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eine Spurensuche

Von
Elfriede Samo

Mit Fulrad, dessen Testament der Titel entnommen ist1, haben sich in der Ver-
gangenheit  nicht wenige Historiker  befasst. Abt  von Saint-Denis, erzpriester
Pippins und Mitglied der Hofkapelle Karls des großen, gehörte Fulrad zu den
höchsten Würdenträgern des Karolingerreichs. Zu bedeutend war sein einfluss
am Hof Pippins III. und in den ersten Regierungsjahren von dessen Söhnen, um
nicht  versucht  zu  sein,  ihm  einen Teil  der  historischen entwicklungen  zuzu-
schreiben. er übernahm die Rolle des Königsmachers in Pippins III. gesandt-
schaft beim päpstlichen Stuhl  (749/50) und überbrachte Papst Stephan II. die
„Pippinische Schenkung“ (756/757)2. Im Dezember 771, nach Karlmanns Able-
ben, führte er neben erzbischof Wilchar die geistlichkeit an, als die großen des
Reiches Karl als König huldigten. große Beachtung fand das persönliche Ver-
mögen  des Abtes  von Saint-Denis,  das  er  im Herstaler Testament3 öffentlich
machte, sowie die Schenkung aus dem Kinzheimer Königsforst.

Was lag dem Hofkaplan und erzpriester an diesem gebirgswald, von dem er
bereits  durch  eine  Schenkung Widos  ein  großes gebiet  besaß? Dieser  Frage
spürt der vorliegende Aufsatz nach. Der Zugang zum Thema fand sich  in der
1  ‚In den weiten Vogesen‘,  so  in Fassung A und B des Testaments Fulrads:  […] et tertia cella

infra vasta Uosgo edificavi, ubi sanctus Cocouatus requescit, super fluvium Laima, quae dicitur
Fulrado cella; s. das Testament Fulrads, Herstal 777 (Januar–März), Archives nationales (AN)
K.7 no.1A, Paris; Michael TANgl, Das Testament Fulrads von Saint-Denis, in: Neues Archiv für
ältere geschichtskunde 32 (1907) S. 167–217; Josef FlecKeNSTeIN, Fulrad von Saint-Denis und
der fränkische Ausgriff in den süddeutschen Raum, in: Studien und Vorarbeiten zur geschichte
des  großfränkischen  und  frühdeutschen  Adels,  hg.  von  gerd  TelleNBAcH,  Freiburg  1957,
S. 9–39. Vogesen lateinisch = vosagus mons.

2  Florian HARTMANN, Nochmals zur sogenannten Pippinischen Schenkung und zu ihrer erneue-
rung durch Karl den großen, in: Francia 37 (2010) S. 25–47, S. 25 und literaturzitate dort.

3  TANgl (wie Anm. 1), Beilagen, S. 280; Johann Friedrich BöHMeR, Regesta Imperii I. Die Re-
gesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751–918, bearb. von engelbert MüHlBAcHeR /
Johann lecHNeR, Innsbruck 21908, Nachdr. Hildesheim 1966 (Reg. imp. I), S. 55.
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politischen lage im elsass und in Alemannien nach der Niederwerfung des auf-
ständischen alemannischen Adels durch die Söhne Karl Martells. Die mit der
anschließenden Neuordnung des alemannischen grundbesitzes und der einglie-
derung in das Frankenreich beauftragten fränkischen grafen werden anhand der
Quellenlage vorgestellt. Fulrad tritt als Königsmacher und Abt der Königsabtei
Saint-Denis  hinzu.  Die  Beziehungen  dieser  Männer  untereinander  und  ihre
Interessen im elsass und in Alemannien werden anhand der Quellen untersucht.
Die Spuren Fulrads führen zu den erzvorkommen der Vogesen, aber diese wer-
den in den Quellen erst ab dem 10. Jahrhundert fassbar. ein Vergleich der spär-
lichen archäologischen und historischen Belege erhärtet jedoch die Vermutung,
dass der Abt von Saint-Denis Kenntnis von den Bleiglanzvorkommen im Berg-
massiv des lebertals hatte und diese zu nutzen trachtete. unsere Spurensuche
wirft licht auf die Inbesitznahme und frühe Prägung dieser landschaften durch
die Karolinger und die maßgeblichen Amtsträger am Hof Pippins, unter denen
Fulrad hohes Ansehen genoss.

I. Das elsass und Alemannien unter fränkischer Verwaltung
Die ereignisse im elsass 742 bis 747

Nach der Niederwerfung der Agilolfinger Herzöge Theudebald von Aleman-
nien und Odilo von Bayern im Jahr 743 und der Strafaktion Karlmanns gegen
den  alemannischen Adel  in  cannstatt  746  hatten  die  fränkischen  Hausmeier
Pippin  und  Karlmann  die  alemannischen  Stammgebiete  wieder  unter  Kon-
trolle4. ein grenzherzogtum elsass wurde nun obsolet. Bereits 742 ist Herzog
liutfrids Anwesenheit  in  den  Quellen  nicht  mehr  nachweisbar.  eine  Schen-
kung liutfrids und dessen gemahlin Theutila an das Kloster Weißenburg vom
15. Juni 742 ist nicht von liutfrid unterzeichnet, sondern von dessen Sohn Hil-
difrid5. Ähnlich wie die Preuschdorf6 betreffende Weißenburger urkunde vom
19. März 742  ist  sie mit anno primo regnante domno Carlomanno duce aus-
gefertigt. Für das nördliche elsass war das Bistum Straßburg zuständig, wo seit
734 Heddo7 Bischof war. Für das südliche elsass wurde das Bistum Basel zu-

4  Dieter geueNIcH, geschichte Alemanniens, Stuttgart 22005.
5  Regesta Alsatiae aevi Merovingici et Karolini 416–918, Bd. 1, (RegA) hg. von Albert BRucK-

NeR,  Strasbourg/Zürich  1949, Nr.  147; Karl WeBeR, Die  Formierung  des  elsass  im Regnum
Francorum, Ostfildern 2011, S. 166 f.; s. Anm. 24.

6  RegA Nr. 145. Preuschdorf liegt südwestlich von Weißenburg.
7  Der  alemannische  Herzog  Theudebald  vertrieb  im  Jahr  727  den  gründer  des  Klosters  Rei-

chenau, den Wanderbischof Pirmin, und  im Jahr 732 dessen Nachfolger Heddo von der Rei-
chenau. Karl Martell setzte Heddo 734 als Bischof in Straßburg ein. Pirmin hatte von der Rei-
chenau  aus  die Abtei Murbach  gegründet, Heddo  von  Straßburg  aus ettenheimmünster;  vgl.
Adriaan  BReuKelAAR,  Pirmin,  in:  Biographisch-Bibliographisches  Kirchenlexikon,  hg.  von
Traugott BAuTZ (Bautz), Bd. 7, Herzberg 1994, Sp. 634–637; ekkart SAuSeR, Heddo, in: Bautz
Bd. 16, Herzberg 1999, Sp. 430–431.
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ständig, dessen Bischof Baldobert gleichzeitig Abt von Murbach war. Anders
als das Privileg für das Reichskloster Murbach (vor 727) weist Heddos Privileg
für  das  Bistum  Straßburg  keine  Zustimmung  Herzog  liutfrids  und  anderer
elsässischer laien mehr auf8. 747 starb liutfrids Bruder, graf und domesticus
eberhard9, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Die etichonen als politische Ak-
teure waren nun ausgeschaltet, die Diözesen in das Reich eingebunden und der
militärische Aufwand für die Region minimiert.

Die Administratoren des Frankenreiches in Alemannien 742 bis 768
Fränkische grafen kamen nach Alemannien um das Fiskalgut neu zu ordnen.

Als  solche  sind cancor, Warin  und Ruthard  bezeugt10. Die errichtung  neuen
Fiskalgutes  geschah  zum Teil  durch  enteignung  von  alemannischem grund-
besitz, wobei es zu übergriffen durch die fränkischen grafen gekommen sein
soll11. Als  erster  erscheint  cancor,  dessen  Hausmacht  rechts  des  nördlichen
Oberrheins  lag. er  ist 743 und 758  im Thurgau und Zürichgau als Zeuge bei
Schenkungen an die Abtei St. gallen überliefert12. Im Jahr 764 übertrug cancor
die Aufsicht über das mit seiner Mutter Williswinda als eigenkloster gegründete
lorsch an erzbischof chrodegang13. Warin  ist etwa zehn Jahre später  für nur
wenige Jahre, zwischen 754 und 759, im Thurgau und am Bodensee bezeugt.
Walahfrid Strabo14 (um 833) berichtet, dass Warinus und Ruadhardus, die da-
mals  ganz Alemannien  verwalteten  (tunc temporis: totius Alamanniae curam
administrabant),  sich kraft  ihres Amtes die güter des Klosters St. gallen an-
eigneten, weil aber Abt Otmar Widerstand geleistet hätte, diesen  in der Pfalz

8  christian WIlSDORF, le ‘monasterium Scottorum’ Honau et  la famille des ducs d’Alsace au
VIIIe siècle. Vestiges d’un cartulaire perdu, in: Francia 3 (1975) S. 1–87.

9  Was die Murbacher Annales alamannici vermerken; vgl. Walter leNDI, untersuchungen zur
frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Annalen. Mit edition, Freiburg/Schweiz 1971,
S. 146–192.

10  Michael BORgOlTe, geschichte der grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit, Sigmarin-
gen 1984; DeRS., Die grafen Alemanniens  in merowingischer und karolingischer Zeit. eine
Prosopographie, Sigmaringen 1986, S. 93–94, 229–236, 282–287.

11  Die urkunden der Karolinger, 1. Bd, Die urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des grossen,
hg. v. engelbert MüHlBAcHeR, Monumenta germaniae Historica, Diplomata, Hannover 1906,
Nachdr. 1991 (MgH DD Karol. I), Nr. 166.

12  chartae latinae antiquiores, Bd. II, Schweiz 2, hg, von Albert BRucKNeR / Robert MARIcHAl,
Dietikon/Zürich  1956,  (chlA  II),  Nr.  160;  Hermann WARTMANN,  urkundenbuch  der Abtei
Sanct gallen I, Zürich 1863, Nr. 11; BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 93 f.

13  Hans  WeRle,  eigenkirchenherren  im  bonifatianischen  Mainz,  in:  Ferdinand  elSeNeR /
Wilhelm  H.  RuOFF (Hg.),  Festschrift  für  Karl  Siegfried  Bader,  Zürich/Köln/graz  1965,
S. 469–484 und Quellenangaben dort.

14  Vita galli Auctore Walahfrido liber II, Scriptores rerum Merovingicarum Bd. 4, hg. v. Bruno
KRuScH, Hannover 1902 (MgH SS rer. Merov. 4), S. 322–324; Johannes DuFT, Sankt Otmar,
Zöri 1959, S. 14–15 und 44–47.
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Bodman vor gericht brachten und ihn 759 auf der Insel Werd bei eschenz im
untersee festsetzten, wo er im selben Jahr starb. Auch wurde den beiden vorge-
worfen, Klostergüter an das Bistum Konstanz übertragen zu haben15. Offenbar
war Warin vor 769 auch im Oberelsass als Administrator16 tätig, wo er von den
Klosterbrüdern  von Münster  im gregoriental  die Rückgabe  von  Fiskalgut  in
uffholz gefordert hatte17. Sein Sohn, graf Isanbard, folgte ihm einige Jahre lang
im Thurgau nach18. Bereits 762 ist Warin im Rheingau bezeugt, ebenso 765, als
er zusammen mit cancor die aus dem Kloster gorze gekommenen Reliquien
des hl. Nazarius in das Kloster lorsch brachte. 762 bezeugten Warin und Rut-
hard neben zahlreichen anderen großen eine Schenkung Pippins und Bertradas
für das Kloster Prüm19. Die Reichsannalen nennen als grafen Karlmanns na-
mentlich Warinus et Adalhardus comites cum aliis primatibus, qui fuerunt Car-
lomanni20. Warin ist noch 795 im lobdengau bezeugt21.

Der dritte Administrator, graf Ruthard, den Fulrad chrodardus nennt22, er-
scheint nördlich des Bodensees, im Breisgau und in der Ortenau. Ruthard ist am
längsten in Alemannien fassbar, jedoch ist seine Herkunft unbestimmt. er wird
für einen Vorfahren der im linzgau nördlich des Bodensees ansässigen Welfen
gehalten23. Bereits 742 führt Ruthard die Zeugenliste über eine Schenkung Her-
zog liutfrieds und dessen zweiter gemahlin Theutila an das Kloster Weißen-

15  Vina, Teuringen und engi, Andelfingen und uznach: Das Verbrüderungsbuch der Abtei Rei-
chenau, hg. v. Johanne AuTeNRIeTH / Dieter geueNIcH / Karl ScHMID, Hannover 1979, Monu-
menta germaniae Historica, libri memoriales et Necrologia, Nova Series I (MgH libri mem.
N.S. I), pag. cXV; BORgOlTe, geschichte (wie Anm. 10) S. 81; DeRS., grafen (wie Anm. 10)
S. 233, 282–284.

16  Michael BORgOlTe, Ruthard und Warin, in: Historisches lexikon der Schweiz, Bd. 10 (2011),
S. 574 f.

17  MgH DD Karol. I 45; BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 283.
18  DeRS. S. 282–286.
19  MgH DD Karol. I 16.
20  Die Reichsannalen mit Zusätzen aus den sog. einhardsannalen, in: Quellen zur karolingischen

Reichsgeschichte, erster Teil, hg. von Reinhold RAu, unveränd.  reprograf. Nachdr. d. Ausg.
1987, Darmstadt 2008 (Annalen), Jahr 771. es ist nicht zu ermitteln, ob es sich bei Adalhard um
Karls und Karlmanns Vetter, der mit ihnen an Pippins Hof aufwuchs, handelt; s. auch Brigitte
KASTeN, Adalhard von corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und Klostervor-
stehers, Düsseldorf 1986. Zwar ist die Identität des in Alemannien tätigen Reformgrafen Warin
mit den Namensnennungen zu Münster im gregoriental, dem Rheingau und lobdengau nicht
erwiesen, jedoch einigermaßen wahrscheinlich; vgl. BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 37.

21  MgH DD Karol. I 16.
22  TANgl (wie Anm. 1) S. 208 f.
23  Borgolte sieht Ruthard nördlich des Bodensees im Argen- und linzgau; vgl. BORgOlTe, grafen

(wie Anm. 10) S. 229 f., S.288 f.; Josef FlecKeNSTeIN, über die Herkunft der Welfen und ihre
Anfänge in Süddeutschland, in: Studien und Vorarbeiten zur geschichte des großfränkischen
und frühdeutschen Adels, hg. von gerd TelleNBAcH, Freiburg 1957, S. 71–136.
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burg an24. Dass das Bistum Straßburg sich bis  in den Schwarzwald ausdehnen
konnte, verdankte es der Fiskalreform Ruthards. Zwischen 746 und 762 wirkte
Ruthard als Klostergründer in der alemannischen Ortenau. Auf einer Rheininsel
zwischen unterelsass und Ortenau gründete er 749 Arnulfsau und vor 753 gen-
genbach  auf  Fiskalgut  im Kinzigtal25. Bischof Baldobert  bezeugte  die  am 27.
September 749 ausgestellte urkunde für das Kloster Arnulfsau, das Ruthard dem
Bistum Straßburg übergab und das später nach Schwarzach verlegt worden sein
soll26. Zwischen 727 und 753 erneuerte der Wanderbischof Pirmin die Klosterre-
geln in Schwarzach und Schuttern27 und weihte das neue Kloster gengenbach28.
Heddo  gründete  das Kloster  ettenheimmünster29. unter  Ruthard  erhielten  die
Ortenauer Klöster Mönche  aus  der Benediktinerabtei gorze,  die chrodegang,
Bischof von Metz, gegründet hatte. Sie unterstanden dem Bistum Straßburg30.
Nun wird auch das Interesse an den Bodenschätzen der Schwarzwaldtäler von
Kinzig und Schutter  erkennbar31. Noch 769 beurkundete Ruthard  eine Schen-
kung an das Kloster St. gallen mit der grafenformel32. Ruthards Wirken in Ale-
mannien und im elsass ist also länger als das von cancor und Warin nachweis-
bar, doch wirkte er nicht allein dort. In den Quellen begegnet Ruthard häufig an
Fulrads Seite. er gehörte zu den getreuen Pippins, die dieser 753 zum Schutz
von Papst Stephan II. an die Reichsgrenze sandte, um ihn nach Ponthion zu ge-
leiten, und zur eskorte Stephans II. auf dessen Rückreise nach Rom im Jahr 755,
von wo Ruthard wahrscheinlich erst 757 zusammen mit Fulrad zurückkehrte33.

24  RegA Nr. 147; s. Anm. 5.
25  S.a.  http://www.stadt-gengenbach.de/de/stadt/geschichte/gruendung-der-abtei/  abgerufen  31.

01.2014.
26  Die zeitliche einordnung folgt der Darstellung des landesarchivs Baden-Württemberg auf der

Homepage  http://www.kloester-bw.de/klostertexte.php?kreis=&bistum=&alle=&ungeteilt=
&art=&orden=&orte=&buchstabe=&nr=273&thema=geschichte,  abgerufen  31.01.2014.  S. a.
René BORNeRT, Zweierlei Kultur und Zweisprachigkeit an den elsässischen Benediktiner- und
Zisterzienserklöstern vom Frühmittelalter bis  zur Neuzeit,  in: Zeitschrift  für die geschichte
des Oberrheins (ZgO) 159 (2011) S. 5 f.; WeBeR (wie Anm. 5) S. 137; BORgOlTe, grafen (wie
Anm. 10 ) S. 231.

27  http://www.landeskunde-online.de/rhein/kloester/ortenau/schuttern/index.htm,  abgerufen  31.
01.2014.

28  Josef SeMMleR, Der heilige Pirmin in der Welt des frühen 8. Jahrhunderts, in: Archiv für mit-
telrheinische Kirchengeschichte 56, S. 9–32.

29  geueNIcH (wie Anm. 4).
30  RegA Nr.  166,  179.  Schuttern  ist  nicht  belegt.  BORgOlTe, grafen  (wie Anm.  10)  S.  229 f.;

DeRS., Ruthard und Warin (wie Anm. 16).
31  Hektor AMMANN / Rudolf MeTZ, Die Bergstadt Prinzbach im Schwarzwald, in: Alemannisches

Jahrbuch 1956, S. 283–313.
32  BORgOlTe, grafen  (wie Anm.  10)  S.  235–236; Alain  STOcleT, Autour  de  Fulrad  de  Saint-

Denis (v. 710–784) genf 1993, S. 139–140.
33  S. Anm. 41. Für den Zeitraum seiner Abwesenheit ist Warin als Administrator in Alemannien

nachgewiesen; vgl. BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 282 f.

5Fulrads Silbertal infra vasta Uosgo

01 Samo Umbruch S.1-28_Layout Text ZGO Band 152  02.09.14  11:05  Seite 5



II. Fulrad von Saint-Denis
Der Aufstieg Fulrads

Fulrads Herkunft und Aufstieg unter den karolingischen Hausmeiern liegen
im Dunkeln. Die meisten Autoren  nehmen  an,  dass  er  dem Adel  des Mosel-
Seille-Saar-Raumes entstammt34. le Jan stellt Fulrad in die Sippe der Folcuin-
Folmar, die an der mittleren Saar zwischen Blies und Seille begütert waren35.
Bereits vor 749 muss Fulrad das Vertrauen Pippins genossen haben. ein grund
dafür mag in der Nachbarschaft des austrasischen Stammbesitzes der Arnulfin-
ger und der Folcuin-Folmar oder in der austrasischen gefolgschaft, die sich von
den Anhängern der Brüder Pippins unterschied, gelegen haben. Fulrad war nur
wenig älter als Pippin, der in Saint-Denis erzogen wurde, vielleicht zur selben
Zeit wie Fulrad. Zu dem Zeitpunkt, da Pippin und seine umgebung es für not-
wendig erachteten, Klarheit  in die strittigen Machtverhältnisse zwischen ihm,
seinem Bruder Karlmann – und wohl auch seinem erbberechtigten Halbbruder
grifo – einerseits und der schwachen Merowingerdynastie andererseits zu brin-
gen, erhielt Fulrad die Rolle des Königsmachers in der von Bischof Burchard
von Würzburg als Vertreter der fränkischen Kirche angeführten gesandtschaft,
die Pippin 749 zu Papst Zacharias  schickte. gemäß den Reichsannalen sollte
der Papst Stellung nehmen zu der Frage „wegen der Könige in Frankien, die da-
mals keine Macht hatten, ob das gut sei oder nicht“, und dieser riet, dass es bes-
ser sei, „den als König zu bezeichnen, der die Macht habe, statt den, der ohne
königliche Macht blieb“36. Befand Fulrad sich bereits 749 als Mitglied der Hof-
kapelle  in  Soissons37 und war  er  bereits  zum Abt  von  Saint-Denis  bestimmt
worden,  also  in  ein  für  einen  gesandten  des  fränkischen  Hofes  beim  Papst
angemessenes Amt38? Der erfolg seiner Mission machte Fulrad zum Würden-
träger des Reiches. In verschiedenen Quellen lautet sein Titel capellanus noster,

34  Josef SeMMleR, Verdient um das karolingische Königtum und den werdenden Kirchenstaat:
Fulrad von Saint-Denis, in: Scientia veritatis, Festschrift für Hubert Mordek zum 65. geburts-
tag, hg. von Oliver MüNScH / Thomas ZOTZ, Ostfildern 2004, S. 91–116, S. 93 und literatur-
zitate dort.

35  Régine le JAN, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle), Paris 1995; DIeS.,
l’Aristocratie  lotharingienne:  Structure  interne  et  conscience  politique,  in:  lotharingia  um
das Jahr 1000, hg. von Hans-Walter HeRRMANN und Reinhard ScHNeIDeR, Saarbrücken 1995,
S. 71–88.

36  Annalen (wie Anm. 20) Jahr 749.
37  Josef FlecKeNSTeIN, Die Hofkapelle der deutschen Könige,  I. Teil: grundlegung. Die karo-

lingische  Hofkapelle,  Stuttgart  1959.  Kritisch  dazu  die  Bespr.  von  georges  TeSSIeR,  Josef
Fleckenstein. Die Hofkapelle der deutschen Könige. I. Teil: grundlegung. Die karolingische
Hofkapelle, compte  rendu,  in: Bibliothèque  de  l’école  des  chartes  117  (1959) S.  292–295;
SeMMleR (wie Anm. 34) S. 91.

38  Josef SeMMleR, Der Dynastiewechsel von 751 und die fränkische Königssalbung, Düsseldorf
2003, S. 12.
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archypresbiter und  presbyter (Pippin  III.,  Karl),  capellanus,  capellanus con-
siliarius regis (Liber pontificalis zu 755), custos capellae oder Bewacher des
Reliquienschatzes der Hofkapelle (Alkuin, epitaph)39.

Als Papst Stephan II. (752 bis 757) im Herbst 753 das vom langobardischen
König Aistulf belagerte Rom verließ um sich hilfesuchend an König Pippin zu
wenden, war Fulrad mit dessen Wohlergehen im Frankenreich betraut. Fulrad
und Papst Stephan II. kannten sich gut, hatte Stephan doch 750 als Diakon im
lateran die fränkische gesandtschaft betreut40. In der Kirche von Saint-Denis
salbte Stephan II. den König und seine beiden Söhne. Sein Aufenthalt zog sich
in die länge, er erkrankte und wurde im Hospiz von Saint-Denis gepflegt. So
konnte Fulrad dem Papst die gastfreundschaft vergelten, die  ihm in Rom ge-
währt worden war. Fulrad – und wahrscheinlich wiederum Ruthard – begleite-
ten den Papst 755 auf dessen Heimreise41, und nachdem Pippin und das fränki-
sche Heer Aistulf besiegt hatten, übernahm Fulrad den ehrenvollen Auftrag, in
Ravenna die geiseln und Schlüssel von zweiundzwanzig Städten des oströmi-
schen exarchats, Spoletos und der emilia entgegen zu nehmen und die Stadt-
schlüssel auf den Altar der Peterskirche zu Rom zu legen. Fulrad kam es also zu,
dem Papst symbolisch den künftigen Kirchenstaat zu schenken42. In einem lan-
gen Brief dankte Stephan II. dem fränkischen König für dieses geschenk und
lobte wiederholt Fulrads Fähigkeiten43. Fulrad und seine Begleiter kehrten erst
757 zurück.
Fulrads erste Jahre als Abt: Königsdienst und Konsolidierung

Als Abt von Saint-Denis  ist Fulrad zum ersten Mal am 17. August 750 be-
zeugt44. Sein Vorgänger im Amt, Abt Amalbert, ist bis in das Jahr 748 nachge-

39  Wilhelm lüDeRS, capella. Die Hofkapelle der Karolinger bis zur Mitte des neunten Jahrhun-
derts. capellae auf Königs- und Privatgut. Archiv  für urkundenforschung 2, Berlin/leipzig
1909, S. 1–100.

40  léon leVIllAIN, l’avènement de la dynastie carolingienne et les origines de l’État pontifical
(749–757), essai  sur  la  chronologie  et  l’interprétation  des  événements,  in: Bibliothèque  de
l’école des chartes 94 (1933) S. 225–295; STOcleT (wie Anm. 32) S. 442 f.

41  Annalen (wie Anm. 20) Jahr 755.
42  Vita Stephani papae II,  in:  le  liber  pontificalis,  t.  1,  hg.  v.  louis  DucHeSNe,  Paris  1886,

S. 444–449; Annalen (wie Anm. 20) Jahre 749, 753–755; SeMMleR (wie Anm. 34); HARTMANN
(wie Anm. 2).

43  codex carolinus, hg. von Wilhelm guNDlAcH / ernst DüMMleR u. a., Karolini aevi (I), Berlin
1892, Nachdr. 1994, (MgH epistolae (in Quart) (epp.) 3), S. 504–507; Josef SeMMleR, Saint-
Denis: von der bischöflichen coemeterialbasilika zur königlichen Benediktinerarbeit,  in: la
Neustrie. les pays au nord de la loire de 650 à 850, hg. von Hartmut ATSMA (Beihefte der
Francia 16/2), Sigmaringen 1989, S. 9–97.

44  Die urkunden der Arnulfinger, hg. von Ingrid HeIDRIcH, Hannover 2011, S. 107–117. Heidrich
stellt drei urkunden vor, deren Besitzrechte Fulrad zugunsten von Saint-Denis vor dem Kö-
nigsgericht erstritt, darunter die urkunde von Attigny vom 17. August 750.
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wiesen45. Zur Abtei gehörte ein Hospiz, das gäste beherbergte und Kranke und
Arme versorgte. Im Klostertrakt befanden sich der Schlafsaal der Mönche, der
Speisesaal, ein beheizbarer Saal, die Küche, eine Bäckerei, Vorratskeller, Bäder
und Werkstätten. Ausgrabungen in den 1980er Jahren brachten auch ein Wasser-
leitungs-  und  Verteilungssystem  zu  Tage46.  Zunächst  kümmerte  Fulrad  sich
darum, Saint-Denis wieder die vollen Besitzrechte  zu verschaffen47. Mehrere
urkunden zugunsten seiner Abtei entstanden in den Folgejahren48 und es fällt
auf, dass in mehreren gerichtsverfahren Ruthard Beisitzer war. Am 8. Juli 753
bezeugten unter 15 Zeugen auch Ruthard und Maginarius49 die vor dem Königs-
gericht erstrittene Vergabe des Marktzolles im Pariser gau. Wido und Ruthard
sind  zwei  der  sieben  Zeugen  in  der urkunde  Pippins  vom  30. Oktober  759,
womit der König  im Königsgericht die Zolleinnahmen des Dionysiusmarktes
dem grafen von Paris aberkannte und dem Kloster St. Denis zusprach50. Fulrad
vermittelte  in  der  Hochverratssache  des  Wulfoald,  über  den  ein  Todesurteil
gefällt worden war. er erwirkte dessen Begnadigung, und 755 schenkte Pippin
ihm und der Abtei Saint-Denis Wulfoalds Burgberg Saint Mihiel mit  der  da-
zugehörigen Ortschaft  im Verdunois51. Auf  einer weiteren  Schenkung König
Pippins an Fulrad, einer Manse  in Filicione curte, Salonnes,  ließ Fulrad eine
Kirche bauen und gründete eine Propstei. Anwesend bei der Beurkundung war
der  Bischof  von  Verdun,  Madalveus,  in  dessen  Diözese  Salonnes  lag,  und
Angilram, Bischof von Metz, der für die Propstei noch terrolas hinzufügte52.

45  ebd. DD Nr. 18.
46  http://www.saint-denis.culture.fr/fr/1_3a4_ville.htm, abgerufen am 31.01.2014.
47  Zur unterstützung durch Pippin hinsichtlich der Wiedererlangung entfremdeten Klostergutes

von Saint-Denis vgl. Alain J. STOcleT, evindicatio et petitio, le recouvrement de biens mona-
stiques en Neustrie sous les premiers carolingiens, l’exemple de Saint-Denis, in: la Neustrie
(wie Anm. 43) S. 125–149; sowie SeMMleR (wie Anm. 38).

48  urkunden der Jahre 752, 753 und 759; vgl. MgH DD Karol. I 1, 6,12; chlA Bd. XV (Frank-
reich 3), hg. von Hartmut ATSMA / Jean VÉZIN, Dietikon/Zürich 1986 (chlA XV).

49  Zu den Besitzklagen s. SeMMleR (wie Anm. 38) S. 59 f.
50  MgH DD Karol. I 12. Zur entwicklungsgeschichte dieses Marktes s. Anne lOMBARD-JOuR-

DAN, les  foires de  l’abbaye de Saint-Denis,  revue des données et  révision des opinions ad-
mises, in: Bibliothèque de l’école des chartes 145 (1987) S. 273–338.

51  urkunde vom 29. Juli 755, MgH DD Karol. I 8. Das Kloster Saint-Mihiel erhielt wohl noch
unter König  Pippin  eigene  Immunität;  vgl.  Josef  SeMMleR,  Pippin  III.  und  die  fränkischen
Klöster, in: Francia 3 (1975) S. 88–146.

52  TANgl (wie Anm. 1) S. 176 f.; STOcleT (wie Anm. 32) S. 75 f. Bischof Angilram wird seit 768
als Nachfolger chrodegangs,  des gründers  des  fränkischen Reformklosters gorze,  in Metz
genannt. Der Zeitpunkt der übertragung ist nicht bekannt, jedoch der Hinweis auf die grund-
stücksschenkung von Pippin in Karls Schenkung an die Kirche von Salonnes von 775 (MgH
DD Karol.  I  107).  er muss  zwischen chrodegangs  und Pippins Ableben,  also  im Zeitraum
766–768 gelegen haben.

8 elfriede Samo

01 Samo Umbruch S.1-28_Layout Text ZGO Band 152  02.09.14  11:05  Seite 8



Fulrad und seine Freunde
Bis hierher wurde untersucht, wie Fulrads Biografie sich in die politische ge-

schichte des Frankenreichs einbettet und welche Verbindungen zu anderen füh-
renden Zeitgenossen entstanden. Die Jahre der Konsolidierung von Saint-Denis
zu einer großen und wohlhabenden Königsabtei konnten ausgemacht werden. In
der Folgezeit wird erkennbar, dass Fulrad größere und folgenreichere Zukunfts-
pläne schmiedete. Inmitten unterschiedlicher ereignisse entsteht eine Spur, die
Fulrad und seine Abtei in das elsass und die Vogesen führte. Aus dem Vergleich
der entwicklungen auf der Seite Ruthards und der Fulrads erschließt sich, dass
ihre Wege bei den Silbervorkommen in den erzgängen beiderseits des Rheins
endeten.

Zu  einem  nicht  näher  bekannten  Zeitpunkt  zwischen  757  und  768  erwarb
Fulrad von Wido einige Prekarien im elsass53.

Wer war dieser Uuido, der 759 das urteil des Königsgerichts zugunsten der
Abtei Saint-Denis bezeugt hatte? er gehörte wohl zu der Familie, die seit 699
bedeutende  Schenkungen  an  das  Kloster  Weißenburg  machte54.  Berswinda
(geb. 650), die gemahlin von Herzog eticho, wird zu den Widonen gerechnet.
Sie war die Mutter der Odilia und des Herzogs Adalbert. Wenn diese Annahme
zutrifft, kann dies das Vorhandensein umfangreichen grundbesitzes der Wido-
nen im elsass erklären55. Als Karl Martell die Nachfolge Pippins des Mittleren
antrat,  nahmen zwar die Schenkungen an Weißenburg  ab,  jedoch wurden die
Prekarien  erneuert.  Für  die Widonen  ist  gesichert,  dass  sie  das  eigenkloster
Hornbach gründeten56 und  es  von Pirmin  im  Jahr  741 weihen  ließen. Pirmin
fand dort  753  seine  letzte Ruhe. es handelt  sich  also um einen Rückzug aus
der  gründergemeinschaft  um  die  Abtei  Weißenburg  und  eine  Hinwendung
zum eigenkloster unter Karl Martells Söhnen. Nachdem chrodegang 742 zum
Bischof geweiht worden war und die gründung fränkischer Klöster nach Kräf-
ten  förderte, machten die Widonen auch dem neuen lorscher Kloster Schen-

53  S. Anm. 55 und 67. urkunde König Pippins vom 23. September 768; vgl. MgH DD Karol. I
27; cHlA XV (wie Anm. 48) T. 602. Zum Begriff der Prekarie siehe Brigitte KASTeN, Das
lehnswesen – Fakt oder Fiktion?, in: Walter POHl / Veronika WIeSeR (Hg.), Der frühmittel-
alterliche Staat – europäische Perspektiven, Wien 2009, S. 331–356, S. 335 f.

54  Régine le JAN, A la recherche des élites rurales du début du VIIe siècle: le ‚notaire‘ alsacien
chrodoin, in: Revue du Nord 86 (2004) S. 485–498.

55  Aus solchem grundbesitz stammen auch die Prekarien, die von Wido auf Fulrad übertragen
wurden, s. Anm. 53 und 67. Pippins urkunde erwähnt ausdrücklich, dass es sich dabei um das
elterliche erbe Widos handelte: […] quantocumque de paterno vel de materno seu umdecum-
que ad ipso Uuidone legitimo ordine noscitur pervenisse, quicquid in Alsacense et in Morde-
naugia habere visus est totum et integrum, quod in ipsos pagos sua fuit possessione; MgH DD
Karol. I 27.

56  Matthew INNeS, State and Society in the Middle Ages, cambridge 2000, S. 27.
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kungen57. Aus diesen lässt sich ihr Stammgebiet im südlichen lobdengau, im
Odenwald und in der heutigen Pfalz bis an die grenze des Bliesgaus erschlie-
ßen. Dort waren sie Nachbarn der Folcuin-Folmar58. Wido ist möglicherweise
mit dem grafen Wido identisch, der 690 geboren wurde und dessen Sohn lam-
bert, geb. 720, Herr von Hornbach war59. Dieser Wido war ein Sohn des hei-
ligen liutwin, Bischof von Trier, Reims und laon, dessen Todesjahr mit 717
angegeben wird.
Die elsässisch-alemannischen Pläne 757 bis 768

Nach Bonifatius‘ gewaltsamem Tod 754 in Friesland erhielt chrodegang, Bi-
schof von Metz, das Pallium des Metropoliten für das Frankenreich. Altersge-
nosse von Fulrad, Warin und Ruthard, starb chrodegang bereits im März 76660.
Als neuer erzbischof ist Wilchar, inzwischen Bischof von Sens, erst 769 nach-
gewiesen61. Der Verlust dieses engen Freundes und Beschützers der eigenklös-
ter mag ein grund dafür gewesen sein, weshalb Wido aus seinem elsässischen
Besitz Prekarien  an Fulrad  übergab. Weitere einzelheiten  des geschäfts  sind
nicht  überliefert. Auch  andere Mitglieder  des  rheinfränkischen Adels wollten
sich absichern. Die gründerfamilien von lorsch um cancor und Warin setzten
chrodegangs Bruder gundeland als Abt ein62.

Möglicherweise als Reaktion auf den Verlust chrodegangs, seines vertrauten
erzbischofs,  beteiligte  sich  Fulrad  an  der  fränkischen  Missionierung63 unter
dem von Papst Stephan  II. gewährten Privileg  für Saint-Denis, überall  in der
Francia eigene monasteria ohne vorherige genehmigung durch einen Diözesan-
bischof errichten zu können. er erwarb und gründete Mönchszellen, die er mit
aus Rom erhaltenen Heiligenreliquien ausstattete:  in Alemannien die um 750
gegründete, dem heiligen georg gewidmete Klosterzelle Adalungacella (Hop-

57  le JAN (wie Anm. 54) S. 495. lorsch wurde 754 gegründet, dem Jahr der Verleihung des Pal-
liums an chrodegang, wodurch er zum erzbischof aufstieg.

58  In seinem Testament führt Fulrad nach dem von den eltern und dem Bruder gausbert erhalte-
nen Besitz den bedeutenden Besitz im Bliesgau und im Saarkohlenwald auf, den er von Theu-
derich, Haribert und ermelindis erhielt; vgl. TANgl (wie Anm. 1); FlecKeNSTeIN (wie Anm. 1).

59  eduard HlAWITScHKA, Wido I., comes, in: lexikon des Mittelalters (lexMA), Bd. 9 (1998),
Sp. 67; DeRS., Widonen (lambertiner), ebd., Sp. 72–74.

60  INNeS (wie Anm. 56) S. 18 f.
61  Wilchar gehörte zur eskorte, welche Papst Stephan II. von Rom nach Saint-Maurice d’Agaune

geleitete. Zum vermuteten Werdegang Bischof Wilchars von Vienne: ex Adonis archiepiscopi
Viennensis  chronico,  Scriptores  rerum  Sangallensium.  Annales,  chronica  et  historiae  aevi
carolini,  hg.  von georg Heinrich  PeRTZ u. a., Hannover  1829, Nachdr.  1976  (MgH SS  2),
S. 315–323; Heribert MülleR, Die Kirche von lyon im Karolingerreich, Studien zur Bischofs-
liste des 8. und 9. Jahrhunderts, in: Historisches Jahrbuch 107 (1987) S. 225–253, S. 237; Tho-
mas BAueR, Wilchar von Mentana, Bautz Bd. 13 (1998), Sp. 1169–1172.

62  INNeS (wie Anm. 60).
63  SeMMleR (wie Anm. 34) S. 99 f.
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petenzell im Hegau)64, eine weitere Zelle in esslingen am Neckar, die dem hei-
ligen Vitalis geweiht wurde65, sowie die dem heiligen Veranus gewidmete Zelle
auf dem Fiskalgut Hagrebertingas (Herbrechtingen). Die von Fulrad gegrün-
dete Marienkirche in Salonnes erhielt Reliquien der Heiligen Privatus und Hila-
rius, die Zelle in Fulradovilare bei Orschweiler die des heiligen Hippolyt, nach
leberau brachte Fulrad Reliquien der Heiligen cocovat und Alexander66.

Ruthards  Interessen waren  komplexer.  Seine  Pläne,  unter  dem  Schutz  der
Mönche von Schuttern und gengenbach die erzgänge im Kinzig- und Schutter-
tal zu erschließen, musste er zunächst aufschieben.

Auf seinem Sterbelager unterzeichnete König Pippin am 23. September 768
in Saint-Denis eine Besitzurkunde für Fulrad. Diese bestätigte Pippins getreuem
„Kaplan  und  erzpriester  Fulradus auf  dessen  Bitte  die  letzterem  von
Uuido übertragenen Prekarien in gemar, Audaldovilare (Orschweiler), Andols-
heim, Sundhoffen, grussenheim und Radbertovilare (Rappoltsweiler)“67. Die
Markungen von Orschweiler  und Rappoltsweiler  reichen  tief  in  den Vogesen
an die Bergmassive des Rossbergs und Tännchel heran, wo sich das gesuchte
Bergsilber  befand.  Die  Rechtslage  war  folgende:  Als  Fulrad  gefährlich  er-
krankte,  übergab  er  die  Prekarien  dem König  zu  treuen Händen,  um  sie  vor
übergriffen  Dritter  zu  schützen. Ausdrücklich  verweist  die  urkunde  darauf,
dass Wido diese güter von seinen eltern geerbt hatte. Diese Prekarien wurden
mit  kleinen Änderungen  in  die  verschiedenen  Fassungen  von  Fulrads  Testa-
ment  aufgenommen68.  Fulrads  hohe  Reputation  als  Königsmacher  und  Mit-
begründer  des  Kirchenstaats  in  Verbindung  mit  chrodegangs  Kirchenpolitik
zugunsten der fränkischen Kirche und des fränkischen Adels werden die grund-
stücksübertragung begünstigt haben. Der Zeitpunkt der übertragung der elsäs-
sischen güter Widos an Fulrad könnte also zwischen der Rückkehr Fulrads aus
Italien (757) und dem Ableben chrodegangs (766), d. h. vor dem Zeitpunkt des
Kaufvertrags zwischen Fulrad und Ruthard über die Breisgauer güter, gelegen
haben.
64  etwa 10 km nördlich der Pfalz Bodman. Zu den Zellen vgl. das Testament (Anm. 1).
65  günter P. FeHRINg / Barbara ScHOlKMANN, Die Stadtkirche St. Dionysius in esslingen (For-

schungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters  in Baden-Württemberg, Band 13/1),
Stuttgart 1995.

66  FlecKeNSTeIN, Fulrad (wie Anm. 1), S. 14.
67  […] ipsos res, quas memoratus Uuido ei (Fulrado) traditit […] vel quicquid per ipsius Fulrado

precaria praedictus Uuido possedere videtur; MgH DD Karol. I 27. S. Anm. 53 und 55. Die
urkunde führt die von Uuido übertragenen güter in gemar, Audaldovilare (Orschweiler), An-
dolsheim, Sundhoffen, grussenheim und Radbertovilare (Rappoltsweiler) auf. Während ge-
mar südlich von Sélestat am östlichen Vogesenhang liegt, befinden Andolsheim, Sundhoffen
(beide bei colmar) und grussenheim (bei Marckolsheim) sich im ebenen Oberelsass. Die Mar-
kungen  von Orschweiler  und Rappoltsweiler  (beide  südwestlich  von  Sélestat)  reichen weit
nach Westen in die Vogesen.

68  STOcleT (wie Anm . 32) S. 8–33.
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Mit  Datum  vom  17.  Juli  767  wurde  auf  dem  Königsgut  Marlenheim  bei
Straßburg eine Kaufurkunde zwischen Ruthard und Fulrad ausgefertigt69. Die
güter, die Fulrad von Ruthard erwarb, befanden sich im südlichen Breisgau in
den Ortschaften Rümmingen, Tumringen, Küttingen (oder Kutz bei liel), Woll-
bach,  Haltingen,  eimeldingen,  Binzen  und  Oetlingen70.  Der  Kaufpreis  war
ungeheuer hoch: 5000 Solidi. Ruthards Ortschaften lagen dicht bei einander im
Rheinknie und wiesen weder Bodenschätze auf, noch war von hier ein Zugang
zu den Kupfer- und Bleiglanzvorkommen des Südschwarzwalds gegeben,  je-
doch befanden sich auffällig viele liegenschaften der Abtei Sankt gallen in die-
sem gebiet71. Vergleicht man dieses geschäft mit einer Transaktion, die 744 im
Kloster St. gallen beurkundet wurde, dann ist der Preis 50 bis 60mal so hoch.
Dort verkaufte eine Frau  ihre eigengüter  in zehn Ortschaften  im Zürich- und
Thurgau an das Kloster und empfing dafür an gold und Silber 70 Solidi sowie
fünf Pferde72.

Hatte Ruthard zu dieser Zeit kostspielige Pläne? Hatte Fulrad 767 unterneh-
mungen seines Freundes Ruthard unterstützt, die unter diesem Deckmantel blei-
ben sollten? eine solche Hypothese ist durchaus gestattet. Die Vorbesitzer die-
ser wie vieler anderer güter, die in Alemannien im laufe der Fiskalreform von
den drei fränkischen Administratoren eingezogen wurden, sind nur teilweise be-
legt.  Noch  war  Ruthard  zuständig  für  Alemannien.  Auf  der  anderen  Seite
scheint Fulrad, an höchster Stelle in der fränkischen Kirche und mit päpstlichen
Privilegien  ausgestattet,  sicher  vor eigentumsansprüchen  des Hofes  gewesen
zu sein. und in Fulrads Abtei wurden Münzen geprägt für den Markt von Saint-
Denis;  sein  Münzmeister  hatte  Zugang  zu  Barrensilber73.  Warum  also  nicht
einen treuen Freund unterstützen? Möglicherweise schloss Fulrad das Rechts-
geschäft über 5000 Solidi  auf  seinen Namen ab und veräußerte  anschließend
den  gekauften  grundbesitz  an  seine Abtei  –  so  könnte  es  gewesen  sein,  so
erhielt Saint-Denis einen gegenwert für das hergegebene Silber74.

Solche geschäfte  scheinen  sich  auch während  der Herrschaft  von  Pippins
Nachfolger Karlmann über das elsass und Alemannien fortgesetzt zu haben75.

69  RegA Nr. 198; BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 230.
70 ebd. S. 121 mit Korrektur S. 544; FlecKeNSTeIN (wie Anm. 1) S. 29.
71  Michael BORgOlTe, Subsidia sangallensia I, einlegekarte, St. gallen 1986.
72  WARTMANN (wie Anm. 12) S. 11.
73  Wie Anm. 46.
74  Heinrich BüTTNeR,  Franken  und Alamannen  in Breisgau  und Ortenau.  ein Beitrag  zur ge-

schichte des Oberrheins im 8. Jahrhundert, in: ZgO 91 (1939) S. 323–359; FlecKeNSTeIN (wie
Anm. 34) S. 22. einen früheren Fall persönlicher geldleihe durch einen Abt von Saint-Denis
an einen fränkischen großen unter Theuderich III. berichtet levillain; léon leVIllAIN, Études
sur l’abbaye de Saint-Denis à l’époque mérovingienne, in: Bibliothèque de l’école des chartes
91 (1930) S. 277–278.

75  WeBeR (wie Anm. 5) S. 178 f.
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erst nach Fulrads und Ruthards Ableben tauchte in den Quellen der Vorwurf auf,
sich auf unerlaubte Weise Königsgut angeeignet zu haben. ein Diplom König
Karls  zugunsten der Abtei Saint-Denis vom 31. August 790 klärt darüber auf,
dass „in der Zeit unseres Vaters seligen Angedenkens, des verstorbenen Königs
Pippin, und unseres Onkels Karlmann einige Dinge im Dukat von Alemannien
dem Fiskus einverleibt wurden, die dann verschiedene leute gleichsam zu eige-
nem Recht,  tatsächlich aber unrechtmäßig besaßen und die diese darauf durch
Verkäufe,  Schenkungen  oder  auf  irgendeine  andere Weise  verstreuten“76.  Der
verstorbene graf Hrodhardus hätte einige güter im Breisgau, darunter in Binz-
heim und Rümmingen und an anderen Orten, von einem gewissen Unnidus und
von anderen Personen gekauft, um sie anschließend an Saint-Denis zu verkaufen
oder inclicito ordine77 zu überlassen. Was immer die Pläne Ruthards und Fulrads
im Schwarzwald und in den Vogesen gewesen waren, die Thronfolge des jungen
Karlmann im elsass und in Alemannien verhinderte ihre umsetzung.
unter der Herrschaft der Königssöhne

Nur wenige große hatten einen ähnlich vertrauten Zugang zu Pippins Thron-
erben wie Fulrad. und die Königssöhne gaben ihm gemeinsam einen Auftrag:
das Andenken ihres verstorbenen Vaters mit einer größeren und schöneren grab-
kirche zu ehren. Fulrad blieb Abt und königlicher Kaplan, jedoch in einem ge-
teilten Reich. Karlmann machte Maginarius, den engen Vertrauten Fulrads in der
Abtei Saint-Denis, zu seinem Kanzler78. Die wenigen von Karlmann ausgestell-
ten urkunden beginnen  im Januar 769 mit der Bestätigung der Privilegien für
Saint-Denis79. Im selben Jahr wurden die Arbeiten an der Abteikirche aufgenom-
men. Die nachweisbare Bauzeit dauerte bis 77580. Der Bau war aufwendig und
kostspielig. Mit den einkünften vom  jährlichen Sandionyser Markt  allein war
ein zügiger Baufortschritt nicht möglich, dafür mussten neue Quellen erschlos-
sen werden. Fulrad wandte sich an Karl, König in Austrasien, um diesen auf das
Kloster Saint-Dié aufmerksam zu machen, das seit dem Ableben des Bischofs
von Toul,  Jacob  (767),  keinen  geistlichen Vorsteher  hatte.  Dieses Kloster  am
Westhang der Vogesen besaß das Zollrecht auf einem Abschnitt der alten Salz-
straße aus dem Seillegebiet zum Illhafen von Schlettstadt. Mit seiner ersten Kö-
nigsurkunde schenkte Karl das kleine Vogesenkloster an die Abtei Saint-Denis
unter ihrem Abt Fulrad81. Saint-Dié verschaffte der Königsabtei zunächst zusätz-
liche einnahmen. unter dem jugendlichen König Karlmann unternahm Fulrad

76  MgH DD Karol. I 166; übers. bei BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 230.
77  Richtig: inlicito ordine.
78  Die  urkunden Karlmanns  tragen  den  Bestätigungsvermerk  Maginarius recognovi nach  der

unterschrift des Königs.
79  MgH DD Karol. I 43, 44 und 46.
80  Annalen (wie Anm. 20) Jahr 775.
81  MgH DD Karol. I 55. S. auch Anm. 129.

13Fulrads Silbertal infra vasta Uosgo

01 Samo Umbruch S.1-28_Layout Text ZGO Band 152  02.09.14  11:05  Seite 13



keine  weiteren  Schritte  im  elsass,  aber  Karlmann  starb  unerwartet  am
4. Dezember 771 in Samoussy82. Nun sollte Karl das Reich unter seiner Herr-
schaft  vereinen.  Innerhalb weniger Tage kamen die großen des verstorbenen
Bruders nach corbeny, wo sie 768 Karlmann erhoben hatten, um Karl zu huldi-
gen. erzbischof Wilchar und Fulrad führten die geistlichkeit, die grafen Warin
und Adalhart die primates Karlmanns an83.

König Karl verfolgte eine stringentere Politik auf den Reformgrundlagen sei-
nes Vaters. Sie zielte auf die Vereinnahmung der Klöster für das Reich, und dies
zwang zur Anpassung an den politischen Willen des  jungen Königs. Die Zeit
der Administratoren in Alemannien war beendet. Hatte Ruthard je eigene Pläne
der Silbergewinnung in den Revieren bei den Klöstern Schuttern und gengen-
bach gehabt, so musste er nun endgültig darauf verzichten. Sein unweit der Ab-
tei gorze gelegenes gut Mandres schenkte Ruthard im Jahr 771 dieser Abtei,
die zu lebzeiten chrodegangs ihre Mönche in die Ortenau, nach Schwarzach,
Schuttern und gengenbach geschickt hatte84. cancor und Warin konnten lorsch
bis 772 als ihr eigenkloster halten, dann übergaben sie es an König Karl. In den
wenigen  Jahren  seit  seiner gründung  aber  hatte  lorsch  über  hundert  private
Schenkungen erhalten85.

Fulrad  jedoch verfolgte unbehelligt seine Vogesenpläne. Karls Vermählung
im Jahr 773 mit Hildegard, der Tochter des grafen gerold vom Anglachgau und
Kraichgau und der Agilolfingerin Imma, zog einen Schlussstrich unter die ale-
mannische gebietsreform, was die seit Pippins Tod verunsicherte Oberschicht
vor allem des elsass‘ beruhigte. Am 14. September 774 unterzeichnete Karl die
Schenkung  eines Teils  des Kinzheimer Forstes  an die  dem heiligen Hippolyt
geweihte Klosterzelle in Fulradovilare auf der Markung Orschweiler86. Der ur-
kundentext erläutert, dass Fulrad dort ein neues Bauwerk zu errichten beabsich-
tigte, in dem Mönche nach den Klosterregeln leben sollten. er umreißt genaue-
stens die gesamte Schenkung an Fiskalwald im königlichen Forst. und als der
König sich 775 zu einem Weihnachtsaufenthalt auf dem Königsgut Schlettstadt
entschloss87, hatte er gelegenheit, sich ein genaues Bild des gesamten Bergre-
viers und einen überblick über die Besitzverhältnisse seines Abtes zu verschaf-
fen. Die Zelle am gebirgsfluss leber entstand nun bis 77788.

82  Annalen (wie Anm. 20) Jahr 771.
83  ebd.
84  BORgOlTe, grafen (wie Anm. 10) S. 235 f.
85  INNeS (wie Anm. 60).
86  Reg. imp. I (wie Anm. 3) S. 171; MgH D Karol. I 84; Fritz lANgeNBecK, Siedlungsgeschicht-

liche Studien am Vogesenrand und im lebertal, in: Alemannisches Jahrbuch 1956, S. 182–265,
insbes. die zwischen S. 188 u. 189 eingebundenen Karten des geschenkten Waldgebietes.

87  Annalen (wie Anm. 20) Jahr 775. Schlettstadt und Kinzheim liegen auf demselben Königsgut,
aber das am Illried im ebenen elsass gelegene Schlettstadt war nicht Teil der 774er Schenkung
an Fulrad.
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Die Basilika von Saint-Denis
unter Fulrads leitung wurde die grabkirche Pippins in Saint-Denis zu einer

von Säulen getragenen Basilika erweitert,  an deren Querschiff  im Osten eine
halbkreisförmige Apsis anschloss. ein mächtiges Westwerk enthielt vielleicht
die grablege Pippins89. Am 24. Februar 775 weihte Abt Fulrad die hell erleuch-
tete Basilika in Anwesenheit König Karls. In einer Handschrift aus dem 31. Re-
gierungsjahr von König Karl wird die neue Basilika wegen ihrer Höhe, reichen
Ausstattung mit  Säulen,  den  vielen lichtern  und  kostbaren Türen  gepriesen:
„und es gibt in dieser Kirche zwei mit gold und Silber geschmückte Pforten.
Zwei andere Pforten sind mit elfenbein und Silber geschmückt. Außerdem gibt
es eine  Innentür, die mit elfenbein und Silber geschmückt  ist, und außerdem
gibt es zwei andere Innentüren, die mit Silber von König Dagobert seligen An-
gedenkens geschmückt sind, der das besagte Kloster erbaute, und von Pippin,
König des Frankenreichs, auf dessen Anweisung seine Söhne, Herr König Karl
und Karlmann, die besagte Kirche nach seinem Tod errichteten“90.

Von  Fulrad,  inzwischen  65jährig,  ist  nach  den  einweihungsfeierlichkeiten
für die Basilika von Saint-Denis nur noch wenig überliefert. Bereits 775 stattete
König Karl dessen Kirche in Salonnes mit weiterem grundbesitz im Seillegau,
unter  anderem  in  Filicione curte,  aus91.  Fulrads  Familie,  von  der  Fulrad  die
eltern, zwei Brüder und eine Schwester namentlich nennt, war begütert. Fulrad
konnte also seinen selbst erworbenen bedeutenden Besitz in aller öffentlichkeit

88  Sie ist Bestandteil des Testaments von Herstal und dem heiligen cocovat geweiht: […] cella
infra vasta Uosgo edificavi, ubi sanctus Cocouatus requescit, super fluvium Laima, quae dici-
tur Fulrado cella; TANgl (wie Anm. 1) S. 209.

89  Sumner McKNIgHT cROSBy, excavations in the Abbey church of St. Denis 1948, The Façade
of Fulrad’s church, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 93, 1949, S. 347–
361; s. Anm. 46.

90  cod. Aug. perg. ccXXXVIII, Beschreibung der Basilika zum heiligen Dionysus. Handschrift
aus dem Kloster Reichenau, Badische landesbibliothek Karlsruhe (nach Holder zwischen 823
und 838 geschrieben); Die Pergamenthandschriften. Beschrieben und erl. von Alfred HOlDeR,
Neudr. der Ausg. leipzig, 1906, mit bibliogr. Nachtr., Neuausgabe: Die Handschriften der Ba-
dischen landesbibliothek  in Karlsruhe 5: Die Reichenauer Handschriften Bd. 1, Wiesbaden
1970. Der Text ist vollständig wiedergegeben, übersetzt und kommentiert von Alain STOcleT,
La Descriptio Basilicae Sanctii Dionysii.  Premiers  commentaires,  in:  Journal  des  savants
N°1–2  (1980)  S.  103–117;  sowie  Bernhard  BIScHOFF,  eine  Beschreibung  der  Basilika  von
Saint-Denis aus dem Jahre 799, in: Kunstchronik; Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Muse-
umswesen und Denkmalpflege, 34 (1981) S. 97–103. Kritisch zur übersetzung durch Stoclet
und Bischoff: Alain DIeRKeNS, la mort, les funérailles et la tombe du roi Pépin le Bref (768),
in: Médiévales 31 (1996), S. 37–51. eigene übersetzung der letzten Zeilen der Handschrift: Im
Hauptsatz Karl und Karlmann als Subjekt (Titel im Sing.) und fecerunt als Prädikat. Der ge-
nitiv ‚auf dessen Anweisung‘ folgt nicht dem lateinischen Original, in dem der Relativsatz im
Nominativ mit ‚qui‘ eingeleitet wird.

91  MgH DD Karol. I 107, 118. es handelte sich um mehrere Mansen (775) und die Bestätigung
der Zugehörigkeit zur Abtei Saint-Denis (777).
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an Saint-Denis vermachen und auch verlangen,  dass König und Papst  diesen
Besitz vor fremdem Zugriff schützten. In Herstal legte Fulrad im Frühjahr 777
sein persönliches Vermögen offen und verfügte, dass dieses nach seinem Tod an
seine Abtei Saint-Denis fallen sollte92. Fulrad unterzeichnete sein Testament als
Kaplan, danach steht die unterschrift von Maginarius stellvertretend für die Ab-
tei Saint-Denis gefolgt von den Namen der Zeugen. 781 tauschte Fulrad mit eu-
femia, der Vorsteherin des Klosters Saint-Pierre-aux-Nonnains in Metz, einen
grundbesitz von Saint-Denis im Scarponnois93 gegen ein weiteres grundstück
in Filicione curte für das Kloster Salonnes. eufemia war eine Tochter Widos94.
Fulrad starb am 16. Juli 784. Als Abt von Saint-Denis folgte ihm sein Stellver-
treter Maginarius nach.

Fulrads Testament95

Zuerst benennt das Testament den von den eltern und geschwistern erhalte-
nen Besitz, dann die von privaten Personen geschenkten güter, zuletzt den um-
fangreichen selbst erworbenen Besitz sowie die von ihm gegründeten Kloster-
zellen. Sein erbe und die persönlichen Schenkungen lagen in seiner Herkunfts-
region96, der namentlich aufgeführte erworbene Besitz befand sich  im elsass,
im Breisgau und in der Ortenau. Weiter erwähnt das Testament Streubesitz in
Austrasien. Am  Schluss  der Aufzählung  stehen  die  von  Fulrad  gegründeten
sechs Klosterzellen in Salonnes, im elsass und in Alemannien. Bei der Aufzäh-
lung des erworbenen grundbesitzes nennt das Testament nur Ruthard und Wido
namentlich  als  Vorbesitzer.  Die  Ortschaften  Marlenheim,  Friedolsheim  bei
Hochfelden,  Hindisheim,  Berstheim  bei  Hagenau  und  Mauchinheim97,  que
Chrodhardus mihi tradidit cum apendiciis earum,  liegen  im elsass  und  sind
legal  erworben98. Die  in dem Kaufvertrag mit Ruthard von 767  aufgeführten
Orte  im Breisgau tauchen nicht auf und sind wohl bereits an die Abtei Saint-
Denis  weitergegeben  worden.  Die  namentlich  aufgeführten  Prekarien Widos
liegen hauptsächlich im elsass, aber auch in der Ortenau und in den Herkunfts-
regionen. Saint-Mihiel findet sich nicht im Testament. Bei den Klosterzellen im

92  chartae latinae Antiquiores XVI (Frankreich 4) hg. von Hartmut ATSMA / Jean VeZIN, Die-
tikon/Zürich  1986  (chlA XVI), T.  623–624; TANgl (wie Anm.  1)  S.  207 f.;  STOcleT (wie
Anm. 32) S. 5 f., 609 f.

93  Heute Département Meurthe-et-Moselle.
94  MgH DD Karol. I 136; le JAN (wie Anm. 54). Im 12. Jahrhundert änderte sich die politische

landschaft vollständig, die Herzogsdynastie erschien. Salonnes wurde in den Besitz von Saint-
Mihiel, das den Salzhandel in Frankreich und mit england betrieb, integriert.

95  S. Anm. 1.
96  S. Anm. 34 und 35.
97  Wüst, in der Nachbarschaft von grussenheim.
98  TANgl (wie Anm. 1) S. 208, 213, 216; WeBeR (wie Anm. 5) S. 173.
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elsass fällt auf, dass der in Karls Schenkung von 774 Fulradovilare genannte
Ort auf der Markung Audoldovilare inzwischen dem heiligen Hippolyt99 und die
Mönchszelle, die in den weiten Vogesen super fluvium Laima errichtet wurde,
dem heiligen cocovat geweiht waren100.

Zu den Besitzverhältnissen infra vasta Uosgo schweigt das Herstaler Testa-
ment jedoch. Aus späteren Quellen erfahren wir, dass leberau die Besitzrechte
über die Ortschaften zwischen Orschweiler und dem lebertal genoss101.

III. Fulrads Ausgriff in das erzgängige gebirge der Vogesen
Fulrad stand den beiden Königssöhnen Karl (geb. 748) und Karlmann (geb.

751), persönlich sehr nahe. Hüter der letzten Ruhestätte ihres Vaters, erzpriester
und Kapellan war der Abt von Saint-Denis ein Intimus bei Hofe. Zeit seines le-
bens erfüllte Fulrad die hohen erwartungen der Herrscher. Dem Auftrag der Kö-
nigssöhne folgend stattete er die grablege Pippins mit einer prächtigen Basilika
aus. Mit diesem Auftrag hatte er sich an Karl gewandt, um seiner Abtei zusätz-
liche einkünfte zu verschaffen. es fällt auf, dass die nun folgenden königlichen
urkunden die umgebung von Fulrads grundbesitz in den Vogesen betreffen. Zu
Fulrads umfangreichen Bergwäldern von Orschweiler, St. Hippolyt und insbe-
sondere Rappoltsweiler, die im Süden an den Besitz des Klosters Münster im
gregoriental  reichten,  schenkte  König  Karl  seinem  Kaplan  ein  genau  abge-
grenztes Waldstück von der Markung Orschweiler bis an die nördliche Fiskus-
grenze,  das  beide Seiten  des lebertals  einschloss. Mit  dieser  Schenkung  aus
dem Kinzheimer Forst hatte Fulrad im Jahr 774 seine persönlichen güter kon-
solidiert und sein Hauptziel erreicht: den Besitz des gesamten erzgängigen ge-
birgswaldes diesseits und jenseits von Tännchel und Rossberg mit den Zugän-
gen aus dem leber- und galiläatal102.
Von den Salinen zum heiligen Deodat: Der Weg Fulrads in die Vogesen

Die Salinen im Bereich von Meurthe und Seille liegen auf dem Salzstock der
westlichen  endausläufer  des  ehemaligen  Jurameeres  zwischen  Rosières  im
Westen und Sarralbe im Osten. Die ältesten Salinen im Seillegau sind die von
Vic-sur-Seille und Marsal. Der dort begüterte austrasische Adel  stattete  seine
Klöster mit Salinenanteilen aus, so dass  in spätkarolingischer Zeit so gut wie
alle Salinen sich im Besitz von Abteien bzw. der Kirchenkapitel der Bistümer

99  Heute Sankt Pilt auf der grenze zwischen den Départements Haut- und Bas-Rhin; TANgl (wie
Anm. 1) S. 209.

100  Heute leberau.
101  christian WIlSDORF, l’Alsace des Mérovingiens à léon IX, Strasbourg 2011, S. 351.
102  Fleckenstein erkennt in Fulrads Aktivitäten im elsass ein zielstrebiges und planmäßiges Vor-

gehen,  doch  nur langenbeck  rekonstruiert  genau  den umfang  von Fulrads Vogesenbesitz,
s. Anm. 86; vgl. FlecKeNSTeIN (wie Anm. 1) S. 22.
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Toul und Metz befanden103. Von den Vogesenklöstern besaß die Abtei Moyen-
moutier  selbst  zwei  Salzbecken,  während  die  Propstei  leberau  von  ihrer
Schwesterkirche in Salonnes einen eigenen Salzplatz in Vic-sur-Seille erhielt104.
Durch das Salinengebiet führte die alte gallo-römische Salzstraße zu den Haupt-
verkehrsorten  und  Märkten  im  Frankenreich.  Im  Osten  führte  sie  auf  einer
Brücke über die Meurthe zum Tal des Rabodeau und nach Saales in den Nord-
vogesen, von wo sie nach Straßburg im Norden und Schlettstadt im Süden ver-
zweigte. Dort wurde das Salz auf der Ill bis in den Sornegau im äußersten Sü-
den des Sundgaus verschifft105. Der kürzere Weg zum Illhafen führte aber durch
das lebertal.
Das Münzgeld an der Salzstraße

Schon vor Bestehen der merowingischen Münzstätten im Seillegau fand ein
reger geldverkehr  entlang der Salzstraße  statt. Dies belegen die Schatzfunde
in  den  ehemaligen  Felssiedlungen  keltischer leuken  von la Bure,  la  Pierre
d’Appel (oberhalb der gallo-romanischen Brücke über die Meurthe) und Roba-
che  (gemeinde Saint-Dié),  die  in  geringer entfernung voneinander  am west-
lichen Vogesenrand  lagen  und  bis  in  das  4.  Jahrhundert  bewohnt waren. Die
Siedlungsspuren von la Bure deuten darauf hin, dass dieser Ort als Raststation
für die Händler der Salzstraße diente106. Für die Kontrolle der gepräge war von
alters her der Münzwardein verantwortlich107. er hatte dafür zu sorgen, dass mit
der  richtigen legierung gemünzt wurde und der gold- oder Silbergehalt,  der
den Wert der Münzen dauerhaft zu gewährleisten hatte, stimmte. Sein Spezial-
wissen  war  meist  mit  dem  Beruf  des  goldschmieds  verbunden108.  Weitere
Münzpersonen waren Schmiedemeister, Stempelschneider und Münzer. Für die

103  entn. aus Hélène leNATTIeR, Histoire du sel en lorraine. Konferenzbeitrag am 21.05.2011 bei
der  Académie  lorraine  des  Sciences,  http://www.als.uhp-nancy.fr/conferences/dossiers/
21mai2011/02-HistoireDuSel.pdf abgerufen 31.01.2014.

104  AN K.7 no.1A (wie Anm. 1); STOcleT (wie Anm. 32) S. 5 f. Karl III. bestätigte mit Datum
5. Juni 903 der Abtei St. Denis auf Bitte des Abtes graf Rodevert den Besitz der abbatiola
leberau, welche Abt Fulrad erwarb, sowie eine Salzpfanne in Vic-sur-Seille; s. RegA (wie
Anm. 30) Nr. 147.

105  Stellvertretend für andere Verfasser Alexandre DORlAN, Histoire architecturale et anecdoti-
que de Sélestat (Schlestadt): les transformations d’une place forte alsacienne des origines à
nos jours, le livre d’histoire; facsimile de l’édition originale de 1912–1914, Paris 2003.

106  Stadtmuseum von Saint-Dié sowie georges TRONQuART, le camp celtique de  la Bure près
de St-Dié, in: Archéologia 71 (1974) S. 7–13; Alain DeyBeR, la pierre d’Appel, un oppidum
celtique  près  d’etival-clairefontaine,  in:  Archéologia  71  (1974)  S.  14–21;  Alain
DeyBeR, l’habitat fortifié laténien de la «Pierre d’Appel» à etival-clairefontaine (Vosges),
in: gallia 42 (1984) S. 175–217.

107  lat. uardinus. Zu den römischen Münzmeistern s. Der Kleine Pauly, lexikon der Antike in
fünf Bänden, hg. von Konrat ZIegleR / Walther SONTHeIMeR, unveränd. Nachdr. d. Ausg. von
1979 auf d. grundlage von Pauly‘s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,
Stuttgart 2013, Bd. 5, Sp. 956–957.
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erze und die güte der edelmetalle war der Bergwardein zuständig109. Dieser
musste über umfangreiche metallurgische und chemische Kenntnisse verfügen
und  wie  der  Münzwardein  das  Scheiden  von  Silber  beherrschen.  Seit  der
2. Hälfte des 6. Jahrhunderts verwendeten die Münzmeister meist ihren eigenen
Namen und den des jeweiligen Prägeortes. Nur selten stand der Name des Kö-
nigs auf den geprägen. An über 800 Prägeorten sollen die so genannten Mone-
tarmünzen geprägt worden sein110. Heidrich hat die Prägetätigkeit merowingi-
scher Münzmeister untersucht und  in zahlreichen Fällen  festgestellt, dass die
Münzmeister Werkstätten in den bekannten Salinenorten Vic-sur-Seille, Dieuze,
Moyenvic und Marsal im Seillegebiet unterhielten und auch entlang der alten
Salzstraßen  in  Toul,  Metz,  Verdun  und  Reims  vermutlich  ambulant  Münzen
prägten111. Die Häufung dieser Münzstätten zeigt den großen Bedarf des Salz-
handels an allgemein anerkannten Zahlungsmitteln. Die Salzaufkäufer brachten
ungemünztes Silber, aus dem die Monetare Münzen herstellten, mit denen die
Salinenbesitzer  bezahlt  wurden.  ein  solches  gebaren  setzt  regelmäßige  ge-
schäfte und ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den beteiligten Salzprodu-
zenten, Kaufleuten und Münzmeistern voraus. Besonders fällt die Häufung der
Namen von Monetaren  auf,  die  auf  -ald  enden. So prägten Ansoald  in Metz,
landoald in Metz und Marsal und Bertoald in Verdun112.
Das Münzsilber von Melle

Woher stammte das Rohsilber der Kaufleute und Monetare? Möglicherweise
aus umgeschmolzenem edelmetall, der größte Teil aber musste aus neuer Her-

108  Beispielhaft waren die Begabung des goldschmieds eligius (589–659 o. 660) aus limoges
im Zentralmassiv und dessen Karriere. goldschmied von chlothar II (584–628) und Dago-
bert  I  (628–638) wurde  er königlicher Schatzmeister und  im Alter von 52  Jahren Bischof
von Noyon und Tournai, der ehemaligen Königsstadt; vgl. ADOeNuS ROTHOMAgeNSIS (sanc-
tus), Vita sancti eligii, ins Französische übersetzt von Abbé PAReNTy: Vie de Saint eloi, 2me
éd.,  lille-Paris  1870;  Passiones  vitaeque  sanctorum  aevi  Merovingici,  hg.  von  Bruno
KRuScH, Vorw. von ernst DüMMleR, Hannover 1902 (MgH SS rer. Mer. 4), S. 634–761.

109  Karl-Heinz luDWIg, Bergbau, Metall und Münzgeld im Frühmittelalter, in: Brigitte KASTeN
(Hg.), Tätigkeitsfelder und erfahrungshorizonte des ländlichen Menschen in der frühmittel-
alterlichen grundherrschaft  (bis  ca.  1000).  Festschrift  für Dieter Hägermann  zum 65. ge-
burtstag, Stuttgart 2006, S. 235–247, S. 237. ludwig bezieht sich auf die Silbergewinnung
von Melle, während zeitgleich Silber aus den Vorkommen im leber- und galiläatal und bei
Wiesloch im Kraichgau gewonnen wurde. ludwig H. HIlDeBRANDT, Fast 2000 Jahre Bergbau
um Wiesloch: neueste erkenntnisse zum römischen und mittelalterlichen Blei-Zink-Silber-
Abbau in der umgebung von Wiesloch, in: Montanarchäologie in europa, Sigmaringen 1993,
S. 255–265.

110  Klaus PeTRy und Karl WeISeNSTeIN, Münzprägung und geldumlauf in Mittelalter und früher
Neuzeit,  in: geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft 7, Wirtschafts- und Verkehrsge-
schichte 11/12, Köln 2000, S. 3 f.

111  Ingrid HeIDRIcH, Die merowingische Münzprägung im gebiet von oberer Maas, Mosel und
Seille, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 38 (1974) S. 78–91, S. 87 f.

112  ebd.
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stellung  stammen,  um  Münzgeld  ersetzen  und  den  wachsenden  geldbedarf
decken  zu  können.  Wo  es  an  Münzgeld  mangelte,  wurden  Tauschgeschäfte
abgeschlossen. Obwohl die Silbervorkommen der Vogesen auf der Route der
Salzhändler lagen, fehlen für diese Zeit vollständig Nachweise über ihre Aus-
beutung.  Stammten  die  Silberbeschläge, welche  die  Portale  der Basilika  von
Saint-Denis schmückten, aus Melle oder bereits aus dem leber- oder galiläa-
tal? Die Numismatik weist  für die  frühe Karolingerzeit nach Melle. Mangels
archäometrischer untersuchungen von Münzen des 8. Jahrhunderts auf über-
einstimmung mit Vogesensilber sind wir allein auf die schriftlichen Quellen an-
gewiesen, die jedoch erst im 9. Jahrhundert einsetzen, ohne sich namentlich auf
eine Region zu beziehen113. In Melle wurde seit dem 7. Jahrhundert das Mineral
galenit114 abgebaut. Das erz war für die damaligen Verhältnisse zugänglich, da
oberflächennah durch kurze Schächte (Pingen) und gänge erreichbar. Die Berg-
leute setzten Feuer an die erzhaltige Bergwand und schlugen aus dem geplatz-
ten Stein die mineralhaltigen Adern. Noch im erzgang wurden die erzbrocken
zerkleinert und ausgelesen, bevor sie zur erzwäsche und Schmelze in der Berg-
hütte  gelangten,  wo  Silber  und  Blei  geschieden  wurden115.  Die  Münze  von
Melle hatte ihre produktivste Zeit Anfang des 10. Jahrhunderts. Das Hauptpro-
dukt aus der erzschmelze war Blei. Die Vita Dagoberti I. bekundet die Vergabe
von 8000 Pfund Blei aus den Vorräten des Fiskus an die Königsabtei Saint-De-
nis zur Dachdeckung der Kirche116. Diese Menge könnte aus Melle wie auch aus
weniger ergiebigen lagerstätten des Frankenreiches stammen. Silberdenare aus
der Münzstätte Melle sind ab dem 8. Jahrhundert nachweisbar117.
Das Silbergeld des Karolingerreichs

Die  Zeit  der  Monetare  endete  mit  der  Münzreform  Pippins118.  Basis  des
Münzwertes war nun das römische Pfund Silber und seine Stückelung in Solidi
und Denare. Königliche  Insignien  auf den geprägen  ersetzten diejenigen der

113  Dazu ausführlich Marie-christine BAIlly-MAÎTRe / Paul BeNOÎT, les mines d’argent de  la
France médievale, in: Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseig-
nement  supérieur  public,  28e  congrès,  clermont-Ferrand  1997,  S.  17–45.  STOcleT (wie
Anm. 32) S. 161f. gemäß Stoclet gibt es vor dem 10. Jahrhundert keine überzeugende schrift-
liche Quelle für die Silbervorkommen im Frankenreich.

114  Bleiglanz, aus dem das reine Münzsilber gewonnen wurde.
115  BAIlly-MAÎTRe / BeNOÎT (wie Anm. 113) S. 23 f.
116  gesta Dagoberti I regis Francorum, Vita verfasst ca. 830–835 von einem Mönch des Klosters

Saint-Denis. Denique eodem tempore plumbum, quod ei ex metallo censitumin secundo sem-
per anno solvebatur, libras octo millia ad cooperiendam eandem supradictorum beatorum
martyrum ecclesiam eo ordine concessit. […] in alio semper anno adduceretur et angentibus
vel thesauriariis ipsius venerandi monasterii traderetur […]; Fredegarii et aliorum chronica,
hg. von Bruno KRuScH, unveränd. Nachdr. der Ausg. v. 1888, Hannover 1984 (MgH SS rer.
Merov. 2) S. 419, Z. 311; Die urkunden der Merowinger, hg. v. Theo KölZeR, Hannover 2001
(MgH DD Mer. 2), Dep. 170, S. 570.

117  luDWIg (wie Anm. 109) S. 239, ohne Quellenangabe.
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Monetare, und die Zahl der Münzstätten sank auf etwa vierzig. Aus dem Reichs-
teil König Karlmanns sind Münzen von den Prägeorten Verdun und Orléans be-
kannt119. Seit 771 zeigen die meisten Denare (Pfennige) auf der einen Seite in
zwei  Zeilen  den  Namen  carolus,  auf  der  anderen  Seite  den  Prägeort,  meist
ebenfalls  zweizeilig120. Als  von  historisch  langfristiger Wirkung  erwies  sich
Karls Währungsreform von 794. Auf der großen Frankfurter Synode wurde fest-
gesetzt, dass überall im Reich neue Denare (novi denarii) eingeführt und von al-
len anerkannt werden sollten. Auf ihnen sollte der Name Karls erscheinen und
sie  sollten  aus  reinem Silber  sein121. Der Silberdenar  verdrängte  den Solidus
(= zwölf Denare) und das Talent (= Pfund) als Zahlungsmittel, diese wurden zu
reinen Rechnungseinheiten122. Durch die Steigerung des Normgewichts für das
Pfund gewannen die Silberdenare an gewicht und vor allem an Wert. Bis in das
14. Jahrhundert beherrschten sie das Marktgeschehen123.
Das Münzprivileg von Saint-Denis: Fulrads Münze

Mit dem Marktrecht der Abtei Saint-Denis ging das Münzrecht einher. Schon
zur  Zeit  der  Monetare  wurden  in  Saint-Denis  Münzen  geschlagen,  um  den
Markt mit Zahlungsmitteln zu versorgen. Davon zeugen Prägungen von gold-
tremissen des Münzmeisters ebregiselo, eines Zeitgenossen von eligius, sowie
eine Silbermünze aus der Zeit zwischen 678 und 706124. Fulrad übernahm das
118  De moneta constituimus, ut amplius non habeat in libra prensante nisi XXII solidis, et de

ipsis XXII solidis monetarius accipiat solidum I, et illos alios domino cuius sunt reddat;
capitularia regum Francorum I, hg. von Alfred BOReTIuS, Hannover 1893, Nachdr. 1984, III.
Pippini capitularia 754–755, Kapitular von Vernon vom Juni 755 Nr. 5 (MgH ll I), S. 32.
Bis in die Regierungszeit König Karls blieb das römische Pfund (libra) zu 327,45 g bzw. 12
unzen die grundlage für das mittelalterliche gewichts- und Münzsystem.

119  Jean  lAFAuRIe,  Numismatique:  Des  Mérovingiens  aux  carolingiens,  Francia  2  (1974)
S. 26–48, S. 38.

120  S. Anm. 109; Matthias MeINHARDT / Andreas RANFT / Stefan SelZeR (Hg.), Mittelalter, Mün-
chen 22009, S. 343 f.

121  Im Wortsinn von unverfälschtem Silber: De denariis autem certissime sciatis nostrum edic-
tum, quod in omni loco, in omni civitate et in omni empturio similiter vadant ist novi denarii
et accipiantur ab omnibus. Si autem nominis nostri nomisma habent et mero sunt argento,
pleniter pensantes, si quis contradicit eos [...]; MgH ll I S. 74.

122  Frankfurt entwickelte sich zum Münzmetallmarkt, wo in Zeiten knappen Metalls die privile-
gierten Münzstätten sich mit Münzmetall versorgten. Das Pfund mit 16 unzen (435,2 g), hält
man für das vielgesuchte Karlspfund, das zum Handelsgewicht  in europa wurde. Daneben
wurden  in der Karolingerzeit  auch andere gewichte verwendet, das Pfund von Troyes mit
13½ römischen unzen, das Kaufmannsgewicht poids de table mit 15 unzen sowie das Pari-
ser Pfund mit 18 unzen.

123  Julius cAHN, Münz- und geldgeschichte der Stadt Strassburg im Mittelalter, Straßburg 1895,
S. 126.

124  Zu  den merowingischen Münzen  von Saint-Denis  s. gustave Vicomte  de PONTON D‘AMÉ-
cOuRT, Monnaies mérovingiennes de Saint-Denis. Annuaire de la Société française de Numis-
matique et d’Archéologie, Paris 1884.
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Münzprivileg von seinen Vorgängern. Aus Pippins Königtum (754–768) stam-
men Silberdenare,  die  sich  im Fundgut  einer  archäologischen Notgrabung  in
den 1960er Jahren im Areal der unterirdischen Wasserleitung der Abtei befan-
den. Die Vorderseite trägt das Monogramm Rex Pippinus; die Rückseite konnte
noch nicht entziffert werden125. Noch interessanter sind Stempelproben aus der
Münzwerkstatt der Königsabtei. Auf einem Klumpen Blei wurde das Stempel-
relief geprüft, bevor die Münzen geprägt und geschlagen wurden. 

Die frühe Silbergewinnung in den Vogesen
Die Spurensuche bis hierher hat ergeben, dass Fulrad erst gegen ende seines

aktiven lebens das erzgebiet der Vogesen erreichte, während Ruthards Spur sich
nach  771  verliert126.  Künftigen generationen war  es  überlassen,  die  erze  der
Ortenau abzubauen und ihrer Verwendung für die geldversorgung des Reiches
zuzuführen127. Fulrad hingegen fuhr nun unter Karl mit den von Wido – vor 768
– erworbenen Prekarien auf seinem Weg zu den erzadern der mittleren Vogesen
fort. um die lagerstätten zu erkunden bot der eigenbesitz dieser Berglandschaft
die beste Voraussetzung. Der gebirgswald von Radbertovilare reichte im Westen
weit an den Klosterbesitz von Saint-Dié im galiäatal heran128. Saint-Dié passte
genau in Fulrads Strategie, nämlich die Verfügungsgewalt über die erzgänge der
Vogesen zu gewinnen und gleichzeitig den Salzhandel in diesem Teil des elsass
zu kontrollieren, wo er am Flüsschen leber entlang zum Illhafen des Königsgu-
tes Schlettstadt führte. Am 13. Januar 769 überwies Karl das Kloster mit dessen
zehn bis fünfzehn Mönchen an die Abtei Saint-Denis129.

Obwohl  frühere  Quellen  allgemein  fehlen  ist  davon  auszugehen,  dass  zur
Zeit Fulrads in den Vogesen galenit mit dem Ziel der Silbergewinnung abge-
baut wurde, ja das Wissen der wenigen ortskundigen Bewohner darüber meh-
rere generationen zurück reichte. Archäologische Ausgrabungen am Altenberg
von Sainte-Marie-aux-Mines deckten eine frühe Pingenreihe entlang von erz-
adern und eine Metallschmelze auf, die in das 10. Jahrhundert datiert wurden,

125  Zu den archäologischen Funden von Saint-Denis s. Anm. 46.
126  S. Anm. 81.
127  S. Anm. 27.
128  Das galiläatal im historischen Bergbaugebiet der Vogesen mit den heutigen Ortsnamen kann

im  Internet  besichtigt  werden  unter  http://www.val-de-galilee.fr/servlet/ShowInfo?M=
S88SFR37RF abgerufen 31.01.2014.

129  S. Anm. 81; MgH DD Karol. I 55; dazu auch STOcleT (wie Anm. 32) S. 93 f. 870 in Meers-
sen  wurde  Saint-Dié  zusammen  mit  enfonvelle,  Moyenmoutier,  Bonmoutier,  etival  und
Remiremont ludwig dem Deutschen zugewiesen; s. capitularia Regum Francorum, hg. von
Alfred Boretius und Viktor Krause, Bd. 2, Hannover 1847 (MgH capitularia Regum Franco-
rum II), S. 194; 975 wies Otto II. Saint-Dié der Diözese Toul zu; s. Die urkunden der Deut-
schen Könige und Kaiser, Bd, 2,1, Die urkunden Ottos II., hg. v. Theodor SIcKel, Wien/Han-
nover 1888, Nachdr. 1999 (MgH DD O II) Nr. 99. Seither blieb Saint-Dié lothringisch.
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die aber auch älter sein könnten130. Zu jener Zeit wurde im gebirge des leber-
tals galenit  im Tagebau abgebaut und  in der Schmelze wurden die begehrten
Metalle Blei und Silber gewonnen131.

Im Zuge der Besiedlungspolitik der austrasischen Hausmeier am Westrand
der Vogesen entstanden im 7. Jahrhundert auf merowingischem Königsgut zahl-
reiche  Zellen  von  Wandermönchen,  die  der  fränkischen  Kirche  zugerechnet
werden: leudinus Bodo (Bistum Toul), gombert (Bistum Sens), Deodat (Bis-
tum Nevers) und Hydulf (Bistum Trier). Historisch sind diese frommen Männer
kaum  fassbar,  allenfalls  in  ihrer Vita. Doch  entstanden  durch  ihr Wirken  die
Klöster und Ortschaften von etival, Senones, Bonmoutier, Moyenmoutier und
Saint-Dié132. Alle Zellen lagen nahe der Salzstraße. Möglicherweise war bereits
im 7.  Jahrhundert den Klosterbrüdern des galiläatals die  strategische Bedeu-
tung ihrer Zellen klar. Deodats Zelle, deren gründungsdatum mit 669 angege-
ben ist133,  lag am weitesten im gebirge und öffnete sich auf das galiläatal134,
das damals seinen Namen erhalten haben soll und am col de Sainte-Marie an

130  Das archäologische langzeitprojekt der universität Mulhouse in der Region von Saint-Ma-
rie-aux-Mines erforscht seit 2008 Fundstellen mit kontinuierlicher Bergbauaktivität, die sich
in der grabungsstratigrafie niedergeschlagen hat. Die unteren Schichten, die auf der Ostseite
von echery bis 2012 ausgegraben wurden, reichen in das 10. Jahrhundert zurück. Inzwischen
wurden mehrere hundert Pingen an obertägigen erzgängen entdeckt, die 100m Tiefe maßen
und noch vor ende des 10.  Jahrhunderts von unterirdischen Stollen abgelöst wurden. eine
historische Schmelze am Altenberg weist in den unteren Schichten Schlacken auf, die wesent-
lich älter sind und in die Spätantike datieren könnten. Wenn sich diese These bestätigt, wäre
der  Nachweis  erbracht,  dass  hier  seit  der  Frühgeschichte  erz  abgebaut  und  geschmolzen
wurde; s. Pierre FlucK, Sainte-Marie-aux-Mines, le Haut Altenberg, in: Pierres et Terre 34
(1990) S. 69–74; les Actes du cReSAT, université de Haute-Alsace, Mulhouse, Nr. 7 (2010)
S. 98–100; Nr. 9 (2012) S. 58–59; Nr. 10 (2013) S. 113–114. Diese archäologische Fundstelle
wurde mit der 14c-Methode datiert. Das ergebnis ‚10. Jahrhundert‘ ist wegen der Fehleranfäl-
ligkeit der Radiokarbonmethode bei historischen Zeiträumen mit Vorsicht zu interpretieren.
So hat Stoclet  sich  zusätzlich  auf  eine mündliche Mitteilung von Fluck bezogen,  dass  die
Fundstelle Altenberg auch älter sein könnte; vgl. STOcleT (wie Anm. 32) S. 167. Zur Radio-
karbonmethode  und  ihrer  Problematik  s.  http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating
abgerufen am 31.01.2014.

131  Aus galenit der Vogesen wurden Blei und Silber im Verhältnis 98:2 bzw. 99:1 gewonnen.
132  edouard FeRRy, la population de la Haute Meurthe au septième siècle, in: Bulletin de la So-

ciété philomatique vosgienne 16, Saint-Dié 1890–91, S. 232–308. Paul BOuDeT, le chapitre
de Saint Dié en lorraine, des origines au seizième siècle, Épinal 1923; André lAuReNT, Saint
Spinule, moine de Moyenmoutier, in: clocher Moyenmoutier 160 (1969) S. 2–6.

133  Numerian von Trier befreite die Zelle von der bischöflichen gerichtsbarkeit. Dies wurde in
Weißenburg auf einer urkunde von Bonifaz, Herzog des elsass, bestätigt und von den Bi-
schöfen Dragobod von Speyer und chrothar von Straßburg bezeugt; s. RegA (wie Anm. 30)
Nr. 47.

134  Nach einer legende gab der gründer-Mönch Hydulf von Moyenmoutier (671) dem Tal der
Morte, die am Rossberg entspringt, sich mit der Fave vereint und in Saint-Dié in die Meurthe
mündet, den Namen galiläatal.
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das lebertal grenzt135. Dies lässt vermuten, dass diese Siedlungszellen – in der
französischen  Bedeutung  bans136 –  und  Quuningishaim (Kinzheim),  das  von
Südosten an das Flüsschen leber reichte, zu einem vormals mächtigeren Kö-
nigsgut  in  diesem Teil  der Vogesen  gehörten,  durch  den  die  Straße  aus  dem
Seillegebiet führte137. Nach der gründungszeit wechselten die Besitzer der am
westlichen Vogesenrand entstandenen Klöster, häufig jedoch gehörten sie zum
Bistum Toul138.

eine weitere Quelle aus Weißenburg führt näher an die erzlagerstätten der
Vogesen heran. Der Mönch Otfried, um 790 geboren, war Zeit seines lebens
mit der Region um Weißenburg vertraut. er wird die umliegenden landschaften
mit ihren Klöstern sowie die seinem Kloster geschenkten güter, darunter große
gebiete im elsass, in der Ortenau und in den nördlich anschließenden gauen,
aus eigener Anschauung gekannt haben. Auf dem rechten Rheinufer lagen die
Silberadern des Kraichgaus. Zwischen Wiesloch und Nußloch  ist  die gewin-
nung von Kupfer, Blei, Zink und Silber seit der Römerzeit nachgewiesen139. Auf
beiden Seiten des Oberrheins bis zum Odenwald befanden sich lagerstätten mit
Kupfer, Blei  und Silber.  Sein evangelienbuch  ist Otfrieds Alterswerk,  das  er
vermutlich zwischen 865 und 870 fertigstellte. Otfried rühmt darin die Boden-
schätze  seiner Heimat:  zu Nutzen  gräbt man  dort  erz  und Kupfer  aus,  auch
Kristalle  beim Bergwerk,  dazu  füge man  Silber  genug,  ja  in  dem land  dort
werde gold im Sand gelesen140.

Zi núzze grébit man ouh thár er inti kuphár,
joh, bi thía meina ísina steina;
Ouh thár azua fúagi silabar ginúagi,
joh lésent thar in lánte góld in iro sante […]

135  Dies lässt vermuten, dass das merowingische Königsgut und Quuningishaim, das von Süd-
osten  an  die  kleine leber  reichte, Teilbestände  eines  vormals mächtigeren Königsgutes  in
diesem Teil der Vogesen waren, durch welchen die alte Salzstraße führte; s.a. STOcleT (wie
Anm. 32) S. 91.

136  Paul VIDAl De lA BlAcHe, Tableau de la géographie de la France, Paris 1908, S. 195.
137  ebd.
138  Wie Anm. 129. Im Jahr 984, gleich zu Beginn seiner Herrschaft, bestätigte Otto III. dem Bis-

tum Toul den Besitz der Abteien Saint-Dié im galiläatal und Moyenmoutier; Die urkunden
der Deutschen Könige und Kaiser, Bd. 2.2, Die urkunden Ottos III., hg. v. Theodor SIcKel,
Wien/Hannover 1893, Nachdr. 1997 (MgH DD O III 2), Nr. 2. Stoclet, der sich auf dieses
Diplom bezieht, ist das von den Bewohnern so genannte Tal nicht geläufig, s. STOcleT (wie
Anm. 32) S.  162; Bernd BReyVOgel, Silberbergbau und Silbermünzprägung am südlichen
Oberrhein im Mittelalter, leinfelden-echterdingen 2003, S. 10.

139  HIlDeBRANDT (wie Anm. 109).
140  eigene übers. der Zeilen aus Otfrids evangelienbuch, hg. von Oskar eRDMANN, 6. Aufl. be-

sorgt von ludwig Wolff, Tübingen 1973, S. 12: gereimte Vorrede, einleitendes Kapitel, 10v.
Weißenburg; s. a. Otfried von Weißenburg, evangelienbuch, hg., übers. u. komm. von gisela
VOlKMANN-PROFe, Stuttgart 2010, S. 40/41; BReyVOgel (wie Anm. 138); STOcleT (wie Anm.
32) S. 164.
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erst aus späteren Quellen ist etwas über den erzbergbau der Vogesen zu er-
fahren. Wahrscheinlich vor 974 wurden in Moyenmoutier Münzen des Bistums
Toul geprägt. Die gebeine Hydulfs, des gründers von Moyenmoutier,  ruhten
dort in einem mit Silber beschlagenen Schrein. Auf den Silberbeschlägen war,
offenbar im gotischen Stil, die Taufe Odilias durch Hydulf und dessen Bruder
erard dargestellt141. Auch einer seiner Nachfolger im lebertal, Wilhelm, wurde
seit  dem ende  des  10.  Jahrhunderts  als wunderwirkender Heiliger  der Berg-
arbeiter  verehrt  und  seine  Reliquien  wurden  über  mehrere  Jahrhunderte  in
einem silber- und goldbeschlagenen Schrein in der Kirche von Saint-Blaise auf-
bewahrt142. Nicht von ungefähr waren diese Klöster dem Bischof gerhard von
Toul (963–994) wichtig. Seine Vita gibt für den Vogesenbesitz seines Bistums
Hinweise auf die Verhältnisse in Saint-Dié:

Ipse concessit duci Beatrici, tempore vitae suae et post se uni filio suo tenere
abbatias Medii-monasterii [Moyenmoutier] et sancti Deodati [Saint-Dié], reti-
nens in vestitura indominicata monasterio, et decem mansos de utroque coeno-
bio, et altare sancti Deodati, et decimas minae argenti, consusque hominum ad
altare pertinentium cum omni districto143. Zu Saint-Dié gehörten also zur Zeit
des Abtes gerhard bereits zehn Silberminen! Saint-Dié verfügte nicht nur über
den Zins, sondern betrieb Blei-Silber-Schmelzen mit eigenen leuten oder Höri-
gen. Das  silberhaltige erz des galiläatals wurde damals  also  längst  systema-
tisch abgebaut. Nach Richer von Senones argentarie fosse reperte sunt, in qui-
bus multum argentum esse fertur effossum144, Silberschmelzen, die er vielleicht
aus eigener Anschauung kannte. erst, als sich im leber- und galiäatal neue Ort-
schaften gebildet hatten und der Bergbau in vollem gange war, kündete auch
Rudolf von ems (ca. 1200–1254) von dem „reichen Silberberge“ von Sainte-
Marie-aux-Mines,  in dem das erz gegraben und das Silber aus der Schmelze
nach Straßburg geführt wurde145.

Während  die Besitzverhältnisse  von Kinzheim  und Rappoltsweiler  sich  in
der Folgezeit stark veränderten, konnte das von Fulrad gegründete Priorat le-

141  Augustin cAlMeT, Notice de la lorraine qui comprend les duchés de Bar et de luxembourg,
t.1, 2me éd., lunéville 1840, S. 124 und 291. Zur Besiedlung des galiläa- und lebertals im
9.  und  10.  Jahrhundert  s. a.  Jules DegeRMANN, le monastère  d’echéry  au Val  de lièpvre,
Strasbourg 1895.

142  DegeRMANN (wie Anm. 141) S. 11f. Saint-Blaise ist heute ein Ortsteil von Sainte-croix-aux
Mines und liegt talaufwärts im Süden des lebertals.

143  Abt WIDRIcH VON TOul, leben des hl. Bischofs gerhard von Toul, MgH Scriptorum Bd. IV,
hg. von georg Heinrich PeRTZ, Hannover 1841 (MgH SS in Folio 4), S. 503.

144  RIcHeR De SeNONeS (um 1190–1266), Richeri gesta Senoniensis ecclesiae, bearb. von georg
D. WAITZ, Hannover 1880 (MgH SS in Folio 25), S. 249–345.

145  Rudolf VON eMS, Weltchronik, Aus der Wernigeroder Handschrift hg. von gustav ehrismann
(DTM  20),  Berlin  1915,  Nachdr.  Dublin/Zürich  1967,  Z.  2296–2310.  elektronischer  Text
hergestellt  für  das  Mittelhochdeutsche  Wörterbuch  (www.mhdwb.uni-trier.de)  abgerufen
31.01.2014.
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berau den Besitz von Orschweiler und Sankt-Hippolyt lange Zeit halten. unter
dem  sandionyser Abt  Hilduin  (814–841)  wurden  die  Reliquien  der  Heiligen
Hippolyt  und  cocovat  aus  ihren  Kirchen  entfernt  und  nach  Saint-Denis  ge-
bracht. Die Reliquie des heiligen Alexander durfte  in leberau bleiben146. 854
bestätigte Kaiser lothar I. der zum Kloster Saint-Denis gehörenden Zelle le-
berau den von Karl dem großen aus der Mark des Fiskus Kinzheim an den Abt
Fulrad von Saint-Denis geschenkten Teil der Vogesen innerhalb der genannten
grenzen  mit  Fischerei  und  Vogelfang  sowie  dem  Weiderecht  im  gesamten
Vogesenforst. In gleichlautender Formulierung bestätigte lothar II. im Jahr 866
der  zum Kloster  Saint-Denis  gehörenden  Zelle  leberau  den Abt  Fulrad  von
Saint-Denis  geschenkten  Teil  der  Vogesen147.  903  bestätigte  Karl  III.  dem
laienabt von Saint-Denis, dass leberau „den Mönchen gehört“148.  Im selben
Jahr verlieh der König dem Kloster leberau den Besitz einer Saline in Vic-sur-
Seille. 923 gab König Robert den Mönchen von Saint-Denis unter anderen gü-
tern  die  Propstei  leberau149.  Otto  II.  und Heinrich  III.  bestätigten  der Abtei
Saint-Denis 980 bzw. 1056 den Besitz von leberau150. In den folgenden Jahr-
hunderten  teilten lothringen und die Herren von Rappoltstein sich den Berg-
besitz, bis die erzlager schließlich im 17. Jahrhundert restlos erschöpft waren
und die Bergleute das leber- und galiläatal verließen151.

146  WIlSDORF (wie Anm. 101) S. 351.
147  RegA (wie Anm. 30) Nr. 540 u. 574; Die urkunden der Deutschen Karolinger, 3. Bd., Die ur-

kunden lothars I. und lothars II., bearb. v. Theodor ScHIeFFeR, Berlin/Zürich 1966 (MgH
DD lo I), Nr. 30 u. 33.

148  Philippe lAueR, Recueil des actes de charles III le Simple, Roi de France, publ. sous la dir.
de Ferdinand lot, 1, texte, Paris 1940; RegA Nr. 660, beide zit. in WIlSDORF (wie Anm. 101)
S. 357.

149  Jean DuFOuR, Recueil des Actes de Robert Ier et de Raoul, rois de France (922–936), Paris
1978.

150  MgH DD O II 232; Die urkunden der Deutschen Könige und Kaiser, 5. Bd, Die urkunden
Heinrichs III., hg. von Heinrich BReSSlAu und Paul F. KeHR, Berlin 1931 (MgH DD H III),
Nr. 365.

151  Besitzverhältnisse und Silbergewinnung der Region in Spätmittelalter und Neuzeit sind be-
legt u. a. in: René BORNeRT, les Monastères d’Alsace, Bd. I, S. 213 f. und Bd. III, S. 104 Stras-
bourg 2009, 2010; BReyVOgel (wie Anm. 138); Julius cAHN, Der Basler Rappenmünzbund,
Straßburg  1901;  DeRS.  (wie Anm.  123)  S.  19,  92;  DegeRMANN (wie Anm.  141); Matthias
geyeR, Historische Bergbaureviere in den Vogesen, in: Jahresberichte und Mitteilungen des
Oberrheinischen geologischen Vereins NF, Bd.77, Stuttgart 1995, S. 247–264; J. Kindler VON
KNOBlOcH,  Oberbadisches  geschlechterbuch  3,  Heidelberg  1919;  AMMANN /  MeTZ (wie
Anm. 31) S. 294–313; Rappoltsteinisches urkundenbuch, Quellen zur geschichte der ehema-
ligen Herrschaft Rappoltstein im elsass, T. 1 u. 2, hg. v. Karl AlBRecHT, colmar 1891 und
1892, T.1: 759–1363; T.2: D.4519; christine ReINle, Das elsass im hohen und späten Mittel-
alter (10.–15. Jahrhundert), in: Michael eRBe (Hg.), Das elsass, Stuttgart 2002, S. 43; Johann
Daniel ScHöPFlIN, Alsatiae Diplomaticae, Pars II, bearb. v. Andreas lAMey, Mannheim 1775,
Nr. 1181; Tom ScOTT, Regional identity and economic change, upper Rhine 1450–1600, Ox-

26 elfriede Samo

01 Samo Umbruch S.1-28_Layout Text ZGO Band 152  02.09.14  11:05  Seite 26



Zusammenfassung
Stoclet  gelangte  zu  der Auffassung,  dass  der  gemeinsame  Nenner  für  die

Mehrheit der Weiler und Mönchszellen Fulrads die reichen Bodenschätze gewe-
sen wären und somit wirtschaftlich begründet war152. Dies trifft auf Fulrads Be-
sitz  im Seillegebiet  und auf den Markungen Rappoltsweiler und Orschweiler
sowie für die Schenkung Karls aus dem Kinzheimer Forst zu. Salz und Metalle,
zumal das edelmetall Silber, hatten einen hohen Marktwert und brachten dem
Besitzer und dem Fiskus einnahmen. Mehr noch weist Fulrads Testament da-
rauf hin, dass seine erwerbungen weitsichtig und auf die dauerhafte Versorgung
seiner Abtei  mit  wertvollen  Rohstoffen  angelegt  waren,  zumal  die  erweite-
rungs- und Verschönerungspläne der Söhne Pippins für die grabkirche ihres Va-
ters immense Kosten verursachten. Der eigene Zugriff auf Rohsilber spielte da-
bei eine zentrale Rolle, wie die erwerbsstrategien seit den 760er Jahren zeigen.
Fulrad vermachte sein überaus reiches Vermögen seiner Abtei Saint-Denis. Die
Beschreibung des Silberschmucks ihrer Basilika durch die Mönche von Saint-
Denis aus dem Jahr 799, Otfrieds dichterisches lob auf das land um Weißen-
burg  (vor  870),  die Verehrung  der  silbernen Reliquienschreine  nur  aus  ihren
Vitae oder der mündlichen überlieferung bekannter Schutzpatrone der Vogesen,
welche  im 7. und 8.  Jahrhundert  im Bergbaugebiet missionierten,  rücken den
Beginn der systematischen Silbergewinnung näher an Fulrads Besitznahme des
galiäa-  und  Silbertals153 heran  als  bisher  wahrgenommen.  um  die  zeitliche
lücke ganz schließen zu können, fehlt jedoch der Nachweis über die Herkunft
des genannten Silbers. Auf diesem gebiet sind auch die benachbarten Diszipli-
nen der Archäologie und Metallurgie gefragt.

ford  1997;  Pierre  FlucK,  Montanarchäologische  Forschungen  in  den Vogesen.  eine  Zwi-
schenbilanz,  in: Heiko STeueR / ulrich ZIMMeRMANN (Hg.), Montanarchäologie  in europa,
Sigmaringen  1993,  S.  267–289; August  STRIcKeR,  Älteste  grenzen  und  gaue  im  elsass
(Straßburger Studien, 2. Band) 1884, S. 305 f.; WIlSDORF (wie Anm. 101) S. 347–363.

152  STOcleT (wie Anm. 32) S. 433: «les grands monastères avaient donc vraisemblablement leur
propre politique minière […] la plupart desdites villae et cellae ont pour dénominateur com-
mun de se trouver dans des terroirs aux sous-sols riches en minerais (sel, fer, argent, plomb,
etc.).»

153  Französisch Val de galilée und Val d‘argent.
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