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Translationen von Martyrerreliquien
-aus Rom nach Bayern im 8. jahrhundert.

Von Wilhelm Hotzelt, Baierbrunn (Obby.)

A b k t i r z u n g e n .
ASS =  Acta  Sa nctor u m der  B ol l a nd i s t ed ,  B r i i sse l  1 6 4 3  ff .
B6Mii = B6hme r- M ti hl b a  c he r, Regesta  imperii. I .  Zweite Auflage.
LT hK =  Lexik on f .  T heologie  u nd Ki r che ,  Fr e ibu rg .
Mombri t iu s =  Mom br i  t i  u s,  Sanctua r ium. 1910.
NA =  Ne ues Archi v der Gesellàchaft  fur Mere deutsche Geschichtskde.
NBAC =  Nuovo bu llet ino di  a rcheologia  cr ist iana .
RAC =  Rivista  di  a rcheologia  cr ist iana .
RQS =  Rt imische Qu ar ta lschr i ft .
SMGB =  Diese Zei tschr i ft .
ManL. =  Manit ius-Lehmann, G esch i ch t e  de r  l a t . L i t .  d .  M A . III .

Mtinchen 1933.

Einleitung.
Unstreitig hat (lie erste Translation von Heiligengebeinen

im Abendlande, die Obertragung der Leiber der hh. Benedikt und
Scholastika aus ihrem verwahrlosten und verlassenen Grab in
Monte Cassino nach Fleury in Frankreich, vorbildlich gewirkt.
Und hat allen kiinftigen dahingehenden Bestreben eine Richtung
gegeben, die gerade das vom guten Kern abfiihrende, romantisch
Nebensàchliche der folgenden Translationen ins Groteske stei-
gerte. Wir werden bei der Betrachtung der Translationen des
8. Jahrhunderts nach Bayern noch nicht an die Mille dieser
Kurve herankommen, aber wir werden Gelegenheit haben, die
Nachwirkung der Bewegung im 11. und 12. Jahrhundert zu
spiiren.

Der Mlinch Aigulf von Fleury, der spàtere Abt von Lerin,
macht sich mit Erlaubnis und Auftrag seines Abtes Mammolus
ungefnr im Jahre 672 nach Jtalien auf, um die Stelle des Klo-
sters Montecassino aufzusuchen, das durch verschiedene Kriege
und Raubziige um 580 so zerst6rt worden war, dal3 es niemand
mehr aufbauen wollte. Durch einen Hirten wurde er an den Platz
gefiihrt, wo sich nach glaubwiirdiger Tradition das Grab der
hh. Benedikt und Scholastika befand. Nach Vorbereitung durch
Fasten und Beten erfuhr der Miinch durch eine Erscheinung
den Ort des Grabes der Heiligen. Unbedenklich iiffnete er die
zwei iThereinanderliegenden Loculi, die die Gebeine der beiden
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Heiligen enthielten, und nahm sie mit Ehrfurcht heraus. Mit
dieser willkommenen Beute, an deren Forttranssport sie nie-
mand hinderte, kamen die Pilger ungest6rt nach Fleury, wo die
Reliquien mit groBem Jubel und Pomp beigesetzt wurdenl.

Obwohl der Bericht erst gegen 780 schriftlich aufgezeichnet
wurde, „tdgt er doch alle Zeichen der Glaubwiirdigkeit an
sich, oh wir ihn selbst priifen, oder ihn mit anderen geschicht-
lich zuverl6ssigen Obertragungsnachrichten vergleichen" Wich-
tig ist ferner fiir uns, da13 der Translationsbericht in deutschen
und besonders in bayerischen Landen sicher heimisch war und
wahrscheinlich auch hier entstanden ist. Dem steht nicht die
Tatsache entgegen, dal3 er in keinem der jetzt noch zahlreichen
Besdnde der bayerischen Klosterbibliotheken zu finden ist
und erst miihsam aus einem Palimpsesttexte hervorgeholt
werden mu6te3.

Der Translationsbericht wurde, so wenig positive Nach-
richten wir auch jetzt noch davon besitzen, weit und breit
bekannt, Riste allmàhlich auch Widerspruch aus. Besonders
zu der Zeit, als es eine Ruhmesangelegenheit und eine Ehren-
sache fiir die KI6ster wurde, Heiligenleiber zu besitzen. So
muf3te natiirlich gerade von dem wiedererrichteten Monte-
cassino das Factum der Obertragung angefochten werden.
Als bedeutendster literarischer Beldmpfer ist Petrus Diaconus
bekannt geworden4.

Eine eigentiimliche Verbindung zwischen Benediktiner-
orden und Reliquiensuche sehen wir wàhrend der Langobarden-
kriege erstehen. Kònig Liutprand (712-744) pflegte eined
Reliquienkult, der allmhlich dazu iiberging, sich nicht mit
Beriihrungsreliquien zu begniigen, sondern selbst ganze Leiber
von Heiligen zu erheben und zu erwerben und sie an dafiir be-
stimmten Orten zur Verehrung auszustellen. Fiir Liutprand
bot eine giinstige Gelegenheit den AnstoB: er erwarb 723 um
vieles Geld, wie die Nachricht lautet, in Sardinien die Gebeine
des groBen hl. Augustinus, die vor den Vandalen und Sarazenen
aus Karthago in Afrika gefliichtet worden waren. In seiner
Residenz Pavia setzte er sie mit groBer Pracht bei und bereitete
ihnen dort ein herrliches Grab5. Ein weiteres Glied in dieser

Nach M unding-Dold,  Pa l impsest texte des Codex La t in.  Monacensis
6333, Beuron 1930. Texte und Untersuchungen, herausg. durch die Erzabtei
Beuron, Abt.  1 ,  15-18 ,  S.  19ff.

2 Ebd.  S.  1 8 .  — 3 Ebd. S. 21 .
4 Vgl. Buchner M., Das Vizepapsttum des Abtes von St. Denis, S. 147ff.

Caspar, Petrus Diaconus und die Montecassinenser FAIschungen, S. 105tf.
6 MGSS.  La ng,  S .  1 8 1  (Pa u lu s Dia conu s VI .  4 8 . )  — Vgl .  Appelha ns,

D i e  R el i qu i en  u nd  da s  G r a bma l  des  h l .  Au gu st i nu s . St .  Au gu st in. Zur
J a hrhu nder t fe i er  da rgeboten  von der  D eu t schen  Provinz  der  Au gu st iner -
eremiten (1930), S. 62.
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AnstoB zur Translationsgeschichte gegeben haben? Dem
widerspricht allerdings die Tradition, daB der in Kremsmiinster
gefeierte hl. Agapit der Heilige von Praeneste ist (18. VIII.)
und nicht der Diakon des Papstes Sixtus (6. VIII.).

Vom hl. Agapit ist wenig bekannt. Seine Passio sagt nur,
daB die Diener des Teufels ihn vor die Stadt hinausfiihrten,
daB er dort kniefIIig betete und dann enthauptet wurde (an-
geblich 274). Einen Meilenstein weit von der Stadt wurde er
in einem neuen Sarkophag begraben 27. An dieser Stelle ist man
tatskhlich auf Triimmer einer Basilika gestoBen und auf ein
Epitaphium, das den hl. Agapitus anruft 273. Eine Sicherheit
konnte man nicht dariiber gewinnen, welches von den vielen
vorhandenen Gdbern das des hl. Agapitus ist 28. Denselben
Schwierigkeiten und Gefahren wken Reliquiensucher des 8.
oder 9. Jahrhunderts gegeniiber gestanden. Es ist natiirlich
auch im hohen Grade zweifelhaft, ob die 898 in den Ort Pale-
strina gebrachten Reliquien wirklich die des hl. Agapitus
waren 29.

Obwohl wir sonst auch iifter den Fall treffen, daB in Rom
Reliquien eines Heiligen transferiert werden, die geraume oder
kurze Zeit  zuvor nach Deutschland gewandert  s ind - hier
kònnen wir es als eine Bestkigung dafiir betrachten, daB der
Leib des hl. Agapit das Kloster Kremsmiinster niemals ge-
sehen hat.

Wke die Translation des hl. Agapit wirklich vor sich ge-
gangen, so hàtte sie im 8. Jahrhundert stattfinden miissen, weil
zu dieser Zeit eine solche Bewegung im Gange war und weil die
Verhàltnisse ffir die Erwerbung eines Martyrerleibes noch
giinstig lagen. Die Oberlieferung bringt fiir diesen Fall von
Krernsmanster nur negative Zeugnisse. Zur Zeit Kitinig Arnulfs
aber war es der ganzen Entwicklung der Reliquienfrage wie auch
der Zeitlage nach ausgeschlossen, einen Heiligenleib, und sei es

27
Marucchi, Breve compendio degli atti e delle memorie del martire

S. Agapito Prenestino (Rom 1898), S. 110- Analecta Bollandiana 16 (1897),
S. 490; 18 (1899), S. 281.

278
Corpus inscriptionum Latinarum 14, 3415. - Marucchi, a. a. O.

S. 150.
28

Marucchi, Relazione del lavoro di scavi eseguiti recentemente
nell'antica basilica di s. Agapito presso Palestrina. NBAC 6 (1899) S. 232.
- ASS Nov.  II.  2 S.  449.  - Der jetzige Zustand der archaologischen
Reste enttauscht derart, daB man sich iiberhaupt wundert, dal3 so viel
daraus geschlossen werden konnte.

28
Mar ucc h i, Dell'antichissimo edificio Prenestino trasformato in

cattedrale. Dissertazioni della Pontificia accademia Romana di archeologia.
Seni. tom. 13 (1918), S. 239.- ASS Aug. III, S. 530.- Jedoch ist der be-
rechtigte Zweifel an der Authentizitat dieser ebertragung kein positiver
Beweis far die Echtheit der Kremsmiinsterer Reliquien. Kellner, a. a. O.
S. 417.
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auch als ein ganz besonderes Geschenk von Papst an Kaiser,
zu erhalten. Es ist nicht blo13 im 9. Jahrhundert soviel an
Martyrerleibern rechtmaiger wie unrechtmàBiger Weise nach
Deutschland gegangen, so daB schon dngst diese Flut kdftig
abgestoppt wurde, sondern man hatte gerade um jene Zeit
sowohl in Rom wie anderwàrts keineswegs mehr das begierige
Versdndnis fiir die Erwerbung von Reliquien eines einzigen be-
stimmten Martyrers, ganz abgesehen von der Unm6glichkeit
der Erwerbung eines grdBeren Teiles von einem solchen, oder
gar eines ganzen Leibes30.

4. Gordian und Epimachus von Kempten.
In einer groBen Anzahl von Chroniken wird gemeldet,

daB die Leiber der hh. Gordian und Epimachus nach Kempten
iibertragen worden seienl, eine ausfiihrlichere Nachricht will
wissen, daB die Ktinigin Hildegard, Gemahlin Karls des GroBen,
der in ihrer besonderen Gunst stehenden Abtei Kempten die
Gebeine der hh. Gordian und Epimachus verschafft habe 2.
Die Urquelle dieser Nachricht ist eine Urkunde vom Jahre 839,
durch die K6nig!Ludwig der Fromme dem Kloster Kempten,
erbaut zu Ehren Mariens und der von seiner Mutter Hildegard
beigesetzten Heiligen Gordian und Epimachus, freie Abtwahl
zugesteht3. Nun steht gerade diese Urkunde in Verdacht, eine
Verunechtun_g aus Kempten zu sein 4. Nicht besser steht es mit
dem, was in weiteren unechten Urkunden°, in der Vita des
hl. Magnus, von Theodor, dem Schiiler des hl. Gallus°, ferner
was iiber die Griindung Kemptens erzàhlt wird im Leben der
K6nigin Hildegard, das 1472 aus einem alten Buch abgeschrieben
und sch6n mit Miniaturen geschmiickt7, dem Kaiser iiberreicht
wurde, um dessen Schutz gegen die aufsàssigen Biirger zu
gewinnen°. Das alles ist aus Immligten Griinden als Onzlich
fabelhaft und fUr die ,historische Forschung unbrauchbar

88 Die ausfiihrliche Behandlung der Reliquientranslationen des 9. Jahr-
hunderts, die bereits im Manuskript vorliegt, wird das klarer machen.

1 MGSS V. S. 100 (Chronicon Hermanni Augiensis). MGSS V. S. 418
(Bernoldi chronicon). MGSS X, S. 128 (Honorii summa).

2 Vita Hildegardis reginae. ASS Aprii iii., S. 793.
Die Urkunde vom 1. IX. 839 bei Sickel, Regesten der Urkunden der

ersten Karolinger, S. 109, Nr. 376. - BaMil 11, 1, S. 998.
4 Le chne r , Schwabische Urkundenfalschungen des 10. und 12. Jahr-

hunderts (Mitteilungen des Instituts far asterreichische Geschichtsforschung
21 (1900), S. 41 ff.). - Sickel, a. a. O.

5 BòMu Nr. 161, 162.
6 ASS Sept. II, S. 735. - MGSS XI, S. 391.
7 ASS Aprii III, S. 793. Acta a monacho Campidonensi saeculo XV.

collecta (aus einem Blaubeurer Kodex).
8 Vgl. Wat ten bac h, Deutschlands Geschichtsquellen, II, S. 391.

g-tt-
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erklkt wordeng. Eine Papsturkunde von 773, die dem Kloster
Kempten friihere Privilegien besdtigt, und dabei die „corpora
sancti Gordiani et Epimachi" als in Kempten ruhend erwkint,
ist ebenso unter die Fffischungen aus dem Beginn des 12. Jahr-
hunderts zu verweisenn.

Nicht nur, um dem Kloster gewisse Vorrechte einzudumen,
und diese Vorrechte als durch friihere Privilegien verbrieft
erscheinen zu lassen, wurden diese Urkunden fabriziert; dem
Geist der zu Beginn des 12. Jahrhunderts in Kempten einge-
fiihrten Hirsauer Reform entsprechend, strebte man dort nach
der Schaffung einer mit dem Papst in Rom verkniipften Tra-
dition beziiglich der im Kloster verehrten Reliquien der hh. Gor-
dian und Epimachus. Es war ein leicht nebenbei zu erreichender
Vorteil,  hier  den Nachweis ihrer  dimischen Herkunft,  als
Geschenk aus den Hkiden des Papstes, miteinflieBen zu lassen.

Im 10. Jahrhundert standen die beiden Reichsabteien
Kempten und Ottobeuren, von dem wir bald einen hnlichen
Fall erfahren werden, unter dem strengen Regiment des Bi-
schofs Ulrich von Augsburg, eines bekannten Reliquiensuchers,
der fiir beide ein Abtwahlprivileg von Otto I. erwirkte. Ging
wohl von seiner Initiative der Gedanke an eine Translation von
Heiligenleibern aus? Das wke wohl miiglich, die Gegebenheiten
jedoch verweisen in eine spàtere Zeit. Um 1050 setzte Bischof
Heinrich II. von Augsburg einen Kemptener Mtinch als Abt in
Ottobeuren ein. Damit war die Verbindung mit dem geistig
stkkeren Kloster fiir Ottobeuren gegeben. Die beiden Abteien
wurden um die gleiche Zeit (Ottobeuren 1102, Kempten 1105)
nach Hirsauer GrundsRzen, die eine rege Heiligenverehrung
mit sich fiihrten, reformiert. Und so gewann auch der in klaren
Sàtzen in die Urkunden eingefiihrte Glaube kdftige Gestalt,
daB die Leiber der beiden rómischen Martyrer Gordian und
Epimachus in der Abteikirche zu Kempten ruhten.

'<Unte nun nicht trotz all dieser Unstimmigkeiten der
iTherlieferungen der einfache Kern wahr sein, dal3 die Kiinigin
Hildegard mitsamt ihrem Gemahl, dem damaligen Kiinig Karl,
die Gebeine der hh. Gordian und Epimachus — ja, sie wird noch
fiir mehr Heilige in Anspruch genommen — von Papst Hadrian
erhalten habe? Das Jahr 773/74, das fiir die Obertragung ange-
geben wird, paf3t nàmlich einigermaf3en fi.ir eine schlichte Be-
griindung solcher Vorgànge. Das war die Zeit, in der die Kiini-
gin Hildegard wairend des Langobardenkrieges mit ihrem Ge-

9 Br ackmann, Germania Pontificia, H, 1, S. 234. Dort auch die ge-
samte iibrige Literatur.

10 Le c hne r, Schwabische Urkundenfalschungen, S. 45. Die Urkunde
selbst S. 103. — Friedlander, Die Translatio S. Alexandri von Ottobeuren
(Festschrift ftir Brackmann (1931) S. 354).
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mahl in Italien weilte und ihn wahrscheinlich auf seinem fiir
Papst Hadrian so iiberraschenden Zug zum Osterfest nach Rom
begleiteten. Hadrian hatte damals alle Ursache, dem Franken-
kónige und seiner Gemahlin sich gefffilig zu erweisen; verdankt
er ihm doch die grol3e Schenkung von einem ansehnlichen
Gebiet, das Pipin schon dem Papst versprochen hatte. AuBer-
dem waren bei diesem Rómerzug auch manche kirchliche Wiir-
dentdger anwesend, die ihre auf Reliquien gehenden Wiinsche
gerne durch keinigliche Fiirsprache unterstiitzen liden. In
Erlolf von Ellwangen werden wir einen solchen noch kennen
lernen, fiir den wohl Abt Fulrad von St. Denis oder Bischof
Wilichar von Sitten das Vorbild abgegeben haben.

Freilich sind das alles Mtiglichkeiten, aber eine GewiBheit
oder eine Wahrscheinlichkeit gegeniiber dem fehlenden bzw.
gedIschten Urkundenbestand zuzugeben, wird wohl nicht an-
gehen. Gegen die Wahrscheinlichkeit der Thtigkeit Karls des
GroBen bzw. seiner Gemahlin nach dieser Richtung spricht auch
die Tatsache, da13 Karl der GroBe nicht nur kein Freund der
Reliquienverehrung war, sondern auch erst viel spker angefan-
gen hat, seme angeblichen Sendboten um Reliquien auszu-
schicken. Dringlicher war ihm die Ltisung der politischen Fragen.

Die Bedenken gegen die Echtheit der Obertragung der
hh. Gordian und Epimachus steigert noch die Tatsache, dal3 die
wirklich echten Urkunden des Klosters Kempten die Heiligen
nicht erwnnen12.

Welche Auskunft geben uns in dieser Frage die ardi&
ologischen Besdnde in Rom? Die Gràber der hh. Gordianus
und Epimachus lagen ebenso wie die der noch zu behandelnden
und unter derselben Frage stehenden hh. Sulpicius und Servili-
anus, Quartus und Quintus und Tertullinus, an der Via Latina.
Diese Grabstkten bzw. die iiber ihnen stehenden Basiliken hkte
nach dem Liber Pontificalis Papst Hadrian I.  (772-795),
also nach der Obertragung der heiligen Leiber nach Deutsch-
land, erneuern lassenn. Bis jetzt sind diese Grabsdtten nicht
wieder ans Licht gekommeni3a. Ob man im 8. Jahrhundert
eine bessere Kenntnis von diesen Zhmeterien hatte? Es besteht

1 1 Abel-Simson, Karl der Grol3e, I,  S. 451.
1 2 3. Juni 814 (Ludwig der Fromme nimmt das zu Ehren der hl. Jung-

frau Maria erbaute Kloster Kempten in Schutz), MBoic. 28, I, S. 9. — 3. Juli
834 (Ludwig der Fromme verleiht dem Kloster auf Bitten Kanig Ludwigs,
seines Sohnes, und auf Fiirsprache Hilduins Freiheit von den jahrlichen
Geschenken und von der Heerfahrt. MBoic. 28, 1, S. 26. — &Alti I, Nr. 929.
3. Marz 862 (Ludwig der Deutsche bestatigt die freie Abtwahl von Kempten)
MBoic. 28, 1, S. 52.

1 3 Duchesne, I, S. 509.
12a An der Via Latina wurde vor einiger Zeit eine katakombenahnliche

Grabstatte entdeckt; es ist jedoch festgestellt worden, dal?, es eine Begrabnis-
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htichste Wahrscheinlichkeit daffir, dar) •sie zur damaligen Zeit
schon v6Ilig verschilttet waren, denn der Index oleorum auf dem
Papyrus von Monza schweigt Ober die Via Latina vollsdndig.
Das zeigt aber, daB die Gdber der Via Latina nicht etwa erst
w6hrend der Langobardenkriege (750-760) zerst6rt worden
w6ren, wahrscheinlich waren sie das Opfer von pl6tzlichen
oder 16nger dauernden Naturereignissen geworden. Die Erobe-
rungskriege der V61kerwanderung konnten ihr iibriges tun, da
in der N6he Roms immer wieder Kriegshandlungen sich voll-
zogen. Wenn also die Grabsdtten der bekannten Heiligen der
Via Latina zu Ende des 8. Jahrhunderts wieder ans Tageslicht
kamen und von einem Papst, der dafiir, Versdndnis hatte, in
einen wiirdigen Zustand versetzt wurden, so bestehen verschie-
dene M6g1ichkeiten, die daran zweifeln lassen, ob die Heiligen-
leiber noch an ihrer urspriinglichen Ruhesdtte waren.

Dal!, die hh. Gordian und Epimachus an der Via Latina be-
graben lagen, berichten: die Legende des hl. Gordian14, das
Martyrologium Hieronymianum15, eine Damasus zugeschriebene
Inschrift", die topographischen Zeugen des 7. bis 10. Jahrhun-
derts. Eine stattliche Reihe! Eine n6here Betrachtung dieser
Zeugen jedoch lehrt, daB nur der hl. Gordian mit Sicherheit
festzustellen ist und daB die E2si_s_teJEAttLIASAin hr
in Zweifel gezogen werden muB17.

Nun erscheinen zu allem OberfluB die Namen der Martyrer
Gordian und Epimachus als in den Jahren 817-824 von Papst
Paschalis I. nach der Kirche St. Praxedis iibertragen auf der
Tafel in dieser Kirche, die die Obertragung anzeigt". Man hat
zuerst diese Tafel fiir gleichzeitig gehalten". Nun ist nachge-
wiesen worden, daB die Inschrift nicht aus dem 9. Jahrhundert
stammt, sondern eine Kopie ist, die der Kardinal Pico della
Mirandola 1730 von einem Originai machen lieB, das aus der
ersten H61fte des 13. Jahrhunderts stammt 20. Auch die Anord-

statte aus dem 4. Jahrhundert ist, die auBerdem weit von dem Orte entfernt
liegt, an dem die ebengenannten Zómeterien zu suchen waren. Kanzler,
Di un nuovo cimitero anonimo sulla Via Latina. NBAC 9 (1903), S. 173 ff.
— M arucc hi , Osservazioni sopra il cimitero anonimo recentemente sco-
perta sulla Via Latina. Ebenda, S. 301 ff. Dagegen sind heidnische Graber
aus dem 2. und 3. Jahrhundert in der Nahe dieser Ausgrabungen bekannt.
Fortunati, Relazione sugli scavi della Via Latina.

14
Mombritius, I, S. 603 ff. — ASS Mai II, S. 550 ff.
ASS November 11, 1, S. 58.

16 „Haec quicumque vides" Ihm, Damasi epigramata, S. 82, Nr. 79.
17

Die nahere Ausfiihrung und Begrtindung dieses Problems soli dem-
nachst in einer riimischen Zeitschrift erscheinen.

18 Mai, Script. vet. nova coll. V, S. 38.
13

De Rossi, Duchesne, Grisar, Armellini, Marucchi.
20

Grossi Gon d i, La celebre iscrizione agiografica della basilica di
S. Prassede. Civiltà cattolica 1916, l, S. 443. — Derselbe, Excursus sulla
paleografia medievale del sec. IX, S. 173.
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nung, die Reihenfolge und die Zahlenangaben auf der Reliquien-
tafel erwecken wenig Vertrauen. Die M6glichkeit, daB gewisse
Angaben der Tafel jedoch auf eine friihere zurackgehen, ist
nicht abzuweisen; es k6nnte sein, daB auch St. Praxedis ein
provisorisches Lager von Reliquien gewesen ist, wie wir es oben
kennengelernt haben. Darauf weist auch die Inschrift des Pap-
stes Paschalis I. im Mosaik der Apsis von Santa Prassede hinn.
Die Nennung der hh. Gordian und Epimachus auf der Tafel
von Santa Prassede ist aber nur ein weiterer Beweis, daB sie
aus verh6ltnism6Big junger Zeit stammt.

Ahnlich wie die erw6hnte Reliquientafel kompliziert auch
die Auffindung einer Tafel mit der Schrift des 9. Jahrhunderts:
„Haec corpora sanctorum Gordiani et Epimachi` in der Kata-
kombe der hh. Marcellinus und Petrus an der Via Latina die
verwickelte Frage22. In das Problem „Deusdona"22, wie Josi
meint, gehhrt die Tafel sicher nicht.

Ein Blick in die liturgischen Biicher der in Betracht kom-
menden Jahrhunderte zeigt, daB bei der ersten liturgischen
Welle, die sich von Rom nach dem Frankenreich ca. 750 ergoB24,
die Sakramentarien" und die s ie ergànzenden Evangelien-
kapitularien" nur das Fest des hl. Gordianus fiihrten, die zweite
Welle aber, ca. 1000, erst den hl. Epimachus mitbrachte. In
der Zwischenzeit gesellte sich in Rom zum hl. Gordian der hl. Epi-
machus. Und das ist die Zeit, in der schon I6ngst die Leiber der
beiden Heiligen in Kempten h6tten ruhen sollen.

Zur Zeit  der  angeblichen Obert ragung kannte man im
Frankenreich nur den hl. Gordian, zur Zeit  der F61schung
der Obertragung aber waren die friiheren hagiographischen
Kenntnisse und auch clic ersten von Rom gekommenenen litur-
gischen Biicher verschwundeu, und so verfiel man in Kempten
gerade auf diese beiden problematischen Heiligen, deren Exi-
stenz, Kenntnis und Auffindungsm6g1ichkeit so vielen Schwie-
rigkeiten unterlag.

21 Bei Grossi Gondi, a. a. O. S. 450; er macht auf die Schwierigkeiten
der Datierung aufmerksam.

22 Josi in NBAC 16 (1920), S. 64.
23 Rtimischer Diakon, der bei den Reliquieniibertragungen des 9. Jahr-

hunderts eine bedeutende Rolle spielte.
24 Klauser , Die liturgischen Austauschbeziehungen zwischen der

rtimischen und frankisch-deutschen Kirche vom 8. bis zum 11. Jahrhundert.
Historisches Jahrbuch der Gtirresgesellschaft 53 (1933), S. 169 ff.

n M o hl be rg-Baumst ark, Die alteste erreichbare Gestalt des Liber
Sacramentorum anni circuli der rdmischen Kirche (Cod. Pad. D 47, fol. 11 r
bis 100 r). (Liturgiegeschichtliche Quellen 11/12, S. 34.) --- Punie t, Le
sacramentaire romaine de Gellone. Ephemerides liturgicae 48 (1934), S. 520.

26 Dazu einstweilen Klauser, Ein vollstandiges Evangelienverzeichnis
aus dem 7. Jahrhundert. RQS. 35 (1927), S. 132.
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Also auch die topographischen und liturgischen Zeugen
beweisen die RIschung der Translation der hh. Gordian und
Epimachus!

Wie stark zeigt sich doch die Macht der,- Tradition! Die
durch ein Wortband zusammengeschmiedeten Heiligen kommen
zur Unzeit nach Deutschland und miissen so durch die Ge-
schichte gehen. Von Kempten aus werden seelenr hi Teile
dieser Heiligen weiterverteilt, so daB jetzt noc eingarten,
Prilm und Prag — diese letzteren erhielt Karl IV. selbst in
Kempten27 — solche bewahren 28.

5. Tertullinus von Schlehdorf.
Das Kloster Schlehdorf, das den Leib des hl. Tertullinus

aufnehmen solite, entstand aus einer Versetzung des Klosters
Scharnitz (Atto 765 dort Abt), das inmitten der Rodungen in
der Waldwildnis des Karwendelgebirges von den kolonisations-
begeisterten Huosi gegri.indet worden war'. Wegen der Rauheit
des Klimas sahen sich die ~che gezwungen zwischen 769
und 772 ihr Kloster in Scharnitz aufzugeben und auf eine
ihrer Besitzungen, Schlehd o rf , zu verlegen 2. Eine der ersten
Ausstattungen fiir das neue Kloster St. Dionys, dessen sich ein
zweiter, reichbegiiterter Zweig der Huosi annahm, war der Leib
des hl. Tertullinus. Der Stifter der hervorragensten Gilter
des Klosters, Reginperht, und der Abt desselben, Atto, der
sOtere Bischof von Freising, arbeiteten treulich zusammen,
um den Heiligen fiir das Kloster zu bekommen. Aber auch der
damalige Bischof von Freising, Arbeo, scheint beteiligt gewesen
zu sein. Er war es ja, der den Riicktransport des Leibes seines
ersten AmtsvorOngers, Korbinian, nach Freising veranlaBt hat,
wie er an der Oberfiihrung des hochverehrten hl. Valentin nach
Passau unter seinem Vorgànger Joseph interessiert war. Und
noch zweier heimatlicher Heiligen hat er sich angenommen:
die Erhebung der Irschenberger Heiligen, Marinus und Annianus
sowie die Aufzeichnung eines Erhebungs- und Translations-
berichtes um 750 waren sein Werk3. Da solite Arbeo, der
Diózesanbischof bei der Erwerbung des Leibes des hl. Tertullinus
nicht beteiligt und dtig gewesen sein ?4

Nach der Urkunde, die uns allein das Ereignis iiberliefert,
ktinnte man schlieBen, daB Reginperht selbst in Rom war und

27 Potthast, Bibliotheca hist. med. aevi, S. 725.
28 ASS Mai H, S. 553.

Fastlinger, Die wirtschaftliche Bedeutung usw., S. 110.
2 Vgl. Mitte re r, Die bischhflichen Eigenkliister, S. 99 ff.
3 Bauerrei13, Die Vita SS. Marini et Anniani und Bischof Arbeo

von Freising. SMGB 51 (1933), S. 49 ff.
4 Er ist auch Zeuge bei der gleich zu besprechenden Urkunde.
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von Papst Hadrian I. den Leib des hl. Tertullinus bekams. Und
daB Abt Atto einen sehr entscheidenden Anteil an dem Werke
hatte, wenn man auch nicht gerade aus dem Texte schliel3en
kann, daB er selbst mit in Rom gewesen ist als die Obergabe
des Heiligenleibes erfolgte6; wie wir sehen werden, gibt es aber
doch einen Anhaltspunkt dafiir, daB es mdglich war. Am
18. August 772 ruhten die Gebeine des hl. Tertullin bereits
in Schlehdorf. Es scheint dem Bischof sehr viel darangelegen
zu haben, daB der Leib des hl. Tertullin ehrlich und unter Zu-
stimmung des Papstes erworben wai, das betont er in einer der
beiden Fassungen der Urkunde sehr aufd11ig7. Oder miiBten
wir darin in Anologie zu anderen Obertragungen ein Kenn-
zeichen erblicken, das der Translationsbericht erst aus einer
sOteren Zeit stammt, aus dem 9. Jahrhundert, wo die Re-
liquiendiebsdhle an der Tagesordnung waren? Der hl. Ter-
tullin selbst hat solche Geschicke noch spRer, da er schon
geraume Zeit in seiner neuen Heimat lag, erdulden milssen.

Das Datum der Obergabe gibt zu einigen Bedenken AnlaB.
Wenn auch Papst Stephan III. schon am 3. Februar 772 ge-
storben war, so miiBte doch Papst Hadrian, trotz der damals
bestehenden Wirren um den pàpstlichen Stuhl — eine starke lan-
gobardische Partei wollte das Papsttum unter seme Herrschaft
bringen — nichts Eiligeres zu tun gehabt haben als den viel-
leicht schon ffirgere Zeit wartenden Bayern den Heiligenleib
zu iibergeben. Eine Unmeiglichkeit liegt darin allerdings nicht.

Vielleicht gibt folgende Erwàgung noch eine Stiitze fiir
die Richtigkeit des Datums. Wahrscheinlich war Abt Atto bei
dem Zuge des Bayernherzogs Tassilo nach Rom im Jahr 769
unter den Begleitern des herzoglichen Trosses. Ebenso wie wohl
Reginperht, der Verwandte des Herzogshauses, dabei gewesen
sein wird. Was liegt nner als 'anzunehmen, daB damals die
giinstige Gelegenheit, den Heiligenleib zu erwerben, erfaBt
worden ist. Dokumentarische Unterlagen hat diese Annahme
auBer dem „me adjuvante" allerdings nicht.

Wie steht es nun mit der Existenz des Martyrers bzw. dem
Ort seines Begdbnisses?

5 Bit te rauf, Die Traditionen des Hochstifts Freising, 1, S. 73, Nr. 45a:
„trado ad corpus s. Tertullini martyris, quem auxiliante Dominio heredem
mihi (inquit Atto abbas), omnipotens Deus constituit et a diebus meis ubi-
cumque locatum fuerit corpus ejus, in nostra sit providentia, quia a sede
apostolica concedente et commendante nobis beatissimus Adrianus papa ut
sollicite summo cum studio devotionis commisit curandum."

Bitterauf, a. a. O. I, S. 73, Nr. 45h: „ubi s. Tertullinus requiescit
in corpore, quem a sede apostolica Reginpertus monachus concedente
Adriano papa ad partibus Baioariae me adjuvante perduxit."

7 Siehe Zitat der Anm. 5. — Vgl. dazu auch Brackmann, Germania
Pontificia I, S. 373.
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stkte aberliefert. Nur eine abgekiirzte Textrezension hat die
topographische Notiz aufbewahrt ad ,ursum pil(e)atum. Die
Quelle fiir diese Angabe erweist sich auch sonst als zuveffissig32.
Die Oberlieferung der Texte lBt es also offen, ob das Fest der
hl. Candida am 3. Oktober oder am 2. Dezember gefeiert wurde.
Kirsch meint, daB die Candida der Passio der hh. Marcellinus
und Petrus, die an der Via Aurelia getiltet wurde, wohl diese
Heilige der Via Portuensis sein k6nnte.

Aus den Itinerarien des 7. Jahrhunderts wissen wir, daB
der Friedhof des Pontianus vier Heiligtiimer umgab: Abdon und
Sennen in einer besonders groBen Kirche, und auBer den Grniern
der Inpste Anastasius und Innozenz die Kirche der hl. Candida
mit ihrem Leibe, welche nach der Legende den r6mischen Mar-
tyrer Pigmenius zur Zeit des Kaisers Diokletian den Fluten des
Tibers entrissen und „in crypta in coemeterio Pontiani in praedio
suo ad ursum pileatum" beigesetzt haben so1133.

Von einem Grabe der hl. Candida ist nirgends die Rede.
Keine Inschrift der Katakombe hat ihren Namen aufbewahrt.
Und wkirend gerade die Katakombe des Pontianus eine erheb-
liche Anzahl von Bildern rómischer Heiliger erhalten hat, eine
hl. Candida ist nicht dabei. Freilich sind die Gkige der Pon-
tianuskatakombe noch nicht regelrecht ausgegraben und er-
forscht, so daB die Móglichkeit iiberraschender Funde auch nach
dieser Richtung nicht ausgeschlossen sind34.

Es wke nun noch der jetzige Festtag des hl. Candidus in
Innichen, der 24. August, und ein Nebenfest des Heiligen, der
22. Mai, zu erklken. Der erstere ist der Translationstag einer
zweiten Erhebung der Gebeine des Heiligen im Jahre 1680, also
ffir die Bestimmung des Heiligen nicht erheblich. Am 22. Mai
spielt sich in Innichen der uralte Candmarkt ab, der gróBte Markt
in der Gegend von religibsen Feierlichkeiten. Dieses Fest geht
auf die erste Erhebung der Gebeine des hl. Candidus zurtick.
Am 23. Mai 131435wurden die Gebeine des hl. Candidus aus der
Krypta, in der sie zuerst gelegen, durch drei Bisch6fe erhoben
und dann unter dem Hochaltar in einem Sepulchrum einge-

mauert"Durch eine vor kurzem gefiihrte Untersuchung kennt man
auch den jetzigen Zustand d.tr Gebeine des hl. Candidus: einige

3 2 Ebenda, S. 85.
3 3

Itinerar des Salzburger Codex. De Rossi, Roma sotterranea I,

S. 175 ff.
3 4

Kirsch, Le catacombe Romane, S. 228. — Styger, Die r6mischen
Katakomben, S. 278.

35
Fiir die Verschiebung ist kein Grund ersichtlich.

36
Die herrliche, unter dem Hochaltar gelegene Krypta wurde erst Mitte

des 19. Jahrhunderts zerstiirt und eingefullt. Weingartner, Die Kunst-
denkmMer Siidtirols, I, S. 476.
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Wirbelknochen, die beiden Hiiftbeine, einige Rippen, ein Sprung-
-bein, drei Mittelhandknochen, das Haupt, zwei Zàhne und kleine
Bruchstiicke. Wie LiberalI, erschweren auch hier die Fassungen
die Untersuchung. Nach einem kztlichen Gutachten ist die
Miiglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daB die Oberreste
einem Menschen angehkten. Das in einer Art Monstranz in
Innichen noch aufbewahrte Fl chchen mit Blut des hl. Candidus
geh6rt natiirlich einer anderen Kategorie an37.

Aus den noch vorhandenen Resten zu schlieBen, wke es
wohl mòglich, daB im Jahre 782 der ganze Leib des hl. Candidus
aus Rom nach Innichen gekommen wke.

Solite nun als Endergebnis der Untersuchung eine Klassifi-
kation der gepriiften Translationen versucht werden, so miiI3te
man vier als wirkliche Obertragungen von Heiligenleibern aner-
kennen:

Q ui r inus ,  Ar s a t ius ,  Te r t u l l inus ,  C a nd id us .

Fffischungen, die als solche wirklich zu erkennen sind:
Agapitus , Gord ian und Ep im achus,  Alexander .

Obertragungen, die sich nur auf kleinere Teile von Reliquien
oder vielleicht gar nur auf Beriihrungsreliquien erstrecken:

Sulp ic ius  und Servi l ianus ,  Quar tus  und Quintus ,  Cas tulus ,
Jul iana.

Schon aus den wenigen Beispielen, welche die siiddeutschen
Benediktinerkkister im 8. Jahrhundert bieten, ersieht man, dati
die Begierde, Martyrerleiber zu erhalten, sich nur auf wenige
Kliister beschrànkte. Die Reliquiensuche war nicht etwa eine
allgemeine Bewegung, sondern ist mehr als eine „Liebhaberei"
einzelner zu betrachten. Auch die sonst noch bekannten Bei-
spiele von Reliquientranslationen aus dem Jahrhundert, die
Obertr-agungen der hh. Hippolyt, Alexander und Vitus durch
Abt Fulrad von St. Denis und der hh. Gorgonius, Nabor und
Nazarius durch Bischof Chrodegang von Metz bestkigen es.
Es waren immer Einzelpersonen Tràger dieses Gedankens. Als
einen solchen Pionier kiinnen wir Bischof Arbeo von Freising
ansprechen, der sich zunàchst der Reliquien der Heiligen der
Heimat annahm, in seinem Nachfolger Atto fand er einen
tapferen Sekundanten, der das Gewicht mehr auf rtimische
Heilige legte und in diesem seinem Bestreben erfolgreich war,

37 Vgl. Stumpfl, a. a. O.


