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Di e Wenzels - un d Ludmila-Legende n  3 beschäftige n n u n m e h r die tschechi -
sche , abe r auc h die deutsch e Geschichtsforschun g seit meh r als 200 Jahren . Sie 

habe n verschiedentlic h zu er regte n un d nich t imme r sachlic h ausgetrage -
ne n Debat te n geführt , un d noc h sind d i e Fragen , dene n de r S t re i t galt, 

1) Neuer e Ausgaben der ältere n Wenzels- un d Ludmila-Legende n in tschechi -
schen Quellensammlunge n un d Monographien : A l t s l a w i s c h e u n d l a t e i -
n i s c h e L e g e n d e n : Fonte s reru m Bohemicarum , T. 1, Pra g 1873. Origina l 
u. tschechisch e Übersetzun g (Altslawische Legenden : S. 123—124 Prologlegend e 
der hl . Ludmiła ; S. 125—126 Wenzelsprologlegende ; S. 127—134 1. altslawische 
Wenzelslegende , Menäenredaktion ; S. 135 Prologtranslationslegend e des hl. 
Wenzel ; S. 136—139 St. Wenzelskanon . — Lateinisch e Legenden : S. 140—143 
Wattenbach-Legende ; S. 144—145 „Fui t in provinci a Boemorum " [Mencke-Le -
gende] ; S. 146—166 Gumpold-Legende ; S. 167—182 Laurentius-Legende ; S. 183— 
190 „Crescent e fide"; S. 191—198 „Diffundent e sole"; S. 199—227 Christian -
Legende) . — J . P e k a ř : Di e Wenzels- un d Ludmila-Legende n un d die Echthei t 
Christians , Pra g 1906. Origina l (S. 88—125 Christian-Legende ; S. 385—388 „Lice t 
plura" ; S. 389—408 „Oporte t no s fratres"; S. 409—430 „Orient e iam sole"). — 
V. C h a l o u p e c k y : Pramen y X. stolet i legend y Kristianov y o sv. Väclavu a 
sv. Ludmile , Pra g 1939. Origina l (S. 459—481 „Fui t in provinci a Boemorum" ; 
S. 481—493 „Diffundent e sole"; S. 493—501 „Crescent e fide", Böhm . Red. ; 
S. 501—505 „Beatu s Cyrillus"; S. 505—521 „Tempor e Michaelis " [Mährisch e 
Legende] ; S. 521—537 Böddecke-Handschrif t der Christian-Legende ; S. 538—556 
„Factu m est"; S. 556—562 Verse un d Antiphon e von der hl . Ludmiła ; S. 558—559 
„Lu x vera lucis radium" ; S. 559—562 „Ecc e iuba r matutinum") . — N a üsvitu 
krest'anstvi , Pra g 1942. I n tschechische r Übersetzun g (S. 59—66 „Fui t in provin -
cia Boemorum" ; S. 67—72 1. altslawische Wenzelslegende ; S. 73—77 Altslawische 
liturgisch e Gesäng e zum Wenzelsfeierta g un d St. Wenzelskanon ; S. 78—86 
„Crescent e fide"; S. 96—101 „Diffundent e sole"; S. 102—133 Christian-Legende ; 
S. 134—152 2. altslawische Legende ; S. 162—167 „Factu m est"; S. 219—242 
„Orient e iam sole"). — O. K r á 1 í k : Nejstars i legend y pf emyslovskych Cech , 
Pra g 1969. In tschechische r Übersetzun g (S. 30—36 „Crescent e fide"; S. 37—53 
Gumpold-Legende ; S. 54—57 1. altslawische Legende ; S. 58—87 Christian -
Legende ; S. 88—101 Laurentius-Legende ; S. 165—182 „Oporte t no s fratres" ; 
S. 183—199 2. altslawische Legende ; S. 215—216 „Fui t in provinci a Boemorum" ; 
S. 217 Prologlegend e der hl . Ludmiła ; S. 218—219 „Beatu s Cyrillus") . 

A l t s l a w i s c h e L e g e n d e n : J . V a j s : Sborni k staroslovanskyc h 
literärnic h pamäte k o sv. Väclavu a sv. Lidmile , Pra g 1929. Origina l un d tsche -
chisch e Übersetzun g (1. altslawische Legende : S. 14—20 Vostokov-Redaktion ; 
S. 14—28 Menäen-Redaktion ; S. 38—43 Kroatisch-glagolitisch e Redaktion ; 
S. 64—65 Prologlegend e der hl. Ludmiła ; S. 65—68 Prologlegende n des hl. Wenzel ; 
S. 84—124 2. altslawische Legend e mi t lat . Übersetzung ; S. 139—145 St. Wenzels-
kanon) . — M. W e i n g a r t : Prvn i česko-církevněslovanská legend a o sv. 
Väclavu, in : Svatováclavský sbornik , Bd I, Pra g 1934, S. 863—1088. Rekonstruk -
tion der 1. altslawischen Wenzelslegende , Origina l un d lat . Übersetzung , S. 973— 
998. 
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nich t geklärt . Nebe n Tscheche n un d Deutsche n habe n sich auch Angehörige 
andere r Natione n an der Erforschun g dieser Problem e beteiligt , un d be-
sonder s die russische Philologi e un d Geschichtswissenschaf t konnt e be-
deutsam e Beiträge beisteuern . Ma n wird dieses Interess e für die Wenzels-
un d Ludmila-Legenden , das namentlic h seit dem End e des Zweite n Welt-
krieges neu erwach t ist, besser verstehen , wenn ma n sich klar macht , daß 
die Legende n für ein e wichtige Epoch e im Werden des tschechische n Vol-
kes un d des Pfemysliden-Staates , nämlic h für den Beginn dieses Staats -
wesens im 9. un d 10. Jahrhunder t un d für die Anfänge des Christentum s 
in Böhmen , fast die einzige heimisch e Quelle darstellen . Gegenstan d der 
Wenzelslegende n sind das im Einklan g mit den Lehre n des Christentum s 
verbracht e Leben des Böhmenherzog s Wenzel , seine in das Jah r 929 (nac h 
andere n Quelle n 935 oder 936) fallende Ermordun g durc h seinen Brude r 
Boleslav (den nachmalige n Herzo g Boleslav L), seine Grablegun g un d die 
später e Überführun g des Leichnam s in die Grabstätt e im Prage r Veitsdom 
un d die Wunder , die sich am Grab e des Heiligen ereignen . In enger Ver-
bindun g mi t den Wenzelslegende n stehen , wie noc h zu zeigen sein wird, 
die Ludmila-Legenden , die in analoge r Weise dem gottesfürchtige n Leben 
der heiligen Ludmiùa, der Großmutte r Wenzels, ihre m Märtyrertode , den 
sie auf Gehei ß 'ihre r Schwiegertochte r Drahomir a erlitt , der vorläufigen 
Grablegun g un d Überführun g des Leichnam s in die Prage r Georgskirch e 
sowie den Wundern , die Got t durc h die Märtyreri n wirken ließ, gewidme t 
sind. Gewi ß zeigen auch unser e Legende n die für die Legendenliteratu r 
des frühe n Mittelalter s charakteristische n Züge . Wie jedem andere n Hei -
ligen werden auch Wenzel un d Ludmiùa die christliche n Tugende n zu-
geschrieben , die zur Erlangun g der Heiligkei t unentbehrlic h sind, aber 
die ersten Legende n werden ziemlich bald nac h dem Martyriu m Wenzels 
un d Ludmila s verfaßt, so da ß wenigsten s im Fall e der Wenzelslegende n 
hinte r dem hagiographische n Schem a individuell e Züge aus dem persön -
lichen Leben des Heiligen un d vielleicht auch Anspielunge n auf Zeitereig -
nisse erkennba r werden . So wachsen sie übe r den Typu s der bloßen Le-
gende hinau s un d näher n sich dem Charakte r der Heiligenvita . Aller-
dings ist auch die Heiligenvit a keine wissenschaftlich e Biographie . Auch 
sie führ t uns , wie die Legende n überhaupt , in eine ander s geartet e Wirk-
lichkeit , in de r der Heilige zu Haus e ist, in de r die Ding e des tägliche n Le-
bens unwichti g sind un d ander e Maßstäb e wirksam werden . Ma n mu ß da-
he r in jedem einzelne n Fall e fragen, ob un d in welchem Grad e die Le-
gende oder Vita historisch e Quelle sein kann. 2 

Di e Wenzelslegende n erregte n schon die Aufmerksamkei t des Jesuite n 
Bohusla v B a 1 b i n , der die von ihm entdeckt e Legend e des sog. Mönch s 
Christia n 1677 in seinen „Epitom e reru m Bohemicarum " abdruckte . Sie 
fand dan n Aufnahm e in das große Werk der Bollandisten , bis sich schließ-
lich die böhmische n Aufklärer, namentlic h Gelasiu s D o b n e r un d Josef 
D o b r o v s k y , eingehen d mi t ihr beschäftigten . Die Anschauunge n Do -

2) H. D e l e h a y e : Les legendes hagiographiques , 4. ed., Brüssel 1955; H. 
G ü n t e r : Psychologie der Legende , Freiburg/Cr . 1949. 
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brovskys, de r d i e Legend e Christ ian s für ein e Fälschun g au s de m 14. J a h r -
hunder t erklär te , bl iebe n im wesentl iche n für da s ganz e 19. J a h r h u n d e r t 

in Geltung , wen n auc h gelegentlic h m i t ihne n im Widerspruc h s tehend e 

These n ver t re te n wurden . Da s änder t e sich auc h nich t nac h de r En t -
deckun g de r „Erste n altslawische n Wenzelslegende " durc h de n russische n 

Slawisten A. Oh . V o s t o k o v im J a h r e 1827, die Dobrovsk y noc h nich t 

vorgelegen hat te , n u n abe r eine n neue n Aspekt in die Forschun g brachte. 3 

Ein e neu e Phas e de r Wer tun g de r Wenzels - un d Ludmila-Legende n t r a t 

erst zu Begin n des 20. J a h r h u n d e r t s ein , al s Jose f P e k a ř sein e umfang -
reichen , au f Grun d de s gesamte n damal s bekann te n Handschrif tenma -
terial s durchgeführte n Arbei te n veröffentlichte. 4 I n seine m zusammenfas -
senden , deutsc h geschriebene n Wer k zähl t Peka ř zunächs t die Handschrif -
te n de r einzelne n Legende n auf, heb t d i e Eigenar t de r le tz tere n hervo r 

un d versuch t sie nac h inhalt l iche n Gesichtspunkten , de r unterschiedliche n 

Charakter is t i k Wenzel s un d seine s Mörder s Boleslav, de r ebenfall s un te r -
schiedliche n Stel lun g zu Drahomira , de r Mut te r Wenzels , die bal d als 

Heidi n un d unerbi t t l ich e Christenhasserin , bald als gläubige Christ i n dar -
gestellt wird , un d zu de m Mar ty r iu m de r heil ige n Ludmiła , da s manch e 

Legende n gar nich t kennen , in m e h r e r e G r u p p e n einzuteilen . Mi t einige n 

Abänderunge n ist diese Eintei lun g auc h heu t e noc h vielfach im Gebrauch . 

Zu r erste n G r u p p e rechne t Peka f di e 1. altslawisch e Wenzelslegend e un d 

die Legend e de s Laurent ius , eine s Mönch s im Kloste r Mont e Cassino . 

Wertvol l u n d für da s Lebe n de s Heilige n auf de n erste n Blick aufschluß -
reic h erschein t d i e 1. altslawisch e Legende , die vielfach als di e ältest e 

erhal ten e Wenzelslegend e angesehe n wird . I h r e Ents tehun g w u r d e meis t 

in die erste n J a h r e nac h de m Tod e Wenzel s verlegt . Da ß gerad e sie viel-
fältige P rob lem e aufwirft , w i rd sich noc h im folgende n ergeben . Dies e 

Legend e ist un s in d r e i Redakt ione n bekann t : de r südrussische n Redakt io n 

de s Rumjancev-Museum s in Moskau , die zuers t 1827 nac h eine r H a n d -
schrif t dieses Museum s von Vostoko v veröffentlich t wurde , de r Redakt io n 

de r auf d e n Metropoli te n Makari j zurückgehende n S a m m l u n g von Heili -
genlebe n „Ceti l Minei " (es ist di e wie die f rüher e Redakt io n kyrillisch ge-
schrieben e nordrussisch e Redaktion , die de n ausführlichste n Tex t de r Le -
gend e enthält ) un d de r glagolitisch abgefaßte n kroatische n Redaktion , de r 

kürzesten , nac h einige n meis t in Kroa t ie n gefundene n Handschrifte n für 

ein Brevie r zusammengestel l te n Fassun g de r Legende . Da s Verhäl tni s de r 

Redakt ione n zu r ursprüngl iche n Legend e wird verschiede n beurtei l t . Peka f 

3) Ein e Übersich t übe r die älter e Forschun g finde t sich in J . P e k a ř s deutsc h 
geschriebene m Werk: Di e Wenzels- un d Ludmila-Legende n un d die Echthei t 
Christians , Pra g 1906, un d in den Eingangskapitel n zu R. U r b a n e k : Legen -
da t. zv. Kristian a [Di e Legend e des sog. Christian] , Pra g 1947; neuer e Literatu r 
s. bei J . L u d v i k o v s k y : Grea t Moravi a Traditio n in th e lOth Cent . Bohemi a 
an d Legend a Christiani , in : Magn a Moravia , Pra g 1965, S. 525—566. 

4) J . P e k a ř : Nejstars i kronik a ceska. Ku kritic e legend o sv. Väclavu, sv. 
Ludmil e a sv. Prokop u [Di e ältest e tschechisch e Chronik . Zu r Kriti k der Legen -
den von dem hl. Wenzel , der hl . Ludmil a un d dem hl. Prokop] , Pra g 1902. 
Zuers t erschiene n in : Cesky casopi s historicky , Bd 8, H . 4, 1902; d e s s . deutsc h 
geschriebene s Werk: Di e Wenzels- un d Ludmila-Legende n un d die Echthei t 
Christians , Pra g 1906. 
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häl t die Redaktio n aus den Menäen , die zugleich die ausführlichst e ist, für 
die zuverlässigste. Von allen Wenzelslegende n ähnel t diese altslawische 
am meiste n eine r Vita. P e k a ř nenn t sie dahe r auch die „ältest e ein-
heimisch e Quelle für die Geschicht e Böhmens". 5 Di e Geschehniss e werden 
schlich t un d realistisch , ohn e legendäre s Beiwerk erzählt , de r Mor d wird 
in allen Einzelheite n geschildert , die Name n der Beteiligte n werden ge-
nannt , von den Wunder n wird nu r ein einziges erwähnt . Di e Legend e 
schließt mi t der Translatio n des Leichnam s in den Prage r Veitsdom . Aus 
all dem glaubte ma n folgern zu können , daß die Legend e bald nac h dem 
Tod e Wenzels niedergeschriebe n sein müßt e un d daß ih r Verfasser in der 
Umgebun g des Ermordete n zu suche n sei. Nac h dieser Legend e ist Wenze l 
kein Märtyrer , an der Ausübun g seiner christliche n Pflichte n wird er nich t 
gehindert . Es gibt auch keine heidnisch e Reaktio n in Böhmen . Boleslav 
ist ebenfall s Christ , wenn auch nich t in dem strenge n Sinn e wie Wenzel . 
Im Land e selbst blüh t das Christentum , auf vielen Burgen werden Kirche n 
erbaut , täglich wird Gottesdiens t gehalten , „wie bei den großen Völkern" . 
Wenzel wird im Lateinische n wie im Slawischen unterrichtet , nac h eine r 
Version lern t er sogar Griechisch . Di e Ermordun g Wenzels erfolgt aus 
politische n Gründen . Sein Brude r Boleslav begehr t danach , selbst die Herr -
schaft im Land e zu übernehmen . Die Urhebe r des Morde s sind seine bösen 
Ratgeber , nac h dem Mord e bereu t Boleslav seine Tat . Di e Mutte r der bei-
den Brüder , Drahomira , ist ebenfall s 'Christin , sie wird von Wenzel unte r 
dem Einflu ß böser Ratgebe r verbannt , dan n aber wieder zurückgerufen . 
Als sie vom Tod e ihre s Sohne s hört , eilt sie herbe i un d bestatte t den 
Leichnam , flieht dan n aber , da sie auch für ih r Leben fürchtet , „zu den 
Kroaten" , d.h . nac h Ostböhmen , wo sie vor dem Zugriff Boleslavs sicher 
ist. Von der Ermordun g Ludmila s weiß die Legend e nichts . 

Trot z ihre r scheinbare n Schlichthei t un d Klarhei t ist die Legend e nich t 
ohn e Probleme . Angezweifelt wurd e die vielseitige Bildun g Wenzels. Be-
denke n habe n auch die Angaben übe r die vielen Kirche n un d das blühend e 
Christentu m im Böhme n der ersten Hälft e des 10. Jahrhundert s hervorge -
rufen . Di e Tenden z der Legend e geht offensichtlic h dahin , darzutun , daß 
das böhmisch e Christentu m der Zei t durchau s dem der westlichen Völker 
gleichwerti g ist. Ma n könnt e aus der Legend e schließen , daß zu Wenzels 
Zeite n ein lateinische s un d ein slawisches Christentu m nebeneinande r be-
stehe n un d daß Wenzel dem slawischen Christentu m freundlic h gesinn t ist. 
Keineswegs wird aber in de r Legend e die slawische Liturgi e besonder s 
hervorgehobe n oder gar dem lateinische n Christentu m gegenübergestellt . 

Als Wenzel den Thro n bestiegen hatte , brach , wie ma n aus den Angaben 
der Legend e erfährt , gegen ihn ein Aufstand aus, der aber von der Parte i 
des jungen Fürsten , die zahlenmäßi g schwäche r war, niedergeschlage n 
wurde . Ma n kan n fragen, ob etwa das bayerisch e Hee r unte r Herzo g 
Arnulf, das sich nac h dem Berich t ostfränkische r Quelle n im Jahr e 922 in 
Böhme n befand , an der Niederschlagun g des Aufstande s beteiligt war.6 Da 

5) P e k a ř , Die Wenzels- und Ludmila-Legenden , S. 15. 
6) So auch W. W o s t r y : Dre i Sankt Wenzels-Studien , in: Jahrbuc h des 
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an dem Aufstand offenbar Wenzels Mutte r Drahomira , die währen d seiner 
Minderjährigkei t die Regentschaf t führte , Antei l hatte , wurde sie von 
ihre m Sohn verbannt , späte r zwar wieder zurückgerufen , sicher aber ihre r 
Mach t entkleidet . Di e Unzufriedenhei t eine s Teiles der Große n des Lande s 
mit dem jungen Fürste n blieb aber bestehe n un d kan n später , als es 
ihne n gelungen war, Boleslav auf ihr e Seit e zu ziehen , zur Ermordun g 
Wenzels geführt haben . 

Nebe n dieser 1. altslawischen Legend e gibt es noc h eine kürzer e alt -
slawische Legende , die in dem Prolog , eine r kirchenslawische n Brevier-
lesung, erhalte n ist. Inhaltlic h gleicht sie fast völlig der längere n Legende , 
sie läßt aber verschieden e Detail s aus. Wichtig ist, daß sie im Unterschie d 
zur längere n Legend e von der Ermordun g Ludmila s berichtet . 

Zu dieser ersten Grupp e de r Wenzelslegende n zähl t Peka f noc h die 
italienisch e Laurentius-Legende , die vielleicht noc h im 10. Jahrhunder t 
von dem gelehrte n Mönc h Laurentiu s im Kloste r Mont e Cassino offen-
sichtlich auf Grun d mündliche r Bericht e aus Böhme n niedergeschriebe n 
wurde . Sie steh t durc h eine natürliche , einfach e Auffassung der Perso n 
Wenzels un d auch durc h sonstige Angaben der 1. altslawischen Legend e 
nahe , ohn e daß Laurentiu s diese gekann t hat . Irrtümlic h werden die Ge -
schehniss e um Wenzel in die Zei t des hl. Adalber t verlegt. Von Ludmiùa 
weiß auch diese Legend e nichts . 

Di e zweite Grupp e unterscheide t sich durc h verschieden e inhaltlich e 
Merkmal e von der ersten . Fü r sie ist Wenzel ein Vertrete r eines mönchi -
schen , asketische n Christentums . Drahomir a ist Heidi n un d Urheberi n eine r 
Christenverfolgung , der erst Wenzel nac h seinem Regierungsantrit t ein 
End e macht . Fü r die Ermordun g Wenzels wird imme r meh r die Feindschaf t 
der Große n im Lande , dene n die christlich e Lebens - un d Regierungs -
führun g Wenzels verhaß t ist, verantwortlic h gemacht . Boleslav wird im-
me r meh r zum verruchte n Mörder . Währen d die Legende n de r ersten 
Grupp e nu r den Vater Wenzels Vratislav kennen , beginn t die zweite 
Grupp e ihr e Erzählun g mit Spytihnev , dem Vorgänger Vratislavs. Hierhe r 
gehöre n die Gumpold-Legende , die Legende n „Crescent e fide", „Oporte t 
nos fratres " un d die 2. altslawische Wenzelslegende . 

Gewissermaße n der ruhend e Po l in de r Reih e der Wenzelslegende n ist 
die sogenannt e Gumpold-Legende , die einzige, dere n Datierun g feststeh t 
un d dere n Verfasser bekann t ist. Wie im Prolo g der Legend e mitgeteil t 
wird, wurde sie auf Wunsch des Kaiser s Ott o II . von dem damalige n 
Bischof in Mantu a Gumpol d verfaßt. Entstande n ist sie etwa um das Jah r 
980. Di e Legend e erlangt e eine weite Verbreitung ; spätere n Legendenver -
fassern dient e sie imme r wieder als Vorlage. Auf un s kam sie in zahl -
reiche n Handschriften . De r Verfasser ha t sie in einem prunkvollen , 
schwülstigen Stil geschrieben un d stellt in ihr seine Gelehrsamkei t zur 

Vereins für Geschicht e der Deutsche n in Böhme n 3 (1930—1933), S. 302—303; 
ähnlic h J. P e k a f : Svaty Vaclav [Der hl. Wenzel], in: Svatovaclavsky sbornik 
I, 1 (1934), S. 38—39. 

2= 
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Schau. Schon durch diesen Stil erweist sie sich nach Pekaf als Erzeugnis 
des späteren 10. Jahrhunderts.7 

Die Gumpold-Legende steht, wie überhaupt die Legenden dieser zwei-
ten Gruppe, in deutlichem Gegensatz besonders zur 1. altslawischen Le-
gende. Sie ist ihrem ganzen Charakter nach eine Heiligenlegende. Bei 
Wenzel werden sein christliches Leben und seine tätige christliche 
Nächstenliebe hervorgehoben. Ihm werden alle christlichen Tugenden zu-
geschrieben, die ein Heiliger besitzen muß. Da der Verfasser die böhmi-
schen Verhältnisse nicht kannte, sind ihm bisweilen Fehler unterlaufen, so 
etwa seine Behauptung, Wenzel habe zur Zeit Ottos I. gelebt. Die Gum-
pold-Legende galt seit den Zeiten Dobrovkys im ganzen vorigen Jahrhun-
dert als wichtigste und zuverlässigste Wenzelslegende. Pekaf nimmt hier 
eine völlige Umwertung vor und erklärt sie für eine wertlose Bearbeitung 
und Erweiterung der Legende „Crescente fide". 

„Crescente fide" wurde lange als unbedeutender Auszug aus der Gum-
pold-Legende angesehen. Demgegenüber versucht Pekaf nachzuweisen, 
daß das Verhältnis beider gerade umgekehrt liegt, daß also „Crescente 
fide" eine selbständige Legende ist und ihrerseits Gumpold als Quelle 
gedient hat. „Crescente fide" ist somit älter als Gumpold und muß in den 
siebziger Jahren des 10. Jahrhunderts entstanden sein, ist also die älteste 
bekannte lateinische Wenzelslegende überhaupt. Pekaf unterscheidet zwei 
Redaktionen, eine ältere, deren Ursprung 'in Bayern zu suchen ist8, und 
eine jüngere, böhmische, die einige Zusätze aufweist, ohne daß aber der 
Text des Ganzen wesentlich verändert wurde. Die bayerische Redaktion 
läßt das Christentum in Böhmen mit Spytihnev beginnen, einem der böh-
mischen Fürsten, die sich 895 in Regensburg dem ostfränkischen Reich un-
terwarfen. Die böhmische Version ersetzt diesen Namen durch Bofivoj, 
den Vorgänger Spytihnevs, der nach Angaben der Christian-Legende und 
des Chronisten Cosmas von Method die Taufe empfing. Außerdem ist in 
der böhmischen Fassung die Charakterisierung Boleslavs und Drahomiras, 
die in der bayerischen Redaktion einhellig verurteilt werden, viel weniger 
negativ ausgefallen. Die Legende „Crescente fide" erzählt die Gescheh-
nisse einfach, ohne Phrasen und Wortgepränge und unterscheidet sich 
dadurch grundlegend von Gumpold. Gerade in dieser legendenhaften 
Schlichtheit beruht aber ihr Reiz, der ihr auch heute noch innewohnt. In 
der Frage des Verhältnisses zwischen der Gumpold-Legende und 
„Crescente fide" sieht Pekaf zwei Möglichkeiten: Entweder diente 
„Crescente fide" Gumpold bei der Abfassung seiner Legende als Vorlage, 
oder beide gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück. 

Als dritte Legende gehört in diese Gruppe der Sermon „Oportet nos 
fratres", der mit einer Anrede an die Mönche beginnt und im übrigen 
mit ganz wenigen Zusätzen eine Bearbeitung der Gumpold-Legende in 

7) L. Z o e p f : Das Heiligenleben im 10. Jh., Leipzig 1908, S. 147. 
8) Daß „Crescente fide" im Kloster St. Emmeram in Regensburg entstanden 

sei, versucht J. S t a b e r in seinem Aufsatz „Die älteste Lebensbeschreibung 
des Fürsten Wenzeslaus und ihr Ursprungsort Regensburg", in: Das heidnische 
und christliche Slaventum, Wiesbaden 1970, S. 183—193, nachzuweisen. 
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Reimpros a ist. Peka f glaubt, daß er zu End e des 10. oder zu Anfang des 
11. Jahrhundert s in Italie n entstande n ist. De r Autor , ein guter Stilist, 
verstan d es, den Schwulst seiner Vorlage zu mildern . 

Als vierte un d letzt e Legend e ist dieser Grupp e die sogenannt e 2. alt-
slawische Wenzelslegend e oder Nikolskij-Legend e — so genannt , weil sie 
von dem russischen Gelehrte n Nikoùaj K. Nikolski j 1904 entdeck t wurd e — 
zuzurechnen . Sie ist zum Teil ein e wörtlich e Übersetzung , dan n wieder 
eine Überarbeitun g der Gumpold-Legend e ins Altslawische, ha t aber auch 
„Crescent e fide" benütz t un d bring t außerde m einige Angaben , die aus 
andere n Quelle n stamme n müssen . Pekaf , dem de r vollständige Text 
noch nich t vorgelegen hatte , glaubt sie in die erste Hälft e des 11. Jahr -
hundert s verlegen zu können , rechne t sie aber noch zur ältere n Reih e der 
Wenzelslegenden . 

Ein e Sonderstellun g in dem Komple x der Wenzelslegende n nimm t die 
Legend e des sog. Christia n ein, die Peka f noc h in das 10. Jahrhunder t ver-
legt. Von ihr wird im folgenden noc h eingehen d die Red e sein. 

Die nu n folgenden Legenden , die un s nich t in erste r Lini e interessieren , 
stamme n durchwe g aus dem spätere n Mittelalte r un d gehöre n schon eine r 
jüngere n Legendentraditio n an . Sie fügen der Lebensbeschreibun g des 
Heiligen neu e Züge un d neu e Wunde r hinzu . Di e zeitlich nächste n Le-
gende n faßt Peka f in eine r vierten Grupp e zusammen , die er nac h dem 
wichtigsten hierhe r gehörende n Werk die „Orient e iam sole"-Grupp e 
nennt . 

Diese Legend e ist eine in gutem Stil geschrieben e ausführlich e Legende , 
die zwei Redaktione n aufweist. Sie ist eine Bearbeitun g der Christian-Le -
gende , von „Crescent e fide" un d der Gumpold-Legende , ha t aber noc h 
weitere Quelle n benützt . Auch Cosma s ha t de r Verfasser gekannt . Hie r 
trit t un s nac h Peka f zum ersten Mal e ein patriotische r Zu g entgegen . Ent -
stande n ist die Legend e in der Mitt e des 13. Jahrhunderts . Di e zweite Re-
daktio n fügt neu e Züge hinzu , die den christlich-asketische n Lebenswande l 
Wenzels verdeutliche n sollen. Sie ha t vielen spätere n Legende n als Vor-
lage gedient . De r Text der erste n Redaktio n wurde zuers t von Peka f in 
seinem deutsc h geschriebene n Werk abgedruckt . 

Von „Orient e iam sole" ist eine weitere wichtige Legend e abhängig , 
die Legend e „U t annuncietur" , die schon von den Bollandiste n Johan n 
von Neumark t zugeschriebe n wurde . Nac h Peka f weist auch diese Legend e 
zwei Redaktione n auf. Die längere , Johan n von Neumark t zugeschrieben e 
Redaktio n ist eine wenigsten s dreima l erweitert e Bearbeitun g eines ur -
sprüngliche n Textes, der mit de r Überführun g des Leichnam s endet . Die 
zweite Redaktio n überarbeite t ihr e Vorlage in eine m verfeinerte n Stil un d 
fügt auch sachlich e Angaben hinzu . Bisher nich t bekannt e Detail s werden 
eingefügt: Wenzel wird z. B. zur Taufe von Boleslavs Soh n nac h Bunzla u 
eingeladen . Nebe n „Orient e iam sole" ist Christia n eine wichtige Quelle für 
diese Legende . Als Entstehungszei t gibt Peka f die erste Hälft e des 14. Jahr -
hundert s an . In dem Text der zweiten Redaktion , de r in eine m Code x der 
Prage r Universitätsbibliothe k enthalte n ist, steh t am Schlu ß der alte 
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lateinisch e Sermo n von der Translatio n des hl. Wenzel „Lice t plura" . Er 
gehör t wohl noc h in das letzt e Viertel des 10. Jahrhunderts . 

De r erste n Hälft e des 14. Jahrhundert s gehör t noc h eine Legend e an , die 
mit den Worte n „Inclita m et gloriosam " beginnt , eine in eine m zierlichen , 
poetische n Stil abgefaßte Predig t zum 28. September , dem Todesta g Wen-
zels, gewissermaßen eine kürzer e Bearbeitun g von „U t annuncietur" . 
Sachlic h bringt sie nicht s Neues . 

Di e letzt e hierhe r gehörend e Wenzelslegend e ist die Legend e Kaiser 
Karl s IV., die in den vierziger Jahre n des 14. Jahrhundert s entstan d un d 
die sich durc h den historische n Sinn , mi t dem die erzählte n Begebenheite n 
beurteil t werden , auszeichnet . Gerad e dadurc h nimm t sie, die sich von 
Weitschweifigkeiten fern hält , unte r den Wenzelslegende n eine n besonde -
ren Plat z ein. In ih r wird zum erste n Mal e erwähnt , daß Drahomir a zur 
Strafe für ihr e Unta t unwei t der Prage r Burg von der Erd e verschlunge n 
wurde . 

Nebe n den Wenzelslegende n stehe n die viel weniger zahlreiche n Lud -
mila-Legenden . Nac h der Auffassung Pekaf s gibt es im Grund e nu r eine 
Ludmila-Legende , die vollständi g im Werk des Mönch s Christia n enthal -
ten ist. Sie ist allerding s in mehrere n literarische n Bearbeitunge n erhal -
ten , dere n gegenseitiges Verhältni s nich t leich t zu lösend e Problem e auf-
wirft. Die wichtigste Ludmila-Legend e ist die Legend e „Fui t in provinci a 
Boemorum" , die schon 1730 von Johan n Burkhar d Menck e herausgegebe n 
wurde un d deshal b auch als Mencke-Legend e bezeichne t wird. Übe r ihr 
Alter gehen die Meinunge n weit auseinander , wie im folgenden noc h zu 
sehen sein wird. Inhaltlic h deckt sich mi t ih r der viel kürzer e altslawische 
Prolo g von der hl. Ludmiùa. Alles, was diese beiden Quelle n über Ludmiùa 
berichten , findet sich auch bei Christian . Darübe r hinau s wird hie r noch 
ausführlic h von de r Bestrafun g der Mörde r un d de r Überführun g des 
Leichnam s nac h Pra g berichtet . Am bedeutendste n als literarische s Werk 
ist die Legend e „Diffundent e sole", die Ludmila s Tugende n in über -
schwenglichen , oft der Bibel entnommene n Ausdrücke n feiert . Nac h Pekaf s 
Meinun g ist sie ein oft wörtliche r Auszug aus Christian , währen d sie frü-
her nich t selten als die Quell e für die Wenzelslegend e Christian s ange-
sehen wurde . Da sich in der Legend e nicht s findet , was auf die Kenntni s 
der Chroni k des Cosma s hinweise n könnte , glaubt Pekaf , daß sie nich t 
späte r als im ersten Viertel des 12. Jahrhundert s entstande n ist. 

Pekaf s Bedeutun g für die Erforschun g der böhmische n Wenzelslegende n 
beruh t hauptsächlic h auf der Neubewertun g von dre i Legenden , der 
Gumpold-Legend e un d de r Legend e „Crescent e fide", von dere n gegen-
seitigem Verhältnis , wie es Peka f sieht , bereit s oben gesproche n wurde , 
un d der Legend e des sog. Mönch s Christian , die unte r dem Tite l „Vita 
et passio sc. Venceslai et sc. Ludmil e avie sue" bekann t ist. Sie ist das 
eigentlich e Objekt seiner Studien , un d das Ziel seiner Arbeit ist es zu 
beweisen, daß diese Legend e ech t ist, also wirklich, wie es im Prolo g heißt , 
aus dem End e des 10. Jahrhundert s stamm t un d keineswegs eine Fäl -
schun g des 14. Jahrhundert s ist, wie J . Dobrovsk y angenomme n hatte , 
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aber auch kein Produk t des 12. Jahrhunderts , wie ma n ebenfall s manchma l 
geglaubt hat . Zu m Nachwei s seiner These führ t er „äußer e Gründe " an , 
die im wesentliche n in der Beweisführun g bestehen , daß Christia n älte r 
ist als die Chroni k des Cosmas' , daß der letzter e Christia n benütz t hab e 
un d daß die dre i bei Cosma s genannten , bis heut e unbekannte n Quelle n 
„Privilegiu m Moraviensi s ecclesie", „Epilogu s terr e Moravi e atqu e Bohe -
mie" un d eine Wenzelslegend e in den verschiedene n Kapitel n der Legend e 
Christian s enthalte n sind. Noc h wichtiger als diese sind für Peka f die 
„innere n Gründe" , historisch e bzw. kulturhistorisch e Anspielunge n in de r 
Legende , staatsrechtlich e un d kirchlich e Termin i u. ä., welche die Legend e 
als ein Werk des 10. Jahrhundert s erweisen sollen. Nu r einige dieser Aus-
drücke , dene n eine stärker e Beweiskraft zukommt , seien hie r angeführt : 
Scho n im Prolo g finden sich Anspielunge n auf die Zei t des zweiten Prage r 
Bischofs Adalbert . Da s seinerzei t von Methodiu s verflucht e Mähre n sei 
verwüstet usque in hodiernum diem, was sich nu r auf das 10. oder den An-
fang des 11. Jahrhundert s beziehe n kann . Weiter wird de r Sklavenhande l 
in Böhme n erwähnt , was in spätere n Jahrhunderte n nich t meh r denkba r 
wäre. Di e Begleitumständ e von Bofivojs Taufe entspreche n den Vorstel-
lungen des Missionschristentum s aus dem 10. Jahrhundert . Christia n er-
wähn t einma l einen coepiscopus , eine Einrichtung , die es nac h Peka f nu r 
im frühe n Mittelalte r gab. Auf die Frühzei t weisen auch solche kirchliche n 
Ausdrücke hin wie pontifex für Bischof, parochia für Diözese , basilica für 
Kirche . Auch die staatsrechtliche n Begriffe regnum, rex habe n noc h nich t 
die feste, eindeutig e Bedeutun g wie im späte n Mittelalter . So heiß t es z. B. 
ducem suum vel regem Zwatopulc. Sprach e un d Stil weisen in das 
10. Jahrhundert . Di e Legend e ist in vorzügliche m Latei n abgefaßt un d 
ha t einen fließenden , leichten , oft elegante n Stil. Di e Wortfolge ist oft 
gekünstelt , wie es im 10., aber nich t etwa im 12. Jahrhunder t gebräuchlic h 
ist. Da s ganze Werk weist eine einheitlich e Redaktio n auf. 

Im weiteren analysier t Peka f die einzelne n Kapite l bzw. Abschnitt e der 
Legende . Diese erzähl t im ersten Kapite l die alte Geschicht e Mährens , die 
Mission der Slawenaposte l Kyrill un d Method , in den folgenden Kapitel n 
die alte Geschicht e Böhmens , schließlich folgen das Leben un d Martyriu m 
der hl . Ludmil a un d eng dami t verknüpf t Leben un d Martyriu m Wenzels. 
Fü r das erste Kapite l lag dem Verfasser eine kurze , vielleicht slawische 
Legend e übe r die Christianisierun g Mähren s vor, dere n wichtigste Stelle 
sich vermutlic h mit der Verteidigun g der slawischen Liturgiesprach e durc h 
Kyrill beschäftigte . Im weitere n folgen die Urgeschicht e Böhmens , die Be-
kehrun g der Böhmen , dere n Kernstüc k die Erzählun g von der Taufe des 
Böhmenherzog s Bofivoj durc h Methodiu s ist. Diese Stelle ha t seit Do -
brovsky die Forschun g imme r wieder beschäftig t un d zu verschiedene n 
Deutunge n Anlaß gegeben. Bořivoj befinde t sich mi t seinem Gefolge am 
Hofe Svatopluks , der die böhmische n Stämm e unte r seine Oberhohei t ge-

9) Die Chroni k der Böhme n des Cosma s von Prag, unte r Mitarbei t von W. 
W e i n b e r g e r hrsg. von B. B r e t h o l z (Mon . Germ , hist., Scriptore s rerum 
Germ . N. S. 2), 2. Aufl. Berlin 1955. 
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brach t hatte . Obwoh l zum Gastmah l eingeladen , verweigert ma n Bofivoj, 
da er Heid e ist, eine n Plat z am Tisch, an dem die Christe n sitzen , un d 
weist ihm einen Plat z auf dem Fußbode n an . De r anwesend e Erzbischo f 
Metho d bedauer t diese Kränkun g Borivojs un d weist ihn darau f hin , daß 
er solche Kränkunge n vermeide n könne , wenn er sich taufen ließe. Bofivoj 
fragt, was ihm die Taufe wohl nütze n würde . Metho d antworte t darauf , 
er würde dan n der Her r seiner Herre n sein (dominus dominorum tuorum 
efficieris), er würde alle seine Feind e überwinden , un d sein Geschlech t 
würde sich wie ein großer Stro m vermehren . Bofivoj läßt sich überzeugen , 
er wird mit seinem Gefolge von Metho d getauft un d baut , nac h Böhme n 
zurückgekehrt , auf der Burg Gradicz (Levy Hradec ) eine dem hl. Clemen s 
geweihte Kirche . Die hie r von Bořivoj erzählt e Geschichte , die sich sicher-
lich nich t so zugetrage n hat , ha t eine gewisse Ähnlichkei t mit eine r Epi -
sode, die in der Salzburge r Streitschrif t gegen das mährisch e Christen -
tu m „Conversi o Bagoarioru m et Carantanorum " 10 von dem Slawenfürste n 
Ingo berichte t wird. Ma n ha t darau s geschlossen, daß dem Verfasser der 
Christian-Legend e diese Streitschrif t vorgelegen habe n muß . Zwingen d 
ist eine solche Annahm e nicht , es kan n sich bei diesem Berich t auch um 
eine Reminiszen z an Vorstellungen , die in Kreisen des bayerische n Mis-
sionschristentum s verbreite t waren , handel n ", die allerding s in unsere m 
Fall e auf das mährisch e Christentu m übertrage n wurden . Di e Taufe Bořivojs 
ist auch deshal b von besondere m Interesse , weil sie, wenn sie wirklich 
stattgefunde n hat , ein Beweis dafür wäre, daß das mährisch e Christen -
tu m un d die slawische Liturgi e schon früh auch in Böhme n Eingan g ge-
funde n haben . — Peka ř glaubt , daß die Erzählun g trot z der Sagenmotive , 
die sie umranken , darau f hinweist , daß sie im 10. Jahrhunder t niederge -
schriebe n sein muß . Auf frühe Entstehun g der Legend e weist auch die 
altslawische For m Gradicz für spätere s tschechische s Hrade c hin . Die 
Stelle dominus dominorum tuorum efficieris wird manchma l als Beweis 
für ein e jüngere Entstehun g der Christian-Legend e angesehen . Sie kan n 
erst dan n niedergeschriebe n worden sein, als die Prophezeiun g Methods , 
daß die Pfemyslide n die Herre n der mährische n Machthabe r sein würden , 
in Erfüllun g gegangen war, d. h . als Bfetislav I. u m 1028 Mähre n in Besitz 
genomme n hatte . Demgegenübe r weist Peka f darau f hin , daß sich das 
Wort tuorum in der älteste n Christian-Handschrift , der sog. Böddecke -
Handschrift 12, nich t findet , daß es sich wohl um eine später e Interpolatio n 
handelt , so daß sich die Stelle vielleicht überhaup t nich t auf die später e 
Angliederun g Mähren s an Böhme n bezieht . 

10) M. K o s : Conversio Bagoarioru m et Carantanorum , Laibach 1936, S. 132— 
133. 

11) Zu den Begleitumstände n der Taufe Bofivojs führt A. N a e g l e ent -
sprechend e Stellen aus kirchliche n Bußbücher n in seiner „Kirchengeschicht e 
Böhmens , quellenmäßi g und kritisch dargestellt", Bd 1: Einführun g des Christen -
tum s in Böhmen , 1. Teil, Wien 1915, S. 134, an . 

12) Erst nach dem Tode J. P e k a ř s wurde festgestellt, daß die Böddecke -
Handschrif t nich t vor 1454 geschrieben sein kann . Man nimm t aber an, daß sie 
auf einer sehr alten Vorlage beruht . 
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Mit dem dritte n Kapite l beginn t die Ludmila-Legend e Christians , die 

dan n mi t der darau f folgenden Erzählun g vom Leben un d Martyriu m 
Wenzels eng verflochte n ist. Durc h Vergleichun g von Parallelstelle n mi t 
der sog. Mencke-Legend e un d dem slawischen Prolo g komm t Peka f zu 
dem Ergebnis , daß alle diese Legende n auf ein e jetzt verloren e lateinisch e 
Ludmila-Legend e zurückgehe n müssen , die wohl in den siebziger Jahre n 
des 10. Jahrhundert s entstande n ist, da die ungünstig e Charakteristi k 
Drahomiras , wie sie die „Crescent e fdde"-Grupp e aufweist, in jenen Le-
gende n nich t oder doch nu r sehr gemilder t vorkommt . Bei Christia n ist 
Drahomir a zwar Christin , erschein t aber dessenungeachte t des Morde s an 
ihre r Schwiegermutte r Ludmiùa aus gewinnsüchtige n Gründe n für fähig. 
Auch dari n sieht Peka f eine n Grun d für das hoh e Alter der Legend e 
Christians , da eine später e Zei t sie sicher als eine verstockt e Heidi n dar -
gestellt hätte , wie es in den Legende n spätere r Jahrhundert e tatsächlic h 
der Fal l ist. Ein Beweis für das hoh e Alter dieser Ludmila-Erzählun g ist 
nach Peka f auch der Umstand , daß nu r wenige un d unbedeutend e Wunde r 
angeführ t werden . Warum Christia n aber die ungünstig e Charakteri -
sierun g Drahomira s aus „Crescent e fide" milderte , kan n Peka f nich t er-
klären . 

Di e weiteren Kapite l bis zum Schlu ß enthalte n die eigentlich e Wenzels-
legende . Sie wird im wesentliche n nac h der Darstellun g in „Crescent e 
fide" erzählt . Christia n schmück t aber dere n einfach e Erzählun g stilistisch 
aus. Danebe n benütz t er auch noch die Gumpold-Legende , dere n sach-
liche Irrtümer , wie z. B. ihr e Feststellung , Spytihne v hab e zur Zei t Hein -
richs I. gelebt, richtiggestell t werden . Christia n ha t jedoch auch Angaben , 
die über den Inhal t von „Crescent e fide" un d Gumpol d hinausgehen . Er 
verstärk t auch nich t den Zu g ins Legendäre , sonder n heb t realistisch e De -
tails hervor , die ihm eher den Charakte r eine r historische n Quelle geben 
un d ihn bisweilen dem Standpunk t der 1. altslawischen Legend e an-
nähern . Da s betrifft auch den Charakte r des hl. Wenzel, wenn z. B. 
Christia n als einziger berichtet , Wenzel hab e auf den Gelagen , an dene n 
er als Fürs t teilnehme n mußte , manchma l zuviel getrunken , hab e dan n 
aber imme r gleich für solche Ausschreitunge n Buße getan . Trot z manche r 
Ähnlichkeite n glaubt aber Peka f nicht , daß Christia n die 1. altslawische 
Legend e gekann t hat . Aus all dem geht hervor , so mein t Pekaf , daß 
Christia n seine Legend e in eine r Zei t geschriebe n habe n muß , als es noch 
eine mündlich e Überlieferun g über die von ihm erzählte n Ereignisse gab, 
also nich t späte r als in den letzte n Jahrzehnte n des 10. Jahrhunderts . Un -
te r seinen Quelle n sei keine , die aus eine r spätere n Zei t stamme n müßte . 
Die zusätzliche n Angaben , die Christia n übe r „Crescent e fide" un d Gum -
pold hinau s besitzt , verrate n nac h Peka f ihr e Herkunf t aus dem 10. Jahr -
hundert . So weise z. B. die Erzählun g von dem Zweikamp f Wenzels mi t 
dem Fürste n von Koufim auf eine Zei t hin , die noc h mehrer e Stammes -
fürsten in Böhme n kannt e oder wenigsten s die Erinnerun g dara n be-
wahrte , am eheste n also auf das Böhme n des 10. Jahrhunderts . Auch 
Christian s sparsam e Verwendun g von legendäre m Beiwerk paß t nac h 
Peka f nich t zu den im 12. Jahrhunder t entstandene n Legenden , die die Ge -
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stalt Wenzels mi t imme r neue n legendäre n Zügen ausstatten . Andererseit s 
wurde z. B. Christian s Bemerkun g über das Verhalte n Wenzels auf Trink -
gelagen in „Orient e iam sole" ausdrücklic h zurückgewiesen . Ebens o wäre 
es späte r wohl kaum möglich gewesen, dem Geistliche n der Burgkirch e 
von Altbunzlau , der auf Gehei ß Boleslavs die Kirchentü r verschloß , so daß 
Wenzel nich t in die Kirche , die ihm Asyl gewähr t hätte , flüchte n konnte , 
die Mitschul d an der Ermordun g des Heilige n zuzuschreiben . 

Josef Peka ř hatt e in jahrelange r Arbeit unte r Heranziehun g des gesam-
ten erreichbare n Handschriftenmaterial s sämtlich e Fragen , die die For -
schun g in Sache n der Legend e Christian s aufgeworfen hatte , nich t isoliert , 
sonder n stet s unte r Berücksichtigun g auch der übrigen Wenzels- un d 
Ludmila-Legende n un d der alten geschichtliche n Überlieferun g eine r 
Nachprüfun g unterzogen , um vor allem in der Frag e der Echthei t der 
Christian-Legend e zu eine r endgültige n Lösun g zu gelangen . So gewährt 
besonder s seine deutsc h geschrieben e Arbeit bis heut e den besten un d 
umfassendste n Überblic k übe r die Wenzels- un d Ludmila-Legende n un d 
ihr e wesentliche n Probleme . Als er seine Arbeit beende t hatte , glaubte er, 
daß nunmeh r die Echthei t Christian s für imme r eindeuti g bewiesen sei, 
daß also dieses Kapite l der böhmische n Legendenforschun g jetzt seinen 
Abschluß gefunde n habe . Da ß ihm dari n auch ander e zeitgenössisch e For -
scher beipflichteten , zeigt etwa die Äußerun g des deutsche n Autor s eine r 
St. Adalbert-Biographie , H. G. V o i g t : „De n langen Strei t über die 
Echthei t der unte r dem Autorname n Christia n bekannte n ,Vita et passio 
sc. Wenzeslai et sc. Ludmil e avie eius' ha t Josef Pekaf s Buch ,Di e Wen-
zels- un d Ludmila-Legende n un d die Echthei t Christians ' . . . m. E. für 
imme r zu Gunste n der Echthei t entschieden. " 13 Es tra t aber gerade das 
Gegentei l von dem ein, was Peka f un d seine Anhänge r erwarte t hatten . 
Seine Arbeit über die Echthei t Christian s war nich t der Abschluß der 
Christian-Forschung , sie leitet e erst eine neu e Phas e von Untersuchunge n 
über diese Legend e un d ihr e Stellun g in der böhmische n Legenden -
literatu r ein, die zwar imme r wieder an Peka f anknüpften , oft genug aber 
zu grundlegen d andere n Ergebnisse n kame n als er. Noc h währen d Peka f 
seine Arbeit veröffentlichte , hatt e er eine Auseinandersetzun g mit einem 
Vertrete r der ältere n Forschergeneration , mi t Josef K a l o u s e k , der 
selbst eine größer e Arbeit übe r das wahr e un d falsche Bild des hl . Wenze l 
in den Legende n herausgegebe n hatte. 14 Als entschieden e Gegne r der Auf-
fassung Pekaf s von Christia n un d seiner Legend e trate n aber der Brünne r 
Archivar Berthol d B r e t h o l z un d der Kateche t Frantiśe k V a c e k auf. 
Von Vaceks Arbeiten über die Wenzelslegende n wird späte r noch zu spre-
chen sein, hie r soll nu r der Polemi k zwischen Peka f un d Brethol z kurz 

13) H . G. V o i g t : Die von dem Přemyslide n Christia n verfaßte un d Adalber t 
von Pra g gewidmet e Biographi e des heiligen Wenze l un d ihr e geschichtlich e 
Darstellung , Pra g 1907, S. 1. 

14) J . K a l o u s e k : Obran a kniżet e Väclava svateho prot i smyślenka m a 
kfivym üsudkü m o jeho povaze [Verteidigun g des hl. Fürste n Wenze l gegen 
Erdichtunge n un d falsche Urteil e übe r seinen Charakter] , Pra g 1901. 
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Erwähnung getan werden. Beider gegensätzliche Auffassungen betrafen 
vor allem das Verhältnis Christ ians zu Cosmas.15 Während Pekaf in seinen 
Arbeiten zur Erkenntnis gekommen war, daß Cosmas die Chris t ian-Le-
gende gekannt und benützt habe, ve r t ra t Bretholz die Ansicht, daß aus 
verschiedenen Textstel len der Chronik des Cosmas hervorgehe, daß Cosmas 
Christian nicht gekannt haben könne. Zur Begründung seiner These weist 
er vor allem auf die verschiedenartige Gestalt der tschechischen Ursage bei 
den beiden Autoren hin. Dieser Unterschied war tatsächlich auffallend und 
ha t noch in de r Folgezeit des öfteren die Chris t ian-Interpreten beschäftigt. 
Bretholz kommt schließlich zum Ergebnis, daß Christ ian „nicht allzu lange 
nach Cosmas" geschrieben habe und daß er „weitab vom Zent rum Prag 
mit sehr beschränkten Hilfsmitteln" arbeitete. Pekaf verteidigte seine 
Thesen leidenschaftlich in mehre ren Aufsätzen, die in seinem deutsch ge-
schriebenen zusammenfassenden Werk ebenfalls in deutscher Übersetzung 
abgedruckt sind. 

Pekafs G r ü n d e für die Echtheit Christ ians erscheinen uns heute vielfach 
nicht mehr so eindeutig und schwerwiegend, daß sie mit zwingender Logik 
die Ents tehung dieser Legende in die neunziger J a h r e des 10. J a h r h u n -
derts verweisen müßten. In den günst igsten Fällen können sie für das, was 
sie beweisen sollen, nur einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit bei-
bringen. Man muß gegen Pekaf auch einwenden, daß e r bisweilen Tat-
sachen, die seiner These widersprechen könnten, zu entwer ten sucht und 
beiseite schiebt — ein Verfahren, das uns bei spä teren Forschern noch 
öfter begegnen wird —, etwa, wenn er in dem Passus dominus dominorum 
tuorum efficieris, d e r für eine spätere Ents tehung der Christ ian-Legende 
sprechen könnte, das gewichtige Wort tuorum für eine spätere Interpola-
tion erklär t . Auch archaische Wörter und Wendungen im Text müssen 
nicht immer ein untrüglicher Beweis für das hohe Alter dieses Textes 
sein. Es ist durchaus die Möglichkeit denkbar , daß ein geschickter Fälscher 
des späteren Mittelalters, dem die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung s te-
hen, absichtlich in seine Fälschung archaisierende Wörter und Wendungen 
einfügt, um für sie den Schein hohen Alters zu erwecken. 

Schon wenige Jahre , nachdem Pekaf für die Echtheit Christ ians einge-
t re ten war, ve r t r a t Vaclav N o v o t n y , de r Autor der ers ten vier Teil-
bände in dem großen Sammelwerk „Ceske dejiny" (Böhmische Ge-
schichte) 16, die die böhmische Geschichte von der Urzeit bis auf Pfemysl 
Ottokar II. behandel ten, einen ganz anderen Standpunkt . Da Novotny 
keine eigene Schrift über die Wenzelslegenden und besonders über die 
Chris t ian-Frage hinterlassen hat, kennen wir seine Thesen n u r aus ver-
s treuten Anmerkungen in den Bänden der „Ceske dejiny" ", aus gelegent-

15) Dazu besonders B. B r e t h o l z ' Aufsatz: Cosmas und Christian, in: Zs. 
des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 9 (1905), 
S. 70—121. 

16) Ceske dejiny [Böhmische Geschichte], Bd I, Teil 1—5; Bd II, Teil 1—4; 
Bd III, Teil 1—3, Prag 1910—1948. 

17) ebenda, Bd I, Teil 1, S. 437 ff.; Teil 3, S. 197—198. 



22 Heinrich Jilek 

liche n Artikel n un d au s seine r spätere n Schrif t übe r de n hl . Wenzel. 1 8 

Novotn y legt eine n S t a m m b a u m de r Wenzelslegende n vor, de r von den 

Vorstel lunge n Pekaf s erheblic h abweicht . An de n Anfan g diese r Legen -
dentradi t io n stell t er e in e lateinische , un s nich t e rha l ten e Wenzelslegende , 

die ba l d nac h de r Mordta t en ts tande n ist u n d di e ehe r e ine n erzählende n 

als legendenhafte n Charak te r hat te . E s wurde n dan n weiter e Wunde r hin -
zugefügt, sie er langt e Verbre i tun g im Auslan d un d wurd e zu r Grundlag e 

für d i e spätere n Wenzelslegenden . Auf sie gehe n die Gumpold-Legend e 

un d „Crescent e fide" zurück , die beid e etwa u m dieselbe Zei t ents tanden , 

voneinande r abe r nich t abhängi g sind . Desgleiche n be ruh t au f ih r die 

Laurent ius-Legend e un d die 1. altslawisch e Legende , in de r die u r sp rüng -
lich e Legendentradi t io n a m beste n bewahr t ist, wei terh i n de r Se rmo n 

„Oporte t no s f ra t res " un d schließlic h die Legend e des sog. Christ ian . Ge -
gen diese Über legunge n w u r d e eingewendet , da ß diese nich t e rha l t en e la-
teinisch e Legend e doc h Spure n hä t t e h in ter lasse n müssen , wen n sie ein e 

solch e Verbrei tun g erlangte , da ß auf ih r alle Legende n vom 10. bis zu m 

12. J a h r h u n d e r t beruhten . Ein e später e Entstehungszei t weist Novotn y de r 

1. altslawische n Legend e zu, die in d e r Mit t e des 11. J a h r h u n d e r t s im 

Säzava-Kloste r en t s tande n sein soll, d a sich in de r Menäen-Handschrif t 

ein e Anspielun g auf die russische n Heilige n Bori s u n d Gle b findet , di e im 

J a h r e 1015 ebenfall s von ih re m fürstliche n Brude r e rmorde t wurden . 

Peka f un d ander e e rk lär te n diese Stell e als später e Interpolat ion . Schar f 

un d kompromißlo s klingt Novotny s Urtei l übe r die Christ ian-Legende , 

die er für ein e Fälschun g de s 12. J a h r h u n d e r t s erklär t . E r br ing t sie mi t 

de m Prage r Georgskloste r in Verbindung , dessen Insasse n nac h de m ver-
heerende n Bran d de s Kloster s im J a h r e 1142 versuchten , durc h die Hebun g 

de r Verehrun g Ludmilas , de re n Gra b sich in ihre r Kirch e befand , de m 

Kloste r Ansehe n un d Einkünf t e zu sichern . „S o ents teh t in diese r Zeit , 

vielleich t gleich nac h 1143, di e sog. Legend e Christians , dere n Zwec k 

ebe n dar i n liegt, die Verehrun g Ludmila s als Heilig e für etwa s Al te r tüm -
liches , von Anfan g an Übliche s zu erweisen . Un d gerad e da ru m w ar es 

nötig , die Autorschaf t de s Bruder s Boleslavs IL Chris t ian-Strachkva s un -
terzuschieben , ein e Widmun g an de n hl . Adalber t hinzuzudichte n un d 

so die Verehrun g Ludmila s als Heilig e scho n für da s End e des 10. J a h r -
hunder t s zu erweisen. " Un d er fähr t fort : „I n diese r Legend e wird 

Ludmiùa scho n ganz offen als Heilig e verehrt , un d diese r Umstand , vor 

de m 12. J a h r h u n d e r t unmöglich , ist e ine r de r s tärksten , bishe r nich t wi-
derlegte n Beweise — allerding s nich t de r einzig e — ihre r Unechthei t . " 19 

Als Quell e für die Anfänge des Chr is ten tum s in Böhme n benütz t August 

N a e g l e die Wenzels - un d Ludmila-Legende n in seine r „Kirchenge -
schicht e Böhmens". 2 0 Naegle , de r für sein e Dars te l lun g da s ältere , heu t e 

allerding s zu m Tei l überhol t e Schrift tu m ausgiebig heranzieht , s teh t im 

18) V. N o v o t n y : Cesky kniże Vaclav Svaty [De r hl. Wenzel , Fürs t der 
Tschechen] , Pra g 1929. 

19) Ceske dejiny, Bd I, 3, S. 197. 
20) N a e g l e , Kirchengeschicht e Böhmen s (s. Anm . 11). 
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allgemeine n noc h auf dem Standpunk t der Forschun g vor Pekaf , dessen 
Legendenstudie n er aber ebenfall s berücksichtigt . Die in ihre n Aussagen 
zuverlässigsten Legende n sind für ihn Gumpol d un d „Crescent e fide", 
aber auch die 1. altslawische Legende , die er wie die meiste n seiner Vor-
gänger in die erste Hälft e des 10. Jahrhundert s verlegt. In dem Strei t zwi-
schen Peka f un d Brethol z um das Verhältni s Christian s zu Cosma s steh t 
Naegl e auf Bretholz ' Seite . Auch er glaubt , daß Christia n jünger als 
Cosma s ist un d diesen benutz t hat , daß seine Wenzelslegend e als später e 
Fälschun g anzusehe n ist. Eine r eingehende n Kriti k unterwirf t er aber die 
Erzählun g von der Taufe Bofivojs, die, falls sie echt wäre, als Beleg für 
die Christianisierun g Böhmen s von Mähre n he r angesehe n werden müßte . 
Er komm t freilich zu dem Ergebnis , daß diese Erzählun g als später e Er -
findun g gewertet werden müsse, da sie durc h keinerle i älter e Nachrichte n 
gestütz t werde. Di e Viten Konstantin s un d Methods , die gern von den 
Missionserfolge n der Brüde r berichten , wissen nicht s davon , daß Metho d 
eine n Fürste n der Böhme n getauft hat . Di e Erzählun g von der Taufe 
Bofivojs kan n also nich t als Beweis für das Übergreife n des kyrillo-
methodeische n Christentum s auf Böhme n herangezoge n werden . Ein wei-
tere s Moment , das dagegen spricht , ist nac h Naegl e das völlige Fehle n 
eine r Kyrill-  un d Method-Verehrun g in Böhme n bis zum 14. Jahrhundert , 
der Zei t Karl s IV., — ein Gedanke , der in neuere r Zei t von Frantiśe k 
Grau s wiederaufgenomme n wurde . Was die Frag e der slawischen Liturgi e 
in Böhme n betrifft , so gibt Naegl e zwar zu, daß mährisch e Missionar e in 
geringere r Zah l nac h Böhme n gekomme n sein mögen un d daß es hie r auch 
ein slawisches Christentu m gab, er glaubt aber nicht , daß Metho d selbst 
eine n Fürste n der Böhme n getauft ha t oder daß er sogar selbst nac h Böh-
men gekomme n sein sollte. Di e slawische Liturgi e hab e zwar in Böhme n 
fortbestanden , aber ohn e hie r eine größer e Bedeutun g zu erlangen . In die-
ser Frag e näher t sich also Naegl e dem Standpunk t Vatroslav J a g i ć s , 
der von eine r „Zimmerpflanze" , die jeder Windhauc h vernichte n könne , 
gesproche n hatte . Wie entstan d dan n aber die Geschicht e von der Taufe 
Bofivojs? Nac h Naegle s Meinun g sollte durc h den Nachweis , daß die 
slawische Liturgi e in Böhme n ihr e Entstehun g dem Eingreife n des höch -
sten Würdenträger s der mährische n Kirch e verdankte , ihr e Legitimitä t 
noch besonder s beton t werden . Di e Geschicht e von de r Taufe Bofivojs sei 
also vermutlic h in der Zei t Bf etislavs I. oder Vratislavs II . konzipier t wor-
den , als ma n die Gründun g eines großen westslawischen Reiche s mit dem 
Zentru m in Pra g ins Auge faßte . Durc h die Kontinuitä t des böhmische n 
Christentum s mit dem pannonisch-mährische n Kyrills un d Method s sollte 
dieser Gedank e kirchenpolitisc h untermauer t werden . Wenn jedoch Naegl e 
in den angeblich slawisch^nationale n Idee n unte r den genannte n böhmi -
schen Herrscher n die Ursach e für die Entstehun g dieser Legend e von der 
Taufe Bofivojs durc h Metho d sieht , begibt er sich auf das Gebie t von 
Spekulationen , für die Beweise nich t erbrach t werden können . 

In der Mitt e der zwanziger Jahr e tra t Frantiśe k V a c e k , der un s 
schon als Opponen t Pekaf s in der Christian-Frag e bekann t ist, mi t sei-
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nen Gedanken und Überlegungen zur St. Wenzelsl i teratur hervor.21 Vacek, 
ein guter Kenner der europäischen Legendenli teratur , brachte insofern 
einen neuen Gesichtspunkt in die Forschung, als er diese Legenden der 
böhmischen Frühzei t nicht isoliert und auch nicht nu r innerhalb der Ge-
samthei t der Wenzels- und Ludmila-Legenden betrachtete, sondern sie im 
Zusammenhang mit den schon wei ter entwickelten außerböhmischen Heili-
genlegenden sah und in manchen ihrer Aussagen Schablonen wieder-
fand, die sich in der europäischen Hagiographie schon früher herausgebil-
det hat ten. Da Vaceks Ausführungen aber in einer weniger verbrei te ten 
Zeitschrift und in sich über mehre re J a h r e erstreckenden Fortsetzungen 
erschienen waren , fanden sie in der spä teren Forschung nicht die Auf-
merksamkeit , die sie verdient hät ten. 

Bemerkenswer t sind besonders d ie Betrachtungen des Verfassers zu 
zwei Legenden, zu „Crescente fide" und zu Christian. Vacek geht aus von 
dem keinem Zweifel unter l iegenden Interesse des neugegründeten Prager 
Bistums an der Heiligsprechung Wenzels, des ersten aus Böhmen s tam-
menden Märtyrers , und an der Abfassung entsprechender Wenzelslegen-
den. Als Beispiel zieht er das Bistum Regensburg heran, dessen erster Bi-
schof schon bald nach der Gründung im J a h r e 742 die Heiligsprechung des 
bayerischen Heiligen E m m e r a m betrieb.22 F ü r die Kanonisat ion war aber 
in jedem Falle eine Schrift erforderlich, aus der alles über das gottesfürch-
tige Leben des neuen Heiligen, seine Tugenden u n d guten Taten u n d über 
Ar t und Zahl de r Wunder, die sich bisher a n seinem Grabe zugetragen 
hat ten, ersichtlich sein sollte. Diese Schrift, die beim Vorgang der Kano-
nisation Wenzels vorlag, war nach Vacek die lateinische Legende 
„Crescente fide", die möglicherweise nicht in Bayern, wie Pekaf geglaubt 
hatte, sondern u n t e r den deutschen Geistlichen in Böhmen abgefaßt wor-
den war . Diese Schrift w u r d e dann dem Domkapitel in Mainz und dem 
Kaiser Otto IL a ls dem weltlichen Schutzherrn des neugegründeten 
Bistums übersandt . Otto IL, der eine verfeinerte Ausdrucksweise in de r 
Li te ra tur hochschätzte, erschien die Legende „Crescente fide" wohl zu 
einfach und schmucklos, er erteilte deshalb dem Bischof von Mantua 
Gumpold, der als vortrefflicher Stilist galt, den Auftrag, eine dem ge-
hobenen Zeitstil entsprechende Wenzelslegende zu verfassen. Da es in 
Italien schwer möglich war, sich Nachrichten über d ie böhmischen Ver-
hältnisse zu verschaffen, übergab e r ihm wohl bei seinem Romzug im 

21) F. V a c e k : Úvahy a posudky o literatufe svatoväclavske [Gedanken und 
Urteile über die Wenzelsliteratur], in: Sbornik Historickeho kroužku 27 (1926), 
S. 33 ff.; 28 (1927), S. 1 ff.; 29 (1928), S. 44 ff.; 30 (1929), S. 6 ff., 82 ff. 

22) Das Verfahren zur kirchlichen Anerkennung eines Heiligen, der meist 
wohl schon früher vom Volk als Heiliger verehrt worden war, oblag bis zum 
Jahr 993 dem zuständigen Diözesanbischof. Für das Verfahren war eine Vita 
des Heiligen mit Angabe der Wunder erforderlich. 993 fand die Kanonisierung 
eines deutschen Heiligen zum ersten Male in Rom statt. Auf Grund der von 
Bischof Liutold von Augsburg verlesenen Vita und des Verzeichnisses der Wun-
der sprach Papst Johannes XV. den Bischof Ulrich von Augsburg heilig. Aber 
erst im Jahre 1170 hebt Alexander III. das Recht des Bischofs zur Heiligspre-
chung auf ( Z o e p f , S. 210—211). 
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Jahr e 980 die 'in seinen Hände n befindlich e Abschrift von „Crescent e fide" 
als Quelle . Da s Bistum in Pra g wurd e 973 gegründet , Bischof Dietma r 
konnt e aber erst 976 sein Amt antreten , zur Kanonisatio n Wenzels dürft e 
es vermutlic h in den spätere n siebziger Jahre n gekomme n sein, un d kurz 
vorhe r mu ß also die Legend e „Crescent e fide" niedergeschriebe n worden 
sein. Diese Erklärun g Vaceks ha t viel für sich; einen historische n Beleg, 
der sie wahrscheinlic h mache n könnte , gibt es allerding s nicht . Gege n die 
Erklärun g wird angeführt , daß es Gumpold , angenommen , er hätt e eine 
solche Quelle zur Han d gehabt , sicher nich t unterlasse n hätte , auf sie im 
Prolo g zu seiner Legend e hinzuweisen . 

Da s Verhältni s der Texte beide r Legende n untersuch t Vacek in einem 
Aufsatz der Pekaf-Festschrif t von 1930.23 Einige Handschrifte n von „Cres -
cent e fide" weisen Zusätz e im Text auf — Vacek zähl t ach t solcher Zu -
sätze —, die aber sachlich nicht s Neue s bringen . Peka f sah in diesen 
erweiterte n Handschrifte n die „böhmisch e Redaktion " der Legende . Nac h 
Vacek hänge n diese Erweiterunge n wohl mi t den Lesunge n der Legend e 
in de r Morgenmess e des Wenzelsfeiertag s zusammen . Ursprünglic h wur-
den diese Lesunge n in dre i Lektione n vorgenommen , späte r wurd e die 
Zah l de r Lektione n erweitert . Vacek gibt aber zu, daß ma n den Zusat z 
über Bofivoj wohl nich t so erkläre n könne . 

In der ersten Hälft e des 11. Jahrhundert s ha t ein unbekannte r Verfasser 
eine Wenzelslegend e in gereimte r Pros a verfaßt , die Legend e „Oporte t 
nos fratres". Er schrieb für die böhmische n Benediktinermönche , von 
Wenzel sprich t er als dem patronus noster. Quelle war für ihn die Gum -
pold-Legende , danebe n „Crescent e fide". 

Im 11. Jahrhunder t schrieb Laurentius , Mönc h des Kloster s Mont e 
Cassino , für seine Landsleut e in Süditalie n in freier Bearbeitun g des 
Wenzel-Stoffe s eine geistliche Lesun g vom hl. Wenzel auf Grun d der 
Gumpold-Legende , de r Legend e „Oporte t nos fratres " un d auf Grun d 
mündliche r Mitteilungen . Di e Legend e ist erst im 17. Jahrhunder t nac h 
Mitteleurop a vorgedrungen , in Böhme n wurd e sie erst 1824 bekannt . Ver-
mutlic h kannt e der Verfasser die im Jahr e 999 entstanden e Canaparius -
Legend e vom hl. Adalbert . 

Die 1. altslawische Legend e enthäl t viele Detail s un d Name n der Betei -
ligten, so daß ma n annehme n muß , daß sie bald nach den erzählte n Ereig-
nissen verfaßt wurde . Allerdings sind manch e dieser Angaben nich t 
nachprüfbar , ander e müssen Mißtraue n erwecken , wie z. B. die Angaben , 
daß zur Zei t Wenzels viele Kirche n geweiht wurde n un d daß täglich 
Gottesdiens t gehalte n wurde . Merkwürdi g ist auch , daß die Legend e in 
Böhme n fast unbeachte t blieb. Es ergibt sich also die Frage , wo un d wann 
sie entstande n ist. I n der kirchenslawische n Sprache , in der die Legend e 
abgefaßt ist, finden sich verschieden e Bohemismen . Außerde m mu ß die 
Legend e in eine m Lan d entstande n sein, in dem der Kalende r der bayeri-

23) F. V a c e k : Pome r Gumpoldov y legendy o sv. Väclavu k legende „Cres -
cent e fide" [Das Verhältni s der Gumpold-Legend e vom hl. Wenzel zu „Cres -
cent e fide"], in: Od praveku k dneśku , Pra g 1930, S. 47—64. 
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sehen Kirch e galt, da die Gedenktag e des hl. Emmera m sowie die Heiligen 
Cosma s un d Damia n erwähn t werden . Vacek glaubt, daß sie in Böhme n 
von einem Tscheche n geschriebe n wurde , da manch e Einzelheite n so knap p 
mitgeteil t werden , daß sie nu r von Lesern verstande n werden konnten , 
die mi t den böhmische n Verhältnisse n vertrau t waren . In dieser Frag e 
sind aber auch schon ander e Ansichte n geäußer t worden . So hatt e z. B. 
der Philolog e Vondrä k angenommen , daß die Legend e in Kroatie n nieder -
geschrieben wurd e un d sich von hie r nac h Bulgarien un d Rußlan d ver-
breite t hatte , in Böhme n aber unbekann t geblieben war. 

Am eingehendste n befaßt sich Vacek mi t der Legend e Christians . In 
der Vorrede erklär t Christian , durc h die Niederschrif t seiner Doppel -
legende von der hl. Ludmiùa un d vom hl . Wenzel einem dringende n Be-
dürfni s abhelfen zu wollen. Mit besondere m Eifer stellt er sich als Ver-
wandte n des Bischofs Adalber t un d indirek t auch als Abkömmlin g des 
Pfemysliden-Geschlechte s vor. Da s alles ist immerhi n auffällig, un d ma n 
mu ß fragen, was ihn bewogen hat , sich so als Verwandte n des zweiten 
Prage r Bischofs un d somi t als Autor des 10. Jahrhundert s einzuführen . 
Worin liegt die Tenden z seiner Legende ? Zweifellos will er durc h sein 
Werk das ehrwürdig e Alter der Ludmila-Verehrun g in Böhme n nach -
weisen, er will dartun , daß diese Märtyreri n schon unmittelba r nac h ihre m 
Tod e als Heilige verehr t wurde . Ein Bedürfni s für eine n solchen Nachwei s 
lag aber namentlic h dan n vor, als die Kanonisierun g Ludmila s unmittel -
bar bevorstand . Vacek glaubt , daß dies am eheste n auf das Jah r 1143, als 
der Legat Guid o de Castell o das Patrona t über diesen Akt übernahm , 
zutrifft . Ma n komm t so zu dem Schluß , daß die Legend e Christian s aus 
dem 12. Jahrhunder t stamm t un d mi t der literarische n Tätigkei t der 
Mönch e des Säzava-Kloster s in Zusammenhan g steht . Ma n ha t wohl eine n 
Mann , der in seinem Genr e schon bewander t war, mi t der Abfassung eine r 
solchen Ludmila-Legend e betrau t un d ihm die nötige n Hilfsmittel , darun -
te r auch ausländisch e Chroniken , zur Verfügung gestellt. 

Aus den Fälschunge n des Passaue r Bischofs Pilgrim entnah m Christia n 
nac h Vacek, daß Kyrill zur Zei t der Röme r das Christentu m nac h Mähre n 
brachte . Da er die Angabe wohl aus zweiter Han d übernahm , schrieb er 
„zu r Zei t des Augustinus". Auf diese Quelle geht vermutlic h Christian s An-
gabe zurück , daß Metho d sieben Bischöfe unte r sich hatte . Di e Geschicht e 
von der Verfluchun g Mähren s durc h Method , der Christia n die Mahnun g 
an Böhme n hinzufügt , aus dem schlimmen , durc h die Verfluchun g ver-
ursachte n Schicksa l Mähren s für sich eine entsprechend e Lehr e zu ziehen , 
weist nac h Vacek darau f hin , daß Christia n die Sage von der Verfluchun g 
Böhmen s durc h den hl. Adalber t kannte , dere n frühest e Erwähnun g sich 
in der Chroni k des Thietma r von Mersebur g aus dem Jahr e 1012 findet. 24 

Christia n mu ß wohl diese Chroni k gekann t haben , den n die Bezeichnun g 
im Prolo g in partibus Lutheringorum seu Carlingorum für Lothringe n 
un d das Westfrankenreic h entsprac h der Gepflogenhei t Thietmars , die 

24) Die Chroni k des Bischofs Thietma r von Merseburg , hrsg. von R. H o 11 z -
m a n n (Mon . Germ , hist., Scriptore s rer. Germ. , N. S., Bd 9), 2., unveränd . Aufl. 
Berlin 1955, S. 165 (zum Jah r 996). 



Die Wenzels- und Ludmila-Legenden 22 

Bewohner Lothringens Lo tha r ing i M und die des Westfränkischen Reiches 
Carlingi26 zu nennen, während äl tere Schriftsteller von Lothari oder 
Lotharii Franci und von Caroli oder Carolini Franci sprechen. — Die 
Erzählung von der Taufe Bofivojs, die wohl da r tun soll, daß Böhmen zu 
dieser Zeit zum Mährischen Reich gehörte und von hier sein Chris tentum 
empfing, macht wahrscheinlich, daß Christ ian die Remigius-Legende 
Hinkmars kannte , in der die Taufe Chlodwigs geschildert wird.27 Davon 
könnte die Weissagung Methods von der Wirkung, die die Taufe für den 
Fürs ten haben werde, die E rwähnung der Zahl der Gefolgschaftsleute, 
die sich mi t ih rem Her rn taufen ließen, und die E rwähnung der Reaktion 
im Lande des getauften Fürs ten zeugen. Die Erzählung von der Beendi-
gung des Streites zwischen den Rivalen St ro jmir und Bofivoj er inner t an 
die Art, wie von Widukind von Corvey die Beendigung des Strei tes zwi-
schen Thür ingern und Sachsen geschildert wird. 

Christ ian vers tand es, beim Leser den Eindruck zu erwecken, als ob er 
noch im 10. J a h r h u n d e r t geschrieben habe. Nachrichten über Details ent -
nahm er de r Gumpold-Legende und „Crescente fide". Quellen für seine 
Kenntnis des Tatbestandes sind auch die St. Adalbert-Legenden. Von dem 
Zerwürfnis zwischen Adalber t einerseits und dem Volk sowie den Großen 
des Landes anderersei ts wuß te er. Aus der Legende des Canapar ius ** w a r 
ihm bekannt , wie der hl. Adalber t bedauerte , aus Mangel an Mitteln nicht 
alle Sklaven zurückkaufen zu können. Aus der Legende des Brun von 
Querfur t 2 9 erfuhr er, daß der Sohn Boleslavs I. Mönch w u r d e und Chri-
stian hieß. Was sonst noch in der Vorrede zu Christ ians Legende steht, 
ist nach Vacek aus f rüheren Quellen übernommen. Der erste Satz s tammt 
aus der Schrift Lucians „Über 'die Auffindung und Translat ion des hl. 
S tephanus" aus dem J a h r e 415. Das Weitere s tammt aus der Vorrede zu 
Walafrids Legende vom hl. Gallus M aus dem 9. J ah rhunde r t . Quelle h ier -
für kann auch die Vorrede zu Alkuins Legende vom hl. Willibrord 31, eben-
falls aus dem 9. Jahrhunder t , sein. — Wenn im weiteren bei Christ ian der 
Diebstahl von Reliquien aus frommen Gründen nicht Sünde ist, so findet 
Vacek hierzu entsprechende Auffassungen in bayerischen Schriften aus 
der zweiten Hälfte des 11. Jah rhunder t s . 

Die Legenden sind ein Zweig der kirchlichen Li teratur , die sich schon 
früh eine besondere Ausdrucksweise und Phraseologie geschaffen hat te , 
die im 8. J a h r h u n d e r t schon feste Formen erreichte und sich später n u r 
wenig weiterentwickelt hat . Begründer dieser Diktion waren Gregor von 

25) ebenda, S. 82. 
26) ebenda, S. 106: Karelingorum. 
27) Mon. Germ, hist., Scriptores rer. Merov., Bd III. 
28) Vita et passio sancti Adalberti martiris Christi, in: Fontes rer. Bohem., 

Bd I, Prag 1873, S. 235—265. 
29) Passio sancti Adalberti episcopi et martyris, ebenda, S. 266—304. 
30) Viten des hl. Gallus, in: Mon. Germ, hist., Scriptores rer. Merov., Bd IV, 

S. 229—337. 
31) Alkuin: Vita Willibrordi, ed. W. L e v i s o n , in: Mon. Germ, hist., Scrip-

tores rer. Merov., Bd VII (1920), S. 81—141. 
7 
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Tour s u n d Grego r de r Große . So werde n gleiche Zuständ e imme r mi t 

gleiche n Wendunge n wiedergegeben . Persone n un d Sache n werde n gern 

mi t al ter tümliche n Ausdrücke n benannt , die oft de n „Act a m a r t y r u m " ent -
nomme n sind . Solch e Ausdrück e sind e tw a athłeta  für eine n unerschrocke -
ne n Christen , miles Christi, casa Dei. Solch e Ausdrück e verwende t auc h 

Christian , de r hie r die Diktio n de r a l te n Legende n nachgeahm t hat . Da ß 

er n u r nachgeahm t hat , zeigen die Fehler , di e ih m dabe i unter laufe n sind . 

So schreib t er casa Christi s ta t t casa Dei, ferne r civitas Praga metropo-
łis — in a l te n Legende n heiß t es abe r z. B. n u r Antiochia metropolis. 

Pekaf s Meinung , da ß durc h die Verwendun g solche r Ausdrück e die Her -
kunf t Christ ian s au s de m 10. J a h r h u n d e r t bewiesen würde , trifft also 

nich t zu . Ger n verwende t Chris t ia n al t e Wörte r griechische n ode r lateini -
sche n Ursprungs . Sein e Vorliebe für ein e nich t all täglich e Diktio n zeigt 

sich auc h darin , da ß er in Stellen , die er au s Gumpol d ode r „Crescent e 

fide" übernimmt , Ausdrücke , di e e r dor t vorfand , durc h andere , meis t 

äl ter e ersetzt . So schreib t e r für episcopus — pontifex. Auch hie r sind ih m 

manch e Fehle r unter laufen . Chr is t ia n k a n n t e Cosma s un d verbessert e ih n 

bisweilen , da er d i e al te n deutsche n Chroniken , die Cosma s nich t bekann t 

waren , zu r Han d ha t te . 

Vacek stel l t schließlic h fest, an de r Legend e Christians , d i e er, wie 

scho n bemerkt , für ein Werk de s 12. J a h r h u n d e r t s ansieht , k ö n n e m a n er -
kennen , wie sich in de n Wenzels - u n d Ludmila-Legende n in de n 160 J a h -
ren , d i e seit de r Ents tehun g de r Gumpold-Legend e un d von „Crescent e 

fide" vergange n waren , die Legendentradi t io n veränder t un d wei te r en t -
wickelt hat . I m 13. u n d 14. J a h r h u n d e r t entsteh e dan n die neu e Legenden -
form auf de r Grundlag e Christ ians . Da s sei scho n au s de r in de r zweite n 

Hälft e de s 13. J a h r h u n d e r t s en ts tandene n Legend e „Orient e ia m sole" 

zu ersehen . 

Ein e wei ter e Gelegenheit , sich mi t de n Wenzelslegende n un d ihre n 

Probleme n noc h intensive r un d u n t e r neue n Gesichtspunkte n zu befassen , 

ergab sich anläßlic h de r Milleniumsfeie r 1929, als ma n in de r Tschechoslo -
wakei des vor 1000 J a h r e n erfolgte n Tode s Wenzel s un d de r Leistunge n 

dieses Heilige n für da s tschechisch e Volk gedachte . Da ß da s Jub i l äu m 

1929 begange n wurde , war in gewissem Sinn e auc h ein Erfol g de r Wen -
zelsforschun g Pekafs , den n gerad e diese r h a t t e hervorgehoben , da ß da s 

bei Cosma s u n d Christ ia n genann t e J a h r 929 tatsächlic h da s Todesjah r 

Wenzel s se i 3 2 , wäh ren d m a n bishe r meis t au s de n Angabe n in Widukind s 

Sachsenchroni k als J a h r seine r E rmordun g 935 ode r 936 erschlosse n ha t t e . 

Z u diesem Jub i l äu m erschie n ein e ganz e Reih e von Broschüre n u n d Auf-
sätze n übe r de n hl . Wenze l un d übe r di e Wenzelslegenden , von denen , 

soweit sie wissenschaftliche n Wer t haben , noc h gesproche n werde n soll.33 

32) P e k a ř , Di e Wenzels- un d Ludmila-Legenden , S. 255—261. 
33) Di e Jubiläumsliteratu r wird zusammengestell t von J . P r o k e š in seinem 

Aufsatz: K svatoväclavske literatuf e jubilejnih o roku 1929 [Zu r Sank t Wenzels-
literatu r des Jubiläumsjahre s 1929], in : Casopi s Narodnih o muse a 104 (1930), 
S. 190—212. 
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Di e bedeutendst e l i terarisch e Leis tun g dieses Jubi läumsjahre s w ar abe r 

die mehrbändig e St . Wenzels-Gedächtnisschrift 3 4 , die historische , archäo -
logische , l i teraturwissenschaftlich e u n d philologisch e Arbei te n übe r die 

Epoch e de s hl . Wenze l enthielt , da run t e r mehre r e umfangreich e Arbei te n 

übe r di e Wenzelslegenden . Eingeleite t wi rd da s Wer k durc h ein e Studi e 

J . Pekaf s übe r di e Perso n de s hl . Wenze l un d sein e historisch e Bedeutun g 

für da s tschechisch e Volk.35 Di e hauptsächlichste n Quelle n für diese Arbei t 

sind die Wenzelslegenden , wie sie d e r Verfasser in seine n berei t s bespro -
chene n Arbei te n analysier t ha t t e . I n diese r S tud i e mach t sich abe r auc h 

scho n di e Tenden z bemerkbar , di e de r ganze n Jubiläumsschrif t zugrund e 

liegt u n d besonder s i n einige n Arbei te n ü b e r di e l i terarische n Erscheinun -
gen im Böhme n de s 10. J a h r h u n d e r t s offenba r wird , d i e Tendenz , au s de r 

Urgeschicht e nachzuweisen , da ß da s tschechisch e Volk ein ura l te s Ku l tu r -
volk sei, da s von Anfan g an de n westliche n Nat ione n in seine r Ku l tu r 

ebenbürt i g war , ja, da ß es ihne n durc h sein e Näh e zu r byzantinische n 

Kul tu r un d besonder s durc h die von dor t ü b e r n o m m e n e slawische Li turgi e 

ehe r über lege n war . Dies e Tendenze n t r age n jetz t in manch e Arbei te n 

zu r Geschicht e u n d L i t e ra tu r de r böhmische n Frühzei t e i n subjektives 

Momen t un d minde r n dadurc h ih re n wissenschaftliche n Wert . So faß t 

Peka f di e Ergebniss e seine r Studi e übe r Wenze l un d sein e Zei t folgender -
maße n zusammen : „Mi t de m Ru f d e r Tscheche n als eine s gefürchtete n 

kriegerische n Volkes verban d sich auc h di e Vorstel lun g eine s Volkes, da s 

christlich e un d gebi ldet e F ü h r e r ha t t e . Di e l i terarisch e Bi ldun g des P r a g e r 

Hofes , di e Gelehrsamkei t Wenzel s mu ß m a n in diese m Zusammenhan g 

gewiß auc h betonen . — Wir sagten schon , da ß sich dar i n zu jene r Zei t 

k a u m irgendei n deutsche r F ü r s t mi t ih m vergleiche n konnte , da ß die 

byzantinische n Kultureinflüss e d e m Prage r Ho f eine n Tei l jene s Glanze s 

verliehen , de r noc h de n bayerische n wie de n sächsische n Herzöge n fehlte . 

Da s kul ture l l e Interess e P r a g s konn t e nich t ohn e jede n Einflu ß auc h au f 

ander e hervor ragend e Famil ie n de r böhmische n S t ämm e u n d dami t au f 

die Erweckun g u n d S tä rkun g de s Nat ionalbewußtsein s bleiben . — Ei n 

Stamm , de r sich kul ture l l entwickelte r fühlt e als sein e Nachbar n im 

Westen ode r de r sich wenigsten s dessen bewuß t war , da ß e r ihne n durc h 

sein e For tschr i t t sbemühunge n gleich kam , war geistig ganz ander s für die 

Gefahre n de r Zukunf t gerüstet . Kur z gesagt, es ist Wenzel s Verdienst , 

da ß er a m meiste n daz u beigetrage n hat , da ß sein Volk als gleichwertige s 

un d vollberechtigte s Glie d in di e Gemeinschaf t de r westliche n Kul tu r -
völker e int ra t . " M Wen n es scho n rech t unwahrscheinl ic h ist, da ß in eine r 

Zeit , als sich da s damalig e Europ a in e ine m Zus tan d de r inne re n Ze r rü t -
tun g befan d u n d seine n äußere n Feinde n k a u m s tandhal te n konnte , Böh -
me n al lein e in e Oase ku l ture l le r un d religiöser Betät igun g darstel le n 

34) Svatovaclavsky sborni k na pamätk u 1000. vyroci smrt i kniżet e Vaclava 
Svateh o [Sank t Wenzels-Gedächtnisschrif t zur Erinnerun g an die 1000. Wieder -
keh r des Todestage s des hl . Wenzel] , Bd I ; II , 1, 2, 4, Pra g 1934—1939. 

35) J . P e k a f : Svaty Vaclav [De r hl. Wenzel] , in : Svatovaclavsky sbornik , 
Bd I, S. 9—101. 

36) ebenda , S. 79. 
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sollte , so wird ein e derar t ig e Auffassung auc h von de n Zeitereignisse n in 

Böhme n selbst widerlegt . Namentl ic h wegen seine r höheren , angeblic h 

„mönchischen " Bildun g u n d wegen seine s tiefere n Verständnisse s de r 

christliche n Lehre , wodurc h er sein e Un te r t ane n au f ein höhere s kul tu -
relle s un d ethische s Nivea u hebe n wollte , wurd e Wenze l von de n Große n 

seine s Lande s abgelehnt . Gerad e dar i n ist ein e wesentlich e Ursach e seine r 

spätere n E rmordun g zu sehen . E twa s ähnliche s soll t e sich einige J a h r e 

späte r mi t de r Perso n de s zweite n P r ä g e r Bischofs, de m hl . Adalbert , 

wiederholen . Von eine r „literarische n Bi ldun g des P rage r Hofes" , die d a n n 

auc h auf ander e vornehm e Famil ie n übergegriffen hä t t e , kan n m a n also 

woh l für diese Zei t nich t sprechen . 

Di e von Peka f vorget ragene n These n übe r di e Wenzels - un d Ludmila -
Legenden , de re n Alter un d gegenseitige Verhäl tniss e werde n von seine m 

Schüle r Vaclav C h a 1 o u p e c k y in dessen ebenfall s in de r St . Wenzels -
Gedächtnisschrif t erschienene m W e r k 3 7 übernommen , weiterentwickel t 

un d vertieft . Allerding s ist di e Erforschun g de r Legende n hie r nich t 

Selbstzweck . Sie soll v ie lmeh r daz u diene n nachzuweisen , da ß „da s reli -
giöse un d geistige Lebe n Böhmen s im 10. u n d auc h noc h im 11. J a h r h u n -
der t nicht s andere s als die For tse tzun g des mährische n Chr i s t en tums " ist, 
un d weiterhin , da ß „de r böhmisch e S taa t de r Pfemysl ide n de s 10. J a h r -
hunde r t s bloß di e For tse tzun g des S taa te s de r mährische n Fürs t e n au s de r 

Nachkommenschaf t Mojmirs " 3 8 bedeutet . Mi t diese m Zwec k häng t Cha -
loupecky s St rebe n zusammen , de n Ursprun g de r Wenzels - u n d Ludmila -
Legende n möglichs t weit in die böhmisch e Frühzei t zu verlegen , u m 

so eine n unmi t t e lba re n Zusammenhan g mi t Chr is ten tu m un d L i te ra tu r 

des Großmährische n Reiche s demonst r ie re n zu können . Ausgangspunk t 

seine r Beweisführun g ist die Christ ian-Legende , die de r Verfasser 

wie Peka f in de n J a h r e n 993 bis 995 ents tande n sein läß t un d als Kom -
pilatio n verschiedene r ä l te re r Legende n un d sonstige r Schrifte n erklär t . 

Hinsichtlic h des Inhal t s weist demnac h die Legend e Christ ian s vier Ab-
schnitt e auf, wie scho n obe n gezeigt w u r d e : die Christ ianisierun g Mäh -
ren s u n d die wei tere n Schicksal e de r slawischen Li turgi e in Mähren , da s 

Übergreife n de r slawischen Li turgi e auf Böhmen , Lebe n u n d Mär ty r e r t u m 

de r hl . Ludmiùa , Lebe n un d Mär ty r e r t u m Wenzels . F ü r diese Abschnitt e 

will Chaloupeck y die Quelle n best immen , beschreibe n un d datieren , u m 

so eine n Einblic k in da s l i terarisch e un d geistige Lebe n im Böhme n de s 

10. J a h r h u n d e r t s zu gewinnen . Di e Quelle n für de n erste n Abschnit t sieh t 

Chaloupeck y in eine r heu t e ver lorengegangene n Schrift , die Cosma s als 

„Privilegiu m Moraviensi s ecclesie " bezeichnet , di e eine n Berich t übe r 

Kyril l s un d Method s Verteidigun g de r slawischen Liturgiesprach e in Rom , 

übe r d i e schließlich e Genehmigun g de r slawischen Li turgi e für Mähre n 

37) V. C h a l o u p e c k y : Pramen y X. stolet i legend y Kristianov y o Svatem 
Väclavu a Svate Ludmil e [Die Quelle n des 10. Jhs . der Legend e Christian s vom 
hl. Wenze l un d von der hl . Ludmiùa] (Svatovaclavsky sbornik , Bd II , 2), Pra g 
1939. 

38) ebenda , S. 625. 
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durc h de n Paps t Johanne s VIII , in seine r Bull e „Indust r ia e t u e " vom J a h r 

880 un d die wei tere n Schicksal e des slawischen Chr is ten tum s in Mähre n 

enthal te n habe . De r Verfasser glaubt , durc h eine n genaue n Vergleich de s 

Inhal t s von vier Schriften , die sich mi t de r Ents tehun g des mährische n 

Chris ten tum s un d seine n spätere n Schicksale n befassen (de r Legend e 

„Diffundent e sole", de r Legend e Christ ian s un d de n au s spä tere n J a h r -
hunder t e n s tammenden , abe r au f alt e Vorlagen zurückgehende n Legende n 

„Tempor e Michaeli s impera tor i s " u n d „Beatu s Cyrillus") , sich eine n Ein -
blick in de n Inha l t de s ver lorene n „Privi legiu m Moraviensi s ecclesie " 

verschaffen u n d es gewissermaße n rekons t ru ie re n zu können . Da s „Privi -
legium " hab e ein e ausgesproche n apologetisch e Tendenz ; es wolle nach -
weisen , da ß di e slawische Liturgi e kein e Ketzere i ist, sonder n im Einklan g 

mi t de n Gebote n de r Kirch e un d de s Paps t tum s steht . E s sei woh l bald 

nac h de r G r ü n d u n g de s Prage r Bistum s in Böhme n verfaß t worden , als 

ma n d a r a n ging, die slawische Li turgi e zugunste n de r lateinische n Kir -
chensprach e zurückzudrängen . 

Christ ia n schöpft e abe r nac h Chaloupeck y i n de n Kapiteln , d i e sich mi t 

de r Darste l lun g des slawischen Chr i s ten tum s in Mähre n un d Böhme n be -
faßten , noc h au s eine r andere n Quelle , un d zwar au s de r Legend e „Diffun -
dent e sole". Währen d diese frühe r meis t — un d so auc h für Peka ř — 

als Auszug au s Chris t ia n galt , g laub t Chaloupeck y nachweise n zu können , 

da ß sie ihrersei t s jene m als Vorlage gedien t hat , d a Gedanken , di e in 

„Diffundent e sole" durchau s logisch mi te inande r ve rbunde n sind , be i 

Christ ia n mi tun te r in eine r willkürl iche n un d s innwidrige n Abfolge er -
scheinen. 3 9 Wie da s „Privi legium " sei „Diffundent e sole" ein e Apologie 

de r slawischen Liturgie , lege abe r im Gegensat z zu j ene m da s Hauptge -
wich t auf die Verpflanzun g de s mährische n Chr is tentum s nac h Böhme n 

durc h die ers te n Pfemysliden . I n diesem Zusammenhan g komm e de r Er -
zählun g von de r Tauf e Bofivojs durc h Method , di e ein e gewisse Ähnlich -
kei t mi t de m Berich t von de r Tauf e des Wislanen-Fürs te n in de r Vita de s 

Konstant i n h a b e 4 0 , groß e Bedeutun g zu. Di e hauptsächlichste n Quelle n 

von „Diffundent e sole" seien da s „Privi legium " un d die Ludmila-Legend e 

„Fui t i n provinci a Boemorum" . Danebe n h a b e de r Verfasser a b e r auc h 

die Vita Konstant in s 41, die scho n e rwähn t e Schrif t „D e conversion e Bagoa -
r ioru m et Ca ran t ano rum " un d d i e Fälschunge n de s Bischof s Pi lgr i m von 

P a s s a u 4 2 au s de n siebziger J a h r e n des 10. J a h r h u n d e r t s gekannt . So gehe n 

39) Er glaubt auch , daß Cosma s mi t „Epilogu s terr e Moravi e atqu e Bohemie " 
diese Legend e gemein t hat . 

40) Übe r die Taufe des Wislanenfürste n berichte t die Method-Vit a im 11. Ka -
pite l (Fonte s rer . Bohem. , Bd I, S. 48). 

41) Ziti e Konstantina , in : P . A. L a v r o v : Materiał y po istori i vozniknovenij a 
drevnejse j slavjanskoj piśmennost i [Materialie n zur Geschicht e der Entstehun g 
der älteste n slawischen Literatur ] (Slavistic Printing s an d Reprintings , Bd 67), 
De n Haa g 1966, S. 1—66. 

42) G. F r i e d r i c h : Code x diplomaticu s Bohemiae , Bd I, S. 37 (Nr . 33); 
S. 332 (Nr . 366). — C h a l o u p e c k y übe r Pilgrim von Passa u in : Prameny , 
S. 161—163. 
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nac h Chalo'upecky s Meinun g vielleicht die sich in „Diffundent e sole" fin-
dende n Angaben , Mähre n sei zur Zei t des hl . Augustinu s christianisier t 
worden un d der Erzbischo f Metho d hab e sieben Suffraganbischöf e gehabt , 
auf entsprechend e Stellen in den von Pilgrim gefälschten Briefen zurück . 
Hauptzwec k von „Diffundent e sole" sei die Apologie der slawischen Litur -
gie. Di e Legend e müsse also zu eine r Zei t entstande n sein, als es nöti g 
wurde , die slawische Liturgi e gegen den Alleinheitsanspruc h der lateini -
schen Kirch e zu verteidigen , vermutlic h nac h der Gründun g des Prage r 
Bistums . Chaloupeck y glaubt daher , ihr e Entstehun g in die Zei t um 975 
verlegen zu können . 

Die weitere n Kapite l Christian s sind der hl. Ludmiùa, der angebliche n 
ersten böhmische n Heilige n un d — nac h Chaloupecky s Meinun g — Ver-
treteri n des slawischen Christentums , gewidmet . Berichte t wird über das 
Leben un d Martyriu m der Heiligen , die Überführun g des Leichnam s nac h 
Prag , die Beisetzun g in der Präge r Georgskirch e un d über die Wunder , 
die die Heilige wirkte . Hauptquell e für diesen Abschnit t sei die lateinisch e 
Ludmila-Legend e „Fuit" , die in zwei Redaktionen , eine r slawischen un d 
eine r lateinischen , vorlag. Beide Redaktione n sind, wie Chaloupeck y 
glaubt , jedoch nich t ursprünglic h un d gehen auf eine verloren e altslawi-
sche Legend e von der hl . Ludmiùa zurück . Di e lateinisch e Bearbeitun g 
steh t jedoch der ursprüngliche n slawischen Legend e nac h Inhal t un d For m 
sehr nahe . D a die Spure n dieser altslawischen Legend e in der böhmische n 
Redaktio n von „Crescent e fide", die Chaloupeck y in die Zei t um 955 ver-
legt, erkennba r sind un d da sie nach Struktu r un d Zie l Übereinstimmun g 
mit der 1. altslawischen Legend e zeigt, müsse sie aus der ersten Hälft e 
des 10. Jahrhundert s stammen . Vielleicht wurde sie in den letzte n Lebens -
jahre n Wenzels von demselbe n slawischen Geistliche n geschrieben , de r um 
940 die 1. altslawische Wenzelslegend e verfaßte . Anlaß für die Abfassung 
der ersten Ludmila-Legend e war, so Chaloupecky , wahrscheinlic h die 
Translatio n des Leichnam s nac h Pra g etwa um das Jah r 925, die dem 
hl. Wenzel die Gelegenhei t gab, in Regensbur g um die Kanonisatio n Lud -
milas nachzusuchen . 

De r letzt e Abschnit t im Werk Christian s schilder t Leben un d Martyriu m 
Wenzels. Ludmiùa-  un d Wenzels-Legend e sind hie r aber eng miteinande r 
verknüpf t un d gehen auf dieselben Quelle n zurück . Auch für Chaloupeck y 
ist die Hauptquell e für die Erzählun g vom Leben un d Sterbe n Wenzels 
die Legend e „Crescent e fide" in ihre r böhmische n Redaktion . Scho n Peka f 
hatt e von eine r bayerische n un d böhmische n Redaktio n von „Crescent e 
fide" gesproche n un d die bayerisch e als die ursprünglich e bezeichnet . 
Demgegenübe r behaupte t Chaloupecky , daß die böhmisch e Redaktio n die 
älter e ist, die bayerisch e weise tendenziös e Wendunge n auf. Erst in zwei-
te r Lini e hab e Christia n auch die Gumpold-Legend e benutzt , un d zwar 
auch hie r wieder die böhmisch e Redaktion , die schon bald in Böhme n auf 
Grun d der böhmische n Redaktio n von „Crescent e fide" hergestell t worden 
sei. Sie sei nich t erhalten , liege aber in eine r slawischen Übersetzun g in 
der 2. altslawischen Legend e vor. Schließlic h 'müsse aber Christia n auch 
die 1. altslawische Wenzelslegend e benütz t haben . 
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Von Christian s Leistun g als Schriftstelle r un d Historike r ha t Chalou -
pecky nich t die gleiche hoh e Meinun g wie sein Lehre r Pekaf . Nac h seiner 
Meinun g faßte Christia n einfach die Angaben seiner Quelle n in ein Ganze s 
zusammen , ohn e ihne n viel Neue s hinzuzufügen . Sein Beitra g zur Er -
kenntni s der böhmische n Geschicht e des 10. Jahrhundert s sei also rech t 
gering. Sein Werk enthalt e kaum etwas Wichtiges, was nich t schon in 
seinen Quelle n zu finden sei. Ein e Besonderhei t ist, findet Chaloupecky , 
sein Stil, der seinem ganzen Werk einen einheitliche n Stempe l aufdrückt . 
Die schlichte n un d einfache n Erzählunge n seiner Quelle n erweiter t er oft 
in eine r gekünstelten , bombastische n un d phrasenhafte n Erzählweise . 
Christia n ist ein Kompilator , aber er ha t seine Vorlagen nie unveränder t 
übernommen , sonder n sie stets durc h den ihm eigenen Stil umgeformt . 
Ein besondere s Merkma l seines Werkes sei die Abneigun g gegen die 
Pfemysliden . Er ist, wie er selbst im Prolo g ausführt , ein Abkömmlin g 
des mi t jenen rivalisierende n Geschlechte s der Slavnikinge r un d ein Ver-
wandte r des zweiten Prage r Bischofs, des hl . Adalbert , un d weiß, trot z 
seiner Sympathi e für einzeln e Angehörige des Geschlechte s wie den hl . 
Wenzel, von den Pfemyslide n nu r Ungünstige s zu berichten . Die Legend e 
mu ß aber noch vor dem Überfal l auf die Hauptbur g der Slavnikinge r 
Libice un d der Ausrottun g dieses Geschlechte s im Jahr e 995 geschriebe n 
worden sein. 

Um die Entstehungszei t der Christian-Legend e zu bestimmen , sucht Cha -
loupeck y ihr Verhältni s zu anderen , einwandfre i datierbare n Denkmäler n 
der böhmische n mittelalterliche n Literatu r klarzustellen , so vor allem zu 
der Ludmila-Homili e „Factu m est", die auf der Ludmila-Legend e „Subtra -
hente " 43 beruhe , welche ihrerseit s wieder einen Auszug aus Christia n 
darstelle . Di e Entstehun g von „Factu m est" sei in die letzte n Jahrzehnt e 
des 11. Jahrhundert s zu verlegen, als es daru m ging, die Verehrun g der 
hl. Ludmiùa zu heben . Da s Werk Christian s mu ß also vor dieser Zei t ent -
stande n sein. 

Dementsprechen d sei Christian s Verhältni s zu Cosma s zu beurteilen . 
Durc h Nebeneinanderstellun g der in beiden Werken ähnlic h lautende n 
Textstelle n komm t Chaloupeck y zum Ergebnis , daß Cosma s in diesen 
Fälle n die Legend e Christian s als Quelle benutz t hat . Von Christia n hat er 
auch das Jah r 929 als Todesjah r Wenzels, das allein in de r Legend e 
Christian s vorkommt , übernommen . Christia n mu ß also älte r als die Chro -
nik des Cosma s sein. 

Aber auch nac h der Tendenz , die er vertritt , gehör e Christia n in das 
End e des 10. Jahrhunderts , in die Zeit , als der Slavnikinge r Vojtech-
Adaiber t Bischof in Pra g war. Denselbe n Geis t der Abneigun g gegen das 
Pfemysliden-Geschlecht , wie wir ihn bei Christia n finden , atme n auch 
ander e Literaturerzeugniss e dieser Epoche , so die Wenzelslegend e des Lau -
rentiu s von Mont e Cassino un d die Adalbert-Legend e des Brun von Quer -

43) Von W. Wattenbac h 1849 in einem handschriftliche n Brevier des Kloster s 
Heiligenkreu z aufgefunden , auch als Wattenbach-Legend e bezeichnet . Die 
Handschrif t wurde in den Jahre n 1181—1200 geschrieben . 
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furt. 4 4 Selbst wen n es Chris t ia n nich t im Prolo g zu seine m Werk verkünde t 

hät te , so mein t Chaloupecky , müß te n wir sein e Legend e ihre r ganze n 

innere n Hal tun g un d Tenden z nac h in da s End e des 10. J a h r h u n d e r t s ver-
legen . 

Di e Feststellung , da ß die Legend e Christ ian s de m End e de s 10. J a h r -
hunde r t s angehört , h a t nac h Chaloupeck y zunächs t ein e l i terarhistorisch e 

Bedeutung , die nich t zu unterschätze n ist, „wei l keine s de r mit te leuropäi -
sche n Völker ein historische s un d literarische s Denkma l von so hohe m 

Alter besitzt". 4 5 Als Chaloupeck y diese Äußerun g tat , h a t e r woh l nich t 

bedacht , da ß damal s im deutsche n R a u m scho n da s lateinisch e Wal thar i -
Lie d vorlag, da ß zwischen 955 un d 970 berei t s Hro thswi t h von Ganders -
heim , ein e de r bedeutends te n Erscheinunge n des lateinische n Mittel -
alters , ihr e Dialog e geschriebe n ha t t e un d da ß u m 970 Widukin d von 

Corve y sein e Sachsenchroni k verfaßte , d i e gerad e für die böhmisch e Ge -
schicht e de s 10. J a h r h u n d e r t s von große r Bedeutun g ist un d von Chalou -
peck y selbst mehrfac h zitier t wird . Sein e Hauptaufgab e sieh t abe r Chalou -
peck y darin , durc h die Verlegun g Christ ian s un d seine s Werke s in da s 

10. J a h r h u n d e r t nachzuweisen , da ß da s böhmisch e Chr is ten tu m diese r 

Zei t als ein e Fortsetzun g des slawischen Chr is tentum s Kyril l s un d Method s 

anzusehe n ist un d da ß de r böhmisch e S t aa t de s 10. J a h r h u n d e r t s de n 

Staatsgedanke n de s Großmährische n Reiche s wiederaufgenomme n un d 

weiterentwickel t hat . Dies e These n s tehe n allerding s auf schwache n 

Füßen , d a Chaloupeck y zu ih re r S tü tzun g n u r die obe n genannte n Schrift -
denkmäle r anführe n kann , de r e n Dat ie run g u n d sonstig e Bewer tun g viel-
fach auc h nac h de n Ausführunge n diese s Buche s keineswegs für gesicher t 

gelten können. 4 6 U m so m e h r m u ß in Verwunderun g setzen , da ß de r Ver-
fasser sich n u r auf die erzählende n Quelle n beschränk t u n d die vorlie -
gende n liturgische n Denkmäler , die ehe r da s Vorhandensei n eine s slawi-
sche n Gottesdienste s im Böhme n de s 10. J a h r h u n d e r t s wahrscheinlic h 

mache n könnten , zu r Beweisführun g nich t mi t herangezoge n hat . 

Wen n in de n bishe r genann te n Arbei te n fast imme r Chris t ia n un d sein 

Wer k im Zen t ru m de s Interesse s standen , befassen sich die beide n folgen-
de n umfangreiche n Arbei te n mi t eine r nich t wenige r bedeutsame n Grupp e 

de r Wenzelsl i teratur , nämlic h mi t de n slawischen Wenzels - u n d Ludmila -
Legende n u n d d a r u n t e r besonder s mi t de r 1. altslawische n Legende . Beid e 

Werk e sind bestrebt , de m Lese r krit isch e Ausgaben diese r Denkmäle r a n 

die Han d zu geben . De r von Jose f V a j s redigier t e Sammelban d de r alt -
slawischen l i terarische n Denkmäle r vom hl . Wenze l u n d von de r hl . Lud -
m i ù a 4 7 glieder t sich in m e h r e r e Abschnitte , in dene n verschieden e Ver-

44) Brunonü v zivot sv. Vojtecha [Brun s Leben des hl. Adalbert] , in : Fonte s 
rer . Bohem. , Bd I, S. 266—304. 

45) C h a l o u p e c k y , Prameny , S. 604. 
46) Chaloupecky s Rekonstruktio n des „Privilegiu m Moraviensi s ecclesie" 

wurd e von J. V i l i k o v s k y in : Nas e veda 1941, S. 81—94, abgelehnt . — Wei-
ter e Literatu r zum Priv . Mor . eccl. siehe in : Magna e Moravia e fonte s historici , 
Bd III , Brun n 1949, S. 341. 
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fasser diese Denkmäle r de m Forsche r un d interessier te n Laie n auf de r 

Grundlag e de r vorl iegende n Handschrifte n im Ur tex t mi t Lesarten , Er -
läuterunge n un d tschechische r Übersetzun g näherbr inge n möchten . So 

wird die 1. altslawisch e Legend e in sämtliche n dre i Redakt ione n abge-
druckt , un d zwar von N . J . S e r e b r j a n s k i j die südrussisch e ode r 

Redakt io n Vostokovs un d die nordrussisch e ode r Menäen-Redaktion , von 

J . V a j s die kroatisch-glagolitisch e Redaktion . I n de n russische n Prologen , 

eine r Sammlun g kurzgefaßte r Heiligenleben , finde n sich auc h zwei Wen -
zels- un d ein e Ludmila-Prologlegende . Auch sie druck t N . J . Serebrjanski j 

hie r mi t ausführliche n Er läu te runge n ab. Nich t wenige r wichti g ist die 

von J . V a ś i c a besorgt e kritisch e Ausgabe de r 2. altslawische n ode r 

Nikolskij-Legende , die bishe r n u r von N . N i k o l s k i j in de n „Pamjat -
nik i drevne j pis 'mennost i i iskusstva" [Denkmäle r de r al te n L i te ra tu r 

un d Kunst] , Bd 174, 1909, un d von V. G r u z i n i n seine m Buc h „Slovan -
sky svaty Vaclav" [De r slawische heilige Wenzel] , P r a g 1929, abgedruck t 

worde n ist. Seine r Ausgabe ha t Vasica ein e eingehend e Untersuchun g bei-
gefügt, di e d i e Sprach e de r Legende , die Quellen , au s dene n sie schöpft , 

best imme n un d ih r Verhäl tni s zu de n Vorlagen klarstel le n will. Haup t -
quell e ist natürl ic h Gumpold , danebe n abe r auc h „Crescent e fide", die 

Laurent ius-Legend e un d Christian . D a sie abe r auc h Angabe n enthält , di e 

in keine r diese r Quelle n zu finde n sind , vor allem di e Nachrich t von de r 

angebliche n Verhei ra tun g Wenzel s un d von seine m Soh n Zbraslav , worü -
ber n u r in diese r Legend e berichte t wird , muß , so schließ t Vasica, ein e 

slawische Gumpold-Übersetzun g vorgelegen haben , d i e übe r zusätzlich e 

Angaben , vielleich t au s mündliche n Quellen , verfügte , welch e dan n in de r 

Nikoiskij-Legend e ih re n Niederschla g fanden . Di e Reih e de r in diesem 

Ban d zusammengefaßte n Wenzels - un d Ludmi la -Denkmäle r schließ t mi t 

de m altslawische n St . Wenzels-Kanon , de r in de r Ostkirch e verwende t 

wurde . Es liegen somi t alle wichtige n kirchenslawisc h abgefaßte n Wenzels -
un d Ludmila-Denkmäle r in krit ische n Ausgaben vor . 

Di e 1. altslawisch e Legend e steh t im Mit te lpunk t eine r zweite n umfang -
reiche n Publikat ion , die anläßlic h de s St . Wenzelsjubiläum s erschien , 

nämlic h de r Arbei t de s Philologe n Milo s W e i n g a r t „Di e erst e tsche -
chisch-kirchenslawisch e Legend e vom hl . Wenzel". 4 8 Dies e sog. 1. altslawi-
sche Wenzelslegend e war scho n seit ih re r Auffindun g im J a h r e 1827 da s 

ganz e vorige J a h r h u n d e r t h indurc h Gegenstan d de r Aufmerksamkei t von 

deutsche n un d tschechische n Philologe n un d Historikern , ist abe r dessen -
ungeachte t n iemal s gründlic h erforsch t worden . Ers t u m die J a h r h u n d e r t -
wend e widmete n ih r dre i Philologe n umfangreich e Untersuchungen , 

47) Sborni k staroslovanskyc h literarnic h pamäte k o sv. Väclavu a sv. Lidmil e 
[Sammlun g altslawische r literarische r Denkmäle r vom hl. Wenze l un d von der 
hl. Ludmiùa], hrsg. von J . V a j s , Pra g 1929. 

48) M. W e i n g a r t : Prvn i cesko-cirkevneslovansk ä legend a o sv. Väclavu 
[Die 1. tschechisch-kirchenslawisch e Legend e vom hl. Wenzel] , in : Svatovaclav-
sky sbornik , Bd I, Pra g 1934, S. 863—1090, 5 Faks . 
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Vatrosla v J a g i č "9, Vaclav V o n d r á k 5 0 un d Frant i še k P a s t r n e k . 5 1 

Sie unterzoge n die Legend e eine r möglichs t allseitigen philologische n Ana -
lyse un d versuchten , die mannigfache n sprachliche n Probleme , die sich im 

Zusammenhan g mi t de r Legend e ergeben , eine r Klärun g zuzuführen . Wie 

scho n obe n bemerk t wurde , ist da s Origina l de r Legend e nich t e rha l ten ; 

was un s von ih r vorliegt , sind später e Handschriften , di e dre i verschiede -
ne n Redakt ione n angehören . Zwe i davo n zeigen deutlic h russisch e Ein -
flüsse, di e sog. Vostokov- ode r Rumjancev-Redaktio n un d die in de n 

„Ceti i Minei " des Metropoli te n Makari j e rha l ten e Menäen-Redaktion . 

Ihne n steh t d i e kroatisch-glagolitisch e Brevier-Redaktion , die de n kür -
zeste n Tex t en thä l t un d ers t spä t b e k a n n t wurde , gegenüber . E s galt nun , 

da s gegenseitige Verhäl tni s de r dre i Redakt ione n u n d ih r Verhäl tn i s zu r 

ver lorene n ursprüngliche n Legend e klarzustellen . Dies e Arbei t ist beson -
der s gründlic h von Fr . Pas t rne k in de r hie r e rwähn te n Untersuchun g ge-
leiste t worden . Währen d frühe r meis t die Vostokov-Redaktio n als die -
jenige angesehe n wurde , d i e de n ursprüngl iche n Wort lau t a m beste n be-
wahr t hat , un d währen d Peka f di e Menäen-Redaktio n als die zuver -
lässigste ansah , wurd e seit Pas t rne k i m m e r öfte r au f di e kroatisch e Ver-
sion al s diejenige , d i e de m Origina l am nächste n stehe , hingewiesen . Di e 

kroatisch e Version ist somi t nac h diese r Auffassung kein e gekürzt e Aus-
gabe de r Legende , woh l abe r en tha l te n di e beide n russische n Redakt ione n 

Zusätze , di e in de r ursprüngliche n Legend e nich t vorhande n waren . Vor 

allem in de r Vostokov-Redaktio n w u r d e n Ungenauigkei te n un d Schreib -
fehle r festgestellt . Auf diesem S tandpunk t s teh t auc h Milo s Weingart , de r 

abe r eine n entscheidende n Schrit t übe r sein e Vorgänge r h inau s tat , inde m 

er au f Grun d de r Handschrif te n de r kroatische n Redaktion , doc h imme r 

u n t e r Berücksichtigun g de r Lesar te n in de n russische n Redaktionen , die 

ursprünglich e Legend e zu rekons t ru iere n versuchte . Dies e Rekonstrukt io n 

steh t au f festere m Grun d als e twa Chaloupecky s Wiederherstel lun g de s 

völlig im Dunke l n l iegende n „Privilegiu m Moraviensi s ecclesie" ; gleich-
woh l ergebe n sich auc h au s ih r schwerwiegend e Probleme . Weingar t 

mußt e für sein e Wiederherstel lun g des ursprüngliche n Texte s ein normal i -
sierte s Kirchenslawisc h verwenden , wie m a n es nac h de r Grammat i k für 

da s 10. J a h r h u n d e r t voraussetzt . De r Rekonst rukt io n hafte t somi t notge -
drunge n etwa s Künstliche s un d Abstrakte s an . I m wei tere n ha t m a n de m 

Verfasser de n Vorwur f gemacht , da ß er , d a er im wesentl iche n die kroat i -
sche n Handschrifte n als Grundlag e für sein e Wiederherstel lun g herange -

49) V. J a g i ć : Entstehungsgeschicht e der kirchenslavische n Sprache , neue , 
erweit . Aufl., Berlin 1913. 

50) V. V o n d r á k : Zu r Würdigun g der altslawische n Wenzelslegende n un d 
der Legende n vom hl. Proko p (Sitzungsbericht e der Akad. d. Wiss. in Wien, 
Phil.-hist . KL, Nr . 127), Wien 1892; d e r s . : Nov y text hlaholsk y cirkevneslo -
venske legend y o sv. Väclavu [Ein neue r glagolitische r Text der kirchenslawi -
schen Legend e vom hl. Wenzel] , in : Casopi s Ceskeh o muse a 1903, S. 145—162, 
435—448; d e r s . : O püvod u Kievskych listů a Prażskye h ziomk u [Übe r den 
Ursprun g der Kiever Blätte r un d Prage r Fragmente] , Pra g 1904, S. 91—93. 

51) Fr . P a s t r n e k : Slovanska legend a o sv. Väclavu [Die slawische Legend e 
vom hl . Wenzel] , in : Vestnik Kräl . ceske spolećnost i nau k v Praze , 1903, Teil 6. 
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zogen hat, eine südslawische, aber keine tschechische Version der Legende 
geliefert habe. Abgesehen davon ergeben sich hier noch weitere P r o -
bleme. Das sind vor allem die Fragen nach den Bohemismen in der 
Sprache der Legende, die Frage nach ihrem Ents tehungsor t und ihrer Ent -
stehungszeit. Die sprachlichen Bohemismen, die die Legende als tsche-
chisch-kirchenslawisches Denkmal charakterisieren, sind schon früh fest-
gestellt worden.52 Weingart schließt aus ihnen, daß die Legende von einem 
Tschechen verfaßt wurde und, da sie über böhmische Verhältnisse gut 
unterr ichtet ist, daß sie auch in Böhmen und nicht, wie m a n manchmal 
angenommen hat, in Kroatien ents tanden ist. Da sie auch über Wenzels 
Leben und Regierungszeit gut Bescheid weiß, Details über seine Ermor-
dung mittei l t und d ie Namen der Mitverschworenen kennt , verlegt Wein-
gar t ihre Ents tehung in die ers ten J a h r e nach der Ermordung Wenzels, 
also etwa in die Zeit um 940. Ein weiteres Problem ist das Verhältnis un-
serer Legende zu anderen kirchenslawischen Texten, so vor allem zu den 
Legenden des sog. russischen Prologs. Der russische Prolog (auch 
Synaxar ion oder Menologion genannt) 5 3 ist eine aus dem Griechischen 
übersetzte Sammlung von kurzen Heiligen- und besonders Mär tyrer legen-
den für den praktischen Gebrauch. In diesen russischen Prolog wurden 
später auch die Lebensbeschreibungen russischer Heiliger eingetragen, und 
darunter etwa im 13. J ah rhunde r t auch zwei Wenzels- und eine Ludmila-
Legende. Nach Weingarts Feststellung ist die 1. altslawische Legende die 
alleinige Quelle der Prolog-Legende von der Translat ion der Leiche Wen-
zels und die wichtigste Quelle für die zweite Prolog-Legende von seinem 
Mar tyr ium; die Ludmila-Legende gehe auf eine verlorene größere kir-
chenslawische Legende zurück. Keine Spur der 1. altslawischen Legende 
findet sich jedoch nach Weingarts Meinung in der 2. altslawischen Wen-
zels- oder Nikolskij-Legende. Ih r Verfasser ha t wahrscheinlich die 1. alt-
slawische Legende gar nicht gekannt oder absichtlich nicht benützt . — 
Eine wei tere Frage betrifft die Verbrei tung der 1. altslawischen Legende 
in Rußland und Kroat ien; in Serbien und Bulgarien ist sie offensichtlich 
nicht bekannt geworden. Die in Böhmen entstandene, glagolitisch geschrie-
bene ursprüngliche Legende wurde nach Weingar t hier wenigstens zwei-
mal, ebenfalls glagolitisch, abgeschrieben, und eine dieser Abschriften kam 
noch vor dem Ende des 11. J ah rhunde r t s nach Kroat ien, wo sie wiederum 
zweimal abgeschrieben wurde . Aus einer dieser Abschriften s tammen die 
erhal tenen drei Texte de r kroatisch-glagolitischen Breviere, aus der zwei-
ten Abschrift s t ammt die im kroatischen Städtchen Novi aufgefundene 
Handschrift. Außerdem kamen aber sowohl die 1. wie die 2. altslawische 
Wenzelslegende etwa im 11. J a h r h u n d e r t nach Rußland, und zwar die 
zweite früher als die erste, die spätestens zu Beginn des 12. J ah rhunde r t s 
in Rußland bekannt war . Problematisch ist aber das Fort leben der 1. alt-
slawischen Legende in Böhmen selbst. Weingar t ist zwar überzeugt, daß 

52) In neuerer Zeit wurde diese Frage noch einmal behandelt in dem 
Aufsatz von E. V e c e r k a : Bohemismy v prvni stsl. legende Väclavske [Bohe-
mismen in der 1. altslawischen Wenzelslegende], in: Slavia 30 (1961), S. 417—422. 

53) W e i n g a r t , S. 939 ff. 
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sie der Autor von „Crescente fide" kannte und benützte und daß auch 
Christian seine Kenntnis der Anfänge des Christentums in Mähren und 
Böhmen nicht nur aus den Lebensbeschreibungen von Kyrill und Method, 
sondern auch aus der 1. altslawischen Legende schöpfte. Auch Details aus 
der Geschichte Wenzels gehen auf sie zurück, aber schon den Verfassern 
der Gumpold- und Laurentius-Legende war sie nicht bekannt, und auch 
die späteren Legenden, angefangen mit „Oportet nos fratres", zeigen keine 
Spuren ihrer Einwirkung mehr. Sie geriet also in Böhmen selbst in Ver-
gessenheit, und vielleicht läßt sich eine Spur von ihr erst wieder zu Anfang 
des 14. Jahrhunderts in Dalimils Chronik feststellen. 

Nach Weingart hat aber die 1. altslawische Legende noch eine viel 
größere Bedeutung für das Verständnis der Kultur und Geschichte des da-
maligen Böhmen. Sie ist ein wichtiges Glied in der Kette der Literatur-
denkmäler, die das Vorhandensein der kirchenslawischen Sprache und das 
ununterbrochene Fortbestehen der slawischen Liturgie in Böhmen seit der 
Taufe Bofivojs bis zur zweiten und endgültigen Vertreibung der slawi-
schen Mönche aus dem Säzava-Kloster im Jahre 1097 beweisen können. 
Die Legende zeugt, so Weingart, von einer beachtenswerten kulturellen 
Höhe im damaligen Böhmen, die sich aus dem Zusammenhang mit der 
byzantinisch-slawischen Kultur erkläre. Diese Hinwendung zur byzanti-
nisch-slawischen Kultur habe letzten Endes bewirkt, daß das durch das 
von Deutschland aus nach Osten vordringende lateinische Missionschristen-
tum und seine politischen Folgen gefährdete tschechische Volkstum er-
halten geblieben sei. 

Wie Weingart glaubt, ist aber unsere Legende auch die erste heimische 
Schrift zur böhmischen Geschichte. Nicht Christian ist, wie Pekaf behaup-
tete, der erste böhmische Geschichtsschreiber; diesen Ruhm könne viel-
mehr der Verfasser der 1. altslawischen Wenzelslegende für sich in An-
spruch nehmen. Aus ihren Angaben glaubt Weingart auf die Verhältnisse 
im damaligen Böhmen Rückschlüsse ziehen zu können. Die in der Legende 
vorkommenden Andeutungen bürgerkriegsähnlicher Zustände in Böhmen 
nach dem Regierungsantritt Wenzels bleiben allerdings unberücksichtigt. 
Dagegen scheinen ihm die Angaben, daß unter Wenzel zahlreiche Burgen 
gebaut und daß viele Kirchen eingeweiht wurden, auf einen gewissen 
Wohlstand im Böhmen des 10. Jahrhunderts hinzudeuten. Bei seiner In-
terpretation der Legende als Geschichtsquelle macht Weingart den Feh-
ler, ihre Angaben unbesehen und wörtlich zu übernehmen, ohne sie auf 
ihrem geschichtlichen Hintergrund zu betrachten und ohne sie auf ihren 
Wahrheitsgehalt zu prüfen. 

Einwendungen muß man auch gegen Weingarts künstlerische Wertung 
der Legende erheben. Diese erste kirchenslawische Wenzelslegende wirkt 
auf uns heute besonders durch die scheinbar realistische, sich von jeder 
gekünstelten Ausdrucksweise und Phrase fernhaltende Schilderung der 
Zustände und Ereignisse. Für Weingart aber ist sie das erste Originalwerk 
der tschechischen Literatur, ein Meisterwerk der Kunst, in dem hinter je-
der Wendung, jeder direkten Rede und jeder Anwendung des kirchen-
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slawischen Par t iz ip ium s ein tief durchdachte s künstlerische s Wollen ver-
mute t wird . Ma n kan n ein e Legend e de s 10. J a h r h u n d e r t s nich t nac h 

Grundsätze n werten , die bei de r Bet rachtun g eine s Werke s de r L 'ar t-pour -
l 'ar t-Dichtun g au s de m End e des 19. J a h r h u n d e r t s am Pla tz e wären . Ein e 

ästhetisch e Wer tun g unsere r Legend e hä t t e un te r Berücksichtigun g de r 

für die lateinisch e un d vielleich t auc h byzantinisch e Legendenl i te ra tu r de r 

Zei t gel tende n Stil -  un d Komposit ionsprinzipie n erfolgen müssen . Auch 

bei seine r künstlerische n Wer tun g h a t Weingar t die Legend e allzu seh r als 

Einzelwer k gesehen . So kan n z. B. die Bemerkung , da ß Wenze l in seine r 

Jugen d de n Segen des Bischofs empfin g un d dadurc h gewissermaße n 

sein spätere s heiligmäßige s Lebe n eingeleite t wurde , siche r nich t de m fei-
ne n psychologische n Empfinde n de s Verfassers gutgeschriebe n werden . Da ß 

sich da s später e heilige Lebe n un d Mar ty r iu m scho n in de r Jugen d de s 

Heilige n ankündig t un d im Segen un d in de r Prophezeiun g eine s kirch -
liche n Würdent räger s für alle e rkennba r wird , ist ein i n d e r hagiographi -
sche n L i t e ra tu r gern verwendete r Topos , de r z. B. auc h in de n St . Adal-
ber t -Legende n vorkommt . 

Di e Jübiläumsschrif t enthäl t noc h mehrere , zu m Tei l rech t umfang -
reich e Arbeiten , die sich zwar nich t unmi t te lba r mi t de n Wenzelslegende n 

befassen , abe r hauptsächlic h auf Grun d de r Ausgrabunge n Örtlichkeite n 

un d Bau te n au s de r Zei t Wenzel s rekons t ru iere n un d dadurc h zu manche n 

Schilderunge n de r Legende n wer tvol l e Er läu te runge n geben können . Übe r 

die d re i Burgen , d i e nac h de r 1. altslawische n Legend e für die Ereigniss e 

u m Wenze l Bedeutun g gewonne n haben , Prag , Bude ć un d Altbunzlau , 

un d ih r e Rekonst rukt io n berichte t Kare l G u t h in seine r Arbei t „Praha , 

Bude ć a Boleslav" [Prag , Bude ć un d Bunzlau]. 5 4 Di e von Wenze l begrün -
det e St . Veitskirch e auf Grun d de r Ausgrabunge n wiederers tehe n zu las-
sen , versuche n die Arbei te n von Kami l H u b e r t : „O nälezec h ro tund y 

Väclavovy" [Übe r die Fund e de r Wenzels-Rotunde]. 5 5 un d Jose f C i b u 1 k a : 

„Väclavov a ro tund a svateh o Vita" [Wenzel s St.-Veit-Rotunde]. 5 6 Ei n wei-
tere r Aufsatz befaß t sich abe r wiederu m mi t de n Wenzelslegenden , un d 

zwar diesma l mi t de r 2. altslawische n ode r Nikolskij-Legende . De m Ver-
fasser J a n S l a v i k 5 7 geh t es jedoc h nich t so seh r u m di e Charak te r i -
sierun g diese r Legende , als vie lmeh r u m ih r Verhäl tni s zu zwei lateini -
sche n Legenden , zu de r Gumpold-Legend e un d zu „Crescent e fide". Slavik 

ist ein Gegne r Pekaf s in de r F rag e de r Echthei t Christians , abe r auc h in 

seine r Beurte i lun g de s Verhältnisse s von „Crescent e fide" zu Gumpold . 

Peka f h a t t e „Crescent e fide" für die Vorlage zu r Abfassung de r Gumpold -
Legend e gehal ten ; demgegenübe r e rk lä r t Slavik „Crescent e fide" für 

eine n Auszug au s Gumpold , kehr t also zu r a l t e n These , di e J . Dobrovsk y 

ver t re te n hat te , zurück , führ t al lerding s für sein e Auffassung neu e Gründ e 

an . Da ß „Crescent e fide" die erzähl te n Geschehniss e manchma l unlogisc h 

54) In : Svatovaclavsky sbornik , Bd I, S. 686—818. 
55) ebenda , S. 220—229, 9 Taf. 56) ebenda , S. 230—685, zahlr . Abb. 
57) J . S l a v i k : Mladä i slovanskä legend a o sv. Václavu a jeji vyznam pro 

kritik u legend latinskyc h [Die jünger e slawische Wenzelslegend e un d ihr e Be-
deutun g für die Kriti k der lateinische n Legenden] , ebenda , S. 842—861. 
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miteinande r verbinde t oder sie überhaup t ohn e eine Erklärun g aneinan -
derreiht , hatt e schon Vacek bemerkt . Die bekanntest e Stelle dieser Art 
ist die Prophezeiun g des jungen Wenzel von der bevorstehende n Ermor -
dun g seiner Großmutte r Ludmił a un d von der Vertreibun g der Priester . 
Mit der Erzählun g der Prophezeiun g wird zwar begonnen , sie wird aber 
sofort wieder abgebrochen , un d stat t dessen wird die Ermordun g Ludmila s 
un d die Vertreibun g der Geistliche n eingehen d geschildert . Aus solchen 
in diesem Fal l un d anderweiti g fehlende n Zwischenglieder n schließ t 
Slavik, daß „Crescent e fide" ein gekürzte r Auszug aus eine r größere n Le-
gende ist. Ma n finde diese Zwischengliede r weniger in der eigentliche n 
Gumpold-Legende , als in der 2. altslawischen Wenzelslegende , die ja im 
wesentliche n eine Übersetzun g Gumpoid s darstellt , aber eine erweitert e 
Gumpold-Legend e als Vorlage gehabt habe n muß , welche alle jene Zu -
sätze enthielt , die „Crescent e fide" über den ursprüngliche n Gumpol d hin -
aus besitzt . Befriedigen d geklärt ist jedoch das Verhältni s von Gumpol d 
un d „Crescent e fide" auch durc h Slaviks Beweisführun g nicht . De r Auto r 
von „Crescent e fide" war zweifellos kein bedeutende r Literat. 58 Es wäre 
durchau s denkbar , daß Gumpold , der die Legendentechni k un d den hohe n 
Stil seiner Zei t glänzen d beherrschte , mi t der einfache n Tatsachenschil -
derun g von „Crescent e fide" als Grundlag e seine Legend e verfaßte , es ist 
aber schwer vorstellbar , daß ein so wenig geschickte r Autor , wie es der 
Geistlich e war, der „Crescent e fide" schrieb , aus der mi t Gelehrsamkei t un d 
hochtrabende n Worte n prunkende n Gumpold-Legend e eine so einfach e 
un d schmucklos e Erzählun g der Ereignisse zusammenstelle n konnte , ohn e 
daß sich ihm nich t wenigsten s hie un d da Ausdrücke des hohe n Stils seiner 
Vorlage eingeschliche n hätten . Ma n mu ß deshal b fragen, ob die Lücke n 
un d Ungereimtheite n im Satzbau , die ma n in „Crescent e fide" bemerke n 
kann , nich t einfach auf das schriftstellerisch e Unvermöge n des Verfassers 
zurückzuführe n sind . 

Zu m St. Wenzelsjubiläu m des Jahre s 1929 erschie n nebe n dem 
„Svatovaclavsk y Sbornik " noc h eine beträchtlich e Anzah l von Broschüre n 
un d Aufsätzen, die sich aber meist mi t de r Perso n Wenzels, seiner Stel-
lun g in der Geschicht e des 10. Jahrhundert s oder der St. Wenzels-Ver -
ehrun g befassen un d die Legende n nu r nebenbe i erwähnen , ohn e neu e 
Gesichtspunkt e zu erbringen , so daß sie hie r unerwähn t bleiben können . 
Von den Arbeiten , die sich eingehende r mi t den Legende n beschäftigen , ist 
bereit s die Schrif t Vaclav Novotny s „Česk ý kníže Vaclav Svaty", die die 
frühe r vorgetragene n Anschauunge n des Autor s über die Wenzelslegende n 
wiederholt , erwähn t worden . Mi t seinen Thesen , besonder s der von Chri -
stian als Fälschun g des 12. Jahrhunderts , polemisier t J . Pekaf. 59 Vladimir 
G r u z i n versuch t in seiner Arbeit „Slovansk y svaty Vaclav" [De r slawi-
sche hl. Wenzel] , Pra g 1929, nachzuweisen , daß Wenzel kein Heilige r des 
lateinische n Westens ist, sonder n daß ma n ihn dem slawischen Osten un d 

58) So auch V a c e k (siehe oben Anm. 23). 
59) In : Cesky ćasopis historićk y 35 (1929), S. 435—438. 



Die Wenzels-  und Ludmila-Legenden 111 

de r Orthodoxi e zurechne n müsse . Wen n es scho n unk la r ist, ob un d inwie -
weit Wenze l de r slawischen Li turgi e anhing , so ist es völlig unberechtigt , 

ih n für da s or thodox e Chr is ten tu m in Anspruc h nehme n zu wollen . Alle 

Auseinandersetzunge n zwischen de n Anhänger n de r lateinische n un d slawi-
sche n Liturgi e spielte n sich doc h auf de m Bode n de r römische n Kirch e ab , 

de r beid e Richtunge n angehörten . F ü r un s ha t die Broschür e deshal b ein 

gewisses Interesse , weil sie in ih re m zweite n Tei l sämtlich e slawische Wen -
zelslegende n un d de n Wenzelskano n im Ur tex t un d mi t tschechische r Über -
setzun g abdruckt . Heut e sind allerding s diese Ausgaben durc h da s Wer k 

von V a j s 80 überhol t un d überflüssig geworden . 

Ein e eigen e Anschauun g übe r d i e äl teste n Wenzels - un d Ludmila-Legen -
den , die sich jedoc h in manche r Hinsich t an d i e von Peka f ver t re tene n 

These n anlehnt , en thä l t die Broschür e von Frant i se k Michále k B a r t o s . 6 1 

Sein Urtei l übe r diese älteste n Legende n s teh t in enge r Beziehun g zu 

seine r Auffassung von de r politische n Lage im damalige n Mit teleurop a 

un d natürl ic h auc h in Böhmen . F ü r ih n ist da s Böhme n d e r Zei t Wenzel s 

un d Boleslavs de r westlichst e Eckpfeile r de s S lawentum s un d ein na tü r -
liche r Verbündete r de r Eibslawen , di e gerad e damal s in schwere m Kamp f 

gegen da s Hee r Heinrich s I . s tanden . Auch in Böhme n selbst gab es da -
mal s — so Barto s — ein e slawische Par te i , de r di e Mut t e r Wenzel s Draho -
mira , die Tochte r eine s Stodoranenfürsten , anhing , un d ein e deutsch e 

Partei , an de re n Spitz e Wenze l stand , de r Heinric h I . un d de m deutsche n 

Chris ten tu m ergebe n war . Nac h de r Niederwerfun g de r Eibslawe n fürch -
tet e m a n auf Seite n de r slawischen P a r t e i Repressalie n u n d Strafmaß -
n a h m e n Heinrich s I. , dene n m a n n u r durc h die Beseitigun g Wenzel s un d 

durc h d i e Erhebun g des energische n Bolesliav auf de n böhmische n Thro n 

entgehe n zu könne n meinte . Z u diese r Ausdeutun g de r Ereigniss e u m die 

Ermordun g Wenzel s komm t Bar to s n u r au f G r u n d eine r willkürliche n 

In te rpre ta t io n de r zeitgenössische n Quellen . Es ist auc h nich t ver t re tbar , 

panslawistisch e Idee n des 19. J a h r h u n d e r t s scho n im Böhme n des 10. J a h r -
hunder t s wirksam sein zu lassen . Wenzel s E rmordun g erfolgte zweifellos 

au s politische n Gründe n un d w u r d e erst später , sicherlic h un te r tät ige r 

Mitwirkun g de s neugegründete n P rage r Bistums , zu m Mar ty r iu m u m de s 

christliche n Glauben s willen umgedeutet . 6 2 Es ist durchau s möglich , da ß 

60) Siehe Anm . 47. 
61) F . M. B a r t o š : Kniź e Vaclav Svaty v dejinác h a v legend e [Fürs t Wen-

zel der Heilige in Geschicht e un d Legende] , Pra g 1929. 
62) Da ß ein Mor d aus rein gewinnsüchtige n Motive n zum Märtyrerto d umge -

deute t wurde , finde t sich in der ältere n Legendenliteratu r öfters. So wurd e der 
Tod des Einsiedler s Meginrad , der im Jahr e 861 von Raubmörder n erschlage n 
wurde , nac h der Vita Meginrad i als Märtyrerto d angesehe n ( Z o e p f , S. 127). 
Ein e ähnlich e Sachlag e ergibt sich in der Legend e von den „Fün f Brüdern" , 
den Landespatrone n Polens . Sie wurde n als Märtyre r verehrt , obwoh l sie eine m 
gemeine n Raubmor d zum Opfer fielen, noc h ehe sie ihr e Missionstätigkei t be-
ginne n konnten . — Nich t imme r aber ließ sich die Kirch e herbei , eine n Heili -
gen, bei dem es zweifelhaft war, ob er die Bedingunge n für die Heiligsprechun g 
erfüllte , zu kanonisieren . Im Fall e von Wenzels treue m Knappe n Podive n 
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die Andeutungen d e r 1. altslawischen Legende und Christ ians den tatsäch-
lichen Sachverhalt wiedergeben, so nämlich, daß sich eine zahlenmäßig 
s tarke und einflußreiche Gruppe unter den böhmischen Großen durch die 
fremden Geistlichen, mit denen sich Wenzel umgab, vom Hofe verdrängt 
fühlte und die reichen Zuwendungen, die der Fürs t jenen zukommen ließ, 
als Schmälerung der eigenen Einkünfte ansah, so daß unter ihnen der 
P lan reifte, Wenzel gewaltsam zu beseitigen. Der junge, ehrgeizige Bole-
slav wurde d a n n durch die Aussicht auf den Fürs ten thron für den Mord-
plan gewonnen. Mit den politischen Ereignissen im damaligen Böhmen 
stehen nach Bartos auch die Legenden in Beziehung: sie verdanken ihnen 
ihre Ents tehung und stellen ihrersei ts wieder die Reaktion verschiedener 
Gruppen auf diese Ereignisse dar. F ü r Bartos beginnt die Legendenli tera-
tur mit „Crescente fide", von ihm als „bayerische Legende" bezeichnet, 
da sie im Kreise der nach Wenzels Tode nach Bayern geflüchteten deut-
schen Geistlichen zum Zweck seiner Heiligsprechung in Regensburg ent-
s tanden sei. Das späte Ents tehungsjahr 970 s t immt allerdings nicht recht 
zu dieser Annahme-. Auf G r u n d dieser bayerischen Legende h a b e dann 
um 980 Gumpold sein Werk verfaßt, sei aber auch die 1. altslawische 
Legende geschrieben worden. Diese letztere sei in Kreisen der Angehöri-
gen der slawischen Liturgie, mit de r bayerischen Legende als Vorlage, 
aber auch im Gegensatz zu ihr entstanden. Während die bayerische Le-
gende Wenzel als Heiligen und Asketen schildert und scharf gegen 
Boleslav, den sie als den verworfenen Urheber des Mordes bezeichnet, 
Stel lung nimmt, ist Wenzel für die 1. altslawische Legende nur ein from-
mer, mildtät iger Mensch, kein Heiliger, und Boleslav lediglich der von 
bösen Ratgebern verführ te reuige Sünder . Ähnlich, aber nicht in so aus-
geprägter Weise, äußer t sich über Boleslav die in den neunziger J ah ren 
des 10. J a h r h u n d e r t s auf Grund der früheren Legenden ents tandene Kom-
pilation des Christian. Über die wirkliche Persönlichkeit Wenzels und 
über seinen Charak te r gewinnen wir nach Bartos aus den Legenden keine 
Klarheit . Die Aufzählung der Tugenden Wenzels in der 1. altslawischen 
Legende entspreche der Aufzählung der christlichen Tugenden in den 
Beichtformeln. Fü r seine Charakter is t ik in der bayerischen Legende habe 
aber schon Vacek Übereins t immungen mit Stellen in anderen, ausländi-
schen Legenden festgestellt. 

Die Tendenz, die tschechische Kul tur le is tung in der Geschichte hervor-
zuheben und der Welt sichtbar zu machen, die schon in den Veröffent-
lichungen des Wenzelsjubiläums offenbar wurde, t ra t in vers tä rk tem Maße 
in den Jah ren der Bedrohung durch den Nationalsozialismus und schließ-
lich in der Zeit des Protektora ts he rvor und wird besonders deutlich in 

waren diese Bestrebungen offenbar nicht von Erfolg begleitet. Um seinen Herrn 
zu rächen, erschlug Podiven einen der Hauptbeteiligten. Von den Häschern 
Boleslavs gefangen, wurde er zum Tod durch den Galgen verurteilt. An seiner 
Hinrichtungsstätte ereigneten sich, einige bescheidene Wunder. Seine Heilig-
sprechung zu erreichen, war wohl eines der Ziele des Autors der Christian-
Legende. 
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dem wissenschaftliche n Sammelwer k „C o daly nase zeme Evrop e a 
lidstvu" [Was unser e Lände r Europ a un d der Menschhei t gegeben ha -
ben] •*, das ganz klar einen apologetische n Zweck verfolgt un d der Welt 
in einem übersichtliche n Katalo g vor Augen führe n will, welche Kultur -
leistungen , die de r europäische n Kultu r un d schließlic h der gesamte n 
Menschhei t zum Nutze n gereichten , die Tscheche n un d Slowaken im Ver-
laufe ihre r Geschicht e vollbrach t haben . Di e ersten Artikel dieses Werkes 
beziehe n sich naturgemä ß auf die Anfänge des Christentum s un d der Kul -
tu r in den böhmische n Ländern . Mi t besondere r Aufmerksamkei t wird 
dabe i die Ausstrahlun g der tschechische n Kultu r auf ander e Länder , vor 
allem natürlic h auf die slawischen un d östliche n Länder , hervorgehoben . 
Mit dem tschechische n Antei l an de r kirchenslawische n Kultu r beschäftig t 
sich ein eingehende r Aufsatz von Olaf Janse n (eigentlic h Roma n J a k o b -
s o n ). 64 Übe r die Bedeutun g des hl . Adalbert , des zweiten Prage r Bischofs, 
für die Christianisierun g Polen s un d Ungarn s schreib t V. C h a l o u -
p e c k y . 6 5 De n Anfängen de r St . Wenzelsverehrun g bei den Nachbar -
völkern der Tscheche n in West un d Ost geht Josef V a š i c a nach. 66 Keine r 
dieser Aufsätze ist den Legende n in ihre r Besonderhei t gewidmet , aber 
doch mu ß imme r wieder auf sie zurückgegriffen werden , den n gerade die 
Wenzels- un d Ludmila-Legende n sind die ersten Objekte tschechische r 
Kulturausstrahlun g in den ost-  un d südslawischen Raum . Ih r frühe s Ein -
dringe n in den gottesdienstliche n Gebrauc h der Ostkirche , in östlich e 
Sammlunge n von Heiligenlebe n un d Breviere vermittelt e nich t nu r die 
früheste n tschechische n Kultureinflüss e den Ost- un d Südslawen , es war 
auch , wie z.B. im Fal l de r 1. altslawischen Wenzelslegende , die Ursache , 
daß un s diese Legende n bis heut e erhalte n geblieben sind . 

Di e gleiche apologetisch e Tenden z zeigt ein ausschließlic h den Legende n 
des 9. bis 13. Jahrhundert s gewidmete s Werk, das unte r dem Tite l „Na 
üsvitu kfest'anstvi " [In der Morgendämmerun g des Christentums] 6 7 er-
schien , die älteste n mährische n un d böhmische n Legende n in eine r guten 
neutschechische n Übersetzun g enthäl t un d sie so einem breitere n Lese-
publiku m zugänglich mache n will. Di e Tenden z wird am deutlichste n in 
der Einleitun g sichtbar , läßt sich aber auch in den Begleittexte n zu den 
einzelne n Legende n erkennen . Die Texte wurde n zum großen Teil von 
J. Chaloupeck y verfaßt un d stehe n im Einklan g mit seinen These n in den 
„Prameny" . Auch sie zeigen die Neigung , die Entstehun g der einzelne n 
Legende n in eine möglichs t früh e Zei t zu verweisen. Da der Ban d nu r 

63) 2. Aufl. Pra g 1940. 
64) O. J a n s e n : Cesky podil na cirkevneslovansk e kultur ę [Der tschechisch e 

Anteil an der kirchenslawische n Kultur] , in: Co daly naśe zeme Evrope a 
lidstvu, Pra g 21940, S. 9—20. 

65) V. C h a l o u p e c k y : Svaty Vojtech a jeho posian i v Uhrac h a v Polsku 
[Der hl. Adalbert und seine Sendun g in Ungar n und Polen] , ebenda , S. 20—23. 

66) J. V a š i c a : Ran y kult ceskych svetcü v cizine [Der frühe Kult der 
tschechische n Heiligen im Ausland], ebenda , S. 24—27. 

67) Na üsvitu kfest'anstvi. Z nasi literam i tvorby romänsk e v stol. IX—XIII . 
[In der Morgendämmerun g des Christentums . Aus unsere m Literaturschaffe n 
der romanische n Epoch e vom 9. bis zum 13. Jh.] , Pra g 1942. 

8 
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solche Legende n aufnehme n will, die, ob sie nu n lateinisc h oder slawisch 
abgefaßt sind, zu dem beginnende n tschechische n Schrifttu m gerechne t 
werden können , werden solche Legenden , die Auslände r zum Verfasser 
haben , nich t aufgenommen . In dem Ban d enthalte n sind also z. B. die 
Viten des Kyrill un d Method , nich t aber die Gumpold-Legende . Dagegen 
findet die altslawische Übersetzun g Gumpolds , die 2. altslawische Legende , 
Aufnahme . 

In dieselben Jahre , in dene n die oben genannte n Schrifte n entstanden , 
fällt aber auch ein umfassende s Werk Rudol f U r b á n e k s 6 8 , das auf 
1 100 Seiten die Problem e der Christian-Legend e endgülti g zu lösen ver-
sucht . Wie schon bei Pekaf , stehe n auch bei ihm Christia n un d seine 
Legend e im Mittelpunk t des Forscherinteresses . Urbane k stellt diese 
Legend e nich t nu r in den 'Gesamtzusammenhan g der Wenzels- un d Lud -
mila-Legenden , er betrachte t sie auch auf dem Hintergrun d des allgemei -
ne n kulturhistorischen , geistigen un d kirchliche n Lebens . Seine Method e 
ist im eigentliche n Sinn e philologisch . Er unterzieh t die Texte eine r stren -
gen Kritik , ehe er aus ihne n weiterreichend e Schlüsse zieht . Dahe r auch 
Urbänek s Bestreben , zu den ursprüngliche n Quelle n zurückzukehren , da-
he r die besonder e Aufmerksamkeit , die er den Handschrifte n zuwendet . 
So komm t er zum Ergebnis , daß eine ganze Grupp e solche r Legenden -
handschrifte n aus eine r Prage r Schreibwerkstat t stamm t un d in Verbin-
dun g steh t mi t den Bemühunge n der böhmische n Augustiner , besonder s 
der Mönch e aus dem Kloste r Wittingau , ein tschechische s Passional e zu 
schaffen. Nac h Urbánek s Meinun g ist die Christian-Legend e weder ein 
Werk aus dem End e des 10. Jahrhunderts , wie Peka f un d Chaloupeck y 
glaubten , noch gehör t sie dem 12. Jahrhunder t an, wie Novotn y un d Vacek 
annahmen , sie ist vielmeh r eine Fälschun g aus dem Anfang des 14. Jahr -
hunderts , wie schon Dobrovsk y behaupte t hatte . 

Zu m Beweis des hohe n Alters der Christian-Legend e wurd e seit Peka f 
die Christian-Handschrif t aus dem Kloste r Böddeck e im Bistum Pader -
born angeführt , die noch altertümlich e Namensforme n (Zuentepulc, 
Gradicz u. a.) enthäl t un d dere n Vorlage deshal b (sie selbst stamm t aus 
dem 15. Jahrhundert ) mindesten s in das 12. Jahrhunder t verlegt wurde . 
Urbane k erkenn t zwar an, daß wenigsten s die Vorlage dieser Böddecke -
Handschrif t alt ist, erklär t jedoch , daß es sich hie r um keine Christian -
Handschrift , sonder n um eine selbständige Ludmila-Legende , vermutlic h 
die Kanonisationslegende , handelt , 'die u m 1131 im St. Georgskloste r ent -
stan d un d die dan n ihrerseit s Christia n zur Vorlage diente . Ein weitere s 
Beweisstück für das Alter de r Christian-Legende , die Legend e „Diffun -
dent e sole", die Peka f für einen Auszug aus Christia n ansah , entwerte t 
Urbane k dadurch , daß er sie mi t Chaloupeck y nich t als Auszug 

68) R. U r b á n e k : Legenda t. zv. Kristián a ve vývoji předhusitskýc h legend 
ludmilskych i václavských a její auto r [Die Legende des sog. Christia n in der 
Entwicklun g der vorhussitische n Ludmiła - und Wenzels-Legende n und ihr 
Autor] , Bde 1 und 2, Pra g 1947. 
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aus Christian , sonder n als Vorlage für diesen erklärt . Entstande n sei sie 
gegen End e des 11. Jahrhundert s im Säzava-Kloste r zur Verteidigun g der 
damal s schon bedrängte n slawischen Liturgie . Verfasser sei der kunst - un d 
literaturliebend e Abt Bożetech . Ih m schreib t Urbane k auch noc h eine 
Prokop-Legend e un d die aus Cosma s bekannten , nich t erhaltene n Schrif-
ten „Privilegiu m Moraviensi s ecclesie" un d „Epilogu s terr e Bohemi e atqu e 
Moravie " zu. Es sind wohl von Bożetec h für Vratislav IL zusammenge -
stellte Unterlagen , das „Privilegium " für dessen Verhandlunge n mi t Paps t 
Grego r VII . 1079 betreffs der Bewilligung de r slawischen Liturgi e in 
Böhmen , der „Epilogus " für seinen Strei t mi t Bischof Jaromi r wegen des 
neugegründete n mährische n Bistums . Ein e weitere Stütz e für die Echthei t 
Christian s sah ma n darin , daß Christian s 4. Kapitel , da s von der Ermor -
dun g Ludmila s berichtet , selbständi g in Handschrifte n des 12. Jahrhun -
dert s erhalte n ist. Urbane k gibt diesen Sachverhal t zu, glaubt aber , daß 
das Fragmen t „Subtrahente " ein Teil eine r nich t erhaltene n Ludmila -
Legend e sei, die wieder auf eine noc h ältere , nich t erhalten e slawische 
Legend e zurückgehe , aber nicht s mi t Christia n zu tu n habe . Selbständi g 
erhalte n ist auch der Berich t über die Translatio n der hl . Ludmiùa, ent -
halte n in einem Brevier des 12. ode r aus dem Anfang des 13. Jahrhundert s 
mit den Anfangsworten „Recordatu s avie sue". In diesem Bruchstüc k 
sieht Urbane k eine selbständig e Translationislegende , die de r Verfasser der 
Böddecke-Legend e in sein Werk aufnahm . Von hie r hab e sie dan n Christia n 
übernommen . 

Auch in der Grupp e der Wenzelslegende n entstande n nac h Urbane k zu-
erst selbständige Translationslegenden . Di e alte Vorlage, die bald nac h 
dem Tod e Wenzels entstand , sei verloren , es gebe aber von ih r verschie-
den e Versionen . Unte r diesen sei die als „Requievi t corpus " bekannt e 
Translationsversio n in der Christian-Legend e bereit s die vierte Version. 

Di e Wenzelslegende n teilt Urbane k in zwei Kampfgruppe n ein. Die erste 
Grupp e umfaß t die Legende n aus dem 10. un d 11. Jahrhundert , also den 
Sermo n „Lice t plura" , „Crescent e fide" un d Gumpold , die dre i Versionen 
der 1. altslawischen Legende , die er in das 11. Jahrhunder t verlegt, wobei 
er aber eine verloren e altslawische Legend e aus dem 10. Jahrhunder t 
voraussetzt , weiterhi n die zweite Version der Gumpold-Legende , „Opor -
tet " un d die Nikolskij-Legend e un d schließlich die Laurentius-Legende . 
Ihne n liege ein e jetzt verloren e lateinisch e Wenzelslegend e aus dem 10. 
Jahrhunder t zugrunde . Di e in der zweiten Hälft e des 12. oder de r erste n 
Hälft e des 13. Jahrhundert s erfolgte Überarbeitung , so glaubt Urbanek , 
wird dan n zur Grundlag e für die zweite Grupp e de r Wenzelslegenden , 
die bisherige Motiv e abänder t oder neu e Motiv e aufnimmt . In ihr unter -
scheide t Urbane k zwei Untergruppen . In die erste Untergrupp e gehöre n 
nebe n anderen , weniger bekannte n Legende n die literarisch e Vorlage für 
die Wenzelsdarstellun g im „Libe r depictus " aus dem 13. Jahrhunder t un d 
die beiden Redaktione n der Legend e „U t annuncietur" . Di e zweite Unter -
grupp e enthäl t die beiden Versionen von „Orient e iam sole", Christia n 
un d die Wenzelslegend e Karl s IV. Zu den Beweisgründe n für die Ent -
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s tehun g de r Christ ian-Legend e erst im 14. J a h r h u n d e r t gehör t für Urba -
ne k auc h da s Verhäl tni s diese r Legend e zu de n beide n Versione n 

von „Orient e iam sole". Währen d Peka f angenomme n hat te , da ß Chri -
st ia n die Vorlage für „Orient e iam sole" war , kehr t Urbane k da s Ver-
häl tn i s u m un d erklärt , da ß Chris t ia n d i e gleichlautende n Textstel le n au s 

„Orient e iam sole" übe rnomme n habe . Schließlic h sei noc h auf eine n 

P u n k t hingewiesen , de n Urbane k ebenfall s als Beweis für die spä t e Ent -
s tehun g de r Chris t ian-Legend e anführt , d i e Übere ins t immun g im Wort -
lau t de r Widmun g a n Bischo f Adalber t mi t de r en tsprechende n Stel l e in 

de r Widmun g an Bischo f Tobia s in de r zweite n For tse tzun g de s Cosma s 

„O zlych letec h po smr t i k rä l e Pfemysl a O t a k a r a " [Übe r die bösen J a h r e 

nac h de m Tod e de s König s Pfemys l Ot toka r I L ] 6 9 , d i e — auc h von Ur -
bane k — de m Bfevno'ver Props t Grego r von Waldec k (Reho f z Valdeka ) 

zugeschriebe n wird . Auf diese n Sachverhal t ha t t e berei t s Dobrovsk y auf-
merksa m gemacht . 

Urbánek s Werk wurd e von de m Philologe n Jarosla v L u d v i k o v s k y 

eine r eingehende n Kri t i k unterzogen. 7 0 Ludvikovsky bemüh t sich nachzu -
weisen, da ß Christ ia n tatsächlic h ein Wer k de s 10. J a h r h u n d e r t s ist un d 

da ß Urbänek s Beweisführun g in de n wichtigste n P u n k t e n auf I r r t ü m e r n 

beruht . Di e Böddecke-Handschrif t sei ke in e selbständig e Ludmila-Legende , 

die Chris t ia n als Vorlage gedien t habe , sondern , wie scho n Peka f be -
haup te t hat te , ein e Handschrif t de r Chris t ian-Legend e selbst, die von 

eine m vermutl ic h deutsche n Schreibe r von eine r seh r al te n Christ ian -
Handschrif t abgeschriebe n worde n sei. Dasselb e gelte von solche n Texte n 

wie „Subt rahen te" , de r Ludmila-Translat ionsschilderun g „Recordatus " 

un d von mehre re n Wenzels-Translationstexten , di e Urbane k anführt . Sie 

seien Bruchstück e au s Chris t ia n selbst, d i e in Breviere n selbständi g abge-
schriebe n w u r d e n un d in a l te n Handschrifte n erschienen , so da ß sie für 

die Echtheitsfrag e Christ ian s e in e besonder e Roll e spielen . Sie seien abe r 

kein e selbständige n Legenden , d i e Chris t ia n als Vorlage gedien t habe n 

könnten . Was Chris t ian s Verhäl tni s zu „Orient e i a m sole" betrifft , so 

mu ß auc h hie r gelten , da ß diese Legend e Auszüge au s Christ ia n enthält , 

nich t umgekehrt , d e n n „Orient e i a m sole" gehör e berei t s eine r jüngere n 

Legendentradi t io n an , in de r Motiv e vorkommen , z. B. d e r Besuc h Wenzel s 

a m Kaiserhof , di e Geschicht e von de m Dänenkönd g Erik , d i e in de n äl tere n 

Legende n un d auc h be i Chris t ia n noc h unbekann t sind . 

Da s letzt e Kapi te l seine s Buche s widme t Urbane k d e m mutmaßl iche n 

Verfasser de r Christ ian-Legende . E r g laub t i h n in de m Abt de s Benedik -
t inerkloster s Bfevno v Bavor von Nećt in y (Bavo r z Nećtin) , de r von de n 

neunzige r J a h r e n des 13. J a h r h u n d e r t s bis zu m J a h r e 1332 Abt war , ge-
funde n zu haben . Bavor w ar nac h Urbane k ein ehrgeizige r un d kenntnis -
reiche r Mann , de m Bibliothe k u n d U r k u n d e n seine s Kloster s zu r Ver-

69) Pfibeh y kräle Přemysl a Otakar a IL Zlá léta po smrt i krále Přemysl a 
Otakar a II . [Zeitereigniss e unte r Köni g Přemys l Ottoka r IL Di e bösen Jahr e 
nac h dem Tod e Köni g Pfemys l Ottokar s IL] , Pra g 1947. 

70) J . L u d v i k o v s k y : O Kristian a [U m Christian] , Tei l II , III , in : Nas e 
veda 27 (1950), S. 158—172; 197—216. 
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fügung stande n un d der auch in der Politi k eine Rolle spielte . Er war 
sozusagen ein Fälsche r großen Stils, der zum Nutze n seines Kloster s un d 
zu seinem eigenen Vortei l Urkunde n un d Legende n solcher Heiliger , die in 
irgendeine r Beziehun g zu Bfevnov standen , fälschte , um den Vorran g 
Bfevnovs vor allen andere n Benediktinerklöster n nachzuweisen . So 
fälschte er u. a. eine Legend e des Eremite n Günther , eine Legend e des 
hl. Prokop , die Versiegende des hl. Adalber t un d die Legend e des sog. 
Mönch s Christian . Diese r Hinwei s auf Bavor von Nećtin y ist allerding s 
nu r eine unbewiesen e Annahme , die sich von selbst erledigt , wenn die 
oben angeführte n Gründ e für eine so späte Entstehun g der Christian -
Legend e hinfällig werden . 

Zu demselbe n Ergebnis , daß Christia n ein Fälsche r des 14. Jahrhundert s 
ist, komm t unabhängi g von Urbane k un d auf andere m Wege Zavis 
K a l a n d r a in seinem um dieselbe Zei t erschienene n Buch. 71 Wie schon 
der Tite l „Tschechische s Heidentum " sagt, ist das Werk der Erforschun g 
der alten tschechische n Sagen gewidmet . Die Frag e nac h der Echthei t der 
Christian^Legend e wird nu r deshal b in die Untersuchun g mi t einbezogen , 
weil Cosma s un d Christia n die älteste n Fassunge n der Sage vom Ursprun g 
des böhmische n Staate s un d von der Herkunf t des Přemysliden-Geschlech -
tes enthalten . Wir beschäftigen un s hie r mi t dem Buch nu r insoweit , als 
dari n unse r Themenkreis , die Wenzels- un d Ludmila-Legende n un d die 
Frag e nach der Echthei t Christians , berühr t wird. Kalandr a versteh t seine 
Beweisführun g als Auseinandersetzun g mi t Peka f un d dessen Schüle r 
Chaloupecky , komm t jenem unte r allen Opponente n an Redegewal t am 
eheste n gleich un d übertriff t ih n zweiffeilos noc h in de r subjektiven Ein -
stellun g zu seinem Thema . In seiner Sagenforschun g bedien t sich der 
Autor eine r komparatistische n Methode , die die tschechisch e Ursag e in 
Zusammenhan g bringe n will mi t den Vorstellunge n un d Mythe n der 
primitive n Menschhei t überhaupt . So begnügt er sich auch nich t damit , die 
älteste n Legenden , in dene n diese Vorstellunge n nac h seine r Meinun g 
ihre n Niederschla g finden , zueinande r in Beziehun g zu setzen , sonder n 
versucht , sie auch stet s in weitere n historische n un d soziologischen Zu -
sammenhänge n zu sehen . Im Zentru m des Interesse s steh t auch für 
Kalandr a die Frag e nach der Entstehungszei t un d Echthei t der Christian -
Legende . Hie r beschreite t er insofern eine n neue n Weg, als er dara n geht , 
nebe n dem Inhal t auch die Form , den Stil Christian s zu untersuchen , was 
bisher noch nich t systematisc h durchgeführ t worden war. Er findet , daß 
Christia n besonder s in seinem Prolo g eine rhythmisch e Pros a schreib t un d 
in seinen Periode n die im Mittelalte r übliche n rhythmische n Schlüsse ver-
wendet . Da diese rhythmische n Schlüsse erst seit dem End e des 11. Jahr -
hundert s aus der päpstliche n Kanzlei , die auf den „cursu s Leoninus " aus 

71) Z. K a l a n d r a : Ceske pohanstv i [Tschechische s Heidentum] . Mit einem 
Vorwort von O. O d l o z i l i k , Pra g 1949. — Ein Hauptproble m des Buches , 
das Verhältni s Christian s zu Cosmas , behandel t K a l a n d r a schon in seinem 
Aufsatz: Kosma s a Kristiän o püvodu statu [Cosma s und Christia n über den 
Ursprun g des Staates] , in : Dejin y a pfitomnos t 2 (1938), S. 1 ff. 
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dem 5. Jahrhunder t zurückgriff, in die europäisch e lateinisch e Pros a ein-
drange n  ?2, schließt Kalandra , daß die Christian-Legend e erst in dieser Zei t 
entstande n sein kann . Da aber der Verfasser nich t die ganze Legende , son-
dern nu r eine Anzah l von Sätze n im Prolo g un d in de r eigentliche n Le-
gende auf diese Stileigentümlichkeite n untersucht , führ t schon aus diesem 
Grund e sein Versuch zu keine m Ergebnis. 73 Im weitere n will Kalandr a das 
Verhältni s Christian s zu andere n Legende n un d Legendenbruchstücke n 
klarstellen un d für die einzelne n Kapite l die Vorlagen bestimmen , um 
darau s auf die Entstehungszei t Christian s schließe n zu können . Dabe i be-
dien t er sich ähnlic h wie Urbáne k der philologische n Methode . So beruh e 
Christian s erstes Kapite l über Metho d un d das mährisch e Christentu m 
auf einem Olmütze r Breviertex t aus dem 14. Jahrhundert , de r auch die 
Quelle der „Mährische n Legende " darstelle . Quelle für das zweite Kapitel , 
die Christianisierun g Böhmens , seien Cosmas , de r von diesem erwähnt e 
„Epilogu s terr e Moravi e atqu e Bohemie " un d schließlich die Reimchroni k 
Dalimils . Di e Erzählun g vom Leben un d Martyriu m der hl . Ludmił a (3. — 
5. Kapitel ) beruh e großenteil s auf der Mencke-Legend e „Fui t in provinci a 
Boemorum" , die Kalandr a aber , ander s als Chaloupecky , in das 12. Jahr -
hunder t verlegt. De r Breviertex t „Subtrahente" , der das Martyriu m der 
hl. Ludmił a zum Gegenstan d hat , hab e ursprünglic h zu eine r eigenen Lud -
mila-Legend e gehört , die sich aus der Legend e „Fuit " entwickel t habe . Die 
Einleitun g sei bald verlorengegangen , so daß in den Brevieren nu r die 
eigentlich e Legend e „Subtrahente " übriggeblieben sei. Von hie r hab e sie 
Christia n übernommen . Im Gegensat z zu Peka f un d Chaloupeck y vertrit t 
Kalandr a auf Grun d von Textgegenüberstellunge n die Ansicht , daß diese 
„Wattenbach-Legende" , die im Passional e von Heiligenkreu z aus den 
Jahre n 1181—1200 enthalte n ist, kein Bruchstüc k Christian s darstellt , son-
der n eine eigene selbständige Legend e ist, also als Beweis für die frühe 
Entstehun g Christian s nich t in Betrach t kommt . Auch der Breviertex t 
„Recordatus" , der Text von der Translatio n Ludmilas , sei kein Bruchstüc k 
aus Christian . Er sei allerding s auch keine selbständige Legende , wie 
Dobrovsk y geglaubt hatte , vielmeh r sei er ursprünglic h ein Teil eine r 
großen Ludmila-Legend e gewesen, aus der die Breviere dan n nu r die ein-
zelne n Abschnitt e „Subtrahente " un d „Recordatus " übernomme n hätten . 

Kalandr a setzt sich dan n mi t eine m weitere n Zeugni s für die angeblich 
frühe Entstehun g der Christian-Legend e auseinander , der Böddecke -
Handschrift , die zwar selbst erst aus dem 15. Jahrhunder t stammt , aber 
nac h Ansicht der Verteidiger de r Echthei t Christian s aus eine r sehr alten 
Christian-Handschrif t abgeschriebe n wurde , wie ma n aus altertümliche n 
Orts - un d Personennamen : Zuentepulc für Svatopluk , Liudmila  für Lud -
miła , Borivoi für Bofivoj, Gradicz für Hrade c usw., schließen wollte. Fü r 
Kalandr a ist die Böddecke-Handschrif t kein e selbständige Legende , die 

72) W. M e y e r : Gesammelt e Abhandlunge n zur mittelalterliche n Rhythmik , 
Bd 2, Berlin 1905, S. 267 ff. 

73) Daz u J . L u d v i k o v s k y in seine r ausführliche n — ablehnende n — 
Rezensio n „O Kristiána " [Um Christian] , Tei l I, in : Nas e veda, 26 (1949), S. 
209—239. 
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Christian als Vorlage gedient haben sollte, wie für Urbanek, sondern, wie 
schon Pekaf und Chaloupecky behauptet hatten, eine Handschrift der 
Christian-Legende selbst. Die angeblichen altertümlichen Namen aber 
seien nichts anderes als Flüchtigkeiten und Fehler beim Abschreiben slawi-
scher Namen durch einen deutschen Schreiber, der des Tschechischen un-
kundig war und dem auch die böhmische Geographie und die böhmischen 
Verhältnisse fremd waren. Was Formen wie Zuentepulc für Svatopluk be-
trifft, so wendet Kalandra ein, daß sich die kirchenslawischen Nasalvokale 
im Ausland länger erhalten hätten als bei den Slawen selbst, wie aus den 
slawischen Namensformen in den Papsturkunden dieser Jahrhunderte 
hervorgehe, so daß man auch aus ihnen nicht auf eine sehr alte Hand-
schrift Christians als Vorlage für die Böddecke-Handschrift schließen 
könne. Nachdem Kalandra die Abhängigkeit Christians von der hauptsäch-
lich auf Gumpold beruhenden homiletischen Legende „Oportet nos 
fratres", die er in das Ende des 11. Jahrhunderts verlegt, bewiesen zu ha-
ben glaubt, wendet er sich der späten Wenzelslegende „Oriente iam 
sole" zu. Durch Stilvergleichungen in den ähnlich lautenden Stellen glaubt 
er nachweisen zu können, daß Christian aus dieser Legende, die nicht 
früher als in der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein kann, ganze 
Wendungen übernahm oder sie nach seiner Manier überarbeitete. Die Le-
gende „Diffundente sole" sei nicht, wie Chaloupecky geglaubt hatte, eine 
Vorlage Christians, sondern stelle eine Bearbeitung des letzteren dar, 
jedoch erst aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 

Ein wichtiges Moment, das die späte Entstehung der Christian-Legende 
wahrscheinlich macht, ist für Kalandra Christians Auffassung vom Ur-
sprung des böhmischen Staates, wie sie in seiner Darstellung der tschechi-
schen Ursage in Erscheinung tritt. Schon Pekaf hatte erkannt, daß die 
Schilderung der Urzeit bei Christian und Cosmas bemerkenswerte Un-
terschiede aufweist, und Chaloupecky hatte schon in seinem Artikel 
„Pfemyslovskä povest a Kristiän" [Die Pfemyslidensage und Christian]74 

zu einem früheren Aufsatz Kalandras, der dieses Problem bereits behan-
delte 75, Stellung genommen. Das Problem ist kurz folgendes: Für Christian 
leben die alten Slawen in Böhmen, dem Götzendienst ergeben, ohne Ge-
setz, ohne Fürsten und ohne Städte, wie unvernünftige Tiere im weiten 
Lande herumschweifend. Durch Pestepidemien bedrängt, wenden sie sich 
an eine Wahrsagerin und bitten um Rat. Als sie ihn erhalten haben — 
wie der Rat lautete, sagt Christian nicht —, gründen sie eine Stadt, die sie 
Prag nennen. Als sie dann einen klugen Mann, namens Pfemysl gefunden 
haben, der allerdings nur ein Landmann war, machen sie ihn zu ihrem 
Fürsten und verheiraten ihn mit der erwähnten Wahrsagerin. So entsteht 
das Fürstengeschlecht der Pfemysliden. 

Im Gegensatz zu dieser Darstellung steht bei Cosmas am Anfang das 
goldene Zeitalter. Die böhmischen Slawen leiben glücklich, ohne Privat-
eigentum, ohne Bedürfnisse, und unterwerfen sich freiwillig einem von 
ihnen gewählten Richter, einem weisen Mann, nach dessen Tode seine 

74) In: Cesky öas. hist. 44 (1938), S. 327—338. 75) Siehe Anm. 71. 
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Tochter Libussa-Libusa das Richteramt übern immt . Erst als un ter 
ihnen Strei t entsteht, berufen sie einen Mann namens Pfemysl, der ihnen 
Gesetze gibt und die bisher freien Bürger seinem Willen unterwirf t . So 
entsteht bei Cosmas der Staat . Kalandra bemüh t sich, diese beiden Ver-
sionen über den Ursprung des Staates in einen brei teren ideologischen und 
soziologischen Zusammenhang zu stellen. Bei Cosmas komme die Staats-
lehre des hl . August inus in Anwendung, die im frühen Mittelal ter von der 
Kirche ver t re ten wurde . Dagegen b e r u h e die Fassung Christ ians auf der 
aristotelischen Staatslehre, die e rs t im 13. J a h r h u n d e r t durch Thomas von 
Aquin wiederaufgenommen und wei teren Kreisen bekanntgemacht wurde . 
Kalandra schließt also, daß schon aus diesem G r u n d e Chris t ian nicht frü-
her als in d e r zweiten Hälfte des 13. J a h r h u n d e r t s ents tanden sein kann. 
Dagegen hat schon früher Chaloupecky geltend gemacht7 8 , daß Christ ian 
auch im 10. J a h r h u n d e r t schon mit den Grundelementen der aristotelischen 
Staats- und Gesellschaftslehre bekann t werden konnte, und führ t auch als 
wahrscheinliche Quelle für die Stelle bei Christ ian Ciceros Schrift „De 
inventione" " an, von der auch schon für das 10. J a h r h u n d e r t Handschrif-
ten belegt sind. Diese Schrift entwirf t ein ähnliches Bild von der pr imit i -
ven menschlichen Gesellschaft und verwendet ähnliche Wendungen, wie 
wi r sie aus Christ ian kennen. Wenn diese Schrift Ciceros nicht selbst in 
Christ ians Hand kam, konnte e r ihren Inhal t doch aus einem der üblichen 
Rhetoriklehrbücher de r damaligen Zeit kennen lernen. Ähnliche Auffas-
sungen von der Urgesellschaft findet Chaloupecky auch in de r Vita Bru-
nonis.78 Ludvikovsky führt noch wei tere Stellen an, d ie beweisen sollen, 
daß diese beiden einander entgegenstehenden Versionen vom Urzustand 
der menschlichen Gesellschaft schon im frühen Mittelalter bekannt waren.79 

Er weist vor allem auf die Etymologien des Bischofs Isidor von Sevilla, 
und zwar seinen Art ikel „De aedifieiis publicis" 80, und auf die Schrift 
„De r e rum natur is (De universo)" des Hrabanus Maurus hin. 

Die Thesen Kalandras sind in der vorliegenden Form sicher nicht auf-
rechtzuerhalten; so fiel es auch weder Chaloupecky noch Ludvikovsky 
schwer, ihm Flüchtigkeiten und Unrichtigkeiten nachzuweisen. Es muß 
aber Kalandra zugestanden werden, daß er als erster versucht hat , die P r o -
blematik Cosmas — Christ ian auf dem Hintergrund mittelalterl icher Ideo-
logie und Soziologie zu sehen u n d einer Lösung zuzuführen. Es wäre des-
halb nicht überflüssig, den von ihm eingeschlagenen Weg weiter zu ver-
folgen und die Beantwor tung der von Kalandra aufgeworfenen Fragen 
auf einer t ragfähigeren wissenschaftlichen Grundlage zu versuchen. 

Wenn Kalandra d ie Ents tehung der Chris t ian-Legende in das 14. J a h r -
hunder t verlegte, mußte er die F rage beantworten, welche Absicht diesem 
mühsamen kompilatorischen Unternehmen, durch das aus verschiedenen 
alten Legenden eine neue umfassende zusammengestel l t werden sollte, 

76) In: Cesky cas. hist. 44 (1938), S. 336—337. 
77) M. T. C i c e r o : Rhetorici libri duo, Rec. E. S t r o e b e l , 1915. 
78) Mon. Germ. hist. SS, Bd IV, S. 255. 
79) In: Nase veda 26 (1949), S. 229. 
80) [Isidor von Sevilla, Bischof]: Etymologiarum sive originum libri XX, ed. 

W. M. L i n d s a y , Bd 1, 2, Oxford 1912. 
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zugrund e lag un d welchen Zweck der Verfasser mi t seiner Mystifikatio n 
verfolgte. Zu dieser Frag e nimm t Kalandr a folgendermaße n Stellung : 
Pseudo-Christia n war ein patriotisc h denkende r Mönc h der ersten Hälft e 
des 14. Jahrhundert s aus der Umgebun g des durc h seine tschechisch-natio -
nale Gesinnun g bekannte n Bischofs Ja n z Dražic , in dessen Sammelkode x 
die ältest e Handschrif t der Christian-Legend e nebe n andere n alten Chro -
niken un d Legende n enthalte n ist. De r Verfasser wollte alles das, was über 
Kyrill un d Method , über die Christianisierun g Böhmens , über die hl. Lud -
mił a un d den hl . Wenzel in verschiedene n Legende n verstreu t war, in 
einem einzigen großen Legendenwer k zusammenfassen , zur Verherrli -
chun g der alten Landespatron e un d zum Ruh m des tschechische n Vaterlan -
des. Christia n wird so gewissermaßen zum Hank a des 14. Jahrhunderts . 
Die Erklärun g klingt modern , aber auch vage un d unbestimm t un d wird 
kaum jemande n voll befriedigen . 

Aber Kalandr a richte t seine Angriffe nich t nu r gegen die Legend e 
Christians , er bemüh t sich auch nachzuweisen , daß die 1. altslawische Wen-
zelslegende , die meist als ein Werk aus der ersten Hälft e des 10. Jahrhun -
dert s angesehe n wird, eine Fälschun g des Sázava-Kloster s aus den letzte n 
Jahrzehnte n des 11. Jahrhundert s ist. Gerad e diese Legend e wurde we-
gen der realistische n Schilderun g der Ereignisse , de r guten Kenntni s de r 
beteiligte n Persone n un d der Örtlichkeiten , die den Schlu ß nahelegten , 
daß der Verfasser entwede r selbst Zeitgenoss e dieser Ereignisse war ode r 
auf Grun d der Bericht e aus erste r Quelle unterrichtete r Persone n schrieb , 
besonder s geschätzt . Die Verteidiger un d Bewundere r der Legend e über -
sehen dabe i aber gern gewisse Züge, die Verdach t erregen müßten . Doc h 
schon Novotn y un d Vacek äußerte n Zweifel, ob ma n die 1. altslawische 
Legend e als ein Erzeugni s des 10. Jahrhundert s ansehe n könne , un d woll-
ten sie lieber in das 11. Jahrhunder t versetzen . Di e Tenden z der Legend e 
geht offensichtlic h dahin , ein blühende s Christentu m für das Böhme n der 
ersten Hälft e des 10. Jahrhundert s zu erweisen. Von eine r Christenverfol -
gung wird nicht s erwähnt . Auch Wenzel wird nich t wegen seines Christen -
tum s verfolgt und ermordet , sonder n aus rein materiellen , gewinnsüchti -
gen Ursachen . Er ist kein Märtyrer , die 1. altslawische Legend e wäre also 
als Kanonisationslegend e nich t brauchbar . Sie erwähn t auch nu r ein einzi-
ges, ziemlich unbedeutende s Wunder . Kalandr a glaubt daher , daß die Le-
gende nich t im 10. Jahrhundert , sonder n in den letzte n Jahrzehnte n des 
Säzava-Kloster s entstan d un d den Zweck verfolgte, als ein Werk aus der 
Zei t unmittelba r nach der Ermordun g Wenzels angesehe n zu werden , um 
Zeugni s zu geben von dem Vorhandensei n der slawischen Liturgi e un d 
eines slawischen Schrifttum s in Böhme n um 930 oder 940. Es fällt auf, 
daß die Legend e sich sehr vorsichti g über das slawische Christentu m äußer t 
un d es meh r zwischen den Zeilen errate n läßt , was in der ersten Hälft e des 
10. Jahrhundert s kaum nöti g war, nach de r Kirchenspaltun g von 1054 un d 
dem Verbot der slawischen Liturgi e für Böhme n im Brief Gregor s VII . an 
Vratislav IL vom Jahr e 1080 81 aber verständlic h erscheint . 

81) F r i e d r i c h , Code x dipl. Bohem. , Bd I, Nr . 816, S. 87—89. 
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E s ist Ka landra s Bestrebe n in diesem Buch , die älteste n tschechische n 

Sagen auf mythisch e Vorstel lunge n des pr imit ive n Mensche n zurückzu -
führen . I n eine r oft scharfsinnige n Argumentat ion , di e allerding s de r 

schweifende n Phan tas i e allzu groß e Recht e e inräumt , versuch t er , in de n 

Persone n de r tschechische n Ursag e Inkarna t ione n von Gestal te n au s de r 

mythische n Vorstellungswel t de s pr imit ive n Mensche n zu erkennen . 

Schließlic h gelingt es ih m auc h noch , durc h eigenwillige Verknüpfun g von 

Gegebenheiten , entsprechend e Ausdeutun g vom Etymologien , Date n un d 

Jahreszahle n geschichtlich e Persone n wie Samo , die hl . Ludmi ł a un d selbst 

Wenze l au s de r Geschicht e zu el iminiere n un d zu Gestal te n heidnische r 

Mythe n zu machen . Trotzde m sollte de r Weg, de n Ka landr a beschrit te n 

hat , nich t einfac h aufgegeben werden . 

Nac h de m Erscheine n d e r Werk e Urbänek s un d Kalandras , besonder s 

abe r Urbáneks , de r da s Chris t ian-Proble m auf bre i te r l i terarische r Grund -
lage aufgeroll t hat te , schie n es zunächst , als ob jetz t die Echtheitsfrag e 

Christ ian s endgülti g geklär t u n d diese Legend e eindeuti g als Fa l su m de s 

14. J a h r h u n d e r t s nachgewiese n wäre . Von de n Forschern , die dieses Er -
gebni s bejahten , es eventuel l nu r modifiziere n wollten , sei lediglich F . M . 

B a r t o s genannt , de r besonder s in zwei Art ikel n zu r Chris t ian-Frag e 

Stel lun g nahm. 8 2 Bartos , de r von de r späte n Ents tehun g de r Legend e über -
zeugt ist, bemüh t sich auc h seinerseits , de n Verfasser zu identifizieren . De r 

angeblich e Christ ia n ist, so führ t e r aus , ein Patr iot , de r sein Volk lieb t 

un d es in seine n erste n Heilige n preise n will. Be i Barto s klingt also die 

Charakter is t i k de s Autor s de r Christ ian-Legende , d i e wir scho n be i Ka -
landr a un d Urbane k vorgefunde n haben , wiede r an . Z u de m vermeint -
liche n Verfasser führ t ih n ein e Spur , di e scho n von Dobrovsk y bemerk t 

worde n war un d von Urbane k wiederaufgenomme n wurde , di e wörtlich e 

Übereins t immun g in de r Anred e an de n hl . Adalber t im Prolo g Christ ian s 

mi t de r Widmun g an Bischo f Tobia s in de r zweite n Fortsetzun g de s 

Cosmas . Als Verfasser diese r Kompilat io n g laubte n die Historike r Jose f 

Vítězslav Š i m á k un d Bedřic h M e n d 1 de n f rühere n Props t de s Kloster s 

Bfevno v u n d spätere n P rage r Bischo f Grego r von Waldec k (Reho f z 

Valdeka ) feststellen zu können . I n ihm , eine m Kenne r de r al te n Schrift -
denkmäler , F r eun d de r Li turgi e un d Fördere r des Prage r Domkapitels , 

glaub t auc h Bar to s de n Verfasser de r Chris t ian-Legend e gefunde n zu ha -
ben . E r ist sich allerding s de r Fragwürdigke i t seine r Thes e bewuß t un d 

möcht e sie n u r als Diskussionsbeitra g vers tande n wissen. 

Übere ins t immunge n mi t d e n These n Urbänek s k a n n ma n auc h noc h in 

andere n Werke n diese r J a h r e feststellen , so z. B. in de r 1957 erschienene n 

Auswahlsammlun g tschechische r L i t e r a tu rdenkmä le r 8 3 , wen n di e Heraus -

82) F . M. B a r t o s : O Kristián a [Um Christian] , in : Kfest'ansk ä revue 1955, 
S. 268—271; d e r s . : Kd o je Kristiän ? [Wer ist Christian?] , in : Listy filologicke 
78 (1955), S. 14—27. 

83) Vybor z ceske literatur y od poćśtk u po dobu Husov u [Auswahl aus der 
tschechische n Literatu r von den Anfängen bis zur Zei t des Hus] , bearb . von 
B. H a v r á n e k , J . H r a b á k , Pra g 1957. 
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geber Bohusla v H a v r á n e k un d Josef H r a b á k die Christian-Le -
gende zwischen „Orient e iam sole" un d „Diffundent e sole", also unte r 
die Legende n des 13. un d 14. Jahrhunderts , nich t aber unte r die Literatur -
erzeugnisse des 10. Jahrhundert s einreihen . 

Ein e Berücksichtigun g der Ergebnisse Urbänek s läßt sich auch in der 
Darstellun g der Wenzelslegenden , die sich in dem Werk von Františe k 
G r a u s zur Geschicht e des Landvolk s in Böhme n in der vorhussitische n 
Zeit 8 4 findet , bemerken , wenn der Verfasser auch danebe n stets seinen 
eigenen Standpunk t zur Geltun g bringt . Von marxistische n Forschungs -
prinzipie n ausgehend , beurteil t Grau s hie r die Wenzels- un d Ludmila -
Legende n zum ersten Male in der Geschicht e ihre r Erforschun g von sozio-
logischen Gesichtspunkte n un d fragt nac h ihre m Aussagewert für die 
gesellschaftliche n Verhältniss e ihre r Entstehungszeit . Fü r den Verfasser 
sind die Legende n ein typische s Erzeugni s de r kirchliche n Propaganda . 
Ih r hauptsächliche r Inhal t ist die Beschreibun g des Leben s des Heilige n 
un d die Aufzählun g der Wunder , die er nac h seinem Tod e wirkt. De r Hei -
lige war gewöhnlic h mi t eine r Kirch e oder einem Kloster , seinem Begräb-
nisort , besonder s verbunden ; die Legend e mi t ihre r Aufzählun g der Wun-
der des Heiligen hatt e daru m den Zweck, die Gläubige n in diese Kirche , 
dieses Kloste r zu locken , um ihne n so materiell e Vorteile zu ver-
schaffen. Di e Legende n wendete n sich besonder s an das einfach e Volk, das 
zur Verehrun g des Heiligen bewogen werden sollte. Sie enthielte n des-
halb auch „volkstümliche " Elemente , die auf das einfach e Volk einwir-
ken sollten . Di e lateinisch e Legend e war dafür allerding s nich t geeignet , 
es mußte n also besonder e Versionen für das Volk bearbeite t werden , die 
sich jedoch nich t erhalte n haben . Seine r Auffassung von der Legend e ent -
sprechend , teilt Grau s die Wenzels- un d Ludmila-Legende n in dre i Grup -
pen ein : 1. Legende n für den Gottesdiens t un d den Gebrauc h der Mönche , 
2. Legende n mit volkstümliche r Tendenz , 3. Legende n mi t ausgesproche n 
feudale r Tendenz . Danebe n gebe es aber noch zwei Legenden , die ehe r den 
Viten Kyrills un d Method s ähnelten . Daz u gehör e die 1. altslawische Le-
gende . Sie wird heut e aus sprachliche n Gründe n fast ausschließlic h in das 
10. Jahrhunder t verlegt, auch der Inhal t weist dorthin , wenn z. B. nu r 
von einem einzigen Wunde r berichte t wird. Di e Feudalgesellscbaf t sei hie r 
bereit s gut durchgegliedert . Wenzel werde systematisc h als „Herr " be-
zeichnet , Boleslav befinde sich zu ihm in einem Abhängigkeitsverhältnis . 
De r eigentlich e Zweck der Legend e enthüll t sich nach Grau s an der Stelle , 
die die Verschwörun g gegen Wenzel schildert . Die Aufrühre r erhebe n sich 
gegen Wenzel, ihre n Herrn , wie die Jude n gegen Christus . „Den n es steh t 
geschrieben , daß jeder, der gegen seinen Herr n aufsteht , dem Juda s ähn -
lich ist." De r eigentlich e Zweck der Legend e sei also, den Fürste n un d 
seine Mach t zu verherrlichen . Diese Legend e zeige noch wenig hagio-

84) F. G r a u s : Dejin y venkovskeho lidu v Čechác h v dobe pfedhusitsk e 
[Geschicht e des Landvolk s in Böhme n in der Vorhussitenzeit] , Pra g 1953, 
S. 60—75. 
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graphische Züge. Durch den Charakter ihrer mehr oder weniger histori-
schen Erzählung stehe sie der Ludmila-Legende „Fuit in provincia 
Boemorum" nahe. Die Charakteristik, die Graus von dieser letzteren Le-
gende gibt, entspricht dem, was er schon von der 1. altslawischen Legende 
festgestellt hat. Auch ihr sagt er eine historisierende Erzählweise nach, 
die sie den Viten Kyrills und Methods nahebringt. Auch darin sieht er 
einen Beweis für das Alter der Legende. Klar zu erkennen seien in ihr 
eine schon bedeutend klassenmäßig differenzierte Gesellschaft, feudale 
Beziehungen und eine feudalistische (Lehens-) Terminologie. 

Zu den für den Gebrauch durch die Mönche bestimmten Schriften, die 
ein stark ausgebildetes hagiographisches Schema aufweisen, gehört nach 
Graus der St. Wenzels-Kanon, der im 10. Jahrhundert in Böhmen ent-
stand. Wenzel erscheint hier als der Helfer der Armen und Kranken. Von 
geringerer Bedeutung sei in diesem Zusammenhang der ebenfalls aus dem 
10. Jahrhundert stammende feierliche Sermon „Licet plura." 

Die in Monte Cassino entstandene Laurentius-Legende stammt, so Graus, 
aus dem Ende des 10. oder aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Sie 
ist mit einem damals üblichen wissenschaftlichen Apparat versehen und 
stützt sich im übrigen stark auf hagiographische Schemata. Der Verfasser 
hatte gute Informationen; um so auffälliger sei es, daß feudalistische und 
volkstümliche Züge fast ganz unterdrückt wurden. Bei den späteren Le-
gendenschreibern und in der Wenzelsverehrung fand diese Legende nur 
einen geringen Widerhall. 

In die Gruppe der für die Lesungen der Mönche bestimmten Versionen 
verweist Graus die Schrift „Oportet nos fratres", die in das 11. Jahrhun-
dert verlegt wird. Sie führt fast keine Wunder an und ist nach Graus 
wohl in einem deutschen Kloster entstanden. Ungewöhnlich sei die ver-
wendete Terminologie. Nach der Überzeugung des Verfassers der Legende 
herrsche in Böhmen nicht nur eine Feudalordnung, sondern geradezu eine 
Lehensverfassung. Immer wieder betont er die Notwendigkeit der Autori-
tät, d. h. eines „Feudar'gesetzes, dem auch der Fürst unterworfen ist. 
Volkstümliche Motive fehlen fast ganz, im großen und ganzen erinnert die 
Schrift eher an einen der späteren „Fürstenspiegel". „Oportet" sei also 
eine Version, die für Mönche bestimmt war, die aber außerhalb Böhmens 
entstanden sei. Der Autor schildere die Verfassung Böhmens als Lehens-
ordnung und sei sich der Besonderheiten der böhmischen Verhältnisse 
nicht bewußt. — Eine ausgesprochene Mönchslegende ist für Graus die 
Ludmila-Homilie, die offenbar aus dem 12. Jahrhundert stamme. Sie 
halte sich durchaus an die hagiographischen Schemata, volkstümliche und 
feudale Motive seien kaum vorhanden. Der künstlerische Wert der Schrift 
sei von Pekaf und Chaloupecky stark überschätzt worden. — Die Legende 
„Ut annuncietur" gehöre völlig dem 14. Jahrhundert an. Die neu hinzu-
gefügten Wunder zeigen eine enge Beziehung zum St. Veitskapitel und 
sollen offenbar die Grabstätte Wenzels verherrlichen. 

Unter den volkstümlichen Zügen, welche den Heiligen des frühen Mit-
telalters, der nicht selten der herrschenden Schicht entstammte, beim 
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niedere n Volk populä r mache n sollte, spielt das Wunde r der Gefangenen -
befreiung , das in den frühmittelalterliche n Legende n gern verwende t wird 
un d in Böhme n schon in den Wenzelslegende n auftritt , eine bedeutend e 
Rolle . Nebe n diesem Zug, der fast in allen Wenzelslegende n vorkommt , 
trete n aber , so Graus , in zwei Legende n noc h besonder e volkstümlich e 
Züge auf. „Crescent e fide" stamm t aus dem 10. Jahrhunder t un d wurd e 
nach Grau s vermutlic h in Böhme n verfaßt. In der bayerische n Version sei 
dan n der Berich t von de r Translatio n der Leich e Wenzels hinzugefüg t 
worden . Volkstümlich e Züge ließen sich vor allem in der Schilderun g von 
Wenzels Charakte r erkennen , so Wenzels Abneigun g gegen die Verurtei -
lung eines Schuldige n zum Tode . Di e Schilderun g seiner Perso n gipfelt 
in dem Satz : „Wede r durc h Gewal t noc h durc h List nah m er jemande m 
etwas weg" (Per vim adque per fraudem nulli aliquit abstulit), der nac h 
Grau s einen Einblic k in die rechtliche n Verhältniss e der Feudalgesellschaf t 
tun läßt . Volkstümlich e Züge könn e ma n auch in der Schilderun g von 
Wenzels Wunder n erkennen , die sich zum großen Teil auf die Befreiun g 
von Eingekerkerte n beziehen . Volkstümlic h wirken schließlich die Erzäh -
lungen , wie Wenzel bei der Herstellun g von Hostie n un d Meßwei n selbst 
die niedrigste n Arbeiten verrichtet . Danebe n seien in dieser Legend e aber 
auch Motiv e aus der Feudalordnun g enthalten : Da s Verhältni s Boleslavs 
zu Wenzel ist das eines Vasallen zu seinem Herrn . Rühmen d hervorge -
hobe n wird die musterhaft e Fürsorg e Wenzels für sein „Heer" , d. h. seine 
Drużina . 

Di e zweite Legende , die besonder s zahlreich e volkstümlich e Motiv e auf-
weist, ist nach Grau s die aus der Mitt e des 13. Jahrhundert s stammend e 
„Orient e iam sole". Diese volkstümliche n Züge übernimm t sie aus den 
ältere n Vorlagen, manch e Abänderunge n weisen darau f hin , daß sie eine r 
bereit s fortgeschrittene n Zei t angehört . Sie ha t enge Beziehunge n zum 
Prage r Domkapitel , wende t sich besonder s an die Armen un d Schwache n 
un d forder t sie zur Verehrun g des hl. Wenzel auf. 

Di e Gumpold-Legend e aus dem End e des 10. Jahrhundert s zeigt nac h 
Graus , wie nac h der Art ihre r Entstehun g erklärlich , starke feudalistisch e 
Züge. Volkstümlich e Motiv e sind abgeschwäch t un d in geringer Zah l vor-
handen . Mit „Crescent e fide" besteh t zweifellos eine enge Verbindung . 
Von Wenzels Verhältni s zum Volk wird zwar berichtet , es wird auch er-
zählt , wie er Gefängniss e un d Galge n beseitigt, währen d der Satz, daß er 
niemal s jemande m etwas weggenomme n habe , unterdrück t wird. Feudali -
stische Tendenze n sind auch sonst bemerkbar . Wenzel rühm t sich selbst, 
daß er sein Vaterlan d vor den Feinde n gerette t habe . Auch die Termino -
logie des Lehenswesen s wird vor allem gegen Schlu ß der Legend e ver-
wendet . — Gan z abhängi g von Gumpol d ist die 2. altslawische Wenzels-
legende . De r Aufstand gegen Wenzel wird ganz in de r Art der Palast -
revolutione n der Feudalzei t geschildert . 

Zu r Frag e der Datierun g un d Echthei t der Christian-Legend e äußer t 
sich Grau s nicht . Er bemerk t jedoch , daß ihn die Gründ e gegen die Echt -
hei t nich t überzeug t hätten , da nich t 'hinreichen d geklärt worden sei, wem 
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ein e solch e Fälschun g nützlic h sein konnte ; immerh i n hä t t e n die Arbeite n 

Chaloupecky s un d Urbänek s gezeigt, da ß d e r Wer t de r Christ ian-Legend e 

bishe r überschätz t wurde . D e n einzige n Weg zu r Beendigun g de s Strei te s 

u m die Echthei t sieh t er in eine r e ingehende n stilistische n Analyse diese s 

Schriftdenkmals . 

Graus ' Urtei l e ü b e r die Wenzels - un d Ludmila-Legende n zeichne n sich 

durc h bemerkenswer t e Nüchternhei t aus . E r gewinn t Einsichte n in di e 

Legenden , die b ishe r nich t berücksichtig t worde n waren . Trotzde m ist 

sein e Auffassung, die für die Abfassung de r Legende n nu r materiel le , 

rei n gewinnsüchtig e Zweck e anerkenne n will, einseiti g un d vereinfach t 

dieses Prob le m allzu sehr . Sei n Schem a versagt scho n be i de r Erk lä run g 

de r Laurent ius-Legende . 

Di e umfangreiche n Büche r Urbänek s un d Ka landra s bl iebe n zunächs t 

die letzte n umfassende n Dars te l lunge n de s gesamte n Komplexe s de r Wen -
zels- un d Ludmila-Legenden . Trot z manche r zus t immende n Äußerun g 

war es klar , da ß sie ih r Ziel , Chris t ia n als Fälsche r des 14. J a h r h u n d e r t s 

zu ent larve n un d die Fil iat io n de r einzelne n Legenden , die im große n un d 

ganze n i m m e r noc h auf de n von Peka f e rarbe i te te n Grundlage n ruhte , 

ne u zu ordnen , nich t erreich t ha t t en . So versucht e m a n jetz t a n die Lösun g 

de r Rätsel , welch e die äl teste n böhmische n Legende n imme r noc h auf-
gäben , von eine r andere n Seit e heranzugehen . An di e Stell e de r große n 

Konzeptionen , die sämtlich e Prob lem e in e ine m Wur f lösen wollten , nich t 

selten da s Resul ta t scho n zu Begin n de r Arbei t ferti g vor sich sahe n un d 

es n u r noc h für d i e nich t e ingeweihte n Lese r e r l äu te r n wollten , t r e te n 

jetz t zahlreich e Einzeluntersuchungen . So erhiel t die Forschun g in de n 

fünfziger J a h r e n ein andere s Gesicht , un d die F ü h r u n g ging jetz t au f die 

Philologen , au f Slawisten u n d Mit tel la teine r über . Da s heiß t allerding s 

nicht , da ß sich di e Philologi e nich t scho n frühe r an de r Erforschun g diese r 

Problem e beteilig t hä t te . E s w u r d e berei t s erwähnt , welch grundlegend e 

Arbei t h ie r die Philologe n Jagić , Vondrä k un d Pas t rne k u m die J a h r -
hunde r twend e geleistet haben , un d au s de n dreißige r J a h r e n s tamme n 

so gründlich e Untersuchunge n wie de r Aufsatz Bohusla v R y b a s zu r 

Textkr i t i k de r Christ ian-Legende. 8 5 Gerad e d i e Arbei te n von Urbane k un d 

Kalandr a ha t t e n gezeigt, wie ein e unricht ig e Beur te i lun g des Texte s au f 

Abwege führe n kann . Ma n er inner t sich jetzt , da ß Legende n von vorn -
herei n kein e historische n Dokument e sind , sonder n Erzeugniss e de r Lite -
ra tur , die zuers t eine r e ingehende n Textkr i t i k unterworfe n werde n müs -
sen un d dere n Sprach e un d Sti l untersuch t we rde n muß , eh e m a n au s 

ihne n wei ter e Schlüss e ziehe n kann . I m Gegensat z zu r vorhergehende n 

Epoch e beur te i l t m a n jetz t di e F r a g e de r Echthei t Christ ian s viel gün -
stiger. Besonder s die mittel lateinisch e Philologi e komm t zu m Ergebnis , 

da ß die Christ ian-Legend e tatsächlic h als ein Werk des 10. J a h r h u n d e r t s 

85) B. R y b a : Kronik a Kristiänov a s hledisk a textove kritik y [Die Chroni k 
Christian s vom Standpunk t der Textkritik] , in : Listy filologicke 59 (1932), 
S. 112—121, 237—245. 
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anzusehen ist, wie der Verfasser selbst angegeben hat. Es ist unmöglich, 
alle diesbezüglichen Untersuchungen, die meist nu r spezielle Detailfragen 
betreffen, anzugeben. Jaroslav L u d v i k o v s k y ha t aber in einem auf-
schlußreichen Aufsatz8 6 die Ergebnisse der Christ ian-Forschung in zehn 
Punk ten übersichtlich zusammengefaßt. Sie werden hier in sehr gekürzter 
Form wiedergegeben: 

1. Die Christ ian-Legende zeigt in allen ihren Teilen, den Prolog einge-
schlossen, einen bemerkenswer t einheitlichen Charakter , sowohl was den 
Inhalt , die Sprache und den Stil betrifft, ausgenommen das ziemlich lange 
Zitat aus Gumpold im dri t ten Kapitel . Einheitlich sind auch Syntax und 
Wortschatz. 

2. Charakteristisch für das ganze Werk Christians ist es, wenn häufig 
die reguläre Wortfolge im Satz aufgegeben wird, w e n n Präposi t ionen und 
Konjunktionen im Satz von der ersten Stelle weiter nach vorn gesetzt 
werden. Christians Prosa ist rhythmisch, zeigt aber noch nicht 'die Merk-
male des sog. „cursus Gregorianus", de r sich von de r päpstlichen Kanzlei 
aus seit dem Ende des 12. J ah rhunde r t s in die lateinische Kunstprosa 
ausbrei tete und dessen typisches Kennzeichen die Verwendung von rhy th -
mischen Satzschlüssen ist, besonders von als „cursus velox" bezeichneten 
Schlüssen vom Typus saecula saeculórum (1 Daktylus, 2 Trochäen). Chri-
stians „cursus" ist einheitlich und s t immt mi t dem Gebrauch in anderen 
Denkmälern des 10. J ah rhunde r t s überein.87 

3. Pekafs These, daß die Brevier texte „Subt rahente" und „Recor-
datus", die in Handschriften aus dem Ende des 12. J ah rhunde r t s auf uns 
gekommen sind, als F ragmente der Chris t ian-Legende gelten müssen, 
wird durch die Sti lanalyse bestätigt. 

4. Die Ents tehung der Chris t ian-Legende kann nicht in das ausgehende 
13. oder beginnende 14. J a h r h u n d e r t verlegt werden, wie Dobrovsky und 
Urbanek annehmen. Ein Vergleich mi t den Legenden des 13. J ah rhunde r t s 
„Ut annuncie tur" und „Oriente iam sole" zeigt, daß Christ ian sein Werk 
vor dem 13. J a h r h u n d e r t verfaßt haben muß.88 

5. Bei einem kritischen Vergleich Christians mit den Handschriften von 
„Crescente fide" aus dem I L und 12. J a h r h u n d e r t ergibt sich, daß Chri -
stian in zahlreichen Fällen einen besseren und vollständigeren Text aufweist 

86) J. L u d v i k o v s k y : Great Moravia Tradition in the 10th cent. Bohemia 
and Legenda Christiani, in: Magna Moravia. Sbornik . . (Opera Univ. Purkynia-
nae Brunensis. Fac. phil. 102), Prag 1965, S. 525—566. 

87) Dazu besonders J. L u d v i k o v s k y : Rytmicke klausule Kristiänovy 
legendy a otazka jejiho datoväni [Die rhythmischen Schlüsse der Legende Chri-
stians und die Frage ihrer Datierung], in: Listy filologicke 74 (1951), S. 169—190. 
— Als erster verwendete J. V i l i k o v s k y solche stilistischen Merkmale, um 
das Verhältnis Christians zu „Diffundente sole" klarzustellen (in seinem Artikel 
in: Nase veda, 20, 1941, S. 81 ff.). Im Ergebnis stellt er fest, daß „Diffundente 
sole" Christian stilistisch bearbeitet hat, also später als dieser entstanden ist. 

88) Das Verhältnis Christians zu den Legenden des 13. Jhs. behandelt J. 
L u d v i k o v s k y : Väclavskä legenda XIII, stoleti „Ut annuncietur", jeji pomer 
k legende „Oriente" a otäzka autorstvi [Die Wenzels-Legende des 13. Jhs. „Ut 
annuncietur", ihr Verhältnis zur Legende „Oriente" und die Verfasserfrage], 
in: Listy filologicke 78 (1955), S. 196—209. 
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als diese Handschrifte n von „Crescent e fide", ja, m a n ha t de n Eindruck , 

da ß de r „Crescent e fide"-Tex t im S tu t tga r t e r Passional e au s de m 12. J a h r -
hunde r t geradez u au s Chris t ia n interpol ier t worde n ist. 89 Von hie r fällt 
Lich t auf di e Wolfenbüttele r Handschrif t de r Gumpold-Legende , in dere n 

Tex t un d I l luminat ione n m a n Ankläng e an Christ ia n feststellen zu könne n 

glaubte. 9 0 

6. Wen n in de r Christ ian-Legend e verschiedentlic h Widersprüch e un d 

Anachronisme n festgestellt wurden , so kan n darau s noc h nich t auf ein e 

spät e Ents tehun g de r Legend e geschlossen werden . Dieselbe n Problem e 

finde t ma n be i vielen andere n mit telal ter l iche n Denkmälern , die als ech t 

gelten , z. B. auc h bei Cosmas . Was de n angebliche n Begin n de r Christ iani -
sierun g Mähren s zu r Zei t de s hl . August inu s betrifft , so h a t Frant i se k 

G r a u s darau f hingewiesen , da ß solch e Tendenzen , die Anfänge de r 

Christ ianisierun g ih re r Lände r ode r Diözese n möglichs t weit in die Ver-
gangenhei t zu verlegen , be i zahlreiche n frühmit telal ter l iche n Autore n zu 

beobachte n sind. 9 1 

7. Da ß die Chris t ian-Legend e frühe r en ts tande n ist als die Chroni k 

des Cosmas , versuch t Ludvikovsky an H a n d de r in beide n Schrifte n vor-
kommende n Erzäh lun g vom Urzus tan d de s Lande s un d de r schließliche n 

Ents tehun g de s Staate s zu beweisen . Di e Version Christ ian s enthäl t zwei 

Elemente : zuers t die Erzählun g vom ungeordnete n Nomadenlebe n de r 

Tschechen , da s durc h die G r ü n d u n g de r Stad t P r a g un d die Maßnahme n 

eine s weisen Manne s (Pfemysl ) beende t wird . Dies e Erzählun g geht , wie 

auc h Ludvikovsky annimmt , au f Cicero s Textbuc h de r Rhetor i k „D e 

invent ione " zurück . Danebe n abe r enthäl t d i e Erzählun g noc h da s Elemen t 

de s Hunger s un d de r Pest , d i e d i e Tscheche n bedrängen . Von diese n Heim -
suchunge n er re t te n sie ein e Wahrsager i n un d e in weiser Man n (Pfemysl) , 

de r mi t de m Feldba u befaß t war . Durc h sein e Vermählun g mi t de r Wahr -
sagerin un d durc h die G r ü n d u n g de r S tad t werde n sie er re t te t . Ludvi -
kovsky sieh t in diese r Schilderun g — wie scho n K a l a n d r a — de n Einflu ß 

magische r Tradit ionen. 9 2 Di e Erzählun g von de r Pes t finde t sich wede r be i 

Cosmas , de r ein e eingehend e Erzählun g von de r Urzei t un d de m Eingrei -
fen Pfemysl s un d Libuša s darbietet , noc h in andere n Quellen . Sie ist auc h 

so eigenartig , da ß sie kein spä tere r Fälsche r erdach t habe n kann . 

89) Daz u J. L u d v i k o v s k y : Crescent e fide, Gumpol d a Kristia n [„Cres -
cent e fide", Gumpol d un d Christian] , in : Sborni k pr¹ci fil. fak. Brnensk e univ . 
D. 1 (1955), S. 48—63; d e r s . : Nov e zjiśteny rukopi s legend y Crescent e fide a 
jeho vyznam pro datovän i Kristiän a [Ein e ne u festgestellte Handschrif t der 
Legend e „Crescent e fide" un d ihr e Bedeutun g für die Datierun g Christians] , in : 
Listy filologicke 81 (1958), S. 56—68. 

90) O. K r ä l i k : Säzavske pisemnictv i [Die Literatu r des Säzava-Klosters] , 
Pra g 1961, S. 19 ff. 

91) F . G r a u s : Velkomoravská říše v česke středověk é tradic i [Da s Groß -
mährisch e Reich in de r tschechische n mittelalterliche n Tradition] , in : Ceskosl . 
ćas. hist . 11 (1963), S. 292. 

92) J . L u d v i k o v s k y : La legend e du prince-laboureu r Přemys l et sa 
version primitiv e chez le moin e Christian , in : Charisteri a Thaddae o Sinko 
oblata , Warscha u 1951, S. 151—168. 
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8. Eine n wei tere n Beweis für die f rüh e Ents tehun g Christ ian s sieh t 

Ludvikovsky auc h i n de r Bedeutun g des Ausdruck s campus in de r Epi -
sode de s mi t Bofivoj r ival is ierende n Fürs t e n Strojmir , de r h ie r die alt e 

Bedeutun g „Versammlung , Versammlungsplatz" , nich t „Schlachtfeld" , hat , 

wie ih n offenba r scho n Dalimi l mißvers tande n ha t . 

9. F ü r da s Alter Christ ian s spreche n auc h die Name n de r Mörde r Lud -
milas , T u n n a un d Gommon , die woh l nordgermanische n Ursprung s sind . 

Ludvikovsky n i m m t an , da ß es sich u m Wikinger handel t , d i e mi t de r 

Lutizen-Prinzessi n Drahomir a nac h Böhme n kame n u n d sich in ihre r 

Družin a befanden . E s ist woh l ausgeschlossen , da ß ein spä te re r Fälsche r 

diese unverständl iche n Name n erdach t hä t te . 9 3 

10. Di e Erzählun g von Bořivojs Tauf e en thä l t auc h nac h Ludvikovskys 

Meinun g eine n historische n Kern , zeigt abe r auc h anekdotenhaft e Züge , 

die an die Geschicht e vom Fürs te n Ing o in de r „Conversi o Bagoar ioru m 

et Ca ran t ano rum " e r innern . Letzte n Ende s geh t sie abe r zurüc k auf di e 

Überlieferun g eine s al te n Brauches , de r be i de r Heidenmissio n de r bayer i -
sche n Kirch e angewende t wurde . Z u Christ ian s Zeite n w u r d e e r zwar 

scho n längst nich t m e h r geübt ; da ß abe r Chris t ia n davo n noc h Kenntn i s 

hat te , ist für Ludvikovsky ebenfall s ein Beweis für d i e f rüh e Ents tehun g 

seine r Legende . 

Ludvikovsky u n d die meiste n de r vor ih m genannte n Forsche r r ichte n ih r 

Hauptaugenmer k auf die spätere , scho n historisc h erfaßbare , im wesent -
liche n lateinisch e Phas e de r Legenden , die schließlic h in de r Kompilat io n 

Christ ian s gipfelt. I m Gegensat z zu ihne n gilt da s Interess e Roma n J a -
k o b s o n s 9 4 fast ausschließlic h de n altslawische n Originalwerken , die zu m 

große n Tei l nich t erhal te n sind , sonder n n u r erschlosse n werde n können , 

un d ih re m kul ture l le n Hintergrund . Ausgangspunk t für seine Unte r -
suchun g ist abe r auc h di e Chris t ian-Legend e un d die von diese r in m a n -
che r Hinsich t abweichend e Böddecke-Handischrift , d i e beid e nac h seine r 

Meinun g auf e in e gemeinsam e alt e Vorlage zurückgehen . Christ ian s Be-
rich t übe r da s kyril lomethodeisch e Chr i s ten tu m in Mähre n un d die Chr i -
st ianisierun g Böhmen s durc h Metho d zeigt Übere ins t immunge n mi t de m 

Artike l zu m J a h r 898 in de r altrussische n Nestor-Chronik , b e k a n n t un te r 

de m Tite l „Skazani e o preloženi i knig " [Erzählun g von de r Übersetzun g 

de r (heiligen ) Bücher] . D a ein e unmi t t e lba r e Benutzun g de r Christ ian -
Legend e nich t in Frag e kommt , mu ß ein e gemeinsam e Vorlage vorhande n 

gewesen sein . Jakobso n sieh t sie i n de r altslawische n Vorlage de s be i 

Cosma s genannte n lateinische n „Privi legiu m Moraviensi s ecclesie" . Ein e 

ebensolch e altslawisch e Vorlage mu ß es auc h für da s zweite von Cosma s 

93) Daz u auch E. W a l t e r : Namne n Tunn a och Gommo n i tjeckiska legende r 
och krönikor , in : Studi a Slavica Upsaliensi a 1 (1960), S. 147—196; d e r s . : 
Jeśte ke jmenü m Tunn a a Gommo n v ćeskych legendac h a kronikac h [Nochmal s 
zu den Name n Tunn a un d Gommo n in tschechische n Legende n un d Chroniken] , 
in : Scando-Slavic a 7 (1961), S. 133—157. 

94) R. J a k o b s o n : Mino r Nativ e Source s for th e Earl y Histor y of th e 
Slavic Church , in : Harvar d Slavic Studies , Bd 2, Cambridg e 1954, S. 39—73. 
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genannte Werk, den „Epilogus terre Moravie atque Bohemie", gegeben 
haben. 

Jakobson glaubt schließlich eine Übersicht über die kirchenslawische 
erzählende Literatur um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert geben zu 
können. Aus diesem Zeitraum sind drei Legenden in ihrer ursprünglichen 
Form erhalten: die Viten des Konstantin und Method aus den siebziger 
bzw. achtziger Jahren des 9. Jahrhunderts auf mährischem Boden und die 
1. altslawische Wenzelslegende um 930 in Böhmen. In die Zwischenzeit 
muß man noch drei nur in Auszügen oder in veränderter Form erhaltene 
Literaturerzeugnisse verlegen: das kirchenslawische „Privilegium", das in 
den 90 er Jahren des 9. Jahrhunderts in Mähren entstand und in dem lateini-
schen „Privilegium" und dem „Skazanie . . ." der Nestor-Chronik seinen 
Niederschlag fand, den kirchenslawischen „Epilogus", geschrieben um 910 
vermutlich in Böhmen, der sich im lateinischen „Epilogus" widerspiegelt, 
die kirchenslawische Ludmila-Legende gegen Ende der zwanziger Jahre 
des 10. Jahrhunderts. Auf ihr beruhen die russische Prolog-Legende und 
die alte lateinische Ludmila-Legende. Das „Privilegium", der „Epilogus" 
und diese älteste lateinische Ludmila-Legende wurden aufgenommen in 
die gemeinsame Vorlage für die Böddecke-Handischrift und für Christian. 
Jakobsons Ausführungen bieten ein scheinbar geschlossenes Bild der älte-
sten kirchenslawischen erzählenden Literatur, dessen wissenschaftlicher 
Wert aber durch die vielen darin enthaltenen Hypothesen sehr vermindert 
wird. Ganz offensichtlich wird hier Chaloupeckys Konzeption der Anfänge 
der kirchenslawischen Literatur in Böhmen wiederaufgenommen und wei-
ter ausgeführt. 

Wenn die Christian-Legende, wie ihr Verfasser behauptet, wirklich aus 
dem Ende des 10. Jahrhunderts stammt, ist sie als erste heimische Quelle 
für die Christianisierung Böhmens, die demnach durch das kyrillometho-
deische Christentum Mährens erfolgt wäre, anzusehen. Somit ist die Be-
antwortung der Frage, ob bzw. inwieweit die slawische Liturgie im Böh-
men des 9. und 10. Jahhunderts Fuß gefaßt hatte, auch für die Beurteilung 
Christians wichtig. Damit hängt aber die weitere Frage nach dem Vor-
handensein einer kirchenslawischen Literatur in Böhmen eng zusammen. 
Beide haben schon seit Beginn der Erforschung der Wenzelslegenden und 
namentlich Christians eine Rolle gespielt und sind ganz verschieden be-
antwortet worden: Die Skala der Antworten reicht von völliger Ableh-
nung bis zur rückhaltlosen Anerkennung einer byzantinisch-slawischen 
Kultur im Böhmen der Frühzeit. In neuerer Zeit sind auch hier durch die 
slawische Philologie weitere Einsichten gewonnen worden. 

Nach der „Bulgarischen Legende" 95 wurden nach dem Tode Methods 
seine Schüler, Vertreter der slawischen Liturgie, aus Mähren vertrieben 
und suchten im Bulgarischen Reich Zuflucht. Daß sich manche von ihnen 
in das benachbarte Böhmen geflüchtet hatten, wird zwar nicht gesagt, ist 
aber wahrscheinlich. Eine zweite Welle solcher Flüchtlinge dürfte nach 
der Zerstörung des Großmährischen Reiches durch die Madjaren um 907 

95) Fontes rerum Bohem., Bd I, S. 91—92. 
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nac h Böhme n gekomme n sein . Wen n m a n Christ ia n glaube n darf , fan d 

abe r scho n im letzte n Dri t te l de s 9. J a h r h u n d e r t s mi t de r Tauf e des F ü r -
sten Bofivoj durc h Metho d di e slawische Liturgi e in Böhme n Eingang . 

Ma n kan n annehmen , da ß hie r in de n ers te n J ah rzehn te n de s 10. J a h r -
hunder t s da s lateinisch e un d slawische Chr i s ten tu m ohn e größer e Span -
nunge n nebeneinande r bes tande n haben . Wen n nac h d e r 1. altslawische n 

Legend e Wenze l zuers t in P r a g slawische Büche r lesen le rn t u n d d a n n 

nac h Bude ć gesand t wird , u m dor t im Lateinische n unterr ichte t zu werden , 

könnt e m a n annehmen , da ß sich au f de r P rage r Bur g Geistlich e de r slawi-
sche n Li turgi e befanden , w ä h r e n d in Bude ć lateinische r Gottesdiens t ge-
hal te n wurde . Eine n Mit te lpunk t de s slawischen Chr is tentum s gab es abe r 

damal s in Böhme n nicht , ebensoweni g wie vor de r G r ü n d u n g des P r a g e r 

Bistum s 973 die lateinisch e Kirch e ein administrat ive s Zen t ru m ha t t e . 

Vacek glaubt e deshal b nicht , da ß sich selbst dann , wen n mährisch e Geist -
lich e nac h Böhme n gekomme n sein sollten , di e slawische Liturgi e hie r 

lang e gehal te n hät te , da ih r For tbes tehe n auf länger e Zei t n u r d a n n ge-
sicher t war , wen n ein Bischo f zu r Verfügun g stand , de r de n Pr ies ternach -
wuch s weihe n konnte . Es ist abe r auc h möglich , da ß die lateinisch e Kirche , 

d. h . da s Bistu m Regensburg , au s Mange l a n lateinisc h ausgebildete n ein -
heimische n Geistliche n auf solch e mi t slawischer Liturgiesprach e zu-
rückgreife n un d sie selbst zu Pr ies te r n weihe n mußte . F ü r die Missio -
nierun g un te r de n böhmische n Slawen konn t e ma n sich de r slawischen 

Geistliche n immerh i n bedienen , solang e nich t genu g lateinisc h ausgebil-
det e vorhande n waren . Auch in diesem Fall e dürft e da s gelten , was Gre -
gor VII . in seine m Brie f vom 2. J a n u a r 1080 an Vratislav IL auf dessen 

Bitte , e r mög e die slawische Li turgi e in Böhme n wiede r zulassen , an twor -
tete , da ß „di e Kirch e in ihre n Anfänge n vieles geschehe n ließ, was später , 

als da s Chr i s ten tu m gefestigt w ar un d da s religiöse Bewußtsei n s tä rke r 

wurde , von de n heiligen Väter n durc h eingehend e Prüfun g wiede r gebes-
sert wurde" . 9 6 

Ander s a l s im 9. J a h r h u n d e r t in Mähren , höre n wir von Kämpfe n de s 

Bistum s Regensbur g gegen di e slawische Li turgi e im Böhme n de r F r ü h -
zeit nichts . I n Großmähre n führ t e d i e lateinisch e Kirch e eine n schonungs -
losen Kamp f mi t allen Mitteln , d e r woh l wenige r de r slawischen Kirchen -
sprach e als de r slawischen Kirchenorganisat io n galt , die sich un te r Metho d 

de m Einflu ß de r bayerische n Kirch e entziehe n wollte . I n Böhme n bes tan d 

die Gefah r eine r eigene n slawischen Kirchenorganisat io n nicht . So konnt e 

ma n auc h die slawische Liturgiesprach e dulden , solang e sie nützlic h 

war. 9 7 

96) F r i e d r i c h , Code x dipl . Bohem. , Bd I, Nr . 81 (S. 87—89). 
97) Eine n „enge n Zusammenhan g zwischen der mährische n Kirch e des Me -

thod , dem Großmährische n Reic h des Svatopluk , der Taufe Bofivojs, seine r 
Prage r Herrschaf t un d der Verbreitun g un d Geltun g der kirchenslavische n 
Liturgi e in Böhmen " sieht K. B o s l in seinem Aufsatz „Problem e der Missio-
nierun g des böhmisch-mährische n Herrschaftsraumes" , in : Cyrillo-Methodiana , 
Köln 1963, S. 1—38, er glaubt aber , daß die politisch e Bedeutun g der slawischen 
Liturgi e von der tschechische n Forschun g manchma l überschätz t wurde . 

9' 
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F ü r da s Vorhandensei n de r slawischen Li turgi e im 10. J a h r h u n d e r t in 

Böhme n spreche n abe r noc h schwerwiegender e Gründe . Auf un s sind 

immerh i n einige liturgisch e Schrif tdenkmäle r in kirchenslawische r Spra -
che gekommen , di e für de n Gebrauc h in de r kirchliche n Prax i s best imm t 

waren . Aus philologische n G r ü n d e n werde n die sog. „Kieve r Blä t te r " in 

da s 10. J a h r h u n d e r t , mi tun te r al lerding s sogar noc h in da s Mähre n des 

9. J a h r h u n d e r t s verlegt. E s hande l t sich be i diese m Schrif tdenkma l u m 

Bruchstück e eine s Meßbuches , u n d zwar eine s au s de m Lateinische n über -
setzte n gregorianische n Sakramen ta r s . Di e Handschrif t s tamm t woh l au s 

de m Anfan g de s 10. J a h r h u n d e r t s . Alter tümlic h ist auc h die Sprache : Di e 

altslawische n Halbvokal e „jer " (t>) un d „ jer* " (K)  werde n noc h gena u 

unterschieden , was späte r nich t m e h r de r Fal l ist, desgl. di e altslawische n 

Nasalvokal e ą un d ę usw.9 8 Besonder s charakteristisc h für die Sprach e 

dieses Denkmal s sind abe r gewisse sprachlich e Eigentümlichkeiten , die 

n u r da s Tschechisch e aufweist . Sie werde n in de m obe n zi t ier te n Buch e 

von Radosla v V e č e r k a übersichtlic h zusammengestel l t . Wegen diese r 

sprachliche n Eigentümlichkeite n wird da s Denkma l in de r Slawistik als 

tschechisch-kirchenslawische s Schrif tdenkma l angesehen , dessen Ursprun g 

in Böhme n zu suche n ist. 
Da s zweite Schriftdenkmal , de m in unse re m Zusammenhan g ein e be -

sonder e Bedeutun g zukommt , ist e in in eine r Handschrif t de r ehemalige n 

Moskaue r Synodalbibliothe k erhal tene s kirchenslawische s Bußbuch 9 9 , da s 

erst in neueste r Zei t Beachtun g gefunde n hat . E s handel t sich dabe i u m 

ein e Sammlun g von Vorschrifte n für da s kirchlich e Bußverfahre n in Krei -
sen de r Westkirche . F ü r einige Art ike l läß t sich die lateinisch e Quell e 

nachweisen . Da s Bußbuc h war ein n u r für die Geistlichen , welch e die 

Beicht e abnahmen , best immte s Handbuch , da s nich t in die Händ e de r 

Laie n komme n sollte . Da s h ie r vorl iegend e Bußbuc h mi t de m Tite l 

„Nekotoraj a zapoved' " m u ß au s sprachlichen , abe r auc h au s inhaltl iche n 

Gründe n im 11. J a h r h u n d e r t in Böhme n ents tande n sein . Es wurd e ur -
sprünglic h für slawische Pr ies te r de r Westkirche , d i e in Böhme n tät i g 

waren , verfaßt . Jose f V a s i c a bemerk t dazu : „Wen n also im 11. J a h r -
hunder t in Böhme n ein de n Anforderunge n de r Zei t angepaßte s kirchen -
slawisches Bußbuc h zusammengestel l t wurde , ist da s ein Beweis, da ß 

damal s hie r ein e rech t zahlreich e Schich t von weltliche n un d Klostergeist -
liche n vorhande n war, wenigsten s einige Dutzend , d i e nich t genu g Latei n 

konnten . E s ist ausgeschlossen , di e Abfassung de s Bußbuche s n u r als 

l i terarisch e Unte rha l tun g einige r Einzelpersonen , vielleich t einige r Mönch e 

au s de m Säzava-Kloster , anzusehen. " 10° 

F ü r eine n unmi t t e lba re n Zusammenhan g de s kirchenslawische n Schrift -
tum s in Böhme n mi t de r L i t e ra tu r Großmähren s lassen sich auc h sprach -

98) R. V e c e r k a : Slovanske poćatk y ćeske kniżn i vzdölanost i [Slawische 
Anfänge der tschechische n literarische n Bildung] , Pra g 1963. 

99) J . V a s i c a : Cirkevneslovansk y penitenciä l ćeskeho püvod u [Ein kirchen -
slawisches Bußbuc h tschechische n Ursprungs] , in : Slavia 29 (1960), S. 31—48. 

100) ebenda , S. 47. 
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liehe Gründ e anführen . Ein e philologisch e Analyse de r kirchenslawische n 

Sprach e de r in Böhme n ents tandene n Denkmäle r zeigt, da ß sie auf de r in 

Großmähre n im Gebrauc h befindliche n Sondera r t de s Kirchenslawische n 

beruht . Veränder t w u r d e sie dagegen durc h die Hinzufügun g wei tere r 

sprachliche r Bohemismen . De r Umstand , da ß in ih r sprachlich e Eigen -
tümlichkeite n fehlen , wie sie in andere n slawischen Landschafte n — in 

Betrach t k o m m e n hauptsächlic h Bulgarie n un d Kroat ie n — üblic h waren , 

schließ t die Möglichkei t aus , da ß da s Kirchenslawisch e etwa in eine r spä-
te re n Per iod e au s eine r diese r Landschafte n nac h Böhme n gebrach t wor -
de n sein könnte . Eine n wei tere n Beweis für de n Zusammenhan g mi t de m 

großmährische n Chr is ten tu m kan n ma n auc h in de m Vorhandensei n kir -
chenslawische r Bezeichnunge n in de r kirchliche n Terminologi e de r spä-
te re n tschechische n Sprach e sehen , was auf ein e ununte rbrochen e Entwick -
lun g von de n erste n Zeite n de s Chr is tentum s he r hinweist . F ü r eine n 

unmi t te lbare n Zusammenhan g mi t de r großmährische n Ku l tu r sprich t 

auc h die Verwendun g großmährische r L i t e ra tu rdenkmäle r in Böhmen , 

z. B. de r großmährische n Vita de s hl . Kyri l l un d de s ebenfall s großmähr i -
sche n Lobspruch s („Slov o pochval'no" ) au f denselbe n Heiligen. 1 0 1 

Nebe n solche n philologische n Dars te l lunge n de s Gesamtproblem s er -
schie n abe r auc h ein e groß e Anzah l von Spezialstudie n zu einzelne n Denk -
mälern , von dene n hie r jedoc h n u r solch e aufgeführ t werde n sollen , di e für 

die Wenzels - un d Ludmila-Legende n ein e gewisse Bedeutun g haben . 

Tschechisch-kirchenslawisch e Eigentümlichkei te n in de r Sprach e de r 1. alt -
slawischen Wenzelslegend e untersuch t Radosla v V e c e r k a . 1 0 2 Zahlreic h 

sind die Untersuchunge n zu r Sprach e de r Christ ian-Legende . Verschieden e 

für d i e Beur te i lun g diese r Legend e seh r wesentlich e Untersuchunge n 

Ludvikovskys sind bereit s obe n e rwähn t worden . Inwiewei t sich einer -
seits da s klassische Latein , anderersei t s d i e Sprach e de r Vulgata mi t ih re r 

Annäherun g an die Umgangssprach e in d e r Sprach e Christ ian s un d de r 

späte n Legend e „U t annunc ie tu r " gelten d machen , untersuch t Helen a 

J e d l i c k o v a . m Eine n Rückschlu ß auf die Dat ie run g Christ ian s zieh t 

die Verfasserin jedoc h nicht , sie b e m e r k t lediglich , d a ß di e Ergebniss e 

ihre r sprachliche n Studi e nich t gegen di e Echthei t Christ ian s sprechen . 

Nu r andeutungsweis e soll ve rmerk t werden , da ß sich in diese n J a h r -
zehnte n noc h ein e wei ter e Wissenschaft , die Archäologie , bemühte , in die 

böhmisch e Frühzei t Lich t zu br inge n u n d dabe i auc h d i e sich au s de n 

Legende n ergebende n Prob lem e au s ihre r Sich t zu beleuchten . Scho n die 

aufschlußreiche n Fund e in de n mährische n Grabungsor te n Mikulcic e un d 

101) Zu diesen Frage n eingehen d R. V e c e r k a : Velikomoravskie istok i 
cerkovnoslavjansko j piśmennost i v ceäskom knjazestve [Großmährisch e Quelle n 
der kirchenslawische n Literatu r im böhmische n Fürstentum] , in : Magn a Mora -
via, Pra g 1965, S. 493—524. 

102) Siehe Anm . 52. 
103) H . J e d l i c k o v a : Übe r den Gebrauc h des Kasu s un d der Präpositione n 

in der Legend e Christian s un d in U t annuncietur , in : Acta Univ . Carolina e 1960 
— Philos . et Hist . 4 — Graecolatin a Pragensi a 1, S. 55—77. 
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Nov e Mest o au s d e r großmährische n Epoch e gestat teten , Rückschlüss e au f 

die Verhältnisss e in de r böhmische n Frühzei t zu ziehen . Ausgrabunge n 

wurde n abe r auc h in de n Örtlichkeiten , die in de n Wenzelslegende n ge-
n a n n t werden , vorgenommen , un d von h ie r au s w u r d e versucht , die An-
gaben in de n Legenden , besonder s in de r 1. altslawische n u n d de r Chri -
stian-Legende , an Han d de r Grabungsergebniss e nachzuprüfe n un d zu 

ergänzen . Auf die Arbei t von Kare l G u t h übe r Prag , Bude ć un d Bunz -
l a u 1 0 4 in de r Gedächtnisschrif t zu m Wenzelsjubiläu m 1929 w u r d e scho n 

hingewiesen , desgleiche n auf die Arbei te n von Kami l H u b e r t 1 0 5 un d 

Jose f C i b u 1 k a 1 M übe r die von Wenze l begründet e St.-Veits-Rotund e 

auf de r P rage r Burg . Ein e Rekonstrukt io n de r P r a g e r Bur g versuch t Iva n 

B o r k o v s k y 1 0 7 zu geben . Ein e Übersich t übe r die Prob lem e de r böhmi -
sche n Frühzei t un d ein e Zusammenste l lun g de r entsprechende n Li te ra tu r 

biete t Rudol f T u r e k i n seine m Buc h „Böhme n in de r Morgendämmerun g 

de r Geschichte". 1 0 8 

Di e neue n Einsichten , die zweifellos Philologe n un d Archäologe n mi t 

ih re n Methode n de n al te n Legende n abgewinne n konnten , riefen be i de n 

Ver t re te r n diese r Wissenschaften , dene n sich noc h die Li terarhis tor ike r 

zugeseliten , vielfach e in e optimistisch e Hal tun g in de r F rag e de r Wenzels -
legende n ü b e r h a u p t un d insbesonder e de r beide n umst r i t t ene n Legenden , 

de r 1. altslawische n un d d e r Legend e Christians , hervor . Als Skept ike r 

stehe n ihnen , besonder s was die Echthei t Christ ian s betrifft , nich t selten 

die Historike r gegenüber . Seine n skeptische n S tandpunkt , nich t n u r in de r 

Frag e Christians , sonder n vor allem auc h hinsichtlic h de r von de n Phi lo -
logen gern e beschworene n Kont inui tä t de r slawischen Li turgi e u n d Lite -
r a t u r zwischen Großmähre n un d de m Böhme n des 10. J ah rhunde r t s , br ing t 

Frant i se k G r a u s in zwei große n Aufsätzen zu m Ausdruck. 1 0 9 Nich t gan z 

mi t Unrech t wirft er de n Philologe n vor, da ß sie bei ihre n Forschunge n 

nich t selten die bere i t s vorl iegende n Ergebniss e andere r Wissenschafte n 

unberücksichtig t lassen . Bei de r Erforschun g de r Vergangenhei t müss e 

m a n abe r notwendigerweis e alle bekann te n F a k t e n in die Überlegun g 

mi t einbeziehe n u n d die neu e Entdeckun g ode r Hypothes e e r s t in die 

S u m m e alle r bekann te n Tatsache n einordnen . Ei n Forscher , de r dies nich t 

beachtet , läuf t Gefahr , e ine n Fak to r überzubewerten , so da ß sich schließ -
lich sein e Hypothes e im Zusammenhan g mi t de r Gesamtsi tuat io n als un -

104) Siehe Anm . 54. 105) Siehe Anm . 55. 106) Siehe Anm . 56. 
107) J . B o r k o v s k y : K otäzc e nejstaräic h kostelü na Prażske m hrad e [Zu r 

Frag e der älteste n Kirche n auf der Prage r Burg] , in : Pamätk y archeologick e 51 
(1960), S. 332—387. 

108) R. T u r e k : Cech y n a üsvite dejin . [Böhme n in de r Morgendämmerun g 
der Geschichte] , Pra g 1963. Mi t Literaturangabe n S. 263—294. 

109) F . G r a u s : Velkomoravskä fiśe v ćeske stfedoveke tradic i [Da s Groß -
mährisch e Reic h in der tschechische n mittelalterliche n Tradition] , in : Ceskosl . 
ćas. hist . 11 (1963), S. 289—305; d e r s . : Slovanskä liturgie a pisemnictv i v 
Pfemyslovskych Cechac h 10. stolet i [Die slawische Liturgi e un d die Literatu r 
im pfemyslidische n Böhme n des 10. Jhs.] , ebenda , 14 (1966), S. 473—495. 
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hal tba r erweist. 1 1 0 U m nachzuweisen , da ß die philologische n Methode n 

allein kein sichere s Ergebni s gewährleisten , führ t er folgende s Beispie l an : 

Di e sog. kroatische n Offizien de r Heilige n Kyril l un d Method , die ers t in 

spätmittelal terl iche n Handschrifte n e rha l te n sind , werde n auf Grun d an -
gebliche r sprachliche r Kr i te r ie n von F . G r i v e c in da s Pannonie n de r 

J a h r e 869—874, von J . H r a b ä k in da s Böhme n de s 10. J ah rhunde r t s , 

von A. S a 1 a j k a in da s 11. J ah rhunde r t , u n d zwar in da s Säzava-Kloster , 

von R. V e c e r k a nac h Böhme n in da s 10. un d 11. J a h r h u n d e r t verlegt . 

Grau s bemerk t dazu , da ß e in e Dat ie run g diese r Denkmäle r in da s 10. ode r 

11. J a h r h u n d e r t un d e in e Lokalisierun g nac h Böhme n au s inhalt l iche n 

Gründe n unmöglic h ist. E r glaub t nich t a n ein e Kont inui tä t de r slawischen 

Liturgi e in Böhme n seit de n Zeite n des Großmährische n Reiche s bis zu r 

Niederlassun g slawischer Mönch e im Säzava-Kloster . E r r ä u m t zwar ein , 

da ß es in de r Frühzei t in Kreise n u m di e Fürs t i n Ludmiùa slawischen 

Gottesdiens t gegeben habe . Späte r abe r müss e i rgendwan n die Tradi t io n 

abgerissen sein . Als Kronzeuge n für diese Thes e führ t e r Chris t ia n selbst 

an , de r zwar übe r da s slawische Chr is ten tu m in Böhme n in seine n An-
fängen berichtet , abe r nirgend s etwa s davo n sagt, da ß die slawische 

Liturgi e zu seine r Zei t in Böhme n ausgeüb t werde . Slawische Pr ies te r 

könn e es in de n spä tere n J ah rzehn te n de s 10. J a h r h u n d e r t s in Böhme n 

nich t gegeben haben , da ein Bischo f fehlte , de r sie hä t t e weihe n können. 1 1 1 

Ein e kyril lomethodeisch e Tradi t io n hab e es h ie r nich t gegeben — auc h 

Christ ia n nenn e di e beide n Brüde r nich t u n t e r de n P a t r o n e n de r Tsche -
chen . 

I n de n e rwähn te n Aufsätzen n i m m t G r a u s Stel lun g zu de n beide n um -
st r i t tene n Wenzelslegenden , zu r 1. altslawische n Legend e un d zu Chri -
stian . Di e 1. altslawisch e Legend e möcht e er in d i e Mit t e des 10. J a h r -
hunder t s verlegen , da sich die Probleme , di e sie stellt , imme r noc h a m 

eheste n lösen lassen , wen n ma n annimmt , da ß sie bald nac h de r Ermor -
dun g Wenzel s geschriebe n worde n ist. Z u Chris t ia n bemerk t er : „Persön -
lich neig e ich zu r Ansicht , da ß di e Legend e au s d e m 10. J a h r h u n d e r t 

stammt , den n es ist nich t gelunge n zu erklären , w a r u m jeman d späte r 

diese Legend e erdichte t habe n sollte. " 112 E r e rkenn t abe r auc h an , da ß die 

Argumente , die für ein e Ents tehun g de r Legend e im 12. J a h r h u n d e r t an -
geführ t werden , nich t befriedigen d widerleg t wurden . Wen n es abe r nich t 

gelingt , so mein t er , Chris t ia n eine m bes t immte n Legendenkrei s zuzu -
weisen, w e n n er also wie bishe r literarisc h vereinzel t bleibt , ode r wen n 

nich t neu e Handschrif te n entdeck t werden , wird m a n in de r Dat ie run g 

dieses Denkmal s nich t übe r ein e gewisse Wahrscheinlichkei t h inaus -
kommen . 

Wen n sich bishe r Historiker , Philologe n un d Archäologe n bemühten , 

da s Geheimni s de r Wenzels - un d Ludmila-Legende n aufzudecken , ver-

110) G r a u s , Slovanskä liturgie , S. 477. 
111) Daz u s. S. 130—131. 
112) G r a u s , Slovanskä liturgie , S. 490. 
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such t mi t Oldfic h K r á 1 í k n u n m e h r ein Li terarhis tor iker , mi t de n 

Methode n seine r Wissenschaf t in diese Problemat i k Lich t zu bringen. 1 1 3 

Kral i k ha t t e als Li te rarh is tor ike r Ents tehun g un d S t r u k t u r de s Werke s 

neuzeit l iche r tschechische r Schriftstelle r untersuch t un d ka m durc h seine 

Beschäftigun g mi t Jose f Dobrovsky s historische n Schrifte n zu de n al te n 

Schrif tdenkmäler n de r Tschechen , zu de n Wenzels - un d Ludmila-Legende n 

un d zu r ganze n Problemat i k de r Christ ian-Frage . E r versuch t n u n diese 

Methoden , d i e b ishe r nu r an Erscheinunge n de r moderne n L i te ra tu r er -
p rob t worde n waren , auc h auf di e Legende n de s 10. J a h r h u n d e r t s anzu -
wenden , u m vielleich t di e Fragen , d i e mi t de n bisherige n Methode n nich t 

gelöst werde n konnten , so eine r endgült ige n Lösun g zuzuführen . Ander s 

als die bisherige n Autore n versuch t Kral i k diese Problematik , di e bishe r 

n u r eine m kleine n Krei s e ingeweihte r Forsche r zugänglic h war , jetz t durc h 

ein e geeignet e Darstel lungsweis e auc h de m interessier te n Laie n vers tänd -
lich zu machen . I n einige n seine r Arbei te n h a t er sein e methodische n 

Grundsätz e dargelegt. 1 1 4 Krä l i k geh t von de r Erkenn tn i s aus , da ß es sich 

113) Di e wichtigere n Arbeiten O. K r á 1 í k s übe r die Wenzels- un d Ludmila -
Legende n un d mi t ihne n in Beziehun g stehend e Fragen : Kristiä n a Kosma s 
[Christia n un d Kosmas] , in : Ceskä literatur a 7 (1959), S. 61—84; Josef Dobrovsk y 
a bädän i o pocätcic h ceskych dejin [Josef Dobrovsk y un d die Forschun g übe r 
die Anfänge der böhmische n Geschichte] , in : Poet a Zdeńk u Nejedlemu , Olmüt z 
1959, S. 73—140; Privilegium Moraviensi s ecclesie , in : Byzantinoslavic a 21 (1960), 
S. 219—237; K poöätkü m literatur y v pfemyslovskych Cechäc h [Zu den Anfängen 
der Literatu r im pfemyslidische n Böhmen ] (Rozprav y Cs. akademi e ved., R. spol. 
ved, Bd 70, 1960, H. 6), Pra g 1960; Säzavske pisemnictv i XL stolet i [Di e Literatu r 
des Säzava-Kloster s im 11. Jh. ] (Rozprav y Cs. akademi e ved, R. spol. ved, Bd 71, 
1961, H . 12), Pra g 1961; K metodologi i bädän i o starych pamätkäc h [Zu r Metho -
dologie der Erforschun g alte r Denkmäler] , in : Acta Universitati s Palackiana e 
Olomucensi s 7 (1961) — Philologica , 4 —, S. 75—100; Povest ' vremennyc h let i 
legend a Kristiän a o svjatych Vjaceslave i Liudmil e [Die altrussisch e Nestorchro -
nik un d die Legend e Christian s vom hl. Wenze l un d von der hl . Ludmiła] , in : 
Akad. Nau k SSSR, Trud y Otdel a drevnerussko j literatur y 19 (1963), S. 177—207; 
Kresćeni e Borzivoja i vopro s o nepreryvnost i staroslavjansko j literatur y v Cechi i 
[Di e Taufe Bofivojs un d die Frag e der Kontinuitä t der altslawischen Literatu r in 
Böhmen] , in : Akad. Nau k SSSR, Trud y Otdel a drevnerussko j literatur y 19 
(1963), S. 148—168; Sest legend hled ä autor a [Sech s Legende n suche n eine n 
Autor] , Pra g 1966; Slavnikovske interludium . K ćesko-polsky m kulturni m 
vztahü m kołe m roku 1000 [Da s Zwischenspie l der Slavnikinger . Zu den tsche -
chisch-polnische n Kulturbeziehunge n u m das Jah r 1000], Pra g 1966; Od Radim a 
ke Kosmovi . K nejstarśi m dejinä m ceske vzdelanost i [Von Radi m zu Cosmas . 
Zu der älteste n Geschicht e der tschechische n Bildung] , Pra g 1968; Nejstarś i 
legend y pfemyslovskych Cech [Die älteste n Legende n aus dem Böhme n der 
Pfemyslidenzeit] , Pra g 1969; V pfisefi ćeske protohistorie . Ku s metodologi e a 
jjjolemiky [Im Dämme r der tschechische n Frühgeschichte . Methodologi e un d 
Polemik ] (Acta Universitati s Palackianae , 56, 1969 — Philologica , 28), Pra g 1969; 
Labyrin t dävnych dejin ćeskych [Da s Labyrint h der alte n böhmische n Geschich -
te] , Pra g 1970; Nejstarś i rodokme n ćeske literatur y [De r ältest e Stammbau m 
der tschechische n Literatur] , Pra g 1971; Filiac e Vojtesskyeh legend [Die Filiatio n 
der St. Adalbert-Legenden] , Pra g 1971. 

114) Besonder s in : K metodologi i bädän i o starych pamätkäch , 1961; d e r s . , 
V pfiśefi ćeske protohistorie , 1969 (s. Anm . 113). 
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bei den Legenden nicht um eine gewollt wahrheitsgetreue Wiedergabe von 
Tatsachen handelt, sondern um Erzeugnisse der Literatur mit ihrer Eigen-
gesetzlichkeit und ihren besonderen Absichten. Allen diesen Literatur-
erzeugnissen wohnt eine Tendenz inne, die sich auf Lebensbezüge richtet, 
wie sie zur Zeit des Autors vorliegen. Diese Tendenz ist für uns das 
eigentlich aufschlußreiche Moment in der mittelalterlichen Literatur, der 
Legende, aber auch der Chronik, denn die Grenzen zwischen beiden sind 
fließend. Durch beide, Legende und Chronik, so fährt Krälik fort, erhalten 
wir Aufschlüsse über die Zeit, in der der Autor selbst lebte. Handelt er 
über eine vergangene Epoche, wird er die Lebensverhältnisse, die er aus 
seiner Gegenwart kennt, in die Vergangenheit übertragen. Der mittelal-
terliche Autor kennt nur die Zeit, in der er lebt, und ist nicht imstande, 
sich in den Geist einer anderen Epoche zu versetzen. Er sieht diese nur 
mit den Augen seiner Gegenwart. So sind des Cosmas Berichte über die 
böhmische Frühzeit von geringem historischen Wert, außerordentlich wert-
voll sind aber die Kapitel seiner Chronik, die sich auf die Zeit beziehen, 
die er selbst miterlebt hat. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich für Krälik 
die Forderung, der wir allerdings in ähnlicher Weise schon begegnet sind, 
daß Textstellen nicht isoliert gesehen werden dürfen, sondern nur im 
Kontext und, im weiteren Sinne, auf dem Hintergrund der gesamten poli-
tischen und kulturellen Zeitverhältnisse. Man wird also bei der Beurtei-
lung dieser Literatur mit einer peinlich genauen Textkritik beginnen und 
die Betrachtung dann auf eine Kritik der Zeitverhältnisse überhaupt aus-
dehnen müssen. So bedeutet für Krälik die Frage nach der Entstehung, 
der Datierung und Filiation der Legenden und nach ihrem Verhältnis zur 
zugrunde liegenden Wirklichkeit immer auch die Frage nach einer — ob 
lateinisch oder kirchenslawisch abgefaßten — tschechischen Literatur im 
frühmittelalterlichen Böhmen, die dann zwangsläufig zur Frage nach der 
Möglichkeit eines slawischen Christentums und einer slawischen Liturgie 
in diesen Jahrhunderten führt.115 

Im weiteren äußert sich Krälik noch genauer zum Wesen der Wenzels-
und Ludmila-Legenden und zu ihrer Erforschung. Die einzelne Legende 
ist in erster Linie ein Erzeugnis der Literatur, das zunächst einer einge-
henden Kritik ihrer schriftlichen Überlieferung unterworfen und nicht 
allein als Einzeldenkmal, sondern in der Gesamtheit der Legenden ihres 
Jahrhunderts gesehen und nach den Gesetzen ihres literarischen Genres 
beurteilt werden muß. Wie schon bemerkt wurde, kann sie aber nur rich-
tig verstanden werden, wenn man sie auf dem kulturellen Hintergrund 
der Epoche ihrer Entstehung betrachtet. Von hier aus ergibt sich dann die 
Frage nach Charakter und Ausbreitung der christlichen Kultur im Böhmen 
der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Nach Krälik befand sich damals 
das lateinische Christentum, das durch bayerische Missionare vermittelt 
wurde — 845 ließen sich vierzehn böhmische Fürsten mit ihrem Gefolge 

115) Zur Frage einer altslawischen Literatur in Böhmen siehe besonders 
K r ä l i k , K pocätküm literatury v pfemyslovskych Cechach; d e r s . , Säzavske 
pisemnictvi XL stoleti (s. Anm. 113). 
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in Regensburg taufen —, noch im Anfangsstadium. Es gab zwar einzelne 
kleine Kirchen auf den Pfemysliden-Burgen, aber noch keine kirchlichen 
Zentren, da noch keine Klöster vorhanden waren und der Bischofssitz in 
Prag erst 973 eingerichtet wurde. Für die Existenz eines slawischen 
Christentums und einer slawischen Liturgie, die etwa durch Schüler 
Methods nach ihrer Vertreibung aus Mähren durch Svatopluk nach Böh-
men gebracht worden wäre, gibt es nach Krälik keinerlei Beweise. Die 
Erzählung von der Taufe des Böhmenherzogs Bofivoj durch Method, die 
anscheinend das Gegenteil beweist, findet sich erst in der Legende 
Christians aus dem Ende des 10. Jahrhunderts und entspricht der Tendenz 
des Verfassers, die Kontinuität zwischen dem mährischen Christentum 
Kyrills und Methods und den Anfängen des böhmischen Christentums 
nachweisen zu wollen. Literarhistorisch geht sie auf den Bericht über die 
Taufe des Wislanen-Fürsten in der Vita Konstantins (vielmehr: Methods, 
siehe dazu Anm. 40), auf die schon erwähnte Schilderung in der „Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum" zurück und soll dem Bericht über die 
Taufe der vierzehn böhmischen Fürsten in Regensburg im Jahre 845 
einen entsprechenden Bericht über die Taufe des bedeutendsten böhmi-
schen Fürsten durch Method entgegensetzen. Für die kirchlichen Verhält-
nisse zu Ende des 9. und zu Anfang des 10. Jahrhunderts kommt ihr also 
keine Beweiskraft zu. So ist die Annahme einer hohen slawischen christ-
lichen Kultur zur Zeit Wenzels, wie sie etwa Chaloupecky vertreten hatte, 
so meint Krälik, eine reine Fiktion, der keinerlei Realität entspricht. Die 
Verhältnisse änderten sich aber grundlegend, als 973 das Prager Bistum 
gegründet wurde. Dem neugegründeten Bistum mußte daran liegen, seine 
Stellung im Innern des Landes, aber auch in der internationalen kirch-
lichen Hierarchie durch den Hinweis auf einen einheimischen Heiligen, 
der möglichst dem regierenden Fürstenhause entstammen sollte, zu festi-
gen. Jetzt bildeten sich erst, findet Krälik, die Voraussetzungen für die 
Entstehung der Wenzelslegenden-Literatur heraus. Noch in den späten 
siebziger Jahren wurde „Crescente fide", die erste Wenzelslegende, die 
als die offizielle des Prager Bistums angesehen werden muß und die, 
wie schon Vacek erkannt hatte, Kanonisationslegende war, niedergeschrie-
ben. „Crescente fide" lag dem Bischof von Mantua Gumpold als Quelle 
vor, der dann um 980 im Auftrag Kaiser Ottos IL eine Wenzelslegende im 
hohen Stil der Zeit verfaßte. 

Es war vor allem, so argumentiert Krälik, der zweite Prager Bischof 
Vojtech-Adalbert, der richtig erkannte, daß Prag dank seiner geographi-
schen Lage ein günstiger Ausgangspunkt für die Missionierung der östli-
chen slawischen Länder sein konnte, und der sich auch bemühte, hierfür 
die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. An der Verpflanzung des Chri-
stentums nach Polen war ja Böhmen stark beteiligt gewesen, und in Kiev 
hatte die lateinische Kirche, besonders unter Otto L, ebenfalls Fuß zu fas-
sen versucht. Adalbert hatte wohl eingesehen, daß eine Christianisierung 
dieser Slawen nur Erfolg haben konnte, wenn ihnen das Christentum 
durch Lehre und Gottesdienst in slawischer Sprache nahegebracht wurde. 
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Man muß sich also vorstellen, daß im Prager Bistum unter dem 
zweiten Bischof die kirchliche Amtsausübung und kirchliche Literatur mit 
Billigung und unter ausdrücklicher Förderung des Bischofs bilingual waren, 
daß also die lateinische und die slawische Sprache hier gleichberechtigt 
nebeneinander standen. Der literarische Ausdruck dieses Zustandes ist die 
in den neunziger Jahren des 10. Jahrhunderts entstandene Legende 
Christians mit ihrer Hervorhebung des Christentums Kyrills und Methods 
und der Betonung des Zusammenhanges zwischen jenem und dem gegen-
wärtigen Christentum in Böhmen. Christians Legende ist gewissermaßen 
die Programmschrift des Präger Bistums unter Adalbert. In diesem 
bilingualen Milieu muß auch die 1. altslawische Wenzelslegende entstan-
den sein; vielleicht hat sie Adalbert — so meint Krälik — in einem kroati-
schen Kloster bestellt. Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich die Frage, 
woher geeignete, der slawischen Sprache und Liturgie kundige Priester 
kamen, die das Missionsprogramm Adalberts durchführen konnten. Krälik 
hält es für wahrscheinlich, daß solche Geistliche aus Kroatien berufen wur-
den. Nach Krälik kam es jetzt in Böhmen durch die Hinwendung zur Tra-
dition des kyrillomethodeischen Christentums und durch die Erweckung 
einer slawischen Literatur zu einer slawischen Renaissance, einer Hervor-
hebung der slawischen Idee durch Adalbert und seinen Kreis, allerdings 
nur in den Grenzen kirchlichen Denkens und kirchlicher Kultur. Sprecher 
dieser slawischen Idee ist Christian. 

Krälik geht aber noch weiter und versucht in seinem Buch „Slavnikovske 
interludium" [Das Zwischenspiel der Slavnikinger]116 nachzuweisen, daß 
die kirchenpolitischen Veränderungen in Ostmitteleuropa um das Jahr 
1000, die zur Gründung der Erzbistümer Gnesen und Gran führten, zu 
einem nicht geringen Teil auf der Mitwirkung des mit den Pfemysliden 
rivalisierenden Geschlechtes der Slavnikinger zurückzuführen sind, eines 
Geschlechtes, dem der hl. Adalbert entsprossen war, das im 10. Jahrhun-
dert ein beträchtliches, von Prag mehr oder weniger unabhängiges Terri-
torium in Ostböhmen beherrschte und 995 (oder 996) von einem Heerhau-
fen Boleslavs IL auf seiner Stammburg Libice überfallen und ausgerottet 
wurde. Dem Blutbad entgingen nur drei Brüder: Sobeslav, der sich auf 
einem Kriegszug Ottos III. außer Landes befand, der Präger Bischof Adal-
bert, der gerade seine Diözese zum zweiten Male verlassen hatte und sich 
ebenfalls im Ausland aufhielt, und dessen Stiefbruder Radim-Gaudentius, 
der ihn begleitete. Da Sobeslav einige Jahre später, im polnischen Heer 
gegen den Pfemysliden-Staat kämpfend, fiel und Adalbert schon 997 bei 
den heidnischen Prußen den Märtyrertod starb, konnte nur Radim an der 
schließlichen Errichtung des Erzbistums Gnesen tätigen Anteil nehmen. 
Von einer politischen oder kulturpolitischen Aktion des Geschlechtes der 
Slavnikinger in diesen Jahren, die etwa mit der Renovatio imperii Ro-
mani Ottos III. etwas zu tun hätte, kann also keine Rede sein. Was Adal-
bert oder Radim taten, war das Werk von Einzelpersonen, das mit dem 
Geschlecht, dem sie entstammten, nichts zu tun hatte. 

116) Prag 1966. 
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Der Gedanke einer slawischen Renaissance in dem Böhmen dieser Jahr-
zehnte hängt aufs engste mit der Vorstellung zusammen, die man sich 
von der Person des Bischofs Adalbert macht. Adalbert hatte seine kirch-
liche Ausbildung in Magdeburg erlangt, war ein Mann von europäischer 
Bildung und europäischem Format, hochgeachteter Freund des Kaisers 
Otto III. Er hatte Jahre in einem römischen Kloster verbracht und war 
ein kompromißloser Anhänger der Lehren der römischen Kirche. Gerade 
die Strenge, mit der er die letzteren vertrat, machte ihn in Prag am Für-
stenhof und beim Volk unbeliebt. Es fällt deshalb schwer zu glauben, daß 
gerade er ein eifriger Anhänger der slawischen Idee in der Kirche gewe-
sen sein soll. Der älteren Forschung galt Adalbert eher als Gegner der 
slawischen Liturgie. Noch aus dem Mittelalter gibt es ein russisches 
Pamphlet, das — zwar ziemlich spät — in die russische Nestor-Chronik 
Aufnahme fand und das den Bischof Adalbert als ärgsten Feind der slawi-
schen Liturgie bezeichnet. Krälik sucht allerdings die Glaubwürdigkeit 
dieses Pamphlets zu erschüttern."7 Was Kräliks Behauptung betrifft, daß 
das Bistum Prag seiner besonderen Lage wegen als Missionsbistum für die 
Slawenmission ausersehen war, so läßt sich für diese Annahme kein Be-
weis erbringen. Keinerlei Anzeichen deuten auf einen solchen Plan hin. 
Auf welche Länder hätte sich auch diese Mission estrecken sollen? In Kiev 
hatte zu dieser Zeit bereits die byzantinische Kirche den Sieg über Rom 
davongetragen, und in Polen, für dessen Christianisierung Böhmen eine 
nicht unbedeutende Rolle gespielt hatte, wandte sich jetzt der Landes-
fürst, als man fremde Missionare benötigte, nicht an Prag, sondern unmit-
telbar an den Kaiser Otto III. und an Rom, wie aus der Angelegenheit der 
„Fünf Brüder" zu ersehen ist. 

Unabhängig von diesen kritischen Bemerkungen behalten jedoch 
Kräliks Gedanken über die Wenzels- und Ludmila-Legenden ihren Wert. 
Auch für ihn stehen Christian und seine Legende im Mittelpunkt des 
Interesses. Krälik ist von der Echtheit der Christian-Legende und ihrer 
Zugehörigkeit zur Literatur des 10. Jahrhunderts überzeugt. Neue Beweise 
zur Echtheitsfrage hat er nicht beigebracht, da er sie durch die Forschun-
gen Pekafs und Ludvikovskys für im positiven Sinne gelöst betrachtet. 
Gegenstand seiner Forschung sind Einzelprobleme: Christians Name, die 
Verfasserfrage, der Prolog, der Bericht von Bofivojs Taufe, Christians 
Ludmila-Legende, Christians Verhältnis zu Cosmas. 

Gelegentlich der Eingangswidmung an den Bischof Adalbert spricht der 
Verfasser der Christian-Legende in der üblichen Bescheidenheitsklausel 
mittelalterlicher Autoren auch von sich selbst: humillimus et omnium 
monachorum nec dicendus infimus frater, solo nomine Christianus. In 
Christianus hat man den Klosternamen des Verfassers gesehen und die 
Stelle, die ein Wortspiel enthält, mit „Christ nur durch seinen Namen 
Christian" übersetzt.118 Krälik, der die Stelle mit „nur dem Namen nach ein 

117) Dazu besonders: O. K r a l i k : Slavnikovske interludium, Prag 1966, 
S. 130 ff.; d e r s . , Povest' vremennych let i legenda Kristiäna (s. Anm. 113). 

118) Na üsvitu kfest'anstvi (s. Anm. 1), S. 103. 
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Christ " " 9 übersetzt , sieht christianus als Appellativum , nich t als Eigen -
name n an . Da nach dieser Argumentatio n der Verfasser der Legend e sich 
nich t nennt , sucht Kräli k unte r den aus dem End e des 10. Jahrhundert s 
überlieferte n Name n eine Person , die diese Wenzels- un d Ludmila-Kompi -
lation verfaßt habe n könnte , un d findet sie in dem Stiefbrude r Adalbert s 
Radim-Gaudentius , de r erste r Erzbischo f in Gnese n wurde , von dem aber 
kaum etwas Schriftliche s überliefer t ist. Radi m war ständige r Begleiter 
Adalbert s auf seinen Reisen , kannt e seine Ziele un d Absichten genau un d 
verfaßte nac h Kräli k mi t der Wenzelslegend e des sog. Christia n für ihn un d 
das Prage r Bistum eine Programm - un d Propagandaschrift . Kräli k schrieb 
ihm noc h weitere Schrifte n zu, so die in leonische n Hexameter n verfaßte 
Versiegende des hl. Adalber t un d eine Legend e von den „Fün f Brüdern" . 
Mit Christian s Namens - un d Verfasserfrage häng t eine Stelle bei Cosma s 
zusammen , die von Strachkvas , dem angebliche n Sohn Boleslavs L, berich -
tet . Strachkva s wurde nach Cosma s in der Nacht , in welcher das der Er -
mordun g Wenzels vorhergehend e Gastmah l stattfand , geboren un d erhiel t 
deshal b von seinem Vater Boleslav L, de r dami t seine Ta t sühne n wollte, 
diesen Namen , den Cosma s selbst mit terribile convivium erklärt . Eben -
falls zur Sühn e für den Mor d wurde Strachkva s Mönc h in Regensburg . 
Bei eine r Unterredun g mit dem Bischof Adalber t bot ihm dieser an , ihn 
zu seinem Nachfolge r auf dem Prage r Bischofsstuh l zu machen , da er selbst 
sein Amt aufgeben wollte. Strachkva s lehnt e zwar zunächs t unte r Hin -
weis auf seine Unwürdigkei t ab; als aber Adalber t Pra g verlassen hatte , 
drängt e er, dessen Charakte r von Cosma s nunmeh r in den dunkelste n 
Farbe n geschilder t wird, selbst herbei , um sich das Bischofsam t anzueig -
nen . Die Strafe des Himmel s folgte aber auf dem Fuße , un d bei der Bi-
schofsweihe im Do m von Main z bereitet e ein Schlaganfal l seinen ehrgeizi -
gen Pläne n ein jähes Ende . Di e ganze Geschicht e un d die Figu r des 
Strachkva s selbst wurde n häufig für eine Erfindun g des erzählfreudige n 
Chroniste n angesehen , sie fande n abe r imme r wieder das Interess e der 
Historiker . Noc h im späte n Mittelalte r wurd e Strachkva s mi t einem Mönc h 
Christian , den Brun von Qerfur t in seiner Adalbert-Legend e als Mitglie d 
eine r böhmische n Gesandtschaf t nennt , die den Bischof Adalber t zur Rück -
keh r nach Pra g bewegen sollte, gleichgesetzt , un d die Historike r der Ba-
rockzei t Ja n Tanne r un d Bohusla v Balbin identifizierte n diesen Mönc h 
Christia n mi t dem Christia n der Legend e un d auch mi t dem Strachkva s 
aus der Chroni k des Cosmas. 120 Krälik , der Strachkva s un d seine Ge -
schicht e auch für eine Erfindun g des Cosma s hält , stellt nu n die Frage , 
was Cosma s wohl mit dieser Figu r un d mi t dieser ganzer Erzählun g be-
zweckt habe , un d er komm t zum Ergebnis , daß der Prage r Domher r da-
mi t den Verfasser der Christian-Legend e an den Prange r stellen un d mo -
ralisch vernichte n wollte. 121 Cosma s war ein entschiedene r Gegne r des 

119) K r ä l i k , Nejstarś i legendy, S. 58. 
120) J. L u d v i k o v s k y : Kristian ći tzv. Kristian [Christia n oder sog. Chri -

stian?] , in: Sborni k prąc i fil. fak. Brnensk e univ. 13 (1964) — E 9 —, S. 139—147. 
121) K r a l i k , Od Radim a ke Kosmovi, S. 18 ff. 
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kyrillomethodeischen Chr is tentums und suchte vor allem dessen Weiter-
wirken in Böhmen mit Schweigen zu übergehen. In seiner ganzen Chronik 
ist das Säzava-Kloster, das ihm gut bekann t sein mußte, mit keinem Wort 
e rwähn t worden. Die nach Kräl iks Meinung damals allgemein bekannte 
Christ ian-Legende mußte Cosmas durch ihre slawische Tendenz äußerst 
unangenehm sein. Deshalb ergriff e r h ier eine günstige Gelegenheit, um 
den Verfasser dieser Legende in den Augen der Leser unmöglich zu 
machen. Die Maskierung durch Strachkvas war, so Krälik, gewollt, da 
Cosmas gegen Radim-Gaudent ius , einen hohen kirchlichen Würdenträger , 
nicht offen auftreten konnte . Diese Argumenta t ion setzt allerdings vor-
aus, daß Radim tatsächlich der Verfasser der Christ ian-Legende ist und 
daß Cosmas davon wußte . Dabei ergibt sich aber noch eine wei tere 
Schwierigkeit, von der im folgenden gesprochen werden soll. 

Wie schon aus früheren Darlegungen sichtbar wurde, ist dies 
längst nicht der einzige Berührungspunkt de r Chris t ian-Legende mit 
Cosmas. Im 15. Kapitel seiner Chronik nenn t de r letztere drei Quellen, die 
bis heute nicht eindeutig identifiziert werden konnten: „Epilogus te r re 
Moravie a tque Bohemie", „Privilegium Moraviensis ecclesie" und eine 
Wenzelslegende, die heute meist mit „Crescente fide" gleichgesetzt wird. 
Der „Epilogus" aber wurde besonders von Ludvikovsky auf die Christ ian-
Legende bezogen, da diese tatsächlich alles enthält , was m a n von einer 
„Kurzen Geschichte Böhmens und Mährens" e rwar ten konnte, und Kräl ik 
ha t sich diese Erk lä rung Ludvikovskys zu eigen gemacht. War nun mit 
Strachkvas tatsächlich Christ ian bzw. Radim gemeint, kann sich wohl der 
„Epilogus" nicht auf die Chris t ian-Legende beziehen, denn man kann 
nicht annehmen, daß Cosmas zwar den lästigen Konkur ren ten und 
Gegner in seinem Werk moralisch erledigen will, dessenungeachtet aber 
die von diesem verfaßte Arbeit schon in den Anfangskapiteln seiner Chro-
nik zur Lektüre empfiehlt. Ist mit dem „Epilogus" aber die Christ ian-
Legende gemeint, kann sich h in ter Strachkvas nicht deren Verfasser ver-
bergen. 

Es bleibt nun noch die dr i t te von Cosmas genannte Quelle übrig, die mit 
„Privilegium Moraviensis ecclesie" bezeichnet wird. Kräl ik glaubt auch 
diese Quelle identifizieren zu können, und zwar mit d e r kurzen Legende 
„Beatus Cyrillus", die bisher meist als Erzeugnis des 14. J ah rhunde r t s und 
als Auszug aus der längeren „Mährischen Legende", auch „Tempore Mi-
chaelis" genannt , angesehen wurde.122 Als 'ausschlaggebend für ih re Da-
t ierung sieht Kräl ik die Ar t und Weise an, wie sie von dem slawischen 
Chris tentum in Mähren spricht, nämlich in einer äußerst vorsichtigen, 
zurückhaltenden Weise, die deutlich machen will, daß sich das slawische 
Chris tentum n u r im Rahmen der römischen Kirche entfaltet habe . Die 

122) K r ä l i k , Privilegium Moraviensis ecclesie; d e r s . , Od Radima ke 
Kosmovi, S. 21 ff. Das Verhältnis Christians zur Legende Beatus Cyrillus und 
die Rolle des „Privilegium" versucht Paul Devos in mehreren Artikeln zu 
klären: s. z. B. P. D e v o s : La „legenda Christiani" est-elle tributaire de la vie 
„Beatus Cyrillus"? In: Analecta Bollandiana 81 (1962), S. 351—362. 
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Legend e zeige Anzeiche n eine r kirchliche n Zensu r un d dür f t e a m eheste n 

in de n J ah rzehn te n nac h de r Ki rchen t rennun g von 1054, vielleich t in de n 

Jahren , als da s Bis tu m Olmüt z gegründe t wurde , en ts tande n sein . 

Bemerkenswer t sind Kräl ik s Gedanke n zu r F rag e de r Ludmila-Legen -
den . Währen d Chaloupeck y ein e — allerding s nich t e rha l ten e — altslawi-
sche Ludmila-Legend e an de n Anfan g de r böhmische n Legendenl i te ra tu r 

stellt e un d dere n Ents tehun g noc h in die Regierungszei t Wenzel s verlegte , 

bildet e sich nac h Kräl i k d i e Ludmila-Legend e ers t gegen End e de s 10. J a h r -
hunder t s heraus . Noc h Gumpol d kann t e lediglich Ludmila s Namen ; ein e 

Legend e von de r f romme n Großmut te r de s hl . Wenzel , di e auf Befeh l 

ihre r Schwiegertochte r Drahomir a e rmorde t wurde , hab e ers t Christ ia n 

geschaffen , inde m er Züg e au s de r Wenzelstradit io n auf sie übe r t ru g un d 

die rohe n Gefolgschaftsleute , d i e sie ermordeten , au s de r Heldensag e her -
übernahm . Zu r Ludmila-Legende , wie sie jetz t en ts tande n sei, hä t t e n 

später e Zeite n kau m etwa s Wesentliche s hinzugefügt . Di e lateinisch e Le -
gend e „Fui t in provinci a Boemorum " sei n u r ein Auszug au s de r Legend e 

Christians . 

Auch für die 1. altslawisch e Wenzelslegend e ist nac h Kräl i k kein Plat z 

in de r erste n Hälft e de s 10. J ah rhunde r t s , als es in Böhme n kein slawi-
sches Chr is ten tu m un d kein e slawische L i t e ra tu r gab. Sie sei nu r scheinba r 

so wirklichkeitsbezogen , s ta t t dessen sei gerad e in ih r di e literarisch e 

Schablon e s tar k ver t re ten . Wie scho n obe n bemerk t wurde , s t amm e sie 

ebenfall s au s de r Zei t des zweite n P rage r Bischof s Adalbert , von de m sie 

vermutl ic h in Auftra g gegeben wurde . 

I m allgemeine n mu ß m a n feststellen , so mein t Krälik , da ß sich au s de n 

Legende n des 10. J a h r h u n d e r t s de r wirkl ich e Charak te r Wenzel s nich t er -
mi t te l n läßt . Was sie übe r ih n un d sein e Zei t aussagen , sei nich t de r Wirk-
lichkei t entnommen , sei v ie lmeh r l i terarisch e Schablon e d e r Legenden -
l i te ra tu r überhaupt . Wirklich etwa s auszusage n hä t t e n diese Legende n 

n u r für di e e rs te n J ah rzehn t e de s P rage r Bistums , in dene n sie ents tan -
de n seien . 

Kräl ik s These n sind nich t unwidersproche n geblieben . Unte r de n Ph i -
lologen n a h m e n zu ihne n Emi l P r a ž á k 123, Radosla v V e c e r k a 1 2 4 un d 

Jarosla v L u d v i k o v s k y 1 2 5 Stellung . Besonder s eingehen d beschäfti -
gen sich abe r mi t ihne n die Histor ike r Zdene k F i a 1 a un d Duśa n 

T ř e š t í k . 1 2 6 Wenigsten s d i e Philologe n sind mi t Kräl ik s Konzeptio n de r 

l i terarische n Entwicklun g im Böhme n des 10. un d 11. J a h r h u n d e r t s weit -
gehen d einverstanden , dessenungeachte t wird an einzelne n Vorstel lunge n 

des Verfassers bisweilen heftige Kri t i k geübt . Bekämpf t wird die These , 

123) E. P r a ž á k : Otäzk y ćeske literatur y 10. stolet i [Frage n der tschechi -
schen Literatu r des 10. Jhs.] , in : Listy filologicke 84 (1961), S. 331—334. 

124) R. V e č e r k a : Säzavske pisemnictv i XL stolet i [Die Literatu r des 
Säzava-Kloster s im 11. Jh.] , in : Listy filologicke 85 (1962), S. 190—193. 

125) L u d v i k o v s k y , Grea t Moravi a Tradition , S. 542 ff. 
126) Z. F i a l a , D. T ř e š t í k : K näzorü m O. Krälik a o väclavskych a 

ludmilskyc h legendac h [Zu den Anschauunge n O. Krälik s von den Wenzels-
un d Ludmila-Legenden] , in : Ceskosl. ćas. hist . 9 (1961), S. 515—531. 
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daß Christia n erst der eigentlich e Urhebe r der Ludmila-Legend e ist, be-
kämpf t wird auch Krälik s dami t zusammenhängend e Filiatio n der Le-
genden , desgleichen die Vorstellung , daß die 1. altslawische Legend e erst 
zur Zei t Adalbert s entstande n ist, un d die Behauptung , daß die Legend e 
„Beatu s Cyrillus" als selbständige Legend e zu gelten hab e un d daß sie 
Vorlage für „Tempor e Michaelis " gewesen sei. Fial a un d Tfeśtik weisen in 
eine r eingehende n Studi e nach , daß ma n von eine r Teilnahm e un d Mit -
wirkun g des Bischofs Adalber t am Reformprogram m Otto s III . nich t spre-
chen könne , daß es unte r Adalber t keine Prage r Missionsbestrebunge n hin -
sichtlich der östliche n Slawen gegeben habe , daß in dieser Zei t auch keine 
Förderun g de r slawischen Liturgi e in Böhme n zu bemerke n sei un d daß 
von eine r slawischen Renaissanc e unte r Adalber t nich t die Red e sein 
könne . 

De r Wert der Arbeiten Krälik s liegt nich t zuletz t in seiner Kriti k der 
bisherigen Legendenforschung , in der Klarhei t un d Schärfe , mit der er 
dere n Mänge l un d methodisch e Fehle r aufdeckt . Weniger glücklich ist er, 
wie schon  die oben angeführte n kritische n Äußerunge n zeigen, in seinen 
eigenen Thesen . Hie r unterlaufe n ihm nich t selten die gleichen Fehler , 
die er an seinen Vorgängern verurteilt . Auch er geht nich t selten bei der 
Interpretatio n der Quelle n von vorgefaßten Meinunge n aus, die dan n erst 
in die Quellenkriti k hineingetrage n werden . Wenn er Peka f un d Cha -
loupeck y vorwirft, sie begeisterte n sich für eine slawische Kultu r in der 
ersten Hälft e des 10. Jahrhunderts , die es in Böhme n damal s nich t gegeben 
habe n könne , so unterlieg t er doch derselben Faszinatio n durc h die angeb-
liche slawische Renaissanc e zur Zei t des Bischofs Adalber t un d dere n ver-
meintlic h ureigenste s Produkt , die Legendenkompilatio n des sog. Chri -
stian , die er zu einem bedeutsame n Werk von besondere m künstlerische n 
un d ideologische n Wert hinaufsteigert . 

Schließlic h fällt noc h einma l auf die Wenzels- un d Ludmila-Legende n 
Lich t von eine r andere n Wissenschaft her , diesma l von der Sagenfor -
schung . Vladimir K a r b u s i c k y 1 2 7 ha t sich die Aufgabe gestellt, den 
Sinn der tschechische n Ursag e (Pfemys l un d Libuśa, Lućanerkrieg , Mägde -
krieg) zu erforschen , diese Sagen auf ihr e Strukturelement e zu unter -
suchen , ihre Entstehun g zu klären un d ihre r Weiterentwicklun g nachzu -
gehen . Er setzt in gewisser Hinsich t den Weg, den Kalandr a beschritte n 
hatte , fort ; wie dieser bedien t er sich eine r komparatistische n Methode , 
zieht aber nich t wie Kalandr a die Mythe n der primitive n Menschhei t zum 
Vergleich heran , sonder n sieht die tschechisch e Ursag e im Zusammenhan g 
mit de r Heldenepi k andere r Völker, besonder s mi t de r de r Germanen . 
Fü r die Legendenforschun g gewinnt die Sage von Pfemysl un d Libusa 
Bedeutung , da ihr e ältest e un s vorliegend e Überlieferun g auf Christia n 
un d Cosma s zurückgeht . In Frag e steh t so wiederu m das Verhältni s von 
Christia n zu Cosmas , das schon die Forschun g im ganzen 20. Jahrhunder t 
von Peka f bis Kalandr a un d Kräli k bewegt hatte . Wir erinner n uns, daß 

127) V. K a r b u s i c k y : Nejstarś i povesti ćeske [Die ältesten tschechische n 
Sagen], Pra g 1967. 



Die Wenzels- und Ludmila-Legenden 

Kalandra auf Grund der verschiedenartigen Versionen dieser Erzählung 
vom Urzustand der böhmischen Slawen und vom Ursprung des Pfemysli-
den-Staates und Pfemysliden-Geschlechtes Christian, der später als Cos-
mas seine Version verfaßt haben mußte, als Fälscher bezeichnet hatte. 
Während aber Kalandra in den verschiedenen Fassungen nur den Aus-
druck verschiedener philosophischer Meinungen, der aristotelischen Philo-
sophie und Soziallehre bei Christian, der augustinischen bei Cosmas, 
erkennen wollte, analysiert Karbusicky die Erzählung von der Motivge-
schichte her. Die Fassung Christians kommt nach seiner Meinung durch 
die Vereinigung von vier Motiven zustande: 1. des aus der literarischen 
Überlieferung stammenden Motivs von dem rohen, kulturlosen Leben der 
Ureinwohner Böhmens, das durch Eingreifen eines weisen Mannes verän-
dert wurde, so daß eine Stadt (Prag) gegründet werden konnte; 2. eines 
Motivs von der Berufung des Herrschers vom Pflug weg durch die Macht 
der Weissagung einer namenlosen Seherin; 3. der Vorstellung von einer 
besonderen, überirdischen Macht des Herrschers und 4. der Vorstellung 
von der besonderen Wirkung der „magischen Vermählung" zwischen dem 
Herrscher und der Seherin. Als Quelle für die Schilderung des Urzustan-
des der böhmischen Slawen sieht auch Karbusicky die bereits von Chalou-
pecky bzw. Ludvikovsky genannten Werke, Ciceros Schrift „De inven-
tione", die „Etymologien" der Bischofs Isidor von Sevilla, an. Von diesem 
einfachen Schema unterscheidet sich die Gestalt der Sage bei Cosmas sehr 
wesentlich, sie erscheint ausgeschmückt, weiterentwickelt und erweitert 
besonders durch burlesk-erotische Züge, die hauptsächlich die Gestalt der 
Seherin, die jetzt einen Namen erhält (Lubosa, nach Karbusicky von 
„ljubiti", lieben), umranken und wahrscheinlich aus dem Lied eines fah-
renden Sängers mit dem Pfemysl-Ldbusa-Stoff als Sujet, also nicht aus der 
Volks-, wohl aber aus der höfischen Überlieferung, stammen. In der Wei-
terentwicklung dieser Sage von Christian zu Cosmas sieht Karbusicky 
einen wichtigen Beweis für die Echtheit der Christian-Legende und ihre 
Herkunft aus dem 10. Jahrhundert, denn kein Fälscher, der in späteren 
Jahrhunderten schrieb, hätte allein mit der Fassung des Cosmas als Vor-
lage wissen können, wie die Sage im 10. Jahrhundert ausgesehen haben 
mußte. 

Wer den Gang der Erforschimg der Wenzels- und Ludmila-Legenden, 
wie er hier skizziert worden ist, verfolgt hat und sich die tatsächlichen 
Ergebnisse vergegenwärtigt, wird sich eines Gefühls der Enttäuschung 
nicht erwehren können. Vielfach stehen wir auch heute noch vor den 
gleichen Fragen, auf die schon die Aufklärer Gelasius Dobner und Josef 
Dobrovsky eine Antwort suchten. Aller Gelehrtenfleiß und Scharfsinn, 
verbunden mit oft tiefgehenden Sachkenntnissen, haben nicht ausgereicht, 
um die in diesen frühmittelalterlichen Legenden verborgenen Rätsel ein-
deutig zu lösen. Trotzdem wäre es unrichtig und ungerecht, wollte man 
behaupten, die Forschung habe seit Dobner und Dobrovsky keine Fort-
schritte gemacht. Durch zahlreiche Einzelforschungen kennen wir heute 

is 
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die frühmittelalterlichen Wenzels- und Ludmila-Legenden viel besser, 
haben einen besseren Einblick gewonnen in Absichten und Arbeitsweise 
der Legendisten, vermögen einzelne Denkmäler besser einzuordnen und zu 
beurteilen. Das trifft auf die Legende „Diffundente sole" zu, die man auf 
Grund stilistischer Kriterien in die Zeit um 1300 verlegen konnte, es trifft 
auch zu auf die Gumpold-Legende und auf „Crescente fide", deren Eigen-
art, Wert und gegenseitiges Verhältnis wir heute besser einschätzen kön-
nen, als es noch Pekaf möglich war. Das bezieht sich in gewissem Sinne 
auch auf die Legende Christians, deren Aussichten, was Echtheit und Zu-
gehörigkeit zur Literatur des späten 10. Jahrhunderts betrifft, sich gerade 
in den letzten Jahrzehnten wesentlich verbessert haben, wenn auch noch 
keine endgültige Sicherheit erreicht werden konnte; denn nach wie vor 
bleiben, um nur ein Moment hervorzuheben, die Ungereimtheiten des 
Prologs bestehen, die aufdringliche Betonung des Verwandtschaftsverhält-
nisses zum Bischof Adalbert, der unmittelbar nach der Ergebenheitsklau-
sel vertraulich mit nepos carissime angeredet wird. Und nicht genug da-
mit, Christian nimmt dasselbe Thema noch einmal mitten im Text, im 
7. Kapitel, auf, indem er den Bischof plötzlich in der zweiten Person sing, 
anredet, während er eingangs mit ihm noch in der Ihr-Form gesprochen 
hatte. Im Falle der 1. altslawischen Wenzelslegende, die lange über jeden 
Zweifel erhaben schien, hat die Forschung schließlich die Glaubwürdigkeit 
dieses Werkes erschüttert und Unstimmigkeiten in den Angäben der Le-
gende bloßgelegt, die ihre Datierung in die erste Hälfte des 10. Jahr-
hunderts kaum möglich erscheinen lassen. 

Um gewissermaßen die Nutzanwendung aus dem hier vorliegenden Be-
richt zu ziehen, könnte man fragen, welche Mängel die Forschung in der 
Vergangenheit behindert haben und oft nicht zu einwandfreien Ergeb-
nissen kommen ließen und wie man aus solchen Mängeln für die Zukunft 
lernen kann. Ein Haupterfordernis der künftigen Legendenforschung wäre 
sicherlich, die Ergebnisse derjenigen Wissenschaften, für die die Legenden 
Forschungsobjekt sein können, der Geschichtsforschung, Sprach- und Lite-
raturwissenschaft, Archäologie, Volkskunde, vor allem der Mythen- und 
Sagenforschung, miteinander zu koordinieren und bei neuen Forschungen 
mit zu berücksichtigen. Diese Gemeinsamkeit der Forschung wird zwar 
immer wieder beschworen, in der praktischen Arbeit aber wenig betätigt. 
Historische Kriterien, die auf inhaltlichen Zusammenhängen beruhen, dür-
fen nicht an einer eingehenden Textkritik des untersuchten Denkmals 
vorbeigehen, aber auch sprachwissenschaftliche Argumente reichen allein 
nicht aus, um ein Schriftdenkmal zu datieren, wenn sie nicht durch inhalt-
liche, literarhistorische und andere Faktoren gestützt und bestätigt wer-
den. Ein einziges Merkmal genügt ebenfalls zur Datierung einer Legende 
oder eines sonstigen Literaturdenkmals nicht, auch wenn seine Beurteilung 
noch so eindeutig sicher zu sein scheint. Bisher unbekannte Umstände kön-
nen eine ganz andere Wertung dieses Merkmals bedingen, so daß es plötz-
lich für die Datierung des Literaturwerks in eine bestimmte Zeit nicht 
mehr in Frage kommt. 
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Die Legende ist ein P r o d u k t des gesellschaftlichen Lebens ih re r Ent -
stehungszeit und muß auf diesem Hintergrund gesehen werden. Sie ist 
aber auch ein Produkt der Li teratur , das in den brei ten Strom l i terar i -
schen Schaffens gehört und nach den Gesetzen seines Genres komponier t 
ist. Die Legende will auch nicht über Vorgänge wahrhei tsget reu berichten, 
sondern auf ihr Publ ikum in einem best immten Sinne wirken. F ü r diesen 
Zweck hegen aber in de r L i te ra tur schon Klischees, „Topoi", „loci com-
munes" vor, die auf eine gegebene Situation anwendbar sind. Was also 
dem unbefangenen Leser zunächst als Abbild der Wirklichkeit erscheint, 
ist genau besehen oft eine Klischeevorstellung, die in de r Li te ra tur auf 
einen solchen Vorgang, wie es de r vorliegende ist, angewendet wird.128 

Um Arbeits- und Verhal tensweise des mittelal terl ichen Legendenschrei-
bers dem modernen Leser lebendig vor Augen zu führen und verständlich 
zu machen, ha t man gerade in der letzten Zeit versucht, Vorgänge und 
Handlungsweisen im heutigen Leben zu ähnlichem Verhal ten des 'mittel-
alterlichen Menschen in Beziehung zu setzen. Diese Methode ha t sicher 
ihre Vorteile, b i rgt aber auch Gefahren in sich. Denselben Gefahren setzt 
man sich aus, wenn man die mittelal terl ichen Texte mi t Hilfe neuzeitlicher 
Logik und Psychologie erschließen und so Denk- und Arbeitsweise des 
mittelalterl ichen Autors e rgründen möchte. Die Anwendung logischer 
Methoden etwa in der Textkr i t ik der alten Legenden setzt voraus, daß der 
mittelalterliche Verfasser sich in jedem Fal le bei der Abfassung seines 
Textes von den Gesetzen der Logik leiten ließ, was m a n sicher nicht 
immer bei dem viel s tä rker emotional gebundenen mittelal terl ichen Men-
schen und erst recht nicht in der Legendenli teratur , die so oft die Gesetze 
der Logik zugunsten höherer Zwecke außer Kraft setzt, als gegeben an-
sehen kann. So w a r denn auch Slaviks Versuch, das Verhäl tnis von „Cres-
cente fide" zu Gumpold mit Hilfe der Logik zu best immen, nicht von 
Erfolg begleitet. Nicht weniger I r r t ümern unter l iegt aber mi tunter auch 
die psychologische Ausdeutung mittelal terl icher Textstellen. Eines der 
eigenartigsten Kapitel in der Chronik des Cosmas ist die schon e rwähnte 
Geschichte des Mönchs Strachkvas. Strachkvas ' Charakter is t ik steht im 
krassen Widerspruch zu jeder modernen Psychologie und Charak te rdar -
stellung. Der Mönch Strachkvas, d e m Cosmas zunächst alle christlichen 
Tugenden zuschreibt, wird plötzlich und unvermit te l t zu einem Monst rum 
der Verworfenheit , einem vom Bösen geradezu Besessenen, als er seine 
Hand nach dem Bischofsamt des hl. Adalber t ausstreckt. Das Ganze wird 
aber verständlicher, wenn man sich klarmacht, daß nach mittelalterl icher 
Auffassung dieser Mönch St rachkvas in dem Moment, als er nach dem 
Besitztum des Heiligen greift, mit seinem ganzen Wesen dem Bösen ver-
fällt, wobei de r Umstand, daß dieser Heilige i hm sein Amt früher selbst 
angeboten hat te , ganz außer Betracht bleibt. 

128) E. R. C u r t i u s : Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 
6. Aufl. Bern, München 1967, S. 79 ff. 
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S u m m a r y 
The Wenceslaus and Ludmila Legends of the lOth and llth Century 

Recent Research Results 

Czech and foreign research — especially German — has been absorbed in the 
Wenceslaus and Ludmila Legends for more than 200 years. Since the beginning 
of the 20th Century, with Josef Pekafs investigations, research on legends has 
entered a new phase, new methods have been developed, new answers have 
been given to old questions, and research work has been supplied with new 
aspects. The great interest shown particularly to the older group of these legends 
as products of the lOth and l l t h Century becomes understandable, if it is realized 
that just these represent the only native source for the history of Bohemia in 
the 9th and lOth Century and accordingly, for the initial stages of Christianity in 
this country. 

The most extensive legend of this older group is that of the so-called 
Christian, pretending to be a work of the last decade of the lOth Century, the 
authenticity of which remains, however, doubtful. Already Josef Dobrovsky, 
Protagonist of the enlightenment, had intended ascribing this legend to the 14th 
Century, while Pekaf attempts to prove its authenticity and its originating from 
the end of the lOth Century. Legend researchers later returned either to Do-
brovsky's opinion or postponed the legend to the 12th Century. The work of the 
so-called Christian is a compilation of older legends plus some other relevant 
Scripts. It teils of Cyril's and Method's Christian religion in Moravia, of Method's 
Converting Bohemia to Christianity; it contains a report of the life and death of 
St. Ludmila and another of the life and assassination of Wenceslaus, Duke of 
Bohemia. Even if the authenticity of this work is disputed until the present 
day, in the very last decades various details have been pointed out as a possible 
indication of its originating from the last decade of the lOth century. 

Today the oldest Latin Wenceslaus Legend is considered to be the legend 
"Crescente fide" composed either in Bavaria or by a German cleric in Bohemia 
soon after the foundation of the Bishopric of Prague in 973, and presumably 
representing the canonisation legend for Wenceslaus. It might have been known 
to Gumpold, Bishop of Mantua, when, about 980, commissioned by the Emperor 
Otto II, he composed in the artful and elevated style of that time a Wenceslaus 
Legend later distributed far and wide — representing the model for the sermon 
"Oportet nos fratres", written to be read by monks in Bohemian monasteries, — 
and even translated into Church Slavonic. Another Wenceslaus Legend was 
written by the learned monk Laurentius in the Italian Monastery of Monte 
Cassino. 

Ali legends hitherto mentioned are in Latin and originate from within the 
frame of the Roman Church. There are, though, also several legends in old 
Slavonic connected with the Slavonian Liturgy transmitted to Bohemia from 
Moravia; as the most important among them is the so-called "first old Slavonic" 
or "Vostokov-Legend". Owing to its realistic style, its apparently sufficient 
knowledge of circumstances and persons involved in Wenceslaus' assassination, 
and since it merely reports about one miracle only at the place of the assassi-
nation, this legend was believed to have been composed fairly soon after Wen-
ceslaus' death, around 940. But further research has made it doubtful, whether 
the legend can actually be given such an early date or is not to be removed 
rather to the end of the lOth, and even the l l t h Century. It hardly influenced 
authors of legends of later years and was soon overshadowed by the "Second 
Slavonic Wenceslaus Legend" in the main representing a transcription of the 
Gumpold Legend. 


