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michael hintermayer-Wellenberg
Ex Francia orientalis oriunda?
Zur Angabe der Herkunft Reginlinds von Lambach, 
der Mutter Bischof Adalberos von Würzburg (1045–1090), 
in der Vita Adalberonis

adalbero v. lambach wurde am 29. Juni 1045 als nachfolger brunos (1034–1045) 
bischof von Würzburg. der lambacher mönch, der um 1200 die vita des hl. 
adalbero1 schreibt, verschweigt gut hagiographisch die tatsache, dass adalbero 
seine erhebung allein kaiser heinrich iii. (1039–1056) zu verdanken hatte. 
stand diese art der einsetzung eines bischofs doch in klarem Gegensatz zu den 
forderungen und zielen der kirchenreformbewegung des 11. Jahrhunderts, dass 
bischöfe in freier kanonischer Wahl von klerus und volk ohne einflussnahme des 
königs ordiniert werden sollten, und damit auch zu den absichten der sich aus 
der kirchenreform entwickelnden hagiographie, ihre protagonisten von anfang 
an in engster verbindung mit den römischen reformideen und als kämpfer 
für die libertas ecclesiae darzustellen. der autor der vita begründet daher die 
bischofserhebung adalberos allein mit der akklamation durch klerus und volk2, 
im Gegensatz etwa zum verfasser der um 1160 entstandenen vita des salzburger 
erzbischofs konrad i. (1106–1147), der dessen erhebung durch den könig nicht 
verschweigt. er entschuldigt sie allerdings mit dem hinweis, dass sie zu dieser zeit 
eben die übliche form der einsetzung war3. 

elegant umgeht der hagiograph adalberos auch dessen langjähriges gutes 
verhältnis zu kaiser heinrich iv. (1056–1106). diese loyale haltung4 stand quer 
zu seiner absicht, adalbero als einen jener kirchenfürsten darzustellen, die früh

1 irene schmale-Ott (hg. u. übers.), vita sancti adalberonis (Würzburg 1954).(stia lambach, 
hs liv).

2 vita (wie anm. 1) 20.
3 vita chunradi archiepiscopi salisburgensis, hg. von Wilhelm Wattenbach, in: mGh ss 11 

(1854) 62–77.
4 vgl. alfred Wendehorst, adalbero, bischof von Würzburg und Gründer lambachs: seine stel-

lung im investiturstreit, in: 900 Jahre klosterkirche lambach (linz 1989) 17–24, passim; ders., 
bischof adalbero von Würzburg (1045–1090) zwischen papst und kaiser, in: studi gregoriani per la 
storia di Gregorio settimo e della riforma gregoriana 6 (1959/61) 147–164, passim.
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 gegen die königlichen ansprüche im streit mit dem papsttum eintraten. er nimmt 
daher den hauptteil der schuld an ausbruch und folgen des streites von heinrich 
und schreibt ihn dem ungehorsam und der auflehnung seines sohnes zu5 und 
taucht auf diese Weise heinrich iv. in ein milderes licht, das geeignet ist, die 
verbundenheit adalberos diesem gegenüber zu erklären und zu rechtfertigen. 

nicht zuletzt lässt der biograph des hl. adalbero, indem er dessen enge 
beziehung zu bischof altmann von passau6 (1065–1091), einem der ersten und 
hartnäckigsten verfechter der kirchenreformideen, betont, keinen zweifel dar-
über aufkommen, dass auch der Würzburger bischof diese von beginn an tatkräftig 
gefördert und verfochten hat.  

die erhebung adalberos v. lambach auf den Würzburger bischofsstuhl, die 
zweifellos auf Willen und Gunst heinrichs iii. zurückzuführen ist, gibt anlass 
zu der frage, warum es gerade adalbero war, der zudem erst anfang dreißig, also 
wenig über dem kanonischen mindestalter war7, dem der kaiser die leitung eines 
der wichtigsten reichsbistümer anvertraut hat – und dies als nachfolger brunos, 
der ein cousin seines vaters konrad war.

für die historische forschung, die sich seit langem außer mit dem leben und 
Wirken bischof adalberos8 auch mit seiner herkunft und familie beschäftigt hat, 
ergab sich ein anhaltspunkt für eine verbindung mit dem salischen königshaus in 
der vita selbst. adalberos hagiograph schreibt nämlich, dass reginlind (Regila), 
die mutter adalberos, aus Ostfranken stamme (ex Francia orientalis oriunda)9. 
er bekräftigt die ostfränkische abstammung reginlinds noch durch den hinweis, 
dass adalberos eltern ihn für seine geistliche erziehung und ausbildung am 
Würzburger hochstift mit fränkischen Gütern ausgestattet hätten10. 

unter berufung auf reginlinds fränkische herkunft und mit beachtung 
der Gunstbeweise für die lambacher vonseiten des salischen königshauses sind 
versuche unternommen worden, sie in den engeren familiären umkreis kaiser 
konrads ii. (1024–1039) einzuordnen.

hauptvertreter dieser richtung ist hansmartin decker-hauff, der seine 
auffassung von der abstammung reginlinds v. lambach im rahmen der 
besprechung des öhringer stiftungsbriefes entwickelt11. er betrachtet reginlind 

5 vita (wie anm. 1) 24.
6 vita (wie anm. 1) 26, 30, 32, 34.
7 vgl. biographisch-bibliographisches kirchenlexikon XXiv ergänzungen Xi (2005) sp. 676–680. 
8 vgl. u.a. adalbert kr ause, das dreigestirn. altmann, Gebhard und adalbero, in: der heilige 

altmann, bischof von passau (1965) 39–47; Werner GOez, bischof adalbero von Würzburg, in: 
fränkische lebensbilder 6 (1975) 30–54. 

9 vita (wie anm. 1) 14.
10 vita (wie anm. 1) 16.
11 hansmartin decker-hauff, der öhringer stiftungsbrief, in: Württembergisch franken. Jahr-

buch des historischen vereines für Württembergisch franken 41 (1957) 17–31 (teil 1), 42 (1958) 3–32 
(teil 2).
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als tochter adelheids v. metz († 1046), der schwester der Grafen Gerhard v. metz 
und adalbert im saargau, die bekanntlich in erster ehe mit heinrich v. speyer, 
dem vater kaiser konrads ii., vermählt war. nach heinrichs tod heiratete 
sie einen ostfränkischen Grafen – nach decker-hauff den Grafen poppo im 
lobdengau aus der familie der Grafen v. lauffen, die über umfangreichen besitz 
im main-neckar-raum, also in der diözese Würzburg, verfügten. aus dieser 
zweiten ehe sei außer dem regensburger bischof Gebhard iii. (1036–1060), 
mit dem die kaiserinmutter adelheid 1037 das kloster öhringen stiftete, und 
weiteren kindern auch reginlind hervorgegangen. sie wäre demnach konrads 
halbschwester gewesen. die einbindung reginlinds in diesen familienkreis würde 
mit der fränkischen herkunft reginlinds in einklang stehen. 

decker-hauffs these über die familiäre zuordnung der mutter bischof 
adalberos ist die reaktion auf eine these, die von einer anderen abstammung 
reginlinds ausgeht. erster vertreter dieser „verduner these“ ist kamillo trotter12. 
er geht von den nur im lothringischen herzogshaus13 gemeinsam vorkommenden 
namen Gottfried und adalbero unter den söhnen reginlinds v. lambach aus und 
sieht in ihr eine tochter Graf Gottfrieds des Gefangenen v. verdun († 995/98), 
somit eine schwester herzog Gozelos beider lothringen († 1044) und tante 
herzog Gottfrieds iii. des bärtigen († 1069) und seiner schwester regelindis (vgl. 
die genealogische tafel verdun-lambach). trotters ansicht, die von franz tyroller 
übernommen wurde14, stimmt in jüngerer zeit auch alfred Wendehorst zu15. 

trotters auffassung von der familiären zuordnung reginlinds ist in der 
tat überzeugend – sie vermag im übrigen die königlich promovierte erhebung 
adalberos auf den Würzburger bischofsstuhl ebenso gut zu erklären. dennoch 
wird die ansicht decker-hauffs bis in jüngere zeit als ernst zu nehmende 
alternative angesehen. das geht daraus hervor, dass alois zauner sie in seinem 
überblick über die forschungslage neben der trotters referiert, ohne einem der 
beiden ansätze den vorzug einzuräumen16. 

so überzeugend aber die ansicht trotters auch ist, es darf dabei nicht über-
sehen werden, dass er sich über die angabe ex Francia orientalis oriunda des 
vitenschreibers hinwegsetzt, beziehungsweise sie zu relativieren bemüht ist, etwa 

12 kamillo trotter, die Grafen von „lambach“ und „formbach“, in: Otto v. dungern (hg.), 
Genealogisches handbuch zur bairisch-österreichischen Geschichte (Graz 1931) 41 nr. 6.

13 zu dessen Genealogie vgl. auch detlev schwennicke (hg.), europäische stammtafeln neue 
folge 6 (marburg 1978) tafel 127.

14 franz tyroller, Genealogie des altbayerischen adels im hochmittelalter, in: Genealogische ta-
feln zur mitteleuropäischen Geschichte, hg. von Wilhelm Wegener (Göttingen 1962-1969) tafel 
9 nr. 13. 

15 alfred Wendehorst, der hl. adalbero, in: bavaria sancta 3 (regensburg 1973) 170 (…) seine (scil. 
adalberos) Mutter Reginlind war – entgegen manchen älteren und neueren Vermutungen – wohl 
doch eine Angehörige des lothringischen Herzogshauses.

16 vgl. alois zauner, die Grafen von lambach, in: JOömv 133/1 (1988) 55–66, hier: 57–58.
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wenn er schreibt, sie sei (…) sachlich zu allgemein gehalten, als daß diese Stelle 
eine Grundlage für einen Abstammungsnachweis bilden könnte (…)17. da ist ihm 
sicher recht zu geben. dennoch: seine these ist mit der in der vita tradierten 
fränkischen herkunft reginlinds nicht zu vereinbaren, die bis in jüngere zeit als 
sicher gilt18, somit ein hindernis bildet, das sich der allgemeinen anerkennung 
ihrer herkunft aus dem haus ardenne-verdun in den Weg stellt. man kommt 
daher nicht umhin, sich mit dieser nachricht auseinanderzusetzen.

der verfasser der vita adalberonis, ein namentlich unbekannter lambacher 
mönch, der das Werk um 1200, zur zeit abt Waesigrims (1197–1206) und wohl auf 
dessen veranlassung hin in lateinischer prosa verfasst hat, geht kurz auf die familie 
adalberos ein und zeigt sich dabei gut informiert19, wenn auch seine angaben 
über den personenstand seinem hagiographischen interesse nach beschränkt sind. 
so nennt er außer seinen eltern, markgraf arnold ii. und reginlind, zwar seinen 
bruder Gottfried und dessen tochter mathilde (die er allerdings nicht nament-
lich nennt) und weiß bescheid über ihre vermählung mit dem Grafen ekbert 
i. v. vornbach20 (das ehepaar war eine der wichtigsten weltlichen stützen des 
reformpapsttums in Ostbayern), übergeht aber adalberos andere Geschwister 
und seinen Onkel aribo, weil sie für seine zwecke unerheblich sind. 

die vita schildert weiters die erste stiftung in lambach durch markgraf 
arnold, nennt aber weder anlass noch zeitpunkt. darüber lassen sich nur 
vermutungen anhand anderer belege anstellen. die Oberaltaicher annalen melden 
zu 1050, dass markgraf Gottfried in diesem Jahr getötet wurde21; als sein todestag 
ist im lambacher nekrolog der 8. februar eingetragen22. ein sammeleintrag 
zum 1. februar nennt seine mutter reginlind (hier in der abkürzung Regila), 
seinen bruder arnold und dessen Gemahlin hacecha. aus dieser gemeinsamen 
eintragung wurde seit langem gefolgert, dass sie zusammen und durch dieselben 
feinde umgekommen seien, die wenige tage später den tod Gottfrieds verschuldet 
haben. Obwohl dies nicht sicher ist – es handelt sich um einen späteren eintrag des 
13. Jahrhunderts, und das alte lambacher nekrolog ist nur fragmentarisch erhalten, 
somit könnte es eine nachträgliche zusammenfassung der familienmitglieder am 
todestag reginlinds sein – ist diese erklärung durchaus plausibel. 

17 trotter (wie anm. 12) 41.
18 vgl. klaus rumpler, die Gründung lambachs unter besonderer berücksichtigung der Grün-

dungsurkunden, in: 900 Jahre klosterkirche lambach (1989) 25–32, hier: 28 (…) Regilla, deren Her-
kunft aus Ostfranken als gesichert anzunehmen ist und die Besitzungen am Neckar und in Franken in 
ihre Ehe mit Graf Arnold II. einbrachte (…); ähnlich äußert sich auch zauner (wie anm. 17) 58.

19 vita (wie anm. 1) 3.
20 vita (wie anm. 1) 14, 16.
21 annales altahenses maiores, hg. von Wilhelm v. Giesebrecht u. edmund v. Oefele, in: 

mGh ss 20 (hannover 1868), 791–824 (pars altera), hier: 804 Tum marchio Gotefridus, ab iniquis 
circumventus, innocens misere occiditur.

22 hs 229 (stia lambach), necr 4/1, 409.
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die vita berichtet nämlich, dass markgraf arnold in der burg lambach ein 
stift (monasterium) mit dem marienpatrozinium eingerichtet hat, das aus zwölf 
säkularkanonikern bestand, und dass er dies tat … uxore viduatus, filiis et heredibus 
excepto … Adelberone orbatus23. das spricht dafür, dass dies noch 1050, bald nach 
dem gemeinsamen tod seiner angehörigen und aus diesem anlass, geschah. 
einige Jahre später, nach dem sogenannten lambacher stiftbrief im Jahre 1056, hat 
bischof adalbero die bestehende kanonie in ein reguliertes benediktinerkloster 
umgewandelt (mutavi in communem cenobialis vite videlicet monachorum conver-
sationem), sodass 1056 als Gründungsjahr des klosters gilt. auch in diesem fall 
ist es wahrscheinlich, einen zusammenhang mit einem todesfall anzunehmen, 
nämlich dem seines vaters arnold, denn 1056 wird Otakar i. als inhaber der mark 
an der mur genannt24. 

mit dem stiftbrief des klosters25 sind wir bei dem ersten wichtigen stück 
des lambacher urkundenmaterials angelangt. er ist seit langem als fälschung 
aus der mitte des 12. Jahrhunderts erkannt26, die offenbar aus der absicht ent-
standen ist, das von adalbero bei der Gründung des klosters diesem übereig-
nete dotationsgut zusammenfassend festzuhalten und somit den besitzstand 
zu  sichern. da, wie es erklärend darin heißt, die erhaltung und versorgung eines 
regulierten mönchskonvents (communis vita monachorum) aufwendiger sei als 
die einer kongregation von säkularkanonikern (secularium conventus clericorum), 
übergibt der eigenklosterherr adalbero besitzungen und rechte an ekbert von 
münsterschwarzach († 1076/77), den ersten abt, der lambach als reformkloster 
nach Jung-Gorzer prägung einrichten sollte27. 

das Jahr der Gründung anzuzweifeln besteht kein anlass. Grundlage dürfte 
eine echte, nicht erhaltene urkunde adalberos von 1056 sein, die er wahrschein-
lich in form einer einfachen notitia ausgestellt hat und die vermutlich im zuge 
der fälschung vernichtet wurde. dieses deperditum von 1056 wird neben den 
dotationsgütern auch die zeugenliste enthalten haben28. 

das falsifikat zu 1056 ist nicht nur formal einem schreiber des 12. Jahrhunderts 
zuzuweisen, sondern weist auch inhaltlich einige ungereimtheiten auf. vor 
allem die anachronistische feststellung, dass die umwandlung in ein reguliertes 
mönchskloster unter mitwirkung altmanns erfolgt sei, der erst 1065 bischof von 
passau wurde, wird auf das konto des schreibers gehen. auch die angabe anno … 

23 vita (wie anm. 1) 22.
24 d hiii nr. 367 (1056 februar 21, mainz).
25 urkunde 1a (stia lambach), ubloe 2, 89f. nr. 70.
26 vgl. erich trinks, die Gründungsurkunden und anfänge des benediktinerklosters lambach, in: 

JOömv 83 (1930) 77–152, bes. 143–147.
27 vgl. kassius hallinger, neunhundert Jahre benediktinerabtei lambach, in: JmvW 3 (1956) 

17–29.
28 vgl. peter Johanek, die frühzeit der siegelurkunde im bistum Würzburg (Würzburg 1967) 293–

296.
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episcopatus autem domni Adalberonis XII. in der datumzeile passt nicht zu der 
subjektiv abgefassten urkunde und ist wohl ebenfalls ihm zuzuschreiben. Wie 
Johanek gezeigt hat, hat er die poenformel einer echten urkunde bischof ruperts 
von Würzburg entnommen. dass der stiftbrief auch in bezug auf einen teil der 
besitzungen gefälscht ist, wird noch zu zeigen sein.

eine weitere wichtige urkunde ist das diplom kaiser heinrichs iv., datiert 
auf 18. februar 1061, in dem ebenfalls dem kloster rechtstitel verbrieft werden. 
das heinrich-diplom ist in zwei fassungen gleichen inhalts überliefert. fassung 
a29, auf deren rückseite im 12. Jahrhundert die sogenannte lambacher fassung 
des einforstungsvertrages von 992/93 zwischen Graf arnold i. v. lambach 
(adalberos Großvater) und bischof christian von passau abgeschrieben wurde30, 
ist nach dietrich v. Gladiss31 eine verunechtung eines von einer bekannten hand 
der  königlichen kanzlei geschriebenen Originaldiploms, indem der kontext auf 
rasur dem echten proto- und eschatokoll hinzugefügt wurde. im Gegensatz dazu 
sei die andere fassung b32 zur Gänze gefälscht, wohl um zweifel an der echtheit, 
die wegen der rasur aufkommen könnten, zu entkräften. 

erich trinks hat gemeint, fassung a könne inhaltlich nicht gefälscht sein (…) es 
wäre denn, Lambach, bezw. Adalbero hätte mit Hilfe einer solchen Fälschung alle 
diese Rechte erschlichen; doch so etwas war praktisch nicht möglich33. demgegenüber 
verweist Gladiss auf den umstand, dass (…) allein schon der Einschub eines Rechtes 
oder auch nur der Wunsch, sich eine Bestätigung für alle zu verschaffen, den Anlaß 
der Verunechtung abgeben konnte. daher sei offen zu lassen, wie weit die inhalt-
liche richtigkeit gehe.

beide fassungen des heinricianums entstanden wohl noch zu lebzeiten 
adalberos34, zumindest für die fassung b ist die zeit nach 1077 am wahrschein-
lichsten, als er nicht mehr mit der ausstellung eines echten diploms durch kaiser 
heinrich rechnen durfte und ihn die sorge um die sicherung seines klosters zur 
anfertigung des königlichen privilegs bewog. 

die dritte in unserem zusammenhang interessierende urkunde ist jene, die 
vom verfasser der vita adalberonis in diese inseriert wurde und nur hier erhalten 
ist35. sie ist auf 14. september 1089 datiert und wurde von trinks als echt und un-
bedenklich angesehen36. nach ansicht peter Johaneks, die anerkennung gefunden 
hat, wurde die urkunde jedoch vom vitenschreiber selbst aus dem bestreben ver-

29 urkunde 2 (stia lambach), d hiv nr. 70. 
30 vgl. alois zauner, die einforstung der Wälder des Grafen arnold von lambach 992/93, in: 

JmvW 23 (1981) 115–144, hier: 116f.
31 Gladiss, kommentar zu d hiv nr. 70.
32 urkunde 3 (stia lambach); vgl. trinks (wie anm. 26) 87–99.
33 trinks (wie anm. 26) 99.
34 Gladiss, kommentar zu d hiv nr. 70.
35 vita (wie anm. 1) 28, 30; ubloe 2, 119ff. nr. 83. 
36 trinks (wie anm. 26) 130: Nach alledem ist eine Fälschung der U. 1089 nicht anzunehmen.
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fasst (…) sein Werk urkundlich zu belegen und eine möglichst enge Bindung von 
Adalbero und Altmann zu demonstrieren37. die sich als erneuerung des stiftbriefes 
ausgebende urkunde stelle, so meint er, diesem gegenüber eine zweite, erweiternde 
stufe der verfälschung zum zwecke der vita dar. die anachronismen, in erster 
linie die erwähnung papst Gregors vii. (1073–1085) und bischof altmanns 
(1065–1091) im rahmen der Gründung des klosters, würden eindeutig gegen die 
echtheit des stückes sprechen.    

dem ist wohl zuzustimmen, doch ist mit der feststellung der fälschung noch 
keine entscheidung über deren zeitpunkt getroffen, mit anderen Worten: es 
ist keine sichere aussage darüber möglich, ob der vitenschreiber sie selbst ver-
fasst oder bereits vorgefunden und übernommen hat, da eine paläographische 
bewertung in diesem fall nicht weiterführt. auf diesen zeitpunkt kommt es aber 
vor allem an, will man die art der abhängigkeit der drei urkunden voneinander 
herausfinden und die frage klären, inwieweit der mitgeteilte inhalt, besonders im 
hinblick auf die Güter und rechte des klosters, gefälscht ist.

einen ersten hinweis liefert die erwähnung des abtes bezemann († 1104) in 
der vita-urkunde zu 1089 und besonders die ausführliche schilderung, wie dieser 
– ein mönch aus ekberts ehemaligem kloster münsterschwarzach (ex suis) – fei-
erlich von adalbero an der hand genommen wird, nachdem sich ekbert (wohl 
um 1070) freiwillig aus dem abbatiat zurückgezogen hat, und als sein nachfolger 
eingesetzt und mehrfach in sämtliche besitzungen und rechte eingewiesen wird38: 
… sed ex suis ille (scil. ekbert) unum fratrem, nomine Bezemannum, in hoc abbatie 
onus elegit. Hunc quoque pergens mecum illuc adduxi, eandemque rem, qualiter 
antecessori suo commissa erat, commisi. Cum autem hoc ipsum monasterium ins-
tauratum … iterum et tercio hec que prius feci, renovavi …

es ist bereits trinks aufgefallen, dass die wiederholten Bestätigungen der 
Übergabe des Klostergutes an Abt Bezemann … späterhin ganz ohne juridischer 
(sic!) Bedeutung (waren)39, das war daher, so darf man hinzufügen, auch für den 
verfasser der vita der fall. dies nahm trinks zwar als indiz dafür, dass das stück 
echt sei, ist aber in der sache richtig gesehen. für wen dieser passus aber sicher 
von entscheidender bedeutung war, ist klar: für abt bezemann. Wir behalten das 
im auge.

Wenden wir uns nun dem vergleich der besitzungen und rechte im 
heinricianum zu 1061 mit jenen im stiftbrief zu 1056 zu40. 

heinrich bestätigt und überträgt dem kloster bannum mercati in loco Wels et 
theloneum in lambach et … bannum piscationis …, necnon quatuor nemorum unum 

37 Johanek (wie anm. 28) 297.
38 vita (wie anm. 1) 30.
39 trinks (wie anm. 26) 147.
40 vgl. auch trinks (wie anm. 26) 134f.
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ad Eitirwalt, aliud etiam ad Buchenloh, duo, que vulgo sub appellatione dicuntur 
superioris sive inferioris hardis eo iure quo … eundem bannum habuerunt …

adalbero schenkt seinem kloster quatuor videlicet silvas, quarum due iuxta 
trunam in parte aquilonari sunt site, una mercato Wels inferior, alia superior. 
Inferioris Hardis nemorarius Enzo erat, superioris autem Hardis nemorarius erat 
Engizo. Ex altera autem parte eiusdem fluminis trune contra septemtrionem due 
silve una ad buchunloch … altera ad eiterwalt … insuper quantum mihi predii de 
patruo meo Aribone ad zuuisili contigit, et vicinum mercatum ad wels, duoque mer-
cata in francia, unum ad Onoldesbach, ad Geroldeshouen alterum … et  parochiam, 
que dicitur Totinstetin. 

bereits die schenkung des marktes Wels durch adalbero (von heinrich iv. 
wird der marktbann in Wels übertragen), ist unglaubwürdig, weil das kloster (…) 
in Wels fast keinen Grundbesitz hatte41. diese dotation fügt sich somit dem ziel 
einer fälschung ebenso ein wie die beiden Wälder. 

denn es fällt beim vergleich der beiden urkunden auf, dass das heinrich-
diplom nur die namen der Wälder nennt, während im stiftbrief ihre lage genauer 
angegeben wird. es ist auf diese lagebeschreibung näher einzugehen, um zu zeigen, 
dass er auch inhaltlich in bezug auf den besitzstand des klosters gefälscht ist. 

der Eiterwalt ist ein (nicht mehr existierender) Wald westlich des aiterbaches42, 
bei Buchunloch handelt es sich um einen Wald nahe dem heutigen Ort bachloh. 
die Wälder Hard superior und inferior werden, vor allem in anlehnung an den 
schon erwähnten forstvertrag von 992/93, in dem die nutzung im Hard supe-
rior geregelt wird, als Ober- und unterhart identifiziert, ein Waldstück zwischen 
steinhaus und sattledt43.

in der betreffenden passage des stiftbriefes werden jedoch diese beiden Wälder 
nördlich der traun (iuxta trunam in parte aquilonari) lokalisiert, was noch da-
durch präzisiert wird, dass der eine als unterhalb von Wels, der andere als oberhalb 
gelegen beschrieben wird (una mercato Wels inferior, alia superior). Wenn man 
das unbefangen liest, kann damit nur gemeint sein: der Hard inferior liegt fluss-
abwärts von Wels, der Hard superior oberhalb von Wels oder flussaufwärts vom 
anderen, jedenfalls in der Gegend von Wels, das an der nordseite der traun liegt. 

dass diese interpretation der lage der zwei Wälder nördlich der traun richtig 
ist, zeigt die fortsetzung, in der es heißt, dass Eiterwalt und Buchunloch, die an-
deren Wälder, ex altera autem parte eiusdem fluminis gelegen sind, d. h. diese sind 
eindeutig auf der anderen seite des flusses, also südlich der traun gelegen. 

es ist allerdings verwirrend, dass der schreiber die bestimmung contra sep-
temtrionem für Eiterwalt und Buchunloch anfügt, denn das würde ebenfalls nach 

41 rumpler (wie anm. 19) 28
42 zauner (wie anm. 30) 116, vgl. auch anb 1, 20f.
43 anb 7, 492f.
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norden weisen. die einzige erklärung dafür ist, dass sich contra septemtrionem 
auf ihre lage zum kloster bezieht; von diesem aus gesehen würde zumindest der 
Eiterwalt annähernd in nördlicher richtung liegen. aus dieser perspektive hat sie 
offenbar der schreiber des stiftbriefes gesehen. Wenn wir die urkunde zu 1089 in 
der vita vergleichen, so sehen wir, dass ihr verfasser sachlich richtig contra meri-
diem statt contra septemtrionem schreibt. 

Geht man also von der beschreibung der lage von Hard superior und inferior 
im stiftbrief aus, dann können damit nur der Ober- und der unterhart nördlich 
bzw. östlich von Wels gemeint sein. die herstellung des bezugs auf diese Wälder 
im stiftbrief und in der vita ist demnach eine fälschung und entspricht genau der 
intention einer solchen, indem besitz in und um Wels, wo das kloster eben über 
kaum besitz verfügte, beansprucht und die tatsächlich den Grafen v. lambach 
gehörenden Wälder woandershin verlegt werden. denn der im echten forstvertrag 
von 992/93 genannte Oberhart, der dem Grafen arnold i. v. lambach gehörte und 
in dem er dem kloster kremsmünster ein nutzungsrecht einräumte, ist sicher der 
bei sattledt gelegene Wald – der nahe gelegene unterhart war zweifellos ebenfalls 
lambacher besitz44. 

Während die unterschiede zwischen stiftbrief und heinrich-diplom, die den 
zoll in lambach und fischereirechte betreffen, uns hier nicht zu interessieren 
brauchen, springt ins auge, dass im heinricianum zwar der marktbann von 
Wels bestätigt wird, aber die fränkischen märkte ansbach (mittelfranken) und 
Gerolzhofen (lk schweinfurt, unterfranken) und die pfarre Gutenstetten (lk 
neustadt an der aisch, mittelfranken) nicht aufscheinen.

die erklärung darin zu suchen, dass sie (…) als Schenkung aus Eigengut nicht 
in das Diplom Heinrichs IV. aufgenommen (wurden), wie es klaus rumpler tut45, 
ist nicht überzeugend. es stimmt zwar, dass es königliche prärogative sind, die 
adalbero in diese urkunde hat aufnehmen lassen, aber darunter wird eben auch 
der marktbann in Wels angeführt, warum also nicht auch der in den fränkischen 
märkten ? 

trinks erklärt das fehlen der fränkischen besitzungen im heinricianum damit, 
dass adalbero sie aufgrund ihrer weiten entfernung, die die realisierung des 
besitzes durch das kloster kaum ermöglicht hätte, nicht in das diplom hat auf-
nehmen lassen46. auch diese erklärung überzeugt nicht. es hätte dem hart näckigen 
und unbeugsamen charakter des bischofs47 klar widersprochen, auf rechte 
freiwillig zu verzichten, und überdies wäre es gerade in anbetracht der weiten 

44 vgl. zauner (wie anm. 30) 130.
45 rumpler (wie anm. 19) 28.
46 trinks (wie anm. 26) 135f.
47 zu diesem charakterzug adalberos vgl. z. b. trinks (wie anm. 26) 141, Wendehorst 1989 

(wie anm. 4) 18. 
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entfernung für adalbero wichtig gewesen, sie durch ein königliches diplom be-
stätigen zu lassen. das gilt natürlich in verstärktem maß für eine fälschung wie 
hier, deren ziel es ja ist, über die sicherung des status quo hinaus mehr, jedenfalls 
nicht weniger, zu erreichen. 

es kann daher als sicher gelten, dass adalbero in der von ihm selbst zu einer 
zeit, als er gezwungen war, seinen bischofssitz zu verlassen, veranlassten fälschung 
eines königlichen diploms nicht davon abstand genommen hätte, in seiner 
diözese gelegene rechtstitel festzuschreiben. 

Wenn dennoch die aufnahme der fränkischen Güter in das heinricianum un-
terblieb, dann lässt sich daraus folgern: auch adalberos eigene notitia von 1056 
wird sie nicht enthalten haben. sie enthielt den eiterwald, den Wald von bachloh 
und die Wälder Ober- und unterhart, wahrscheinlich auch das Gut zwiesel – aber 
nicht Wels und nicht besitz in Ostfranken.

in diesem fall erhebt sich die frage: Woher hatte der verfasser des stiftbriefes 
kenntnis von fränkischen besitzungen, wenn er sie weder in adalberos notitia 
noch in heinrichs diplom vorgefunden hat ? es ist kaum anzunehmen, dass ein 
lambacher mönch der mitte des 12. Jh. um diese weit entfernten örtlichkeiten 
wusste. in der frühzeit des klosters jedoch wäre eine kenntnis dieser Orte ver-
ständlich, ja für die beiden ersten Äbte ekbert und bezemann als selbstverständlich 
vorauszusetzen, die aus eben dieser Gegend kamen: Gerolzhofen und Gutenstetten 
liegen in der umgebung von Würzburg, 15 bzw. 35 km von münsterschwarzach 
entfernt.

erinnern wir uns an die beobachtung von trinks, dass die wiederholte be-
stätigung der rechte bezemanns in der vita-urkunde zu 1089 in späterer zeit 
 keinerlei rechtliche bedeutung mehr hatte, dann formiert sich ein argument von 
einigem Gewicht dafür, dass es vor dem stiftbrief bereits eine urkunde gegeben 
hat, in der diese bestätigungen von hoher relevanz waren und daher festge-
schrieben wurden. 

in diese urkunde, abgefasst zu einer zeit, als ein aus Ostfranken stammender 
mönch, nämlich bezemann, abt des klosters lambach war und auf dessen 
initiative hin, sind vermutlich – neben den mehrfachen allgemeinen bestätigungen 
der rechte des abtes – die schenkung des marktes Wels, die verlegung der Wälder 
Ober- und unterhart in die Welser umgebung und auch die fränkischen Orte 
eingefügt worden.

Während Johanek vermutet, dass die in die vita aufgenommene urkunde zu 
1089 eine vom verfasser angefertigte erweiterung auf der basis des stiftbriefes dar-
stellt48, ist die vita-urkunde m. e. eine durch wenige zusätze und schreibvarianten 
veränderte abschrift einer fälschung, die bald nach dem tod adalberos in 

48 Johanek (wie anm. 28) 297.
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den frühen 90er Jahren des 11. Jh. durch abt bezemann veranlasst wurde49, 
um allfälligen besitzansprüchen von seiten des hochstifts Würzburg, dessen 
eigenkloster lambach nach adalberos tod wurde, zu begegnen oder eine gute 
verhandlungsbasis zu haben.

diese urkunde stützte sich auf adalberos notitia von 1056 und erwei-
terte sie durch die genannten zusätze. eine originale notiz über die Weihe der 
klosterkirche am 14. september 1089 berücksichtigte sie nur insofern, als der 
vorgang eine Gelegenheit bot, die rechte für abt bezemann abermals bestätigen 
zu lassen50. 

dem schreiber des stiftbriefes mitte des 12. Jahrhundert stand daher neben 
der Originalnotiz adalberos von 1056 auch das falsum zu 1089 als vorlage zur 
verfügung. von ihm übernahm er die dotation des marktes Wels und der fränki-
schen besitzungen und die lokalisierung der Wälder Ober- und unterhart, wäh-
rend er die lage der anderen zwei Wälder „verbesserte“, indem er sie ebenfalls nach 
norden verlegte. ihm ging es allein um die festlegung der Gründungsausstattung 
und deren übergabe an ekbert, daher ließ er die bereits für ihn irrelevante 
einführung bezemanns in sein amt weg, sie konnte wie die Weihenotiz bei ent-
sprechendem interesse jederzeit nachgelesen werden. 

adalberos hagiograph hingegen übernahm die urkunde zu 1089 nahezu 
 wortgetreu, nicht nur, weil sie ein ehrwürdiges zeugnis war und von bezemann 
stammte, dem vom klostergründer eigenhändig investierten zweiten abt, son-
dern auch, weil sie ihm Gelegenheit bot, möglichst alles über die Geschichte 
seines klosters zu berichten. aus dem stiftbrief hingegen übernahm adalberos 
hagiograph den hinweis auf die mitwirkung altmanns von passau bei der 
Gründung des klosters, weil für ihn die enge verbindung zwischen adalbero und 
altmann wichtiger war als historische Genauigkeit. 

es gibt für eine solche unter abt bezemann verfasste urkunde außer den 
genannten indirekten hinweisen auch ein wichtiges indiz vonseiten des textes 
selbst, nämlich die schreibweise Eggibert für den ersten abt, die der verfasser 
des stiftbriefes so verwendet, wie es ein schreiber aus dem raum Würzburg getan 
hätte, obwohl ihm selbst die lokale aussprache und schreibweise ekbert o. ä.  sicher 
näher gelegen wäre. ein diesbezüglicher vergleich mit anderen urkunden ist er-
giebig. eine Würzburger urkunde von 1096 weist u. a. die namen Born, Rubbertus 
prepositus, Rabbodo comes, Ruobbraht, Diemo auf 51, eine weitere von 1104 nennt 
u. a. Roubbrath, Bern, Diederich, Diemo52. betrachten wir hingegen die namen 

49 das erwägt auch trinks (wie anm. 26) 147, entscheidet sich aber letztlich, wie gesagt, für die 
echtheit von u. 1089. 

50 trinks (wie anm. 26) 136: (…) die rechtliche Bedeutung der ganzen Erzählung liegt in der dadurch 
bewirkten dreimaligen Bestätigung des Dotationsgutes in seinem vollen Umfang.

51 urkunde 5, stia lambach, ubloe 2, 121 nr. 84.
52 urkunde 7, stia lambach, ubloe 4, 552 anh. nr. 3.
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in zwei mitte des 12. Jh. in lambach geschriebenen urkunden, also um dieselbe 
zeit und am selben Ort wie der stiftbrief, dann sind die schreibungen der lokalen 
aussprache entsprechend ganz anders. in der auf bischof emehard von Würzburg 
gefälschten urkunde53 zu angeblich 1103: Rapoto, Porn, Timo, Deitrihc, in der an-
geblichen urkunde bischof altmanns von passau zu 1056 (fassung a54): Roupertus 
prepositus; data … temporibus Ekkeberti abbatis.

als konkreter anlaß für abt bezemann, diese urkunde anzufertigen, bietet 
sich der tod bischof adalberos (6. Oktober 1090) an, mit dem nicht nur die 
rechtliche autorität adalberos, der nie formell auf seinen bischofsstuhl ver-
zichtet hat, und sein schutz des klosters gegenüber ansprüchen der Würzburger 
bischofskirche wegfiel, die seit 1089 unter der leitung des kaiserlichen bischofs 
emehard (1089–1106) stand. 

es brach auch die kontinuität in bezug auf die durch den eigenklosterherrn 
dem abt übergebenen alten rechte. in bezemanns elementarem interesse in 
dieser lage muss es gewesen sein, eine ungebrochene kontinuität von adalberos 
eltern über adalbero selbst bis zu ihm zu betonen, daher die detaillierte und für 
spätere rechtlich unerhebliche mehrmalige schilderung seiner einsetzung durch 
adalbero selbst in sämtliche rechte und agenden. darüber hinaus von bedeutung 
war in bezemanns situation aber auch der anspruch auf rechtstitel in franken, 
nicht nur um den besitzstand des klosters möglich umfangreich zu machen, 
sondern in erster linie zu dem zweck, besitzstreitigkeiten mit dem bischof von 
Würzburg, die aufgrund der engen verzahnung der lambacher und Würzburger 
liegenschaften im traungau zu erwarten, zumindest zu befürchten waren, durch 
den anspruch auf besitz in dessen diözese entgegentreten zu können. in diesen 
zusammenhang gehört wahrscheinlich auch eine subjektiv formulierte, zu 1055 
datierte notiz, die eigens die übertragung der pfarre Gutenstetten an das kloster 
durch bischof adalbero enthält55. aufgrund der bisherigen überlegungen ist die 
annahme naheliegend, dass es ein auf adalbero gefälschtes stück ist, das zur selben 
zeit angefertigt wurde wie die urkunde zu 1089.

zusammenfassend ergibt sich folgender schluss. die fränkische herkunft 
reginlinds, der mutter bischof adalberos von Würzburg, dürfte eine historio-
graphische fiktion sein, die allem anschein nach auf einer gefälschten urkunde 
abt bezemanns von lambach beruht, die bald nach adalberos tod in den 
90er Jahren des 11. Jahrhunderts angefertigt und auf 1089 datiert wurde und die 
übereignung fränkischer Güter an das kloster enthielt. aufgrund dieser Güter, 
die der lambacher hagiograph in dieser urkunde und in dem darauf beruhenden 

53 urkunde 6, stia lambach, ubloe 2, 124 nr. 87.
54 urkunde 4a, ubloe 2, 94f.
55 als abschrift des 12. Jahrhunderts erhalten (stia lambach), ubloe 4, 551 anh. nr. 2; vgl. trinks 

(wie anm. 27) 136, der sich in der frage der echtheit des stückes nicht festlegt.
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stiftbrief vorfand, und aus der geistlichen ausbildung adalberos in Würzburg 
schloss er, dass Ostfranken die heimat seiner mutter reginlind gewesen sein müsse 
(ex Francia orientalis oriunda). daraus wiederum entstand seine überzeugung, 
dass adalbero, wie es üblich war, bei seinem eintritt in die domschule mit Gütern 
versorgt wurde, die eben auch in Ostfranken gelegen seien.

die nachricht des verfassers der vita sancti adalberonis, reginlind stamme 
aus Ostfranken, ist demnach als scheinhindernis einzustufen, das der allgemeinen 
akzeptanz ihrer abstammung aus dem lothringischen herzogshaus ardenne-
verdun, die sich auf gewichtige indizien stützen kann, nicht mehr im Wege stehen 
sollte. 
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Quellen- und sonstige Abkürzungen

anb: altdeutsches namenbuch. die überlieferung der Ortsnamen in österreich 
und südtirol von den anfängen bis 1200, bearb. von isolde hausner und 
elisabeth schuster. lieferung 1ff. (Wien 1989 ff.)

d hiii: die urkunden heinrichs iii.(mGh dd 5), hg. von harry bresslau und 
paul f. kehr (berlin 1926–31, nachdruck münchen 1993)

d hiv: die urkunden heinrichs iv. (mGh dd 6), bearb. von dietrich v. Gladiss 
und alfred Gawlik (berlin 1941–78)

dd: diplomata regum et imperatorum Germaniae. die urkunden der deutschen 
könige und kaiser

JmvW: Jahrbuch des musealvereines Wels
JOömv: Jahrbuch des oberösterr. musealvereines
mGh: monumenta Germaniae historica
mGh ss: scriptores (in folio), 30 bände, 1826ff.
necr 4/1: mGh necrologia Germaniae. 4. band: diocesis pataviensis. 1. teil, hg. 

von max fastlinger und Josef sturm (berlin 1920)
ubloe 2, 4: urkundenbuch des landes ob der enns, hg. vom verwaltungs-

ausschuß des
museums francisco-carolinum in linz. bd. 2 (Wien 1856), bd. 4 (Wien 1867)
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