. Libellus de institutione Herveldensis aecclesiae", 

der nur teilweise erhalten ist, handelt es sich fUr die Grilndungszeit um einen Auszug aus seiner 
Vila Lulli. 

41 165 : s. oben mil Anm. 38. -775 Jan. 5: UB Hersfeld I, I Nr. 5; fem er mil demselben Datum 
Diplom Karls des GroBen iiber die Scbenkung des zehnlen Teiles des Hofes Salzungen an das 
KJoster Hersfeld : ebenda Nr. 7. 

42 Eigil , Vila Sturmi cap. 5 S. 135. 
43 Eigil, Vi la Sturmi cap. 24 S. 159f. 
44 Gensen, Archiiologie im Stiftsbezirk S. 17f. ; vg!. ders. , Der Stiftsbezirk von Hersfeld (m it 

Gesamtplan) . 
45 V B Hersfeld I, I Nr. 38 S. 71 = Breviarium sancli Lulli S. 12113, 14/ 15 : Et sunt in eodem loco 

(Hersfeld) hBbf XX. Das Breviariu m wurde wahrscheinlich 802· 815 fertiggeste llt ; vg!. Franke 
in : Breviariu m S. 10. 

46 Am Schlusse des Textes (ebenda S. 74 bzw. S. 20121) : Numerus fra trum est CL. 
47 175 Jan. 5 (VB Hersfeld 1, 1 Nr. 5 S. 12): (DischofLull) ... iIIo monasterio una cum rebus suis ad se 

pertinentibus in manibus nostris tmdidU. qualiter sub nostram tuidicionem jiliorumque nostris et 
genealogia nostra adesse debuisset. - Vg!. VB Hersfeld I, I Nr. 4·. 

48 Im weiteren, durch das verderbte Latein teilweise schwer verstiind lichen Wortlaut des DipJo ms 
von 775 Jan. 5 ; vg!. auch die Erneuerung durch Kaiser Ludwig den Frommen von 820 Mai 8 (UB 
Hersfeld I, I Nr. 29). 

49 VB Fulda I Nr. 15. 
50 Vg!. obe n Anm. 48. 
51 Lupus, Vita Wigberti cap. 24 f. S. 42f. 
52 Vg!. oben mit Anm. 30. 
53 Lampert, Ann alen z. J. 831 S. 22 : Bun et Raban abbatesfundamentum aeceles/ae saneti Wigberti 

foderu nt V/. Idus lulii. secunda feria. 
54 Lampert, Annalen z. J. 850 S. 26 : Dedicata est aecclesia sanc,; Wlgberti V. Kal. Novembris a 

Rabano Mogonciacensi archiepiscopo. 
55 Hrabanus Mau rus, Carmina Nr. 77, 1-7, 9 S. 228 fT. 
56 Vgl. obe n mit Anm. 30. 
57 Vg!. Gensen, Archaologie im Stiftsbezirk S. 19 ; vg!. ders., Der Sliftsbezirk von Hersfeld . 
58 Vgl. auch die AusfUhrunge n von Gensen. Arcbaologie im Stiftsbezirk S.19. 

Quellen und Llteratur 

Abkurzungen: 
Abh . 
Anm. 
Aun . 
bearb. 
BII. 
HessJbLG 
hrsg. 

Ab handlung(en) 
Anmerkung(en) 
Aun age 
bearbeitel 
Dlatter 
Hessisches Jahrbuch fUr Landesgeschi chle 
herausgegeben 
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Jg. 
MGH 

SS 
SS rer. Germ. 

NF 
VerofT. 
VHKH 
ZHG 

I. Quellen: 

Jahrgang 
Monumenta Germaniae Historiea 

Scriplores 
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separalim ed iti 

Neue Folge 
Veroff en t Iich u ng( en) 
Veroffentlichungen der Historischen Kommission fUr Hessen (u od Waldeck) 
Zeitschrift des Vereins Hir hessische Geschichte uod Landeskunde 

Vg\. die Zusammenstellung bei : Dersch, W.: Hessisches Klosterbuch (VHKH 12, 21940) S. 75·77 
Bened ict i regula , hrsg. v. R. Hanslik (Co rpus scriptorum ecclesiasticorum latinoru m, Wien 
' 1977) ;-
Die Benediktsregel. Ei ne Anleitung zum chri stlichen Leben . Ocr vollstandige Text der Regellatei
nisch·deutsch, Obersetzt uod erkliirt v. G. Holzherr e 1982) 
Bonifatius, Br. = Die Briefe des heiligen Bonifatius u nd Lullus, hrsg. v. M. Tangl (MO H Epi <; tolae 
seleetae I, 1916) ; -
Briefe des Bon ifati us, Wil1ibalds Leben des Bonifalius nebst einige n zeitgenoss. Dokumenten , 
bearb. v. R. Rau (Ausgewahlte Quellen zu r deulsehen Gesehiehte des Mittelalters, Frhr. vom 
Stein-Gedaehtnisausgabe 4 b, 1968) 
Breviarium saneti lulli. Ein Hersfelder Giiterverzeichn is aus dem 9. Jahrhundert. Faksimileaus
gabe besorgt v. Th . Franke (1986) 
Eigil, Vila Sturmi = P. Engelben : Die Vita Sturmi des Eigil 'Ion Fulda. Lilerarkritisch -historische 
Untersuehung und Edition (V HKH 29, 1968); -
Eigil : Das Leben des Abtes Slurmi , iibersetz t v. P. Engelbe rt , in : Fuldaer Geschichtsbll . 56 (1980) 
S. 17-49 
Hrabanus Maurus: Carmina. - In : Poetae Latini aevi Caroti ni 2, hrsg. v. E. Diimmler (MG H Poe
tae Latini 2, 1884), S. 154-258 
Lampe rt, Annalen = Lamperl, Annales, in : Lamperti monachi Hersfeldens is opera, hrsg. v. O. Hol 
der-Egger (MG H SS rer. Germ., 1894), S. 1-304 ;-
Lampert 'Ion Hersfeld: Annalen, iibersetzt v. A. Sehmidt, erlauterl v. W. D. Fritz (Ausgewahlte 
Quellen zu r Deutschen Geschiehte des Millelalters, Frhr. vom Slein-Gedaehlnisausgabe 13, 1957) 
Ders.: Libelli de inslituti one Herve ldens is eec1esiae quae supersunt. - In : Lamperti mo nachi 
Hersfeldensis o pera, hrsg. v. O. Holder- Egge r (MO H SS rer. Germ., 1894), S. 341-354 
Ders.: Vita Lulli arehiep iseop i Mogontiacensis. - In : Lamperti monaehi Hersfeldensis opera, hrsg. 
v. O. Holder-Egger (MG SS rer. Germ., 1894), S. 305-340 ; -
Lamperl 'Ion Hersfeld , Das Leben des heiligen Lullus, e ingele itel. iibersetzt und mit Anm. ve rse
hen v. M . Fleck (1986) 
Lupus: Vita W igberti abbalis Frites lariensis, hrsg. v. O. Holder-Egger. - In : MGH SS 15, I (1887), 
S. 36-43 
UB Fulda I = Urkundenbueh des Klosters Fulda I (Die Zeil der Able Sturmi und Baugulf), beaTb. 
v. E. E. Slengel (VHKH 10, I, 1958) 
UB He rsfeld I , I = Urku ndenbueh der Reiehsable i Hersfeld I, I, bearb. v. H. Weiri eh (V HKH 19, I, 
1936) 
Willibald: Vila Bo nifatii. - In : Vitae saneti Bonifatii arehiepiscopi Mogunlini, hrsg. v. W. Levison 
(MG H SS rer. Germ., 1905), S. 1-58 ; -
Briefe des Bonifalius, Willibalds Leben des Bo ni fat ius nebst ei nigen zeitgenoss. Dokumenlen, 
bearb. v. R. Rau (Ausgewahite Quellen zur deutsehen Gesehiehte des Millelaiters, Frhr. vom 
Slein-Gedaehtnisausgabe 4 b, 1968), S. 451-525 

2. Llteratur: 
Vg]. die Z usammenstellung der alteren Lileratur bei : Derseh, W.: Hessisches Kloslerbueh (VHKH 
12, ' 1940) S. 77-80 
Beumann, H.: Eigils Vha Sturmi und die Anfange der KI6ster Hersfeld und Fulda. - In : HessJbLG 
2 (1952) S. 1-15 
Ders.: Hersfe lds Griind ungsjahr. - In : HessJbLG 6 (1956) S. 1-24 
Binding, G . : Die karolingisch-salisehe Klosterkirche Hersfeld . - In : Feslschrift flir Wo lfgang Kro
nig. Aaehener Kunslbll. 41 (1971) S. 189-201 
Biittner. H. : Die Franken und die Ausbreitung des Ch ristentu ms bis zu den Tagen 'Ion Bonifatius. 
- In : HessJ bLG I (1951) ; Neudruek in : Ders.: Zur friihmittelalterliehen Reichsgeseh iehte an 
Rhein, Main und Neekar, hrsg. v. A. Gerlieh (1975), S. 30-46 
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Engelbert , P.: Die Vita Stu rmi des Eigil von Fulda. Literarkritisch-h isto rische Unt ersuchu ng und 
Edition (V HKH 29, 1968) 
Ders.: Sturmi van Fulda und die benediktinische Spirit ualitiit. - In : Fu ldaer Gesch ichtsbll. 56 
(1980) s. 1-16 
Ders. : Regeltext und Romvere hrung. Zur Frage der Verbrei tu ng der Regula Benedicti im Friihmil
telalter. - In : Romische Quartalschrift mr chri st!. Altertumskunde und Kirchengeschi chte 81 
(1986) S. 39-60 
Feldtkeller, H. : Eine bisher unbekannte karolingische GroBkirche im Hersfelder Stift . - In : DeuI
sche Kunst und Denkm alpnege 22 (1964) S. 1- 19 
Fritzlar lm Mittelalter. Festschrift zur 1250-1ahrfeier, hrsg. v. Magistrat der Stadt Fritzlar mit Hess. 
Landesamt fLi r Geschichtl . Landeskunde Marburg (1974) 
Gense n, R.: Der Stiftsbezirk vo n Hersfeld. Archiiologie des mittelalterl ichen Klosterbereichs von 
Bad Hersfeld, Krels Hersfeld-Rotenburg (Archiioiog. Denkmiiler in Hessen 45, 1985) 
Ders.: Archiio logie im Stiftsbezi rk von Bad Hersfeld. Anmerkungen zu den Ausgrabungen 1975-
1981. - In : Hess. Heimat NF 36 Heft 112, Sonderheft Bad Hersfe ld (1986) S. 14-19 
Gorich, W.: Noc hmals: Hersfeld . Der StadtgrundriB als GeschichtsQuelle. - In : ZHG 64 (1953) S. 
136-140 
GroB mann, D. : Die Ablelkirche zu Hersfe1d (2. Veroff. des Hersfelder Geschichtsvere ins, 1955) 
Ders.: Zur kunstle ri schen Gestalt der Hersfelder "Stiftsruine". - In : Hess. Hei mat NF 36 Heft 112, 
Sonderheft Bad Hersfeld (1986) S. 8-14 
Hafner. Ph .: Die Re ichsabtei Hersfeld bis zur Mitte des 13. Jahrhu nderts (2. Vertiff. des Hersfe lder 
Geschi chlsve reins, 21936) 
Heinemeyer, K. : Die Griindu ng des KJosters Fulda im Rahmen der bonifatianischen Kirchenorga
nisation . - In : Hess.l bLG 30 (1980) S. 1-45 
Ders.: Die Missio nierung Hesse ns. - In : Hesse n im Frii hrn itt elalter S. 47-54 
Ders.: Hessen irn Frii nkischen Reich . - In: Das Werden Hesse ns, hrsg. v. W. Heinerneyer (V HKH 
50, 1986), S. 125-155 
Hessen im Friihmi ttelalter. Arc hiiologie und Kunst, h rsg. v. H. Rot h un d E. Warners (1984) 
Hussong, U.: Studien zur Geschichte der Reichsable i Fu lda bis zur l ahrtausendwende. l. Teil in : 
Arch iv mr Diplomatik 31 (1985) S. 1-225 ; 2. Teil : ebenda 32 (1986) S. 129-304 
l iischke , K.-U.: Zu schriftl ichen Zeugnisse n flir die Anfange der Reichsabtei Hersfeld . - In : BI!. 
mr deulsche Landesgeschichte 107 (1971) S. 94-135 
Meye r-Barkhausen, W.: Zur Geschichte des Hersfelde r Klosterpatrozin iu ms. - In : ZHG 64 (1953) 
s. 140f. 
Neuhaus, W.: Die Sliftsruine. Das Bauwerk und sei ne tausendjahrige Geschi chte. 4. Aun. bearb . v. 
W. Zillinger (1980) 
Oswald, F.: Zur Ste llu ng der neugefundenen Kirche von Hersfeld in der Baugesc hichte des Klo
slers. - In : Deutsche Kunst und Denkmalpnege 23 (1965) S. 29-34 
Ders.: Hersfeld . Stift skirche. - In : Vorromanische Kirchenbauten . Katalog der Denkmaler bis 
zum Ausgang der Ottonen, bearb. v. F. Oswald, L Schaefer, H. R. Sennhause r (Veroff. des Zentral
inslil ulS mr Kunstgeschichteoin MUnchen 3, 1966) S. 113-115, 413 
Prinz, F.: Fruhes Mtinchlu m im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien , den Rheinlan
den und Baye rn am Beispiel der monasli schen Entwick1ung (4 . bi s 8. lahrhunde rt) (1965, Neudruck 
1988) 
Schieffer. Th.: Angelsachsen und Franken. Zwei Studi en zur Kirchengesch ichte des 8. l ahrhun
derls (Abh. der Akademie der Wissenschaften und der Literalur in Mainz, Geisles- und sozialwis
se nschaftl. KJasse 19. 1950 Nr. 2, 1951) 
Ders.: Winfrid-Bon ifatiu s und die christliche Gru ndlegu ng Europas (1954, Neudruck 1972) 
Schwind. F.: Fritzlar zur Zeit des Bon ifalius und seiner Schii ler. - In : Fril zlar im Mittelalter S. 
69-88 
Ders.: Das Klosler Hersfeld und das frii nkisch-deutsche Konigtum. - In: Hess. Heimat NF 36 Heft 
112 , Sonderh eft Bad Hersfeld (1986) S. 19-26 
Semmle r, J.: Mti nche und Kanoniker im Frankenreiche Pippi ns Ill. und Karls des GroBen. - In : 
Unte rsuchu nge n zu Kloste r und St ift, hrsg. v. Max-Planck-lnSlitut fU r Geschichte (Vertiff. des 
Max-Planck- Insli tuts fU r Gesc hichte 68 = Studien zur Germ ania Sacra 14, 1980), S. 78-1 11 
Vonderau, 1. : Die Ausgrabu ngen an der Stiftskirche zu Hersfeld in den l ahre n 192 1 und 1922 (18. 
Veroff. des Fuldaer Geschichtsvereins = l. VertiIT. des Hersfe lder Geschichtsvere ins, 1925) 
Wunder, H.: Die Wigbertt radition in Hersfeld und Fritzlar (D iss. Erl angen/Nii rnberg 1964, 1969) 
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