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M a n spricht von der Reichskirche und ist sich dabei sehr wohl der Problemat ik dieses 
Begriffes bewußt . Eindringlich genug hat Josef Fleckenstein in seiner Antr i t t svor le 
sung über die ottonischsalische Reichskirche, anläßlich seiner B e r u f u n g nach Frei
burg, daran erinnert . Im Blick darauf erscheint es nicht belanglos, wenn uns in den 
Quellen selbst aus der Zei t des Invest i turstrei tes und des 12. Jah rhunde r t s die 
Cluniacensis ecclesia begegnet. 

Cluniacensis ecclesia bedeutete ja m e h r als Kirche und Kloster in Cluny. Die Clu-
niacensis ecclesia u m f a ß t e alle Klöster , die rechtlich an Cluny gebunden waren . So 
konnte Abt H u g o von Cluny, als er im ausgehenden 11. J a h r h u n d e r t in St. Blasien 
einen Verbrüderungsver t r ag zwischen St. Blasien und Cluny einging, festlegen, die 
Mönche von St. Blasien sollten in Omnibus locis Cluniacensis ecclesiae wie Cluniacen
sermönche, diese in monasteriis sancti Blasii wie Mönche dieses Schwarzwaldklosters 
aufgenommen werden.1) W ä h r e n d in der Litera tur v o m Klösterverband Clunys oder 
gar voreilig v o m Cluniacenserorden die Rede ist,2) schrieb A b t Petrus Venerabiiis, als 
man im cluniacensischen Pr iora t Longpon t bei Paris daranging, Altargerä t zu verkau
fen, zu seinem Verbo t , dies ohne seine Erlaubnis zu tun, nieder: Quod cum generali-
ter de toto corpore Cluniacensis ecclesiae fecerim, nunc specialiter de Ecclesia nostra 
Longi pontis idem statuoß Das cluniacensische M ö n c h t u m hat te sich also seit dem 
Invest i turstrei t zu einem corpus ecclesiae gestaltet. In den Miracula des Petrus Venera 
biiis w u r d e der Streit u m den Abt Pontius von Cluny als Sturm auf dem Meer gegen 
das Schiff Christi, die Cluniacensis ecclesia, und als Bürgerkr ieg in der cluniacensi
schen res publica dargestellt: insurrexit nota illa contra Christi naviculam, hoc est 
Cluniacensem ecclesiam, horrenda tempestas, et velut civile bellum in re publica no-

* Der Wortlaut des Vortrages blieb unverändert. Nur die unmittelbar notwendigen Anmer
kungen wurden hinzugefügt. Denn der Vortrag lehnt sich an J. WOLLASCH, Mönchtum des 
Mittelalters zwischen Kirche und Welt (Münstersche MittelalterSchriften 7, 1973) an. 
1) Faksimile und Druck der Urkunde in DA 17 (1961), 446 
2) Dazu J. WOLLASCH (wie in der Anmerkung zum Titel) 
3) J. MARION, Le Cartulaire du prieure de NotreDame de Longpont (1879) Nr. VIII, S. 69 
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stra ubique terrarum exarsit.^ H i e r w i r d die Cluniacensis ecclesia in Bildern gefaßt , 
die w i r f ü r die römischkathol ische Kirche selbst kennen . U n d Order icus Vitalis be
zeichnete in seinem Bericht ü b e r das Konzi l v o n Reims im J a h r 1119, als die Clunia
censer auf e rb i t t e r t en W i d e r s t a n d seitens des Episkopates stießen, kurz u n d bünd ig 
das Verhä l tn i s zwischen Cluniacensis ecclesia u n d der R o m a n a ecclesia so: Clunia
censis ecclesia soli Romanae ecclesiae subdita est et Papae propriaß 

Allein schon die Möglichkei t , Cluniacensis ecclesia u n d Romana ecclesia einander 
so gegenüberzus te l len , sagt ü b e r den Anspruch des cluniacensischen Mönch tums , Kir 
che, cluniacensische Kirche zu sein, aus. D a ß es sich dabei u m einen Anspruch des 
cluniacensischen M ö n c h t u m s handel t , den w i r e rns t zunehmen haben, d ü r f t e sich dar
aus ergeben, daß die Zeugnisse über die Cluniacensis ecclesia, sowei t zu sehen, in 
U r k u n d e n u n d Briefen cluniacensischer H e r k u n f t u n d in Ä u ß e r u n g e n von Ge
schichtsschreibern, die Cluny ve reh r t haben, zu f inden sind,6) bezeichnenderweise je
doch nicht in päpstl ichen U r k u n d e n u n d Briefen f ü r die Cluniacenser.7) In diesen 
Z u s a m m e n h a n g gehör t es, w e n n Papst U r b a n IL, als ehemal iger P r io r v o n Cluny, in 
d e m Brief , den er nach seiner W a h l an A b t H u g o v o n Cluny sandte, sich selbst dem 
gekreuz ig ten Chris tus nachbildete, in der Kirche die Gesta l t Mar iens u n t e r dem K r e u z 
beschwor , und Maria , die Kirche, d e m Liebl ings jünger Johannes , dem A b t von Clu
ny, anempfahl . 8 ) N i r g e n d s sonst ist m. W . die religiöse Po tenz Clunys entschiedener 
ausgesprochen w o r d e n . In der Bezeichnung Cluniacensis ecclesia ta t sich ohne Zwei fe l 
der höchste Anspruch cluniacensischen M ö n c h t u m s kund . In der Basilika von 
»Cluny III« w u r d e er anschaulich. »Cluny III« sollte der sakrale R a u m sein, in dem 
die Gemeinschaf t aller Cluniacenser , aller Mönche , die in Cluny ih re Gelübde abgelegt 
ha t ten , die Gemeinscha f t aller Klöster , die mit Cluny rechtlich z u m corpus Clunia
censis ecclesiae v e r b u n d e n waren , repräsen t ie r t w ü r d e . 

Diesen O r t Cluny , so schrieb A b t H u g o in seiner Imprecatio ad successorem, hat 
der allmächtige G o t t wei tgemach t (dilatavit) in nostra regione, verumetiam in Italia, 
in Lotharingia, in Anglia, Normandia, Francia, Aquitania, Guasconia, Prouincia atque 
Hispaniaß Die Cluniacensis ecclesia hat tatsächlich alle polit ischen G r e n z e n und 
H e r r s c h a f t s r ä u m e ü b e r s p r u n g e n . Angesichts dieser Gestal t , die sich Cluny, seit dem 
Inves t i tu rs t re i t b e w u ß t , als Cluniacensis ecclesia gegeben hat , v e r w u n d e r t es auch 

4) M i g n e , P. L. 189, Sp. 921 
5) H i s t . eccl . hg . v. A. LE PREVOST, 5 Bde. ( 1 8 3 8  1 8 5 5 ) , Bd. 4, 386 f., d a z u d e n Beleg bei J . 
WOLLASCH ( w i e A n m . 2) A n m . 477 
6) V g l . J . WOLLASCH ( w i e A n m . 2) K a p . 3 
7) Als G e g e n b e i s p i e l die U r k u n d e Cal ix t ' I I . J .  L . 6876, A. BERNARD et A . BRUEL, R e c u e i l des 
cha r t e s de l ' a b b a y e d e C l u n y 5 (1894) N r . 3957. D o c h b le ib t , so lange die P a p s t u r k u n d e n f ü r 
C l u n y u n d die K l ö s t e r d e r Cluniacensis ecclesia noch nich t d ip loma t i s ch u n t e r s u c h t s ind, nicht 
ausgeschlossen , d a ß es sich h i e r u m ein E m p f ä n g e r k o n z e p t h a n d e l n k ö n n t e . 
8) H g . v. C. ERDMANN  J . RAMACKERS in Q U F I A B 23 (1931 /1932) N r . X I , S. 42 ff . 
9) M . MARRIER, A. DUCHESNE, Bib l io theca Clun iacens i s (Par i s 1614) Sp. 495. 
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nicht, wenn zu Beginn des 12. Jahrhunder t s im Herzen Burgunds die W a h l des Abtes 
H u g o von Cluny nicht etwa einfach als die W a h l des Abtes durch die Brüder eines 
benediktinischen Klosters, sondern als Beginn einer monastischkirchlichen Herrschaf t 
fixiert w o r d e n ist. Im Cartular von MarcignysurLoi re , rund 60 km westlich Cluny 
gelegen, lesen wir : pater Hugo electus est in ipsa solemnitate catedrae santi Petri — die 
Abtswahl fand, sehr bezeichnend, am Fest Petri Stuhlfeier statt  cum sceptro suscepit 
Cluniacensis ovilis regimen.10^ Der Abtsstab Hugos heißt hier Szepter. Hugos Veran t 
w o r t u n g f ü r den cluniacensischen Schafsstall des göttlichen Hir ten wird regimen ge
nannt . 

Nach diesen wenigen, exemplarisch zitierten Quellenaussagen zur Cluniacensis ec-
clesia erinnern wir uns daran, daß der in der Uber l ie fe rung vielfach erscheinende 
Begriff ordo Cluniacensis die Ar t und Weise bezeichnete, wie man in der Cluniacensis 
ecclesia mönchisch lebte. Der ordo cluniacensis, die cluniacensische Form mönchi
schen Lebens, konnte, wie wir aus den Quellen erfahren, gelehrt werden  doceri — so 
etwa in S. Trond. 1 1 ) M a n konnte ihn, wie in S. Bertin geschrieben wurde , lernen 
discere.12^ E r ließ sich also auch von Klöstern, die nicht zur Cluniacensis ecclesia 
gehörten, übernehmen und verwirklichen. Dies geschah in der Reichsabtei Farfa in der 
Sabina,1^ im normannischen Fecamp1*) oder im schwäbischen Hirsau.1 ' ) M a n konnte 
den ordo cluniacensis überdies, wie die gleichen und andere Beispiele zeigen, nach 
landschaftlichen und örtlichen Gegebenhei ten abwandeln. W e n n sich i rgendein Klo
sterherr oder i rgendeine klösterliche Gemeinschaft in Europa bemühte , den ordo 
cluniacensis zu erhalten, so gestat teten dies die Cluniacenser, ohne danach eine rechtli
che Bindung des betref fenden Klosters an Cluny zu erwar ten . Mit dem ordo clunia
censis brei tete sich, u m nochmals Order icus Vitalis zu zitieren, die auctoritas des 
cluniacensischen Mönchtums über die Mauern der Cluniacensis ecclesia aus.16) U n d es 
entstanden Cluniacenserklöster, die nicht k r a f t rechtlicher Zugehör igkei t zur Clu
niacensis ecclesia, sondern weil sie nach dem Vorbi ld des ordo cluniacensis leben 
wollten, Cluniacenserklöster wurden . 

W a s jetzt eben zur anspruchsvollen Gesta l tung des cluniacensischen Mönchtums 
als Cluniacensis ecclesia und zur Bewegung des cluniacensischen Mönchtums in 

1 0 ) J . RICHARD, L e C a r t u l a i r e d e M a r c i g n y  s u r  L o i r e ( 1 9 5 7 ) N r . 2, S. 2. 

11) Gesta abba tum T r u d o n e n s i u m VI , 21 ( M G SS 10, 262). 
12) Simonis Gesta S. Bert ini II , 65 ( M G SS 13, 648). 
13) Pro log der Consue tudines Farfenses bei B. ALBERS, Consue tud ines Monas t i cae 1 (1900), 
1 ff. 
1 4 ) V g l . W . M . N E W M A N , C a t a l o g u e d e s A c t e s d e R o b e r t I I ( 1 9 3 7 ) N r . 2 6 , B O U Q U E T , R H F 1 0 

( 1 8 7 4 ) , 5 8 8 

15) Pro log der Const i tu t iones Hirsaugienses bei MIGNE, P. L. 150, Sp. 927 ff., Vita Udal r ic i 
prior is Cellensis pos te r io r cap. 34 ( M G SS 12, 263), Ulrichs Epis tola nuncupa to r i a zu den 
Consuetudines Cluniacenses an A b t W i l h e l m von Hirsau (MIGNE, P. L. 149, Sp. 635 ff.) 
16) Hist . eccl. (wie A n m . 5) Bd. 5, 23 
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der Wei te rgabe des ordo cluniacensis angedeutet wurde , erhält noch schärfere Kontu 
ren, w e n n wir darauf achten, wie seit IIOO, zur Zei t der Äbte H u g o und Petrus 
Venerabiiis, im neuen M ö n c h t u m der Cistercienser, vom Novum Monasterium Ci
teaux aus die Begriffe ecclesia und ordo verwandel t w o r d e n sind. Cisterciensis ecclesia 
 das bedeute te Kirche und Kloster in Citeaux. Die Gemeinschaf t aller von Citeaux 
ausgegangenen Cistercen mit dem Mut te rk los te r hieß ordo Cisterciensis. In der fü r 
die Cistercienser grundlegenden U r k u n d e des Papstes Eugen III . von 1152 steht der 
Passus: Et ut in omnibus monasteriis de ordine vestro, sicut in Cisterciensi ecclesia 
. . . usw. . . . observetur.^) Die Cistercienser haben demnach den cluniacensischen 
Anspruch, Kirche abzubilden, aufgegeben. Sie fo rmie r t en sich nicht so sehr in der 
Ausrichtung auf die Gesamtkirche hin, sondern der ordo Cisterciensis, die A r t und 
Weise cisterciensischen Mönchtums , w u r d e zugleich die rechtliche Klammer , mit der 
alle Cistercen zur Einhei t mit der matrix ecclesia Citeaux verbunden wurden . Rechtli
che Zugehör igke i t zu Citeaux und die Observanz der cisterciensischen O r d n u n g mön
chischen Lebens fielen zusammen. Der gemeinsam befolgte ordo schuf auch die recht
liche Form der Cisterciensergemeinschaft , den Mönchsorden, den ersten Mönchsorden 
in der Geschichte des Abendlandes. Der ordo mönchischen, cisterciensischen Lebens 
w u r d e gewissermaßen verabsolut ier t . E r dur f t e auf kein nichtcisterciensisches Klo
ster über t ragen werden , wie auch kein NichtCistercienser A b t einer Cisterce werden 
konnte.18^ Uberscharf gesagt: die Cistercienser haben, indem sie das cluniacensische 
Vers tändnis von ecclesia und ordo umkehr ten , weniger u m der Kirche willen, mehr 
f ü r ihr eigenes M ö n c h t u m Europa durchzogen. Die Schöpfung des Mönchsordens 
durch die Cistercienser, mit der sie sich innerhalb des gesamten Mönchtums als nos 
Cistercienses1^ b e w u ß t abkapselten, wird wohl als höchste Selbs tbewußtwerdung 
des mittelalterlichen Mönch tums anzusehen sein. 

Die europäischen G r ö ß e n der Cluniacensis ecclesia und des ordo Cisterciensis mar 
kieren den W e g abendländischen Mönchtums zur Freiheit und Eigenhei t monastisch
klösterlichen Daseins zwischen amtskirchlicher und weltlicher Herrschaf t , zur H e r r 
schaft des Mönch tums über sich selbst. Dieser W e g des abendländischen Mönchtums 
w u r d e in Burgund begonnen, in Cluny, und in Burgund erreichte er seinen Scheitel
punkt , in Citeaux. In Burgund entstand auch das von Cluny inspirierte Mönchtum, das 
A b t W i l h e l m von S. Benigne de Di jon zwischen Normand ie , Lothr ingen und Ober 
italien mit seinen Mönchen ausstrahlte. In Burgund w u r d e die Grande Chartreuse 
errichtet, die Kartäusers t renge des Mönch tums nach der Verfassung des Cistercienser
ordens geordnet und bis ins Spätmittelal ter hinein über E u r o p a verbrei tet . 

W a s bedeute t es angesichts dieser Tatsachen, nach dem Verhäl tnis von R e f o r m und 
Adel in Burgund zu f ragen? In Burgund, soviel kann deutlich werden, hat zwei

17) J .L. 9600, hg. v. J. TüRK in Anal . S. O. Cist. 4 (1948), 122. 
18) Vgl . die U r k u n d e P. Eugens III. v o n 1152 (wie A n m . 17) S. 126 
19) Vgl . E x o r d i u m p a r v u m in Le M o y e n Age 61 (1955), 95 
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h u n d e r t f ü n f z i g J a h r e h indu rch das M ö n c h t u m die R e f o r m h e r v o r g e r u f e n u n d be
s t immt . Dabe i wuchs dieses R e f o r m m ö n c h t u m schon im Ansa tz ü b e r B u r g u n d hinaus . 
Das gilt f ü r Cluny ebenso wie f ü r D i j o n , Q t e a u x u n d die G r a n d e Char t r euse . D e m 
entsprechend w a n d t e n sich d e m aus B u r g u n d h e r v o r g e h e n d e n R e f o r m m ö n c h t u m v o n 
A n f a n g an auch Adelsfami l ien auße rha lb des H e r z o g t u m s B u r g u n d zu. Berei ts in der 
Ze i t der Ä b t e Berno u n d O d o v o n C l u n y g e h ö r t e n zu den Adel igen, die C l u n y u n t e r 
s tü tz ten , die W e i f e n in Hochburgund , 2 0 ) die G r a f e n im Per igord 2 1 ) u n d j ene von 
Toulouse, 2 2 ) beide mi t H e r z o g W i l h e l m v o n Aqui t an i en v e r w a n d t , der V a t e r H u g o s 
Capet , H e r z o g H u g o der Große,23) u n d sein Schwager , K ö n i g Rudo l f v o n F r a n k 
reich,2«) schließlich auch der princeps Alber ich in Rom. 2 ' ) Desha lb w e r d e n P r o b l e m e 
a u f g e w o r f e n , w e n n sich die 1966 erschienene Disser ta t ion v o n J o h a n n e s Fechter ü b e r 
»Cluny, Ade l u n d Volk« grundsä tz l ich auf die Beobach tung des Verhäl tn isses der 
Abte i C l u n y zu i h ren N a c h b a r n im M ä c o n n a i s beschränkte . Dieser Arbe i t , die sich auf 
die speziellen U n t e r s u c h u n g e n v o n Berna rd Bligny, M a u r i c e C h a u m e , A n d r e D e 
leage, Jean D h o n d t , Georges D u b y , Jean Franco i s Lemar ign i e r u n d Jean Richard ü b e r 

den Adel in B u r g u n d s tü tzen konnte,2 6) sind wer tvo l l e Beobach tungen u n d mancher le i 
A n r e g u n g e n zu ve rdanken . A b e r die z u t r e f f e n d e n Aussagen Fechters: »Cluny w a r 
m e h r als n u r ein f euda le r K o m p l e x . Es bi ldete zugleich auch den M i t t e l p u n k t eines 
engmaschigen N e t z e s rel igiöser u n d sozialer Beziehungen . D e r Ade l e r w a r t e t e v o n 
den M ö n c h e n Gebe t sb rüde r scha f t , Begräbnis , Seelenpflege f ü r seine T o t e n u n d gele

gentl ich auch A u f n a h m e in den K o n v e n t . E r erba t aber auch L a n d zu L e h e n u n d 

20) Siehe die Urkunde der Gräfin Adelheid von Burgund (A. BERNARD et A. BRUEL, Ree. des 
chartes de l'abb. de Cluny 1 (1876) Nr. 379). 
21) Siehe die Urkunde des Grafen Bernard im Perigord für Sarlat (Gallia Christiana 2, Instr., 
Sp.495) 
22) Vgl. die Urkunden zur Gründung von S. Pons de Tomieres bei PH. LAUER, Recueil des 
Actes de Louis IV (1914) Nr. 11, S. 33 ff. und in der Histoire generale de Languedoc ed. Privat 
5 (1875) Nr. 69, LXV, S. 176 fr. 
23) Vgl. die Urkunde P. Leos VII. für S. BenoitsurLoire: J.L. 3606, M. PROU, A. VIDIER, 
Recueil des chartes de l'abbaye de SaintBenoitsurLoire 1 (1900) Nr. 44, S. n o f f . , die Urkun
de Ludwigs IV. für Cluny von 946: PH. LAUER, Ree. des Actes de Louis VI Nr. 29, S. 70 f., die 
Urkunde Lothars für Cluny von 955: L. HALPHEN, F. LOT, Recueil des Actes de Lothaire et de 
Louis V (1908) Nr. 7, S. 15 ff. 
24) Dazu Belege bei J. WOLLASCH, Königtum, Adel und Klöster im Berry während des 
10. Jahrhunderts in Neue Forschungen über Cluny und die Cluniacenser hg. v. G. Tellenbach 
(1959) S. 142 ff. 
25) Dazu Belege bei G. ANTONELLI, L'opera di Odone di Cluny in Italia (Benedictina 4 [1950], 
19ff.) und G. FERRARI, Early Roman Monasteries (Studi di Antichitä Cristiana 23 [1957], 
203 ff.) 
26) Vgl. das Literaturverzeichnis bei J. FECHTER, Cluny, Adel und Volk. Studien über das 
Verhältnis des Klosters zu den Ständen (9101156), Diss. phil. Tübingen (Stuttgart 1966) 
selbst, in dem freilich J. DHONDT, Etüde sur la naissance des prineipautes territoriales en 
France (1948) nicht erscheint. 
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verpf l ich te te sich d a f ü r , ü b e r das K l o s t e r g u t zu wachen« . . . 27)  diese Aussagen Fech
ters lassen noch i m m e r die Frage offen , w o r i n sich denn dann das Verhä l tn i s b u r g u n 
discher Adel iger zu C l u n y v o m Verhä l tn i s Adel  Klos te r in anderen Landscha f t en 
unte r sch ieden hä t te . C l u n y w a r ja nicht einfach eine r e f o r m f r e u d i g e Abte i in einer 
landschaf t l ich b e s t i m m t e n adel igen U m g e b u n g . Die A n z i e h u n g s k r a f t , mi t der das aus 
B u r g u n d h e r v o r g e h e n d e R e f o r m m ö n c h t u m , zuers t das cluniacensische den Adel er
f aß te , u n d die Reichwei te u n d D a u e r dieser A n z i e h u n g s k r a f t r ü h r t e n g e w i ß v o n der 
E i g e n a r t dieses M ö n c h t u m s her . K ö n n t e n w i r diese aus i h ren A n f ä n g e n heraus erken
nen , d a n n d ü r f t e es leichter fal len, d a r ü b e r zu diskut ieren , in welchen V e r b i n d u n g e n 

u n d S p a n n u n g e n das R e f o r m m ö n c h t u m , das aus B u r g u n d herauswuchs , z u m Adel in 
B u r g u n d u n d z u m Adel ü b e r h a u p t g e w i r k t hat . A u f g r u n d der so angedeu te ten U b e r 
l egungen soll im fo lgenden von der E i g e n a r t des f r ü h e s t e n R e f o r m m ö n c h t u m s in 

B u r g u n d , des cluniacensischen M ö n c h t u m s , die Rede sein.28) 
Die A n f ä n g e des R e f o r m m ö n c h t u m s in B u r g u n d , die A n f ä n g e Clunys , als es 910 

b z w . 909 g e g r ü n d e t w u r d e , w a r e n in e inem wör t l i chen Sinn burgundisch . D e n n das 
an der G r o s n e gelegene C l u n y b e f a n d sich w e d e r i m Reich noch in der damal igen 
E i n f l u ß s p h ä r e des wes t f r änk i schen K ö n i g t u m s , s o n d e r n auf G r u n d u n d Boden des 
H e r z o g s W i l h e l m v o n Aqui tan ien , der auch in der G r a f s c h a f t M ä c o n gebot . Indem 
n u n der H e r z o g seinen Besitz z u r G r ü n d u n g des Klos te rs C l u n y hergab , zugleich auf 
jegliche Rechte übe r Cluny f ü r sich u n d seine E r b e n verzichtete , die G r ü n d u n g von 
aller welt l ichen u n d kirchlichen H e r r s c h a f t bef re i t e , u n d sie u n t e r den ausschließlichen 
Schutz der A p o s t e l f ü r s t e n stellte, e m p f i n g C l u n y seine vie lbesprochene l ibertas. D a ß 

sie die Basis f ü r die spä te re G r ö ß e Clunys dargeste l l t hät te , w u r d e besonders v o n P. 
Kassius Hal l inge r hervorgehoben. 2 ?) A b e r w a r nicht die libertas, die C l u n y bei seiner 

G r ü n d u n g erhiel t , v ie lmehr W a g n i s als Besitz? 
Schon aus den Forschungen v o n Lemar ign i e r k o n n t e deutl ich w e r d e n , daß Adel ige 

berei ts v o r der G r ü n d u n g Clunys Klös te r den N a c h f o l g e r n der A p o s t e l f ü r s t e n ü b e r 
t r agen hatten.3°) T r o t z d e m sind solche Klöster , e twa Poth ie res u n d Vezelay , die 

G r ü n d u n g e n des G r a f e n G e r a r d v o n Vienne , nicht zu dem g e w o r d e n , was Cluny 

g e w o r d e n ist. Längs t ist auch darauf hingewiesen w o r d e n , wie u n w i r k s a m zu Beginn 
des 10. J a h r h u n d e r t s der päpst l iche Schutz f ü r ein Klos t e r gewesen sei.31) Das he iß t 
aber doch: als Cluny 910 v o n H e r z o g W i l h e l m in die Freihe i t gestell t w u r d e , in ein 

27) J . FECHTER ( w i e A n m . 26) S. 44 f. 
28) D a r ü b e r J . WOLLASCH ( w i e A n m . 2) K a p . 3 
29) Zur geistigen Welt der Anfänge Klunys (DA 10 [1954] bes. S. 436 ff.) 
30) L'exemption monastique et les origines de la reforme gregorienne in A Cluny (1950) 
S. 296 u. 298: Beispiele 
31) V g l . die D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e v o n F. MASAI u n d C. COURTOIS z u m V o r t r a g v o n J .  F . LEMA
RIGNIER, Structures monastiques et structures politiques dans la France de la fin du X e et des 
debuts du XIE siecle in II monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltä occi
dentale (Spoleto 1957) S. 530 ff. u. 533 ff. 
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Vacuum von königlicher, kirchlicher und adeliger Herrschaft, da ist Cluny  einzigar
tig im damaligen Europa  zu einem Kloster geworden, für das kein Schutzherr gegen
wärtig war. Abt und Mönche von Cluny wurden ganz auf sich gestellt. Ihnen war 
jetzt aufgegeben, den Leerraum von Herrschaft, in den sie ausgesetzt waren, selbst zu 
erfüllen, das Wagnis ihrer freien, schutzlosen Existenz auf sich zu nehmen, die ihnen 
gewährte libertas zu verwirklichen. In diesem geschichtlichen Vorgang äußerte sich 
die Eigenart cluniacensischen Mönchtums. 

In diesem geschichtlichen Vorgang wurde auch die Macht sichtbar, die das eben 
gegründete Cluny, obwohl es keinen gegenwärtigen Schutzherrn besaß, vielleicht auch 
mit deshalb, auf den Adel ausübte. Was hat denn bei der Gründung Clunys den 
Herzog Wilhelm von Aquitanien, der mehrere Klöster besaß und Laienabt von 
S. Julien de Brioude war,*2) bewogen, für sich und seine Erben auf alle Rechte 
Cluny gegenüber zu verzichten? Wie kam sieben Jahre später ein Vasall des Herzogs, 
Ebbo L, Herr von Deols, dazu, das Kloster BourgDieu in gleicher Weise und dem 
Wortlaut der Gründungsurkunde von Cluny folgend zu gründen und freizulassen?**) 
Als dies geschehen war, dotierte Herzog Wilhelm von Aquitanien die Gründung sei
nes Vasallen.34) Und dieser gab dem neuen Kloster sogar die Kapelle in seiner Burg zu 
eigen und verbot seinen Erben in einem zweiten Testament, das Kloster unter dem 
Vorwand, quasi mundiburdus aut advocatus zu sein, in seiner Freiheit anzutasten.**) 
Wie ist es zu verstehen, daß kurz darauf ein Verwandter des Gründers von Cluny, 
der Graf Bernard im Perigord, sein Kloster Sarlat aus seinem Recht in die Gewalt des 
Abtes Odo von Cluny übertrug,*6) und die Gräfin Adelheid von Burgund 929 ihr 
Kloster Romainmotier, in dem sie abbatissa war, zur Personalunion mit Cluny an Abt 
Odo gegeben hat?*?) 

Ebbo von Deols ließ niederschreiben: quosdam novimus ad tantam impietatem 
prorupisse, ut caenobia, quae sui parentes aedificaverunt, ipsi sub occasione propin-
quitatis opprimere non jormidantß^ Und Graf Bernard im Perigord verfügte über 
sein Kloster Sarlat: sub iure meo retinere timui et in ordine monastico restituere 
dignum duxi.^) Diesen adeligen Eigenklosterherren muß von den ersten Cluniacen
sern überzeugend dargetan worden sein, daß ihre Klostergründungen durch die eige

32) Vgl. H. DONIOL, Cartulaire de SaintJulien de Brioude (1863) passim 
33) Darüber ausführlich J. WOLLASCH (wie Anm. 24) S. 88 ff. 
34) E. HUBERT, Recueil historique de chartes interessant le departement de l'Indre (Rev. ar
cheol. du Berry [1899]) Nr. 7, S. 117 ff., dazu WOLLASCH (wie Anm. 24) S. 69 u. Anm. 83 
35) A . BERNARD e t A . BRUEL ( w i e A n m . 20) N r . 112, das 2. T e s t a m e n t b e i E . SACKUR, D i e 
Cluniacenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des 
11. Jahrhunderts 1 (1892  Neudruck 1965) S. 379 ff., die Formulierung: S. 380 
36) Wie Anm. 21 
37) Wie Anm. 20 
38) H g . v. E . SACKUR ( w i e A n m . 3 5) 
39) Wie Anm. 21 
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nen Erben gefährdet wären; daß es den Rang von adeligen Klostergründern erhöhe, 
wenn in ihren Klöstern gutes, freies Mönchtum lebte; daß in solchen klösterlichen 
Gemeinschaften der Klostergründer einen unverlierbaren Standort und Anteil an al
len guten Werken dieser Gemeinschaft empfinge. 

Wir wissen, was die Adeligen, denen die Cluniacenser begegneten, von diesen ge
hört haben. Abt Odo wollte mit seinen Mönchen die ganze Christenheit nach dem 
Vorbild der apostolischen Gemeinde in Jerusalem erneuern. So schreibt er in seiner 
Occupatio und fügt seiner Darstellung der apostolischen Gemeinde in Jerusalem hin
zu Hie modus est monachis, quos ligat vita so Cialis A0^ Mönchisch also wollte Odo mit 
seinen Mönchen die Christenheit erneuern, indem er Mönchtum erneuerte und für das 
neue Mönchtum auf Seelenfang ausging  propter lucrum animarum  , wie es in der 
Vita Odos von Johannes steht.41) Entscheidend erscheint es, daß Odo diese Erneue
rung des Mönchtums als Erneuerung der Christenheit auffaßte, daß er um der ganzen 
Christenheit wällen reformierte. Denn damit zeigte sich die von Cluny ausgehende 
religiöse Bewegung zugleich als soziale. 

Man braucht, um dies zu erkennen, nur in der ersten Vita eines heiligen Laien, die 
wir haben, in der Vita des Grafen Gerald von Aurillac, die Abt Odo geschrieben hat, 
zu lesen.42) Sie gibt das Wunschbild, das Odo von einem mächtigen Adeligen hatte. 
Den Adeligen zeigte sie die Möglichkeit, mächtig und reich zu bleiben und dennoch 
heilig zu werden: in einer Auffassung der eigenen Herrschaft nämlich, die Herrschaft 
als von Gott gegebene Verantwortung für die dem Herrschenden Anvertrauten be
zeichnet, auch den Unfreien gerecht wird und den Armen hilft. Gerald von Aurillac 
wTird darüber hinaus geradezu als Mönch im Grafengewand dargestellt, der seine con-
versio heimlich vornahm, die Tonsur unter der Kopfbedeckung verbarg, im Verbor
genen betete und sich kasteite und nach außen als wahrhaft christlich lebender Graf 
auftrat. Man muß sich vorstellen, was es für adelige Klostergründer im königsfreien 
aquitanischen Raum bedeutet hat, wenn ihnen Odo sagte, sie seien durch die Taufe 
alle von königlichem Geschlecht und Teilhaber am Priestertum. In Odos Predigt zum 
Fest Cathedra saneti Petri stehen die Sätze: In unitate igitur fidei atque baptismatis . . . 
iridis er eta nobis societas et generalis est dignitas. Omnes enim in Christo regeneratos 
crucis sigmmi efficit reges, saneti vero Spiritus unetio consecrat sacerdotes, ut praeter 
istam specialem ministerii nostri servitutem universi spirituales Christiani agnoscant 
se regii generis et officii esse consortes sacerdotalisA^ Wohin die Dynamik der Ge
danken Odos von Cluny führte, seine Friedensvermittlung, die er sogar zwischen 

4 0 ) Odonis abbatis Cluniacensis occupatio 6 v. 5 8 3 hg. v. A. S W O B O D A ( 1 9 0 0 ) S. 1 3 6 , dazu J. 
W O L L A S C H ( w i e A n m . 2 ) A n m . 4 4 3 

4 1 ) I , 3 6 ( M I G N E , P . L . 1 3 3 , S p . 5 9 C ) 

4 2 ) M I G N E , P . L . 1 3 3 , S p . 6 3 9 f f . 

4 3 ) M I G N E , P . L . 1 3 3 , S p . 7 0 9 
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K ö n i g H u g o v o n I ta l ien u n d dem pr inceps Alber ich v o n R o m le is te te ,^) seine mi t 

seinen M ö n c h e n rast los d u r c h g e f ü h r t e E r n e u e r u n g mönchischen Lebens im Klos te r , 
das s teht in d ü r r e n Sätzen seiner v o n J o h a n n e s geschr iebenen Vi ta . D o r t lesen w i r v o n 
O d o : Factus est notus regibus, episcopis f amiliar issimus, magnatibus carus. Quaeque 
enim monasteria in eorum finibus constructa erant, iuri patris nostri ea tradebant, ut 
nostro more corrigeret et ordinär et.^ 

D a ß welt l iche u n d geistliche G r o ß e ih re Eigenk lös te r an ein anderes Klos te r , eben 
an Cluny , ü b e r t r u g e n , w u r d e zu einem völl ig neuen F a k t u m v o n g r ö ß t e r geschichtli

cher Bedeu tung . D a d u r c h v e r f ü g t e der A b t v o n C l u n y ü b e r eine ganze G r u p p e f r e i e r 
Klöster . Diese erhie l ten Ante i l an der Freihei t Clunys selbst u n d t r a t en in die m o n a s t i 
sche H e r r s c h a f t des Abtes v o n C l u n y ein. In solcher f r e i e r monas t i scher H e r r s c h a f t 
fü l l t en die f r ü h e n Cluniacenser das V a c u u m v o n H e r r s c h a f t aus, in das sie bei der 
G r ü n d u n g gestel l t w o r d e n w a r e n . In der V e r b i n d u n g Clunys m i t ande ren Klös te rn , 
die i h m ü b e r t r a g e n w u r d e n , k o n n t e die Mögl ichkei t , daß sich angesichts der ef fekt iven 
Schutzlosigkeit , die C l u n y bei seiner G r ü n d u n g auf sich g e n o m m e n hat te , ein Mäch t i 
ger z u m Schutzher rn Clunys a u f w a r f , neut ra l i s ie r t w e r d e n . O d o v o n C l u n y l ieß n u n 

ü b e r den Paps t alle G r o ß e n , die an den cluniacensisch g e w o r d e n e n Klös t e rn In teresse 
bekunde t en , z u m Schutz der Cluniacensergemeinschaf t verpf l ichtend 6 ) So neu erschien 

damals dieser V o r g a n g , daß es O d o v o n C l u n y f ü r n o t w e n d i g hielt , sich die päpst l iche 
Er laubn i s d a f ü r zu erb i t t en , daß C l u n y v o n Eigenk los t e rhe r r en Klös te r z u r R e f o r m 
annehmen dür f e . 

931 b e u r k u n d e t e der Paps t : Si autem coenobium aliquod ex voluntate illorum, ad 
quorum dispositionem pertinere videtur, in sua ditione ad meliorandum suscipere 
consenseritis, nostram licentiam ex hoc habeatisA^ Schon u n t e r O d o ist C l u n y also 
m e h r g e w o r d e n als ein R e f o r m k l o s t e r : das H a u p t einer f r e i en G e m e i n s c h a f t v o n 

Klös te rn . W e l c h einzigar t ige Mögl ichke i t d e m abendländischen M ö n c h t u m so ers tmals 
geschaffen w u r d e , die Mögl ichkei t , zwischen bischöfl icher u n d welt l icher H e r r s c h a f t 
allein ü b e r sich selbst zu bes t immen , sich in Freihei t selbst zu beher rschen , e r f a h r e n 
w i r an d e m f ü r jede klösterl iche G e m e i n s c h a f t entsche idenden P u n k t : bei der Abts 

wah l . W a s bis z u m sogenann ten Inves t i tu r s t r e i t in den Klös t e rn des europäischen 
Mit te la l t e r s da u n d d o r t u n d ab u n d zu v o r g e k o m m e n ist, d a ß ein A b t seinen N a c h 
fo lger designier te , u n d der K o n v e n t dieser Des igna t ion in K o n s e n s w a h l o h n e j eden 
Ein f luß v o n a u ß e n zus t immte , das w a r n u r in e inem Klos te r E u r o p a s durchgehende 
u n d unver l e t z t e Regel durch z w e i h u n d e r t J a h r e hin: in Cluny.48) 

44) V g l . G . ANTONELLI ( w i e A n m . 25) 
45) I I , 23 (MIGNE, P. L . 133, Sp. 73 C ) 
46) A u f z ä h l u n g be i J . WOLLASCH ( w i e A n m . 24) S. 97 ff . 

47) J L 3584, MIGNE, P. L . 133, Sp. 1057 
48) Vgl. G. DE VALOUS, Le monachisme clunisien des origines au XV e siecle 1 2(i97o) S. 90f. 
Man könnte von einer Kombination der Abtswahlbestimmungen aus Benediktsregel und Regu
la Magistri in praxi sprechen; dazu J. WOLLASCH (wie Anm. 2) mit Anm. 169 f. 
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F ü r einen welt l ichen G r o ß e n , der sein Klos ter , u m es auf D a u e r zu sichern, an den 
K ö n i g o d e r an eine Bischofskirche ü b e r t r u g , moch te es manche Bedenken u n d Sorgen 
v o r einer m i t der eigenen Klos t e rhe r r s cha f t k o n k u r r i e r e n d e n H e r r s c h a f t geben. G a b 
aber ein Adel iger sein Klos te r an den A b t ü b e r die Gemeinscha f t der Cluniacenserklö
ster , so w u ß t e er, d a ß i h m daraus nicht eine die eigene H e r r s c h a f t g e f ä h r d e n d e Rival i 

tä t en t s t and . O d o v o n C l u n y l ieß sich bere i twi l l ig zu j ede r K l o s t e r r e f o r m r u f e n , auch 
w e n n keiner le i Aussicht bes tand , daß das zu r e f o r m i e r e n d e Klos te r in das Besitzrecht 
Clunys überg inge . O d o w a r es nicht d a r u m zu tun , den Rechtss ta tus eines v o n i hm 
r e f o r m i e r t e n Klos te rs zu ändern , dieses in cluniacensischen Besitz zu ü b e r f ü h r e n . N u r 

wenige der vielen von O d o r e f o r m i e r t e n Klös te r sind nach O d o s R e f o r m juristisch 
m i t Cluny v e r b u n d e n gebl ieben. F ü r jene, f ü r die diese V e r b i n d u n g blieb, w a r der 
W i l l e des jewei l igen K l o s t e r h e r r n gültig.49) 

E r i n n e r n w i r uns an ein einziges Beispiel: an die Königsab te i S. Benoi t  su r Loire.5°) 

K ö n i g Rudo l f v o n Frankre ich h a t t e sie dem G r a f e n Elis iardus übe r t r agen . Dieser rief 
O d o v o n C l u n y z u r R e f o r m nach Fleury . O d o k a m u n d m i t i h m manche Mächt ige , 

d a r u n t e r H e r z o g H u g o der G r o ß e v o n Francien . D a st iegen die M ö n c h e v o n Fleury 

auf die Dächer des Klos te rs u n d b e g r ü ß t e n die A n k ö m m l i n g e mi t Steinen u n d W u r f 
geschossen. Eine Delega t ion des Klos te rs t r a t mit K ö n i g s u r k u n d e n heraus , u m zu 
beweisen , daß Fleu ry nie e inem ande ren Klos te r u n t e r w o r f e n sein könn te . O d o von 

C l u n y unter l ief d a r a u f h i n den Angr i f f , i n d e m er Bischöfe u n d G r a f e n , die m i t ihm 

g e k o m m e n w a r e n , s tehen l ieß, nach dre i täg iger V e r h a n d l u n g allein das Königsk los te r 
b e t r a t u n d den M ö n c h e n vers icher te : Pacifice veni, adeo ut neminem laedam, nülli 
noceam, sed ut incorrectos regidariter corrigamJ1^ E r tas te te nicht den Rechtss tand 

des Benedik tsk los ters an u n d w u r d e schließlich von den M ö n c h e n eingelassen. S. Be
n o i t  s u r  L o i r e ist von O d o r e f o r m i e r t wTorden. A b e r noch im i o . J a h r h u n d e r t , u n t e r 
d e m b e r ü h m t e n A b b o v o n Fleury , ging die Abte i ih re v o n C l u n y unabhäng igen 

W e g e . Sie blieb Königsk los te r u n d er langte eigene A u s s t r a h l u n g s k r a f t auf andere 
Klös te r bis hin nach E n g l a n d . D o c h noch im n . J a h r h u n d e r t blieb in Fleury u n v e r 

gessen, was A b t O d o v o n Cluny als A b t v o n Fleury f ü r das Benediktsklos ter getan 

ha t te . D e r T e x t der Benedik t spred ig t , die O d o am Fest der T r a n s l a t i o s. Benedic t i in 
Fleury gehal ten hat te , w u r d e im n . J a h r h u n d e r t , z u s a m m e n mi t einem T e i l der M i 
racula sanct i Benedict i , in einer kos tba ren H a n d s c h r i f t abgeschr ieben u n d wie eine 

A u t h e n t i k in das Bened ik t sg rab der K r y p t a v o n Fleury gelegt.*2) 

4 9 ) Beisp ie l e b e i J . WOLLASCH ( w i e A n m . 24) S. 114, A n m . 100, S. 146, A n m . 9, S. 155; be i E . 
SACKUR ( w i e A n m . 35) 1, S. 98 ; b e i G . FERRARI ( w i e A n m . 25) S. 203 ff. 
50) Darüber J. WOLLASCH (wie Anm. 24) S. 107 ff. und A. VIDIER, L'Historiographie ä S. 
BencutsurLoire et les miracles de SaintBenoit (1965) bes. S. 230, 232 f., 118, Anm. 29, S. 166, 
Anm. 4 u. S. 137 f. 
51) Vita Odonis von Johannes 111,8 (MIGNE, P. L. 133, Sp. 81) 
52) V g l . A . VIDIER ( w i e A n m . 50) S. 232 f . u . 137 f . 
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Wei l O d o von Cluny königliche, bischöfliche und weltliche Klosterherren davon 
überzeugen konnte, daß er nicht ihr Herrenrecht antasten, sondern nur mit Zus t im
mung jeweiliger Herrschaf t Mönch tum nach dem ordo cluniacensis erneuern wollte, 
erreichte er, daß ihm Klöster zur R e f o r m geöffnet und auch, m e h r und mehr , zu 
dauerndem Besitz f ü r Cluny übergeben wurden . Cluny hat te un te r dem Abbat ia t 
Odos bei den adeligen Klosterherren Ver t rauen e rworben und die Gewißhe i t vermi t 
telt, daß ihre Herrschaf t , w e n n sie ihre Klöster an den Abt über die Gemeinschaf t der 
Cluniacenser t radier ten, nicht geschmälert, sondern erhöht würde . Clunys freie mona
stische Herrschaf t über Klöster galt als eine Größe , die über i rgendwelchen her r 
schafts und kirchenpolitischen Komplikat ionen stand, als eine Größe , die, je länger, 
desto mehr , Adelsfamilien, die zur Selbständigkeit strebten, auch juristischen und 
wirtschaftl ichen W i d e r p a r t gegenüber königlicher, bischöflicher und großadel iger 
Abhängigkeit bieten konnte . Denn je weiter sich die monastische Herrschaf t Clunys 
über andere Klöster ausdehnte, desto leichter konnte eine Adelsfamilie in Anlehnung 
an die Gemeinschaft cluniacensischer Klöster der G e f a h r begegnen, sich in die Abhän
gigkeit mächtigerer Adeliger, des Königs oder i rgendwelcher Bischöfe zu begeben. 
Fidelis sancti Petri von Cluny zu werden konnte eine größere Freiheit bedeuten, als 
Lehnsmann des Herzogs von Aquitanien oder des Herzogs von Burgund oder des 
Grafen von Mäcon oder eines Bischofs oder des Königs von Frankreich zu sein.53) So 
läßt sich noch besser verstehen, w a r u m Cluny im 10. und 1 r. J a h r h u n d e r t seine H e r r 
schaft über Klöster aus dem Wil len der jeweiligen Klosterherren so erstaunlich ausge
weitet hat, bis nach Italien, Spanien und England. 

W e i l die f r ü h e n Cluniacenser die Freiheit, die ihnen bei der G r ü n d u n g rechtlich, 
doch ohne wirksamen Schutz verliehen w o r d e n war , zu mönchischklösterlicher 
Selbstbest immung verwirklichen konnten, weil sie gleichzeitig bereit waren , auch jen
seits ihrer monastischen Herrschaf t über Klöster M ö n c h t u m zu erneuern, um der in-
discreta societas und generalis dignitas aller Christen willen, brachten sie ihrer adeli
gen U m w e l t eine religiöse Bewegung, die sozial ausgerichtet war , doch frei von jegli
chen politischen Ambit ionen. O b diese Aussage zu t r i f f t , m ü ß t e sich gerade dor t er
weisen, w o das W e r k des cluniacensischen Mönchtums den politischen O r d n u n g e n 
seiner Zei t begegnete. 

Z u r Zei t des Abtes Maiolus begann man am Hof der O t t o n e n Cluny als Par tner 
anzusehen. O t t o d. Gr. ließ dem A b t von Cluny die Lei tung der Reichsklöster in 
Italien und Deutschland anbieten,^) O t t o IL, wiede rum durch Vermi t t lung der Kaise
rin Adelheid, die Möglichkeit, zum Stuhl Petr i aufzuste igen.") Maiolus hat abgelehnt, 

53) Selbst Agnes, die Gemah l in des Herzogs W i l h e l m V . v o n Aqui tan ien , zähl te zu den fideles 
S. Petri von Cluny ; vgl. dazu J. FECHTER (wie A n m . 26) S. 2645, bes. S. 36 mit A n m . 92 
54) Vita Maiol i des Syrus II, 22 ( M G SS 4, 651) 
55) Vita Maiol i des Syrus III , 8 ( M G SS 4, 654) 
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gregem nolebat dimittereS6) E r wol l te seine H e r d e nicht aufgeben. Ein eindrucksvol
les Zeugn i s f ü r das Selbs tbewußtse in cluniacensischen M ö n c h t u m s , das die G e f a h r 
einer Pol i t i s ie rung im Diens t f ü r Kaiser u n d Reich of fenbar e rkann t ha t ! N a c h Maio 
lus ist Odi lo hochgeschätz ter Ratgebe r am ot tonischen Hof geworden . D a ß m a n ihm 
die Angebo te , die Maiolus abgelehnt hat te , wiede rho l t hät te , ist nicht über l ie fer t . 
A b e r es k o n n t e neuerd ings gezeigt werden , wie sich Kaiser Heinr ich II . v o m clunia
censischen M ö n c h t u m , das von Reichsbischöfen u n d welt l ichen Klos te rhe r ren nach 
L o t h r i n g e n g e r u f e n w o r d e n w a r  ich e r w ä h n e n u r die B e r u f u n g W i l h e l m s von D i j o n 
nach dem M e t z e r Bischofskloster G o r z e u n d die Akt iv i tä t des Cluny ergebenen Ri
chard von S. V a n n e de V e r d u n  , so sehr in teressieren ließ, daß er, als einziger Kaiser 
des Mitte la l ters , der Abte i Cluny selbst im Spä t sommer 1022 einen Besuch abgestat te t 
hat.57) Dabe i sind z w a r dem Bischof M e i n w e r k v o n P a d e r b o r n einige M ö n c h e zur 
G r ü n d u n g des Klosters Abdinghof v o r ü b e r g e h e n d zur V e r f ü g u n g gestellt w o r d e n . 
A b e r w e d e r Odi lo von Cluny , noch W i l h e l m von D i j o n oder Richard von V e r d u n 
haben sich auf eine R e f o r m von Klös te rn im Reich eingelassen. Heinr ich II. m u ß t e 
sich mi t einem Schüler Richards, P o p p o von Stablo, begnügen . Die Cluniacenser ha
ben den Diens t f ü r Kaiser u n d Reich nicht auf sich g e n o m m e n . Als sie nach der J a h r 
t a u s e n d w e n d e dennoch auf zahlreiche Klös ter im W e s t e n des Reiches e inwirk ten , u n 
t e r n a h m e n sie es auf Bit ten geistlicher u n d welt l icher Adel iger hin. D e r e n Klöster 
machten sie mit dem o r d o cluniacensis bekann t , jedoch ohne den Versuch, diese Klö
ster in die rechtliche l ibertas der Cluniacenser und in die monast ische Her r scha f t Clu
nys über Klös te r hine inzuholen . 

Sogar S. Benigne de D i j o n ist u n t e r dem Cluniacenser W i l h e l m unbeschadet der 
cluniacensischen R e f o r m zu eigenem, von den Cluniacensern unterschiedenem Selbst
bewuß t se in gekommen.58) Das gleiche gilt f ü r G o r z e oder Fru t tua r i a oder Fecamp in 
der N o r m a n d i e . Diese Klös te r blieben in i h r em Rechtss tand u n d in ih re r Trad i t i on , 
w ä h r e n d sie mit d e m ordo cluniacensis einen neuen impetus mönchischen Daseins 
empf ingen . G e m e i n s a m w a r ihnen n u r die Begegnung mit dem o r d o cluniacensis. 
Deshalb ist es eine künst l iche Untersche idung , die den über l i e fe r ten Quel len w i d e r 

56) Ebd. 
57) Dazu und zum folgenden J. WOLLASCH, Kaiser Heinrich II. in Cluny (Frühmittelalterliche 
Studien 3 [1969]), 327 ff., vgl. BöHMERGRAFF, Regesta Imperii II, 4  D. Regesten d. Kaiser
reiches unter Heinrich II. (1971) Nr. 2027 c 
58) Dies spiegelt sich auch in den Gebetsverbrüderungen des Klosters; vgl. Karte und Kom
m e n t a r v o n I . LIEBRICH i m A t l a s z u r K i r c h e n g e s c h i c h t e h g . v. H . JEDIN, K . S. LATOURETTE U. 
J. MARTIN (1970) 48 B. Neue Beobachtungen dazu darf man von der laufenden Untersuchung 
Liebrichs über die Gemeinschaft von S. Benigne de Dijon, besonders aus den noch unveröffent
lichten necrologischen Zeugnissen, erwarten, sicher auch von der im Handbuch der Deutschen 
Geschichte hg. v. B. GEBHARDT I 9(i97o) S. 309 Anm. 4 angekündigten Dissertation von N. 
BULST, Wilhelm von Volpiano, Studien zu einer Klosterreform des ausgehenden 10. und begin
nenden 11. Jahrhunderts (Pariser Historische Studien 1970) 
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spricht, wenn in der Literatur nach dem Vorgang von P. Kassius Hallinger die Begriffe 
»Junggorze« und »Jungkluny« gegeneinander geschoben werden.") Der von Hal
linger so genannte »Uberkluniazenser«60) Wilhelm von Dijon war Abt von Dijon, 
Gorze und Fruttuaria. Warum soll dann das von Wilhelm geleitete Gorze zu »Jung
gorze« geworden sein,61) Dijon eine »Mischobservanz« darstellen62) und Fruttuaria als 
»jungkluniazensisch« gelten?6}) Alle drei Klöster behielten ihre rechtliche Eigenart 
und ihre Tradition. Alle drei empfingen jedoch zugleich den herkömmlichen ordo 
cluniacensis des älter, nicht jünger werdenden cluniacensischen Mönchtums und 
konnten ihn, je nach den lokalen Gegebenheiten, abändern. Darüber aber wachte ein 
und derselbe Abt, Wilhelm von Dijon. Als zur Zeit des Abtes Odilo geistliche und 
weltliche Große im Westen des Reiches ihre Klöster cluniacensischem Mönchtum öff
neten, ist nicht aus »Altkluny« »Jungkluny« geworden. Vielmehr sind die Cluniacen
ser ihrer ursprünglichen Haltung, adeligen Klosterherren die Klöster auch dann zu 
reformieren, wenn diese nicht in das Eigen von Cluny übergingen, noch treu geblie
ben. Und sie vergaßen in allem kaiserlichen Wohlwollen, das ihnen zuteil wurde, 
nicht, daß ihre monastische Selbstbestimmung höher stand als reformerische Erobe
rungen in der »Reichskirche«, die mit der Bindung an den Kaiser hätten bezahlt wer
den müssen. 

Die Cluniacenser suchten nicht politischen Einfluß auf die Klöster des Reiches, 
sondern reformierten nur dort, wo adelige Klosterherren ihre Klöster nach dem Maß
stab cluniacensischen Mönchslebens ausrichten wollten. Daß Cluny unter dem Abba
tiat Odilos immer mehr zum Maßstab monastischen Daseins im Kloster geworden ist, 
steht freilich angesichts der Ausbreitung cluniacensischen Mönchtums ins Reich, nach 
Italien, Spanien und England, wie sie zur Zeit Odilos erfolgte, fest. Dafür spricht 
auch, daß Äbte, die Heinrichs II. herrscherlichen Zugriff auf ihre Klöster nicht hin
nehmen wollten oder vom Kaiser abgesetzt wurden, das Reich verlassen haben und 
in Cluny Mönche geworden sind  eine Tatsache, die der Forschung bisher unbekannt 
geblieben war.64) Schon im Besitz monastischer Selbstbestimmung und eigenständiger 

59) D a z u J . WOLLASCH ( w i e A n m . 2) A n m . 177 ff . 
60) Z. B. in G o r z e  Kluny (1950/1951) (Studia Anselmiana 2225) Bd. 1, 324 
61) Vgl. auch die behutsame Kritik von K. U. JäSCHKE, Zur Eigenständigkeit einer Junggor
zer Reformbewegung (Z. f. Kirchengesch. 81 [1970], 17 ff.) 
62) Dazu sind Aussagen von N. BULST (wie Anm. 58) zu erwarten. 
63) Von diesem Sprachgebrauch haben sich auch H. H. KAMINSKY, Zur Gründung von Frut
tuaria durch den Abt Wilhelm von Dijon (Z. f. Kirchengesch. 77 [1966], 238 ff. und H. JAKOBS, 
Der Adel in der Klosterreform von St. Blasien (Kölner Histor. Abh. 16, 1968) nicht getrennt. 
64) Dazu einstweilen J. WOLLASCH (wie Anm. 57) S. 341 mit Anm. Die hier gemachten Aus
sagen werden, ohne daß die dafür zugrunde hegenden, ebd. aufgeführten Quellen erklärt wür
den, bezweifelt von E. WISPLINGHOFF, Untersuchungen zur frühen Geschichte der Abtei 
St. Maximin bei Trier (Qu. u. Abh. z. mittelrhein. Kirchengesch. 12, 1970) S. 53 Anm. 170 
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Herrschaf t über Klöster , die ihnen rechtlich zugehör ten, hat ten es die Cluniacenser 
gar nicht notwendig , sich politisch zu engagieren. 

Es ist bezeichnend, daß sich die Widers tände , die Cluny seit dem Abbat ia t Odilos 
zu spüren bekam, nicht von weltlichen Klosterherren her regten, schon gar nicht vom 
Kaiser her  noch Heinrich III . w u ß t e f ü r seinen Sohn keinen geeigneteren Paten 
zu f inden als A b t H u g o von Cluny6*)  sondern, daß sich diese Widers t ände bei 
Bischöfen äußer ten u n d un te r Mönchen, die nach dem Wil len ihrer Klosterher
ren den ordo cluniacensis annehmen sollten. W e i l die von Cluny geübte H e r r 
schaft eine monastischkirchliche war , erregte sie bei Bischöfen und Mönchen, nicht 
aber im Bereich weltlicher Herrschaf t Widersp ruch . A m bekanntesten ist die Satire, 
die Bischof Adalbero von Laon an König Rober t II. von Frankreich gerichtet hat.66) 
Darin erscheinen die Cluniacenser als P r o t o t y p eines Mönchtums, das f ü r eine trans-
formatio ordinis6^ verantwor t l ich gewesen wäre ; transformatio ordinis insofern, als 
der zur Herrschaf t und zur W a h r u n g des Rechts berufene Adel sich im Dienst des 
Mönchtums ver fangen habe, während die zur D e m u t berufenen Mönche sich herr 
scherlich gebärdeten, nach dem Bischofsamt griffen. Bei aller Paradoxie im Carmen 
Adalberonis kann m a n doch wohl deutlich erkennen, daß die Anziehungskraf t , die 
von der monastischkirchlichen Herrschaf t Clunys auf den Adel ausging, dem Bischof 
wie eine U m k e h r u n g aller O r d n u n g vorkam. W e n n Adalbero den Abt Odilo als rex 
Oydelo Cluniacensis apostrophierte,6 8) dessen M ö n c h t u m als eine militia darstellte,6?) 
so mochte er damit zielsicher ausgesprochen haben, wie sich viele Adelige den Abt von 
Cluny vorstell ten, wie sie sich die von Cluny propagier te benediktinische Idee der 
militia f ü r Christus aneigneten. 

Stärker freilich als episkopale und monastische Widersprüche gegen die mona
stischkirchliche Herrschaf t Clunys sollte sich der Sog dieser Herrschaf t sui generis auf 
die Kirche im 11. J a h r h u n d e r t auswirken. Das geschah offenkundig, als die Regierung 
in Cluny von Odi lo auf H u g o übergegangen war, also gleichzeitig mit dem f ü r Papst
tum und Kirche bedeutsamen Ponti f ikat Leos IX. Z u dessen engstem Kreis von Mit 
arbei tern hat ja H u g o von Cluny gehört. /0) Ich kann jetzt nicht aus den cluniacensi
schen Necrologien die erstaunliche Reihe von Bischöfen vor füh ren , die als Freunde 

65) M G D H III 263 
66) Hg. v. G. A. HUCKEL, Les poemes satiriques d'Adalberon (Bibl. de la Fac. des Lettres de 
l'Univ. de Paris 13, 1901) S. 129 ff., dazu C. ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzugsgedan
kens (1935) (Neudruck 1955) S. 338 ff. mit Korrekturen 
67) E d . G . A . HUCKEL ( w i e A n m . 66) v. 33 ff . 
68) Ebd. v. 80 ff. 
69) Ebd. 
70) Vgl. E. STEINDORFF, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich III. 2 (1881 
Neudruck 1963), 74 Anm. 2 mit dem problematischen Zeugnis Bonizos; H. DIENER, Das Itine
rar des Abtes Hugo von Cluny (Neue Forschungen [wie Anm. 24] S. 357) erwähnt diese 
Begegnung Leos mit Hugo nicht. 
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oder auch als G e g n e r Clunys i h r bischöfliches A m t mi t der cluniacensischen M ö n c h s 
ku t t e ver tauscht haben , u n d die Reihe der Cluniacense rmönche , die Bischöfe g e w o r 
den sind.71) E r i n n e r t sei n u r daran , d a ß Leos IX . Nachfo lge r , Paps t V i k t o r IL, ehe
mals Bischof G e b h a r d v o n Eichstä t t , zu den familiäres Clunys gehörte,?2) d a ß V i k 
tors IL N a c h f o l g e r Stephan IX . u n d N i k o l a u s IL die M ö n c h s g e l ü b d e f ü r C l u n y abge
legt haben,73) u n d daran , daß die in der Geschichte einmal ige Reihe v o n M ö n c h s p ä p 

sten (S tephan IX. , Niko laus IL, G r e g o r V I L , V i k t o r III . , U r b a n IL, Paschalis II . u n d 
Gelasius II . ) nicht erst mi t G r e g o r V I L b e g o n n e n hat , sonde rn mi t Stephan I X . u n d 
Nikolaus I I . Die durch das Ze i t a l t e r des sogenann ten Inves t i tu r s t re i t es r eg ie rende 
Reihe der Mönchspäps t e stellte das Echo der Kirche auf das R e f o r m m ö n c h t u m dar . 
Sie begann mi t Päps ten , die sich f ü r das cluniacensische M ö n c h t u m entschieden h a t 
ten, so, w i e das hochmit te la l ter l iche R e f o r m m ö n c h t u m seine f r ü h e s t e u n d s tärks te 
Ges ta l tung im cluniacensischen M ö n c h t u m e r f a h r e n ha t te . W i r müssen bedenken , was 
es der Führungsschicht in Kirche u n d W e l t sagte, w e n n nach der M i t t e des 11. J a h r 
hunde r t s zwe i Päps te nache inander Clun iacense rmönche w a r e n , u n d danach f ü n f m a l 
nacheinander M ö n c h e den Stuhl Pe t r i best iegen haben , d a r u n t e r der ehemal ige Clu
n iacenserpr io r U r b a n II . u n d der M o n t e Cassineser Gelasius IL, der sich seine G r a b l e 
ge in Cluny bere i te t hat.74) 

In dieser Zei t , da die Kirchen u n d Klös te rhe r r schaf t der Laien leidenschaft l ich 
angegr i f fen w u r d e , moch te sich die monast ischkirchl iche H e r r s c h a f t ü b e r Klös te r u n d 
Kirchen, die Cluny inneha t te , als V o r b i l d kirchlicher l iber tas anbie ten . In dieser Zei t , 
da sich das P a p s t t u m erneuer te , zuers t in der N e u o r d n u n g der Paps twah l , k o n n t e die 

f re ie A b t s w a h l in C l u n y als h e r a u s r a g e n d e r O r i e n t i e r u n g s p u n k t gel ten. W e n n gleich
zeitig der K a m p f f ü r ein reines Pr i e s t e r tum, f re i von Simonie u n d K o n k u b i n a t , i m m e r 

h ö h e r e W e l l e n schlug, lag es nahe, auf die h u n d e r t f a c h e n Reserven mönchischen Pr ie 
s te r tums in den Klös te rn der f r e i en Cluniacensergemeinschaf t zurückzugre i fen . G r e 
go r V I I . ha t es getan, als er v o n A b t H u g o M ö n c h e a n f o r d e r t e , u m sie zu Bischöfen zu 
ordinieren.75) Diese Situat ion w i r d m a n im Blick hal ten müssen , u m zu vers tehen , 
w a r u m sich in Cluny zwischen Odi lo u n d H u g o manches geände r t hat . 

U n t e r d e m Abba t i a t H u g o s begann die v o n C l u n y geüb te monast i sche H e r r s c h a f t 
ü b e r die R e f o r m der Cluniacenser zu domin ie ren . A b t H u g o stellte, b e v o r er ein 
Klos te r zu r e f o r m i e r e n einwill igte, b e s t i m m t e Bed ingungen rechtl icher A r t . V o n i hm 
wissen w i r , d a ß er manche Klös ter , die Cluny geistig, d e m o r d o nach nahes tanden , in 

71) Dazu vorläufig die Angaben bei J. WOLLASCH, Ein cluniacensisches Totenbuch aus der 
Zeit Abt Hugos von Cluny (Frühmittelalterliche Studien I [1967], 436 f.) 
72) J . WOLLASCH, D i e W a h l des P a p s t e s N i k o l a u s I I . in : A d e l u n d K i r c h e . GERD TELLENBACH 
zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern hg. v. J. FLECKENSTEIN U. K. 
SCHMID (1968) S. 209 ff . 
73) Ebd. S. 209220 
74) D a r ü b e r J . WOLLASCH ( w i e A n m . 72) S. 220 
75) J.L. 5056, Historiae Tornacenses IV, 1 (MG SS 14, 340f.) 
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j u r i s t i s c h e A b h ä n g i g k e i t v o n C l u n y b r i n g e n w o l l t e / 6 ) D a z u k a m es , w e i l m i t d e m 

b e g i n n e n d e n I n v e s t i t u r s t r e i t d e n C l u n i a c e n s e r n v o m R e f o r m p a p s t t u m s e l b s t b e s t ä t i g t 

w u r d e , d a ß i h r e H e r r s c h a f t ü b e r K i r c h e n u n d K l ö s t e r e i n e u n a n g r e i f b a r e , e r s t r e b e n s 

w e r t e w ä r e . 7 7 ) S o i s t es w o h l k a u m e i n Z u f a l l , d a ß g e r a d e u n t e r A b t H u g o d a s c l u n i a 

c e n s i s c h e M ö n c h t u m s e i n e n A n s p r u c h , ecclesia, Cluniacensis ecclesia z u s e i n , a u s p r ä g 

t e ; k e i n Z u f a l l , d a ß H u g o v o n C l u n y i n C a n o s s a s e i n e V e r m i t t l u n g z w i s c h e n G r e 

g o r V I I . u n d H e i n r i c h I V . h e r b e i f ü h r e n k o n n t e . 7 8 ) 

I m I n v e s t i t u r s t r e i t e r w i e s s i ch C l u n y als d i e G r ö ß e , d i e i n d e r S e l b s t b e s t i m m u n g 

i h r e s M ö n c h t u m s z w i s c h e n d e n z u G e g n e r n g e w o r d e n e n F ü h r u n g s m ä c h t e n P a p s t t u m 

u n d K a i s e r t u m z u s t e h e n v e r m o c h t e . D a h e r b r a u c h e n w i r u n s n i c h t d a r ü b e r z u w u n 

d e r n , d a ß C l u n y g l e i c h z e i t i g s e i n e A n z i e h u n g s k r a f t a u f w e l t l i c h e n u n d g e i s t l i c h e n 

A d e l a u f s h ö c h s t e g e s t e i g e r t h a t , d a ß u n t e r H u g o v o n C l u n y d i e R e g e n s b u r g e r U l r i c h 

u n d G e r a l d , d e r E r z b i s c h o f S i e g f r i e d v o n M a i n z , d e r M a r k g r a f H e r m a n n v o n B a d e n , 

d e r H e r z o g v o n B u r g u n d u n d a n d e r e , s c h w e r z u z ä h l e n d e g e i s t l i c h e u n d w e l t l i c h e 

G r o ß e d a s M ö n c h t u m i n C l u n y a u f s i ch g e n o m m e n haben .79 ) D i e s e conversiones h a t 

t e n g e w i ß , i n d e r z u n e h m e n d e n N ä h e d e s I n v e s t i t u r s t r e i t e s , a u c h b e s t i m m t e p o l i t i s c h e 

A k z e n t e . D e s h a l b a b e r m i t H e r m a n n J a k o b s v o n e i n e m W e g z u s p r e c h e n , d e r v o n 

C l u n y z u m G e g e n k ö n i g t u m R u d o l f s v o n R h e i n f e l d e n g e f ü h r t h ä t t e , 8 0 ) i s t m i r n i c h t 

m ö g l i c h . E i n e s o l c h e V o r s t e l l u n g , a u c h w r e n n s ie j e n e a n d e r e e i n e s W e g e s v o n C l u n y 

z u G r e g o r V I I . a b l ö s e n m ö c h t e , h a t i m H i n t e r g r u n d z u s t a r k d e n v o n H a l l i n g e r e i n 

g e f ü h r t e n u n d , w i e s c h o n g e s a g t , d e n Q u e l l e n w i d e r s p r e c h e n d e n B e g r i f f e i n e r » j u n g 

k l u n i a z e n s i s c h e n « B e w e g u n g . M i t d e r h i s t o r i s c h e n G r ö ß e d e s a l t e n C l u n y i s t e i n e 

s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n v o n d e r U b e r l i e f e r u n g h e r n i c h t i n E i n k l a n g z u b r i n g e n . W e n n 

H e r m a n n J a k o b s t r o t z e i g e n e r B e d e n k e n d i e A n t i t h e s e w 7 a g t e , i m R e i c h s m ö n c h t u m 

h ä t t e m a n f ü r K a i s e r u n d R e i c h g e b e t e t , i m c l u n i a c e n s i s c h e n M ö n c h t u m a b e r f ü r 

e i n e n A d e l e i g e n e n R e c h t s , 8 1 ) s o s p r i c h t d a g e g e n n i c h t n u r d a s Z e u g n i s v o n N e c r o l o 

76) Z . B. in S. M a r t i a l de L i m o g e s (vgl . H . DIENER, D a s V e r h ä l t n i s C l u n y s zu d e n Bischöfen 
( N e u e F o r s c h u n g e n [wie A n m . 24] S. 291 f . ) , in Selz i m U n t e r e l s a ß (vgl . J . WOLLASCH, D a s 
G r a b k l o s t e r d e r Kai se r i n A d e l h e i d in Selz a m R h e i n , ( F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e S t u d i e n 2 [1968] , 
135 ff.) u n d o h n e auf diese P r o b l e m a t i k e i n z u g e h e n H . BANNASCH, Z u r G r ü n d u n g u n d ä l te ren 
Gesch ich te des B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s Selz im E l s a ß ( Z G O 117 [1969] , 97 ff.) o d e r im Spiegel 
d e r P r i o r a t s e r w e r b u n g e n C l u n y s z. Z t . des A b t e s H u g o (vgl . I. LIEBRICH, D i e K l o s t e r r e f o r m 
v o n C l u n y = K a r t e u n d K o m m e n t a r i m A t l a s z u r Kirchengesch . [wie A n m . 58] 47) 
77) V g l . s t e l l v e r t r e t e n d f ü r m e h r e r e Z e u g n i s s e die U r k u n d e des P a p s t e s G r e g o r V I I . f ü r SS. 
F a c u n d u s u. P r i m i t i v u s in S a h a g ü n v o n 1083: J . L . 5263, L. SANTIFALLER, Q u e l l e n u n d F o r 
s c h u n g e n z u m U r k u n d e n  u n d K a n z l e i w e s e n P. G r e g o r s V I I . 1, (1957) (S tud i e T e s t i 190) 
N r . 2 0 9 

78) U b e r diese G . TELLENBACH. Z u m W e s e n d e r C l u n i a c e n s e r ( S a e c u l u m 9 [1958] , S. 378) 
79) Z u diesen Beisp ie len J . WOLLASCH ( w i e A n m . 2) K a p . 3 
8 0 ) V g l . H . JAKOBS ( w i e A n m . 6 3 ) S. 2 3 9 ff. u . 2 7 4 

8 1 ) E b d . S. 2 7 9 
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gien aus dem Reich und solchen aus der Cluniacensis ecclesia^1^ sondern allein schon 
der Brief H u g o s von Die an die Grä f in Math i lde v o n Canossa, in d e m der päpstl iche 
Legat den Cluniacensern v o r g e w o r f e n hat , daß diese sogar f ü r den exkommuniz i e r t en 
und abgesetzten Kaiser am K a r f r e i t a g gebete t hätten.83) Ein Zeugnis , das ganz u n d 
gar mit den anderen Zeugnissen, die wir über H u g o s von Cluny Stel lung zwischen 
Kaiser und Papst kennen, übere ins t immt . D e r Einf luß , den Cluny u n t e r dem Abba t i a t 
H u g o s auf den Adel insgesamt, außerha lb des Reiches u n d im Reich ausgeübt hat , 
vollzog sich oberha lb polit ischer K o n f r o n t a t i o n u n d ging t iefer , als es in aktuel ler 
politischer Z u s p i t z u n g geschehen konnte . 

82) Beispiele bei J . WOLLASCH (wie A n m . 2) Kap. 2 u. 3 u. ders. (wie Anm. 71) passim 
83) MANSI, Sacrorum Conci l iorum N o v a et Amplissima Collectio 20 (1902 - Nachdruck i960) 
Sp.634 


