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Der Schutzheilige von Kirci1hain, Michael oder Cyriakus? 

Von Peter Nau 

In def hessismen Patrozinienforschung gaIt clef Erzengel Mimael his zum 
Jahre 1952 allgemein als Schutzheiliger des aitesten Gotteshauses in Kirchhain. 
Die wichtigste Stiitze dieser Auffassung bestand in einem Siegel des Pfarrers 
v 0 n W e r f 1 0 h - Kirchhain, das die Marburger Archivare W i 1 h elm 
o e r 5 c h und E w a 1 cl Gut b i e r an einer Urkunde des Klosters C a 1 cl ern 
vom Jahre 12381 entdeckt und dem aus Wetter stammenden Potsdamer 
Reichsarchivar Karl Heinrich 5 c h a fer zur Veroffentlichung in seinen Unter
sumungen Uber hessische Patrozinien mitgeteilt hatten. Das Siegelbild zeigte 
nam ihrer spater nommals von Dersm hegriindeten ErkHirung den heiligen 
Michael, der dadurm als Kirchenpatron bezeugt war 2, Die wichtige Entdeckung 
fand rasm Eingang in die Literatur, wie die kurz nacheinander folgenden Ver
iiffentllchungen des Allendorfer Heimatforschers Phi 1 i P P Dux und der 
beiden grundlegenden Werke Yon H e i n r i c h Rei mer und W i I h elm 
CIa s 5 e n erkennen liegen 3. 

Hierauf vergingen mehr als zwei Jahrzehnte, bis der Tag des 600jahrigen 
Bestehens der Stadt Kirch.hain herannahte. Der Magistrat besch.lol3, dies Ereignis 
wiirdig zu feiern, und Altbiirgermeister He i n r i c h G r ii n verfaBte eine 
ausftihrllche, auf langjiihrigen Nachforschungen beruhende Stadtchronik, bei 
deren Zusammenstellung er durch. das Marburger Institut fUr mittelalterlich.e 
Geschichte und das Landesamt fUr geschichtliche Landeskunde, vor allem durch 
Rat und Mithilfe von Will i G 0 r i c h unterstiitzt wurde 4. Bei dieser Ge
legenheit veroffentlichte Hans Joachim v 0 n Br 0 c k h use n einen Aufsatz, 
in dem die Frage des Kirch.hainer Patroziniums von neuem untersucht und damit 
zugleich eine yollig neue Deutung der altesten Geschichte Kirchhains verbunden 

1. StAM: Urkunden des Klosters Caldem (aus dem Besitz des friiheren Pfarrers von 
Caldem). - Regest ~ Hessische Klosterarchive III Nc. 3 (= VHK IX 3, bearb. von 
F. Schundec 1961). 

2 K. H. Se h a Eec: Friihmittelalterlidte Kircnenpatrozinien in Hessen -? Fuldaer 
Geschichtsblatter XVI (1922),68 E.; vgl. ebd. XIV (1.920), 68 f. und 108 f., wo die!le 
Entdeckung noch nicht bekannt war. - W. 0 e r 5 ch: Aus Kirchhains Vergangen
heit ~ Hessenland XXXVII (:1925), 234 H. (hierin umfassendes Quellenverzeichnis 
.lur Geschkhte dec Stadt Kirchhain). 

3 P. 0 u X : AllendorE im BarenschieBen, Kirdthain 1.925, 20. - H. Rei mer: Hi
storismes Ortslexikon fUr Kurhessen, 280 (= VHK XIV (1926). - W. C I ass en: 
Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter 72 f., Schriften des Instituts 
fUr gesdtichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau VIII, 1.929. 

4 H. G r ii n : Chronik der Stadt Kirchhain 1.952. 
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wurde. 5 Nach seiner Ansicht soIl das Siegel an der Calderner Urkunde von 1238 

seither falsch erklart worden sein: Der Mann triigt niimlich einwandfrei geist
fiche Tracht, eine Tonsur, .. und aber lcmgem Untergewand die glockenformige, 
an den Schultern hochgeraffte Kasel, wie sie ehedem ilblich war. , . ! In dieser 
Erscheinung durfte Michael keinem Kenner der Kirchen- und Kunstgeschichte 
geliiufig sein. WiT haben es hier vielmehr mit dem heiligen Diakon Cyriaku5 zu 
tun, deT ebenfalls das Bose, den Drachen, niedertritt und mehrfach an Pliitzen 
mit Reichsgut beheimatet ist ... und nun auch in Kirchhain (Wer/lo), wo er 
anscheinend erst nach 3.244 vom Deutschorden, nachdem dieser auch die Mer
lauische Reichsvogtei enoorben hatte, fruher oder spater durch den ritterlichen 
Streiter ersetzt wurde ... 11 

Man kann verstehen, daB Heinrim G rUn in seiner Kirchhainer J ubiliiums
smrift sogleim diese These vom Cyriakuspatrozinium aufgegriffen und als 
neuestes Forschungsergebnis herausgestelIt hat 6. Auch in der Tagespresse wur-

• 
de es schnell bekannt, "daB in Kirchhain auf einige Jahrzehnte mehr angestroBen 
werden kann"', und der Reporter sah darin sogar einen Beweis von dem ,Jrisch
frohlichen Krieg der modernen Heimatforschung gegen den Aberglauben, den 
die humanistischen Wissensdtaftler untersttitzt oder gar auf dem Umweg Uber 
die Schulen erst in die Welt gesetzt haben" 7. Aber nicht nur in solchen, etwas 
unbedacht anmutenden Ausftihrungen, sondern auch in der wissenschaftlichen 
Literatur hat C y r i a k us als Schutzheiliger van Kirchhain anstatt des frUher 
ersdtlossenen Mic h a e I Eingang gefunden 8. 

Eines Tages nun - es war im FrUhjahr 1.960 - bei einem Besudt in 5 tau s e -
b a c h bei Kirchhain sah ich das Original der vom jetzigen Inhaber des Micha-

5 H. J. von B roe k h use n: Neues zur hessisrnen Patrozinienkunde -+ Aus der 
Vergangenheit unserer Heimat, Geschichts-Beilage der Oberhessischen Presse 1952, 
Nr. 88 (vom 30. Januar). - Einen weiteren Beitrag Uber Kirchhain brachte von 
Br 0 c k h use n in einem Aufsatz Uber Verschollene Stlidtewappen im Ge
smiitzbuch von 1552 (in der gleimen Gesmichtsbeilage 1952, Nr. 91, vom 
12. Marz). 

6 Grlln: ChronikS.6f. 
7 In einem Report unter dem Tite! "Humanismus und Wissenschaft" (Oberhessische 

Presse 1952, Nr. 82, S. 6). 
B He s 5 i 5 C h e 5 5 t a d t e b u ch, hg. v. E. Key 5 e r (1957), 291. - Handbuch 

der historischen Statten Deutschlands, IV, hg. v. G. W. 5 ant e 1. Auf!. (1960). 
250. [Anmerkung der Sduiftleitung: in der 2. Aufiage, 1967, sind Peter Naus neue 
Untersuchungen bereits verwertet worden.] - Zwei neuere Arbeiten sind nicht auf 
die Frage eingegangen: W. A. Eck h a r d t: Kassel und Kaufungen -+ Fest
smrift zum 60. Geburtstag von Karl August Eckhardt, Hg. von O. Per s t (1961), 
52; K. A. MUll er, Kurmainzisch Land am Lahnberg (1961),91. - Jedoch hielten 
u. a. zwei meiner mit diesem Forschungsbereich vertrauten Bekannten, Pfarrer 
Dr. H ann a p p e 1 in M a r d 0 r f (bei Amoneburg) und Schuldirektor Dr. Do r r 
in M a i nz, an der alten Auffassung fest, daB fUr Kirchhain nur ein Michaels
patrozinium in Frage komme (nach mUndl. Mitteilungen in den Jahren nach 1952). 
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elshofes sorgHiltig verwahrten Chronik des K asp a r P rei s. Beim Lesen 
stieS ich bald auf folgende Stelle: Im 7ahre '6)6 uff SI. Pellerslag 5eindl ich, 
Kaspar Preis und Gerdraut, meine Hausfrauw von Schrickt nadz Stausenbach 
gezogen uff den S. Michaelshof, so dem Golleskaslen zum Kirchhain die Pachl 
gibl. Van da ab lieB mich der Gedanke nicht mehr los, das Problem des Kirch
hainer Patroziniums zu iiberprUfen. Idt begann mit dem Studium der Urkunden, 
verfolgte darauf den Weg der Ausbreitung der beiden Patrozinien St. Michael 
und St. Cyriakus, urn so die Voraussetzung fUr einen neuen Deutungsversudt 
des Siegelbildes von 1238 an der CaIderner Urkunde zu erarbeiten. In dieser hier 
angegebenen ReihenfoIge will ich nun die Ergebnisse meiner Studie vorlegen. 

Wenn Kaspar Prels in seiner urn 1660 verfaBten Chronik von dem beruhmten 
St. Michaelshof spricht 9, so ist vorweg zu kHiren, weldten Sinn er wohl dem 
Wort "beriihmt" zugedacht hat. Jedenfalls kann man aus dem Satzzusammen
hang schlieJ5en, daJ5 der Chronist das sdtmiickende Beiwort IIberiihmt" zwar 
auf beide Bestandteile des Wortes IIMichaelshof" angewandt haben will, aber 
das Hauptgewicht auf der zweiten Hlilfte, dem Grundwort "Hof" ruhen solI. 
Warum, so fragen wir dann weiter, handelt es sim urn einen IIberiihmten" HoE? 
Antwort: nicht wegen der oft wemselnden Inhaber oder Pamter, sondern ob 
seiner Bedeutung als Eigentum der Grundherrsmaft. Und diese heiBt: Pfarrei
(Gotteskasten) Kirchhain. Innerhalb ihrer Geschichte muB der Stausebacher Hof 
eine bedeutende Rolle gespielt haben, wahrscheinlich durch seine GroBe (36 ha) 
und eine mehrhundertjaruige Zugehorigkeit. VermutHch war dieses Hofgut 50-

gar seit eh und je die wirntigste PfrUnde der Pfarrei zu Kirdthain. Nur so wird 
verstandlidt, warum der Mimaelshofbauer wahrend des groBen Krieges wieder
holt mit seiner Familie und einem Teil seiner Habe im Kirchhainer Pfarrbezirk 
als dem letzten Widerstandsnest der Verteidiger Untersdtlupf gefunden hat 10. 

Wenn nun dieses bertihmte Besitztum des Kirchhainers Gotteskastens sich mit 
dem Namen des Erzengels Michael schmiickt, dann darf man diesen Tatbestand 
wohl als eine Spur auf der Suche nach dem richtigen Patrozinium werten. 

Zu dieser Vermutung gesellen sirn aber nom weitere handfeste urkundliche 
Belege. In einem zwisrnen 1565 und 1582 angelegten Hofeverzeichnis des Ober
amtes A rn 0 n e bur g wird der Mirnaelshof als Kirdthainer Pfarrgut aufge
Hihrt 11. Urn 1600 lebte der in Kirchhain geborene mainzische Rat und Amts
kelIer in Ne u 5 t a d t Dr. He i n r i c h Ko r n rn ann. Von ihm stammt 
eine jetzt im Marburger Staatsardtiv aufbewahrte Chronik, in der er den Erz
engel Mimael als Schutzpatron seiner Vaterstadt nennt 12. Demnam war irn 
Jahrhundert nam der Reformationszeit die Erinnerung an den alten Sdtutz
heiligen von Kirchhain nom lebendig. Weiter ist Mimael als Patron der Pfarrei 

9 J. R t1 hi: Stausenbamer I!] Chronik des Kaspar Preis. 1.637-1.667. -+ Fuldaer 
GeschichtsbHitter 1(1.902),1.1.6. 

10 R u hi, 1.33 und 1.36. 
11. StA Wtirzburg, Jurisdiktionalbuch Bd. 3, Blatt 1.7. 
12 G r ti n. Chronik,7. 
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Kirchhain in einer Rechnung cler Deutschordenspfarrei Kirchhain vom J ahre 1504 
aufgefiihrt 13, 200 Jahre fruher, im Jahre 1305 iibergibt Be r t r a cl Z w i vel e n 
ihre Guter in K ire h h a i n und Ni e cl e r w a I cl dem Deutsrnen Hause in 
Marburg solo orto excepto in Kirchan quem capelle sancti Michahelis post 
obitum meum ad luminaria deputavi 14. 

Zwischen 1305 und 1244, dem Jahre der Obertragung der Kirdthainer 
Vogteirernte an den Deutschen Orden, ist allerdings eine Liicke in der Uber
lieferung des Michaelpatroziniums. Hierauf griindet sirn denn auch van 
Brockhusens Annahme, der Deutsche Orden habe das Kirchhainer Patrozinium 
geandert, indem er den Diakon Cyriakus wahrend dieser Zeit durch den Erz
engel Michael ersetzte. Dazu sei folgendes bemerkt: Es stimmt, daB im Mittel
alter gelegentlich Patronswechsel vorkam. Eine soIche Anderung war aber an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden; Neubau, Gewinnung einer bedeutenden 
Reliquie oder Wechsel des Eigenkirchenherrn. Ordensgenossenschaften waren 
beispielsweise verpflichtet, in solchen Hillen den Schutzheiligen ihrer Genossen
schaft zu wahlen 15. Danach hatte der Deutsche Orden nicht Michael, sondern 
Maria, die Mutter Jesu, nehmen mussen, weil sie die Ordenpatronin war 16. Es 
ist auch nirgends ein Beleg dafur auszumachen, daB der Deutschorden etwa eine 
ausgesprochene Vorliebe fur den Erzengel Michael gehabt hatte. Aus der in 
Marburg geubten Praxis ergibt sich einwandfrei flir die Deutschordensherren: 
ihrem Auftrag gemaB, HUter des Grabes der hI. Elisabeth zu sein, haben sie an 
dem Elisabethpatrozinium festgehalten, dorn uber dem Hauptportal errichteten 
sie der Ordenspatronin Maria ein Standbild. Aurn besaB der Deutsche Ritter
orden auBerhalb Marburgs innerhalb der Kornturei Patronatsrechte, so in 
Gin 5 e 1 d 0 r f, den beiden 5 eel h e i m, A n z e fah r und M a r d 0 r f 
(Katharinenaltar) 17. An keinern dieser Orte hat er an den vorgefundenen Pa
trozinien etwas geandert 18. In dem Zeitraum zwischen 1244 und 1305 ist nicht 

1; CIa s s en, Kirmliche Organisation, 72. 
14 Urkundenbuch der Deutsrnordens-BaIlei Hessen, bearb. v. A. W Y ss, 11 (1884L 

Nr. 85. "orto" = "horto" Cvgl. C. D. D u Can g e, Glossarium mediae et infimae 
Latinitatis, unter "ortus"). "CapelIa" = "eccIesia filialis" (vgl. auch M. Ha n
nap p e I: Der Katharinenaltar zu Mardorf -+ Mitteilungen aus dem Frhrl. 
Schenck zu Schweinsberg'srnen Samtarchiv IV 1958, 6). 

15 Zu diesen - im allgemeinen maBgebenden - Grlinden vgl. J. 0 0 r n : Beitdige zur 
Patrozinienforschung ~ Archiv f. Kulturgeschichte XIII (1917). 36 und 43. 

16 Daher z. B. im Deutschordensland PreuBen sehr verbreitet (Marienburg an der 
Nogat, Marienwerder, Frauenburg usw.). Aus Hessen sei nur an St. Elisabeth irt 
Marburg erinnert, wo Maria als Hauptheilige am Westportal und am Homaltar 
dargesteIlt ist. 

17 C I ass en: Kirmliche Organisation 5. 68 f., 70, 71. 
18 von Br 0 c k h use n hatte in seinem oben (Anm. 5) genannten Aufsatz nom 

ein weiteres, bisher angenommenes MimaeIspatrozinium in F ii r s ten b erg 
(Waldeck) behandelt, dom liegt dieser Fall ganz anders, denn man hat dies erst 
neuerdings und offenbar irrttimlich aus einer Urkunde entnommen, in der nur 
von einer Getreideabgabe zu Michaelis, dem iiblichen Zinstermin die Rede war. 
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das geringste Anzeidten vorhanden, das auf einen Eingriff des Ritterordens in 
die bestehende PatrozinienverhaItnisse sdtlieBen laBt. Wahrend also urkunden
maBig eine fast IUckenlose Oberlieferung fUr ein Midtaelspatrozinium vorhan
den ist, findet sidt andererseits nidtt der geringste Hinweis fUr das Vorhanden
sein eines Cyriakuspatroziniums in Kirdthain. 

AnsdtlieBend soli daher das umstrittene C a I d ern e r 5 i e gel nodt ein
mal auf die Frage hin untersumt werden, welcher von den beiden Heiligen 
Michael oder Cyriakus hier dargestellt ist ". 

Von Brockhusen behauptet: "Wir sind gewohnt, den streitbaren Mic:hael als 
gewappneten Dramentoter zu sehen", und ferner "der Mann tragt einwandfrei 
geistliche Tracht, eine Tonsur und Uber langem Untergewand die glockenfor
mige, an den Schultern hochgeraHte Kasel. In dieser Erscheinung diirfte Michael 
keinem Kenner der Kunstgesmichte gelaufig sein. Wir ha ben es hier vielmehr 
mit dem hI. Cyriakus zu tun, der ebenfalls das Base, den Drac:hen niedertritt" 5. 

Heinric:h Grlin bezeimnet Cyriakus als einen "griec:hismen" Heiligen und sucht 
Verbindungen mil der Gemahlin Kaiser Ottos 11., einer griemismen Prinzessin, 
festzustellen 20. Prlifen wir nun diese Aussagen bei einem hier einzusmaltenden 
Uberblidc liber den Weg der Verehrung beider Kirmenpatrone und die Formen 
ihrer bildlimen Darstellungen durch Trac:ht und Attribute: an ihnen zeigt sim, 
welche Symbole die beiden Smutzheiligen gemeinsam haben und worin sie sich 
untersmeiden. FUr die Lasung der ruer anstehenden Frage aber sind die Unter
scheidungsmerkmale von entscheidender Bedeutung, weil nur mit ihrer Hilfe 
eine einwandfreie Deutung des Siegelbildes maglich ist. 

Zur Zeit des Urduistentums kannte man noch nimt den Braum, die neu 
errimtete Kirme einem Heiligen als Patron zu weihen. Man begnUgte sich mit 
dem Namen "Gotteshaus" schlechthin, urn bei dem Christenvolk den Ansc:hein 
zu vermeiden, als wolle man heidnischen Vorstellungen von einer Gatterwelt 
Vorschub leisten. Erst allmahlich kam der Braum auf, eine Person aus dem 
Kreise der nachsten Umgebung Christi zusatzlich als Kirc:henpatron zu wahlen. 
Vor allem kamen als Schutzheilige in Frage: Maria, die Apostei, Johannes der 
Taufer und der Erzengel Michael. Erst im Gefolge der groBen Christenverfol
gungen wurden den M art y re r n Kirmen geweiht 21. 

Das Michaelspatrozinium verbreitete sidt im vorderen Orient mit dem Mittel
punkt Konstantinopel. Im 5. Jahrhundert treffen wir dieses Patrozinium in 
Rom an 22. Von ruer aus nahm es seinen Weg nam Frankreirn und erhielt in 
5 t . Mic h e I an der normannismen KanaJkliste wohl sein bedeutendstes 

19 Vgl. zum Folgenden die Fotokopie des Siegels der Calderner Urkunde von 1.238. 
20 G r ii n, Chronik, 8. 
n Vgl. Do rn, Beitdige, 24 H., 40; Lexikon f. Theologie und Kirch.e, begr. von 

M. B u c h b erg er, III '959, Sp. 118 f. und VII (1962), Sp. 393 H. u. a. m. 
22 Vgl. K. L U bee k -+ Hlstorisch.es JaKrbum der Gorresgesellsch.aft, Bd. 26 (1.9OS), 

5.773-783; G. R i c h t e r -+ Fuldaer GeschichtsbHitter XVI (1.921),49 H. 
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Heiligtum im lame 708 23. Ob Bonifatius auf seiner ersten Romreise dart geweilt 
hat, ist wenig wahrsmeinlich. Jedodt zeigt skn bei dem Missionar senon wahrend 
seines ersten Auftretens in Thiiringen eine besondere Vorliebe fur den Erzengel 
MichaeI. wie wir aus dem Bericht seines Biographen 0 t h I 0 wissen. In 0 h r
cl r u f errichtete er eine Michaeliskirche, und bei seinem zweiten Aufenthalt auf 
Amoneburg 732 griindete er auch hier ein dem hI. Mirnael geweihtes Gotteshaus. 
Gleimzeitig siedelte er dart eine ansehnliche Zahl seiner Mitarbeiter an. Diese 
waren beauftragt, se in Missionswerk fortzllsetzen, wahrend er sim selbst nam 
F r i t z I a r begeben hatte 24, Vermutlich stehen die Michaelspatrozinien im 
Raum vcn Amoneburg dam it in einem engeren Zusammenhang, zumal es sich 
bei diesen Orten fast ausnahmslos urn alte Siedlungen handelt (Anzefahr, Er
furlshausen, 5chrock, Ruhlkirchen und Wohra) 25. 

B i 1 d 1 i c h e 0 a r s I e 11 u n g e n Mic h a e 1 s : 5chon froh war Michael 
als Seelenwager dargestellt, der die vom Korper sim losenden SeeIen irn Karnpfe 
mit dem Teufel verteidigt und dern himmlischen Richter zufiihrt. Die haufigste 
Darstellung in spaterer Zeit ist: Ein befliigelter Ritter in glanzender Rlistung 
mit F1arnmenschwert in erhobener Rechten und der Lanze in der Linken, rnit der 
er den Rachen des Hollendrachen durchbohrl, dabei auf dem Orachen slehend. 
Ebenso gebrauchlirn ist die Abbildung rnit Kreuzfahne in Priesterkleidung rnit 
510la und Chormanlel '". 

Cyriakus war von Beruf Sold at und lebte in Rom. Er wurde vom Pap s t 
M arc e I1 u s zum Diakon geweiht. Den bei dern Diokletianischen Thermen
bau verwendeten Christen stand er hilfreich zur Seite; nach der Legende soil 
er die Kaisertornter Art e m i a von einem hOsen Geist befreit haben. Unter 
Kaiser D i 0 k 1 e t i a n ward er festgesetzt und nach tangerer Kerkerhaft urn 
305 enthauptet. Nach seiner Heiligsprechung erhob sich liber seinem Grab an 
der Via Ostiensis eine ihm geweihte Kirche, von der aus die Verehrung des 
Heiligen in Verbindung mit Reliquiensendungen sich in viele Lander verbrei
tete 'l'1. 

In Deutsrnland wurde sie zunarnst wohl besonders durch die Grundung des 
Stiftes Ne u h a use n bei Worms (847) und spater nochmals durch die 
Klosterstiftungen des Markgrafen G e r 0 in Fro s e bei Aschersleben (urn 
950) und vor allem in G ern rod e (urn 960) gefordert; einige Jahre vor 

23 00 rn, Beitrage, 243. 
24 K. H. 5 c h a fer in: Fuldaer Geschkhtsblatter XIV ('1920), 5. '108; H. B 0 e h

mer, Zur Geschichte des Bonifatius = ZHG, NF XL ('19'17), 5. '17'1 H.; Th. 
5 chi e f fer, Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas 
('954). H2, '39 if., '56 if. 

2.5 C I ass en, Kirchliche Organisation, 68 fE., 87, '140. 
26 O. W i m mer: Handbuch der Namen und Heiligen (19.59), 338 f.; R. P fie i

de r er: Die Attribute der Heiligen ('1898) 43, '13.5, '1.52. 
27 Vgl. Fr. vcn 5 a I e s - 0 0 ye: Heilige \md 5elige der romisch-katholischen Kir

che I ('1929), 240; Lexikon fUr Theologie und KiClhe III (1.9.59), 5p.1.l.8-'1'19. 
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seinem Tode hatte er von einer Romfahrt eine Cyriakusreliquie fiir Gernrode 
mitgebrachtl und er fand in cler dortigen Klosterkirche seine letzte RuhesHitte 28. 

Am Ausgang des 10. Jahrhunderts erscheint cler Cyriakuskult erstmals mit 
Sicherheit in Hessen, bei der Griindung des Kanonissenstifts E 5 C h w e g e 
durch Sophia, die Schwester Kaiser Otlos Ill. (wahrscheinlich 997) 29. Wann und 
wie das Cyriakuspatrozinium den Weg nam K ass e I fand, ist nom nimt 
endgUltig gekUirt 30. Ahnlich verhiilt es sich mit der unweit Kirchhain gelegenen 
Ortschaft Ba u e r b a ch. Die erste urkundliche Erwahnung ihres Cyriakus
patroziniums stammt aus dem Jahre 1.627 und enthalt nichts uher dessen Ent
stehung 31. 

B i I d lie h e D a r s tell u n g end e s hI. C y r i a k us, Der Mar
tyrer Cyriakus erscheint in der darstellenden Kunst als Diakon mit Dalmatik 
und Tonsur. Attribute sind: gefesselter Teufel oder Drame mit Kette neben der 
Hauptfigur, aber auch unter ihr; gleichfalls neben ihr ein Schwert mit der 
Schneide zur Erde gekehrt als Symbol des Martyrers; zuweilen auch ein Mad
men mit Krone (die Kaisertochter Artemia) 32. 

Hiernach sind bei bildlichen Darstellungen beider Heiligen (Cyriakus und 
Michael) Verwechslungen maglich. Sie sind aber ausgeschlossen, wenn es ge
Hngt, diejenigen Teile der liturgischen Gewandung und der Attribute herauszu
suchen, in denen sich beide Heiligen einwandfrei unterscheiden. Es sind bei der 
Tracht fur Mic h a e 1 : Kasel und uber der Brust gekreuzte Stola = rein prie
sterHche Gewandung; bei Attributen : gezucktes Schwert, Lanze im Teufels
rachen, EngelsflUgel. FUr C y r i a k us, bei Tracht, Dalmatik und seitlich ge
kreuzte Stola; bei Attributen: stehendes Schwert, besessenes Madchen, Buch. 

UberprUft man anschUeBend das Siegelbild der Caldcrner Urkunde von >238 
daraufhin, welche von den angegebenen Symbolen auf ihm dargestellt sind, 
dann sind es ausschlieBlim Merkmale, die nur zu dem Erzengel Michael passen. 
Die Gestalt in der Bildmitte tragt liturgische Gewander. Ihr Oberkleid ist eine 

28 Vgl. St. Be i s s e I : Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutsm
land bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts ~ Erganzungshefte zu den 5timmen 
nus Maria Laam 47 (1890), 85. H. K. 5 c h u I z e: Das 5tift Gemrode, 5. 58 ff. 
(= Mitteldeutsme Forschungen Bd. 38, 1965). 

29 J. L. Chr. 5 c h m i n eke: Gesmichte der 5tadt Eschwege I, 1922, 47 H.; 
K. A. Eck h a r d t, Domina 50phia ... , -* Archiv fUr Diplomatik III (1957), 
29 H. 

30 Vgl. R. F rid e r i c i : Beitrage zur mittelalterlichen Geschichte der 5tadt Kassel, 
~ ZHG 65/66 (195-¥55), 50 f.; W. A. Eck h a r d t: Kaufungen und Kassel 
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Uber die Smulter geraffte Kasel, ein Gewand, das seit dem 1.0. Jahrhundert aus
schlieSlich dem Priester vorbehalten ist und bei der Feier des MeSopfers ge
braumt wird. Im Gegensatz dazu tragt der Diakon als Obergewand die Dal
matik 33. AIs Priester mit iiber der Brust gekreuzter Stola konnen EngeI. Zll 

denen ja aum Mimael geh6rt, dargestellt werden, aber nicht Diakone wie 
Cyriakus. 

Die Siegelfigur steht auf einem Drachen mit geoffnetem Ramen, in ihrer 
Rechten das gezlidcte Flammenschwert, wahrend die Linke einen Speer in den 
Ramen des Untiers stoBt. Beide Darstellungsformen sind ausschlieBlkh Attri
bute des Erzengels Mimael. Vereinzelt sind aum Cyriakusdarstellungen mit 
dem Teufelsattrihut bekannt, aber bei ihnen befindet sim der Bose neben dem 
Heiligen an der Kette 34. AuBerdem kann aum einem Martyrer ein Sdtwert 
beigegeben sein, aber nicht ein geziicktes - das ein Kampfsymbol ist -, son
dern der duldende Martyrer hat das Schwert neben sim mit der Scheide zur 
Erde gekehrt. Was schlieSlich von Brockhusen als Seraphimkopfe gedeutet hat, 
sind in WirkHchkeit die Stutzen der ausgebreiteten Fliigel: als Personen mit 
Flllgeln werden nur Engel dargestellt. 

An einem Ausspracheabend des Hessischen Gesmichtsvereins in M a r bur g 
hatte ich Gelegenheit, die vorstehend mitgeteilten Beobachtungen erstmals ein

gehend vorzutragen. lm AnschluB daran wurden 
sie von den T eilnehmern gemeinsam anhand 
des Originalsiegels aus dem Marburger Staats
archiv iiberpriift 35. Angesichts des vorliegenden 
Beweismaterials stellte der anwesende Autor 
der C yriakusthese dann selbst abschlieSend 
fest: "Michael hat obsiegt" "'. 

Siegel des Klosters Caldem aus dem Jahre 'U)8 

33 Vg!. lexikon fiir Theologie und Kinne III ('959), Sp. '30 und VI ('96.), Sp .• 0 f.; 
J. Bra un: Liturgisch.es Handlexikon (1924), 54 f. und 156 ff. 

34 von 5 a I e 5 : Heilige und Selige I, 240. 
)5 Der Befund wurde insbesondere von den Marburger Arch.ivaren W. A. Eck

ha r d t und W. He i n e m eye r noch. einmal genau kontrolliert. 
36 Vgl. H. J. von B roe k h use n' 5 ausfiihrIich.en Berich.t ~ Hessenland X Folge 2, 

Seilage der Oberhessismen Presse vom 26. Januar 1963. 
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