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Die Stellung der Grafen von Northeim 
in der Reichsgeschichte 

des 11. und frühen 12. Jahrhunderts 

V o n 

K a r l - H e i n z L a n g e 

1. Einleitung 
Daß sich das Interesse der Forschung seit jeher in nicht ge

ringem Maße dem sächsischen Geschlecht der Grafen von Nort
heim zugewandt hat f verdanken wir dem Umstand, daß es im 
11. Jahrhundert in Otto von Northeim eine Persönlichkeit von 
hohem Rang besaß. So sind nach der ersten zusammenfassenden 
Darstellung von S c h r ä d e r 1 mehrere Abhandlungen erschie
nen, die entweder die politischen oder die genealogischen 
Aspekte der northeimischen Geschichte in das Blickfeld der Er
örterung rückten 2. Die Herrschaftsgrundlagen der Northeimer 
sind dagegen in keiner neueren Arbeit kritisch untersucht 
worden 3 . Da die oben genannten Darstellungen größtenteils 

* L. S c h r ä d e r , D i e ä l t e r e n D y n a s t e n s t ä m m e z w i s c h e n Leine , W e 
s e r u n d D i e m e l u n d ihre B e s i t z u n g e n , G ö t t i n g e n 1832, 

2 V g l . z . B . H. M e h m e l , Ot to v o n N o r d h e i m , H e r z o g v o n B a y e r n 
1061—1070, D i s s . G ö t t i n g e n 1870; A . V o g e l e r , O t t o v o n N o r d h e i m 
i n d e n J a h r e n 1070—1083, D i s s . G ö t t i n g e n 1880; E. F r h r . v. U s l a r -
G l e i c h e n , D i e A b s t a m m u n g der Grafen v o n N o r t h e i m u n d K a t l e n 
b u r g v o n d e n Grafen v o n Stade , H a n n o v e r 1900. D i e n o r t h e i m i s c h e 
F r ü h z e i t b e h a n d e l t j e tz t R. S c h ö l k o p f , D i e Sächs i schen Grafen 
9 1 9 — 1 0 2 4 , G ö t t i n g e n 1957, 122 ff. 

3 S tark s u m m a r i s c h e A n g a b e n b e i L. H ü t t e b r ä u k e r , D a s Erbe 
H e i n r i c h s d e s L ö w e n . D i e t err i tor ia l en G r u n d l a g e n d e s H e r z o g t u m s 
B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g v o n 1235, G ö t t i n g e n 1927, pas s . V o r w i e g e n d 

1 Nieders . Jahrbudi 1961 1 



veraltet sind, erscheint es gerechtfertigt, die politische Stellung 
der Grafen von Northeim zusammenfassend zu würdigen. Das 
Hauptgewicht der Darstellung liegt auf der Geschichte Ottos 
von Northeim. Genealogische Zusammenhänge sind nur dort 
berücksichtigt, wo sie für das Verständnis der politischen Vor
gänge unentbehrlich sind. 

Die vorliegende Untersuchung ist der stark gekürzte, erste 
Teil einer Arbeit, die 1958 von der philosophischen Fakultät 
der Universität Kiel als Dissertation angenommen wurde 4 . 
Für die volle Dokumentation sowohl der politischen als auch 
der genealogischen Zusammenhänge muß daher auf diese Ar
beit verwiesen werden. Der zweite Teil der Dissertation, der 
den Herrschaftsbereich der Northeimer im einzelnen behandelt, 
soll gesondert in den „Studien und Vorarbeiten zum Histo
rischen Atlas Niedersachsens" veröffentlich werden. Ich möchte 
an dieser Stelle nicht versäumen, meinem verehrten Lehrer, 
Herrn Professor Dr. K. J o r d a n , für alles das zu danken, was 
er mir als Wissenschaftler und Mensch gegeben hat. 

2. Die Anfänge. Siegfried I.r Siegfried II. und Benno (950—1047) 

über den Ursprung der Grafen von Northeim gibt es eine 
Reihe von Thesen, von denen keine als annähernd zutreffend 
bezeichnet werden kann. Das gilt in erster Linie von denen 
älterer Genealogen, die keiner näheren Erwähnung bedürfen 1 . 
Auch die Behauptung U s l a r - G l e i c h e n s , daß die Northeimer 
Abkömmlinge der Grafen von Stade seien, trifft nicht zu 2 . 
Alles, was wir mit einer gewissen Sicherheit aussagen können, 
ist, daß Northeim an der Rhume und der das Mündungsgebiet 

h y p o t h e t i s c h e n Charakter ha t R. H i l d e b r a n d , D e r sächs i sche „Staat" 
He inr ichs d e s L ö w e n , Ber l in 1937. 

* K.-H. L a n g e , D i e Grafen v o n N o r t h e i m (950—1144). Pol i t i sche 
S te l lung , G e n e a l o g i e u n d Herrschaf tsbere ich . B e i t r ä g e zur Geschichte 
d e s sächs i schen A d e l s im Hochmi t t e la l t er , D i s s . Kie l 1958. 

1 V g l . A . F r a n k e n b e r g , E i n i g e s über d i e a l t sächs i s chen D y n a 
s t e n g e s c h l e c h t e r u n d d i e A b s t a m m u n g der Grafen v o n N o r t h e i m , 
N o r t h e i m e r H e i m a t b l ä t t e r 3 , 1927, 41 ff. 

2 U s l a r - G l e i c h e n , A b s t a m m u n g 15 ff., 5 3 ; s. h i e r z u L a n g e I 
17 f., 50 ff. Zu d e n V e r m u t u n g e n S c h ö l k o p f s 122 f. s. L a n g e II 6. 
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der Rhume umfassende Rittigau die Kernzelle der northeimi
schen Herrschaftsbildung gewesen sind 3 . Dabei ist es von zweit
rangiger Bedeutung, ob ein Graf Otto, der um 950 in einem 
nicht genau bestimmbaren Ort Northeim Grafenrechte wahr
nahm, zu den unbekannten Vorfahren des Geschlechts zählt 4 . 

Sicheren Boden betreten wir erst dreißig Jahre später, Graf 
Siegfried I. übt 982 in dem heute wüsten Medenheim sw. Nort
heim Komitatsrechte5. Im Jahre 1002 erscheint er als Inhaber 
einer curüs in Northeim 6. Er ist der erste mit Sicherheit nach
weisbare Angehörige des northeimischen Geschlechts. Von ihm 
ist ansonsten lediglich bekannt, daß er 990 in einem königlichen 
Aufgebot gegen die Böhmen zog 7 und wahrscheinlich 1004 
starb 8. 

Den Ereignissen des Jahres 1002 verdanken wir die erste 
ausführliche Kunde von den Familienverhältnissen Siegfrieds I. 
und der Rolle seiner beiden Söhne, Siegfrieds IL und Bennos, 
beim Regierungsantritt Heinrichs IL Als einer der Thronpräten
denten, der thüringische Markgraf Ekkehard, bei einem Zug 
durch Sachsen auch die curtis Northeim berührte, warnte ihn 
Ethilinde, die zweite Gemahlin Siegfrieds L, vor einem gegen 
ihn geplanten Mordanschlag ihrer Stiefsöhne, Siegfrieds IL und 
Bennos, und der Brüder Heinrich und Udo von Katlenburg, der 
Söhne des Grafen Luder-Udo von Stade 9 . Seine Unvorsichtig
keit mußte Ekkehard mit dem Leben bezahlen; am 30. April 
1002 wurde er in Pöhlde von Siegfried IL ermordet 1 0 . 

Ein unmittelbares Interesse haben die Northeimer Brüder 
mit der Ermordung des thüringischen Markgrafen nicht ver-

3 L a n g e I 162 f., 216 ff. 
4 Ebd. I 9 ff. 
5 MG Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae I ff., 1879 ff.: DO 

II 274. 
0 D ie C h r o n i k d e s Bischofs T h i e t m a r v o n M e r s e b u r g u n d ihre Kor-

v e i e r Ü b e r a r b e i t u n g . M G SS rer. Germ., hrsg . R. H o l t z m a n n , 1935, 
V, 5; v g l . Annalista Saxo, M G SS VI , 1083, 721. 

7 T h i e t m a r IV, 11. 
s Annales necrologici Fuldenses, MG SS XIII, 1004, 209; v g l . 

L a n g e II 22. 
9 T h i e t m a r V , 5; v g l . A n m . 11. 
1 0 T h i e t m a r V, 6. V g l . H. R o g g e , V e r b r e c h e n d e s M o r d e s b e 

g a n g e n a n w e l t l i c h e n d e u t s c h e n Fürs ten in der Ze i t v o n 911 b is 1056, 
D i s s . Ber l in 1918, 40 ff. 
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folgt, wohl aber, wie man annehmen darf, Heinrich und Udo 
von Katlenburg. Offenbar handelten diese als Helfershelfer 
ihres Verwandten, des Grafen Lothar von Walbeck 1 1, dessen Be
strebungen der Thronfolge Heinrichs II. galten 1 2 und der außer
dem ein persönlicher Gegner Ekkehards war 1 S. Es ist jedoch 
zu betonen, daß die Tat, wie dem Folgenden zu entnehmen 
ist, nicht im Auftrag Heinrichs II. geschah 1 4, wenn auch die 
Möglichkeit, daß die Verschwörer ihm mit der Beseitigung 
seines schärfsten Rivalen einen Dienst erweisen wollten, nicht 
ganz ausgeschlossen werden kann 1 5 . Der Bericht Thietmars von 
Merseburg, auf den wir bei der Beurteilung dieser Ereignisse 
in der Hauptsache angewiesen sind, stellt die Dinge nicht ob
jektiv dar i e . Die Motive, die er den Mördern unterstellt, treffen 
jedenfalls nicht den Kern der Sache und dürften nur eine se
kundäre Rolle gespielt haben 1 7 . Wahrscheinlich hat Thietmar 
die wirklichen Hintergründe der Bluttat verschwiegen, weil er 
ein Sohn der Kunigunde von Stade, einer Schwägerin Lothars 
von Walbeck, war 1 8 . Die Beteiligung der Northeimer Brüder 
läßt sich nicht auf verwandtschaftliche Weise erklären. Wahr
scheinlich liegen die Gründe hierfür in dem engen nachbar-
schaftlichen Verhältnis, das die Katlenburger und Northeimer 
während des gesamten 11. Jahrhunderts verbunden ha t 1 9 . 

Im Jahre 1003 begegnet uns Siegfried II. in Oberfranken, wo 
er den aufständischen Markgrafen Heinrich vom bayrischen 
Nordgau mit einer Truppe unterstützen wollte 2 0 . Obgleich Sieg-

n U s l a r - G l e i c h e n , A b s t a m m u n g 40 f.; d i e s e V e r w a n d t s c h a f t 
läuft ü b e r d i e Grafen v o n Stade . D i e s tad i s che A b k u n f t der K a t l e n 
burger hat R. G. H u c k e , D i e Grafen v o n S t a d e 900—1144 , S t a d e 
1956, 18 f. e r w i e s e n ; v g l . L a n g e I 15 f. S. z u m F o l g e n d e n auch 
H u c k e 12 ff., 24 ff. 

12 T h i e t m a r V, 3 ; v g l ebd . IV, 16, 27; V , 15. 
13 T h i e t m a r IV, 40 ff., 52. 
1 4 D i e H a u p t s c h u l d i g e n w u r d e n bestraft; s. d a s F o l g e n d e . 
15 V g l . R o g g e 41 ff. 
1« V g l . U s l a r - G l e i c h e n 40 f., R o g g e 42. 
17 T h i e t m a r V , 7; s. h i e r z u R o g g e 40ff. 
1 8 S. A n m . 16. T h i e t m a r unter läßt e s , d i e K a t l e n b u r g e r 1002 s e i n e 

V e r w a n d t e n z u n e n n e n (V, 5), w i e er e s s p ä t e r h i n tut, s. H u c k e 18 f. 
1» V g l . R o g g e 41 ; L a n g e I 162f. 
2 0 E. F r h r . v . G u t t e n b e r g , D i e T e r r i t o r i a l b i l d u n g a m O b e r m a i n , 

B a m b e r g 1926, 70 ff. 
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fried unverrichteter Dinge wieder in seine Heimat zurückkehrte, 
muß seine Beteiligung an einer Empörung gegen Heinrich IL 
nach den Ereignissen des Vorjahres überraschen. Von ver
wandtschaftlichen Beziehungen der frühen Northeimer zu dem 
Babenberger Heinrich und seiner Familie ist nichts bekannt 
Auch aus den Quellen wird das Motiv für das Verhalten Sieg
frieds II. nicht klar ersichtlich2 1. Aus Thietmars Bericht kann 
aber geschlossen werden, daß es dem Northeimer nach seiner 
Heimkehr darauf angekommen ist, sein Verhältnis zum König 
zu bessern 2 2 . Man wird weiter folgern dürfen, daß die Reak
tion Heinrichs II. auf den Mord von Pöhlde Siegfried so stark 
getroffen hat, daß er einen Augenblick lang glaubte, sich durch 
die Beteiligung an dem Aufstand des Babenbergers Genugtuung 
verschaffen zu müssen 2 3 . 

War die ältere Forschung der Ansicht, daß die Mörder Ekke
hards straffrei ausgingen 2 4, so können wir heute das Gegen
teil beweisen. Die Untersuchungen von H u c k e haben gezeigt, 
daß Heinrich von Katlenburg, der neben Siegfried II, offenbar 
als hauptschuldig galt, genötigt wurde, einen großen Teil 
seines im Komitat der Grafen von Stade gelegenen Allodial-
erbes als Sühne dem neu gegründeten Stift Harsefeld zu über
geben, nachdem er vorübergehend Geistlicher in Hildesheim 
gewesen war 2 5 . Weiterhin ist anzunehmen, daß er aller seiner 
Grafenrechte 2 6 verlustig ging, die ihm als dem ältesten Sohn 
Luder-Udos von Stade zustanden, da sein jüngerer Bruder Udo 
zu Beginn des 1 1 . Jahrhunderts im Rittigau, Lisgau und Hem
merfeld gräfliche Rechte wahrnahm 2 7 . 

Ganz ähnlich liegen die Dinge bei Siegfried II. von Northeim. 
Die Quellen bieten uns keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß er 

" T h i e t m a r V, 32 ff., Adalboldi Vita Heinrici IL Imperatoris, MG 
SS IV, 690. 

2 2 T h i e t m a r V, 38: „de futura commissi emendatione certus re-
vertitur." 

2 3 S. h i e r z u W . v . G i e s e b r e c h t , Gesch ichte der d e u t s c h e n Kaiser 
zeit , B d e I — V , 1881 ff.: II 36, d a z u aber R o g g e 40 ff. 

24 G i e s e b r e c h t II 21. 
25 H u c k e 19 f., 77, 156. 
26 D O III 248 (997); v g l . S c h ö l k o p f 126, 128; L a n g e II 18 f. 
2 7 H. W . V o g t , D a s H e r z o g t u m Lothars v o n S ü p p l i n g e n b u r g 1106 

b i s 1125, H i l d e s h e i m 1959, 39 ff. 
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jemals als Erbe seines Vaters Siegfried I. Grafenredite aus
geübt hat; vielmehr ist — analog zu den Katlenburgern — sein 
jüngerer Bruder Benno in der ersten Hälfte des 11, Jahrhun
derts als Graf in mehreren Gauen nachzuweisen 2 8. In die 
gleiche Richtung zeigt ein Diplom Heinrichs II. vom Jahre 
10D7 29, in dem als Zeugen u. a. „Udo comes, Sigiirid, Bernherd 
comes", d. h. der Katlenburger und die beiden Northeimer, er
scheinen, die also zumindest seit 1007 wieder öffentlich auf
treten konnten. Das Fehlen des Titels „comes" bei Siegfried II. 
aber beweist eindeutig, daß er bereits zu diesem Zeitpunkt 
seiner gräflichen Rechte zu Gunsten seines jüngeren Bruders 
Benno verlustig gegangen war, der folgerichtig als „Bernherd 
comes" erscheint 3 0. Offenbar hat Siegfried II. — wie Heinrich 
von Katlenburg — auch einen Teil seines Eigengutes an den 
König abtreten müssen; denn 1015 schenkt Heinrich II. dem 
Kloster Hersfeld tauschweise ein Gut, das er von „Sigefridus 
Sigefridi filius" erhalten hatte; dieser aber ist sicher mit dem 
Northeimer identisch und erscheint bezeichnenderweise auch 
hier ohne „ comes "-Titel 3 1 . 

Fassen wir diese Belege zusammen, so ergibt sich, daß Hein
rich II. zweifellos auf einer Bestrafung der Hauptschuldigen am 
Mord Ekkehards, Siegfrieds II. von Northeim und Heinrichs 
von Katlenburg, bestanden hat. Er zwang beide, auf die Aus
übung der väterlichen Grafenrechte zu Gunsten ihrer jüngeren 
Brüder zu verzichten und einen Teil ihrer Allode abzutreten. 
Diese Maßnahmen hatten zur Folge, daß der gräfliche Hoheits
bereich Siegfrieds I., der sich im einzelnen nicht mehr fest
stellen läßt, nach dessen Tod 1004 nicht auf seinen gleich-

28 L a n g e l 162 ff. A u s d e n I n t e r v e n t i o n e n S i e g f r i e d s in d e n Tradi
t i o n s k a p i t e l n der Vita Meinwerci (MGSS rer.Germ., hrsg . F. T e n c k -
h o f f, 1921), w o er oft a l s „comes" er sche int (s. A n m . 32), auf d i e A u s 
ü b u n g gräf l icher Rechte zu sch l i eßen , g e h t nicht an, da d ie V i t a ers t 
u m 1150 ver faßt w u r d e ; das g e g e n S c h ö l k o p f 124. V g l . zur F r a g e 
d e s „comes"-Titels n e b e n S c h ö l k o p f 20 f. i n s b e s o n d e r e O. F r h r . 
v . D u n g e r n , D e r H e r r e n s t a n d im Mi t t e la l t er , P a p i e r m ü h l e 1908, 
297 ff., d e r s . , A U F 12, 1932, 190. 

2» D H II 255. 
so S. A n m . 28. 
3i D H II 332a. S. h i e r z u S c h ö l k o p f 124 und, zur Sache , L a n g e I 

173 ff, 241 f. Es h a n d e l t sich u m das p r e d i u m W a n f r i e d Kr. E s c h w e g e . 
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namigen Sohn, sondern sogleich auf dessen jüngeren Bruder 
Benno überging. Für Siegfried II. aber bedeutete die Aussöh
nung mit dem König den Verlust seiner gräflichen Rechte, auf 
die er als erster Sohn Siegfrieds I. Anspruch hatte. 

Seit dem Jahre 1015 treffen wir Siegfried II. des öfteren als 
Zeugen und Intervenienten von Rechtsgeschäften des Pader
borner Bischofs Meinwerk, zu dem er in einem nahen Ver
hältnis stand 3 2 . Zum letzten Male begegnet Siegfried im Herbst 
1024 nach dem Tode des Kaisers in Werl, wo auf einer Ver
sammlung sächsischer Fürsten Reichsangelegenheiten bespro
chen und private Rechtsgeschäfte geregelt wurden 3 3 . Es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß der Northeimer der sächsischen 
Adelspartei angehörte, die dem neuen König, Konrad IL, feind
lich gegenüberstand 3 4 . Wahrscheinlich ist Siegfried II. im Jähre 
1025 gestorben oder ermordet worden 3 5 , über seine Familien
verhältnisse ist nicht das geringste bekannt. Die späteren Grafen 
von Northeim stammen von seinem Bruder Benno ab. 

Graf Benno tritt uns nach dem Jahre 1007 zum ersten Male 
wieder 1013 entgegen. In diesem Jahre übt er gräfliche Rechte, 
vielleicht als Erbe seines Vaters, in dem westlich des Rittigaus 
gelegenen Moringergau 3 6 . Zwei Jahre später erscheint er auch 
im Rittigau als Komitatsnachfolger seines Vaters 3 7 , Wie sein 
Bruder Siegfried ist Benno seit dem Jahre 1015 als Zeuge und 
Intervenient bei einer großen Anzahl von Rechtsgeschäften ver
schiedenster Art des Bischofs Meinwerk von Paderborn greif
bar 3 S . Dabei erfahren wir, daß Benno auch im Gebiet des 
Augaus, das sich westlich an den Moringergau anschloß, Gra
fenrechte übte 3 9 . Sehr wahrscheinlich war er für diese der Lehns
mann des Paderborner Bischofs 4 0 . 

Durch eine weitere Erwerbung nach 1024 gestalteten sich 

3 2 L a n g e I 21 f.; e i n s c h r ä n k e n d S c h ö l k o p f 11. 
3 3 Vita Meinwerci c, 195, 112 f. 
54 V g l . H u c k e 79 ff. 
35 S. L a n g e I 23. 
™ D H II 264, v g l . Vita Meinwerci c. 22, 27. 
37 D H II 328, v g l . Vita Meinwerci c. 19, 26. 
38 L a n g e I 24 ff. 
3» Vita Meinwerci c. 75, 49; v g l . L a n g e I 164, 168. 
40 S. L a n g e I 164 ff. 
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seine Beziehungen zu Paderborn noch enger. Der Komitat des 
Grafen Dodico von Warburg (f 1020) in den westlich der Ober
weser und Fulda gelegenen Gauen Sächsischer Hessengau r 

Nethegau und Ittergau war 1021 von Heinrich IL dem Bischof 
Meinwerk übertragen worden 4 1 . Im Jahre 1025 gelangte dieser 
Komitat durch eine Verfügung Konrads II. in den Besitz des 
Erzbischofs Aribo von Mainz 4 2

( der ihn wahrscheinlich an einen 
Grafen Bern(hard) weiterverlehnte 4 3 . Dieser ist nicht, wie man 
gelegentlich gemeint hat, identisch mit Benno von Northeim 4 4, 
sondern augenscheinlich ein Graf Bernhard von Werl, der als 
Verwandter Dodicos dessen Gesamterbe bereits gegenüber 
Meinwerk, wenn auch vergeblich, beansprucht ha t te 4 5 . Noch 
unter der Mainzer Lehnsherrschaft wurde die Grafschaft Do
dicos dem Grafen Bernhard wieder entzogen und Benno von 
Northeim, wahrscheinlich in vollem Umfange, übertragen, wie 
aus zwei Urkunden Konrads IL aus dem Jahre 1033 hervor
geht 4 6 . Als der Komitat Dodicos im gleichen Jahre wieder in 
den Besitz Paderborns überging, vertauschte demnach Benno 
die mainzische mit der paderbornischen Lehnsabhängigkeit und 
vertiefte somit seine Beziehungen zu Bischof Meinwerk 4 7 . Als 

4* D H II 439, v g l , Vita Meinwerci c. 171, 95. S. z u m F o l g e n d e n 
ausführl ich L a n g e I 27 ff. und, a ls n e u e s t e kr i t i sche G e s a m t d a r s t e l 
lung, U. B o c k s h a m m e r , Ä l t e r e Terr i tor ia lgesch ichte der Grafschaft 
W a l d e c k , M a r b u r g 1958, 8 f., 30 ff., 54 ff.; v g l . 42 A n m . 57. 

42 DK II 198, v g l . Vita Meinwerci c. 198, 114. 
4 3 D i e s erhe l l t aus d e n in A n m . 42 g e n a n n t e n Q u e l l e n ; v g l . noch 

Vita Meinwerci c. 216, 128 f. 
44 S. e t w a S c h r ä d e r 29 ff., 176 ff., H i l d e b r a n d 66, 72. D i e s e A n 

sicht entfä l l t mi t der F e s t s t e l l u n g , daß S i eg fr i ed IL u n d B e n n o v o n 
N o r t h e i m an Rechtsgeschäf ten Bern(hard)s b e t e i l i g t w a r e n : Vita Mein
werci c. 173, 96; c. 174, 97. 

4 5 S. A, K. H o m b e r g , Gesch ichte der C o m i t a t e d e s W e r l e r Grafen
h a u s e s , Zs. West f . Gesch . 100, 1950, 18 ff., 75 u n d d a z u L a n g e I 28 ff. 

46 DK II 190 (1033, J u n i 20): Graf B e n n o . D a s h ier g e n a n n t e H e l 
m a r s h a u s e n g e h ö r t e z u m K o m i t a t D o d i c o s v o n W a r b u r g , v g l . D O III 
256, 356, 357, D H II 47. — DK II 198 (1033, A u g u s t 2): R ü c k g a b e des 
Komi ta t s an Paderborn; g e n a n n t wird , a l s s e i n e r S t e l l u n g v e r l u s t i g 
g e g a n g e n , Graf B e r n h a r d . D a ß B e n n o u n d Bernhard nicht identisch 
s ind, g e h t a u s D H III 206 (1047) h e r v o r : Graf B e n n o , s icherl ich im 
e h e m a l i g e n K o m i t a t D o d i c o s . D i e G r a f e n n a m e n B e n n o s i n d auf B e n n o 
v o n N o r t h e i m zu b e z i e h e n , s. L a n g e I 31, w o n a c h H o m b e r g 75 zu 
ber icht igen u n d z u e r g ä n z e n ist. 

47 S. L a n g e a. a. O. 
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gräflicher Nachfolger Dodicos und Lehnsmann von Paderborn 
tritt er noch 1047 auf4 8. Außerdem begegnet er noch unter den 
Zeugen einer weiteren Urkunde Heinrichs III. vom Jahre 10404 9. 

Benno von Northeim ist wahrscheinlich in den Jahren 1047 
bis 1049 gestorben 5 0. Seine Gemahlin Eilica ist unbekannter 
Herkunft 5 1. Ihr Erbe wurde ihr einziger Sohn Otto. 

Fassen wir die von der northeimischen Frühgeschichte ge
wonnenen Ergebnisse kurz zusammen. Die Grafen von Nort
heim waren ein, vielleicht schon in der Person eines Grafen 
Otto seit der Mitte des 10. Jahrhunderts — soweit nachweis
bar — im Gebiet des Rittigaus um Northeim ansässiges, säch
sisches Adelsgeschlecht. Um die Jahrtausendwende und später 
haben Siegfried I. und seine Söhne ihre gräfliche Herrschaft 
beträchtlich erweitert. Die Beteiligung Siegfrieds II. und Bennos 
am Mord des thüringischen Markgrafen Ekkehard (1002) hat 
den Aufstieg des Geschlechts keineswegs aufhalten können. 
Dieser vollzog sich in der Person Graf Bennos. Benno hat, wäh
rend sein Bruder Siegfried II. auf seine gräflichen Rechte zu 
seinen Gunsten verzichten mußte, zielbewußt an der Aus
dehnung seines Machtgebietes gearbeitet, gute Beziehungen 
zum Paderborner Hochstift unterhalten, und war endgültig im 
Jahre 1033 als Lehnsmann Meinwerks mit der Verwaltung der 
ehemaligen Grafschaft Dodicos von Warburg im Sächsischen 
Hessengau, Nethegau und Ittergau beauftragt worden. Auch 
zwischen Fulda und Werra scheinen die Northeimer schon zu 
dieser Zeit Gerechtsame ausgeübt zu haben 5 2 . Hand in Hand 
mit der äußeren Machtsteigerung des Geschlechts wird unter 
Graf Benno auch die endgültige Versöhnung mit dem sächsisch-
salischen Kaiserhaus erfolgt sein, wie aus seinem Auftreten am 

48 D H III 206; v g l . A n m . 46. 
49 D H III 61. 
5 0 S. L a n g e I 31 ff. — In D H III 243 (zu 1049, N o v . 20) ersche int 

b e r e i t s s e i n S o h n O t t o unter d e n Z e u g e n , s. das f o l g e n d e Kap . u n d 
L a n g e I 55 f. D i e U r k u n d e ist ge fä l scht , g e h t aber auf echte V o r 
l a g e n zurück, s. H. B ü t t n e r , D a s D i p l o m Heinr ichs III. für Fu lda 
v o n 1049 u n d d i e A n f ä n g e der Stadt Fulda, Arch iv f. D i p l o m a t i k 4, 
1958, 207 ff, 

51 S. L a n g e I 33 f. 
52 Ebd. 173 ff., 241 f. 
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Königshof im Jahre 1040 geschlossen werden kann. Mit seiner 
zielstrebigen Politik hat Graf Benno die Grundlagen geschaffen, 
auf denen sein Sohn Otto weiterbauen konnte. 

3. Der Höhepunkt. Otto von Northeim (1047—1083) 

Graf Bennos Sohn Otto war nach dem Bericht des Annalista 
Saxo der einzige Nachkomme aus der Ehe seines Vaters mit 
Eilica 1. Um das Jahr 1050 heiratete Otto die Witwe Richenza, 
die in erster Ehe mit einem Grafen Hermann von Werl ver
mählt war 2. Die Herkunft der Richenza läßt sich nicht mit Si
cherheit klären. Es sprechen jedoch gewichtige Gründe für die 
Annahme, daß sie eine Tochter de« Herzogs Otto von Schwa
ben (f 1047) war. Otto von Schwaben befand sich als ein Sohn 
des rheinischen Pfalzgrafen Ezzo und Mathildes, einer Tochter 
Kaiser Ottos IL, im Besitz umfangreicher Erbgüter sowohl ezzo-
nischen als auch liudolfingischen Ursprungs. Ein beträchtlicher 
Teil dieser Gütermasse in Westfalen und Nordsachsen ging — 
so hat es den Anschein — nach 1047 auf Richenza und um 1050 
auf ihren zweiten Gemahl Otto von Northeim über. Die auf 
diese Weise erworbenen Beziehungen und Rechte sind durch 
eine Reihe von Eheschließungen der Nachkommen Ottos von 
Northeim mit westfälischen und rheinischen Geschlechtern ge
sichert worden 3. 

Welche Bedeutung die Erbschaft der Richenza für die po
litische Laufbahn Ottos von Northeim gehabt hat, liegt auf der 
Hand. Hier ist einer der Gründe dafür zu suchen, daß ihm der 
steile Aufstieg von der regional begrenzten Sphäre seiner Vor
fahren zu einer reichsgeschichtlich bedeutsamen Herrschaftsstel
lung gelang. Das Erbe sedner Gemahlin — wie auch das seines 
Vaters Benno — bildeten dafür aber nur die materielle Basis, 
die äußeren Machtmittel. In welchem Umfang diese wirksam 

1 Ann. Saxo 1057, 692; 1083, 721. Er w i r d in d e n J a h r e n 1020—25 
g e b o r e n s e i n , s. L a n g e I 32. 

2 A n n . Saxo 1082, 720 f.; Annales Magdeburgenses, MG SS XVI , 
1110, 181; v g l . H. B o l l n o w , D i e Grafen v o n W e r l . G e n e a l o g i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n zur Gesch ichte d e s 10. b i s 12. J a h r h u n d e r t s , Diss . 
G r e i f s w a l d 1930, 15, 18 u n d H u c k e 2 9 ff., 207. 

3 S. d i e g e s a m t e P r o b l e m a t i k j e t z t b e i L a n g e I 36 ff., 120 ff. 
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werden konnten, mußte eine Frage seiner persönlichen Fähig
keiten sein, die in seinem politischen Streben Gestalt gewannen. 

Die bruchstückhafte Überlieferung der Zeit von etwa 1047 
bis 1061 für die politische Geschichte Ottos von Northeim ge
stattet nicht, deren Gang genau zu verfolgen. Wahrscheinlich 
hat er bereits 1049 den Herrschaftsbereich seines Vaters Benno 
übernommen 4. In den Jahren 1050—1061 treten in einer Reihe 
von Urkunden verschiedener Provenienz Grafen mit Namen 
Otto auf, die sich nicht in allen Fällen sicher auf den Northeimer 
beziehen lassen 5. über sein Verhältnis zu Heinrich III. und 
später zur Kaiserin Agnes ist nichts bekannt, obgleich an
genommen werden darf, daß die gegenseitigen Beziehungen, 
wohl nicht zuletzt infolge seiner Ehe mit der Ezzonin Richenza, 
zufriedenstellend waren. Erst mit dem Jahre 1061 tritt Otto 
schlagartig in den Blickpunkt der Reichsgeschichte. 

a) O t t o v o n N o r t h e i m a l s H e r z o g von B a y e r n 
(1061 — 1070) 

In den ersten Wochen des Jahres 1061 übertrug die Kaiserin 
Agnes in Regensburg das Herzogtum Bayern, das sie seit 1056 
innegehabt hat te 6 , dem sächsischen Grafen Otto von Nort
heim 7 . Welche Beweggründe Agnes zu ihrem Entschluß be
stimmten, geht aus den Quellen nur indirekt hervor. Für den 
Altaicher Annalisten ist Otto ein „vir prudens"8, während die 
Kaiserin — nach der Ansicht Lamperts von Hersfeld — in ihm 
einen „virum industrium et iuvandis regni negociis satis op-
portunum"9 sah. Aus der allgemeinen politischen Situation des 

4 S. o b e n A n m . 50. 
s Regesta Diplomatica necnon Epistolaria Historiae Thuringiae I ff., 

hr sg . O. D o b e n e c k e r , J e n a 1896 ff.: I 793 (1047—1050); D i e Re-
g e s l e n d e r Erzbischöfe v o n K ö l n im M i t t e l a l t e r I, 4. Lfg., h e r s g . F, W . 
O e d i g e r , B o n n 1958, 863 (nach 1057, Jun i 25); D H IV 32 (1058, 
Febr. 7), 61 (1059, Dez . 1); K. W e n c k , Z V H e s s G N F 26, 1902, 273 
(1061); s, h i e r z u L a n g e I 56, 

6 S. G. M e y e r v. K n o n a u , Jahrbücher d e s d e u t s c h e n Re iches un
ter He i nr i ch IV. u n d Heinr ich V., Iff., Le ipz ig 1890 ff.: I 14, 19. 

7 Ebd. I 210 ff. 
8 Annales Altahenses Maiores, M G SS rer. Germ., hrsg . E. F r h r , 

v . O e f e l e , 1891, 1061, 59. 
9 Lamperti Monachi Hersieldensis Opera, MG SS rer. Germ., hrsg . 

O . H o l d e r - E g g e r , 1894, 1061, 78 f. 
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Jahres 1061 erhellt jedoch eindeutig, welche Aufgabe dem 
neuen Herzog zugedacht war. Seit 1060 befand sich das bay
rische Stammesgebiet in einer ungeschützten und zugleich ge
fährdeten Grenzlage gegenüber Ungarn. Als das Reich dort zu 
Gunsten des Ungarnkönigs Andreas und seines Sohnes Salomon 
eingreifen wollte, wurde ein improvisiertes deutsches Heeres
aufgebot durch die Streitmacht Belas, Andreas' Bruder, ge
schlagen 1 0 . Diese Niederlage, die offensichtlich auf das Fehlen 
eines Herzogs als Führer des bayrischen Aufgebots zurück
geführt werden m u ß t e n , gewann noch an Ausmaß dadurch, 
daß auch in Kärnten seit geraumer Zeit Kämpfe zwischen dem 
einheimischen Adel und Herzog Konrad im Gange waren, die 
einen für diesen ungünstigen Ausgang nahmen 1 2 . 

In dieser Situation mußte sich Agnes entschließen, die bay
rische Herzogswürde einer Persönlichkeit zu übertragen, die 
ihr geeignet schien, das Ansehen des Reiches im Süden wieder
herzustellen. Ihre Wahl fiel auf einen Mann, der bis dahin 
wenig hervorgetreten war. Sie ist durchaus als ein Akt freier 
persönlicher Entscheidung zu werten, während die „electio" 
durch die bayrischen Großen, wie sie uns gelegentlich im 
11. Jahrhundert überliefert wird, keinerlei politische Bedeutung 
hatte und wohl nur den Charakter einer Zustimmungserklärung 
trug 1 3 , falls sie 1061 überhaupt stattgefunden ha t 1 4 . Agnes 
ließ sich in ihren Erwägungen von den unter den Ottonen und 
Saliern zur Tradition gewordenen Grundsatz leiten, die bay
rische Herzogswürde kraft Amtsrecht nur an Angehörige stam
mesfremder Geschlechter zu verleihen 1 5 . So allein konnte ver-

io M e y e r v. K n o n a u I 192 ff., 197, 205. 
n V g l . Lampert 1061, 77 f. u n d d a z u S. R i e z l e r , Gesch ichte Bay

erns I, 2. Aufl., S tu t tgar t /Gotha 1927, 81 f. 
1 2 V g l . M e y e r v. K n o n a u I 208 ff., M. L. B u l s t - T h i e l e , Kai

ser in A g n e s , Ber l in /Le ipz ig 1933, 58. 
1 3 S. h i e r z u B. S c h l o t t e r o s e , D i e B e s e t z u n g der d e u t s c h e n Her

z o g t ü m e r b i s z u m J a h r e 1125, D i s s . H a l l e 1912, 19 ff., 56 u n d G. L ä -
w e n , S t a m m e s h e r z o g u n d S t a m m e s h e r z o g t u m , B e i t r ä g e zur Frage 
ihrer recht l ichen B e d e u t u n g im 10.—12. Jahrhunder t , Ber l in 1935, 62 ff. 

1 4 E inen A n h a l t s p u n k t b i e t e n d i e Ann, Altah. 1061, 59: „mater 
caesaris ducatum Baioariae . . . Otoni .. commendari curavit." 

1 5 S. L ä w e n 52 ff,, G. T e l l e n b a c h , V o m k a r o l i n g i s o h e n Reichs
ade l z u m d e u t s c h e n Re ichs fürs tens tand, in: A d e l u n d B a u e r n im 
d e u t s c h e n Staat d e s Mi t t e la l t er s , hrsg . Th. M a y e r , Le ipz ig 1943, 45ff. 
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hindert werden, daß in Bayern, dessen verfassungsrechtliche 
Struktur dem Herzog weitgehende Befugnisse dem eingeses
senen Adel gegenüber zugestand, jener mit dem Stammesver
band verwuchs und einen von der Zentralgewalt unabhängigen 
Machtbereich ausbilden konnte 1 6 . Andererseits mußte der neue 
Herzog jedoch befähigt sein, die augenblickliche Situation, in 
der sich die bayrischen Grenzlande befanden, zu meistern. Die 
Zeitgenossen rühmen, wie erwähnt, seine Klugheit, seine Be
flissenheit und Vertrautheit mit den Angelegenheiten des 
Reiches 1 7 , und sicher wird Otto auch seiner Macht und seinem 
äußeren Ansehen die Bevorzugung vor anderen Fürsten durch 
Agnes zu verdanken haben 1 8 . Dabei soll offengelassen werden, 
ob den Entschluß der Kaiserin vielleicht auch der Gedanke, 
einen gewissen Ausgleich zwischen dem salischen Hause und 
dem sächsischen Stamm herbeizuführen 1 9 oder ein Gegen
gewicht gegen die Billunger zu schaffen, beeinflußt hat. Von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist ferner gewesen, daß 
Otto eine geblütsrechtliche Qualifikation für seine hohe Stel
lung besaß: als Gemahl der ezzonischen Richenza gehörte er 
zu dem Kreis der Bewerber, die für die Besetzung der höchsten 
Reichsämter in Frage kamen. Es ist gewiß kein Zufall, daß 
schon in ottonischer Zeit Verwandte des Kaiserhauses die 
bayrische Herzogswürde innehatten; unter den Saliern läßt sich 
diese Linie weiterverfolgen 2 0 . Es fällt auf, daß gerade die mit 
ihnen verwandten Ezzonen einflußreiche Stellen im Reiche be
kleideten: Otto (f 1047) wurde Herzog von Schwaben, sein 
Bruder Hermann (f 1056) erlangte die Würde eines Kölner Erz-
bischofs, Kuno, der Sohn ihres Bruders Ludolf, war von 1049 
bis 1053 bayrischer(l) Herzog und Konrad, ein Nachkomme von 
Ezzos Bruder Hezelin (t 1061), erhielt die kärntnische Herzogs-

16 S. R i e z l e r I 371 f., L ä w e n 39, T e l l e n b a c h a . a . O . , H i l d e 
b r a n d 205 f. 

17 S. o b e n A n m . 8, 9. 
!8 Ann. Saxo 1057, 692: „Pollebat isdem temporibus in Saxonia 

Otto dux de Northeim .. / 
i» V g l . h i e r ü b e r je tz t H u c k e 76 ff. 
20 V g l . S c h l o t t e r o s e 32 f., T e i l e n b a c h 47, E. K i m p e n , Zur 

d e n e a l o g i e der b a y r i s c h e n H e r z ö g e v o n 908—1070 , in: Jahrbuch für 
fränk. L a n d e s f o r s c h u n g 13, 1953, 74 ff. 
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würde 2 1 . Wenn auch vermieden werden soll, von einem „ezzo-
nischen Bewerbungsanspruch" 2 2 auf Bayern zu sprechen, so 
bleibt die Zugehörigkeit Ottos zum weiteren salischen Ver
wandtenkreis als ein wichtiger, wenn auch nicht ausschließ
licher Grund für seine Erhebung zum Herzog bestehen 2 3 . 

Zu klären bleibt noch, welche Bedeutung die Neuerwerbung 
für Otto von Northeim selbst hatte. Es liegt auf der Hand, 
daß der Gewinn der Herzogswürde Otto, der bisher schon unter 
den Großen seines Stammes eine dominierende Rolle gespielt 
zu haben scheint 2 4, in die Reihe der einflußreichsten Reichs
fürsten stellte. Mit seinem gehobenen Ansehen war jedoch fürs 
erste eine entsprechende potentielle Machtsteigerung nicht ver
bunden. Für Agnes bedeutete die Übertragung des bayrischen 
Herzogtums an den Northeimer seine Belehnung mit einer 
Würde im alten amtsrechtlichen Sinne: entscheidend bleiben 
sollte das Band des Beliehenen zum König. Für Otto bedeutete 
sie die Übernahme von Folgepflichten im Sinne des Reichs
rechts, den Gewinn einer amtsherzoglichen Stellung. Im Jahre 
1062 wandelte sich das Bild. Der Tag von Kaiserswerth hatte 
nicht nur eine grundlegende Umgestaltung der politischen Ver
hältnisse, sondern darüber hinaus eine Umwälzung der bisher 
geltenden Vorstellungen vom Verhältnis des Fürstenrechts zum 
Reichsrecht zur Folge 2 5 . Seit diesem Zeitpunkt wurde das bay
rische Herzogtum für Otto zum Objekt eigener Machtpolitik. 
Er hat bis 1070, wenn auch in letztlich nicht erfolgreichen Be
mühungen, beharrlich an der Schaffung einer bayrischen Her
zogsgewalt auf territorialer Basis gearbeitet. Sein Versuch, 
durch die Ehe seiner ältesten Tochter Ethilinde mit Weif (IV.), 
dem späteren Herzog von Bayern, mit dem einflußreichen 

2 1 S. E. K i m p e n , E z z o n e n u n d H e z e l i n i d e n in der rhe in i schen 
Pfalzgrafschaft , M I Ö G XII. Erg.-Bd. 1933, S tammtafe ln . 

2 2 K i m p e n , E z z o n e n 30. 
2 3 V g l . i n s b e s o n d e r e d i e be i L a n g e I 45 z i t i er te u n d a u s g e w e r 

t e t e N o r t h e i m e r U b e r l i e f e r u n g . — Zur A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit e iner 
R e i h e v o n T h e s e n K i m p e n s u n d a n d e r e r s. L a n g e II 67. 

24 S. o b e n A n m . 18. 
2 5 K e n n z e i c h n e n d dafür is t d i e V e r l e i h u n g v o n Re ichsabte i en an 

ge i s t l i che u n d w e l t l i c h e (!) Fürs ten , s. S. 22 f. 
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schwäbisch-bayrischen Adelsgeschlecht der Weifen in verwandt
schaftlich-politische Beziehungen zu treten 2 6 , und seine Be
mühungen um das Kloster Niederaltaich 2 7 legen davon Zeug
nis ab. 

Die Hoffnung der Kaiserin, in Otto eine Stütze der Reichs
gewalt zu finden, blieb unerfüllt: im Jahre 1062 begegnet er 
unter den Verschwörern von Kaiserswerth. Es ist denkbar, daß 
er sich gerade durch das Zustandebringen der Ehe zwischen 
Ethilinde und Weif unmittelbar nach seiner Herzogserhebung 
die Mißgunst des Hofes und der Kaiserin zugezogen ha t 2 8 . Ganz 
allgemein wird man vermuten dürfen, daß sich der Bayern
herzog vornehmlich mit Rücksicht auf die zu seinen Standes
genossen bestehenden Beziehungen entschlossen hat, deren 
gegen Agnes gerichtete Bestrebungen zu unterstützen. Anno 
von Köln erscheint in den Quellen als Haupt der Verschwö
rung, und neben Otto von Northeim 2 9 waren Ekbert von Mei
ßen, Siegfried von Mainz und Gottfried von Lothringen direkt 
oder indirekt an ihr beteiligt 3 0. Die Absicht der Verschwörer 
scheint streng geheimgehalten worden zu sein. Noch am 9. März 
1062 befand sich Otto am Hofe in Goslar 3 1, und bereits An-

2 6 S. h i e r z u L. A . L e r c h e , D i e po l i t i s che B e d e u t u n g der Ehe
v e r b i n d u n g e n in d e n b a y r i s c h e n H e r z o g s h ä u s e r n v o n Arnulf b i s 
Heinrich der L ö w e (907—1180), L a n g e n s a l z a 1915, 49, 119 f. A n m . 227. 
Über Eth i l inde s. L a n g e I 142 ff. 

27 S. S. 2 2 f., 27. 
2 8 V g l . L e r c h e 49 ff., F. C u r s c h m a n n , Z w e i A h n e n t a f e l n . A h n e n 

tafeln K a i s e r Friedrichs I. u n d He inr i chs d e s L ö w e n zu 64 A h n e n , 
Leipzig 1921, 33, B o l l n o w 18 u n d A n m . 20, 21. 

2 9 Ot to a l s B e t e i l i g t e n n e n n e n Lampert 1062, 79 ff.r d i e Annales 
Augustani MG SS III 1062, 127 u n d der Ann. Saxo 1062, 693. V g l . 
h i erzu M e y e r v. K n o n a u I 276 u n d R i e z l e r I 82 f. 

3 0 B e l e g e b e i M e y e r v. K n o n a u I 276 ff.; s. a u ß e r d e m H. B r e s s -
l a u , N A 27, 1901, 755 f. u n d E. F r h r . v . G u t t e n b e r g (Bearb.), D i e 
R e g e s t e n der Bischöfe u n d d e s D o m k a p i t e l s v o n B a m b e r g , W ü r z b u r g / 
M ü n c h e n 1932 ff.: III, 341, 165. 

3 1 D H I V 83, das O t t o a l s Inhaber v o n Rechten im L e i n e g e b i e t aus 
w e i s t . Ein H e r z o g Ot to , der Rechte am Zol l z u E s s e r d e n / R h e i n l a n d 
hatte , und mit d e s s e n Z u s t i m m u n g d i e s e r d e m Ebf. A n n o v o n K ö l n 
ü b e r t r a g e n w i r d (DH IV 86: u m 1062, O e d i g e r 960: 1061—1070), 
k a n n der N o r t h e i m e r (so O e d i g e r ) o d e r der sächs i sche H e r z o g Or-
dulf s e in . 
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lang April wurde der Plan ausgeführt: Anno brachte den jun
gen König in seine Gewalt 3 2 . 

Nach der Entführung Heinrichs IV. zog Anno von Köln die 
Vormundschaft über den jungen König und damit die Reichs
verweserschaft an sich 8 3 . Die Art, wie diese im einzelnen 
gehandhabt wurde, ist nicht ersichtlich; ein genau festgelegtes 
Regentschaftsrecht hat ohnehin nicht existiert. Offenbar kam 
es darauf an, mit den faktisch gegebenen Verhältnissen zu 
improvisieren 3 4. Es ist allerdings so viel sicher, daß Anno, 
wohl unter Rücksichtnahme auf seine am Staatsstreich betei
ligten fürstlichen Standesgenossen, gewisse Kompetenzen aus 
der Hand gab, ohne freilich selbst auf seine Führerstellung zu 
verzichten 3 5. So scheint er in der Hauptsache Siegfried von 
Mainz 3 6 und Otto von Northeim 3 7 in sein Vertrauen gezogen 
zu haben. Obwohl die Angaben Lamperts in sich widerspruchs
voll sind, wird man den Einfluß Ottos am Hofe nicht zu gering 
veranschlagen dürfen 3 8, da zwischen Anno und dem Northei
mer ein durchaus freundschaftliches Verhältnis bestanden zu 
haben scheint 3 0, und der Bayernherzog an den wichtigen poli
tischen Ereignissen der folgenden Jahre führend beteiligt war 4 0 . 

Die Beziehungen zwischen denjenigen Fürsten, die im Reichs
regiment eine hervorragende Rolle spielten, scheinen im ein
zelnen aber nicht ungetrübt gewesen zu sein. Dies geht aus 
«inem schwer zu datierenden Brief Bischof Gunthers von Bam
berg an Anno von Köln 4 1 hervor, der bislang von der For-

3 2 Zur B e u r t e i l u n g d e s S t a a t s s t r e i c h e s durch d i e Geschichtsschre iber 
s. M e y e r v . K n o n a u I 277 A n m . 77, 284 f. A n m . 95, B u l s t - T h i e l e 
7 9 f, G. B a u e r n f e i n d , A n n o IL, Erzbischof v o n Köln , D i s s . M ü n c h e n 
1929, 28 ff. 

33 M e y e r v. K n o n a u I 287 A n m . 100. 
3 * S. A. E i g e n b r o d t , Lampert v o n H e r s f e l d u n d d i e n e u e r e Que l 

l en forschung , C a s s e l 1896, 100 ff. 
35 V g l . B a u e r n f e i n d 41 ; M e y e r v . K n o n a u I 285 f. 
38 Lampert 1063, 88. 
37 Ebd. 1063, 85, v g l . 1070, 113. 
38 D i e s ist , unter H i n w e i s auf d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n , g e g e n 

ü b e r M e y e r v. K n o n a u I 302 f. u n d R i e z l e r I 83 zu b e t o n e n . 
8» In D H I V 89 (1062, Ju l i 19) u n d D H I V 97 (1062, D e z . 12) er

s c h e i n e n O t t o u n d A n n o g e m e i n s a m a m Hof. V g l . auch o b e n A n m . 31. 
4 0 S. d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n . 
4 1 C. E r d m a n n u. N . F i c k e r m a n n (Bearb.), B r i e f s a m m l u n g e n 

d e r Zei t He inr i chs IV. , MGH, W e i m a r 1950, 201 ff.; G u t t e n b e r g III 

16 



schling in verschiedenster Weise interpretiert worden ist. 
Gunther gibt seiner Freude darüber Ausdruck, daß Anno die 
Pläne seiner Nebenbuhler zunichte gemacht habe, wie er aus 
dessen eigenen Briefen erfahren hat. Des weiteren teilt Gun
ther dem Kölner Erzbischof mit, daß sich Markgraf Dedi von 
der Lausitz und der Mainzer Erzbischof zu einer Verschwö
rung zusammengefunden hätten, die offenbar gegen Anno selbst 
gerichtet war, wie dem Zusammenhang zu entnehmen ist. Gun
ther warnt den Kölner; es erscheint ihm unerklärlich, daß 
jener ihm hiervon nichts berichtet hat. Im nächsten Satz drückt 
Gunther sein Befremden darüber aus, daß dem Bayernherzog, 
d. h. Otto von Northeim, seine Rechtfertigung so leicht ab
genommen, seine Entschuldigung so leicht geglaubt worden 
seien. Es folgt eine Reihe von Mahnungen und Bitten, die hier 
nicht interessieren. 

Der in dem Schreiben Gunthers enthaltene Bericht über die 
Machenschaften der „emuli" steht in einem möglichen, aber 
nicht sicher nachweisbaren Zusammenhang mit den Mittei
lungen Gunthers von der Verschwörung Siegfrieds von Mainz 
und Dedis gegen den Kölner Erzbischof, wobei sich das Wort 
„coniuTatio" sicher nicht auf das Ereignis von Kaiserswerth be
zieht 4 2 . Gegen einen solchen Zusammenhang spricht immerhin, 
daß Anno von der angezettelten coniuratio nichts weiß oder zu 
wissen scheint („nichil scripsistis"), und daß diese zur Zeit der 
Abfassung des Briefes noch bestand („qui se velut caput co-
niurationis effert"), während die Pläne der Nebenbuhler be
reits durchkreuzt sind („perditis emulorum consiliis.. . occu-
r i s s e . . . dissipasse"). Am wichtigsten aber ist für uns der 
Passus über Otto von Northeim. Er steht, wie es scheint, mit 
den eben erwähnten Ereignissen in keinem sichtbaren Zusam
menhang, Von einer Teilnahme des Bayernherzogs an der 

341, O e d i g e r 886. D i e D a t i e r u n g d e s Briefes s c h w a n k t z w i s c h e n 1062 
u n d 1063; vg l , h i erzu d ie f o l g e n d e n A n m . 

4 2 ) S. i n s b e s o n d e r e M e y e r v . K n o n a u I 275 u. A n m . 71 , G u t -
t e n b e r g III, 341 , 165. D i e A n s i c h t jedoch , der Brief s e i zu E n d e 1061 
zu d a t i e r e n (s. e t w a M e y e r v , K n o n a u I 271 A n m . 60), dürfte w i 
d e r l e g t s e i n , s. u n t e n A n m . 48. 
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coniuraüo gegen Anno verlautet nichts 4 3 . Die „purgatio" und 
„excusatio" Ottos kann sich schon aus stilistischen und syntak
tischen Gründen nicht auf sein Verhältnis zum Kölner Erz-
bischof beziehen 4 4, ferner gehört dieser Passus offenbar zu 
den Anno unbekannten Mitteilungen Gunthers 4 5 . Wir glauben 
daher den Sinngehalt dieser dunklen Stelle am besten durch 
die Annahme erklären zu können, daß es sich hierbei um die 
Andeutung des Verhältnisses Ottos zum königlichen Hof han
delt. Der Bayernherzog hat es demnach verstanden, sich wegen 
eines mißliebigen Vorfalls zu entschuldigen, womit allein der 
Staatsstreich von Kaiserswerth gemeint sein kann 4 6 . Diese Mit
teilung Gunthers bedeutet dann wohl eine Warnung an Anno, 
der sich ebenfalls 1062 mit Agnes und Heinrich IV. ausgesöhnt 
hat te 4 7 , sich in seiner Stellung am Hofe nicht von Otto ver
drängen zu lassen. Damit kann es aber als sicher gelten, daß 
der Brief Gunthers nach dem Tage von Kaiserswerth abgefaßt 
ist und entweder noch in das Jahr 1062 oder in die ersten Mo
nate des Jahres 1063 fällt 4 8. Ebenfalls in diese Zeit werden die 
gegen Anno gerichteten Ränke Siegfrieds von Mainz und Dedis 
von Wettin zu setzen sein. Zusammenfassend läßt sich fol
gendes sagen: Anno von Köln war es — vielleicht schon vor 

4 3 D i e s ist f e s t z u h a l t e n g e g e n ü b e r der In terpre ta t ion d i e s e r S t e l l e 
durch d i e g e s a m t e ä l t e r e Literatur; s. e t w a M e h m e l 17, 77 u n d 
P. R o c k r o h r , D i e l e t z t e n B r u n o n e n , D i s s . H a l l e 1885 r 23 ff., d a z u 
G u t t e n b e r g III 341, 165. 

4 4 V g l . d e n B e d e u t u n g s i n h a l t v o n „purgatio" u n d „excusatio" in 
der A u s s a g e G u n t h e r s : „ M o v e f me etiam ducis Bawariorum tarn 
iacile recepta purgatio, tarn iacile credita excusatio." Es fällt ferner 
auf, daß G u n t h e r h i er ans ta t t der sich auf A n n o b e z i e h e n d e n d irekten 
Rede das u n p e r s ö n l i c h e P a s s i v gebraucht : „recepta purgatio .. . cre
dita excusatio." 

4 5 Er fo lgt w o h l auf d e n Abschni t t : „Susceptum quippe mihi est, 
quod de marchione D. et de archiepiscopo Moguntino . . . nichtI 
scripsistis." 

4 6 D i e a l l g e m e i n e Ans icht , daß e s s ich h i e r u m e i n e n A k t der V e r 
s ö h n u n g O t t o s mi t A n n o g e h a n d e l t h a b e ( M e y e r v , K n o n a u I 275, 
G u t t e n b e r g III 341), entfäl l t mi t d i e s e r F e s t s t e l l u n g . 

47 V g l . M e y e r v . K n o n a u I 286 A n m . 97 u n d G u t t e n b e r g III 
338. 

4 8 S. o b e n A n m . 41 , b e s o n d e r s G u t t e n b e r g III 341, 164 f, und 
h ierzu L a n g e II 71 f. 
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Kaiserswerth 4 9 — gelungen, gewisse widerstrebende Elemente 
innerhalb der Fürstenopposition zu bändigen und 1062 zu einer 
einheitlichen Aktion gegen Agnes zu führen. Aber auch danach 
waren Kräfte am Werk, die Anno die Stellung eines alleinigen 
Reichsverwesers mißgönnten,- unter diesen traten besonders 
Siegfried von Mainz und Dedi hervor. Otto von Northeim 
hatte es hingegen erreicht, daß man ihm am Hofe seine Hal
tung vom Jahre 1062 verzieh. Da seine guten Beziehungen zu 
Anno andererseits keine Einbußen erlitten, so hatte er sich auf 
diese Weise nach beiden Seiten gesichert. 

Das unter dem Einfluß des Kölner Erzbischofs stehende Reichs
regiment hat es jedoch, zweifellos auf Grund der zwischen den 
einzelnen Fürsten bestehenden Mißhelligkeiten, in der Folge
zeit nicht verstanden, die inneren Angelegenheiten zur all
gemeinen Zufriedenheit zu ordnen. Dies wird aus dem fuldisch-
hildesheimischen Rangstreit ersichtlich, der sich am Weihnachts
fest 1062 und zu Pfingsten des folgenden Jahres in Goslar zu
trug 5 0 . Dort war es zum erstgenannten Zeitpunkt, offenbar auf 
einer Provinzialsynode des Mainzer Erzbischofs, zu einem blu
tigen Streit zwischen den Leuten Widerads von Fulda und 
Hezilos von Hildesheim gekommen, der sich an der Frage ent
zündete, welcher von beiden Kirchenfürsten dem Erzbischof zu
nächst sitzen solle. Der Abt von Fulda, der diesen Vorzug als 
ein altes Privileg betrachtete, scheint dabei seinen Willen 
durchgesetzt zu haben. Es ist zwar aus zeitlichen Gründen nicht 
möglich, daß Otto von Northeim hierbei für ihn seinen Einfluß 
in die Waagschale warf 5 1, allerdings kann die Parteinahme des 
Bayernherzogs zu Gunsten des Fuldaers, von der Lampert 
spricht, auch nachher erfolgt sein 5 2 . Zu Pfingsten des folgenden 

4 9 V g l . A d a m v o n Bremen , H a m b u r g i s c h e Kirchengeschichte , M G 
SS rer. Germ., 3. Aufl. , hrsg . B. S c h m e i d l e r , 1917, III, 34, u n d h i e r z u 
C, E r d m a n n , S t u d i e n zur Brief l i teratur D e u t s c h l a n d s i m 11. Jahr
hundert , Le ipz ig 1938, 283, G u t t e n b e r g III 341, 165. 

50 M e y e r v. K n o n a u I 328 ff., 664 ff., K. L ü b e c k , D e r kirchl iche 
R a n g s t r e i t zu Gos lar , N i e d e r s . Jb . 19, 1942, 96 ff. 

5 1 V o n der Einf lußnahme d e s N o r t h e i m e r s ber ichte t Lampert 1063, 
81 . O t t o w a r a b e r noch a m 12. D e z e m b e r 1062 in R e g e n s b u r g a m H o f e 
(DH I V 97) . 

5 2 S. M e y e r v. K n o n a u I 667. 
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Jahres kamen die Gegensätze zum offenen Austrag. Es erhob 
sich am gleichen Ort ein von den Hildesheimern mit Vor
bedacht geführtes blutiges Gefecht, in dessen Verlauf die völlig 
überraschten Fuldaer, die diesmal augenscheinlich die Hilfe 
Ottos entbehrten, unterlagen 5 8. Widerad, den man als den 
Schuldigen betrachtete, mußte sich mit Geldzahlungen loskaufen 
und hatte bei seiner Rückkehr nach Fulda mit einer Mönchs
revolte zu kämpfen. Nur das Eingreifen des Bayernherzogs 
und des Kölner Erzbischofs rettete den Abt aus seiner be
drängten Lage 5 4 . 

Hatte sich mithin an dem freundschaftlichen Verhältnis Ottos 
zu Anno nichts geändert, so war doch durch die Goslarer Vor
fälle die Reichsverweserschaft des Kölners derart in Mißkredit 
geraten 5 5 , daß er sich unter dem Druck der Verhältnisse ge
zwungen sah, dem ehrgeizigen Adalbert von Bremen 5 6 einen 
Platz im Regiment einzuräumen. Ein entsprechender Vergleich 
kam noch vor dem 27. Juni 1063 in Allstedt zustande 5 7 , wo 
auch die Anwesenheit des Northeimers anzunehmen i s t 5 8 . Für 
den Bayernherzog mußte es jetzt von Wichtigkeit sein, auch 
mit dem einflußreichen Bremer Erzbischof enge Beziehungen 
anzuknüpfen. Noch im gleichen Jahre begegnen uns beide bei 
einer gemeinsamen, gegen Ungarn gerichteten Aktion. Auf 
einer noch in Allstedt oder in Mainz abgehaltenen Reichsver
sammlung wurde beschlossen, den vor drei Jahren aus Ungarn 
vertriebenen jungen König Salomon zu restituieren 59'. Dieser 
Plan wurde in den Monaten August und September in die Tat 
umgesetzt. Der vor der eigentlichen Entscheidung erfolgte Tod 

5s Lampert 1063, 82 ff. 
5 4 Lampert 1063, 85. — M a n k ö n n t e g e n e i g t s e i n , auf G r u n d d e s s e n 

an e in V o g t e i v e r h ä l t n i s O t t o s z u m K l o s t e r Fu lda z u d e n k e n , vgl . 
auch K. A. E c k h a r d t , He inr ich der L ö w e an W e r r a u n d O b e r w e s e r , 
2. Aufl. M a r b u r g 1958, 22 ff. S ichere B e l e g e für e i n e n o r t h e i m i s c h e 
V o g t e i t ä t i g k e i t h ins icht l ich F u l d a s f inden sich j e d o c h n i r g e n d s . 

5 5 K e n n z e i c h n e n d hierfür ist e i n Brief G u n t h e r s v o n B a m b e r g an 
A n n o v o m J a n u a r 1063, G u t t e n b e r g III 339, O e d i g e r 901 . 

5 6 V g l . ü b e r i h n zu le tz t im Z u s a m m e n h a n g : E, M a s c h k e , Ada l 
bert v o n B r e m e n in: D i e W e l t a l s Gesch ichte 9, 1943, 25—45, 

M e y e r v . K n o n a u I 333 f. u. A n m . 52. 
58 In D H I V 102 ( A l l s t e d t 1063, J u n i 24) u r k u n d e t He inr ich IV. 

„interventu tidelium nostrorum . . . du cum . . . atque comitum." 
S. M e y e r v, K n o n a u I 3 4 2 f u n d G u t t e n b e r g III 345. 
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Belas ließ den Feldzug, dessen militärische Führung in den 
Händen Ottos von Northeim lag, zu einem vollen Erfolg wer
den 6 0 . Adalbert hatte den König gleichsam als dessen poli
tischer Berater begleitet. Sein Ansehen am Hof war durch den 
glücklichen Kriegszug bedeutend gestiegen, hatte aber gleich
zeitig eine erhöhte Rivalität zum Kölner Erzbischof hervor
gerufen 6 1. 

Otto von Northeim scheint in dieser Zeit eine abwartende 
Haltung eingenommen zu haben. Trotz seiner mit dem Bremer 
Metropoliten angebahnten Beziehungen 6 2 ließ er die Verbin
dung zu Anno von Köln zunächst nicht abreißen. Das seit 
mehreren Jahren bestehende Kirchenschisma zwischen dem 
Reformpapst Alexander II. und dem von kaiserlicher Seite er
hobenen Honorius II. (Cadalus) hatte in Italien zu unhaltbaren 
politischen Zuständen geführt und zwang die Reichsregent
schaft zu einer Stellungnahme. Ende Mai und Anfang Juni 
1064 fand in Mantua unter dem Vorsitz Annos von Köln ein 
Konzil statt, das über die Ansprüche beider Päpste zu befinden 
ha t te e 3 . Zusammen mit dem Kölner und anderen deutschen 
Fürsten war auch der Bayernherzog nach Italien gekommen 6 4, 
wobei ihm sicher seine Verbindungen mit den Weifen dienlich 
gewesen sind. 

Das Konzil endete mit der Anerkennung des Reformpapstes. 
Dieses Ergebnis von Mantua mußte nunmehr am Hofe die kö
nigsfreundliche Partei und deren Haupt, Adalbert von Bremen, 
gegen den Kölner einnehmen. Schon während der Abwesenheit 
Annos in Italien war es zu einer engen Anlehnung des Königs 
an den Bremer Metropoliten gekommen, und nach der Rück
kehr des Kölners scheinen die Kompetenzen des Reichsregiments 

°o V g l . M e y e r v. K n o n a u I 342 ff., W . G r a e s e r , A u s w ä r t i g e 
B e z i e h u n g e n im po l i t i s chen L e b e n der d e u t s c h e n S t ä m m e zur Zei t der 
S a c h s e n u n d Sal ier 911—1125, D i s s . G ö t t i n g e n 1948, 102 f. 

ei V g l . M e y e r v. K n o n a u I 385 ff. 
6 2 A m 24. O k t o b e r 1063 fung ier t der N o r t h e i m e r a ls V e r m i t t l e r in 

z w e i S c h e n k u n g s u r k u n d e n He inr i chs IV. für A d a l b e r t v o n B r e m e n : 
D H I V 112, 113, O. H. M a y , D i e R e g e s t e n der Erzbischofe v o n 
B r e m e n I, H a n n o v e r 1937, 280, 281 . 

63 M e y e r v . K n o n a u I 375 ff.; O e d i g e r 931. 
6 4 B o n i z o , Uber ad amicum, rec. E. D ü m m l e r , M G Libelli de Lite 

Imperatorum et Pontificum I, H a n n o v e r 1891, 596. 
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ganz auf ihn übergegangen zu sein 6 5 . Wiederum jedoch hatte 
es Otto von Northeim mit diplomatischem Geschick verstan
den, sich auf die Seite des derzeitigen Machthabers zu stellen: 
aus einem wohl im Herbst 1064 abgefaßten Brief des Bam
berger Domscholasters Meinhard an seinen Bischof Gunther 
wissen wir, daß zu dieser Zeit der Bremer Erzbischof und der 
Bayernherzog am Königshof eine beherrschende Stellung ein
nahmen 6 6 . Diese Nachricht veranlaßt uns, die Glaubwürdigkeit 
der oft bestrittenen Aussage Lamperts von der Einflußnahme 
des Northeimers unter dem Regiment Annos (1063) 6 7 aufrecht
zuerhalten. 

Die Stellung Adalberts am Hof hat sich nach der Mündigkeits-
erklärung des Königs am 23. März 1065 zu Worms weiter ge
festigt; er wird zum alleinigen Ratgeber Heinrichs IV. 6 8 . Die 
Anwesenheit des Bayernherzogs am Hofe ist zu dieser Zeit 
lediglich für den Monat Juni 1065 bezeugt 6 9 . Mit der 1065 ein
getretenen Großjährigkeit Heinrichs IV. war jedoch noch nicht 
der Beginn einer vom Interesse des Königtums bestimmten, zen
tral geleiteten Regierung gegeben. Die Verschleuderung von 
Reichsrechten während der Zeit der Fürstenherrschaft erreichte 
gerade im Jahre 1065 durch die Verschenkung zahlreicher 
Reichsabteien an weltliche und geistliche Große ihren Höhe
punkt. Die Gewinnsucht des hohen Adels und die Bemühungen 
des Bremer Erzbischofs, seine Stellung am Hofe zu erhalten 
und den immer stärker aufkeimenden Neid seiner fürstlichen 
Standesgenossen zu beschwichtigen, bildeten dafür die eigent
lichen Beweggründe 7 0. Unter den Nutznießern befand sich 
neben dem reich bedachten Kölner Erzbischof, Siegfried von 
Mainz, Rudolf von Schwaben und anderen auch Otto von Nort
heim, dem das zur Diözese Passau gehörige Kloster Nieder

es M e y e r v. K n o n a u I 385 ff., V 318 f. 
©6 E r d m a n n - F i c k e r m a n n 23, 217 ff., G u t t e n b e r g III 360 

(2. Häl f te O k t o b e r 1064): „archiepiscopum Premensem et ducem Ba~ 
warie, in quos tota curia recumbit." 

67 S. o b e n S. 16. 
68 M e y e r v. K n o n a u I 400ff. 
w D H IV 157. 
7° S, M e y e r v . K n o n a u I 461 ff., H. F e i e r a b e n d , D i e po l i t i sche 

S t e l l u n g der d e u t s c h e n R e i c h s a b t e i e n w ä h r e n d d e s Inves t i turs tre i t e s , 
Bres lau 1913, 7 f. 
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altaich als Lehen übertragen wurde 7 1 . Es kann kein Zweifel 
bestehen, daß damit einer Forderung des Bayernherzogs ent
sprochen wurde, der die Absicht zugrunde lag, seine Macht
stellung in seinem Herzogtum zu heben. Die Abtei verlor durch 
die Übertragung an Otto ihre Reichsunmittelbarkeit und sank 
auf die Stufe eines fürstlichen Eigenklosters herab. Durch diesen 
Umstand findet auch die feindselige Haltung des Altaicher 
Annalisten dem Northeimer gegenüber ihre Erklärung 7 2. Welche 
Ausmaße die rechtliche Verfügungsgewalt des Herzogs über 
die Abtei annahm und ob es ihm gelang, ihren Vogt, Graf 
Aschwin von Bogen, in eine untergeordnete Stellung herab
zudrücken, läßt sich beim Mangel an Quellen nicht feststellen 7 3. 
Es ist lediglich bezeugt, daß er in das innere Rechtsleben des 
Klosters (Abtwahl!) eingegriffen ha t 7 4 . 

Die latenten Gegensätze Adalberts von Bremen zu den hohen 
Reichsfürsten waren jedoch durch ihre Begünstigung seitens 
der Krone nicht beseitigt. Ende 1065 trat nun ein Ereignis ein, 
das auch den einflußreichsten unter ihnen, Otto von Northeim, 
auf die Seite der Gegner des Bremers trieb. Adalbert, der 
offenbar schon zur Zeit Heinrichs III. den Besitz der Reichs
klöster Korvei und Lorsch erstrebt hatte, erreichte es auf Grund 
seiner engen persönlichen Beziehungen zum König, daß dieser 
ihm im September 1065 beide Abteien übertrug 7 5 . Dieser schein
bare Erfolg des Bremers erwies sich aber bald als ein arger po
litischer Mißgriff: die Übertragung der Abtei Korvei an den 
Bremer Erzstuhl kam einem unmittelbaren Eingriff in die Macht
sphäre des Northeimers gleich, der als Inhaber der Edelvogtei 
des Klosters und als Graf im Augau 7 6 sich in seiner sächsischen 

71 S. M e y e r v. K n o n a u I 469, R i e z l e r I 85 f., F e i e r a b e n d 
131, ferner, in g r ö ß e r e m Z u s a m m e n h a n g , S. H e r z b e r g - F r ä n k e l , 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e d e s St i f tes N i e d e r a l t a i c h , M Ö I G 10. Erg.-Bd. 
1928, 81 ff., b e s . 125 f., u n d E. K l e b e l , E i g e n k l o s t e r r e c h t e u n d V o g -
t e i e n in B a y e r n u n d Deut schös terre i ch , M Ö I G 14. Erg.-Bd. 1939, 175 ff. 

72 Ann. Altah. 1065, 71 , 1071, 81 f. 
73 S. D e Advocatis Altahensibus MG SS XVII , 373, ü b e r d ie Gra

fen v o n B o g e n v g l . M. P i e n d 1 , D i e Grafen v o n B o g e n , D i s s . Er
l a n g e n 1948. 

74 S. u n t e n S. 27. 
75 D H I V 168, M a y 310 (1065, Sept . 6): K o r v e i ; D H I V 169, M a y 

309 (1065, Sept . 8): Lorsch. V g l . M e y e r v . K n o n a u I 474 ff. 
76 S. L a n g e I 164 ff., 191 ff. 
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Vorrangstellung bedroht fühlte. Der dadurch bedingte Uber
tritt Ottos in das Lager der Gegner Adalberts bedeutete für 
diesen den Verlust seiner stärksten Stütze im Reichsregiment 7 7 . 
Wir wissen, daß der Bayernherzog mit aller Macht versuchte, 
in seinem Interesse die Unabhängigkeit Korveis zu retten 7 8 . Ob 
er dieses Ziel erreichte, ist zweifelhaft, da der im November 
und Dezember 1065 bezeugte Aufenthalt des Hofes in Korvei 
eher auf die Niederkämpfung des Widerstandes hindeutet 7 0 . 

Die Ereignisse um Korvei und Lorsch führten zu einem noch 
engeren Zusammenschluß der Adalbert feindlichen Reichs
fürsten. Anfang Januar 1066 stellten sie den König in Tribur 
vor die Alternative, entweder selbst zurückzutreten oder seinen 
Günstling, den Bremer Erzbischof, zu entlassen. Damit war das 
Schicksal Adalberts entschieden 8 0. Der Sturz des Bremers war 
somit nicht zuletzt das Werk des Bayernherzogs, der neben 
Anno von Köln, Siegfried von Mainz und den Herzögen Rudolf 
und Gottfried an der Triburer Fürstenversammlung teilgenom
men hatte 8 l . Er selbst wird es erreicht haben, daß der König 
bald darauf die Reichsunmittelbarkeit Korveis und damit seine 
eigene Machtstellung an der Weser garantierte 8 2 . 

Die rivalisierenden Bestrebungen der hohen Reichsfürsten, 
Einfluß auf die Leitung des Staates zu gewinnen, und die stetig 
wachsende Eigenständigkeit des jungen Herrschers bei der 
Wahrnehmung königlicher Rechte haben den Jahren nach dem 
Sturz Adalberts ihr Gepräge gegeben 8 S . Zunächst erachteten es 
die Fürsten für erforderlich, das Verhältnis der Reichsgewalt 
zu Papst Alexander II. zu normalisieren. Im Anschluß an das 

77 V g l . R i e z l e r I 86 u n d Ann. Altan. 1071, 81. 
78 V g l . M e y e r v . K n o n a u I 479 u. A n m . 166, II 809f . , 813. 
7» S. h i e r z u ebd . I 482 u n d A. N i e m e y e r , D i e s taa t srecht l i che Ent

w i c k l u n g der A b t e i C o r v e y b i s z u m E n d e d e s 12. J a h r h u n d e r t s , Diss . 
G ö t t i n g e n 1922, 104 f. 

so M e y e r v . K n o n a u I 487 ff.,- v g l . M a y 309, 310. 
81 D i e Q u e l l e b e i G i e s e b r e c h t III, 2, 1258f. , v g l . M e y e r v. 

K n o n a u I 488 A n m . 2. 
82 D H I V 179 (1066, J u n i 5); v g l . h i e r z u F e i e r a b e n d 145 und 

M a y 309, 310. 
83 V g l . M e y e r v . K n o n a u I 492f , E i g e n b r o d t 102 f. u n d M. 

S p i e ß , D i e d e u t s c h e R e i c h s r e g i e r u n g unter He inr ich IV., Programm 
D r e s d e n 1894, 19 ff. 
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Triburer Ereignis kam es Mitte Januar 1066 noch in Tribur 
selbst zu Verhandlungen zwischen ihnen und dem König, der 
sich schließlich bereit erklärte, den Reformpapst anzuerkennen. 
Als Geschäftsträger einer entsprechenden Botschaft nach Rom 
wurde von der Versammlung an Stelle des sich weigernden 
Anno von Köln Otto von Northeim ausersehen, der wohl seit 
dem Jahre 1064 über gute italienische Beziehungen — viel
leicht auch zu Alexander — verfügte 8 4. Wir dürfen dennoch 
annehmen, daß die Reise Ottos im Einvernehmen mit Anno er
folgte 8 5 . 

Im Frühjahr 1068 ging eine weitere Gesandtschaft deutscher 
Fürsten nach Rom ab, unter denen abermals die in italienischen 
Angelegenheiten erfahrenen Anno von Köln und Otto von 
Bayern zusammen mit dem Bischof Heinrich von Trient be
gegnen 8 6 . Die genauen Aufträge der Sendboten sind unbekannt; 
es darf jedoch angenommen werden, daß sie auf Grund einer 
königlichen Ermächtigung Verhandlungen mit Alexander führen 
und für die Wahrnehmung der Reichsrechte jenseits der Alpen 
Sorge tragen sollten 8 7. Die Gesandten führten zunächst mit 
Erzbischof Heinrich von Ravenna und Cadalus selbst Unter
redungen, ehe sie — etwa zur Osterzeit — in Rom anlangten, 
wo sie Alexander jedoch wegen ihres Verkehrs mit den von 
ihm gebannten Kirchenfürsten als Abtrünnige betrachtete und 
erst nach einem Bußakt aufnahm. Der Bayernherzog blieb länger 
in Italien als die Bischöfe Anno und Heinrich; offenbar sollte 
er auf Geheiß des Königs mit den einheimischen Fürsten über 
die Aufrechterhaltung der Reichsgewalt jenseits der Alpen ver
handeln 8 8 . Auf einer von dem Bayernherzog in der Feldmark 
von Piacenza angesetzten Gerichtsversammlung, bei der auch 
Herzog Gottfried anwesend war, kam es jedoch unter den zahl
reich erschienenen Einheimischen, die sich offenbar aus An-

8 4 V g l . o b e n A n m . 81 , d a z u M e y e r v. K n o n a u I 490 f. 
8 5 V g l . M e y e r v . K n o n a u I 492 A n m . 7, 501 A n m . 20 u n d 

S p i e ß 22. 
so M e y e r v . K n o n a u I 585 ff., II 9; v g l . R i e z l e r I 86 f. 
87 M e y e r v . K n o n a u l 586; v g l . b e s o n d e r s Ann. Altah. 1068, 74 f. 

u n d Triumphus S. Remach M G SS X I c. 22, 448. 
8 8 S. Ann. Altah. a . a . O . u n d d a z u M e y e r v . K n o n a u I 589, 

S p i e ß 20. 
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hängern der deutschfeindlichen Pataria rekrutierten, zu einem 
gegen den Northeimer gerichteten Tumult, der dessen Bemü
hungen zum Scheitern verurteilte 8 9 . Es ist nicht mit Unrecht 
vermutet worden, daß Gottfried bei dieser reichsfeindlichen 
Demonstration die Hand im Spiele gehabt habe 9 0 . Demgegen
über kann die Aussage des Altaicher Annalisten, Otto habe 
sich mit Gottfried gegen den König verschwören wollen, wohl 
nur als eine gegen den Northeimer gerichtete grundlose Unter
stellung gewertet werden ö l . Wie lange Otto noch in Italien blieb, 
ist unbekannt 9 2 . 

In den Jahren 1067 und 1068 hat Otto von Northeim, wie es 
scheint, intensiv an der Erweiterung seiner Machtbasis in 
Bayern gearbeitet. Bereits zum Jahre 1067 wissen die Altaicher 
Annalen von blutigen Unruhen unter den bayrischen Fürsten 
zu berichten; Otto hingegen habe, wie wir weiter erfahren, 
nichts zur Beilegung dieser Streitigkeiten getan, sondern von 
beiden Seiten Geld genommen und das Land seinem Schicksal 
überlassen 9 3 . Erst im folgenden Jahre (1068) hätten die Zwistig-
keiten zwischen den Parteien durch einen göttlichen Eingriff 
ein Ende gefunden 9 4 . Ob der gegen den Bayernherzog erhobene 
Vorwurf zutrifft, bleibe dahingestellt 9 5; man gewinnt jedoch 
aus dem Bericht des Altaicher Annalisten den Eindruck, daß er 
die wirkliche Rolle Ottos während dieser Kämpfe, die eben
falls unklar geschildert sind, bewußt verschweigt. Wir haben 
mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die bayrischen Fehden des 
Jahres 1067 durch das Bestreben des Bayernherzogs entstanden 

83 S. G r a e s e r 107. 
»o V g l . M e y e r v. K n o n a u I 586, S p i e ß 22. 
oi V g l . M e y e r v. K n o n a u I 589 f., R i e z l e r I 87; anders , aber 

k a u m zutref fend, V o g e l e r 12. 
92 Ein H e r z o g O t t o , der a m 14. M a i 1068 in e i n e r K ö n i g s u r k u n d e 

i n t e r v e n i e r t (DH I V 203, D o r t m u n d ) , ist nicht ident i sch mi t d e m N o r t 
h e i m e r (so z u l e t z t O e d i g e r 974), s o n d e r n , w i e a u s der W i e d e r 
h o l u n g s u r k u n d e He inr ichs V . deut l ich w i r d (K. F. S t u m p f , D i e Kai
s e r u r k u n d e n d e s X., XI. , u n d XII. J a h r h u n d e r t s , 1960 [Neudruck] , 
3028, U r k u n d e n b u c h der Stadt Ha lbers tadt , hrsg . G. S c h m i d t , H a l l e 
1878, I, 5: 1108, M a i 17), der B i l l u n g e r h e r z o g Ordulf. 

»s Ann. Altah. 1067, 73; v g l . M e y e r v. K n o n a u I 590 f„ R i e z 
l e r I 87. 

•* A n n . Altah. 1068, 75. 
9 5 V g l . h i e r z u M e h m e l 41 . 
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sind, gewisse Gruppen des einheimischen Adels auf seine Seite 
zu ziehen. 

Auch im folgenden Jahre (1068) können wir die Tätigkeit des 
Northeimers auf bayrischem Boden beobachten, wo er sich an
scheinend nach dem Italienzug des gleichen Jahres aufgehalten 
hat. Am 24. September 1068 war der Abt Wenzel von Altaich 
gestorben 9 6

( woraufhin der Bayernherzog kraft seiner recht
lichen Verfügungsgewalt über das Kloster dem Mönchskonvent 
die freie Abtwahl gestattete, ein Zugeständnis, das von dem 
Motiv bestimmt war, den ihm offenbar feindlich gegenüberste
henden Konvent und den neuen Abt für sich zu gewinnen. Die 
Wahl fiel auf einen Mönch namens Walker, über dessen Ver
hältnis zu Otto allerdings nichts bekannt i s t 9 7 . Da die Neu
besetzung des Niederaltai eher Abtsstuhls wahrscheinlich im 
Spätherbst 1068 erfolgte, wird man für diese Zeit den Aufent
halt Ottos in Bayern anzusetzen haben 9 8 . 

Man gewinnt aus diesen bayrischen Ereignissen den Eindruck, 
daß sich die Machtstellung des Northeimers in seinem Herzog
tum gerade während der Jahre 1067 und 1068 bedeutend ge
festigt hat. Er hat sich dabei auf die Hilfe der Weifen ver
lassen können, berichtet doch Lampert, daß Weif, der Gemahl 
seiner Tochter Ethilinde, die Sache seines Schwiegervaters vor 
dessen Sturz im Jahre 1070 mit allen Kräften unterstützt 
habe 

Aber auch zum König selbst scheint der mächtige Bayern
herzog in einem engen Vertrauensverhältnis gestanden zu 
haben. Schon 1068 hatte Otto, offenbar mit königlichen Sonder
vollmachten ausgestattet, in Oberitalien mit den einheimischen 
Fürsten Verhandlungen geführt. Zu Beginn des Jahres 1069 er-

06 Ann. Altan. 1068, 75; Catalogus Abbatum Altahensium MG SS 
XVII , 366 u. A n m . 62. 

0 7 D i e Ann. Altan, 1069, 76 r e i h e n d i e s e E r e i g n i s s e u n t e r d i e j e n i g e n 
d e s J a h r e s 1069 e in , d e n n o c h g e h ö r e n s ie w o h l d e m v o r h e r g e h e n d e n 
J a h r e an, da d i e N e u w a h l nach der G e w ä h r u n g der f r e i e n A b t w a h l 

0mox sine ulla dilatione" (ebd.) er fo lg te . 
»8 D e r in D H IV 209 u. 210 (1068, Okt. 18, M e i ß e n ) i n t e r v e n i e r e n d e 

H e r z o g O t t o w i r d mi t M e y e r v. K n o n a u I 598 f. a l s d e r g l e i c h 
n a m i g e B i l l u n g e r a n z u s p r e c h e n s e i n . 

e» Lampert 1071, 118. 
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ließ Heinrich IV. das Aufgebot für einen Heereszug gegen die 
Liutizen, der unter der Führung des kriegserprobten Bayern
herzogs einen erfolgreichen Ausgang nahm 1 0 ° . Dem Bericht des 
Altaicher Annalisten zufolge soll Otto jedoch wiederum — man 
denke an die ihm zugeschriebenen Verschwörungsabsichten mit 
Herzog Gottfried 1068 in Italien — einen Anschlag gegen Hein
rich im Schilde geführt haben. Der König sei am Ende des 
Liutizenzuges einer Einladung des Herzogs gefolgt, mit ihm 
eines seiner Güter zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit habe 
der Herzog den König durch seine Leute ums Leben bringen 
lassen wollen. Obwohl der Anschlag mißlungen sei, so habe 
doch späterhin, d.h. im Jahre 1070, ein gewisser Egeno, der 
damals aus der Hand Ottos ein Schwert zur Ermordung Hein
richs erhalten zu haben vorgab, seine Anklage gegen den Her
zog vorgebracht 1 0 1. 

Man wird dem Bericht des Altaicher Annalisten so viel ent
nehmen können, daß der Aufenthalt des Königs bei Otto und 
vielleicht gewisse Zwischenfälle unter den beiderseitigen 
Dienstleuten in der Tat erfolgt sind. Hinsichtlich der Beschul
digung, daß sich der Northeimer mit Mordabsichten getragen 
habe, ist jedoch einerseits die feindselige Haltung des Anna
listen ihm gegenüber, und andererseits die räumliche Distanz 
zu dem wohl in Sachsen stattgefundenen Ereignis in Betracht 
zu ziehen, zwei Momente, die zu starken Zweifeln Anlaß ge
ben. Es ist doch merkwürdig, daß, wie unsere Quelle angibt, 
der König und die Seinen von der Absicht des Anschlags nichts 
erfahren hätten und Egeno erst nach über einem Jahre mit 
seiner Klage hervorgetreten sei. Am wahrscheinlichsten ist da
her, daß der süddeutsche Annalist gewisse ihm überkommene 
Nachrichten von einem Zwischenfall unter den königlichen und 
herzoglichen Leuten in seinem Sinne umgedeutet, aufgebauscht 
und in Beziehung zu den später zu besprechenden Ereignissen 
des Jahres 1070 gesetzt ha t 1 0 2 . 

100 WA. B r ü s k e , U n t e r s u c h u n g e n zur G e s c h i c h t e d e s L i u t i z e n b u n d e s , 
M ü n s t e r / K ö l n 1955, 84. 

101 Ann, Altah. 1069, 76 ff.; v g l . M e y e r v . K n o n a u I 609 ff. 
i ° 2 S. h i e r z u M e h m e l 42ff., M e y e r v . K n o n a u a . a . O . , R i e z -

l e r I 80 und, i m Z u s a m m e n h a n g , E. E h r e n f e u c h t e r , D i e A n n a l e n 
v o n N i e d e r a l t a i c h . E ine Q u e l l e n u n t e r s u c h u n g , D i s s . G ö t t i n g e n 1870, 
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Nichts beweist die Unrichtigkeit der in Niederaltaich diesen 
Vorfällen zugrunde gelegten Motive besser als die Tatsache, 
daß das enge Verhältnis Ottos zum König weiterhin bestehen 
blieb. Auch nach dem gemeinsamen Zusammensein beider auf 
einem Besitztum des Northeimers blieb dieser am königlichen 
Hof; offenbar begleitete er den König nach Quedlinburg, wo 
Heinrich das Osterfest beging 1 0 3 , da er kurz darauf, im April 
oder Mai, wiederum in Mühlhausen in der Gegenwart des 
Königs nachzuweisen i s t 1 0 4 . Hinzu kommt, daß dieser sich im 
Sommer 1069 in Regensburg, der bayrischen Metropole, auf
hielt 1 0 5 . Wie es scheint, hat Heinrich dem Northeimer somit 
weiterhin sein Vertrauen geschenkt, was er beim Vorliegen 
eines begründeten Verdachts dem Herzog gegenüber sicher 
nicht getan hätte. 

In Regensburg erreichte den König die Nachricht von einem 
Aufstand des Markgrafen Dedi von der Lausitz. Uber die Hin
tergründe und den Verlauf der Empörung besitzen wir die aus
führlichen Berichte Lamperts und der Altaicher Annalen 1 0 6 . 
Lamperts Erzählung, wonach Dedi von seiner Gemahlin Adela 
veranlaßt worden sei, die ihm von den Lehnsherren ihres ersten 
Gemahls, des Markgrafen Otto von Meißen aus dem Hause 
Weimar ($1067), verweigerten Lehen — vor allem wohl die 
mainzischen — durch einen Gewaltakt an sich zu reißen, kann 
als im ganzen zuverlässig gelten 1 0 7 . Ganz anders motiviert der 
Altaicher Annalist die Erhebung: anknüpfend an den 1068 bei 
einem Aufenthalt Heinrichs auf einem Gute Ottos von Nort
heim gefaßten Plan, den König zu ermorden, hätten sich zwölf 
Fürsten in Franken und Sachsen verschworen, von denen einer 
— wie die Rede ging — der Bayernherzog gewesen sei. Nur 
zwei der Beteiligten, Dedi und Graf Adalbert (von Ballenstedt), 

70, 91 ff. — A n d e r e r A n s i c h t W . v. G i e s e b r e c h t , Annales Alta-
henses, B e r l i n 1841, 16, 25, V o g e l e r 12. 

*03 Lampert 1069, 105. O s t e r n 1069 fiel auf d e n 12. Apri l . 
">* DH I V 215. 
105 Ann. Altah. 1069, 77, v g l . M e y e r v . K n o n a u I 620 A n m . 30. 

D i e A n w e s e n h e i t d e s N o r t h e i m e r s ist e b e n f a l l s wahrsche in l i ch ; v g l , 
d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n . 

1 0 6 S. M e y e r v . K n o n a u I 618 ff. D i e E r e i g n i s s e s ind in d ie M o 
n a t e Jul i u n d A u g u s t 1069 z u s e t z e n . 

io" Lampert 1069, 106 ff. 
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hätten offen die Fahne des Aufruhrs erhoben; ihre Genossen 
seien zu ihrem Schutze im Verborgenen geblieben 1 0 8. 

Es kann kaum zweifelhaft sein, daß die bewußte Anknüpfung 
des Aufstandes Dedis und Adalberts an die Ereignisse, die sich 
im Vorjahre (1068) auf dem Gute Ottos zugetragen hatten, und 
die Nennung des Bayernherzogs unter den zwölf Verschwö
rern als eine auf persönliche Verunglimpfung des Northeimers 
hinauslaufende Entstellung des wirklichen Tatsachenzusammen
hanges zu werten ist, da wir die Motive der Empörung durch 
die Aussagen Lamperts besser kennen. Auffallend ist ferner, 
daß der Altaicher Annalist, obwohl er Otto zu den Verschwö
rern rechnet, nicht verschweigen kann, daß der Herzog an der 
Auseinandersetzung zwischen dem König und den Aufständi
schen beteiligt war, wenn auch betont wird, daß er keiner Seite 
Hilfestellung geleistet habe. Ein solches Verhalten des Nort
heimers und seines Aufgebots ist aber kaum vorstellbar, da 
seine Anwesenheit bei den Kampfhandlungen notwendigerweise 
eine Parteinahme zur Voraussetzung ha t 1 0 9 . Wenn wir weiter 
in Erwägung ziehen, daß zwischen König und Herzog zumindest 
seit 1068 ein freundschaftliches Verhältnis bestand und Hein
rich, von Regensburg kommend, den Kampf offenbar mit süd
deutschen Kontingenten bestritt, so liegt der Schluß nahe, daß 
auch Otto auf des Königs Seite stand u o . Seinem Eingreifen ist 
es wohl auch zuzuschreiben, daß der Feldzug nach der Ein
nahme der beiden befestigten Plätze Scheidungen und Beich
lingen mit einem Siege des Königs und der Unterwerfung De
dis und Adalberts endete m . Noch im gleichen Jahre begab sich 
Heinrich wieder auf bayrisches Gebiet, wo er das Weihnachts-

108 Ann. Altan. 1069, 77. 
1 0 9 Uber w e i t e r e sachl iche U n g e n a u i g k e i t e n in d e m sagenhaf t an

m u t e n d e n Bericht d e s A l ta i cher A n n a l i s t e n v g l . M e h m e 1 47 ff, 
M e y e r v. K n o n a u I 618 A n m . 24. 

1 1 0 D e r N o r t h e i m e r w a r mi t d e m j ü n g e r e n D e d i be freundet , der 
s e i n e m V a t e r fe indl ich g e g e n ü b e r s t a n d : Lampert 1069, 108, 1071, 130; 
v g l . M e y e r v . K n o n a u I 622 u. A n m . 36. 

1 1 1 M a n beachte , daß O t t o s Tochter Ida m ö g l i c h e r w e i s e schon 1069 
m i t T h i e m o , d e m Bruder D e d i s d e s Ä l t e r e n , v e r h e i r a t e t war , s. 
L a n g e I 145 ff. ü b e r d ie F r i e d e n s v e r m i t t l u n g D e d i s d e s J ü n g e r e n 
s. M e y e r v. K n o n a u I 623. 
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fest bei Bischof Ellenhard von Freising feierte 1 1 2 . Der glück
liche Ausgang der eben geschilderten Ereignisse des Jahres 
1069 hat somit erwiesen, wie nutzbringend sich die Zusammen
arbeit des Königs und des Bayernherzogs in den machtpoliti
schen Auseinandersetzungen mit äußeren und inneren Gegnern 
gestaltete. 

Ein Rückblick auf die Jahre 1061—1069 zeigt, daß es Otto 
von Northeim gelungen war, seine 1061 mit der Erhebung zum 
bayrischen Herzog gewonnene, hohe reichsfürstliche Stellung 
in den Wirren der sechziger Jahre zu halten und auszubauen. 
Um sie nicht zu gefährden, schloß er sich 1062 einer unter der 
Führung Annos von Köln stehenden Fürstenrevolte an, die mit 
der politischen Entmachtung der Kaiserin Agnes endete. Er ver
stand es jedoch, baldige Versöhnung mit dem Hof zu erlangen 
und während der Zeit der fürstlichen Reichsregentschaft sich 
auf die Seite der jeweils einflußreichsten Partei zu stellen, ohne 
indes auf seine eigene, sicher bedeutende Machtstellung am 
Hofe und bei der Wahrnehmung der Reichsgeschäfte zu ver
zichten. Während der Zeit von 1066 bis 1069 stand Otto auf 
dem Höhepunkt seiner Macht. Es gelang ihm nicht nur, seinen 
Einfluß in Bayern zu erweitern, sondern auch mit dem König 
verband ihn ein enges Vertrauensverhältnis. Das Jahr 1069 
bildete den Gipfel und zugleich den Abschluß dieser Entwick
lung. Mit dem Jahre 1070 beginnt jene Phase der Beziehungen 
zwischen König und Herzog, die wenig später in die Epoche 
des offenen Gegensatzes zwischen salischem Königtum und 
sächsischem Stammespartikularismus einmünden sollte. 

b) Die Ro l l e O t t o s v o n N o r t h e i m in de r E p o c h e 
d e r S a c h s e n k r i e g e (1070—1083) 

Nach dem Pfingstfest des Jahres 1070 trat ein Ereignis ein, 
das das bisherige Verhältnis zwischen Heinrich IV. und dem 
Bayernherzog von Grund auf umgestaltete: ein gewisser Egeno 
behauptete, von Otto zur Ermordung des Königs gedungen zu 
sein n 3 . Welches Aufsehen dieser Vorfall unter den Zeitgenos-

»12 Lampert 1070, 111; Ann. Altah, 1070, 79. 
1 1 3 V g l . zunächst M e y e r v. K n o n a u II 9 ff.; M e h m e l 60 ff. 
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sen erregte, zeigt sich in seiner ausführlichen und zugleich ver
schiedenartigen Beurteilung durch die Geschichtsschreiber. 
Egeno, der wahrscheinlich sächsischer Abkunft war 1 1 4 , erscheint 
größtenteils als ein zwar dem Stande der Freien Angehöriger 1 1 5 , 
jedoch durch vielerlei Schandtaten berüchtigter Übeltäter 1 1 6 . 
Hinsichtlich der Motive aber, die seiner Klage zugrunde lagen, 
weichen die einzelnen Berichte erheblich voneinander ab. 

Am eindeutigsten auf den Boden der Anschuldigungen des 
Egeno stellt sich der Altaicher Annalist: Otto habe nach dem 
1069 auf einem seiner Güter beabsichtigten, aber fehlgeschla
genen Mordversuch weiterhin geheime Pläne gegen Heinrich IV, 
geschmiedet 1 1 7 und Egeno, seinem Mitwisser aus dem ver
gangenen Jahre, ein Schwert zur Ermordung des Königs ge
geben 1 1 8

r das dieser jetzt gleichsam als Beweis für die Richtig
keit seiner Aussage vorwies 1 1 9 , Steht diese Darstellung des 
Annalisten einerseits im Widerspruch zu dem Gesamtbild, das 
sich von dem Verhältnis zwischen König und Herzog in den 
Jahren 1066 bis 1069 ergeben hat, so ist andererseits die von 
ihm beiläufig erwähnte Tatsache, Egeno habe Otto versprochen, 
den König umzubringen 1 2 0 , geeignet, die Glaubhaftigkeit seines 
ganzen Berichtes in Frage zu stellen: denn damit wäre Egenos 
Aussage einer Selbstanklage gleichgekommen und hätte bei 
einer Konfrontierung mit dem Beschuldigten auch ihn treffen 
können. Da ferner die feindselige Haltung des Altaichers gegen
über Otto genugsam bekannt ist, wird man seine Motivierung 
der Klage Egenos am besten unberücksichtigt lassen. Das 
gleiche gilt für die umgekehrte Version Brunos, nach der der 
König selbst Egeno zu seiner den Herzog diskriminierenden 
Aussage angestiftet hä t te 1 2 1 . 

i n S. O. v. H e i n e m a n n , A lbrecht der Bär, D a r m s t a d t 1864, 20 f. 
I i s Lampert 1070, 113 f., Annales Stadenses MG SS X V I , 1105, 317. 
i i 6 Lampert 1070, 113 f., 1073, 172, 1074, 178; Bruno , D a s Buch v o m 

S a c h s e n k r i e g e , hrsg . H. E. L o h m a n n , 1937, c. 1 9 , 2 5 ; Ekkehard , Chio-
nicon, MG SS VI , 1071, 200; A n n . Stad. 1105, 317. 

H7 Ann. Altah. 1070, 79. 
i i 8 Ann. Altah. 1069, 76 f., Lampert 1070, 113. 
in» Lampert 1070, 113. 
120 Ann. Altah. 1069, 77; v g l . o b e n A n m . 116. 
121 Bruno c. 1 9 , 2 5 , v g l . c. 2 6 , 3 0 ; ähnl ich d i e s p ä t e r e n Ann. Stad. 

1105, 317. B r u n o s D a r s t e l l u n g fo lgt H. N o t t a r p , Got te sur te i l s tud ien , 
M ü n c h e n 1956, 159. 

32 



Eine viel weniger einseitige Beurteilung erfahren die Ereig
nisse durch die Schilderung Lamperts von Hersfeld. Ausgehend 
von der gewiß zutreffenden Feststellung, daß der Northeimer 
um 1070 eine beherrschende Stellung sowohl am Hofe als auch 
im Reiche eingenommen habe, berichtet Lampert, wie alle die
jenigen, die ihm mißgünstig gesonnen waren, ihn beneideten 
oder sich von ihm verletzt fühlten, den Egeno zu seiner öffent
lichen Klage anstifteten und den König gegen den Herzog auf
reizten 1 2 2 , da sie offenbar zu Heinrichs Ratgebern gehörten m . 
Eine Stütze findet Lampert in dem allerdings späteren Bericht 
Ekkehards. Hier ist ganz offen die Rede von Getreuen des 
Königs, unter deren Schutz sich Egeno an den Hof begeben 
habe, wo er seine von ihm selbst erfundene Klage vorgebracht 
habe, ohne daß der Herzog ihm überhaupt bekannt gewesen 
se i 1 2 4 . Die Gründe, mit denen Lampert und Ekkehard die Un
schuld Ottos zu erweisen versuchen, erscheinen durchaus plau
sibel: ein gewisser Kreis von Leuten aus des Königs Umgebung, 
der dem Herzog aus irgendwelchen Gründen feindlich gegen
überstand, hätte die Absicht verfolgt, sein Ansehen bei Hein
rich IV. zu untergraben. 

Bevor versucht werden soll, ein genaues Urteil über die 
Schuldfrage zu gewinnen, erscheint es ratsam, den weiteren 
Verlauf der Ereignisse zu verfolgen. Ob der König berechtigte 
Gründe hatte, die Klage Egenos für glaubhaft zu halten, steht 
dahin; wir wissen nur, daß er, ungeachtet der Bescholtenheit 
des Klägers, darauf drang, die Angelegenheit zu untersuchen. 
Der Northeimer wurde zu einer etwa drei Wochen nach Pfing
sten 1 2 5 in Mainz stattfindenden Fürstenversammlung geladen, 
auf der Heinrich den Inhalt der Klage verkündete, Egeno und 
den Herzog einander gegenüberstellte und von dem Beklagten 

122 Lampert 1070, 113, vg l . 1072, 135, d a z u M e y e r v . K n o n a u II 
10 A n m . 22. 

123 V g l . ü b e r so l che Lampert 1071, 130, D H IV 243 (1071); Lampert 
1073 r 172; Ann. Altah. 1069, 76, Bruno c. 11, 19, E k k e h a r d 1057, 189, 
D H IV 21 (1057), 137 (1064), d a z u M e y e r v, K n o n a u II 11 ff.; 
K. B o s l , D i e Re ichsmin i s t er ia l i tä t der Sa l i er u n d Staufer I, Stuttgart 
1950, 74 ff. 

124 E k k e h a r d 1071 (1), 200; v g l . Bertholdi Annales M G SS V , 1070, 
275 . 

125 S o M e y e r v. K n o n a u II 14. 
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eine Stellungnahme verlangte 1 2 6 . Da dieser die gegen ihn er
hobene Beschuldigung bestritt, sollte ein Zweikampf beider die 
Entscheidung bringen, wozu sich der Kläger bereits vorher, um 
die Stichhaltigkeit seiner Aussage zu erweisen, bereit erklärt 
hatte 1 2 7 . Dem Herzog wurde ein sechswöchiger Aufschub bis 
zum 1. August gewährt, wo auf einer Gerichtsversammlung in 
Goslar endgültig über den Grund der Klage entschieden werden 
sollte 1 2 8 . 

Otto von Northeim war zum festgesetzten Zeitpunkt mit 
einem bewaffneten Gefolge in der Nähe Goslars erschienen, 
begab sich jedoch nicht zur Gerichtsversammlung der Fürsten, 
sondern begann mit Hilfe von Botschaften mit Heinrich zu ver
handeln 1 2 f t. Nach der Darstellung Lamperts soll er vom König 
freies Geleit für sein Kommen erbeten haben, was dieser ab
gewiesen habe. Diese Angabe Lamperts kann nicht richtig sein, 
da ein ordnungsgemäßes Zustandekommen des Zweikampfes, 
wie er in Mainz beschlossen worden war, das unbehinderte Er
scheinen des Beklagten voraussetzen mußte i 3 0 . Die hier gewiß 
besser informierten Altaicher Annalen berichten nur, daß Hein
rich das sichere Geleit für seine Reise nach Goslar zwar ge
währt, sein weiteres Schicksal aber vom Ausgang des Zwei
kampfes abhängig gemacht h a b e m . Otto zögerte aber noch 
immer zu kommen, woraus deutlich wird, daß ihm die vom 
König gewährten Garantien für die Sicherheit seiner Person 
nicht genügten. Er hatte offenbar beabsichtigt, dem ganzen Fall 
durch erneute Verhandlungen eine günstigere Wendung zu 
geben; jedenfalls war er nicht bereit, gemäß den in Mainz ge
troffenen Vereinbarungen mit seinem Kläger zu kämpfen und 
sich einem Gottesurteil zu beugen 1 3 2 . Wahrscheinlich hat diese 

120 Lampert 1070, 113; E k k e h a r d 1071, 200; v g l . Ann.Altah. 1070, 79. 
127 V g l . o b e n A n m . 126, dazu Bruno c. 19, 25. 
1 2 8 S. h i e r z u F. G ü t e r b o c k , D e r Prozeß H e i n r i c h s d e s L ö w e n , 

Berl in 1909, 131 f. u n d J. H a l l e r , Der Sturz He inr i chs d e s Löwen , 
A U F 3, 1911, 395 f.; L a n g e II 88. 

i2ö Lampert 1070, 114; A n n . Altan. 1070, 79. 
1 3 0 Lampert a .a .O . V g l . h i e r z u M e y e r v . K n o n a u II 16 f. Anm. 

30, E i g e n b r o d t 43 f., 62 ff. 
isi Ann. Altah. 1070, 79. 
1 3 2 G e g e n Lampert 1070, 114, der das G e g e n t e i l b e h a u p t e t , sprechen 

e i n d e u t i g d i e Z e u g n i s s e v o n Ber tho ld 1070, 275, Bernoldi Chronicon 
MG SS V 1070, 429 u n d E k k e h a r d 1071, 200. 
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seine Absicht schon von vornherein bestanden, da er sich nur 
unter bewaffnetem Schutz der Gerichtsstätte zu nähern wagte 1 3 3 . 
Obwohl ihm der König nunmehr die rechtlichen Folgen einer 
schuldhaften Säumnis androhen ließ 1 3 4

t weigerte sich der Her
zog noch immer und erbat sich eine neue Frist 1 3 5 ; ohne indes 
die Antwort abzuwarten, zog er es endlich vor, angeblich auf 
Zureden befreundeter Fürsten 1 3 6 , dem Gerichtstag fernzubleiben, 
sich auf seine Güter zu begeben und zu den Waffen zu 
greifen 1 3 7 . 

Das Ausbleiben des Herzogs gab dem König jetzt die recht
liche Handhabe, ein auf der Kontumazialklage begründetes 
Hochgerichtsverfahren gegen ihn zu eröffnen 1 3 8 . Die in Goslar 
versammelten Fürsten scheinen jedoch in zwei Lager gespalten 
gewesen zu sein: nach dem hier wohl glaubhaften Bericht des 
Altaicher Annalisten gelang es den anwesenden Freunden des 
Northeimers, den Urteilsspruch noch zu verzögern 1 3 9 , während 
andere den Flüchtigen sofort verfolgen wollten, da sie an
scheinend seine persönlichen Gegner waren 1 4°. Mit dieser Nach
richt lassen sich nun die eingangs genannten Aussagen Lant
perts und Ekkehards, der Herzog sei von persönlichen Feinden 
aus der Umgebung des Königs verleumdet worden, zwanglos 
in Einklang bringen; auch die im ganzen sicherlich unzutreffende 
Angabe Lamperts, das Gericht sei mit „principes Saxoniae... 
welche „propter privatas inimicicias maxime invisum eum ha-
berent", besetzt gewesen 1 4 1 , verliert dadurch etwas von ihrer 

J33 Lampert 1070, 114; d a z u M e y e r v . K n o n a u II 15 ff. 
1 8 4 Lampert a . a . O . ; d a z u H. M i t t e i s , Po l i t i sche P r o z e s s e d e s 

f rühen Mi t t e la l t er s , SB H e i d e l b e r g , phi l . -hist . K l a s s e , H. 3, 1927, 34 
A n m . 4. 

135 Ann. Altan. 1070, 79. 
13* Lampert 1070, 114, Bruno c. 19, 25; v g l . o b e n A n m . 132. 
i 3 ? Lampert 1070, 114; vg l . Bruno c. 19, 25, Ann. Altah. 1070, 79, 
138 S. M i t t e i s . Polit . P r o z e s s e 9 ff., 35; v g l . I. H ö ß , D i e deut

schen S t ä m m e im Inves t i turs tre i t , D i s s . J e n a 1945, 20. 
139 Ann. Altah. 1070, 79. 
140 W a h r s c h e i n l i c h s ind s i e ident i sch mit d e n V e r t r a u t e n d e s Kö

n igs , d i e nach d e m Urte i l s spruch als er s t e ü b e r d i e B e s i t z u n g e n d e s 
N o r t h e i m e r s her f i e l en: Lampert 1070, 115, Ann. Altah. 1070, 79 f. 

i* 1 Lampert 1070, 114, v g l . 1072, 137 u n d dazu M i t t e i s , Pol i t . Pro
z e s s e 35 A n m . 2; M e y e r v. K n o n a u II 18 A n m . 31. N o c h schärfer 
als Lampert urte i l t Bruno c. 19, 25. 
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Schärfe. Trotz allem ist das am nächsten Tag, dem 2. August, 
gesprochene Urteil in seiner Rechtmäßigkeit nicht anzufechten. 
Auf Befragen des Königs wurde der Herzog durch den Spruch 
sächsischer Fürsten nach sächsischem Stammesrecht 1 4 2 des Hoch
verrats für schuldig befunden 1 4 3 , womit auch die von Egeno 
erhobene Beschuldigung als erwiesen angesehen werden mußte. 
Die Prozeßfolgen zeigen darüber hinaus deutlich den amts- und 
volksrechtlichen, d. h. kriminellen Charakter des Gerichtsver
fahrens 1 4 4 : der Northeimer verfiel der unmittelbaren Fried-
losigkeit 1 4 5, sein ihm zur Last gelegtes Verbrechen galt daher 
als todeswürdig, und der Urteils Vollzug wurde von der Er
greifung des Täters abhängig gemacht 1 4 6. Der Verlust seiner 
gesamten Rechtsfähigkeit bedeutete weiterhin den Entzug aller 
Lehen 1 4 7 - das Herzogtum Bayern verfiel nach Amtsrecht der 

1 4 2 Lampert 1070, 114: „quod ex his oriundus esset"; s. h i e r z u 
H ö ß 19, K. G. H u g e l m a n n , S t ä m m e , N a t i o n u n d N a t i o n a l s t a a t i m 
d e u t s c h e n Mit te la l t er , W ü r z b u r g 1955, 32, 33 ff. 

143 Lampert 1070, 115, Ann. Altah. 1070, 79, E k k e h a r d 1071, 200. 
Vg l . R. H i s , D a s Strafrecht d e s d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s II, W e i m a r 
1935, 30 ff. 

1 4 4 U b e r S ü h n e g e r i c h t s b a r k e i t und B lu tger i ch t sbarke i t i m 11. u n d 
12. J a h r h u n d e r t v g l . j e tz t Th. M a y e r , F ü r s t e n u n d Staat . S t u d i e n 
zur V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , W e i m a r 1950, 
176 ff.; M i t t e i s , Pol i t . P r o z e s s e 31 ff. D i e A n g a b e Lampert s 1070, 
115, daß O t t o „tamquam maniiesti criminis deprehensus" s e i , w ird 
v o n M i 11 e i s a. a. O. 34 f. a l s auf handhaf ter Tat überführt inter
pret iert u n d a l s K e n n z e i c h e n für d ie A n w e n d u n g der i m Sachsen
s p i e g e l ü b e r l i e f e r t e n a l tdeut schen V o l k s j u s t i z g e w e r t e t . D a ß n e b e n 
d e m S t a m m e s r e c h t v i e l l e i c h t auch d i e Recht s sä tze der Lex Salica A n 
w e n d u n g g e f u n d e n h a b e n , macht M i t t e i s a . a . O . 35 A n m . 1 w a h r 
scheinl ich. Darauf sche int auch der Bericht der Ann. Altah. 1070, 79 
h i n z u w e i s e n , w o n a c h „rex inquisivit principes sub sacramento regalis 
iusticiae, quod iustum esset, se iam de hac re agere." V o n e i n e m 
Gebrauch d e s sächs i schen S t a m m e s r e c h t e s (so Lampert 1070, 114, vg l . 
o b e n A n m . 142) i s t h i er k e i n e Rede . 

1 4 5 D i e s o f o r t i g e F r i e d l o s l e g u n g er fo lg t e in der R e g e l o h n e vor
h e r i g e n Achtspruch u n d k a m e i n e m T o d e s u r t e i l g le ich . V g l . h ierzu 
a l l g e m e i n O. F r a n k l i n , D a s Reichshofger icht i m Mit te la l t er , 2 Bde, 
W e i m a r 1867—69: II, 357ff , r H i s a . a . O . I, Le ipz ig 1920, 410 ff.; spe
z ie l l für d i e S i t u a t i o n d e s J a h r e s 1070: M e y e r v . K n o n a u II 17 f., 
G ü t e r b o c k 79, M i t t e i s , Pol i t . P r o z e s s e 35. 

1 4 6 Lampert 1070, 115: „et si caperetur, capitali in eum sententia 
animadvertendum fore decreverunt." 

147 Ann. Altah. 1071, 81 ; in d i e s e m J a h r e m u ß t e O t t o e n d g ü l t i g auf 
s e i n e L e h e n verz i ch ten . D a ß der V e r l u s t der L e h e n schon 1070 e in
g e t r e t e n w a r , m e l d e t Ber tho ld 1070, 275. 
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Verfügungsgewalt des Königs 1 4 8 — und der Allode 1 4 9 , sowie 
die Aufhebung des von der Sippe gewährten Rechtsschutzes 1 5 0 

und die Entbindung seiner Vasallen vom Lehnseid 1 5 1. 
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob Otto von Nort

heim als Schuldiger verurteilt wurde, die Klage des Egeno also 
zu Recht bestand. Eine Durchsicht des Quellenmaterials hat er
geben, daß in den Berichten Lamperts, Ekkehards und auch des 
schwäbischen Annalisten von Hintermännern die Rede ist, die 
den Kläger zu seinem Vorgehen veranlaßten. Da diese aus
drücklich — auch vom Altaicher Annalisten — als Vertraute 
des Königs und persönliche Gegenspieler des Herzogs bezeich
net werden, so ist damit zu rechnen, daß die Klage auf Un
wahrheit beruhte und lediglich den Zweck verfolgte, den Nort
heimer von der Seite des Königs zu verdrängen. Es ließe sich 
auch kaum erklären, welche Absicht Otto, da er bis zum Jahre 
1069/70 eine führende Stellung am Hofe einnahm, mit der Er
mordung des Königs verfolgt haben könnte. Von seiner Tätig
keit während der Zeit der Reichsregentschaft gewinnt man 
ohnehin den Eindruck einer vorsichtig abwägenden Zurück
haltung 1 5 2 . Man wird daher vermuten dürfen, daß sich der 

1 4 8 Ann. Altah. 1070, 79: „et in regis potestatem redacto ducatu." 
149 Ann. Altah. 1071, 81 (vgl . o b e n A n m . 147): „(Otto) . . . meruit 

praediaque sua e x integro possidere" (1071), d . h . er h a t t e s i e im J a h r e 
1070 v e r l o r e n . 

1 5 0 Lampert 1070, 115: „rex principes, quos ei consanguinitate vel 
alia necessitudine obnoxios noverat, aut acceptis obsidibus aut iureiu-
rando, ne ad eum deticeient, obligavit." V g l . H. M i t t e i s , F o r m e n 
der A d e l s h e r r s c h a f t im Mi t t e la l t er , Festschrift für F. Schulz, II, W e i 
m a r 1951, 233. 

1 5 1 V g l . o b e n A n m . 150. — In d e n ü b r i g e n Q u e l l e n wird d i e V e r 
u r t e i l u n g d e s N o r t h e i m e r s d u r c h g ä n g i g e r w ä h n t . E inen e x t r e m k ö 
n i g s f e i n d l i c h e n S t a n d p u n k t n e h m e n e i n : Bruno c. 26, 30 (zu 1073), 
Annales s. Disibodi MG SS X V I I , 1075, 6, H e l m o l d , Cronica Slavorum, 
MG SS rer. Germ., hrsg . M. L a p p e n b e r g u, B. S c h m e i d l e r , 1937, 
I, 27, Casus Monasterii Petrishusensis, MG SS XX, II, 31 , Ann. Stad. 
1105, 317. V g l . im e i n z e l n e n L a n g e II 93 f. 

152 V o g e l e r 16 ff. s i eh t in d e m N o r t h e i m e r e i n e n e h r g e i z i g e n , 
s t o l z e n u n d t r e u l o s e n Fürs ten u n d hä l t auf Grund d e s s e n s e i n e Schuld 
für e r w i e s e n , w a s sich auch in der M e i d u n g d e s ger icht l ichen Z w e i 
k a m p f e s z e i g e (22 f.). S e i n v o n d e m H e r z o g g e z e i c h n e t e s Bi ld ent
b e h r t j e d o c h j eg l i cher Q u e l l e n g r u n d l a g e u n d dürfte k a u m zutref fend 
s e i n ; auch d i e H a l t u n g der sächs i s chen Fürs ten g e g e n ü b e r He inr ich IV. 
darf h i er nicht a l s A n a l o g i e f a l l h e r a n g e z o g e n w e r d e n {16 f.). Es is t 
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Herzog infolge seines engen Verhältnisses zum König den Haß 
seiner Ministerialen 1 5 3 zugezogen hatte und als Unschuldiger 
einer falschen Klage zum Opfer fiel 1 5 4 . Ob Heinrich Grund 
hatte, ihr Glauben zu schenken, etwa wegen Ottos Beteiligung 
am Staatsstreich von Kaiserswerth oder an der Verschwörung 
gegen Adalbert von Bremen 1 5 5 , muß zweifelhaft bleiben. Es 
werden andere Gründe vorgelegen haben, die ihn bewogen, 
den Northeimer fallen zu lassen. Seit dem Ende der sechziger 
Jahre war der König bemüht, durch eine zielbewußte Reku-
perationspolitik die während der Zeit der Reichsregentschaft 
der Krone in Ostsachsen entfremdeten Gerechtsame zu erfassen 
und zu arrondieren 1 5 6 . Diese Politik mußte jedoch zum Schei-

doch k a u m g laubhaf t , daß der Sa l i er ihm 1076 a l s s e i n e m T o d f e i n d e 
d i e V e r w a l t u n g S a c h s e n s anver traut h a b e n w ü r d e , v g l . S. 60 f. In 
n e u e r e r Zei t ha t v o r a l l e m A. v. C a r t e l l i e r i , W e l t g e s c h i c h t e a l s 
Machtgesch ichte III, M ü n c h e n / B e r l i n 1936, 97 O t t o für s chu ld ig er 
klärt . — V o n der V e r w e r t u n g der A n g a b e n d e s A l ta i cher A n n a 
l i s ten , d i e n a m e n t l i c h V o g e 1 e r a. a. O. s e i n e r D a r s t e l l u n g z u g r u n d e 
g e l e g t hat , k a n n in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a b g e s e h e n w e r d e n ; v g l . 
b e s o n d e r s o b e n A n m . 102 u n d T e x t . 

153 V i e l l e i c h t b e f a n d e n sich auch sächs i sche S t a m m e s f ü r s t e n u n d 
k l e i n e H e r r e n unter s e i n e n G e g n e r n , d i e durch s e i n e sächs i sche T e r 
r i tor ia lpo l i t ik v o n i h m in A b h ä n g i g k e i t g e r a t e n w a r e n , v g l . Lamper t 
1070, 114. ü b e r d i e R o l l e A d a l b e r t s v o n B r e m e n zu d i e s e r Zei t v g l . 
M e y e r v. K n o n a u I 630, II 71 ff., G. D e h i o , Gesch ichte d e s Erz
b i s t u m s H a m b u r g - B r e m e n I, Berl in 1877, 273. 

is* D i e s e A n s i c h t v e r t r e t e n d i e mit Vors icht zu i n t e r p r e t i e r e n d e n 
sächs i schen und ü b r i g e n k ö n i g s f e i n d l i c h e n Q u e l l e n , v g l . o b e n A n m . 
151, bes . Lampert 1070, 113 ff., 1073, 172, 1074, 178; Bruno c. 19, 25 , 
c. 26, 30, c. 30, 32 f., c. 88, 82, c. 91, 85; Ann. Saxo 1057, 692, 1083, 
721, 1126, 764; Annales Patherbrunnenses, w i e d e r h e r g e s t e l l t v o n 
P. S c h e f f e r - B o i c h o r s t , 1870, 1083, 99. Zu b e a c h t e n ist, daß auch 
der o b e r d e u t s c h e E k k e h a r d 1071, 200 für d i e Unschu ld O t t o s eintritt , 
ferner d ie Series Ducum Bavariae MG SS X X I V , 74. — S. d a s Urte i l 
v o n K, H a m p e , D a s Hochmit te la l t er , 4. Aufl . 1953, 127, d e r s . , 
D e u t s d i e Ka i sergesch ich te in der Zeit der Sa l i er u n d Staufer, 9. Aufl. 
1945, 45 f., d e r s . , H e r r s c h e r g e s t a l t e n d e s d e u t s c h e n Mi t t e la l t er s , 
5. Aufl. 1945, 136. 

las S o M e y e r v . K n o n a u II 9 ff., V 320; v g l . H, B r u n s , D a s 
G e g e n k ö n i g t u m Rudol f s v o n R h e i n f e l d e n u n d s e i n e ze i tpo l i t i s chen 
V o r a u s s e t z u n g e n , B l e i c h e r o d e 1939, 47. 

156 S. h i erzu M e y e r v. K n o n a u II 863, 870 f., M. S t i m m i n g , 
D a s d e u t s c h e K ö n i g s g u t im 11. u n d 12. Jahrhunder t . I: Sa l i erze i t . Hist . 
S tudien , hrsg . E. E b e r i n g 149, Ber l in 1922, 83 ff., 91 ff., W . G r o s s e , 
D i e A u f l ö s u n g der E inhe i t d e s H a r z r a u m e s , Arch iv für L a n d e s - u n d 
V o l k s k u n d e v o n N i e d e r s a c h s e n 1943, 267 ff., H. K r a b u s c h , Unter-
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tern verurteilt sein, solange der Northeimer, wahrscheinlich 
auch auf der Grundlage von ererbtem oder usurpiertem liudol-
fingischem Haus- und Krongut, in dem Raum westlich der Linie 
Harz / Thüringer Wald eine beherrschende territoriale Vor
machtstellung einnahm und zudem als Herzog von Bayern der 
einflußreichste Reichsfürst war 1 5 7 . Die Klage des Egeno gab 
Heinrich die Möglichkeit, diese ihm drohende Gefahr zu be
seitigen, und er verstand es, aus der Situation den größtmög
lichen politischen Nutzen zu ziehen. 

So groß aber der Gewinn auch war, den der König durch die 
Konfiszierung der northeimischen Gerechtsame davongetragen 
hatte: es gelang ihm in der Folgezeit nicht, sich mit der ein
flußreichen Sippe Ottos auszusöhnen und die sächsichen Für
sten an sich zu binden 1 5 8 . Einen direkten Übergang vom Sturz 
des Herzogs bis zum Beginn des sächsischen Aufstandes im 
Jahre 1D73 hat es nicht gegeben, und dennoch ist Ekkehard 
nicht im Unrecht, wenn er, aus der Sicht des rückschauenden 
Betrachters, in dem Ereignis von 1070 die eigentliche Ursache 
für die nachfolgenden Wirren erblickt 1 5 9. 

Der in Goslar über Otto von Northeim verhängte Urteils
spruch wurde unverzüglich in die Tat umgesetzt. Nach dem 
ausführlichen Bericht Lamperts waren es zunächst die Freunde 
des Königs — also offenbar die dem Northeimer feindlich ge
sonnenen Ratgeber —, die über dessen Besitzungen herfielen 
und auch vor Ausschreitungen gegen seine Dienstleute und 
Bauern und die von ihm errichteten Kirchen und Heiligtümer 
nicht zurückschreckten 1 6°. Nachdem der König selbst ein Heer 

s u c h u n g e n zur Gesch ichte d e s K ö n i g s g u t e s unter den Sa l i ern (1024 
b i s 1125), D i s s . H e i d e l b e r g 1949, 76 ff„ 107 ff,, 135 ff., B o s l I 74 ff., 
A. T i m m , K r o n g u t p o l i t i k der S a l i e r z e i t am Südos tharz , Harz-Zs . 10, 
1958, 1—15, 

1 5 7 D i e s e r T a t b e s t a n d sche int a u s der, wört l i ch g e n o m m e n , fa lschen 
A n g a b e B r u n o s c. 19, 25 h e r v o r z u g e h e n , daß der K ö n i g „Ottonem 
denique . . . qui natus e Saxonia dux erat in Bavaria . . . deponere 
quaerebat, quia ilium cum omnibus Bawariis Saxones adiuturum non 
dubitabat"; v g l . A n n . Disib. 1075, 6, H e l m o l d I, 27; M e y e r v. K n o 
n a u II 10 A n m . 22. 

158 V g l . E k k e h a r d 1072, 200; 1071, 200, u n d d a z u L a n g e II 96. 
1 5 » E k k e h a r d 1071, 200, vg l . o b e n A n m . 158. 
i6o Lampert 1070, 115, A n n , Altah. 1070, 79 f. 
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gesammelt hatte, begann er einen systematischen Verwüstungs
feldzug gegen die Güter und befestigten Plätze Ottos zu un
ternehmen 1 6 1 . Es gelang ihm, den Hanstein ö. Witzenhausen, 
der von seiner Besatzung verlassen worden war, einzunehmen 
und zu zerstören. Von der Werra scheint Heinrich sogleich nach 
Westen gezogen zu sein; wir erfahren, daß er den Desenberg 
bei Warburg/Diemel, den die Leute des Northeimers aufge
geben hatten, in Besitz nahm und von da aus die Güter von 
Ottos Gemahlin Richenza — offenbar die westfälischen — ver
heerte 1 6 2 . 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß Otto von Northeim selbst 
das gegen ihn ergangene Verfahren und seine Aburteilung als 
unrechtmäßig betrachtete, und, da er «ich offenbar schuldlos 
fühlte, nach germanischem Widerstandsrecht zur Selbsthilfe 
griff163. Es zeigte sich bald, daß es Heinrich nicht gelang, die 
northeimische Sippe und ihre Lehnsträger von der Unter
stützung des Verurteilten abzuhalten. Otto konnte es zwar nicht 
wagen, sich dem königlichen Aufgebot in einer offenen Feld
schlacht entgegenzustellen 1 6 \ begab sich jedoch mit einem be
waffneten Gefolge von ansehnlicher Stärke — Lampert berich
tet von 3000 auserlesenen Kriegern — nach Thüringen, wo er 
die königlichen Fiskalgüter verwüstete und die reiche Beute 
an seine Kriegsleute und landlosen Bauern verteilte 1 6 5 . Aber 
auch Heinrich selber hielt es offensichtlich nicht für geraten, 
der wohlausgerüsteten Kampftruppe des Gegners in einem 
offenen Gefecht gegenüberzutreten und damit weitere Vergel
tungsakte desselben zu verhindern, so daß er auf die Reali
sierung des Spruches von Goslar in seiner letzten Konsequenz 
— die Ergreifung des Schuldigen und die Vollstreckung des 
Urteils — verzichten mußte. Stattdessen wurde die Kriegs
truppe des Northeimers alsbald in eine Auseinandersetzung 

1 6 1 Lampert 1070, 115 f. S e i n e D a r s t e l l u n g ist b e t o n t e inse i t i g , vor 
a l l em, w a s d ie g e g e n d e n K ö n i g v o r g e b r a c h t e n b ö s w i l l i g e n Anschul
d i g u n g e n betrifft. 

i«2 V g l . n e b e n Lampert noch E k k e h a r d 1072, 200 u n d Chronica 
regia Coloniensis MG SS rer. Germ., hrsg . G. W a i t z , 1880, 1072, 38. 

163 S o zutref fend H ö ß 25. 
iß* E k k e h a r d 1072, 200. 
165 S. h i e r ü b e r M e y e r v . K n o n a u II 20 f., H ö ß 22 f. 
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mit den Thüringern verwickelt, die sich, um den Überfällen 
Einhalt zu gebieten, unter der Führung des Grafen Rugger von 
Bilstein zu einem Heerhaufen vereinigt hatten. Am 2 . September 
1070 kam es bei Eschwege zu einem blutigen Gefecht, das mit 
einer vernichtenden Niederlage der Thüringer endete 1 6 6 . Nach 
seinem Siege entließ Otto, offenbar in Anbetracht des nahen 
Winters, einen Teil seiner Mannschaft und begab sich mit dem 
Rest seines Gefolges nach Sachsen, wo er Verbindungen mit 
den liutizen aufnahm und durch räuberische Umtriebe das 
Land in Unruhe versetzte 1 6 7 . Einen Bundesgenossen fand er in 
dem jungen Billunger Magnus, der sich wohl durch das sich 
wieder enger gestaltende Vertrauensverhältnis des Königs zu 
seinem Widersacher Adalbert von Bremen beunruhigt fühlte 
und sich von der Beteiligung an der Empörung seines Ver
wandten einen Erfolg versprach; auf seinen Gütern fand der 
Northeimer während des Winters 1070/71 seinen Unterhalt 1 6 8 . 

Der Sieg des Northeimers über die Thüringer hatte einen 
starken Eindruck bei Heinrich hinterlassen; er hielt es für ge
raten, in seiner Goslarer Pfalz vor etwaigen Überfällen des 
Gegners Schutz zu suchen 1 6 9 . Hier belehnte er zu Weihnachten 
1070 Weif (IV.) mit dem bayrischen Herzogtum 1 7 0. Die Tat
sache, daß sich Herzog Rudolf von Schwaben beim König für 
den Weifen einsetzte' 1 7 1, läßt schon zu dieser Zeit den später
hin immer deutlicher werdenden Gegensatz des Rheinfeldeners 
zu Otto von Northeim ahnen; hier liegt eine der Wurzeln für 
die süddeutsche Fürstenkoalition der folgenden Jahre. Anderer
seits hatte es Weif selbst verstanden, sich bei Heinrich zu 
empfehlen. Nachdem das Goslarer Urteil über seinen Schwie
gervater gesprochen war, verweigerte er die von diesem er
betene Hilfe 1 7 2 und trug auch keine Bedenken, seine Ehe mit 
Ethilinde zu lösen und die junge Northeimerin ihrem Vater 

166 M e y e r v . K n o n a u a . a . O . 
ic7 Lampert 1070, 117, Annales Augustani MG SS III, 1071, 128, 
!68 Lampert a. a. O., Ber tho ld 1070, 275, Berno ld 1070, 429, Bruno 

c. 19, 25; v g l . M e y e r v. K n o n a u II 22 f. 
169 Lampert 1070, 117. 
170 M e y e r v . K n o n a u II 24, H ö ß 20 ff. 
171 Lampert 1071, 118; v g l . h i e r z u B r u n s 43, 47, 49, G r a e s e r 108.. 
172 Lampert 1071, 118. 
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zurückzuschicken m . Zu Beginn des Jahres 1071 traf der König 
gerade Vorbereitungen, von Goslar nach Bayern zu ziehen, um 
mit Rücksicht auf den bayrischen Stammesadel dort die Ein
setzung Welfs vorzunehmen m , als sich der Northeimer ent
schloß, eine kriegerische Entscheidung herbeizuführen. Er hatte 
mit seinen Leuten den in Nordhessen zwischen Diemel und 
Fulda gelegenen Berg Hasungen befestigt und war gewillt, 
Heinrich in offener Feldschlacht entgegenzutreten 1 7 5 . Die Stärke 
und Kampfmoral seiner Truppe scheinen jedoch durch die auf 
Grund der voraufgegangenen Verwüstungen erfolgten mate
riellen Einbußen wesentlich geschwächt worden zu s e i n l 7 6 . 
Auch eine Parteinahme anderer sächsischer Fürsten für Otto 
ist unwahrscheinlich, da Heinrich in Goslar sächsische Große 
zum Schutze der Kaiserpfalz zurückließ und aus Sachsen, Thü
ringen und Hessen Truppen zusammenzog, die er zum Kampf 
gegen den Northeimer zu führen gedachte 1 7 7 . Es hat jedoch den 
Anschein, daß er im Hinblick auf den zu erwartenden hart
näckigen Widerstand selbst einer offenen Entscheidung aus
wich 1 7 8; offenbar auf seine Veranlassung begab sich sein ver
trauter Ratgeber Eberhard von Neuenbürg zu Otto und bewog 
diesen, sein Gefolge vom Hasungerberg abzuziehen und sich 
dem König zu ergeben 1 7 9 . Es ist anzunehmen, daß sich der 
Northeimer nur auf Grund sicherer Zugeständnisse seitens des 
Königs zu diesem Schritt bereitgefunden hat; zum wenigsten 
dürfte ihm der Nellenburger die Wiedererlangung der könig
lichen Gnade und die Sicherheit seiner Person verbürgt ha
ben 1 8 0 . Da Otto bestrebt sein mußte, aus dem Zustand der 

173 Lampert 1071, 118, Ann. Altah. 1071, 80. ü b e r w e i t e r e Q u e l l e n 
und Literatur s. L a n g e II 98, ü b e r Ethi l inde ebd . I 142 ff. 

174 Lampert 1071, 119; M e y e r v . K n o n a u II 41 f. 
175 Lampert 1071, 119, v g l . Ber tho ld 1071, 275. 
1 7 6 D a s w i r d deut l i ch aus Lampert a. a. O, 
1 7 7 Lampert a . a . O . ; das b e t o n t schon H ö ß 23 f. Ein W i d e r s t a n d 

der Sachsen auf bre i t er S t a m m e s g r u n d l a g e g e g e n d e n K ö n i g i s t a l so 
zu d i e s e r Zei t noch k e i n e s w e g s erfolgt . 

178 Lampert 1071, 119 f. Heinr ich fühl te s ich d e m G e g n e r offenbar 
u n t e r l e g e n , da er noch auf d i e Hi l fe a n d e r e r Fürs ten hoffte, Lampert 
1071, 119. 

179 Lampert 1071, 119 f.; v g l . D H I V 265 (1073, O k t o b e r 27). 
180 Lampert 1071, 120; v g l . h i e r z u M e y e r v. K n o n a u II 43 A n m . 6 , 

E i g e n b r o d t 67 ff. 
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Rechtlosigkeit und der politischen Isolierung befreit zu werden, 
wurde das Übereinkommen im Interesse beider Seiten geschlos
sen. Der Northeimer hatte dabei einen deutlichen Erfolg zu 
verzeichnen: Heinrich sah sich genötigt — nicht zuletzt aus 
machtpolitischen Erwägungen — das Todesurteil von Goslar 
zu Gunsten des Geächteten zu revidieren. Nachdem ein Waffen
stillstand bis Ostern (24. April) 1071 vereinbart worden war, 
wo sich Otto in Köln dem König ergeben sollte, löste der 
Northeimer seinen eingegangenen Verpflichtungen gemäß sein 
Gefolge auf. Er war zwar, wie es scheint, zum festgesetzten 
Zeitpunkt nicht in Köln erschienen, erhielt aber trotzdem von 
Heinrich einen abermaligen Aufschub bis Pfingsten 1 8 1 . Zu die
sem Zeitpunkt, am 12. Juni 1071, unterwarfen sich in Halber
stadt Otto von Northeim, der Billunger Magnus und andere 
führende Teilnehmer an der Empörung 1 8 2 . Otto fand in Adal
bert von Bremen, mit dem er sich ausgesöhnt hatte, einen Für
sprecher 1 8 3; ihm hatte er es zu verdanken, daß er seine Allo-
dialgüter vollzählig zurückerhielt 1 8 4, während er seiner zahl
reichen Reichslehen zum größten Teil verlustig ging 1 8 5 . Trotz 
der Vermittlung des Bremer Erzbischofs sah sich Heinrich je
doch nicht veranlaßt, die Empörer sogleich auf freien Fuß zu 
setzen. Er übergab sie den Reichsfürsten in Gewahrsam und 
bestimmte, daß sie ihm zu einem noch festzulegenden Zeit
punkt wieder ausgeliefert werden sollten 1 8 6 . Der Billunger 
wurde auf der Harzburg gefangengesetzt 1 8 7; von Otto hin
gegen ist nicht bekannt, wo er die Zeit seiner Inhaftierung ver
bracht hat. Nach einem vollen Jahre, am Pfingstfest (27. Mai) 
1072, erlangte er in Magdeburg die königliche Gnade und seine 

1 8 1 Lampert a. a. O., dazu M e y e r v, K n o n a u II 46 u. A n m , 15. 
W2 Lampert 1071, 127, Ann. Altah. 1071, 81, A d a m III, 60; vg l , 

M e y e r v. K n o n a u II 70, H ö ß 23 f. 
183 Ann. Altah. a . a . O . , A d a m a . a . O . , Berno ld 1071, 429, Bruno 

c, 19, 25. 
i«4 Ann. Altah. a . a . O . , v g l . Lampert 1073, 149, dazu L a n g e II 

100 f. 
1 8 5 Ann. Altah. a. a. O., v g l . o b e n A n m . 147. 
i«e Lampert 1071, 127. 
1 8 7 V g l . H.-J. F r e y t a g , D i e Herrschaft der B i l lunger in Sachsen , 

D i s s . Kie l . 1949, 75. 
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persönliche Freiheit zurück 1 8 8

( nicht aber ohne vorher dem Kö
nig und seinen Fürsprechern einen beträchtlichen Teil seiner 
Eigengüter überlassen zu haben 1 8 9 ; Magnus hingegen blieb 
weiterhin in Haft. 

Betrachten wir die letzten Ereignisse der Jahre 1071 und 1072 
im Zusammenhang, so fällt auf, daß dem Northeimer gegen
über Magnus sowohl in Halber Stadt als auch in Magdeburg 
eine bevorzugte Behandlung zuteil wurde. Adalbert von Bre
men war es 1071 gelungen, das 1067 unter dem Druck der Ereig
nisse an den Billunger zu Lehen gegebene Kirchengut wieder 
einzuziehen 1 9 °. Er hatte erfahren, welche Gefahr ein Zusam
mengehen Ottos und Magnus' für den Bestand seines Erzbis
tums und die sächsische Dominialpolitik des Königs, die er 
sicherlich nach Kräften unterstützte m , bedeuten konnte. Um 
ähnliche Aufstände in Zukunft zu unterbinden, war es erforder
lich, beide Gegner zu t r e n n e n m . Es ist daher zu vermuten, 
daß die längere Inhaftierung des Billungers bereits 1071 im 
beiderseitigen Einvernehmen Adalberts und Heinrichs be
schlossen wurde, während Otto auf den ausdrücklichen Wunsch 
des Bremers, offenbar um ihn günstig zu stimmen, in seine 
stark geminderten Allodialrechte wieder eingesetzt wurde. 
Vielleicht erfolgte seine Freilassung 1072 auch auf Fürbitte 
Liemars von Bremen, der die Politik Adalberts fortsetzte. Die 
Hoffnung, daß mit der Festsetzung des Billungers und der po
litischen Entmachtung des Northeimers die sächsische Gefahr 
für die Machtbestrebungen des Königs beseitigt sei, sollte sich 
jedoch bald als trügerisch erweisen. Der Friede war nur von 
kurzer Dauer; ein echter Gesinnungswandel der Empörer war 
nicht erfolgt, dagegen der Keim zu neuen Auseinandersetzungen 
gelegt. 

188 s. M e y e r v . K n o n a u II 152 ff., 159, B r u n s 44 ff., 47, H ö ß 2 5 f f . 
iß» Lampert 1072, 137 f., A n n . Altah. 1071, 8 1 , o b e n A n m . 184; vg l . 

S p i e ß 26, K r a b u s c h 84. 
190 A d a m III, 60; v g l . M a y 329, M e y e r v . K n o n a u II 71 ff. 
191 V g l . S t i m m i n g , K ö n i g s g u t 101 ff. 
1 9 2 Im J a h r e 1059 v e r s u c h t e A d a l b e r t auf ä h n l i c h e W e i s e , d i e Bil

l u n g e r u n t e r e i n a n d e r z u v e r f e i n d e n , i n d e m er H e r m a n n d. Jg . als 
Lehns träger a n n a h m , A d a m III, 43. S e i n e P o l i t i k h a t t e a b e r in d i e s e m 
Fa l l e k e i n e n Erfolg, A d a m III, 44 f. (1064/65) . 
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Im Jahre 1073 brach der Sachsenaufstand aus l B S . Heinrich 
hatte seit etwa 1068 seine sächsische Rekuperationspolitik im
mer entschiedener vorangetrieben und war dazu übergegangen, 
größere Güterdistrikte als Krongut zu vindizieren und von den 
Bewohnern Abgaben einzufordern. Hinzu kam, daß er, um die 
Rechtmäßigkeit der Konfiskationen zu erweisen, das Inquisi
tionsverfahren, eine in Sachsen unbekannte, Zweikampf und 
Eideshelfer ausschließende Prozeßform einführte und zur Si
cherung des Gewonnenen an strategisch wichtigen Punkten eine 
Reihe von Burgen errichtete, die er mit schwäbischen Ministe
rialen belegte 1 9 4 . Die Burgen waren so angelegt, daß ein er
folgreiches Zusammenwirken der mächtigsten Adelsgeschlechter 
Ostsachsens gegen die Pläne des Königs von vornherein er
schwert wurde 1 9 5 . Adel und Volk der Sachsen betrachteten diese 
Maßnahmen Heinrichs als eine Verletzung ihres Stammesrechts; 
somit standen sich zwei extreme Rechtsanschauungen unver
söhnlich gegenüber. Persönliche Feindschaften sächsischer Für
sten mit dem König trugen schließlich dazu bei, die allgemeine 
Mißstimmung zu verstärken und eine offene Empörung vorzu
bereiten. 

Otto von Northeim hatte den Verlust seiner Hoheatsrechte 
auch nach seiner Freilassung (1072) nicht verschmerzen können. 
Es ist anzunehmen, daß seine allodiale Machtposition im west
lichen Harzvorland und im Oberweser- und Werragebiet durch 
die Versuche des Königs, das dort(?) gelegene Krongut 1 9 6 zu 
arrondieren, erneut in Mitleidenschaft gezogen wurde. Enge 
Freundschaft verband ihn mit dem billungischen Hause. Nach 

1 9 3 V g l . M e y e r v . K n o n a u II 225 ff., 857 ff., w o d i e Q u e l l e n und 
ä l t e r e A r b e i t e n b e s p r o c h e n s ind, ferner C. B. H a i s e , D e r A u f s t a n d 
der O s t s a c h s e n im J a h r e 1073, P r o g r a m m B o x h a g e n - R u m m e l s b u r g 
1909, b e s . 21 ff. 

1 9 4 Zur r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e n B e d e u t u n g d i e s e r M a ß n a h m e n — Be
t o n u n g d e s A m t s r e c h t s g e g e n ü b e r d e m sächs i schen V o l k s r e c h t — 
v g l . H. M i t t e i s , L e h n r e c h t u n d S t a a t s g e w a l t . U n t e r s u c h u n g e n zur 
m i t t e l a l t e r l i c h e n V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e , W e i m a r 1933, 421 f., d e r s , , 
D e r Staat d e s h o h e n M i t t e l a l t e r s . G r u n d l i n i e n e iner v e r g l e i c h e n d e n 
V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e d e s L e h n s z e i t a l t e r s , 4. Aufl. W e i m a r 1953, 195. 

leö s. M e y e r v . K n o n a u II 231 f., be s . 870 ff.; B o s l I 85 f. 
196 V g l . A . E g g e r s , K ö n i g l i c h e r G r u n d b e s i t z im 10. u n d b e g i n 

n e n d e n 11. J a h r h u n d e r t , Q u e l l e n und S t u d i e n zur V e r f a s s u n g s 
gesch ichte III, H. 2, 1909, 33 f., 35 ff., B o s l I 82 ff. 
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dem Tode Herzog Ordulfs am 28. März 1072 versuchten dessen 
Bruder Hermann und Otto von Northeim vergebens, Heinrich 
durch ein Angebot von Geld und Gütern zur Freilassung des 
noch inhaftierten rechtmäßigen Herzogs Magnus zu bewegen 1 9 7 . 
Wenn es auch fraglich erscheinen muß, ob sich Otto — wie 
Lampert will — um seines Verwandten willen erneut in könig
lichen Gewahrsam begeben woll te 1 9 8 , so wird doch aus der 
schroffen, ablehnenden Antwort des Königs deutlich, wie wenig 
erwünscht ihm diese Sympathiebezeigung für den Billunger 
war, die ihm das Scheitern seiner Politik der Jahre 1071 und 
1072 klar vor Augen führte; Magnus wurde denn auch noch 
1073 auf freien Fuß gesetzt 1 9 9 . Hermann und Otto treten uns 
bei Lampert als die Initiatoren des sächsischen Aufstands ent
gegen; als dritter im Bunde wird Bischof Burchard von Halber
stadt genannt 2 0 0 . Die Verschwörung griff schnell um sich und 
umfaßte noch im gleichen Jahre die bedeutendsten geistlichen 
und weltlichen Fürsten Sachsens. Unter den weltlichen Großen 
nennen Lampert 2 0 1 und die Disibodenberger Annalen 2 0 2 über
einstimmend an erster Stelle Otto von Northeim. Es ist daher 
anzunehmen, daß er innerhalb der Gruppe derjenigen Fürsten, 
in deren Händen die Führung des sich anbahnenden Auf Stan
des lag (Hermann d. Jg. Billung, Markgraf Dedi, Burchard von 
Halberstadt) 2 0 3 , die einflußreichste Stellung einnahm 2 0 4 . 

197 Lampert 1073, 149, v g l . Bruno c. 22, 27. 
1 9 8 Lampert a . a . O . Der K ö n i g so l l ( ! ) e r w i d e r t h a b e n , O t t o k ö n n e 

über s e i n e P e r s o n u n d s e i n V e r m ö g e n noch nicht frei v e r f ü g e n . E i n e 
A n t w o r t in d i e s e r F o r m ist aber u n g l a u b w ü r d i g ; Lampert s e l b s t b e 
ze ichnet s i e a l s Gerücht . V g l . M e y e r v . K n o n a u II 236 A n m . 84. 

I M Lampert 1073, 160 f., Bruno c. 2 1 , 26 f. 
2 0 0 Lampert 1073, 148. U b e r z w e i Brie fe u n b e k a n n t e r A b s e n d e r 

und Empfänger , d i e e n t g e g e n M e y e r v . K n o n a u II 233 ff. und 
H a i s e 20 f. nichts mi t d e m sächs i s chen A u f s t a n d zu tun h a b e n , vg l . 
E r d m a n n , S t u d i e n 123, 126, 184 ff. 

201 Lampert 1073, 149 f., d a z u M e y e r v. K n o n a u II 251 A n m . 103. 
202 Ann. Disib. 1075, 7; v g l . H e l m o l d I 27. 
2 0 3 D e d i w i r d v o n Bruno c. 23, 27 f. u n d Burchard v o n Lampert 

1073, 148, 153 an führender S t e l l e g e n a n n t . B e i d e , s o w i e H e r m a n n 
Bi l lung d. Jg . u n d Pfalzgraf Friedrich, b e g e g n e n b e i Bruno c. 24 f., 
28 ff. auf der V e r s a m m l u n g in H ö t e n s l e b e n (vgl . d i e f o l g e n d e n A u s 
führungen) . 

204 Ann. Disib. 1075, 6 ( w o h l z u 1073 g e h ö r e n d ) : „Otto dux... 
collocutusque principibus Saxoniae, rebellare omnem simul fecit 
provinciam"; v g l . o b e n A n m . 158, 162. 
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Am 29. Juni 1073 hatte sich in Goslar eine Abordnung säch
sischer Fürsten eingefunden, um mit Heinrich über ihre For
derungen zu verhandeln 2 0 5 . Als dieser ihnen eine heraus
fordernde Behandlung zuteil werden ließ, beriefen sie Ende 
Juli eine allgemeine Stammesversammlung nach Hötensleben 
s. Helmstedt 2 0 6 . Otto von Northeim eröffnete den Anwesenden 
den Grund der Zusammenkunft, setzte ihnen die Klagen und 
Forderungen der Fürsten auseinander und rief den gesamten 
Stamm zum bewaffneten Widerstand gegen den König auf 2 0 7 . 
Nachdem einem jeden Gelegenheit gegeben worden war, per
sönliche Klagen vorzubringen, wurden die Abmachungen durch 
einen feierlichen Eid bekräftigt. Die Rolle des Northeimers in 
Hötensleben verdient Beachtung. Noch war er als Sprecher der 
Fürsten aufgetreten, aber sein Appell an die Vertreter des 
ganzen Stammes mußte ihm auch beim Volk Sympathien er
wecken. In ihm, dem ehemaligen Reichsfürsten, der selbst gegen 
das ihm vom König zugefügte Unrecht heftige Anklage er
hob 2 0 8 , sah man hinfort den Verfechter des einen gemeinsamen 
Anliegens. Seit dem Jahre 1073 nahm er die Geschicke deT 
großen Aufstandsbewegung mehr und mehr in die eigenen 
Hände. Hinzu kommt ein zweites. Die in der Klage Ottos gegen 
Heinrich IV. zum Ausdruck gekommene Forderung auf Rück
gabe des bayrischen Herzogtums, dessen er zu Unrecht ent
setzt worden sei, bedingte von Anfang an die Verflechtung der 
sächsischen Stammespolitik mit der Interessenpolitik der ober
deutschen Herzöge und der Reichspolitik überhaupt. Solange 
Otto an dieser Forderung festhielt, hatte er mit der Feindschaft 
Rudolfs von Schwaben, Welfs von Bayern und Bertholds von 
Kärnten zu rechnen. So liegt in der Versammlung von Hötens
leben der Schlüssel zum Verständnis für die Rolle, die Otto 
von Northeim im weiteren Verlauf des Sachsenkrieges gespielt 
ha t 

205 M e y e r v. K n o n a u II 238 f., H ö ß 29 ff. 
200 B r u n o c. 24 f., 28 ff., vg l . Lampert 1073, 150, M e y e r v. K n o 

n a u II 242 ff. 
2 0 7 B r u n o a . a . O . u n d d a z u O. H o l d e r - E g g e r , S tud ien zu Lam

bert v o n H e r s f e l d III., N A 19, 1893, 532f. Zur Sache s, H ö ß 33. 
2 ° 8 B r u n o c. 26, 30. D i e ü b r i g e n v o r g e b r a c h t e n K l a g e n b e z i e h e n sich 

a u s n a h m s l o s auf sächs i sche V e r h ä l t n i s s e . 
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Von nun an überstürzten sich die Ereignisse. Nachdem Hein
rich in Goslar eine zweite sächsische Gesandtschaft abschlägig 
beschieden hatte 2 0 9 , zog ein sächsisches Heer vor die Harzburg, 
in deren Schutz sich der König inzwischen begeben hatte, um 
auf seine Entscheidung einen Druck auszuüben. Otto ließ dem 
König die für diesen unannehmbare Forderung überbringen, 
er möge die Burgen niederreißen und die konfiszierten Güter 
zurückerstatten 2 1 0 . In dieser ausweglosen Situation blieb Hein
rich nur die Möglichkeit, sich durch die Flucht zu retten. Am 
10. August 1073 verließ er die Harzburg 2 1 1 . 

Die Widerstandsfront gegen den König verbreiterte sich im 
Herbst 1073 noch dadurch, daß eine Gruppe sächsischer Für
sten in Verbindung mit den oberdeutschen Herzögen und 
einigen einflußreichen Reichsbischöfen trat; unter den letzteren 
sind vor allem Anno von Köln und Siegfried von Mainz zu 
nennen 2 1 2 . Diese Veränderung der Kräftekonstellation im 
Reich bedeutete eine weitere Schwächung der Stellung Hein
richs IV., war doch damit das zu Beginn des Jahres zwischen 
ihm und den Oberdeutschen geschlossene Einvernehmen 2 1 3 er
neut in Frage gestellt. Aber auch Otto von Northeim mußte 
ein Einvernehmen der sächsischen Fürsten insbesondere mit 

-den süddeutschen Herzögen ungelegen sein, da er befürchten 
mußte, daß seine Forderung auf Rückgabe Bayerns sächsischer
sei ts nicht mehr respektiert würde. Dem entspricht es, wenn 
sein Name nicht mehr in Verbindung mit den zuletzt genannten 
Ereignissen erwähnt wird, was auf eine gewisse Zurückhaltung 
Ottos in der sächsischen Stammespolitik zu dieser Zeit schlie
ßen läßt 2 1 4 . In dieser Situation scheint Heinrich IV. versucht zu 
haben, den Northeimer aus der gemeinsamen Front der Gegner 
zu lösen und für sich zu gewinnen. Zu diesem Schluß berechtigt 

so» M e y e r v. K n o n a u II 245 ff., H ö ß 29 ff. 
210 Bruno c. 27, 31 f., Lampert 1073, 153 ff., b e s . 155; v g l . Ann. Altan. 

1073, 85, M e y e r v . K n o n a u II 249 ff. 
211 M e y e r v . K n o n a u II 252 ff.; v g l . V o g e l e r 50 A n m . 2. 
212 V g l . M e y e r v . K n o n a u II 238 u. A n m . 86. 
213 Ann. Altah. 1073, 85, Lampert 1073, 144 f., B e r t h o l d 1073, 276, 

v g l . M e y e r v . K n o n a u II 195. D a s g e g e n s e i t i g e V e r h ä l t n i s bl ieb 
aber w e i t e r h i n g e s p a n n t : B e r n o l d 1073, 429, Lampert 1073, 156 f.; vgl . 
B r u n s 44. 

214 s . h i e r z u L a n g e I 86 f. 
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die Angabe Brunos, nach der Heinrich, da er die Reichsfürsten 
nicht zu einem Zug gegen die Sachsen gewinnen konnte, Otto 
von Northeim die Restitution Bayerns versprach und auch an
deren sächsischen Fürsten Versprechungen machte, um seine 
Stellung in Sachsen wiederzugewinnen 2 1 5. Wir dürfen daher 
annehmen, daß seit dem Ausgang des Jahres 1073 eine Gruppe 
sächsischer Fürsten eine gegen die Absichten des Northeimers 
gerichtete Politik betrieb. Es hat überdies den Anschein, daß 
diese Bestrebungen, die auf ein festes Bündnis mit den süd
deutschen Fürsten hinausliefen, in den letzten Wochen des 
Jahres 1073 noch an Boden gewannen 2 1 6 . 

Diese Ereignisse zwangen den König, eine schnelle Beilegung 
des sächsischen Konflikts herbeizuführen, um ein weiteres Um
sichgreifen der Gefahr zu verhindern. Auch die bedrängte Lage 
seiner sächsischen Burgen und ihrer Besatzungen machte sein 
Eingreifen erforderlich 2 1 7 . Heinrichs Entschluß, schon im Januar 
1074 mit einem Heer nach Sachsen zu ziehen 2 1 8 , nötigte die 
sachsenfreundlichen Reichsfürsten, voran die süddeutschen 
Herzöge, zu einer neutralen Haltung 2 1 9 . Damit war eine Tren
nung der beiden Kräftegruppen erreicht und der sächsische 
Aufstand auf seine Ausgangsposition beschränkt. Zur gleichen 
Zeit scheint der Einfluß der reichsfürstenfreundlichen Partei in 
Sachsen gesunken zu sein, jedenfalls ist sicher, daß Otto von 
Northeim von nun an wiederum die Leitung der sächsischen 
Stammespolitik in die eigenen Hände nahm. Wir sind in der 
glücklichen Lage, durch die Aussagen Lamperts die Stellung, 
die Otto innehatte, näher bestimmen zu können. Heinrich 
konnte es nicht wagen, eine kriegerische Entscheidung herbei
zuführen, da die militärische Überlegenheit des sächsischen 
Heeresaufgebots keinen Zweifel an dem späteren Sieger ge
lassen hätte. Er begann daher mit den sächsischen Fürsten zu 

2 1 5 B r u n o c. 30, 32 f. D i e s e A u s s a g e B r u n o s möchten wir g e g e n ü b e r 
M e y e r v . K n o n a u II 290 A n m . 183 und R i e z l e r I 123 doch nicht 
v e r w e r f e n . 

2i« V g l . h i e r z u M e y e r v. K n o n a u II 29t ff., N o t t a r p 159 f.; 
M e y e r v . K n o n a u II 293 ff., 820 f. 

217 M e y e r v . K n o n a u II 297 ff. 
218 Ebd. II 315 ff. 
21» L a m p e r t 1074, 174 f., v g l Bruno c. 30, 32. 
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verhandeln 2 2 0 . Dagegen empörte sich jedoch die bewaffnete 
Menge des sächsischen Volkes, das auf Kampf drängte 2 2 1 . Nach 
Lampert sollen die Volksmassen „Duci quoque Ottoni vehe
menter insistebant, ut accepto super se regno ducatum sibi 
pr eher et ineundi certaminisa 222, und wenig später heißt es, die 
Sachsen hätten dem König gedroht, „regem, quem deinceps 
belli ducem habeant, constituere" 2 2 3 , was sich zweifellos auf 
die zuerst genannte Aussage bezieht. Es leuchtet ein, daß der 
ducatus, d. h. die herzogliche Stellung, die nach Lamperts 
eigener Angabe der Billunger Magnus kraft Erbrecht inne
hatte 2 2 4 , verschieden sein muß von dem ducatus, der dem Nort
heimer angetragen wurde. Sicherlich ist es Lamperts eigene An
schauung, daß der ducatus zu den Kompetenzen eines ge
wählten (Volks)-Königs gehöre, der r e x also auch ein d u x 
belli sein müsse 2 2 5 . In der Erwähnung des dux belli aber 
liegt ein ganz eindeutiger Hinweis dafür, daß noch am Ende 
des 11. Jahrhunderts der Gedanke des germanischen Heerführer-
tums zu den gültigen Rechtsgewohnheiten des sächsischen 
Stammes gehörte und im Volksbewußtsein einen festen Platz 
hatte 2 2 6 . Wir wissen, daß sich die Tradition des frühmittel
alterlichen Heerbanns als einer auf Volksrecht beruhenden 
Institution 2 2 7 in Sachsen besonders lebendig erhalten hatte und 
das sächsische Stammesleben überhaupt auf genossenschaft
licher Grundlage organisiert war. Sowohl die bodenständigen 
Adelsgewalten als auch die niederen Vasallen und das freie 

220 M e y e r v . K n o n a u II 316 ff. 
221 Lampert 1074, 179. 
222 Lampert a. a. O. 
2 2 3 Lampert 1074, 182. — ü b e r d ie Z u v e r l ä s s i g k e i t d i e s e r b e i d e n 

w e n i g b e a c h t e t e n A u s s a g e n hat sich J. A . L e f a r t h , Lambert v o n 
Hers f e ld , e in Be i t rag zu s e i n e r Critik, D i s s . G ö t t i n g e n 1871, 66 ff. po
s i t i v a u s g e s p r o c h e n , 

224 Lampert 1073, 150: „Magnus, cui ducatus legittima successione 
debebatur." 

225 V g l . L a n g e I 86 f. 
2 2 8 Auch im 10. Jahrhunder t ist d i e V e r w e n d u n g d e s Begri f fes „dux" 

in der B e d e u t u n g „Heerführer 1 ' d u r c h a u s gebräuch l i ch , v g l . W . V a r 
g e s , D a s H e r z o g t u m , in: A u s Po l i t ik u n d G e s c h i c h t e , Gedächtnis
schrift für G. v. B e l o w , Ber l in 1928, 30, L ä w e n 28 ff., 32 f., 36, T e l -
l e n b a c h 54, F r e y t a g Diss . 18 ff. 

227 M i t t e i s , S taat 33. 
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Bauerntum, das sein Waffenrecht noch nicht verloren hatte und 
daher im Kriegsfalle außerhalb der Lehnsaufgebote zu Felde 
zog, nahmen Anteil an ihm 2 2 8 . Seinen Ausdruck fand das Stam
meseigenleben in der von den Fürsten einberufenen Stammes-, 
d. h. Heeresversammlung, wie sie uns Bruno zum Jahre 1073 
so plastisch vor Augen führt, und nicht in herzoglichen Land
tagen. Der Stamm war auch ohne Herzog stets aktionsfähig 2 2 9 , 
ja der Billunger erscheint nicht einmal als primus inter pares, 
sondern nur als Gleicher unter Gleichen, als nach 1073 eine 
einheitliche Führung des sächsischen Stammes akut wurde. 
Darin zeigt sich, wie wenig der billungische ducatus öffent
lich-rechtlichen Charakter hatte, d. h. Ausdruck und Inbegriff 
der Rechtsvorstellung „Herzogtum" als eines Komplexes ober
hoheitlicher Befugnisse war. Nicht der junge, unbedeutende 
Magnus 2 3 °, sondern Otto von Northeim, der auf politischem 
und militärischem Gebiet bewährte Fürst, wurde 1074 zum 
Führer des sächsischen Heerbannes ausersehen, nachdem er seit 
1073 in der politischen Leitung der Stammesangelegenheiten 
eine mehr oder minder einflußreiche Rolle gespielt hat te 2 3 1 . 

228 V g l . M i t t e i s a . a . O . 195, H ö ß 34, 1 2 4 1 , w o , 128 ff., d i e g l e i c h e 
S t a m m e s s t r u k t u r auch für T h ü r i n g e n f e s t g e s t e l l t wird . V g l . auch G. 
S c h n a t h , D i e G e b i e t s e n t w i c k l u n g N i e d e r s a c h s e n s , H a n n o v e r 1929, 
16. 

229 L ä w e n 61 , 66, v g l . T e l l e n b a c h 49 ff. 
2 3 0 V g l . F r e y t a g , D i s s . 87 r B. S c h m e i d l e r , N i e d e r s a c h s e n u n d 

das d e u t s c h e K ö n i g t u m v o m 10. b i s zum 12. Jahrhunder t , in: F r a n k e n 
u n d das Reich i m M i t t e l a l t e r , Er langen 1930, 33 ff.: e s b l i e b be i e i n e r 
b l o ß e n P a r t e i n a h m e d e s M a g n u s für d e n N o r t h e i m e r . 

y 3 i Bei B e r n o l d 1083, 437 he iß t O t t o anläßl ich s e i n e s T o d e s „pra-
dentissimus miles" u n d „caput (capitaneus) omnium suorum". E, R o 
s e n s t o c k , K ö n i g s h a u s u n d S t ä m m e in D e u t s c h l a n d z w i s c h e n 911 
und 1250, L e i p z i g 1914, 27, n e n n t ihn Führer d e s „ V o l k s h e e r b a n n e s " , 
b e z i e h t s ich a b e r auf d i e s p ä t e r e Zeit; v g l . ferner L ä w e n 34, 
S c h m e i d l e r 36, 38, T e l l e n b a c h 51 , w o — 59 —, v i e l l e i c h t e t w a s 
zu w e i t f ü h r e n d , d i e n o r t h e i m i s c h e M a c h t s t e l l u n g als „herzog l i che 
Herrschaft" g e d e u t e t w i r d . W . S c h l e s i n g e r , D i e E n t s t e h u n g der 
Landesherrschaf t , D r e s d e n 1941, 259 w e i s t auf d i e G e g e n s ä t z l i c h k e i t 
z w i s c h e n A d e l u n d V o l k i n n e r h a l b d e s sächs i schen S t a m m e s g e f ü g e s 
h in (Lampert 1076, 271 , B r u n o c. 37, 39, c. 46, 45), sche int a b e r d ie 
R o l l e d e s N o r t h e i m e r s z u unter schä tzen : O t t o w a r g e w i ß m e h r als 
nur Führer d e r A d e l s p a r t e i . M a n v g l . i n s b e s o n d e r e Bruno c. 30, 32 f.: 
„Ottoni duci, de quo sciebat (seil rex) omnium consilia pendere.. .* 
V g l . auch H ö ß 17. 
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Dieser Führerstellung des Northeimers und dem Umstand, daß 
er, der geborene Sachse, auch nach 1070, um seine Ansprüche 
auf das bayrische Herzogtum aufrechtzuerhalten, den Titel 
dux beibehielt 2 3 2 , ist es wohl zuzuschreiben, daß er nach 
seinem Tode als „Saxonicus dux' oder „dux Saxoniae* be
zeichnet wird 2 3 3 . Irgendwelche rechtliche Ansprüche für seine 
Nachkommen sind aus seiner Sonderstellung jedoch nicht er
wachsen 2 3 4 : die bayrische Herzogswürde und die Führung des 
sächsischen Stammes sind auf andere Träger übergegangen. 

Otto von Northeim fand sich jedoch nicht dazu bereit, der 
Aufforderung der Volksmenge nachzukommen und das säch
sische Heer gegen den König zu führen 2 3 5 . Wir wissen, daß 
gerade auf seine Initiative hin die Bedingungen eines Friedens 
ausgehandelt wurden 2 3 6 . Wie nachhaltig sein Einfluß auf die 
Verhandlungen gewesen sein muß, zeigt die Tatsache, daß 
neben den bekannten sächsischen Forderungen 2 3 7 die Rück
gabe des bayrischen Herzogtums an den Northeimer eine der 
Bedingungen war, deren Annahme dem König von sächsischer 

232 Bruno c. 2 4 , 2 8 : „Otto, qui dux olim fuerat, sed adhuc ducis 
nomen habebai" (der A n n . S a x o 1073, 699 fügt nach „dux" r icht ig e i n 
„Bawarie" e in , n e n n t ihn a n s o n s t e n öfter „dux de Northeim", v g l . 
Ann. Saxo, R e g i s t e r 818). Es g ibt nach 1061 k e i n e Q u e l l e , d i e i h n a l s 
„comes" beze i chne t . Gebräuchl ich ist n e b e n d e m Ti te l „dux" der Zu
satz „Baioariae", „Baioariorum" etc., der sich auch n a c h 1070 in V e r 
b i n d u n g mit e i n e m „quondam" f indet. B e z e i c h n e n d ist ferner, daß 
auch d ie k a i s e r l i c h e K a n z l e i nach s e i n e m T o d e (1083) nur d e n Ti te l 
„dux" für i h n v e r w e n d e t : D H I V 402 (1089): „Sigelridus Ottonis 
quondam ducis filius"; D H I V 4 8 5 (1097, v g l . S. 94 f., Empfängeraufze i ch
n u n g ) : „Chuno ducis Ottonis filius de Saxonia"; in Ph. J a f f e 
(Hrsg.) , Bibliotheca rerum Germanicarum I, Ber l in 1866, 94, 183 (1099) 
spricht He inr ich V . v o n „H. tilium O. ducis". 

2 3 3 Q u e l l e n und Literatur s. b e i L a n g e II 109 f. ü b e r d i e U r k u n d e 
im U r k u n d e n b u c h d e s Hochst i f t s H i l d e s h e i m u n d s e i n e r Bischöfe I, 
hrsg . K. J a n i c k e , Le ipz ig 1896, 140 (o .J , ) , d i e nicht für d i e Ge
schichte O t t o s v o n N o r t h e i m b e n u t z t w e r d e n darf, s. L a n g e II 108 f. 

2 3 4 Zu d e n A u s s a g e n E k k e h a r d s 1103, 225 u n d der Ann. Stad. 1105, 
317 — v g l . Ann. Saxo 1101, 734 — ü b e r O t t o s S o h n Heinr ich den 
F e t t e n s. S c h r ä d e r 169L, w o n a c h K i m p e n , E z z o n e n 39 z u berich
t i g e n ist. V g l . S. 88. 

235 D i e S t i m m u n g d e s V o l k e s schi ldert Lampert 1074, 178 f., vg l . 
Bruno c. 33, 35f . ; M e y e r v . K n o n a u II 324, H ö ß 45. 

236 Bruno c. 31 , 34. 
237 V g l . h i e r ü b e r M e y e r v . K n o n a u II 321 f., H ö ß 42ff. 
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Seite nahegelegt wurde 2 3 8 . Daß sich die sächsischen Fürsten 
dazu bereit fanden, die Forderung Ottos gleichsam als eine der 
ihrigen zu betrachten, ist aber zugleich auch ein Kennzeichen 
für seine unbestrittene Vorrangstellung und bedeutete für ihn 
persönlich einen großen Erfolg. Am 2. Februar 1074 wurde auf 
der Grundlage der sächsischen Forderungen der Friede von 
Gerstungen geschlossen 2 3 9 . Allerdings bedurfte es noch lang
wieriger Verhandlungen, bis sich Heinrich auch zur Zerstörung 
seiner Burgen bereit erklärte und die nochmalige ausdrückliche 
Zusicherung gab, dem Northeimer das Herzogtum Bayern inner
halb Jahresfrist zurückzuerstatten 2 4 0 . 

Bruno führt als Beweggrund für die Verhandlungsbereit
schaft der sächsischen Fürsten an, daß Heinrich — wie schon 
im Jahre 1073 — Otto von Northeim und anderen Verspre
chungen gemacht habe 2 4 1 . Diese Aussage Brunos wird zutref
fend sein, da Heinrich in der gegenwärtigen Situation bestrebt 
sein mußte, durch einen Ausgleich mit den Sachsen die säch
sisch-oberdeutsche Fürstenkoalition von 1073 zu sprengen. So 
betrachtet, bedeutete der Frieden von Gerstungen für den König 
trotz aller Einbußen einen Erfolg. Andererseits konnte Otto 
von Northeim nur hoffen, durch eine gegen die süddeutschen 
Fürsten gerichtete Politik des Einvernehmens mit Heinrich das 
Herzogtum Bayern zurückzuerhalten; er mußte daher versuchen, 
die Erfüllung der sächsischen Forderungen beim König auf 
friedlichem Wege durchzusetzen 2 4 2 . Der Friede von Gerstungen 

2 3 8 Lampert 1074, 178. Es b e s t e h t k e i n Grund, d i e s e B e s t i m m u n g 
d e s G e r s t u n g e r V e r t r a g s mi t M e y e r v. K n o n a u a . a . O . zu i g n o 
r ieren. D i e Tatsache , daß Ot to nicht res t i tu ier t w u r d e (so J. D i e f f e n -
b a c h e r , Lambert v o n H e r s f e l d a l s H i s t o r i o g r a p h — Ein Be i t rag zu 
s e i n e r Kritik, D i s s . H e i d e l b e r g 1890, 86 f.), ist k e i n G e g e n a r g u m e n t , 
s o n d e r n v e r s t e h t sich aus d e m W a n d e l der S i tua t ion in der F o l g e 
zeit . 

239 M e y e r v . K n o n a u II 325 f. 
3 4 0 Lampert 1074, 180 ff., b e s . 183, v g l . Bruno c. 33, 35 f., dazu 

M e y e r v . K n o n a u II 328 ff. 
2 4 1 B r u n o c. 31, 34; auch h ier ist w o h l in ers ter Linie an d a s V e r 

sprechen auf R ü c k g a b e B a y e r n s gedacht . D e r D e u t u n g s v e r s u c h 
M e y e r v. K n o n a u s II 325 A n m . 21 , der e i n e E n t w e r t u n g d i e s e r 
B r u n o s t e l l e in s ich schl ießt , sche int u n s nicht zuzutreffen; v g l . auch 
V o g e l e r 66. 

242 D i e A n s i c h t M e y e r v . K n o n a u s II 324, O t t o h a b e d e n Kampf 
a u s mi l i tär i s chen G r ü n d e n u n d w e g e n g e w i s s e r g e m e i n s a m e r Inter-
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schien den Erfolg dieser Politik zu bestätigen, da er gleichsam 
im Interesse beider Parteien geschlossen wurde, wobei ein ge
heimes Einverständnis zwischen Heinrich und Otto über die 
beiderseitigen Absichten wohl schon vorher bestand 2 4 3 . 

Otto von Northeim hatte es somit verstanden, seine Rolle 
als Verfechter sowohl der stammessächsischen als auch seiner 
persönlichen Interessen mit Erfolg zu spielen. Er konnte aller
dings nicht verhindern, daß sich die süddeutschen Herzöge, die 
sich durch den Separatvertrag, besonders wegen der in ihm 
enthaltenen Verfügung über Bayern, bedroht fühlen mußten 
und eine Erweiterung von Ottos Einfluß befürchteten, auf die 
Seite des Königs stellten 2 4 4

p zumal eine Aussöhnung auch wegen 
der Vorfälle von 1073 geboten war. Zudem trat bald darauf 
ein Ereignis ein, das die bisherigen Erfolge der Politik Ottos in 
Frage stellen mußte. Das sächsische Volk, das ohnehin mit den 
Beschlüssen von Gerstungen unzufrieden war, stürmte die Harz
burg und machte die Stätte, die von den Zerstörungen weit
gehend ausgenommen bleiben sollte, dem Erdboden gleich 2 4 5 . 
Dieser ohne Wissen der Fürsten unternommene Schritt bedeu
tete eine flagrante Vertragsverletzung und führte zu einem 
allgemeinen Stimmungsumschwung im Reich. Heinrich, für den 
die Gerstunger Abmachungen ohnehin nur eine Zwischenlösung 
darstellten, konnte alle Reichsfürsten auf seine Seite z iehen 2 4 6 

und nahm eine scharfe Frontstellung gegen die sächsischen 
Fürsten ein, deren Unschuldsbeteuerungen er abwies, da er 
ihnen von vornherein das Verbrechen zur Last legte 2 4 7 . Es be
steht kein Zweifel, daß die Beziehungen Ottos von Northeim 

e s s e n mi t d e n (übrigen) Reichsfürsten v e r m e i d e n w o l l e n , ist w e n i g 
ü b e r z e u g e n d . 

2 « V g l . V o g e l e r 66, dazu M e y e r v. K n o n a u II 324 A n m . 21. 
244 Bertho ld 1074, 276 f., B e r n o l d 1074, 430, Bruno c. 3 1 , 34 , c. 35, 37, 

vg l . A . P r e d e e k , Papst G r e g o r VII., K ö n i g He inr i ch IV. u n d d ie 
d e u t s c h e n Fürs ten i m Inves t i turs tre i t e , D i s s . M ü n s t e r 1907, 32 f., 
B r u n s 45, 48 ff. Schon a m 10. März 1074 w a r e n d ie O b e r d e u t s c h e n 
auf e i n e r nach G o s l a r e i n b e r u f e n e n R e i c h s v e r s a m m l u n g nicht er
sch ienen , Lampert 1074, 181, v g l . 185. 

245 Lampert 1074, 183 ff., Bruno c. 34, 36; M e y e r v . K n o n a u II 
332 ff. 

24ö Lampert 1075, 201 f., 213; M e y e r v . K n o n a u II 415 f. 
247 Bruno c. 34, 36, c. 41—45, 40 ff.; Lampert 1074, 185, 1075, 210 ff. 

V g l . M e y e r v. K n o n a u II 336f . , 825 A n m . 116, V 322. 
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zum König durch diese Vorfälle ungünstig beeinflußt wurden. 
Nach Bruno soll Heinrich als Preis für Verhandlungen die Aus
lieferung der vermeintlichen Hauptschuldigen, Burchards von 
Halberstadt, Ottos von Northeim und Friedrichs von Goseck, 
verlangt haben 2 4 8 . Da die Sachsen diese Forderung ablehnten 2 4 9 , 
war nach der Lage der Dinge eine kriegerische Auseinander
setzung unvermeidbar. So wurde Otto in eine Rolle hinein
gedrängt, die seinen politischen Zielsetzungen gänzlich zuwider
lief, sah er sich doch genötigt, gegen den König und die ober
deutschen Herzöge 2 5 0 , denen an einer Demütigung des Nort
heimers viel gelegen war, Partei zu ergreifen. Zudem stand die 
Auseinandersetzung im Zeichen ungleicher Voraussetzungen: 
Heinrich verfügte über ein geschlossenes Reichsheer 2 5 1, wäh
rend das sächsische Lager durch die Spannungen zwischen Adel 
und Volk und die königsfreundliche Haltung vieler Fürsten 2 5 2 

gespalten und geschwächt war. Trotzdem hatten sich sowohl 
das berittene Aufgebot des Adels als auch das Fußvolk der 
Bauern zum gemeinsamen Kampf gestellt, und die Führung 
des Heerbanns lag in den Händen Ottos von Northeim 2 5 3 . Am 
9. Juni 1075 stießen die beiden Heere bei Homburg an der Un-
strut aufeinander. Es zeigte sich bald, daß die Fürsten allein 
die Last des Kampfes zu tragen hatten, da sich das Fußvolk un
schlüssig im Hintergrund hielt. So endete die Schlacht trotz der 
verzweifelten Bemühungen des Northeimers, das Feld zu be
haupten 2 5 4 , mit einem vollständigen Sieg des Königs 2 5 5 . Hein
rich setzte seinen Verwüstungsfeldzug bis nach Halberstadt 

248 B r u n o c. 45, 43 f. 
2 « D i e Q u e l l e n (Bruno a . a . O . , Lampert 1075, 211 f., Ber tho ld 1075, 

278) w i d e r s p r e c h e n s ich in d i e s e m P u n k t e ; v g l , M e y e r v . K n o n a u II 
487 ff. 

250 V g l . M e y e r v. K n o n a u II 491 f., 497, 
251 Ebd. II 495 ff. 
252 B r u n o c. 37, 38 f., c. 46, 44 f. f auch c. 38 f., 39f.; vg l . S c h l e 

s i n g e r 259, d a z u o b e n A n m . 231 . 
253 D i e A n g a b e n Lamperts 1075, 220, 232 s ind sehr w iderspruchs 

v o l l , s. L a n g e II 113 f. 
254 Lamper t 1075, 219 f., Arnulfi Gesta Archiepiscoporum Mediola-

nensium MG SS VIII, V , 3. 
255 M e y e r v . K n o n a u II 500 ff., 874 ff.; K.-G, C r a m , Iudicium 

Belli. Z u m Rechtscharakter d e s K r i e g e s i m D e u t s c h e n Mi t t e la l t er , 
M ü n s t e r / K ö l n 1955, 120 f., 139 f., 212 ff. 
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fort, sah sich aber bald gezwungen, seine Truppen infolge Ver
pflegungsschwierigkeiten aufzulösen. Die Reichsfürsten mußten 
ihm jedoch versprechen, sich erneut am 22. Oktober 1075 in 
Gerstungen einzufinden 2 5 6 . Obwohl der König bisher nur einen 
halben Erfolg errungen hatte, war auch bei den Sachsen an 
eine Weiterführung des Kampfes nicht zu denken. Nach dem 
schwäbischen Annalisten sollen die sächsischen Fürsten, die 
sich auf verschiedene feste Plätze in der Gegend von Magde
burg zurückgezogen hatten, voran Otto von Northeim und 
Herzog Magnus, im Widerstand verharrt haben 2 5 7 . Besser 
unterrichtet ist aber sicher Lampert, wenn er schreibt, daß Bi
schof Burchard und Otto als einflußreichste Fürsten das auf
rührerische Volk, das sich von der Adelspartei hintergangen 
fühlte und nicht an eine Fortführung des Krieges dachte, zu 
beschwichtigen suchten und Friedensverhandlungen mit dem 
König in die Wege leiteten 2 5 8 , die allerdings zunächst ohne 
Erfolg blieben 2 5 9 . Nachdem sich am 22. Oktober das königliche 
Heer erneut in Gerstungen versammelt hatte, willigten die 
sächsischen Fürsten nach langen Beratungen in die bedingungs
lose Unterwerfung ein 2 6 0 und ergaben sich dem König Ende 
Oktober 1075 bei Spier 2 6 1 . Heinrich gab sie den Reichsfürsten 
einzeln in Gewahrsam 2 6 2 und zog ihre Lehen ein 2 6 3 . 

25« M e y e r v . K n o n a u II 512. 
257 Ber tho ld 1075, 279; v g l . Lampert 1075, 224. 
258 Lampert 1075, 228 f., vg l . Ber tho ld 1075, 279 und , ü b e r d e n 

m a ß g e b e n d e n Einfluß Burchards b e i d e n Sachsen , Lampert 1076, 265, 
268. 

259 Lampert 1075, 229 f.; M e y e r v . K n o n a u II 508 ff., 519. 
26° D i e Q u e l l e n w i d e r s p r e c h e n sich z w a r i m e i n z e l n e n , j e d o c h ist 

a n z u n e h m e n , daß sich Heinr ich d i e V e r f ü g u n g s g e w a l t ü b e r d i e Un
t e r w o r f e n e n w e i t g e h e n d v o r b e h i e l t , v g l . M e y e r v . K n o n a u II 
531 f., 833. 

261 M e y e r v. K n o n a u II 533 f. O t t o ersche int inmi t t en der an
d e r e n Fürs ten: Lampert 1075, 238, Ann. Disib. 1076, 7 f., H e l m o l d I 27. 
V g l . Sifridi de Balnhusin Compendium Historiarum MG SS X X V , 
696 f. 

262 V g l . M e y e r v . K n o n a u II 538. 
263 W a h r s c h e i n l i c h w a r e n e s n u r d i e L e h e n , v o n d e n e n Lampert 

1075, 239, 1076, 256 f. spricht. Bruno c. 56, 52 u n d B e r t h o l d 1075, 279, 
auch Lampert 1076, 256 r e d e n a l l g e m e i n v o n „bona" b z w . „posses-
siones". Ein w e i t e r e S c h m ä l e r u n g der n o r t h e i m i s c h e n Machtgrund
l a g e n ist d a h e r nicht a n z u n e h m e n , ü b e r e i n s t i m m e n d w i r d berichtet, 
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Otto von Northeim scheint einen besonders großen Anteil 
am Zustandekommen des Friedens gehabt zu haben. Nach 
Lampert hat er nicht allein nach der sächsischen Niederlage bei 
Homburg Friedensverhandlungen mit dem König begonnen, 
sondern auch die sächsischen Fürsten zur Unterwerfung ver
anlaßt 2 6 4 . Man hat daher mit Recht vermutet, daß zwischen 
Heinrich und Otto, vielleicht schon vor Spier, wiederum ein 
Einverständnis über die gegenseitigen Beziehungen und die 
in Sachsen einzuschlagende Politik zustande gekommen ist 2 6 5 . 
Wahrscheinlich ist hier auch einer der Gründe dafür zu suchen, 
daß die süddeutschen Herzöge dem König im Oktober 1075 die 
Heeresfolge verweigerten und seitdem in dauernder Opposition 
verharrten 2 6 6 . Wiederum war es so dem Northeimer, wie schon 
1074 in Gerstungen, gelungen, den sächsisch-salischen Gegen
satz durch eine kluge Vermittlungspolitik zu überbrücken und 
den Kontakt zum König herzustellen, den er zur Verwirk
lichung seiner politischen Zielsetzungen benötigte. Einer Zu
sammenarbeit mit dem König stand jetzt kein Hindernis mehr 
im Wege, da der Krone nach dem Tage von Spier vom säch
sischen Stammesfürstentum keine unmittelbare Gefahr drohte. 
Die Politik des Northeimers erfuhr aber, wie sich zeigen wird r 

daß Heinr ich d i e Lehen an s e i n e P a r t e i g ä n g e r a u s g e g e b e n h a b e , v g L 
M e y e r v . K n o n a u II 539. 

2 6 4 Lampert 1076, 261 . H i e r läßt er d i e sächs i schen F ü r s t e n s a g e n , 
daß „ipse, ut se dederent, vehementissimus auctor fuerit". 

265 V o g e l e r 79 f. 
266 B r u n o c. 54, 51 führt das A u s b l e i b e n der O b e r d e u t s c h e n auf d i e 

E r k e n n t n i s der U n s c h u l d der Sachsen , Lampert 1075, 234 auf ihre 
g r o ß e n B l u t v e r l u s t e u n d d i e Rachsucht d e s K ö n i g s zurück. D i e A n n . 
Disib. 1076, 7 f. u n d H e l m o l d I 27 e r k l ä r e n d ie H a l t u n g Rudol f s a u s 
der Tatsache , daß Heinr ich s e i n (Rudolfs) d e n Sachsen g e g e b e n e s 
V e r s p r e c h e n auf m i l d e B e h a n d l u n g nach ihrer U n t e r w e r f u n g g e 
b r o c h e n h a b e . A u s d i e s e n Nachr ichten darf v i e l l e i c h t g e s c h l o s s e n 
w e r d e n , d a ß sich Rudolf in d e n v o r Spier mi t d e n sächs i schen Fürs ten 
g e f ü h r t e n V e r h a n d l u n g e n u m e i n e A n h ä n g e r s c h a f t in Sachsen zu b e 
w e r b e n suchte , e i n P lan , der offenbar durch das D a z w i s c h e n t r e t e n d e s 
N o r t h e i m e r s (s. o b e n A n m . 264) v e r h i n d e r t w u r d e . Rudolf m u ß t e d a 
her b e s t r e b t s e i n , e i n w e i t e r e s Erstarken der S t e l l u n g Heinr ichs IV. 
zu v e r e i t e l n . V g l . M e y e r v. K n o n a u II 527 f., R i e z l e r I 126 ff., 
149, B r u n s 45. Offensichtl ich ha t auch d ie d a u e r n d e V e r s c h l e c h t e r u n g 
der B e z i e h u n g e n He inr i chs IV. zu G r e g o r VII. g e g e n Ende 1075 — 
v g l . M e y e r v . K n o n a u II 577 ff — d ie H a l t u n g der s ü d d e u t s c h e n 
H e r z ö g e erheb l i ch bee inf lußt . 
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gerade deshalb, den veränderten Umständen entsprechend, 
einen entscheidenden Wandel: hatte er bisher seine persön
lichen Interessen im Zusammenhang mit denen des sächsischen 
Stammes, dessen politische und militärische Führung er inne
hatte, wahrzunehmen versucht, so vollzog er nun eine deut
liche Abkehr von den Grundsätzen der königsfeindlichen säch
sischen Stammespolitik, ohne indes die Verbindung mit dem 
Stamm selbst aufzugeben. Seine Haft, die er zusammen mit 
Burchard von Halberstadt bei Bischof Rupert von Bamberg ver
brachte 2 0 7 , war nur von kurzer Dauer und lediglich eine mit 
Rücksicht auf die übrigen sächsischen Fürsten getroffene Schutz
maßnahme. Mit dem Ende des Jahres 1075 beginnt ein neuer 
Abschnitt northeimischer Politik. 

Am Weihnachtsfest 1075, als Heinrich in Goslar mit den 
Reichsfürsten über das Schicksal der sächsischen Unterworfenen 
beriet, wurde Otto von Northeim gegen Geiselstellung zweier 
seiner Söhne aus der Haft entlassen und begnadigt. Er gewann 
bald eine solche Vertrauensstellung beim König, daß dieser 
ihn zu seinem bevorzugten Ratgeber in allen privaten und 
öffentlichen Angelegenheiten erwählte 2 6 8 . Diese auffällige 
Wandlung in Ottos Haltung, die den Zeitgenossen zunächst 
völlig unbegreiflich erschien und zu den unglaublichsten Ge
rüchten Anlaß gab 2 6 9 , erklärt sich zweifellos aus der seit dem 
Jahre 1073 zu beobachtenden Politik der Annäherung zwischen 
Heinrich und dem Northeimer 2 7 0 . Otto, der dem König in Ger
stungen und Spier — nicht zuletzt gegen den Willen der 
eigenen Stammesgenossen — weit entgegengekommen war, sah 
sich in seinen Hoffnungen nicht getäuscht. Wenn auch auf Grund 
der gegenwärtigen politischen Konstellation im Reich an eine 

2 8 7 Bruno c. 57, 52, G u t t e n b e r g IV, 488 (zu A n f a n g D e z e m b e r 
1075, Bamberg ) ; ü b e r Burchards Haft v g l . Lampert 1076, 265 ff., anders 
Bruno c. 83, 78 f. 

aes Lampert 1076, 251, Bruno c. 57, 53; G u t t e n b e r g IV, 490, 
M e y e r v . K n o n a u II 583 ff. D i e b e i d e n S ö h n e d e s N o r t h e i m e r s 
s ind wahrsche in l i ch S i eg fr i ed u n d K u n o , da ihr ä l t erer Bruder H e i n 
rich zur g l e i c h e n Ze i t a l s Graf in der G e r m a r m a r k auftritt; v g l . das 
F o l g e n d e . 

269 V g l . B r u n o c .57 , 52 f., d a z u M e y e r v. K n o n a u II 585 A n m . 177. 
2 7 0 V g l . Chronicon Luneburgicum (in d e n Annales Palidenses MG 

SS X V I , 73), u n d d a z u L a n g e II 117. 
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Restitution des bayrischen Herzogtums nicht zu denken war, so 
erfuhr doch Ottos sächsische Stellung eine bedeutsame Stär
kung. Aus einem Diplom Heinrichs IV. vom Jahre 1075 erfahren 
wir, daß das Gut Eschwege zu dieser Zeit in der Grafschaft 
eines Grafen Heinrich lag 2 n . Die in neuerer Zeit vertretene An
sicht, daß dieser mit Heinrich dem Fetten, dem ältesten Sohn 
Ottos von Northeim, identisch sei 2 7 2 , ist schon deshalb gerecht
fertigt, weil die Grafen von Northeim gerade an der Werra im 
Besitz größerer Liegenschaften nachzuweisen sind 2 7 3 . Da aber 
Eschwege zuvor zweimal als im Gau Germarmark gelegen und 
zum Komitat der Grafen von Bilstein gehörig bezeichnet wird 2 7 4 , 
müssen spätestens bis zum Jahre 1075 bilsteinische Hoheits
rechte auf die Northeimer übergegangen sein. Einen weiteren 
Anhaltspunkt bietet die Tatsache, daß Graf Rugger von Bil
stein noch am 27. Juli 1075 in der Germarmark gräfliche Rechte 
ausübt 2 7 5 , nach seiner Unterwerfung Ende Oktober 1075 in 
Spier 2 7 6 aber, wie seine Nachfolger, bis zum Aussterben des 
northeimischen Geschlechts (1144) nicht mehr als Graf in der 
Germarmark genannt wird 2 7 7 , da er offenbar, wie die anderen 
aufständischen sächsischen Fürsten, seine Lehen an den König 
verloren hatte. Wir vermuten daher, daß Otto von Northeim 
zu Weihnachten 1075 in Goslar zumindest einen Teil der bil
steinischen Grafschaft in der Germarmark vom König zu Lehen 

271 D H IV 277. D i e U r k u n d e betrifft d i e S c h e n k u n g d e s predium 
E s c h w e g e an das D o m k a p i t e l v o n S p e y e r . U b e r E s c h w e g e v g l . n e u e r 
d i n g s O. P e r s t , E s c h w e g e , S p e y e r u n d das Reich. Zur Gesch ichte v o n 
R e i c h s g u t u n d C y r i a c u s - A b t e i E s c h w e g e , Z V H e s s . G. 67, 1956, 76 ff, 
u n d K. A. E c k h a r d t , Domina Sophia constructrix et procuratrix 
monasterii sanctimonialium Aeskinewag, A r c h i v für D i p l o m a t i k 3, 
1957, 29 ff. 

272 K. A. E c k h a r d t , Po l i t i s che Gesch ichte der Landschaft an der 
W e r r a und der Stadt W i t z e n h a u s e n , 2. Aufl . Marburg 1928, 32 ff., 
d e r s . , Domina Sophia 56; K. B r u c h m a n n , Der Kreis E s c h w e g e . 
Terr i tor ia lgesch ich te der Landschaft an der m i t t l e r e n W e r r a , Marburg 
1931, 34 ff. 

2 7 3 s . L a n g e I 241 ff. 
274 D O II 76 (974), D O III 146 (994). V g l . L a n g e I 173 ff. 
275 Regt Thür. I 917, U r k u n d e n b u c h der Re ichsabte i H e r s f e l d I, hrsg . 

H. W e i r i c h , M a r b u r g 1936, 111. 
2 7 » Lampert 1075, 238: „Rudeger ." 
2 7 7 Vg l . , i n s b e s o n d e r e zu Reg.Thür. I 978, U B H e r s f e l d 115, L a n g e 

II 118 u n d ebd . I 173 ff. 
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erhielt und seinem ältesten Sohn Heinrich zur Verwaltung 
übertrug 2 7 8 . Daraus folgt aber, daß der König ihm zur gleichen 
Zeit — wenn nicht schon im Frieden von Gerstungen — die 
Lehnsfähigkeit überhaupt und alle Reichslehen, deren er 1070 
verlustig gegangen war, wiederum zuerkannt hatte, wobei — 
wie das Beispiel der bilsteinischen Rechtsübertragung zeigt — 
die Möglichkeit der Verleihung weiterer, 1075 konfiszierter 
Lehen sächsischer Großer offenbleibt 2 7 9 . 

Nur auf der Grundlage der eben geschilderten Erweiterung 
der northeimischen Machtbefugnisse und mit Rücksicht auf die 
Tatsache, daß Otto von Northeim nach wie vor für die po
litische Haltung des sächsischen Stammes den Ausschlag gab, 
wurde eine Entscheidung möglich, die Heinrich nunmehr zu 
Gunsten des Northeimers traf. Wohl noch 1075 in Goslar über
trug ihm der König die Statthalterschaft über ganz Sachsen, um 
mit Lampert zu sprechen, „vices suas et publicarum rerum 
procurationem ... tocius Saxoniae principatum." 2 8 0 Es ist ge
wiß unzutreffend, daß Heinrich, wie man gemeint hat, Otto be
auftragt hätte, das 1075 dem Herzog Magnus entzogene „Für
stenthum Sachsen" („tocius Saxoniae principatum") an seiner 
Statt zu verwalten 2 8 1 , denn Magnus hat niemals auf seine her
zogliche Stellung verzichtet, wenn er auch durch seine Unter
werfung in Spier vorübergehend gewisse Einbußen an Hoheits
rechten erlitten haben wird. Viel näher liegt es, anzunehmen, 
daß Heinrich den Northeimer für die Zeit seiner Abwesenheit 

278 s . d i e o b e n in A n m . 271 , 272 u n d 274 g e n a n n t e Literatur, d a z u 
noch M e y e r v . K n o n a u II 484 u n d A n m . 54, 512. In A u s e i n a n d e r 
s e t z u n g h iermit h a b e ich ( L a n g e II 118—120) d e n N a c h w e i s z u er
b r i n g e n versucht , daß d i e U r k u n d e D H I V 277 — s. o b e n A n m . 271 — 
kurz v o r d e m 25. D e z e m b e r 1075 in G o s l a r a u s g e s t e l l t w o r d e n ist. 

2 7 9 D i e s p ä t e r e M a c h t s t e l l u n g der N a c h k o m m e n O t t o s v o n Nort 
h e i m hat g e r a d e z u ihr V e r f ü g u n g s r e c h t über d i e a l t n o r t h e i m i s c h e n 
R e i c h s l e h e n zur V o r a u s s e t z u n g . — D a s Schicksal der n o r t h e i m i s c h e n 
Kirchen leben nach 1070 läßt sich nicht k lären , da so l che i n der Haupt
sache erst unter O t t o s N a c h f o l g e r n grei fbar w e r d e n , s. L a n g e I 252 ff. 
Es ist j e d o c h a n z u n e h m e n , daß O t t o d i e s e L e h e n s p ä t e s t e n s E n d e 1075 
w i e d e r in s e i n e r H a n d v e r e i n i g t hat te , fa l l s er s i e ü b e r h a u p t 1070 de 
facto ver lor . Im J a h r e 1079 b e g e g n e t er a l s V o g t d e s R e i c h s k l o s t e r s 
Korve i , s. L a n g e I 191 f. 

se« Lampert 1076, 261; v g l . auch K. W . N i t z s c h , D a s d e u t s c h e 
Reich u n d Heinr ich I V , H Z 45, 1881, 218. 

28i S c h r ä d e r 168 f.; v g l . L a n g e II 110. 
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aus Sachsen, wie Lampert selbst sagt, mit der Verwaltung der 
sächsischen Angelegenheiten beauftragte, d. h. insbesondere mit 
der Leitung der königlichen Dominialpolitik, die nach Spier 
erneut zielbewußt und sicher auf Kosten der Machtstellung der 
unterworfenen Fürsten wiederaufgenommen wurde. Wir wissen, 
daß Heinrich an eine Erneuerung und Verstärkung des Burgen
systems ging 2 8 2 und dem Volk Dienste und Lasten auferlegen 
l ieß 2 8 3 . Otto nahm seinen Sitz auf der Harzburg und hatte 
vom König den besonderen Auftrag erhalten, die Burg selbst 
und eine zweite Befestigung auf dem Steinberg bei Goslar zu 
errichten 2 8 4 . 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß den Northeimer die im
mer noch genährte Hoffnung auf den Wiedererwerb Bayerns 
eng an den König band 2 8 5 . Die Furcht, daß ein abermaliges Zu
sammengehen Heinrichs mit den oberdeutschen Herzögen gegen 
die Sachsen diese Hoffnung endgültig zunichte machen könnte, 
ließ ihn die sächsische Politik des Königs nach Kräften unter
stützen. Aber auch Heinrich war auf seine Hilfe angewiesen, 
da die bevorstehenden Auseinandersetzungen mit den süddeut
schen Herzögen und der Kurie notwendig zu seinen Ungunsten 
auslaufen mußten, wenn es nicht gelang, der sächsischen Auf
standsbewegung endgültig Herr zu werden. Er mochte sich der 
Hoffnung hingeben, daß die beherrschende Machtstellung des 
Northeimers und sein bestimmender Einfluß auf die politische 
Haltung des sächsischen Stammes jede Gefahr von Anfang an 
unterbinden und Sachsen zu einer Stütze für seine Politik 
werden lassen könnten. Ob sich seine Erwartung erfüllen sollte, 
mußte aber davon abhängen, wie sich das Verhältnis Ottos zum 
sächsischen Stamm in Zukunft gestalten, und ob es ihm ge
lingen würde, die Sachsen für Heinrich zu gewinnen und ihren 
Wünschen bei ihm Gehör zu verschaffen 2 8 6 . 

Aber gerade in seiner auf Kosten der eigenen Stammes
fürsten errungenen Machtstellung lag der Keim für die kom-

282 M e y e r v . K n o n a u II 539 f., 645 f. 
283 Ebd. II 679, v g l . 648. 
2 S 4 Lamper t 1076, 261; M e y e r v . K n o n a u II 645. 
285 O t t o b e s t a n d noch 1077 in Forchhe im auf d i e s e r Forderung , v g l , 

S. 69. 
2 8 « V g l . M e y e r v. K n o n a u II 586. 
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menden innersächsischen Auseinandersetzungen. Der von Gre
gor VII. auf der römischen Fastensynode im Februar 1076 über 
Heinrich IV. ausgesprochene Kirchenbann 2 8 7 hatte zur Folge, 
daß die meisten hohen Reichsfürsten, unter ihnen auch die süd
deutschen Herzöge, offen vom König abfielen 2 8 8 und die ihnen 
anvertrauten sächsischen Großen auf freien Fuß setzten 2 8 9 . 
Diese kehrten in ihre Heimat zurück und riefen den ganzen 
Stamm zum offenen Kampf auf 2 9 0 . Für den König mußte jetzt 
das Verhalten Ottos von Northeim entscheidend sein. Dieser 
erhielt, wie Lampert berichtet, von einer sächsischen Gesandt
schaft die unmißverständliche Aufforderung, sein zum Ver
derben des ganzen sächsischen Volkes geschlossenes Bündnis 
mit Heinrich zu lösen und sich auf die Seite des großen säch
sischen Freiheitskampfes zu stellen 2 9 1 , wenn er sich nicht der 
Gefahr aussetzen wolle, als Verräter an der gemeinsamen 
Sache aus Sachsen vertrieben zu werden 2 0 2 . Aus diesem Zeug
nis wird deutlich, daß es Otto nicht gelungen war, die säch
sische Politik Heinrichs mit den stammessächsischen Interessen 
in Einklang zu bringen. Zum ersten Male wurde offenkundig, 
welch großer Gegensatz zwischen den sächsischen Bestrebungen 
und den hochgesteckten Zielen des Northeimers bestand. Es 
blieb ihm in dieser Situation nur die Möglichkeit, Heinrich 
durch Botschaften zu veranlassen, den Forderungen der Sach
sen in vollem Umfange stattzugeben 2 9 3 . Sein Versuch, den lei
denschaftlichen Unwillen seiner Stammesgenossen zu zügeln 
und eine friedliche Verständigung beider Seiten herbeizuführen, 
hatte jedoch keinen Erfolg 2 9 4 . Ihm blieb daher nur eine Wahl: 
der ihm angedrohte Verlust seiner sächsischen Machtstellung 

287 Ebd. II 631 ff. 
«88 Ebd. II 671 ff. 
289 V g l . h i e r z u ebd . II 675, 680 ff., 839 A n m . 152, V 383; V o g e l e r 

85 A n m . 2. 
290 M e y e r v. K n o n a u II 679L 
2ßi Lampert 1076, 261 f. S e i n Bericht v e r d i e n t Beachtung , da Bruno 

d i e Ro l l e O t t o s h i er mit S t i l l s c h w e i g e n ü b e r g e h t , v g l . V o g e l e r 85 
A n m . 1. 

292 Lampert 1076, 262, 
293 ü b e r d i e s e s. Lampert 1076, 262, 269—271 . 
2W Lampert 1076, 262. 
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nötigte ihn, sich der Aufstandsbewegung anzuschließen 2 9 5 . Mit 
seinem übertritt in das sächsische Lager im Sommer 1076 war 
die Machtpolitik Heinrichs in Sachsen zusammengebrochen. Die 
Anhänger des Königs wurden von den Burgen und Gütern ver
trieben, und diese ihren sächsischen Eigentümern zurück
erstattet 2 0 6 . Aber noch schien Heinrich die Hoffnung auf Unter
stützung durch den Northeimer nicht aufgegeben zu haben. Er 
beauftragte ihn, an einem bestimmten Tag zu ihm nach Saal
feld zu kommen, um mit ihm Besprechungen zu führen 2 9 7 . Bald 
jedoch änderte er seine Absicht und bereitete einen Heereszug 
vor, um selbst die sächsischen Unruhen zu unterdrücken 2 9 8 . Er 
schickte eine Botschaft unter Führung des Bischofs Eberhard 
von Naumburg nach Saalfeld, um dem Northeimer mitzuteilen, 
er solle mit allen Truppen, die ihm zur Verfügung ständen, in 
der Mark Meißen zu ihm stoßen 2 " . Nach Lampert soll Otto in 
Saalfeld Eberhard ausdrücklich von seinem Parteiwechsel Kennt
nis gegeben haben 3 0°. Heinrich mußte einsehen, daß er sich 
selbst durch die Übersteigerung seiner sächsischen Machtpolitik 
aller Hoffnungen beraubt hatte, auf die Hilfe des Northeimers 
und seiner Partei in den bevorstehenden Auseinandersetzungen 

Lampert 1076, 262, 270 f. b e m ü h t sich, d e n P a r t e i w e c h s e l d e s 
N o r t h e i m e r s auf d e s s e n Entrüs tung über d ie u n n a c h g i e b i g e H a l t u n g 
d e s K ö n i g s u n d s e i n N i c h t b e f o l g e n der Ratsch läge s e i n e s sächs i schen 
S t a t t h a l t e r s zurückzuführen. D a ß O t t o aber nur unter d e m Druck d e r 
F o r d e r u n g e n s e i n e r S t a m m e s g e n o s s e n v o n Heinr ich abfiel, g e h t schon 
d a r a u s h e r v o r , daß er, noch e h e s e i n e B o t e n d e n K ö n i g erreicht h a 
b e n k o n n t e n , ins sächs i sche Lager ü b e r g e t r e t e n war : Lampert 1076, 
262: „. . . statimque suos (seil, legatos) ad regem . . . destinavit, pre-
sidio quoque ab utroque monte, quem occupaverat, abdueto, com-
munem deineeps cum Saxonibus ad socialem vitam agebat." Der A n 
sicht M e y e r v . K n o n a u s II 713 ff., b e s . 715 u n d H ö ß ' 61, daß Ot to 
durch e i g e n e n , fre ien Entschluß d ie Partei g e w e c h s e l t habe , v e r m ö g e n 
w i r d a h e r nicht z u z u s t i m m e n ; v g l , M e y e r v. K n o n a u II 834 ff. 

2oc Bruno c. 84, 80, Lampert 1076, 260 f. 
207 Lampert 1076, 269. — V i e l l e i c h t fällt schon in d i e s e Zeit d i e 

F r e i l a s s u n g der b e i d e n S ö h n e O t t o s , d i e zu W e i h n a c h t e n 1075 in 
G o s l a r d e m K ö n i g ü b e r g e b e n w o r d e n w a r e n : Lampert 1076, 274, e i n 
g e r e i h t nach d e n E r e i g n i s s e n d e s S e p t e m b e r s ; v g l . h i erzu M e y e r 
v . K n o n a u II 728 u n d A n m . 181 u n d H o l d e r - E g g e r zu Lampert 
274 A n m . 3. 

298 Lampert 1076, 269 ff. 
29» Ebd. 1076, 269 f., 273; s. h i e r z u M e y e r v. K n o n a u II 715 ff. 
300 Lampert 1076, 271. 
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mit den Reichsfürsten und dem Papst zählen zu können. Otto 
von Northeim hingegen sah sich durch diesen unter dem Druck 
der Ereignisse vollzogenen endgültigen Bruch mit der Reichs
gewalt gleichfalls um die Hoffnung gebracht, mit Unterstützung 
des Königs das Herzogtum Bayern zurückzugewinnen. Sein 
Schicksal ist von nun an untrennbar mit dem des sächsischen 
Stammes verbunden. 

Im Sommer des Jahres 1076 war die Mehrzahl der hohen 
Reichsfürsten von Heinrich abgefallen. Hatten die Aufstände 
bisher ein rein sächsisches Gepräge getragen, so sah sich der 
König nunmehr einer alle Reichsteile umfassenden Fürsten
verschwörung gegenüber, deren Schwerpunkte in Sachsen und 
Süddeutschland lagen. Zur gleichen Zeit begannen die Bemü
hungen beider Seiten, durch gegenseitige Fühlungnahme die 
1073 aufgenommenen Kontakte zu erneuern und ihren Be
strebungen ein gemeinsames Ziel zu geben. Möglicherweise 
ging dabei die Initiative, wie dem Bericht Brunos zu entnehmen 
ist, von den Sachsen selbst aus; sicher ist jedenfalls, daß zu 
dieser Zeit der Gedanke der Wahl eines Gegenkönigs bei ihnen 
zum ersten Male eine greifbare Form annimmt 3 0 1 . Otto von 
Northeim hatte es bisher verstanden, durch eine geschickte 
Vermittlungspolitik zwischen dem König und den Sachsen den 
Konflikt auf den sächsichen Raum zu beschränken und eine Be
rührung mit der von Rudolf von Schwaben geführten ober
deutschen Fürstengruppe zu vermeiden. Mit dem Ubergreifen 
der Opposition auf die anderen Teile des Reiches jedoch traten 
die beiden führenden Persönlichkeiten schlagartig in den Vor
dergrund des politischen Geschehens. Damit war eine Situation 
geschaffen, deren Zustandekommen Otto bisher zu verhindern 
gesucht hatte. Es mußte sich jetzt zeigen, welchem der beiden 
Rivalen die führende Rolle innerhalb der großen antikönig
lichen Fürstenbewegung zufallen sollte. Gleichzeitig mußte die 
weitere Entwicklung der Dinge ganz wesentlich von der Ge
staltung ihres beiderseitigen Verhältnisses abhängen. 

Die süddeutschen Fürsten, voran die oberdeutschen Herzöge, 
hatten auf einer Zusammenkunft im September 1076 in Ulm be
schlossen, eine Versammlung der Reichsfürsten auf den 16. Ok-

30i Bruno c. 87, 81. A n d e r e r A n s i c h t M e y e r v . K n o n a u II 725. 
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tober nach Tribur einzuberufen 3 0 2 . Otto von Northeim scheint 
in der Zwischenzeit wieder die Leitung der sächsischen Stam
mesangelegenheiten übernommen zu haben 3 0 S . Unter seiner 
Leitung traf das sächsische Heeresaufgebot zur festgesetzten 
Zeit in Tribur ein 3 0 4 . Hier soll nun nach dem Bericht Brunos 
vor dem Beginn der Verhandlungen eine Aussöhnung zwischen 
den Sachsen und Schwaben erfolgt und che Erneuerung des 
durch den Frieden von Gerstungen gebrochenen gemeinsamen 
Bündnisses zustande gekommen sein. Otto von Northeim und 
Weif von Bayern hätten sich den Friedenskuß gegeben und be
schlossen, daß nach der Wahl eines Königs entschieden werden 
solle, welchem von beiden das bayrische Herzogtum zufalle 3 0 5 . 
Auf diese Aussagen Brunos wird noch zurückzukommen sein. 

Die Verhandlungen über die Neuwahl haben, wie auch aus 
anderen Quellen hervorgeht, zunächst im Vordergrund gestan
den 3 0 6 . Der Umstand, daß es im Lager der Fürsten über diesen 
Punkt zu keiner Einigung kam und man sich letztlich genötigt 
sah, wiederum Verhandlungen mit dem König in Oppenheim 
aufzunehmen, ihm Bedingungen zu stellen und die letzte Ent
scheidung dem Papst zu überlassen 3 0 7 , hat sicher mehrere Ur
sachen, wobei auf Grund der ungenauen Quellenüberlieferung 
ein eindeutiges Urteil nicht möglich ist. Man hat es gewiß mit 
Recht der Mittlerstellung der päpstlichen Legaten zugeschrie
ben, daß in Tribur eine Neuwahl vermieden wurde, da es 
Gregor zunächst auf die Unterwerfung Heinrichs angekommen 
sei 3 0 8 . Als ebenso wahrscheinlich kann es aber gelten, daß sich 
das noch ungelöste Problem des Herzogtums Bayern als ein 
belastendes Moment für das Verhältnis Ottos von Northeim zu 
den süddeutschen Fürsten erwies und damit ein erfolgreicher 
Abschluß der Beratungen über die Wahl eines Gegenkönigs 

302 M e y e r v . K n o n a u II 725. 
303 V g l . ebd . II 726 f. u n d A n m . 178, 
304 Bruno c. 88, 82; v g l . M e y e r v. K n o n a u II 729 ff. 
305 Bruno a. a. O. 
306 B r u n o a . a . O . ; Lampert 1076, 276, 278, 280; Bertho ld 1076, 286. 
307 M e y e r v . K n o n a u II 732 ff.; v g l . u n t e n A n m . 308. 
3 0 8 Literatur zu der g e s a m t e n P r o b l e m a t i k be i K. J o r d a n , Inves t i 

turstre i t u n d frühe S tauferze i t (1056—1197) in: B, G e b h a r d t , H a n d 
buch der d e u t s c h e n Gesch ichte Bd. 1, 8. Aufl . Stuttgart 1954, 258 f., 
d a z u noch P r e d e e k 1 ff., 51 ff., 58 ff., B r u n s 14, H ö ß 65 ff. 
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unmöglich gemacht wurde. Aus der Schilderung dieser Ereig
nisse durch Bruno läßt sich nämlich mit einiger Sicherheit ent
nehmen, daß gewisse Unstimmigkeiten auf beiden Seiten ein 
Übereinkommen verhinderten 3 0 9 ; möglicherweise hat er deren 
wirkliche Gründe bewußt verschwiegen. Damit dürfte aber 
auch sein Bericht von der Aussöhnung zwischen Otto und Weif 
in der vorliegenden Form kaum zu halten sein. Es bleibt somit 
nur die Vermutung, daß die Rivalität Ottos und Rudolfs den 
Ausgang der Triburer Fürstenverhandlungen wesentlich be
einflußt ha t 3 1 0 . Möglicherweise war es dem Northeimer noch
mals gelungen, eine endgültige Entscheidung, wie sie zweifel
los insbesondere von den oberdeutschen Herzögen angestrebt 
wurde, hinauszuzögern und die sächsischen Fürsten, unter 
denen, wie die Ereignisse von 1073 gezeigt haben, eine Rudolf 
freundliche Partei bestand, für seine Haltung zu gewinnen 3 1 1 . 
Damit war, was sicher im Interesse Ottos von Northeim lag, 
eine Wahl Rudolfs 3 1 2 fürs erste verhindert und dem König die 
Gelegenheit gegeben, durch den Bußakt von Canossa eine gün
stigere Ausgangsstellung gegenüber der fürstlichen Opposition 
zu gewinnen 3 1 3. 

3 ° 9 Bruno c. 88, 82: „Cumque iam coepissent de rege constituendo 
sermones conferre, Saxones ex Suevis, Suevi ex Saxonibus unum 
quemlibet volebant eligere." V g l . h i e r z u M e y e r v , K n o n a u II 892 f. 
u n d d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n . 

310 V g l . V o g e l e r 95 f., M e y e r v. K n o n a u II 731 f., 892 f., V 323; 
e i n s c h r ä n k e n d P r e d e e k 48 f., 56, B r u n s 46 u n d A n m . 161. D i e g e -
l e g e n t l i d i , v o r n e h m l i c h auf der G r u n d l a g e der A u s s a g e n Brunos , v e r 
t r e t e n e M e i n u n g , daß e s in Tribur zu e i n e r A n n ä h e r u n g b e i d e r Par
t e i e n g e k o m m e n s e i — v g l . e t w a N i t z s c h 220, R i e z l e r I 149 — 
hat w e n i g W a h r s c h e i n l i c h k e i t für sich. 

3 1 1 V o n e i n e r Kand ida tur O t t o s in Tribur v e r l a u t e t n ichts ; auch 
d ie H a l t u n g der a n d e r e n sächs i schen Fürs ten is t unklar , v g l . e t w a 
V o g e l e r 91 , M e y e r v. K n o n a u V 323. E ine k l a r e Par te i s t e l lung 
der Sachsen zu G u n s t e n der S ü d d e u t s c h e n ist a b e r k a u m w a h r s c h e i n 
lich. Z u m G e s a m t p r o b l e m s. j e t z t C. E r d m a n n , Tribur u n d Rom, 
D A 1, 1937, 376, 379, G. T e l l e n b a c h , Z w i s c h e n W o r m s u n d Ca
n o s s a , HZ 162, 1940, 320, F. B a e t h g e n , Zur Tribur-Frage , D A 4, 
1941, 404 A n m . 6. 

3 1 2 D a ß d i e W a h l R u d o l f s v o n d e n o p p o s i t i o n e l l e n Reichsfürsten 
a n g e s t r e b t w u r d e , ha t M e y e r v . K n o n a u III 634, 638 e r w i e s e n . 

3 1 3 M e y e r v. K n o n a u II 747 ff., 894 ff., d a z u d i e o b e n in A n m . 308 
g e n a n n t e Literatur u n d J. H a l l e r , C a n o s s a , A b h a n d l u n g e n zur Ge
schichte d e s M i t t e l a l t e r s , Stuttgart 1944, 105 ff. 
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Die Ereignisse von Canossa brachten jedoch keine Wendung 
der Dinge im Reich zu Gunsten des Königs. Sofort nach ihrem 
Bekanntwerden ergriffen die oberdeutschen Fürsten die Initia
tive und unternahmen energische Schritte für das Zustande
kommen einer Neuwahl. Wir wissen, daß diese Erwägungen 
auf einem süddeutschen Fürstentag im Februar 1077 in Ulm die 
Hauptrolle gespielt haben, wo eine allgemeine Fürstenversamm
lung auf den 13. März 1077 nach Forchheim einberufen wurde 3 1 4 . 
In Forchheim 3 1 5 hatten die Süddeutschen naturgemäß ein Über
gewicht, aber auch mehrere sächsische Fürsten, unter ihnen 
Otto von Northeim, waren erschienen 3 1 6. Am 15. März wurde 
von den Anwesenden einstimmig Rudolf von Schwaben zum 
König gewählt 3 1 7 . Für die Haltung des Northeimers lassen sich 
wiederum aus den Quellen keine ganz klaren Anhaltspunkte 
gewinnen. Die Meinung V o g e l e r s , Otto habe neben Rudolf 
gleichfalls kandidiert, sei jedoch bei der Mehrzahl der süd
deutschen Fürsten auf Widerspruch gestoßen 3 l 8

( läßt sich durch 
nichts belegen 3 I 9 . Auch die Vermutung, daß Rudolf in den 
Augen Gregors VII. ein viel genehmerer Kandidat gewesen sei 
als Otto von Northeim, zu dem er keinerlei Beziehungen unter
halten habe 3 2 0 , kann nicht befriedigen, da Otto ihm sicher nicht 
unbekannt gewesen sein dürfte 3 2 1 und dieser sich andererseits 
in der Frage der Wahl eines Gegenkönigs sehr zurückhaltend 

314 M e y e r v. K n o n a u II 775 f., III 2; vg l . R i e z l e r I 151, 
B r u n s 32 ff. 

315 M e y e r v. K n o n a u II 784, III 1 ff., 627 ff. 
3i« V g l . ebd . III 3, 636. Ot to w i r d e r w ä h n t v o n Bruno c. 91 , 85 und 

E k k e h a r d 1077, 202. 
3 H M e y e r v . K n o n a u III 3 ff. 
a iö V o g e l e r 100 f., v g l . 95, nach ihm P r e d e e k 48. 
3 1 9 D i e A n g a b e Brunos c. 91 , 85, daß „Ex multis, quos probitate 

dignos in electione proposuerunt, tandem Rodolfum . . . regem sibi 
Saxones et Saevi concorditer elegerunt", läßt nicht e r k e n n e n , o b sich 
a u ß e r Rudol f a n d e r e Fürs ten s e l b s t u m d i e Kandidatur b e w o r b e n 
h a b e n . 

320 H ö ß 65 ff. 
321 M a n d e n k e an d e n d r e i m a l i g e n A u f e n t h a l t O t t o s in I ta l ien 

(1064—1068) . N a c h Bruno c. 128, 122 b e k e n n t sich Ot to noch im Fe
bruar 1081 offen z u m Papst : w . . illum, qui nostrum caput est..." Vg l . 
auch H ö ß 45, B r u n s 61 . 
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zeigte 3 2 2 . Viel wahrscheinlicher ist die Ansicht von B r u n s , 
daß eine Kandidatur gar nicht in der Absicht des Northedmers 
gelegen habe 3 2 3 . Dafür spricht schon die Tatsache, daß sich 
seine eigenen Stammesgenossen, die sächsischen Fürsten, ein
mütig auf die Seite Rudolfs stellten 3 2 4 . Vielleicht ist für Ot to 
die Erwägung maßgebend gewesen, daß er in einer solchen Si
tuation erneut einer Koalition Heinrichs und der ihm miß
günstigen oberdeutschen Fürsten ausgesetzt sein würde, der 
er, wie die Ereignisse von 1075 gezeigt hatten, nicht gewachsen 
gewesen wäre 3 2 5 . 

Schon bei der Betrachtung der Ereignisse von Tribur ergab 
sich als wahrscheinliche Annahme, daß Otto von Northeim an 
einer förmlichen Absetzung Heinrichs IV. wenig gelegen war 
und er vor allem eine Wahl Rudolfs zu verhindern suchte. 
Dem würden allerdings die Berichte Ekkehards 3 2 6 und Bru
nos 3 2 7 widersprechen, nach denen der Northeimer in Forchheim 
Rudolf die Zustimmung nicht verweigert habe. Aber gerade 
Bruno macht hierbei eine wesentliche Einschränkung, die auf 

3 2 2 D i e F ü r s t e n s e t z t e n sich ü b e r d i e V e r s u c h e d e r p ä p s t l i c h e n L e 
g a t e n h i n w e g , d i e W a h l aufzusch ieben , v g l . B r u n s 53 ff. 

323 B r u n s 57 f. 
3 2 4 D a s ber ichten d i e Q u e l l e n ü b e r e i n s t i m m e n d , v g l . nur e t w a 

Bruno c. 91 , 85, E k k e h a r d 1077, 202 ( R e c . C ) , Ber tho ld 1077, 292, Ann, 
Disib. 1076, 8. In A n b e t r a c h t d i e s e r k l a r e n A u s s a g e n b l e i b t für d i e 
Ansicht , Ot to s e i der K a n d i d a t der S a d i s e n für d i e K ö n i g s w a h l g e 
w e s e n ( V o g e l e r 101, P r e d e e k 48, B r u n s 57), k e i n e r l e i W a h r 
scheinl ichkei t . 

3 2 5 H ier in w i r d m a n auch d e n Grund dafür zu s e h e n h a b e n , daß d e r 
N o r t h e i m e r auch v o r d i e s e m Z e i t p u n k t k e i n e r l e i derar t ige A b s i c h t e n 
g e z e i g t hat. D i e Q u e l l e n b i e t e n in d i e s e r Hins icht k e i n e p o s i t i v e n A n 
h a l t s p u n k t e ; das g e g e n P r e d e e k 32 f., 98. 

3 2 0 E k k e h a r d 1077, 202: „RuodoUus mediantibus Sigefrido 
metropolitano et Adalberone Wirciburgensi episcopo, Berhtolfo quo-
que duce Carinthiae ac predicto Ottone... in regem elevatur.' 
D i e Q u e l l e s a g t ü b e r das persön l i che V e r h ä l t n i s Rudo l f s zu O t t o 
nichts aus . D e r Ann. Saxo 1077, 711 : Jgitur mense Marcio Saxones 
ac Suevi, mediantibus Sigefrido Mogontino metropoli
tano et Adalberone W i r c e b u r g e n s i episcopo, Ottone 
de Northeim, Bertoldo duce de Zaringe apud Forcheim con-
veniunt" h a t h ier Ekkehard , w i e sich b e i m V e r g l e i c h b e i d e r Tex t 
s t e l l e n ergibt , a u s g e s c h r i e b e n , s t e l l t aber d i e T a t s a c h e n in e i n e n fal
schen Z u s a m m e n h a n g u n d ist d a h e r nicht k o m p e t e n t . 

3 " Bruno c. 91 , 85; v g l . u n t e n A n m . 328. 
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das Verhältnis der beiden Rivalen ein bezeichnendes Licht 
wirft. Danach wollte Otto nur dann Rudolf als König anerken
nen, wenn er verspreche, ihm das Herzogtum Bayern zurück
zugeben 3 2 8 . Ob Rudolf dieses Versprechen gegeben hat, läßt 
sich aus der bloßen Tatsache von Ottos Zustimmung nicht 
schließen. Für den Northeimer war eine solche Zusicherung 
Rudolfs in jedem Falle praktisch wertlos, da bei der augen
blicklichen Konstellation im Reich an eine Veränderung der 
Machtverhältnisse im süddeutschen Raum zu Gunsten des Nort
heimers nicht zu denken war. Viel wichtiger ist demgegenüber 
die Tatsache, daß in dem Ansinnen Ottos ein deutlicher Affront 
gegen Rudolf zum Ausdruck kommt 3 2 9 . Damit ist erneut die 
Haltlosigkeit des Berichtes Brunos von der Aussöhnung Ottos 
mit Weif in Tribur außer allen Zweifel gestellt; die Rivalität 
Ottos und Rudolfs hat jedenfalls auch in Forchheim fortbestan
den. Diese Feststellung ist um so bemerkenswerter, als sich die 
Sachsen einmütig zu Rudolf bekannten. Es liegt daher die Ver
mutung nahe, daß die offenbar Rudolf freundlich gesonnenen 
sächsichen Fürsten — man denke an die Ereignisse von 1073 — 
nicht allein deshalb nicht für ihren Stammesgenossen Partei 
nahmen, weil er selbst keine Absichten auf die Krone hatte 
und seine Kandidatur von vornherein nicht erfolgversprechend 
schien, sondern auch deshalb, weil er ihnen durch seine bis 
1076 gegen die oberdeutschen Fürsten gerichtete Politik des 
Einvernehmens mit dem König in zunehmendem Maße ver
trauensunwürdig erschienen war. Seine Zustimmung zur Wahl 
Rudolfs war daher in erster Linie das Erfordernis einer un
ausweichlichen Situation: da er sich, geleitet von der Sorge um 
seine sächsische Machtstellung, der Haltung seiner Stammes
genossen nicht widersetzen konnte, war er genötigt, sich der 
von Rudolf geleiteten Fürstenopposition anzuschließen und da
mit seine sächsische Sonderstellung aufzugeben. So erklärt 
sich auch die Tatsache, daß die beiden Rivalen seit 1077 eine 

3 2 8 B r u n o a . a . O . : „Otto namque dux non prius volebat eum sibi 
regem constituere, nisi promitteret honorem sibi iniuste ablatum 
restituiere." V g l . h i e r z u B r u n s 58. 

3 2 9 Zur rechts gesch icht l i chen B e d e u t u n g der A u s s a g e Brunos s. 
M i t t e i s , Lehnrecht 422, d e r s . , S taat 239. 
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gemeinsame Frontstellung gegen Heinrich beziehen, ohne daß 
die Notwendigkeit eines solchen Zusammengehens aus äußeren 
Gründen bestanden hätte. Die Ansicht, Otto habe es 1077 er
reicht, Rudolf als Werkzeug für seine Pläne zu gewinnen 3 3 0 , 
besteht daher wohl zu Unrecht; vielmehr war es dem Schwa
benherzog gelungen, seinem Konkurrenten die Stütze des 
eigenen Stammes und damit die Initiative für eine selbständige 
Politik zu entziehen. Auch die Tatsache, daß Otto in den näch
sten Jahren als militärischer Führer des sächsischen Aufgebotes 
gegen den König eine Rolle gespielt ha t 3 3 1 , kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß er sich politisch gesehen in einem Zustand 
der Isolierung befand. Mit dem Jahre 1076 ist der Höhepunkt 
northeimischer Politik in Sachsen überschritten, mit dem Tage 
von Forchheim geht die politische Führung des sächsischen 
Stammes auf Rudolf von Schwaben über. 

Macht man sich diese Ansicht der Dinge zu eigen, dann hat 
es nichts Auffälliges mehr, daß Otto von Northeim nach der 
Wahl Rudolfs gänzlich zurücktritt und bis zu dessen Tod nicht 
mehr in Verbindung mit sächsischen Stammesangelegenheiten ge
nannt wird 3 3 2 . Es läßt sich daher auch keineswegs sagen, ob der 
Northeimer etwa neben Rudolf einen gewissen Anteil an der 
politischen Führung des sächsischen Aufstands gehabt ha t 3 3 S . 
Wir wissen nur, daß Rudolf die Unterstützung seiner Sache, 
die ihm sein eigener Stamm verwehrte 3 3 4 , bei den Sachsen 
fand 3 3 5 . Seit 1077 wird er zum Leiter der sächsischen Stammes

sso N i t z s c h 221; auch B r u n s 57, 62 f. u n d A n m . 247 überschätzt 
w o h l d ie M a c h t p o s i t i o n O t t o s u n d s e i n e G e l t u n g b e i d e n s ä d i s i s c h e n 
S tammes fürs t en . Es ist k a u m wahrsche in l i ch , daß er z u d i e s e r Zeit 
in der Lage war , g e g e n ü b e r Rudolf und d e n S a c h s e n e i n e u n a b h ä n g i g e 
S t e l l u n g e i n z u n e h m e n . 

3 3 1 D a s b e t o n t v o r a l l e m N i t z s c h a . a . O . Ein Schluß auf d i e po
l i t i sche W i r k s a m k e i t O t t o s ist aber w o h l nicht er laubt . 

332 D a s g ibt auch B r u n s 63, 64 ff. zu v e r s t e h e n . 
333 V g l . o b e n A n m . 331 . — B e z i e h u n g e n O t t o s zu He inr ich IV. haben 

zu d ie ser Zei t nicht m e h r b e s t a n d e n . So erklärt e s s ich auch, daß das 
H e r z o g t u m B a y e r n se i t der A b s e t z u n g W e l f s 1077 in U l m ( M e y e r 
v . K n o n a u III 36 ff., v g l . H ö ß 86 ff.) b i s 1096 v a k a n t b l i e b , a l s o nicht 
an d e n N o r t h e i m e r fiel; v g l . S c h l o t t e r o s e 31 f. 

334 M e y e r v . K n o n a u III 38 ff. 
335 Bruno c. 93, 87 u n d B e r t h o l d 1077, 298 — v g l . 1077, 302, 1079, 

319 — ber ichten v o n der b e g e i s t e r t e n A u f n a h m e Rudol f s in Sachsen 
im J a h r e 1077; v g l . M e y e r v . K n o n a u III 45 f., B r u n s 89. 
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politik 3 3 6 , und Sachsen bildet fortan die Grundlage seines Kö
nigtums 3 3 7 . 

Otto von Northeim laßt sich mit Sicherheit erst wieder am 
7. August 1078 nachweisen, als er zusammen mit Pfalzgraf 
Friedrich von Goseck in der Schlacht von Mellrichstadt gegen 
Heinrich für die Partei des Gegenkönigs einen Teilerfolg er
rang 3 3 8 . Obwohl seit dieser Zeit der Abfall einer Gruppe säch
sischer Fürsten von Rudolf einsetzte 3 3 9 , gelang es Heinrich auch 
am 27. Januar 1080 in der Schlacht von Flarchheim nicht, Ru
dolf entscheidend zu schlagen 3 4 0 , Wiederum war es vornehm
lich der Feldherrnkunst des Northeimers zuzuschreiben, daß 
das Treffen mit einem Teilerfolg des Gegenkönigs endete 3 4 1 . 
Am 15. Oktober des gleichen Jahres stießen die Gegner zum 
letzten Male in der Schlacht an der Elster aufeinander 3 4 2 . Der 
Kampf nahm zwar auch diesmal dank des erfolgreichen Ein
greifens des Northeimers einen für Rudolf günstigen Aus
gang 3 4 3 , jedoch war mit seinem Tode am Tage der Schlacht 
die Entscheidung vorläufig zu Gunsten Heinrichs gefallen. 

Wir vermögen nicht mit Bestimmtheit zu sagen, wie sich das 
persönliche Verhältnis Ottos zu Rudolf nach 1077 gestaltet hat. 
Vielleicht darf man aus dem Zusammenwirken beider in den 
gemeinsam gegen Heinrich geführten Schlachten den vorsich-

336 Er ersche int in e i n i g e n Q u e l l e n a l s „rex Saxonum": Bruno 
c. 125, 118; Mariani Scoti Chronici Recensio Altera MG SS XIII, 79, 
Annales Laubienses MG SS IV , 1080 r 21 . V g l . ferner Bruno c. 114, 
106 f., c. 124, 118; Ann. Disib. 1075, 7, Chronicon Ebersheimense MG 
SS XXIII , c. 26, 444. 

3 3 7 Für S a c h s e n f inden sich d i e B e z e i c h n u n g e n „regnum Saxonicum" 
(Bruno c. 118, 111, Ber tho ld 1077, 302), „regnum Saxoniae" (Libelli de 
Lite II 232) u n d „regnum Saxonum" (Bruno c. 120, 113). 

aas M e y e r v. K n o n a u III 137 ff., B r u n s 100 ff., C r a m 140ff. D i e 
H a u p t q u e l l e ist Bruno c. 96—103 , 88 ff. 

339 M e y e r v. K n o n a u III 190 ff., 236, B r u n s 105. 
3 4 0 M e y e r v. K n o n a u III 238 ff., 639 ff., B r u n s 113 f., C r a m 

143 ff. 
3 4 1 Bruno c. 117, 110. S e i n Bericht en thä l t e i n e n G e d a n k e n a u s t a u s c h 

z w i s c h e n Ot to u n d Rudolf ü b e r d e n A u f b a u der Schlachtordnung, 
w o r a u s s ich aber k e i n e r l e i w e i t g e h e n d e S c h l ü s s e auf das p e r s ö n l i c h e 
V e r h ä l t n i s b e i d e r z i e h e n l a s s e n . 

3 * 2 M e y e r v . K n o n a u III 333 ff. F 644 ff., B r u n s 118 f., C r a m 
145 ff. 

343 s . Bruno c. 121—123, 114 ff. 
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tigen Schluß ziehen, daß nach und nach eine gewisse Angl ei -
chung ihrer gegenteiligen Bestrebungen erfolgt ist. Mit dem 
Tode Rudolfs aber war für die Fürstenopposition im Reich eine 
ganz neue Lage entstanden. 

In Rudolf von Schwaben hatte die vom sächsischen Stamm ge
tragene Fürstenopposition ihren Führer verloren. Es kann kein 
Zweifel bestehen, daß nach seinem Tode Otto von Northeim 
bei den sächsischen Fürsten erneut an Ansehen und Geltung 
gewann, zumal er sich als zuverlässiger Parteigänger Rudolfs 
erwiesen hatte. War er in den letzten Jahren von seinem Ri
valen in den Hintergrund gedrängt worden, so tritt er nach 1080 
wiederum als der eigentliche Mittelpunkt der sächsischen Auf
standsbewegung in Erscheinung. Dadurch, daß es ihm gelang, 
die oppositionellen Kräfte nach dem Tode Rudolfs in einer 
relativ geschlossenen Front zu vereinen, sah sich Heinrich zu
nächst außerstande, durch eine weitere militärische Aktion den 
Aufstand endgültig zu unterdrücken 3 4 4 . In dieser Situation ver
suchte er, durch Verhandlungen mit seinen Gegnern seinem 
Ziel näherzukommen. Nach Bruno soll Heinrich noch im Jahre 
1080 den Plan gehabt haben, den Sachsen seinen Sohn Konrad 
als König vorzuschlagen 3 4 5

r eine Maßnahme, die er wohl 
angesichts seines bevorstehenden Italienzuges zu treffen 
wünschte 3 4 6 . Als e r der Gegenseite seine Absicht vortragen 
ließ, erteilte ihm Otto als Sprecher der Sachsen eine scharfe 
Absage 3 4 7 . Auch die daraufhin Anfang Februar 1081 zwischen 
sächsischen Fürsten und königlichen Unterhändlern im Kau-
fungerwald geführten Verhandlungen über den Abschluß eines 
beiderseitigen Waffenstillstandes führten infolge des Einspruchs 
des Northeimers zu keinem Ergebnis 3 4 8 . Nach Bruno soll Otto 
den Königlichen erklärt haben, die Sachsen seien nicht bereit, 

3 4 4 Bruno c. 125, 118; danach w u r d e v o n d e n S a c h s e n i m D e z e m b e r 
1080 e i n V o r s t o ß He inr ichs a b g e w i e s e n ; v g l . M e y e r v . K n o n a u III 
345. 

345 Bruno a. a. O. D a s h ier G e s a g t e s c h l i e ß t s ich a n d i e Ere ignisse 
v o m D e z e m b e r 1080 an. 

346 V g l . M e y e r v . K n o n a u III 345; m ö g l i c h e r w e i s e w o l l t e er da
mit der W a h l e i n e s n e u e n G e g e n k ö n i g s e n t g e g e n w i r k e n . 

347 Bruno a . a . O . ; v g l . M e y e r v. K n o n a u a . a . O . 
348 Bruno c. 126—128, 118 ff. D i e A n w e s e n h e i t O t t o s g e h t aus dem 

F o l g e n d e n h e r v o r ; v g l . G u t t e n b e r g IV, 527. 
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ihnen durch die Gewährung eines Friedens die Möglichkeit zu 
geben, in Italien ungestört gegen den Papst vorgehen zu kön
nen. Seine weiteren Drohungen gipfeln in dem Satz: „Nam hoc 
nolumus vos ce/are, guod, cum primo poterimus, unum rec-
torem volumus habere. . / 3 4 9 Es steht somit fest, daß sich der 
Gedanke des Gegenkönigtums auch nach dem Tode Rudolfs bei 
den Sachsen lebendig erhalten hatte, ja es scheint sogar, daß 
die Initiative zu einer Neuwahl von ihnen ausgegangen ist 3 5 0 . 
Sichere Schlüsse auf die Haltung des Northeimers in dieser 
Frage lassen sich aus den Angaben Brunos hingegen nicht 
ziehen. Es besteht vielmehr Grund zu der Vermutung, daß Otto 
in Ochsenfurt, wo Anfang August 1081 Graf Hermann von 
Salm von den Schwaben, Lothringern und Sachsen zum König 
gewählt wurde 3 5 1 , gar nicht anwesend war, da er in keiner 
Quelle genannt wird und die sächsischen Fürsten die Wahl 
Hermanns ausdrücklich befürworteten 3 5 2 . Von einer Kandidatur 
des Northeimers hören wir ebensowenig 3 5 3 wie von einer Par
teinahme der Sachsen für etwaige von ihm erhobene An
sprüche. Auch die Ansicht, daß Gregor VII. ihn für einen un-
geigneten Kandidaten gehalten habe 3 5 4 , ist nach dem oben Ge
sagten nicht stichhaltig. Wahrscheinlich hat es Otto — wie 
schon im Jahre 1077 — vorgezogen, aus Gründen der Sicher
heit seine eigenen Ansprüche zurückzustellen und sich ab
wartend zu verhalten 3 5 5 . Es ist kaum anzunehmen, daß Weif, 
der nach dem Tode Rudolfs als einflußreichster süddeutscher 
Fürst in Ochsenfurt eine bestimmende Rolle spielte 3 5 f l, dem 

3 49 Bruno a . a . O . ; v g l . M e y e r v . K n o n a u III 346 ff. 
3 5 0 V g l . B r u n o c. 130, 122, d a z u M e y e r v. K n o n a u III 415 f. 
351 M e y e r v . K n o n a u III 416 ff. 
»sä V g l . nur B r u n o a. a. O,, E k k e h a r d 1082, 205, A n n . Disib. 1082, 8; 

M e y e r v. K n o n a u a . a . O . 
353 V g l . B r u n s 57 f. D i e in der Literatur w e i t v e r b r e i t e t e A n 

n a h m e , Otto h a b e k a n d i d i e r t ( V o g e l e r 107, R i e z l e r I 162f. u. a M s. 
M e y e r v. K n o n a u III 424) , f indet in d e n Q u e l l e n k e i n e Stütze . 

354 V o g e l e r 103, 108, H ö ß 96 f. 
355 V g l . o b e n A n m . 3 2 3 — 3 2 5 u n d Text . 
35« Ann. August. 1081, 130; D a s R e g i s t e r G r e g o r s VII. , hrsg . E. 

C a s p a r , II, B e r l i n 1955, 573 f., d a z u M e y e r v . K n o n a u III 364 ff. 
V g l . w e i t e r h i n e b d . III 416 f. u n d S. S a 11 o c h , H e r m a n n v o n M e t z . 
Ein Bei trag zur G e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n E p i s k o p a t s im Inves t i tur 
streit, Frankfurt 1931, 45. 
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Northeimer seine Stimme gegeben hätte. Gewiß hat auch die 
Erwägung, daß sich nach den Ereignissen von 1080 die Macht
verhältnisse im Reich erheblich zu Gunsten des Königs ver
schoben hatten, seine Haltung entscheidend mitbestimmt. 

Es darf als sicher gelten, daß Hermann, ein relativ unbedeu
tender Fürst, der der Rolle eines Gegenkönigs keineswegs ge
wachsen war, auf Vorschlag der kurialen Partei gewählt 
wurde 3 5 7 . Vielleicht war seine Wahl nur deshalb möglich, weil 
sich die einflußreicheren Großen gegenseitig die Krone miß
gönnten. Während Hermann bei den in Ochsenfurt anwesenden 
sächsischen Fürsten ungeteilte Zustimmung gefunden hatte, war 
Otto von Northeim zunächst nicht bereit, ihn anzuerkennen 3 5 S . 
Dabei mußte es diesmal wesentlich von seiner Haltung ab
hängen, ob der Gegenkönig in Sachsen die Unterstützung 
weiter Kreise des Stammesfürstentums finden würde. Nach 
Bruno soll es den Fürsten der Gegenseite gelungen sein, den 
Northeimer in seinem Entschluß wankend zu machen, ohne je
doch von ihm bestimmte Zusagen zu erhalten. Sein Schwanken 
habe bis über den Sommer hinaus fortbestanden und die Hal
tung weiter Kreise in Sachsen bestimmt. Als er — nach den 
Worten Brunos — im November zu weiteren Besprechungen 
mit den königstreuen Fürsten eingeladen und von ihnen fast 
gewonnen worden sei, habe ihn ein schwerer Unfall getroffen. 
Durch einen Sturz vom Pferd habe er sich eine Beinverletzung 
zugezogen und sich fast einen ganzen Monat lang tragen lassen 
müssen. Dieses Mißgeschick sei ihm als ein Wink der Vor
sehung erschienen und habe ihn veranlaßt, alle Verbindungen 
mit den Feinden abzubrechen und sich wieder auf die Seite 
seiner Stammesgenossen und des von ihnen erwählten Königs 
zu stellen 3 5 9 . 

Der Bericht Brunos wirft eine Reihe von Fragen auf. Richtig 
an ihm wird sein, daß Otto in der Tat nach der Wahl Hermanns 

357 s. D a s R e g i s t e r G r e g o r s VII . a. a. O., ferner Ann. Disib. 1082, 8, 
Annales Reicherspergenses MG SS XVII , 1073, 446; M e y e r v . K n o 
n a u III 462, S a l l o c h 46, H ö ß 97. 

358 Bruno c. 131, 123; v g l . d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n . U b e r we i 
t e r e sächs i sche Fürsten , d i e i h m d i e A n e r k e n n u n g v e r w e i g e r t e n , s. 
M e y e r v . K n o n a u III 236, 423 f. 

359 Bruno a. a. O. 
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eine unschlüssige Haltung gezeigt hat. Die Angabe, der Nort
heimer sei durch die Bemühungen der Gegenseite wankend ge
macht worden, ist aber schon deshalb abzulehnen, weil wir von 
seiner königsfeindlichen Haltung gerade aus dieser Zeit durch 
Bruno selbst glaubwürdige Nachrichten besitzen 3 6 0 . Ein über
tritt auf die Seite des Königs hätte ihn zudem jeder Macht
stütze des sächsischen Stammes beraubt. Es entsteht daher der 
Eindruck, daß Bruno über die wirklichen Beweggründe der 
Wandlung des Northeimers, die wohl doch auf einen eigenen 
Entschluß zurückzuführen ist, zumindest schlecht unterrichtet 
war. Vielleicht hat Otto versucht, die Sachsen zum Verzicht auf 
das Gegenkönigtum zu bewegen, weil er es für politisch unklug 
hielt, sich für die ihm ungeeignet erscheinende Persönlichkeit 
Hermanns zu verbürgen 3 6 1 . Die unschlüssige Haltung des Nort
heimers war aber nicht von Dauer. Gegen Ende 1080 hatte — 
wie schon vier Jahre zuvor — das sächsische Stammesfürsten
tum erneut den Ausschlag gegeben 3 6 2 . Getrieben von den Wün
schen der Fürsten, seelisch beeindruckt durch den erlittenen 
Unfall, den er als ein Zeichen des Schicksals betrachten mochte, 
hat der alternde Mann nochmals einem Gegenkönig seine 
Machtmittel zur Verfügung gestellt 3 6 3 . Damit war die Stellung 
des Salmers in Sachsen fürs erste gesichert. Der übertritt des 
Northeimers auf die Seite Hermanns und die Tatsache, daß nur 
ein Teil der Sachsenfürsten in Ochsenfurt zugegen war, haben 
wahrscheinlich eine sächsische Nachwahl erforderlich gemacht, 
die Ende 1081 in Eisleben stattfand 3 6 4 . Mit der Krönung Her-

s«o V g l . o b e n A n m . 347—349 u n d Text . D i e A n g a b e Brunos , daß 
d i e g e g n e r i s c h e n Fürs ten „electum regem valde timebant", ist s icher 
unzutre f fend u n d k e n n z e i c h n e n d für d i e U n g l a u b w ü r d i g k e i t s e i n e s 
M o t i v i e r u n g s v e r s u c h e s (Bruno c. 131, 123); vg l . M e y e r v, K n o n a u 
III 424. 

3 6 1 V g l . V o g e l e r 104, M e y e r v, K n o n a u III 424. 
3 6 2 B r u n o c. 131, 123. N a c h der E r w ä h n u n g d e s Übertr i t ts d e s Nort 

h e i m e r s h e i ß t e s : „Unde principes Saxoniae valde laetaü regem 
suum Herimannum cum magno tripudio Goslariae susceperunt." 

se 3 V g l . M e y e r v . K n o n a u III 425, 501 . 
364 M e y e r v . K n o n a u III 424, 425 u n d A n m . 137, H ö ß 99. D i e 

N o t w e n d i g k e i t e i n e r N a c h w a h l w i r d v o n Bruno c. 131, 123 mehrfach 
a n g e d e u t e t , j e d o c h f indet der T a g v o n E i s l e b e n b e i ihm k e i n e Er
w ä h n u n g . 
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manns am Weihnachtsfest 1081 in Goslar durch Siegfried von 
Mainz 3 8 5 fand seine Erhebung ihren formellen Abschluß. 

Otto von Northeim hat auch in seinem letzten Lebensjahre 
die Partei Hermanns von Salm unterstützt. Im Jahre 1082 inter
veniert er zusammen mit Hartwig von Magdeburg und Bur-
chard von Halberstadt, die als besonders eifrige Anhänger des 
Salmers galten S 6 Ä

f und anderen in einer Urkunde Siegfrieds 
von Mainz für das Kloster Hasungen 3 e 7 . Am 3. August 1082 be
fand sich Otto sicherlich in Goslar, wo Hermann die Rechte des 
Klosters Korvei, dessen Vogt der Northeimer war, bestätigte 3* 8. 
Als der Salmer wohl noch im Spätsommer 1082 mit einem 
Heeresaufgebot Sachsen verließ, um, wie es heißt, dem Papst 
gegen Heinrich zu Hilfe zu eilen 3 f l 9 , ließ er Otto als seinen 
Stellvertreter in Sachsen zurück 3 7 0 . Zu Beginn des neuen 
Jahres traf ihn ein schwerer Schlag: am 11. Januar 1083 war 
Otto von Northeim gestorben 3 7 1 . Sein Tod hatte zur Folge, 
daß die bis zu diesem Zeitpunkt relativ festgefügte sächsische 

365 M e y e r v. K n o n a u III 426. 
3 w Libelli de Ute II c. 16, 231. Ebd. c, 22, 239 u n d in d e n Annales 

Brunwilarenses MG SS X V I , 1087, 725 ersche in t H e r m a n n als „ r e x 
Saxonum"; v g l . Bruno c. 131, 123: d i e S a c h s e n e m p f a n g e n „regem 
suum Herimannum" zu W e i h n a c h t e n 1081 in Gos lar , vg l . o b e n 
A n m . 362. 

3 6 7 M a i n z e r U r k u n d e n b u c h I, hrsg . H. S t i m m i n g , D a r m s t a d t 1932, 
362 (1082). O t t o s I n t e r v e n t i o n erklärt sich w o h l a u s der Tatsache , 
daß er kurz v o r h e r d e m K l o s t e r H a s u n g e n d a s Dorf H o l z h a u s e n ö. 
Korbach u n d fünf H u f e n s e i n e r M a i n z e r L e h e n tradiert hat te : M a i n 
zer UB I 358 (1081). Zu d i e s e n U r k u n d e n s. j e tz t W . H e i n e m e y e r , 
D i e U r k u n d e n f ä l s c h u n g e n d e s K l o s t e r s H a s u n g e n , Arch iv für D i p l o -
mat ik 4, 1958, 226 ff. u n d L. F a l c k , H i r s a u i s c h e Einf lüsse in thürin
g i schen Z i s t e r z i e n s e r u r k u n d e n Erzbischof He inr ichs I. v o n Mainz , ebd . 
216 ff. 

s * 8 D H e r m a n n 1 in D D H IV, II 677 ff.: „actum coram multis prin-
cipibus in palacio regio Goslar e"; v g l . M e y e r v. K n o n a u III 464. 

s«» B e r n o l d 1082, 437; v g l . M e y e r v . K n o n a u III 464ff. 
3 7 0 B e r n o l d 1083, 437: „Otto dux . . . quem in Saxonia pro capite 

omnium suorum reliquit...." 
371 Ann. Saxo 1083, 721, Ann. Path. 1083, 99 ( T a g e s a n g a b e ) ; Ber

no ld 1083, 437, Annales Yburgenses MG SS X V I , 1083, 437, Annales 
Necrologici Prumienses MG SS XIII, 1083, 222. O t t o w u r d e in Nort
h e i m b e s t a t t e t (Ann. Stad. 1105(!), 317, Sächs i sche W e l t c h r o n i k , MG 
D e u t s c h e C h r o n i k e n II, hrsg . L. W e i l a n d , 1877, 175), wahrsche in 
lich in der v o n i h m err ichte ten N i k o l a i k a p e l l e (s. d i e Q u e l l e be i 
G. L e u c k f e l d t , Antiquitates Northeimenses, i m A n h a n g zu Anti-
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Widerstandsfront auseinanderbrach und die Stellung Hermanns 
von Salm in Sachsen ernsthaft erschüttert wurde 8 7 2 . 

Das Schicksal Ottos von Northeim war tiefgreifenden Wand
lungen unterworfen, seitdem er am Ende der sechziger Jahre 
als Reichsfürst wie als sächsischer Territorialfürst auf dem 
Höhepunkt seiner politischen Laufbahn gestanden hatte. Durch 
seinen Sturz im Jahre 1070 wurde diese Entwicklung jäh unter
brochen. Die ersten Jahre nach 1070 sind erfüllt von dem un
ablässigen Ringen des Northeimers um die Wiedergewinnung 
seiner Machtstellung, das sich mit dem leidenschaftlichen Auf
begehren des sächsischen Stammes zu einer geschlossenen Auf
standsbewegung verband: Otto wurde der politische und mili
tärische Führer dieser Bewegung. Neben seiner sächsischen In
teressenpolitik, die er mit seinen sächsischen Stammesgenossen 
gemeinsam betrieb, verfolgte er ein großes Ziel: die Wieder
erlangung seiner 1070 verlorenen reichsfürstlichen Stellung. 
Seit dem Jahre 1073 gelang es ihm, durch eine kluge Vermitt
lungspolitik zwischen Heinrich IV. und den sächsischen Fürsten 
seine Beziehungen zum König zu erneuern und damit eine 
günstige Ausgangsbasis für die Verwirklichung seiner Absich
ten zu gewinnen. Das Jahr 1076 brachte ihm mit der Restitution 
seiner sächsischen Hoheitsrechte und der Übertragung der Statt
halterschaft über Sachsen durch den König seinen letzten großen 
Erfolg, bildete aber zugleich den Abschluß dieser Entwicklung. 

quitates Bursfeldenses, Le ipz ig u n d W o l f e n b ü t t e l 1713, 233 f., L a n g e I 
179 ff.). — O t t o s G e m a h l i n Richenza starb im M o n a t März (Necro-
logium Sancti Michaelis Lunebuigensis, hrsg . A . Chr. W e d e k i n d , 
N o t e n zu e i n i g e n Gesch icht s schre ibern d e s D e u t s c h e n Mi t t e la l t er s , 
I—III, H a m b u r g 1823 ff., 428: „Rikce ducissa"; der Ann. Saxo 1083, 
721 n e n n t s i e „ductrix"). Im J a h r e 1083 w a r s i e g e w i ß schon tot, da 
Ot to 1082 frei ü b e r ihr in der Grafschaft S t a d e g e l e g e n e s A l l o d i a l -
erbe zu G u n s t e n d e s K l o s t e r s H a r s e f e l d v e r f ü g e n k o n n t e , s. L a n g e I 
50 ff. W a h r s c h e i n l i c h w u r d e s i e e b e n f a l l s in der N i k o l a i k a p e l l e zu 
N o r t h e i m b e g r a b e n , da d ie Q u e l l e n a n g a b e b e i L e u c k f e l d t a . a . O . : 
„Richensa Imperatrix" auf e i n e V e r w e c h s l u n g mit der g e i c h n a m i g e n 
G e m a h l i n Ka i ser Lothars h i n a u s l a u f e n dürfte, d i e in K ö n i g s l u t t e r b e 
s tat te t ist, s. W . B e r n h a r d i , Konrad III. (Jahrbücher der d e u t s c h e n 
Geschichte ) , I u n d II, Le ipz ig 1883, 224 f. 

3 7 2 B e r n o l d 1083, 437, Ann. Saxo 1085, 723; v g l . M e y e r v . K n o 
n a u III 470, H. R e n n , D a s e r s t e L u x e m b u r g e r Grafenhaus , 963—1136, 
Rhein, A r c h i v 39, B o n n 1941, 154. 
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Seine Politik des Einvernehmens mit dem König, die wesent
lich von deir Hoffnung auf den Wiedererwerb Bayerns getragen 
war, veranlaßte die sächsischen Fürsten, unter bewußter Um
gehung der Sonderinteressen ihres Standesgenossen die Ver
bindung zu den oberdeutschen Fürsten herzustellen, deren Be
streben es war, die Pläne des Northeimers zu vereiteln. Der 
Tag zu Forchheim 1077, der mit der Erhebung Rudolfs von 
Schwaben endete, bedeutete zugleich den Zusammenbruch der 
großangelegten northeimischen Machtpolitik. Nach dem Ab
bruch seiner Beziehungen zum König und dem mit sächsischer 
Hilfe errungenen Sieg seines schärfsten Rivalen befand sich 
Otto in einem Zustand politischer Isolierung, der auch sein 
Verhältnis zu Hermann von Salm entscheidend mitbestimmte. 
Nicht die „Zwiespältigkeit seines Ehrgeizes" 3 7 3 , das Bestreben, 
als Gegenkönig u n d Herzog von Bayern 3 7 3 die Macht im 
Reiche an sich zu reißen, ist, wie man gemeint hat, für das 
Scheitern seiner Politik ausschlaggebend gewesen, sondern 
vielmehr die Unvereinbarkeit seiner hochgesteckten Sonder
interessen mit den Interessen des sächsischen Stammesfürsten
tums. Wir stehen vor der Paradoxie, daß gerade der sächsische 
Stamm, dessen Führung Otto von Northeim noch bei seinem 
Tode weitgehend in seinen Händen vereinigte, die Verwirk
lichung seiner ehrgeizigen Machtpläne verhindert hat. 

In Otto von Northeim verlor der sächsische Stamm eine 
seiner bedeutendsten und politisch fähigsten Führerpersönlich
keiten, um nicht zu sagen den staatsmännisch begabtesten 
Kopf 3 7 4 des ausgehenden 11. Jahrhunderts. Die Quellen rühmen 
seine edle Abstammung 3 7 5 , seine Klugheit 3 7 6 , Beredsamkeit 3 7 7 

373 A . v, C a r t e 11 i e r i , W e l t g e s c h i c h t e als Machtgesch ichte III, 
M ü n c h e n u n d Ber l in 1936, 180, w o das Urte i l v o n V o g e l e r 112 über
n o m m e n ist. 

374 Lampert 1061, 79; v g l . Bruno c. 30, 33, 
375 Ann.Saxo 1057, 692, 1083, 721, 1126, 764; Ann. Path. 1083, 99; 

E k k e h a r d 1071, 200; Sachs. W e l t c h r o n i k 275. 
376 Bruno c. 19, 25, c. 57, 52 f., c. 122, 116; E k k e h a r d 1071, 200; Ann. 

Saxo 1083, 721; Ann. Path. 1083, 99; Ann. Altah. 1061, 59, 1070, 79; 
Berno ld 1083, 437. 

377 Bruno c. 25, 28 ff., c. 27, 31 , c. 117, 110, c. 122, 116, c. 125, 118, 
c. 128, 122; Lampert 1070, 116, 1073, 149, 1075, 212, 220, 228 f., 1076, 
262, 270 f. 
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und Tatkraft 3 7 8 , seine Kriegstüchtigkeit 3 7 9 und persönliche 
Tapferkeit 3 8 0 . Das Erbe seines Vaters Benno und seiner Ge
mahlin Richenza bildete die Grundlage dieser Herrschaftsstel
lung. Seine persönlichen Fähigkeiten ermöglichten es ihm, 
diesem Erbe jene gesteigerte politische Wirksamkeit zu ver
leihen, wie sie in seinem Machtstreben ihren vollkommenen 
Ausdruck gefunden hat. Noch in den letzten Jahren vor seinem 
Tode, nach dem Scheitern seiner Machtpolitik, bietet sich uns 
das Bild einer ungebrochenen Größe. 

4. N a c h f o l g e u n d A u s g a n g 

H e i n r i c h d e r F e t t e , O t t o III., S i e g f r i e d III., K u n o v o n B e i c h l i n g e n , 

S i e g f r i e d IV. ( 1 0 8 3 — 1 1 4 4 ) 

Nach allgemeinen Erwägungen dürfen wir annehmen, daß 
Otto von Northeim als einziger Sohn seines Vaters Benno die 
in dessen Hand befindlichen Komitatsrechte ungeschmälert 
übernommen hatte. Diese sind imRittigau, Moringergau, Augau, 
Sächsischen Hessengau, Nethegau, Ittergau und später auch in 
der Germarmark nachzuweisen Es ist jedoch hierbei zu be
tonen, daß kein Quellenzeugnis ausdrücklich von der Wahr
nehmung gräflicher Rechte durch Otto von Northeim Kenntnis 
gibt. Wahrscheinlich hat sein ältester Sohn, Heinrich der Fette, 
auch nach dem Tode des Vaters den Komitat in der Germar
mark verwaltet. Heinrichs Bruder, Siegfried III. von Boyne-
burg, übernahm wahrscheinlich die gräfliche Gewalt im Itter
gau, da sein gleichnamiger Sohn, Siegfried IV., im Jahre 1126 
dort als Graf bezeugt ist 2 . Möglicherweise wurde Siegfried in 
dem gesamten, dem Erbe Dodicos von Warburg entstammenden 
und seit 1033 von Paderborn zu Lehen gehenden Grafschafts
komplex, der sich auch über den Sächsischen Hessengau und 

378 Lampert 1061, 79, v g l . 1075, 220. 
370 Bruno c. 122, 116; Lampert 1075, 220, vg l . 1074, 179, 182; Ekke 

h a r d 1071, 200; B e r n o l d 1083, 437. 
380 Bruno c. 19, 25, c. 117, 110, c. 122, 116. 
1 S. L a n g e I 162 ff. 
2 Regesta Historiae WesUaliae, accedit Codex diplomaticus, hrsg . 

H. A . E r h a r d , 2 Bde , M ü n s t e r 1847/51: Cod . II 198. 
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Nethegau erstreckte, der Rechtsnachfolger seines Vaters und 
Großvaters 3. Welcher der Erben Ottos die gräflichen Gerecht
same in den übrigen genannten Gauen nach 1083 wahrnahm 
und welche Anteile an der väterlichen Hinterlassenschaft dem 
dritten Sohn, Kuno von Beichlingen, und seinen drei Schwe
stern zufielen, läßt sich nicht nachweisen. Die Machtstellung 
Kunos, die dieser in Thüringen innehatte, beruht auf dem wei-
marisch-orlamündischen Erbe seiner Gemahlin Kunigunde und 
darf keinesfalls zu Rückschlüssen auf einen etwaigen thürin
gischen Herrschaftsbereich Ottos von Northeim verleiten 4. Der 
Übergang gräflicher Rechte auf seine drei Töchter ist unwahr
scheinlich, vielmehr scheint auch hier die Rechtsgewohnheit, 
die Komitatsrechte und die Vogteigewalt über geistlichen Be
sitz nur in der männlichen Linie eines Geschlechts zu vererben, 
befolgt worden zu sein. So läßt sich mit annähernder Sicherheit 
der Nachweis führen, daß die hoheitlichen Gerechtsame Hein
richs des Fetten, die seinem einzigen Sohne Otto III. zustanden, 
nach dessen frühem Tod (1115/17) nicht an seine beiden jün
geren Schwestern, Richenza und Gertrud, sondern an seinen 
Vetter, Siegfried IV, gelangt sind 5 . 

3 A l s S i eg fr i ed III. a m 26. Apr i l 1107 i m K l o s t e r H e l m a r s h a u s e n 
(Sächsischer H e s s e n g a u ) der Uber führung der G e b e i n e d e s hl . M o d o -
a ld b e i w o h n t e , he iß t er „illius regionis princeps nominatissimus": 
Translatio Sancti Modoaldi MG SS XII c. 45, 47, 310. 

4 D i e s i s t zu b e t o n e n g e g e n ü b e r H. E b e r h a r d t , D i e A n f ä n g e d e s 
Terr i tor ia l fürs tentums in N o r d t h ü r i n g e n , J e n a 1932, 16, 21, 23, 58; 
s. zu le tz t K. M a s c h e r , Re ichsgut u n d K o m i t a t a m Südharz im Hoch-
mit te la l ter , Kö ln /Graz 1957, 61 A n m . 68, 77 u n d A n m . 37, dort Lit. 

5 S. u n t e n S. 97. D i e in der Literatur w i e d e r h o l t v e r t r e t e n e Auf
fassung , daß Ethi l inde , d i e ä l t e s t e Tochter O t t o s v o n N o r t h e i m , ihrem 
z w e i t e n G e m a h l H e r m a n n gräfl iche Rechte aus v ä t e r l i c h e m Erbe in 
W e s t f a l e n zugebracht h a b e , w i r d unter d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n h in
fäll ig, s. L a n g e I 143 ff. A u c h b e i d e n W e t t i n e r n w u r d e d ie Rechts
g e w o h n h e i t , Grafenrechte b e i m F e h l e n d irekter männl i cher Nach
k o m m e n i m M a n n e s s t a m m d e s Gesch lechts w e i t e r z u v e r e r b e n , beachtet: 
T h i e t m a r VII , 50, Genealogia Wettinensis MG SS XXIII , 227. Ähnlich 
l a g e n d ie V e r h ä l t n i s s e b e i d e n Grafen v o n H a l d e n s l e b e n (L. H ü t t e -
b r ä u k e r , D a s Erbe Heinr ichs d e s L ö w e n . D i e terr i tor ia len Grund
l a g e n d e s H e r z o g t u m s B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g v o n 1235, Göt t ingen 
1927, 45) u n d S t a d e (Thie tmar VII, 54, d a z u H u c k e 16, 21, 118L). 
B e i m F e h l e n männl i cher N a c h k o m m e n ü b e r h a u p t fand üb l i cherwe i se 
d i e w e i b l i c h e Erbfolge , auch be i H o h e i t s r e c h t e n , A n w e n d u n g , s. V o g t 
9 f., dort Lit. 
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Aus diesen Andeutungen läßt sich mit einer gewissen Sicher
heit der Schluß ziehen, daß bei der Aufteilung des northeimi
schen Herrschaftsbereiches um 1083 — zum wenigsten hinsicht
lich der gräflichen Gerechtsame — der Grundsatz der Integra
tion weitgehend beachtet worden ist: es hat den Anschein, daß 
die Hauptbestandteile des väterlichen Erbes in den Händen der 
beiden ältesten Söhne, Heinrichs des Fetten und Siegfrieds III, 
verblieben sind. Der Erbgang der Vogteien über die Klöster 
Korvei, Helmarshausen und Northeim nach dem Tode Ottos 
bestätigt diese Vermutung 6. Darüber hinaus wurde bei der 
Aufteilung der Allodialgüter Ottos, auf deren Umfang und 
Lage die Besitzverhältnisse seines Enkels Siegfried IV. gewisse 
Rückschlüsse zulassen, vielfach die Form des gemeinsamen Be
sitzes gewählt, an dem vor allem die Söhne anteilberechtigt 
waren 7. 

Die Bemühungen der Söhne Ottos von Northeim, das ihnen 
verbliebene Erbe ihrer unmittelbaren Verwaltung zu unter
stellen und eine Entfremdung von Herrschaftsrechten zu ver
hindern, hat zweifellos zu gewissen Erfolgen geführt. Sieg
fried IV., der letzte Northeimer, hat es vermocht, den größten 
Teil der altnortheimisehen Grafen- und Vogteirecfite nochmals 
in einer Hand zu vereinigen, weitere Gerechtsame zu erwerben 
und im Leine-, Oberweser-, Werra- und Diemelgebiet einen 
Herrschaftsbereich von relativer Geschlossenheit aufzubauen 8. 
Andererseits ist kaum zu bezweifeln, daß che nach dem Tode 
Ottos von Northeim immer stärker einsetzende Zersplitterung 
und Entfremdung insbesondere der noch von Otto in einer 
Hand vereinigten Allodialgüter eine entscheidende Schwächung 
der gesamtnortheimischen Machtstellung zur Folge hatten. 
Durch die Ausstattung der Töchter mit Eigenbesitz gingen wert
volle Machtgrundlagen verloren. Weitaus größere Verluste 
traten ein, als der Allodialnachlaß Heinrichs des Fetten und 
seines Bruders Kuno auf deren weibliche Nachkommenschaft 
übergingen e. Die immer mehr schwindende Einflußnahme der 

e S. L a n g e I 179 ff., 189 ff., 203 f. 
7 Ebd. II 137 f. 
s Vg l . u n t e n S. 96 ff. 
ö Vg l . d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n . E inen n a c h h a l t i g e n Eindruck 

6 Nieders. Jahrbuch 1961 81 



Nachkommen Ottos von Northeim auf die Reichspolitik des 
späten 11. und beginnenden 12. Jahrhunderts bietet ein ge
treues Spiegelbild dieser Entwicklung. Ihre Geschichte soll uns 
im Folgenden beschäftigen. 

Heinrich der Fette ist, wenn wir von seinem vermutlichen 
Bruder Otto (II.) absehen 1 0, der älteste Sohn Ottos von Nort
heim und Richenzas 1 1. Im Jahre 1075 übertrug ihm sein Vater 
den an ihn gefallenen Komitatsbereich Ruggers von Bilstein in 
der Germarmark zur Verwaltung 1 2. Nach Ottos Tod im Jahre 
1083 scheint Heinrich die Partei Hermanns von Salm unterstützt 
zu haben, obgleich seine Teilnahme an den Ereignissen der un
mittelbaren Folgezeit nicht gesichert is t 1 3 . Wir wissen ledig
lich, daß er im Jahre 1085 dem von sächsischer Seite erhobenen 
Bischof Reinhard von Minden im Kloster Helmarshausen Zu
flucht gewährte, als Heinrich IV. in Sachsen einzog 1 4 . Im Jahre 
1086 waren Markgraf Ekbert von Braunschweig und zwei Söhne 
Ottos von Northeim, wahrscheinlich Heinrich der Fette und 
Kuno von Beichlingen, die einflußreichsten weltlichen Fürsten 
in Sachsen 1 5; an ihrer Parteinahme für Hermann ist noch zu 
dieser Zeit nicht zu zweifeln. Wie es scheint, hat zumindest 
zwischen Ekbert und Heinrich ein besonders enges Verhältnis 
bestanden, da der Northeimer in den Jahren 1085—1087 dessen 
Schwester Gertrud heiratete 1 8. Diese war in erster Ehe mit dem 
Grafen Dietrich IL von Katlenburg (f 1085) verheiratet gewesen, 
aus der ein gleichnamiger Sohn, Dietrich III., hervorgegangen 

v o n der T r a g w e i t e d i e s e r Entwick lung v e r m i t t e l t d i e V e r ä u ß e r u n g 
umfangre icher nordsächs i scher L iegenschaf ten durch A d e l a , e i n e der 
v i e r Töchter K u n o s v o n Be ich l ingen , an das K l o s t e r Kat l enburg: 
M a i n z e r UB 424, d a z u L a n g e I 139 f., 213 f. 

io S. über ihn L a n g e I 111 f. 
n Ann. Saxo 1082 f., 721, Ann. Stad. 1105, 317 f. 
12 S. o b e n S. 59 f. 
13 S. h i e r ü b e r M e y e r v . K n o n a u III 503, IV 2 ff., 14 ff. 
14 Ann. Saxo 1085, 723, Ann. Path. 1085, 100, Series episcoporum 

Mindensium M G SS XIII, 289; M e y e r v . K n o n a u I V 52. D i e V o g t e i 
d e s Klos ters b e f a n d sich z u d i e s e r Zei t in der H a n d He inr i chs des 
Fet ten , s. L a n g e I 112 f., 203 f. 

i s Libelli de Lite II 231 , d a z u M e y e r v . K n o n a u III 503 Anm. 48, 
I V 132 u n d A n m . 44. 

i« Ann. Saxo 1101, 734, v g l . C u r s c h m a n n 67. Zur Begründung 
des g e n a n n t e n Z e i t a n s a t z e s s. L a n g e II 140 f. 
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i s t 1 7 . Seit 1085 hat Gertrud das katlenburgische Erbe für ihren 
unmündigen Sohn verwaltet i S . Es ist daher anzunehmen, daß 
Heinrich der Fette bald nach dem Tode des Katlenburgers die 
Ehe mit Gertrud im Hinblick auf die zu erwartende Erweiterung 
seiner Machtposition geschlossen hat. Daß eine solche Macht
zunahme erfolgt ist, kann nicht bezweifelt werden, wenn auch 
betont werden muß, daß der katlenburgische Herrschaftsbereich 
auch fernerhin von Gertrud gesondert verwaltet worden is t 1 9 . 
Leider lassen die Quellen nicht erkennen, wie sich das Ver
hältnis Heinrichs des Fetten zu Ekbert im einzelnen gestaltet 
hat. Nachdem der sächsische Aufstand zusammengebrochen 
war, wurde Ekbert als letzter aufständischer Fürst auf dem 
Quedlinburger Fürstentag vom Sommer des Jahres 1088 von 
seinen sächsischen Stammesgenossen nach Stammesrecht in 
einem dritten förmlichen Gerichtsverfahren verurteilt. Als Ur
teilsfinder fungierten der Bruder Heinrichs des Fetten, Sieg
fried III. von Boyneburg, der die Acht über den Flüchtigen ver
hängte, und Markgraf Heinrich von der Lausitz, der Sohn Dedis 
von Wettin, der ihm mit Zustimmung seiner Standesgenossen 
seine Lehen und Eigengüter entzog und sie der Verfügungs
gewalt des Kaisers übertrug 2 0 . Diese vermögensrechtlichen 
Folgen des gegen Ekbert ergangenen Spruchs waren für die 
sächsische Machtstellung Heinrichs des Fetten von allergrößter 
Bedeutung, da der in Ostsachsen gelegene, von Halberstadt 
und Hildesheim zu Lehen gehende Komitatsbereich des Bru-
nonen und die brunonische Allode auf dem Erbwege an Ekberts 
Schwester Gertrud, die Gemahlin Heinrichs des Fetten, fielen 2 1. 
Wenn auch den Ansprüchen Gertruds auf die Eigengüter ihres 
Bruders möglicherweise erst nach geraumer Zeit entsprochen 

« Ann. Saxo 1056, 691, Libelli de Lite II 235. 
S. h i e r z u V o g t 7 f., 39 ff., 55 f., 69 ff. 

1 9 S. o b e n A n m . 18. 
2 0 D e r H e r g a n g d e s Q u e d l i n g b u r g e r Urte i l s w i r d ersichtl ich aus D H 

IV 402 (1089, Febr . 1, R e g e n s b u r g ) , v g l . M e y e r v. K n o n a u I V 
217 ff.; M i t t e i s , Pol i t . P r o z e s s e 36 ff., H ö ß 113 ff. 

21 S. h i e r z u V o g t 7 f., 38 f., 42 ff., 57 ff., 71 ff„ dazu noch Braun
s c h w e i g i s c h e R e i m c h r o n i k , M G D e u t s c h e C h r o n i k e n II, hrsg . L. W e i 
l a n d , 1877, 482 u n d K r a b u s c h 86 f. 

6' 83 



wurde 2 2 und der brunonische Herrschaftsbereich — wie der 
katlenburgische — hinfort ihrer unmittelbaren Verwaltung ver
blieb 2 3 , so war doch ihr northeimischer Gemahl seit etwa 1090r 

begünstigt durch diesen unverhofften Machtgewinn aus dem 
Erbe ihres Bruders, zweifellos der mächtigste und einfluß
reichste Fürst ganz Sachsens geworden. Es ist somit nicht auf
fällig, daß Heinrich der Fette seinen beim Kaiser in Ungnade 
gefallenen Schwager nicht unterstützte. Seine abwartende Hal
tung ist mit Rücksicht auf die Tatsache, daß die meisten säch
sischen Fürsten, voran sein eigener Bruder Siegfried, zumindest 
seit der Ermordung Burchards von Halberstadt im April 1088, 
Ekbert feindlich gesonnen waren, und im Hinblick auf die von 
ihm genährte Hoffnung auf den Erwerb der brunonischen Ge
rechtsame nur zu verständlich. Es ist vielmehr zu vermuten, 
daß zwischen den Northeimern, voran Siegfried III., und dem 
wettinischen Markgrafen Heinrich, dem Rivalen Ekberts 2 4 , ein 
geheimes Einvernehmen bestand; denn Heinrich war als Sohn 
Dedis von Wettin und Neffe von dessen Bruder Thiemo gleich
zeitig ein naher Verwandter der Ida, der Schwester der Nort
heimer Brüder, mit der Thiemo um diese Zeit verheiratet war 2 5 ; 
möglicherweise ist Thiemo von Wettin sogar mit dem in Qued-

2 2 D i e Cronica ducum de Brunswick, MG D e u t s c h e C h r o n i k e n II, 
hrsg . L. W e i l a n d , 1877, c. 10, 581 , u n d d i e B r a u n s c h w e i g . Re im
chronik 482 ber ichten , daß Gertrud d a s E r b e i h r e s B r u d e r s erst nach 
d e s s e n T o d e (am 3. Ju l i 1090, s. M e y e r v . K n o n a u I V 292 ff.) an
g e t r e t e n habe . Zu b e m e r k e n is t auch, d a ß H e i n r i c h IV. er s t a m 5. Mai 
1091 das d e m Erbe Ekberts e n t s t a m m e n d e G u t G r e d i n g b e i N ü r n b e r g 
d e r Eichstätter Kirche übertrug , D H I V 418 , v g l . H. D a n n e n b a u e r , 
D a s V e r z e i c h n i s der Tafe lgü ter d e s r ö m i s c h e n K ö n i g s , Zwürt t . Lg. 12, 
1954, 26 ff. u n d d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n ü b e r d i e A n s p r ü c h e H e i n 
richs d e s F e t t e n auf d i e s e s Gut. S e i n e G e m a h l i n G e r t r u d w a r j e d e n 
fal ls berecht igt , nach d e m g e l t e n d e n Recht b i n n e n J a h r u n d T a g nach 
der V e r u r t e i l u n g ihres Bruders F o r d e r u n g e n auf d e s s e n a l lod ia le 
H i n t e r l a s s e n s c h a f t zu e r h e b e n , s. D a n n e n b a u e r 27; F r a n k l i n II 
370 ff. A n m . 3. 

23 S. d i e o b e n in A n m . 18 u n d 21 g e n a n n t e Li teratur . D i e s e s bru
n o n i s c h e und k a t l e n b u r g i s c h e Erbe is t d a h e r nicht a l s northe imisch 
i m e n g e r e n S i n n e , s o n d e r n a l s spez i f i sch „ ger trud i sch" anzusprechen 
u n d k a n n s o m i t a u ß e r h a l b u n s e r e r B e t r a c h t u n g e n b l e i b e n . 

24 M e y e r v . K n o n a u I V 218. 
25 ü b e r He inr ichs A b s t a m m u n g s. Ann. Saxo 1070, 697 , 1103, 738, 

Annales Hildesheimenses MG SS rer. Germ. , h r s g . G. W a i t z , 1878, 
1034, 39, L a n g e II 174. Zur Ehe T h i e m o s u n d I d a s s. L a n g e I 145ff. 
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linburg anwesenden Diemo identisch 2 6 . Es ist daher nicht un
wahrscheinlich, daß sich Heinrich der Fette auch mit Rücksicht 
auf seine zu den Wettinern bestehenden verwandtschaftlichen 
Beziehungen im Jahre 1088 endgültig von seinem Schwager 
Ekbert losgesagt hat. 

Nach dem Tode Ekberts am 3. Juli 1090 scheint Heinrich der 
Fette große Anstrengungen unternommen zu haben, um wei
tere Teile aus der Hinterlassenschaft seines Schwagers an sich 
zu ziehen. Aus einem Brief Bischof Ruperts von Bamberg an 
Heinrich IV. vom Jahre 1093 erfahren wir, daß der Northeimer 
auf das brunonische Gut Greding bei Nürnberg, das der Kaiser 
nach der Verurteilung Ekberts eingezogen und am 5 . Mai 1091 
dem Hochstift Eichstätt übertragen hat te 2 7 , Ansprüche erhob 2 8 . 
Wie dem Schreiben weiter zu entnehmen ist, hatte Heinrich IV. 
zwei Gesandte zwecks Aufnahme von Verhandlungen zu den 
Sachsen geschickt. Dabei waren auch Unterredungen mit Hein
rich dem Fetten vorgesehen, aber dieser befand sich, wie aus 
der Rückantwort der Legaten an den Kaiser hervorgeht, gerade 
auf einem Heereszug in Westfalen; ein Zusammentreffen mit 
ihm werde jedoch in Kürze erfolgen. Die Gesandten bitten nun 
den Kaiser, er möge Heinrich, wie er es ihm versprochen habe, 
das Gut Greding übertragen, um einen Abfall dieses einfluß-

2 6 D H I V 402. D i e I d e n t i t ä t b e i d e r P e r s o n e n v e r m u t e t G. S i e b e r , 
H a l t u n g S a c h s e n s g e g e n ü b e r He inr ich IV. v o n 1083 b is 1106, D i s s . 
Bres lau 1883, 45 A n m . 6, s. ebd . A n m . 7 u n d 8. 

D H I V 418 (1091, M a i 5) , v g l . o b e n A n m . 22, M e y e r v. K n o 
n a u IV 115 f. A n m . 16, 335. 

28 J a f f e , Bibl . V , 87, 170 ff. Zur ze i t l i chen A n s e t z u n g d e s Br ie fes 
s. G u t t e n b e r g IV, 565 (1093, Januar-Jun i , Bamberg?) , M ö g l i c h e r 
w e i s e s t e h t d e r in i h m e r w ä h n t e Z u g Heinr ichs d e s Fe t ten nach W e s t 
fa len , v o n d e m d i e s e r n o c h nicht z u r ü c k g e k e h r t war , in ursächl ichem 
Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e m k r i e g e r i s c h e n U n t e r n e h m e n sächs i scher 
G r o ß e r nach F r i e s l a n d , in d e s s e n V e r l a u f He inr ichs S c h w a g e r K o n 
rad v o n W e r l u n d N e f f e H e r m a n n , G e m a h l u n d S o h n s e i n e r S c h w e s t e r 
M a t h i l d e , d e n T o d f a n d e n (1092, Jul i , s. M e y e r v. K n o n a u I V 385 
u n d A n m . 3 1 , 416 u n d A n m . 45, L a n g e I 147 ff.). D i e fr ies i schen Inter
e s s e n H e i n r i c h s d e s F e t t e n , d i e spä ter offen h e r v o r t r e t e n — s. d a s 
F o l g e n d e — , h ä t t e n a l s o d a m a l s s chon b e s t a n d e n . Zu b e a c h t e n ist , 
daß He inr ich in d e r z u 1093 g e h ö r e n d e n Burs fe lder U b e r l i e f e r u n g 
{Reg. Thür. I 1488, M a i n z e r UB 385, W e s t f ä l i s c h e s U r k u n d e n b u c h 
III—V, M ü n s t e r 1861 ff.: V 95) „Gloriosus comes" g e n a n n t w ird ; Pa
r a l l e l s t e l l e n b e i V o g t 130. 
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reichen Fürsten zu verhindern und sich seiner Unterstützung 
zu versichern 2 9. Der Kaiser wird weiter gebeten, den Bischof 
Ulrich von Eichstätt durch eine schriftliche Anzeige aufzufor
dern, seine Lehnsleute von der Übernahme des Gutes abzu
halten und dasselbe Heinrich dem Fetten zu überlassen 8 0 . Es 
kann kein Zweifel bestehen, daß es dem Northeimer gelang, 
mit seinen Ansprüchen durchzudringen, denn das Gut Greding 
befand sich im 12. Jahrhundert in der Hand Heinrichs des 
Stolzen 3 1 , und ist demnach über Richenza, die Tochter Heinrichs 
des Fetten, und deren Tochter Gertrud an die Weifen gelangt. 
Indem es der Kaiser erreichte, den Bischof von Eichstätt zum 
Verzicht auf Greding zu bewegen, gewann er die Unterstützung 
des einflußreichsten und mächtigsten sächsischen Fürsten 3 2 . Es 
ist anzunehmen, daß die günstigen Beziehungen zwischen dem 
Kaiser und Heinrich in den nächsten Jahren fortbestanden 
haben. Als augenfälliger Beweis hierfür kann ein am Ende des 
Jahres 1099 abgefaßter Brief König Heinrichs V. gelten, worin 
dieser seinen Vater bittet, er möge Heinrich den Fetten ver
anlassen, ihm und seinem Gefolge für seine beabsichtigte Reise 
nach Saalfeld, wo er zusammen mit seinem Vater das Weih
nachtsfest zu begehen gedenke, sicheren Schutz zu gewähren 3 3 . 
Dieses Zeugnis spricht eindeutig für das enge Verhältnis zwi
schen dem Kaiser und dem sächsischen Grafen und unterstreicht 
andererseits die außerordentliche Machtstellung, die Heinrich 
der Fette in Sachsen einnahm. Im Jahre 1100 begegnet er an
läßlich der Gründung des Nonnenklosters Lippoldsberg 3 4 . Noch 
im gleichen Jahre war Heinrich dem Fetten ein großer Erfolg 
beschieden. Wie es scheint, hatte er schon seit mehreren Jahren 

2» J a f f e , Bibl. V , 87, 171. 
3 0 J a f f e a . a . O . 171 f. Es is t s o m i t e i n d e u t i g , daß Heinr ich der 

Fe t te d i e Ü b e r t r a g u n g G r e d i n g s a n Eichstätt (DH I V 418) nicht an
erkannt ha t te . 

3 1 Historia Welforum, in : S c h w ä b i s c h e C h r o n i k e n der Stauferzeit , 
hrsg . E. K ö n i g , 1938, 30 ff. (1127). Es ist w a h r s c h e i n l i c h , daß Hein
rich der F e t t e G r e d i n g nur a l s Eichstätter L e h e n e r h a l t e n ha t t e und 
d i e s e s L e h n s v e r h ä l t n i s auf Lothar u n d s e i n e n S c h w i e g e r s o h n über
g e g a n g e n war? v g l . D a n n e n b a u e r 27. 

»2 V g l . M e y e r v . K n o n a u I V 416; S i e b e r 54, 60. 
33 J a f f e , Bibl. V , 94, 182f. 
34 M a i n z e r UB 405; s. h i e r z u j e t z t L a n g e I 281 ff. 
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den Erwerb der Komitate der Mark Friesland ins Auge ge
faßt 3 5 , die nach der Verurteilung Ekberts 1089 der Utrechter 
Kirche übertragen worden waren 3 6 . Obgleich Heinrich in diesem 
Falle keinerlei erblich begründete Ansprüche durch seine Ge
mahlin erheben konnte 3 7 , gelang es ihm, im Jahre 1099 den 
Kaiser zu bewegen, ihm die Mark Friesland 3 8 zu übertragen 3 9 . 
Die Belehnung erfolgte wahrscheinlich auf der Mainzer Reichs
versammlung am Weihnachtsfest des Jahres 1100 4 0 . Mit dem 
Erwerb der Mark Friesland hatte Heinrichs des Fetten säch-
siche Machtstellung überragende Bedeutung gewonnen. Es ist 
anzunehmen, daß der Kaiser die Übertragung vornahm, um sich 
der Unterstützung durch seinen sächsischen Parteigänger wei
terhin zu versichern, und sich daher genötigt sah, dessen For
derungen Genüge zu tun. 

Die Belehnung Heinrichs mit den friesischen Komitaten wurde 
jedoch niemals im eigentlichen Sinne rechtswirksam. Bei dem 
Versuch, im Jahre 1101 in den neuerworbenen Gebieten seine 
Herrschaft zu begründen, wurde er von Einheimischen er
mordet 4 1 . Die friesischen Komitate blieben damit vorerst der 
Utrechter Kirche erhalten. 

35 S. o b e n A n m . 28. 
36 D H IV 402; s. h i e r z u V o g t 42 ff. 
37 So mi t Recht V o g t 43 A n m . 31 . D i e fr ies i schen K o m i t a t e w a r e n 

a l s h e i m g e f a l l e n e R e i c h s l e h e n nach der V e r u r t e i l u n g Ekberts II. an 
d e n Kaiser g e l a n g t u n d v o n d i e s e m d e m Hochst i f t Utrecht ü b e r t r a g e n 
w o r d e n . 

38 V g l . o b e n A n m . 37. U b e r d e n U m f a n g der Mark Fr i e s land s. 
V o g t a. a. O. 

39 Ann. Hild. 1101, 50, Annales Wirziburgenses MG SS II, 1101, 
246 f., Ann. Saxo 1101, 734, E k k e h a r d 1103, 225. A l s „Marchio (Saxo-
niae)" er sche int He inr ich in z w e i s p ä t e n F ä l s c h u n g e n : L e u c k f e l d t , 
Antiquitates Northeimenses 233 f., Reg. Thür. I 1432. 

4 0 D i e Ann. Hild. a. a, O, u n d d i e Annales Wirziburgenses a, a. O. 
m e l d e n das Ere ign i s im A n s c h l u ß an d e n M a i n z e r Reichstag; v g l . 
M e y e r v. K n o n a u V 120 f., K i m p e n , E z z o n e n 40. 

41 Ann. Hild. 1101, 50, Ann. Wirz. 1101, 246 f., E k k e h a r d 1103, 225, 
Ann. Saxo 1101, 734, 1103, 737 u . a . D e n Ort der H a n d l u n g (Norden) 
g e b e n d ie Ann. Stad. 1105, 317. He inr ich w u r d e a m 10. Apr i l 1101 in 
d e m v o n i h m g e g r ü n d e t e n K l o s t e r Burs fe lde b e s t a t t e t : L e u c k f e l d t , 
Antiquitates Bursieldenses 13 (Grabinschrift) . N i m m t m a n d i e A n g a b e 
der Annales et Notae S. Mariae ültraiectenses MG SS X V , 2, 1302 
(1101) h inzu , daß der N o r t h e i m e r erst nach s i e b e n W o c h e n w i e d e r 
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Heinrich dem Fetten war es als einzigem der Söhne Ottos 
von Northeim nochmals für kurze Zeit gelungen, durch die 
Einbeziehung des katlenburgischen und brunonischen Erbes 
seiner Gemahlin in seinen Herrschaftsbereich und endlich durch 
den Erwerb der Mark Friesland in Sachsen eine Machtposition 
einzunehmen, die der seines Vaters annähernd gleichkam. 
Ekkehard sagt von ihm gewiß mit Recht, daß er in Sachsen der 
mächtigste Mann nach dem König gewesen sei 4 2 , hatte er es 
doch verstanden, nachdem er anfangs Parteigänger Hermanns 
von Salm gewesen war, seine Forderungen im Einvernehmen 
mit Heinrich IV. durchzusetzen. Mit seinem Tode 1101 zerbrach 
seine Machtstellung. Die katlenburgische und brunonische Erb
schaft seiner Gemahlin Gertrud ging damit dem northeimischen 
Hause endgültig verloren und gelangte nach ihrem Tode in die 
Hände ihrer Tochter Richenza und Lothars von Supplinburg 4 S . 
Am Allodialbesitz Heinrichs des Fetten waren seine drei Kin
der Otto III., Richenza und Gertrud, aber auch seine Gemahlin 
erbberechtigt, während sein sächsischer Komitatsbereich zu
nächst seinem Sohne Otto zufiel. 

Otto III. ist als ältestes Kind aus der Ehe Heinrichs des Fetten 
mit Gertrud von Braunschweig in den Jahren 1086—1088 ge
boren 4 4 . Nach einer in die Jahre 1101—1107 zu setzenden 
Heimarshäuser Traditionsnotiz übergab Otto mit Zustimmung 
seiner Mutter Gertrud und seines Onkels Siegfried III. der 
dortigen Kirche vier Hufen in Dinkelburg b. Borgentreich4 5. 

a u f g e f u n d e n w o r d e n se i , so läßt sich d a s f r i e s i s c h e U n t e r n e h m e n 
He inr i chs d e s F e t t e n e t w a auf Ende F e b r u a r 1101 a n s e t z e n ; vgl . 
C u r s c h m a n n 67. 

« E k k e h a r d 1103, 225, v g l . Ann. Saxo 1101, 734, o b e n A n m . 234. 
43 V g l . o b e n A n m . 23, L a n g e II 152, dor t A n m . 115. D e r kat len

burg i sche Herrschaf tsbere ich w i r d schon v o r d e m T o d e Heinr ichs des 
F e t t e n v o n Gertrud auf ihren S o h n a u s e r s t e r Ehe , Dietr ich III. von 
Kat l enburg , kraft Erbrecht ü b e r g e g a n g e n s e i n . 

4 4 Er w ird in d e n Q u e l l e n s t e t s v o r s e i n e n b e i d e n Schwestern 
Richenza und Gertrud g e n a n n t , s. e t w a DL III 67 (1134), Braunschweig . 
Re imchronik 484 f. Zur Z e i t a n s e t z u n g s. L a n g e II 140 f. (Anm. 39) und 
M a i n z e r UB 405 (dazu L a n g e I 281 ff.), w o d i e Z e u g e n s c h a f t Ottos 
e i n M i n d e s t a l t e r v o n 12 J a h r e n v o r a u s s e t z t . 

4 5 H. B. W e n c k , H e s s i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e m i t Urkundenbudi , 
Bd. II, Frankfurt u n d Leipz ig 1789, 51 ; 68. — D i e g e n a n n t e Zeit
a n s e t z u n g w u r d e e n t g e g e n S c h r ä d e r 115 u n d B o l l n o w 17 A n m . 9 
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Die in diesem Zeugnis verwendete Bezeichnung „comes* be
sagt wohl nicht nur, daß Otto gräflichen Standes war, sondern 
ebenso, daß er gräfliche Rechte, und zwar die seines Vaters, 
wahrnahm, wozu er auch altersmäßig durchaus legitimiert war. 
Die Zustimmung Gertruds und Siegfrieds III. von Boyneburg 
zu diesem Schenkungsakt bedeutet nur, daß beide gewisse 
Rechte an dem veräußerten Allod bzw. den Liegenschaften der 
villa Dinkelburg hatten, sie sagt nichts über ein Vormund
schaftsverhältnis zu ihrem Sohn und Neffen aus 4 6 . Wir dürfen 
daher annehmen, daß der Komitatsbereich Heinrichs des Fetten 
nach dessen Tod im Frühjahr 1101 auf seinen Sohn Otto über
gegangen ist. Ottos Verwendung für das Kloster Helmars
hausen macht es weiterhin wahrscheinlich, daß er auch die 
Vogtei seines Vaters über die Abtei kraft Erbrecht besaß 4 7 ; 
damit ist ein weiterer Hinweis für die Übernahme des gesamten 
Komplexes hoheitlicher Rechte Heinrichs des Fetten durch 
seinen Sohn Otto gegeben 4 8 . Im Jahre 1108 tritt Otto als Für
bitter für Helmarshausen auf; auch hier wird ihm der Titel 
„comes" beigelegt 4 9 . Otto ist in den Jahren 1115—1117 ge
storben 5 0 . Da er allem Anschein nach unverheiratet war, ge-

(be ide zu 1103—1108) g e w ä h l t , w e i l S i eg fr i ed III. nach d e n Annales 
Corbeienses (hrsg. Ph . J a f f e , Bibl. I, 1864), 42 w o h l schon 1107 s tarb 
(s. u n t e n S. 92) u n d d i e Z u s t i m m u n g K u n o s v o n B e i c h l i n g e n nicht er 
forderl ich z u s e i n braucht , a n d e r e r s e i t s Heinr ich der Fe t te 1101 s tarb. 

4 6 Ger trud w a r M i t e r b i n der A l l o d e He inr i chs d e s Fe t t en u n d 
O t t o s III. — S i e g f r i e d III. u n d s e i n S o h n S i eg fr i ed IV. w a r e n in D i n 
k e l b u r g b e g ü t e r t , B e l e g e b e i L a n g e I 233, II 137 (Anm. 14). 

4 7 V g l . u n t e n A n m . 49. D i e A n s i c h t v o n E. P f ä f f , Geschichte der 
A b t e i H e l m a r s h a u s e n , Z V H e s s G N F 34, 1910, 205, daß S i eg fr i ed III. 
v o n B o y n e b u r g nach d e m T o d e s e i n e s Bruders , He inr ichs d e s F e t t e n 
(1101), d i e H e i m a r s h ä u s e r V o g t e i ü b e r n o m m e n h a b e , ist e i n e b l o ß e 
V e r m u t u n g , d ie n icht durch Transl. S. Mod. c. 45, 47, 310, W e n c k II 
UB 51 , 33 — v g l . P f ä f f 209 — g e s t ü t z t w e r d e n kann , 

4 8 V g l . S c h r ä d e r 110, 115. D a s Schicksal d e s n o r t h e i m i s c h e n K o -
m i t a t s K u n o s v o n B e i c h l i n g e n nach 1103 ist u n g e w i ß ; o b er zu T e i l e n 
auf S i e g f r i e d III. ü b e r g i n g , w i s s e n w i r nicht. Sicher ist h i n g e g e n , daß 
der K o m i t a t H e i n r i c h s d e s F e t t e n nach 1101 w e d e r in d i e H ä n d e S i e g 
frieds III. noch in d i e K u n o s g e l a n g t e , w i e G i e s e b r e c h t III, 1, 703 
annimmt . 

4 9 E r h a r d R e g . I 1357, N . S c h a t e n , Annales Paderbornenses I, 
II, 2. A u ü . M ü n s t e r 1774, 467; vg l , S c h r ä d e r 115, E. P f ä f f , D i e 
A b t e i H e l m a r s h a u s e n , Z V H e s s G N F 35, 1911, 53. 

5(> So mi t Recht S c h r ä d e r 116. 
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langten seine Allode über seine ihn überlebende Mutter Ger
trud an deren Tochter Richenza und Lothar von Supplinburg 5 1 , 
während sein Komitatsbereich auf den letzten männlichen An
gehörigen des northeirnischen Geschlechts, seinen Vetter Sieg
fried IV. von Boyneburg, überging 5 2 . 

Siegfried III. ist als Zweitältester Sohn Ottos von Northeim 
und Richenzas in den Jahren 1050—1060 geboren 5 8 . Ob Sieg
fried nach dem Tode seines Vaters (1083) gleich seinen Brüdern 
Heinrich und Kuno zu den Anhängern Hermanns von Salm ge
hörte, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise 
deutet das Schweigen der Quellen über ihn in diesem Zeitraum 
darauf hin, daß er sich von den sächsischen Wirren ferngehalten 
hat. Er begegnet zuerst auf dem schon erwähnten Quedlin
burger Fürstentag vom Sommer 1088 5 4 . Die Tatsache, daß er 
hier als Sprecher der sächsichen Fürsten die Reichsacht über 
den in Ungnade gefallenen Markgrafen Ekbert IL von Meißen 
verkündete, kennzeichnet ihn sichtbar als Parteigänger seines 
Verwandten, Heinrichs I. von Eilenburg, der als Anhänger des 
Kaisers und erster Anwärter auf die Übernahme der vakanten 
Mark Meißen galt. Es ist unter diesen Umständen nicht unwahr
scheinlich, daß Siegfried schon damals zum sächsischen Anhang 
Heinrichs IV. gehörte. Diese Feststellung gilt mit Sicherheit für 
das letzte Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts, als auch seine beiden 
Brüder in das Lager des Kaisers übergetreten waren 5 5 . 

51 V o g t 7 f., o b e n A n m . 18, 21, 23. — ü b e r d e n A n t e i l v o n D i e t 
richs III. G e m a h l i n A d e l a u n d O t t o s III. (?) a m k a t l e n b u r g i s c h e n A l l o -
d i a l e r b e ist n ichts b e k a n n t , s. S c h r ä d e r 137, d e r s . , N e u e s V a t e r 
l ä n d i s c h e s Arch iv 1830, 18. 

52 S. u n t e n S. 97, S c h r ä d e r 116. 
53 A n n . Saxo 1082, 721, v g l . 1083, 7 2 1 ; d i e Ann. Stad. 1105, 318 

g e b e n e i n e fa lsche R e i h e n f o l g e der S ö h n e O t t o s v o n N o r t h e i m an; 
v g l . B o l l n o w 18. 

54 S. o b e n S. 83 . 
55 In d e m b e r e i t s b e s p r o c h e n e n Brief B ischof R u p e r t s v o n Bamberg 

a n Heinrich IV. v o m J a h r e 1093 ( J a f f e , Bibl . V , 87, 170 ff.) ber ichten 
d i e G e s a n d t e n v o n S i eg fr i ed u n d K u n o , d e n B r ü d e r n H e i n r i c h s des 
Fe t t en , 171: „Fratres etiam suos, postquam convenerimus, in quantum 
arbitramur, usque ad vestrum adventum in vestra fidelitate detine-
bimus. Vos autem, sicut eis promittimus, condigna liberalitate ipsos 
xedimendo benivolos vobis efficite." V g l . h i e r z u M e y e r v . K n o 
n a u IV 416. 
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Von 1100 5 6 bis 1106 schweigen die Quellen über Siegfried 
gänzlich. Erst in dem zuletzt genannten Jahre tritt er uns 
wieder als Vogt von Korvei entgegen, in einer Stellung, die 
er als Erbe seines Vaters innehatte 5 7 . Zu Beginn des folgenden 
Jahres scheint es zwischen ihm und König Heinrich V. zu Zer
würfnissen gekommen zu sein, denn dieser unternahm im Ja
nuar 1107 einen Zug nach Thüringen, um zwei feste Plätze, die 
Boyneburg s. Eschwege und die Radelburg, zu zerstören, da, 
wie es heißt, von ihnen die umliegenden Gebiete durch Räu
bereien verheert worden seien 5 8 . Die Boyneburg aber hatte 
sich bis zu dieser Zeit im Besitz Siegfrieds befunden, da er nach 
ihr genannt wird 5 9 . Allem Anschein nach hat sich aber sein 
Verhältnis zum König bald wieder normalisiert, denn am 30. Sep
tember 1107 befand er sich wiederum in Korvei, als Heinrich V. 
hier urkundete 6 0 . Möglicherweise zu diesem Zeitpunkt schloß 
Siegfried mit dem König ein Übereinkommen, das den Wieder
aufbau der Boyneburg und ihre Lehnsnahme vom Reich durch 
den Northeimer zum Inhalt hatte. Zu diesem Schluß führt die 
Feststellung, daß Siegfrieds gleichnamiger Sohn, Siegfried IV., 
in derRegel als „Graf vonBoyneburg" urkundlich nachzuweisen 
ist und über das umliegende Gebiet gräfliche Rechte ausgeübt 
zu haben scheint 6 1, die Burg aber andererseits nicht im Ver
zeichnis seiner AllodialgüteT genannt wi rd 6 2 und nach dem 
Tod Siegfrieds IV. im Jahre 1144 wahrscheinlich von Konrad III. 

M a i n z e r U B 405, d a z u j e t z t L a n g e I 281 ff. 
57 E r h a r d R e g . I 1335, U r k u n d e n b u c h d e s Hochst i f t s H a l b e r s t a d t 

u n d s e i n e r B i s c h ö f e I, h r s g . G. S c h m i d t , Le ipz ig 1883, 123. 
58 Ann. Saxo 1107, 746, Ann. Path. 1107, 116, Chron. reg. Col. 1107, 

45 f., d a z u M e y e r v . K n o n a u V I 38. — Zur Lage der B o y n e b u r g 
s. B r u c h m a n n 36 ff. u n d A n m . 2, H. W e i g a n d , N o r t h e i m e r H e i 
m a t b l ä t t e r 3, 1927, 36 ff., A . F r a n k e n b e r g , ebd . 52. 

5 9 Der Ann. Saxo 1082, 721 , d e s s e n A n g a b e w i r nicht b e z w e i f e l n 
m ö c h t e n (er schr ieb u m 1150, S i e g f r i e d starb 1107), n e n n t ihn a u s 
drücklich: „comitemSiiridum deBoumeneburh", e b e n s o Ann. Stad. 1105, 
318, L e u c k f e l d t , Antiquitates Northeimenses 233 f. D i e s e r Tat 
b e s t a n d i s t z u m e i s t ü b e r s e h e n w o r d e n , v g l . z . B . B r u c h m a n n 37. 

6 0 S t u m p f 3018; D i e K a i s e r u r k u n d e n der Prov inz W e s t f a l e n , Bd. I, 
hrsg . R. W i l m a n s , M ü n s t e r 1867, 213; v g l . M e y e r v . K n o n a u V I 
61 u n d A n m . 45. 

ei V g l . L a n g e I 149 ff., 173 ff., II 166 f. (Anm. 198). 
6 2 V . N . K i n d l i n g e r , M ü n s t e r i s c h e B e i t r ä g e zur G e s c h i c h t e 

D e u t s c h l a n d s , h a u p t s ä c h l i c h W e s t f a l e n s , I—III, M ü n s t e r 1787 ff.: III, 13. 
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als heimgefallenes Reichslehen eingezogen worden i s t 6 3 . Noch 
im Jahre 1107 ist Siegfried III. gestorben 6 4 . Mit seinem Tod 
ging sein gräflicher Herrschaftsbereich auf seinen einzigen Sohn, 
Siegfried IV. von Boyneburg und Homburg, über. 

Kuno von Beichlingen ist als jüngster Sohn Ottos von Nort
heim und Riohenzas wie seine Brüder in den Jahren 1050—1060 
geboren 6 5 . Nach dem Tode seines Vaters (1083) begegnet er 
zusammen mit seinem Bruder, Heinrich dem Fetten, und Mark
graf Ekbert II. von Meißen im Jahre 1086 als eine der maß
gebenden Führerpersönlichkeiten der sächsischen Fürstenoppo
sition und Parteigänger Hermanns von Salm 6 6 . Wahrscheinlich 
auf Grund seineT noch zu besprechenden Ehe mit der orlamün-
dischen Erbtochter Kunigunde von Beichlingen, die ihm zu 
einer außerordentlich bedeutsamen Machtstellung in Thüringen 
verhalf, gelangte er in enge Beziehungen zu Bischof Burchard 
von Halberstadt, einem der hartnäckigsten Gegenspieler Hein
richs IV.; möglicherweise war er sogar dessen Lehnsmann. Am 
25. Juli 1087 bezeugte er in Goslar als erster der weltlichen 
Großen eine Urkunde Burchards für das Kloster Ilsenburg 6 7. 
Auch im folgenden Jahre befand er sich in der Begleitung des 
Halberstädter Bischofs, als dieser am 5. April 1088 zusammen 
mit seinen Anhängern in Goslar über Maßnahmen beriet, die 
sich gegen das eigenmächtige Vorgehen seines persönlichen 
Gegners, Ekberts IL, richten sollten 6 8 . Am 7. April 1088 wurde 
Burchard von den Leuten Ekberts ermordet, und mit seinem 

6 3 S. L a n g e I 176. D i e Burg i s t s p ä t e r nicht im Bes i t z Heinrichs 
d e s L ö w e n . 

w Ann. Corb. 1 1 0 7 , 42, Annales Rosenveldenses MG SS XVI, 
1 1 0 8 , 103. D a s o w o h l i n K o r v e i a l s auch in H a r s e f e l d d e s Todes 
e i n e s G r a f e n S i e g f r i e d g e d a c h t w u r d e , k a n n e s sich e igent l i ch nur 
u m d e n N o r t h e i m e r h a n d e l n . D a S i e g f r i e d V o g t d e s K l o s t e r s Korvei 
w a r , m ö c h t e n w i r d e r h i e r e n t s t a n d e n e n Q u e l l e (Tod S i e g f r i e d s zu 
1107) d e n V o r z u g v o r d e n Ann. Ros. (1108) g e b e n . D e r T o d Sieg
fr ieds m u ß n a c h d e m 30 . S e p t e m b e r 1107 — v g l . o b e n A n m . 60 — er
fo lgt s e i n . 

es Ann. Saxo 1082, 7 2 1 , v g l . 1062, 693 , 1083, 721 , o b e n A n m . 53. 
66 Libelli de Lite II 2 3 1 ; v g l . o b e n S. 82. 
«7 U r k u n d e n b u d i d e r S t a d t G o s l a r I, h r s g . G. B o d e , H a l l e 1893, 143. 
«« Ann. Saxo 1088, 724 f., d a z u M e y e r v . K n o n a u I V 171 f., 206ff. 
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Tod brach der letzte Widerstand sächsischer Fürsten gegen 
Heinrich IV. zusammen 6 9. 

Kunos Gemahlin Kunigunde war eine Tochter des Mark
grafen Otto von Meißen aus dem Hause Weimar-Orlamünde 
und Adelas von Löwen 7 0 . Sie brachte ihrem Gemahl aus väter
lichem Erbe die Burg Beichlingen in die Ehe, nach der dieser 
sich hinfort benannte. Diese Tatsache läßt darauf schließen, 
daß Kuno auch einen Teil des orlamündisehen Herrschafts
bereiches in Thüringen als Mitgift seiner Gemahlin übernom
men hatte, von dem wir indessen keine genauere Kenntnis 
haben 7 1 . Die Ehe Kunos und Kunigundes ist in den Jahren 
1087/88 geschlossen worden 7 2 und hat möglicherweise auch 
zur Aufnahme von Beziehungen Kunos mit den sächsischen 
Pfalzgrafen aus dem Hause Goseck geführt 7 3 . Sie erklärt sich 
am zwanglosesten aus den engen verwandtschaftlichen Bezie
hungen, die damals zwischen dem northeimischen und dem 
wettinischen Hause bestanden. Da Kunigundes Mutter Adela 
nach dem Tode ihres ersten Gemahls mit dem Wettiner Dedi, 
dem Markgrafen von der Lausitz, nach 1068 eine zweite Ehe 
geschlossen hat te 7 4 , und andererseits dessen Bruder Thiemo 
mit Ida, einer Schwester der Northeimer Brüder, vermählt 
w a r 7 5, heiratete Kuno eine Angehörige eines ihm verschwä
gerten Familienkreises. Wenn auch zum Zeitpunkt der Ehe-

ß» M e y e r v . K n o n a u IV 209 ff,, 213 f. 
70 A n n . S a x o 1062, 693, 1100, 7 3 3 , 1103, 737 f. 
7 1 V g l . e t w a S c h r ä d e r 110 ff. u n d A n m . 34, M a s c h e r 77. 
7 2 Der A n n . Saxo 1088, 725 u n d d a s Chronicon Gozecense MG SS 

X, I, 19 (1088, s. h i erzu H.-D. S t a r k e , D i e P f a l z g r a f e n v o n S a c h s e n 
b i s zur E n t s t e h u n g d e s j ü n g e r e n R e i c h s f ü r s t e n s t a n d e s , D i s s . K ie l 1953, 
51 u n d G e n e a l o g i s c h e Tafe l I) n e n n e n K u n o n a c h B e i c h l i n g e n . D i e z u 
l e t z t g e n a n n t e Q u e l l e e r w ä h n t d i e A b t e i O l d i s l e b e n / U n s t r u t , d i e v o n 
K u n i g u n d e u n d K u n o in d e n J a h r e n 1088/89 g e g r ü n d e t w u r d e , s. 
L a n g e I 188 f. D i e U r k u n d e UB G o s l a r I 143 (1087, J u l i 25) läßt — 
ü b e r d ie W e i m a r e r vermi t te l t e t? ) — B e z i e h u n g e n K u n o s zu Burchard 
v o n H a l b e r s t a d t e r k e n n e n . E t w a z u d i e s e r Z e i t (1086/87) f a n d Fürst 
J a r o p o l k v o n K i e w , der er s te G e m a h l der K u n i g u n d e , d e n T o d ; s. 
h i e r ü b e r L a n g e I 133 f. 

7 3 S. d ie o b e n in A n m . 72 g e n a n n t e G o s e c k e r Q u e l l e u n d S t a r k e 
a. a. O. 

7* Ann. Saxo 1043, 686, 1046, 687, 1070, 697, 1103, 738; L a m p e r t 1068, 
105, 1069, 106 f.; Ann. Hi ld . 1034, 39; G e n . Wett. 227. 

75 S. L a n g e I 145 ff. 
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Schließung Kunos die (Stiefeltern seiner Gemahlin, (Dedi) und 
Adela, bereits gestorben waren, so werden wettinisch-orlamün-
dische Beziehungen über ihren Sohn, Heinrich I. von Eilenburg, 
fortbestanden haben, zumal auch die northeinusch-wettinischen 
Gemeininteressen beim Prozeß Ekberts II. von Meißen im Jahre 
1088, dem ungefähren Zeitpunkt der Eheschließung Kunos, klar 
zutage traten 7 6 . 

Im Jahre 1088, als nach der Ermordung Burchards von Hal
berstadt der Friedensschluß zwischen Heinrich IV. und den 
letzten aufständischen sächsischen Fürsten zustande kam 7 7 , wird 
auch Kuno von Beichlingen zusammen mit seinen Brüdern auf 
die Seite des Kaisers übergetreten sein. Im Jahre 1093 hat ein 
gutes Einvernehmen zwischen ihm und Heinrich bestanden 7 8 , 
eine Feststellung, die auch für die unmittelbar folgenden Jahre 
zutreffen wird, über die die Quellen völlig schweigen. Erst am 
Pfingstfest des Jahres 1097 begegnet Kuno mit anderen säch
sischen und süddeutschen Fürsten in Regensburg, als der Kaiser 
hier, aus Italien kommend, Hof hielt 7 9 . Am Italienzug Hein
richs, der sich über sieben Jahre (1090—1097) hingezogen hatte, 
scheint er nicht beteiligt gewesen zu sein, da er in keiner 
Kaiserurkunde dieser Zeit genannt ist und außerdem sein 
Aufenthalt in Sachsen für 1093 als gesichert gelten kann 8 0 . Wie 

76 S. o b e n S. 83 ff. — Markgraf D e d i s tarb i m H e r b s t 1075 ( M e y e r 
v . K n o n a u II 526 A n m . 96), A d e l a 1083 (Ann. Path. 1083, 99; Ann. 
Yburg. 1083, 437). 

77 M e y e r v. K n o n a u I V 213 ff. 
7 8 S. o b e n A n m . 55 u n d Text . 
7» D H IV 485, u n d a t i e r t e Trad i t ionsnot i z , a n z u s e t z e n f rühes t ens zu 

1097, Jun i /Ju l i . G l a d i s s z u D H IV 485 s e t z t e d i e N o t i z in den Ja
n u a r 1104, a ls der K a i s e r m e h r m a l s in R e g e n s b u r g u r k u n d e t e (DH IV 
482, 483 , 484 etc . ) , aber d i e Z e u g e n s c h a f t K u n o s , der 1103 ermordet 
w u r d e , v e r b i e t e t e i n e s o l c h e E inre ihung , w e n n m a n nicht — w o z u 
k e i n G r u n d b e s t e h t — e i n e s p ä t e r e A u s f e r t i g u n g a n n e h m e n wi l l . Man 
w i r d d a h e r mi t M e y e r v . K n o n a u V 2 u n d A n m . 3 — s. auch die 
Lit. b e i G l a d i s s a. a. O. — an d e n A u f e n t h a l t He inr ichs z u Pfingsten 
1097 i n R e g e n s b u r g zu d e n k e n h a b e n , z u m a l s ich h ier zu d i e s e m Zeit
p u n k t auch a n d e r e sächs i sche Fürs ten n a c h w e i s e n l a s s e n (DH IV 455 
z u 1097, Jun i 14, v g l . M e y e r v . K n o n a u IV 262). Zu b e m e r k e n ist 
a l l e r d i n g s , daß sich He inr ich auch 1099 (April 30) in R e g e n s b u r g auf
h i e l t : D H I V 463. 

8 0 S. o b e n A n m . 55 u n d Text . 
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es scheint, hat Kuno in Regensburg den Kaiser getroffen, um 
ihn für die Durchsetzung der Ansprüche seines Verwandten, 
des späteren Pfalzgrafen Siegfried bei Rhein, auf die rheinische 
Pfalzgrafenschaft zu gewinnen, die seit dem Tode Pfalzgraf 
Heinrichs von Laach (f 1095) zwischen Heinrich von Limburg 
und Siegfried strittig war 8 1 . Zu diesem Schluß führt uns die 
Tatsache, daß Kuno am 9. November 1099 wiederum in Süd
deutschland begegnet, als er zusammen mit dem Pfalzgrafen 
Siegfried in einer in Mainz ausgestellten Urkunde Bischof Jo
hanns von Speyer in Gegenwart des Kaisers genannt wird 8 2 , 
was auf enge Beziehungen Kunos zu Siegfried hindeutet. Als 
Gemahl der Kunigunde, einer Schwester von Siegfrieds Mutter 
Adelheid, und als Oheim von dessen Gemahlin Gertrud von 
Northeim, einer Tochter Heinrichs des Fetten, war er mit ihm 
auf doppeltem Wege verwandt 8 3 . Es ist daher anzunehmen, 
daß er die Ansprüche des Aspiranten auf die rheinische Pfalz
grafenwürde nach Kräften unterstützt hat. Andererseits wird 
sich Heinrich IV. vornehmlich mit Rücksicht auf sein zu den ein
flußreichen Northeimer Brüdern bestehendes freundschaftliches 
Verhältnis genötigt gesehen haben, Heinrich von Limburg 
fallenzulassen und Siegfried von Ballenstedt zur pfalzgräf
lichen Würde zu verhelfen. 

Kuno von Beichlingen wurde gegen Ende des Jahres 1103 
von zweien seiner Lehnsleute, Adelger von Ilfeld und Chri-

8 1 D i e A n s p r ü c h e S i e g f r i e d s v o n Ballens,tedt b e r u h e n darauf, d a ß 
er der S t i e f so hn He inr ichs v o n Laach w a r ; s. h i e r z u M e y e r v . 
K n o n a u V 60, 115 f., H. R e n n , D i e L u x e m b u r g e r in der l o thr ing i -
s d i e n Pfalzgrafsdiaft , Rh. Vjb l l . 11, 1941,114 ff., R. G e r s t n e r , D i e G e 
schichte der l o t h r i n g i s c h e n u n d r h e i n i s c h e n Pfalzgrafschaft , v o n i h r e n 
A n f ä n g e n bis zur A u s b i l d u n g d e s Kurterr i tor iums Pfalz, B o n n 1941, 
53 ff., wodurch sich d i e g e g e n t e i l i g e n A n s i c h t e n E. K i m p e n s , Ezzo-
n e n 25, 39 f., d e r s . , E i f e l k a l e n d e r 1953, 90 f., 1954, 75 f. e r l e d i g e n ; 
v g l . L a n g e II 146 f. Zu b e m e r k e n ist , daß e i n Graf C o n o ( v o n Be ich
l ingen?) mit d e m B i l l u n g e r h e r z o g M a g n u s u n d Heinr ich v o n Laachf!) 
1087 in e iner K a i s e r u r k u n d e auftritt: D H I V 394, v g l . 395. 

8 2 Reg. Thür. I 986; C o d e x Diplomaticus Saxoniae Regiae, I, 1 u n d 
2, hrsg . O. P o s s e , Le ipz ig 1882 ff.: 1, 175. S i eg fr i ed wird h ier z u m 
e r s t e n M a l e a l s Pfalzgraf b e z e i c h n e t , v g l . M e y e r v. K n o n a u V 
70 f. u n d A n m . 19. A u c h m e h r e r e a n d e r e sächs i sche Fürs ten b e f a n d e n 
sich d a m a l s in M a i n z . 

83 S. L a n g e I 120 ff.; Ann. Saxo 1062 r 693, 1070, 697, 
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stian von Rothenburg, ermordet 8 4 . Mit seinem frühen Tode 
fiel der von ihm verwaltete orlamündische Machtbereich an 
Kunigunde und deren Erben zurück. Auch der Allocüalbesitz 
Kunos aus northeimischem Erbe gelangte an seine Gemahlin 
und seine vier Töchter 8 5 , während sein northeimischer Komi
tatsbereich, über den sich allerdings keinerlei Nachrichten er
halten haben, bei der männlichen Linie des gräflichen Hauses 
— ähnlich wie der seines Bruders, Heinrichs des Fetten — ver
blieben sein dürfte. Ob er auf seinen älteren Bruder Siegfried 
oder seinen Neffen Otto, den Sohn Heinrichs des Fetten, über
ging, läßt sich nicht sagen. Kunigunde von Beichlingen starb 
am 8. Juni 1140 8 6 . 

Siegfried IV. von Boyneburg und Homburg ist als nachweis
lich einziger Sohn 8 7 Siegfrieds III. von Boyneburg etwa um 
1095 geboren 8 8 . Seine Mutter, die Gemahlin Siegfrieds III., ist 
unbekannt. Man wird annehmen dürfen, daß er nach dem 1107 
erfolgten Tod seines Vaters dessen Herrschaftsbereich unge
schmälert übernommen hat. Dieser umfaßte, soweit wir sehen, 
che von Paderborn zu Lehen gehende Grafschaft im Sächsischen 
Hessengau, Nethegau und Ittergau sowie die Vogteien über 
die Klöster Northeim und Korvei 8 9 . Möglicherweise ist zu die
sem Zeitpunkt mit dem Erbe seines Vaters auch ein Teil des 

8 4 Ekkehard 1103, 225 s te l l t ihm e i n g l ä n z e n d e s Z e u g n i s aus . Nach 
i h m g e s c h a h d i e Ermordung He inr i chs d e s F e t t e n „Ante tiiennium* 
(Frühjahr 1101); d a h e r w i r d K u n o E n d e 1103 d e n T o d g e f u n d e n haben . 
D e r Ann. Saxo 1103, 737, der E k k e h a r d ausschre ibt , ha t „ante bien-
nium", zähl t a l s o nur nach J a h r e n u n d ist d a h e r nicht k o m p e t e n t ; 
w e i t e r e Q u e l l e n b e i M e y e r v. K n o n a u V 184 u n d A n m . 21. D i e 
M ö r d e r K u n o s n e n n e n d i e Annales Pegauienses 1110, 249; s i e s ind 
u n z w e i f e l h a f t a l s o r l a m ü n d i s c h e , n icht a l s ursprüngl ich nor the imische 
L e h n s l e u t e a n z u s e h e n , d a s g e g e n E b e r h a r d t 16, 21 , 23, 58. S. über 
s i e zuletz t M a s c h e r 46 ff., 57ff. f 65 ff., 71 ff., 89 ff., dort Lit. 

85 Ann. Peg. 1110, 249; Reg. Thür. I 1125 (1117); M a i n z e r UB 424 
z u 1105, N o v . 11, d a z u L a n g e I 139 f., 213 f. 

se N a c h w e i s e b e i L a n g e II 180 f. (Anm. 311). 
87 A b t Heinr ich v o n K o r v e i u n d Ä b t i s s i n J u d i t h v o n Eschwege , 

K e m n a d e u n d G e s e k e w a r e n w a h r s c h e i n l i c h s e i n e St i e fgeschwis ter , 
s . L a n g e I 128 ff. 

88 Ann. Stad. 1105, 318; D i e U r k u n d e n He inr ichs d e s L ö w e n , Her
z o g s v o n Sachsen u n d B a y e r n , hrsg . K. J o r d a n , W e i m a r 1949, 58 
(zu 1162); L a n g e I 128 ff. 

89 S. L a n g e I 167 ff., 179 ff., 189 ff. 
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normeirnischen Komitats seines Oheims Kuno von Beichlingen 
(f 1103) auf ihn übergegangen. Welche Rolle Siegfried IV. in 
der Folgezeit in den Kämpfen zwischen der sächsischen Adels-
partei und Heinrich V. gespielt hat, ist unbekannt; die Über
lieferung schweigt über ihn gänzlich. Es ist daher anzunehmen, 
daß sich der junge Graf von den politischen Wirren dieser Zeit 
ferngehalten hat mit dem Ziel, seine sächsische Machtstellung 
zu konsolidieren und auszubauen. Dem entspricht es auch, 
wenn Siegfried in den Jahren 1113 bis 1116 mehrfach in Kor-
veier Urkunden als Vogt des Klosters für Rechtshandlungen 
verschiedenen Charakters interveniert oder als Zeuge fun
giert 9 0 . Der in den Jahren 1115 bis 1117 erfolgte frühe Tod 
seines Vetters, Ottos III., des einzigen Sohnes Heinrichs des 
Fetten, bedeutete für Siegfried zugleich eine außerordentliche 
Stärkung und Erweiterung seiner Machtstellung. Gemäß der 
schon nach dem Tode Ottos von Northeim zu beobachtenden 
Rechtsgewohnheit, alle Gerechtsame hoheitlichen Charakters 
nur in direkter Linie weiterzuvererben 9 1 , ging mit dem Tode 
seines gleichnamigen Enkels dessen von seinem Vater, Hein
rich dem Fetten, und möglicherweise seinem Onkel, Kuno von 
Beichlingen, überkommener Komplex von Komitats- undVogtei-
rechten auf Siegfried IV., den letzten männlichen Angehörigen 
des Geschlechts, über. Der Übergang der Hoheitsrechte Ottos 
auf seinen Vetter Siegfried läßt sich vor allem durch die Fest
stellung beweisen, daß die vordem in den Händen Heinrichs 
des Fetten und Ottos befindliche Vogtei über das Kloster Hel
marshausen im Jahre 1126 von Siegfried IV. ausgeübt wurde 9 2 . 
Demnach dürfte auch der in der Germarmark nachzuweisende 
Komitat Heinrichs des Fet ten 0 3 in seinen Besitz gelangt sein. 
Sicherlich sind ferner die Vogteirechte Siegfrieds über Kloster 
Bursfelde auf dem gleichen Wege auf ihn vererbt worden 9 3*. 

9 0 N a c h w e i s e b e i L a n g e I I 2 0 3 f. (Anm. 5 0 2 ) . 
e i S. o b e n S. 7 9 ff. 
9 2 A d d i t a m e n t a z u m W e s t f ä l i s c h e n U r k u n d e n b u c h e , bearb. R. W i l -

m a n s , M ü n s t e r 1 8 7 7 , 3 4 . S. über w e i t e r e B e l e g e u n d zur S a c h e 
L a n g e I 2 0 3 f. 

ÖS S . o b e n S. 5 9 f., L a n g e I 1 7 3 ff. 
ö3a s . L a n g e I 1 8 1 ff. 
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Wir kommen letztlich mit S c h r ä d e r 9 4 zu dem Schluß, daß 
seit dem Tode Ottos III. sämtliche altnortheimische Komitats
und Vogteirechte, deren Schicksal sich in der Zeit nach dem 
Tode Ottos (I.) von Northeim im einzelnen nicht mehr genau 
verfolgen läßt, in der Hand Siegfrieds IV. vereinigt waren,-
ausgenommen bleibt hiervon lediglich die Vogtei über das 
Kloster Oldisleben/Unstrut ö 5. 

Das Bild, das uns die zu Beginn des 12. Jahrhunderts reich
licher fließenden Quellen von den allodialen Grundlagen seiner 
Machtstellung und seinen mannigfachen Beziehungen zu edel-
freien und der Ministerialität angehörenden Lehnsträgern ge
währen 9 6

r ist durchaus geeignet, diese Feststellung zu stützen. 
Danach lag der Machtbereich Siegfrieds IV. hauptsächlich zwi
schen Oberweser, Rhume und Leine sowie zwischen Fulda und 
Werra und erstreckte sich links der Weser und Fulda bis weit 
in das mittel westfälische Gebiet hinein, wenn wir von den 
nordsächsischen Streubesitzungen im Komitat der Grafen von 
Stade absehen 9 7 . Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, 
daß dieses nach Umfang und Beschaffenheit aus den verschieden
artigsten Elementen bestehende gräfliche Machtgebilde in 
seinen wesentlichsten Zügen mit dem Herrschaftsbereich Ottos 
von Northeim identisch gewesen ist. Dabei ist zu erinnern, daß 
das Allodialerbe Ottos von Northeim und damit die gesamt-
northeimische Stellung infolge des Verlustes der Allode seiner 
Söhne Heinrich und Kuno und der Ausstattung seiner Töchter 
Einbußen erlitten hatte, die durch mögliche Neuerwerbungen 
nicht auszugleichen waren 9 8 , über diese vor und nach dem 
Tode Ottos erfolgten Machtverschiebungen sind wir im ein
zelnen nicht unterrichtet, wie es überhaupt unmöglich ist, über 
die Herrschaftsverhältnisse seineT Söhne ein klares Bild zu ge
winnen " . Es darf jedoch als sicher gelten, daß die Macht
stellung, über die Siegfried IV verfügte, verglichen mit der 

»4 S c h r ä d e r 122; u n k l a r H ü t t e b r ä u k e r 2. 
95 S. L a n g e I 188 f. 
o« S. ebd . I 161 ff. 
»7 S. ebd. , b e s . I 210 ff. 
9« S. o b e n S. 81 f., S c h r ä d e r 122. 
99 S. o b e n A n m . 98; für d e n A l l o d i a l b e s i t z He inr ichs , S iegfr ieds 

u n d K u n o s s . L a n g e I 216ff. 
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seines Großvaters Otto, aus den eben genannten Gründen we
sentlich an Geschlossenheit verloren hatte. Siegfried hat trotz 
alledem in der Folgezeit versucht, durch den Erwerb neuer 
Gerechtsame seinen Herrschaftsbereich auszubauen. Seit etwa 
1120 wird er die Vogtei des Kölner Klosters Flechtdorf im 
Wal deckischen und zu unbekannter Zeit auch die des Mainzer 
Klosters Heiligenstadt im Eichsfeld an sich gezogen haben 1 0 0 ; 
damit waren zwei wichtige Eckpfeiler zur Sicherung der west
lichen und östlichen Flanke des northeimischen Machtraumes ge
wonnen. Einen ähnlichen Zweck scheint Siegfried mit der Grün
dung des Zisterzienserklosters Amelunxborn bei Stadtolden
dorf im Jahre 1135 1 0 1 verfolgt zu haben: die rechtliche Ver
fügungsgewalt über den sich zwischen Leine und Oberweser 
erstreckenden Klosterbesitz gab ihm die Möglichkeit, seinen 
Machtbereich auch im Norden abzusichern. Es kann somit kein 
Zweifel bestehen, daß Siegfried IV. etwa seit den Jahren 1115 
bis 1117 zu den mächtigsten und einflußreichsten sächsischen 
Dynasten gehörte, 

Auch in den folgenden Jahren (1117—1120) begegnet Sieg
fried vornehmlich in Angelegenheiten seines Herrschaftsberei
ches 1 0 2 . Am 7. Juli 1123 erscheint er zum ersten Male — wie 
später öfter — in einer Urkunde seines Lehnsherrn, des Erz-
bischofs Adalbert von Mainz, an erster Stelle unter den Laien-
zeugen als Graf von Boyneburg 1 0 3 . Diese Burg und der mit ihr 
verbundene Hoheitsbereich war demnach von seinem Vater auf 
ihn übergegangen, Seit 1126 1 0 4 erscheint er in einer Reihe von 
Jahren nur noch selten in Angelegenheiten seines Macht
bereichs; stattdessen begegnet er nun mehrfach am Hofe König 
Lothars III. Man wird annehmen dürfen, daß zwischen Siegfried 

*oo s . L a n g e I 204 ff. 
101 S. ebd. I 186 ff. 
102 N a c h w e i s e be i L a n g e II 204 f. (Anm. 517, 518). 
i ° 3 M a i n z e r UB I 510, N a c h i h m w i r d Graf H e r m a n n II. v o n W i n 

z e n b u r g g e n a n n t . U b e r d i e B e z i e h u n g e n S i e g f r i e d s IV. zu M a i n z s. 
das F o l g e n d e ; über d e n b e s t i m m e n d e n Einfluß der M a i n z e r Erz-
bischöfe im Reich zu d i e s e r Ze i t s. H. B ü t t n e r , D a s Erzstift M a i n z 
u n d das Reich i m 12. J a h r h u n d e r t , H e s s , Jb , f. Lg. 9, 1959, 18 ff., b e s . 
19 ff., 22, 36. 

104 W i I m a n s Addi t . 34 (1126), E r h a r d Cod. II 198 (1126, M a i 10). 
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und Lothar, dem Gemahl seiner Base Richenza, ein enges, 
freundschaftliches Verhältnis bestand, das bis in dessen Her
zogszeit zurückreichte und seit der Erhebung Lothars zum deut
schen König 1125 seinen sichtbaren Ausdruck fand 1 0 5 . Eine 
am 13. Juni 1129 ausgestellte Urkunde Lothars ist für uns des
halb von besonderer Wichtigkeit, weil sich Siegfried in ihr zum 
ersten Male nach seiner Burg Homburg benennt 1 0 6 . Diese bei 
Stadtoldendorf gelegene Feste geht wahrscheinlich auf eine 
ältere Anlage zurück und wurde, wie man in der Forschung mit 
Recht annimmt, von Siegfried errichtet 1 0 7 . Sicherlich besteht ein 
Zusammenhang zwischen dem Bau der Homburg und der etwa 
um die gleiche Zeit erfolgten Gründung der Abtei Amelunx-
born: die Feste bildete den gegebenen Mittelpunkt des mit ihr 
verbundenen gräflichen Machtbereichs und der um Stadtolden
dorf und Eschershausen zwischen Oberweser und Leine ge
legenen Kloster- und Eigengüter Siegfrieds IV. und sicherte 
diese zugleich nach Norden hin ab 1 0 8 . Somit hatte die Hom
burg die gleiche strategische Bedeutung wie die Boyneburg für 
den bei Eschwege gelegenen, weit südlich vorgeschobenen Allo-
dialschwerpunkt des northeimischen Machtbereichs 1 0 9 : sie findet 
ihren sprechendsten Ausdruck in den Urkunden. Die Jahre von 
1130 bis 1136 zeigen Siegfried überwiegend in der Umgebung 
des Königs Während des zweiten Italienzuges Lothars (1137) 

los V g l . zunächst DL III 10 (1126, N o v . 4) , d a z u W . B e r n h a r d i , 
Lothar v o n S u p p l i n b u r g (Jahrbücher d e r d e u t s c h e n G e s c h i c h t e ) , Leip
z i g 1879, 104 ff., DL III 21 (1129, J a n . 20) . Zur S t e l l u n g d e r Reichs
fürs ten u n t e r Lothar s. O. F r h r . v . D u n g e r n , K ö n i g s g e r i c h t u n d 
Reichs fürs tenrat zur Ze i t K a i s e r Lothars , in : Fes t schr i f t z. 70 . G e b u r t s 
t a g v o n A . D o p s c h , Le ipz ig 1938, h i e r b e s . 305 , 319 ff. 

*oe DL III 21, d a z u J. B a u e r m a n n , Zur U b e r l i e f e r u n g der Ur
k u n d e Lothars III. für G e b h a r d v o n Lochtum, N A 49, 115 ft.; B e r n 
h a r d i , Lothar 219. 

1 0 7 S. h i e r z u G. S c h n a t h , D i e H e r r s c h a f t e n E v e r s t e i n , H o m b u r g 
u n d S p i e g e l b e r g , G ö t t i n g e n 1922, 6, 19; w e i t e r e Lit. b e i L a n g e II 
205 f. (Anm. 528). 

los S. o b e n A n m . 107, d a z u L a n g e I 176 ff., 186 ff. 
ioe S. L a n g e I 173 ff., 241 ff. 
" 0 DL III 24 (1130, Februar /März ) ; DL III 31 (1131, Febr . 5)j DL III 

3 3 (1131, März 29). V g l . B e r n h a r d i , L o t h a r 252 f., 349 ff., 837 ff. — 
O b S i e g f r i e d d e n I t a l i e n z u g Lothars i m S p ä t s o m m e r 1132 v o n W ü r z 
b u r g a u s m i t a n d e r e n sächs i s chen F ü r s t e n z u s a m m e n u n t e r n o m m e n 
h a t und v i e l l e i c h t m i t d e m „Sigiiiedo vexillifero", d e r unter 
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ist er wieder in Angelegenheiten seines Herrschaftsbereiches 
nachzuweisen 1 1 1 . 

Hatte sich Siegfried bisher als treuer Anhänger Lothars er
wiesen, so nahm er nun in den Wirren nach dessen Tod (4. De
zember 1137) offen Partei für die weifischen Interessen. Nach
dem sich der Staufer Konrad (III.) gegen den Schwiegersohn 
Lothars, Heinrich den Stolzen, durchgesetzt und im Juli 1138 
außerdem über das sächsische Herzogtum zu Gunsten Albrechts 
des Bären verfügt hatte n 2 , brach in den sächsischen Gebieten 
der offene Kampf zwischen beiden Parteien aus. Der Kaiserin
witwe Richenza gelang es, eine Koalition sächsischer Fürsten 
gegen Albrecht zustande zu bringen, der an erster Stelle Konrad 
von Wettin, Friedrich von Sommerschenburg, Siegfried von 
Boyneburg und Rudolf von Stade angehörten 1 1 3 . Albrecht kam 
den Bestrebungen seiner Gegner jedoch zuvor und konnte durch 
das siegreiche Gefecht bei Mimirberg (Lüneburg?) die Lage in 
Sachsen zunächst zu seinen Gunsten entscheiden. Dieser An
fangserfolg des neuen Herzogs bewirkte das übertreten ein-

m e h r e r e n G r a f e n g e n a n n t wird , ident i sch ist, s t e h t dahin , ist a b e r 
nicht u n w a h r s c h e i n l i c h (DL III 48, M G Constitutiones et Acta Publica 
Imperatorum et Regum I, h r s g . L . W e i l a n d , 1893, 114, 166f., b e s . 167: 
1133, J u n i 4, R o m ) ; v g l . a u c h B e r n h a r d i , Lothar 436 f., der S i e g 
fried nicht e r w ä h n t . A u f d e m z w e i t e n I t a l i e n z u g Lothars w a r d e r 
Staufer K o n r a d k a i s e r l i c h e r Banner träger , s. B e r n h a r d i , Lothar 
613 und A n m , 5 3 . — DL III 59 (1134, Jan . 25); unter d e n Z e u g e n n e b e n 
Graf S i e g f r i e d : H e r m a n n II. v o n W i n z e n b u r g , v g l . B e r n h a r d i , Lo
thar 527 u n d d i e w o h l g l e i c h z e i t i g a u s g e s t e l l t e U r k u n d e UB H H i l d . 
208 (1134). — DL III 63 , 114. B e i d e U r k u n d e n w u r d e n 1134 z u B a r d o 
wick a u s g e s t e l l t , w o s ich Lothar zur g e n a n n t e n Ze i t aufhie l t , s. B e r n 
h a r d i , L o t h a r 544 , B. S c h m e i d l e r , ZSHG 68, 1940, 78 ff., b e s . 138 ff., 
K, J o r d a n , Z S H G 74/75 , 1951, 59 ff., b e s . 65 f., 70, 89. A u s d e m V e r 
g le ich b e i d e r U r k u n d e n g e h t h e r v o r , daß Graf S i eg f r i ed in DL III 63 
nicht der g l e i c h n a m i g e A r t l e n b u r g e r s e i n k a n n , w i e D ü n g e r n , K ö 
n i g s g e r i c h t 3 1 3 a n n i m m t . — DL III 85 (1136, E n d e Juni ) , DL III 92 
(1136, A u g u s t 16), v g l . B e r n h a r d i , Lothar 599 ff., 603 ff. und, zur 
l e t z t g e n a n n t e n U r k u n d e , M a i n z e r UB 608 (1136, A u g u s t 19, W ü r z 
burg) u n d C o d . Dipl. Sax. I, 2, 113 (1136, A u g u s t , ebd. ) ; in b e i d e n 
U r k u n d e n S i e g f r i e d a l s Z e u g e . 

« i R e g . Thür. I 1339 (1137, J u n i 17), W i l m a n s Addi t . 39 (1137, 
J u n i 19), M a i n z e r U B 613 (1137, J u n i 20), w o h l sämtl ich in Fritz lar 
a u s g e s t e l l t . — E r h a r d R e g . II 1574, S c h a t e n I 521 (1137, Ju l i 7) . 

112 B e r n h a r d i , K o n r a d 38ff., 55f. 
na Ann. Saxo 1138, 776 , Annales Palidenses MG SS X V I , 1138, 80 , 

Sachs. W e l t c h r o n i k 210 f.; B e r n h a r d i , K o n r a d 59 ff. 
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zelner sächsischer Großer auf die Seite des Königs, so Bern
hards von Plötzkau und Hermanns II. von Winzenburg 1 1 4 . Aller
dings kann der Parteiwechsel des Winzenburgers nicht vor 
dem 4. September 1138 erfolgt sein, da er und Graf Siegfried zu 
diesem Zeitpunkt gemeinsam als Zeugen in einer Urkunde Erz
bischof Adalberts IL von Mainz auftreten 1 1 5 . Hermann war 
nämlich, wie wir mit Bestimmtheit wissen, deshalb auf die Ge
genseite übergetreten, um die ansehnlichen Reichslehen Sieg
frieds, des weifischen Parteigängers, vom König übertragen 
und bestätigt zu erhalten 1 1 6 . Sein Vorhaben erreichte er wahr
scheinlich zu Weihnachten 1138 in Goslar, als Konrad III. hier 
einen Reichstag abhielt und Heinrich dem Stolzen das Herzog
tum Bayern entzog m . 

Das unvermutete Erscheinen des Weifen in Sachsen zu Be
ginn des Monats Februar 1139 veränderte die politische und 
militärische Situation grundlegend. Der König und Albrecht 
der Bär waren gezwungen, vor der weifischen Ubermacht aus 
Sachsen zu weichen. Auch ihre sächsischen Anhänger teilten 
ihr Schicksal: Hermann von Winzenburg war, nachdem er sich 
möglicherweise in den Besitz der Lehen Siegfrieds zu setzen 
versucht hatte, von diesem in mehreren Gefechten völlig ge
schlagen worden 1 1 8 . Damit waren zugleich die ursprünglichen 
Rechtsverhältnisse wiederhergestellt. Zu weiteren kriegerischen 
Auseinandersetzungen kam es jedoch vorerst nicht; im Au
gust 1139 wurde ein Waffenstillstand zwischen beiden Seiten 

H4 Ann. Saxo 1139, 776, Ann. Path. 1138, 167, Chron. reg. CoL 
1138, 76. 

I i s ß e g . Thür. I 1362, U r k u n d e n b u c h d e s E i c h s f e l d e s , hrsg . A. 
S c h m i d t , M a g d e b u r g 1933, 64 (Rus teberg /E ichs f e ld ) . U b e r d i e Par
t e i n a h m e A d a l b e r t s II. für d ie S a c h s e n g e g e n K o n r a d III. s. jetzt 
B ü t t n e r , D a s Erzstift M a i n z , 22 f. 

S. u n t e n A n m . 117. 
i n Ann. Path. 1138, 167, Chron. reg. CoL 1138, 75 , v g l . B e r n 

h a r d ! , K o n r a d 65 ff. Etwa zur g l e i c h e n Z e i t u n t e r n a h m H e r m a n n 
Ubergri f fe auf e h e m a l s k a t l e n b u r g i s c h e L e h e n : R e g e s t e n zur Ge
schichte der M a i n z e r Erzbischöfe , bearb . u n d h r s g . C. W i l l , I u n d II, 
Innsbruck 1877: X X V I , 14, d a z u S c h r ä d e r 183. A u c h d i e s e s Vor
g e h e n trug d e m n a c h ant iwe l f i s chen C h a r a k t e r . 

i i s Ann. Path. 1138, 167, Chron. reg. CoL 1138, 7 5 ; v g l . B e r n 
h a r d i , K o n r a d 77 ff. 
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bis Pfingsten 1140 abgeschlossen 1 1 9. Die Folge war, daß sich 
nun auch Hermann von Winzenburg genötigt sah, in aller Form 
auf die Lehen Siegfrieds von Boyneburg Verzicht zu leisten; 
gegen eidliche Verpflichtungen erlangte er die Versöhnung mit 
Siegfried und Heinrich dem Stolzen 1 2°. Wenig später, am 3. Sep
tember 1139, begegnen dann Hermann und Siegfried wieder 
gemeinsam in einer Urkunde Erzbischof Adalberts IL von 
Mainz m . 

Ob Siegfried an den nach dem Tode Heinrichs des Stolzen 
(20. 10. 1139) im Jahre 1140 erneut ausbrechenden Kämpfen der 
sächsischen Fürsten gegen Albrecht den Bären, die mit einer 
abermaligen Vertreibung des letzteren endeten, teilgenommen 
hat, ist unbekannt 1 2 2 . Mit Sicherheit läßt er sich zuerst wieder 
am 7. Mai 1141 nachweisen, als er bei einem Gütertausch der 
Äbte von Korvei und Flechtdorf in seiner Eigenschaft als Vogt 
beider Klöster auftritt 1 2 3 . Da Flechtdorf seit 1120 Kölner Eigen
kloster wa r 1 2 4 , bestanden sicherlich enge Beziehungen zwi
schen Siegfried und der Kölner Kirche. Wahrscheinlich schon 
1140 bezeugte er ein Diplom Erzbischof Arnolds I. für die Ab
tei Brauweiler, das Familienkloster seiner ezzonischen Vor
fahren 1 2 5 . Zu Weihnachten 1140 treffen wir Arnold und Sieg
fried in Soest, inmitten der westfälischen Güterdistrikte des 
Northeimers 1 2 6 . Auf das nahe Verhältnis beider weist wohl 

na B e r n h a r d i , K o n r a d 110 ff., be s . 113 f. 
120 Ann. Path. 1138, 167, Chron. reg. Col. 1138, 75; v g l . B e r n 

h a r d i , K o n r a d 115, E. F r h r . v . U s l a r - G l e i c h e n , D i e Gesch ichte 
der Grafen v o n W i n z e n b u r g , H a n n o v e r 1895, 124 ff. 

121 Reg. Thür. I 1361, W i l m a n s Addi t . 42, UB Eichsfeld 66. D o -
b e n e c k e r z u Reg. Thür. a . a . O . u n d U s l a r - G l e i c h e n , W i n z e n 
burg 124 s e t z e n d i e U r k u n d e zu 1138, Sept . 3 an, w a s i m m e r h i n m ö g 
lich ist: d a s D i p l o m ist in H e i l i g e n s t a d t a u s g e s t e l l t , a m 4. Sept . 1138 
be fand sich S i e g f r i e d auf d e m in der N ä h e g e l e g e n e n R u s t e b e r g , 
s. o b e n A n m . 115. 

122 V g l . B e r n h a r d i , K o n r a d 128 ff. 
123 W i l m a n s A d d i t . 43 . 
124 S. L a n g e I 205 ff. 
125 U r k u n d e n b u c h für d i e Gesch ichte d e s N i e d e r r h e i n s I f 1 u n d 2, 

hrsg. Th. J. L a c o m b l e t , D ü s s e l d o r f 1840, 342; D i e R e g e s t e n der 
Erzbischofe v o n K ö l n i m M i t t e l a l t e r , II, hrsg . R. K n i p p i n g , B o n n 
1901, 392, w o er — s. R e g i s t e r 369 — als der N o r t h e i m e r a n g e s p r o c h e n 
wird. 

i 2 « K n i p p i n g II 394, W i l m a n s Addi t . 44. 
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auch die Tatsache hin, daß Siegfrieds Stiefschwester Judith 
nach ihrer Vertreibung aus der Abtei Kemnade (1146) die 
Würde einer Äbtissin im Kölner Kloster Geseke bekleidete 
und sich des Schutzes Erzbischof Arnolds erfreute 1 2 7 . Auch die 
Beziehungen zwischen Siegfried und Hermann von Winzen
burg scheinen sich nach den Ereignissen der Jahre 1138 und 
1139 wieder gebessert zu haben, wie überhaupt ihr gemein
sames Auftreten in mehreren Urkunden, die vor dieser Zeit 
ausgestellt s ind 1 2 8 , auf ein beiderseitiges nahes Verhältnis hin
deutet. Im Jahre 1142 begegnen beide anläßlich zweier Rechts
handlungen Erzbischof Markolfs von Mainz, zuletzt in Mainz 
selbst 1 2 9 . Ihr gemeinsames Auftreten in Mainz läßt den Schluß 
zu, daß sie auch zusammen mit anderen sächsischen Fürsten am 
Frankfurter Reichstag vom Mai 1142 teilgenommen hat ten 1 8 0 . 
In Frankfurt gelang es Konrad III., durch die Vermählung Ger
truds, der Tochter Lothars III., mit seinem Halbbruder Heinrich 
von Österreich und die Belehnung ihres Sohnes Heinrich mit 
dem Herzogtum Sachsen den staufisch - weifischen Gegensatz 
vorerst zu überbrücken 1 3 1 . 

Auch das Verhältnis Siegfrieds zu Konrad III. hat sich nach 
1142 gebessert. Vorauf ging ein Ereignis, das kennzeichnend 
ist für die Wahl der Mittel, mit denen der Boyneburger die 
Konsolidierung und den Ausbau seines Herrschaftsbereiches 
betrieb. Am 29. Mai 1143 war der Abt Adalbero von Korvei 
gestorben 1 3 2 . Ein Brief der Korveier Mönche an den Bischof 

1 2 7 J a f f e , Bibl. I, Nr . 251 , 376; w e i t e r e B e l e g e zu J u d i t h s. L a n g e I 
128ff.; v g l . ferner K. L ü b e c k , A b t He inr ich v o n K o r v e y (1143— 
1146), Zs. West f . Gesch . 97, 1947, 22 und A n m . 69, dort Lit. 

128 M a i n z e r UB I 510 (1123, Ju l i 7); ebd . 550 (1128, M a i 28); DL III 
59 (1134, J a n u a r 25); UB Eichsfeld 64 (1138, Sept . 4); v g l . o b e n 
A n m . 121. 

129 Reg, Thür. I 1443 (1142, J a n . 26); W i l l X X V I I , 15 (1142, M a i 26, 
b e s t ä t i g t durch Ebf. He inr ich I, W i l l X X V I I I , 5; M a i n z , 1143, März 
19). — 1141/42 n e n n t Ebf. Marko l f S i eg fr i ed IV. s e i n e n „fidelis" 
(Acta Maguntina. U r k u n d e n zur Gesch ichte der Erzbischöfe v o n M a i n z 
i m 12. Jahrhunder t , hrsg . K. F. S t u m p f , Innsbruck 1863, 22, dazu 
L a n g e I 289 ff,). Zur P a r t e i n a h m e M a r k o l f s für d ie S a c h s e n g e g e n 
K o n r a d III. (1141—42) s. j e t z t B ü t t n e r 23. 

130 B e r n h a r d i , K o n r a d 297 u n d A n m . 3; v g l . U s l a r - G l e i c h e n , 
W i n z e n b u r g 133 f. 

i s i B e r n h a r d i , K o n r a d 277 ff. 
132 Ebd. 328 A n m . 11. 
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Bernhard von Hildesheim vom Jahre 1149 gibt uns nun in allen 
Einzelheiten Auskunft über die Machenschaften, die Siegfried 
als Vogt des Klosters anwandte, um die Wahl seines Stief
bruders Heinrich zum Nachfolger Adalberos durchzusetzen und 
somit Einfluß und Geltung seiner Familie zu erhöhen 1 3 3 . Unter
stützung für seine Pläne fand er bei seinem Lehnsherrn, dem 
Erzbischof Heinrich von Mainz. Nach dem Tode Adalberos 
schickte Siegfried sofort insgeheim Boten zu Heinrich, um 
dessen Eingreifen zu erbitten. Gleichzeitig gelang es ihm, die 
Mönche zu bewegen, die auf den Todestag Adalberos angesetzte 
Neuwahl drei Tage aufzuschieben. Am dritten Tage trafen Bo
ten des Erzbischofs mit einem Schreiben Heinrichs ein, in dem 
er die Mönche unter Drohungen aufforderte, dem Stiefbruder 
Siegfrieds ihre Stimme zu geben. Als sich der Konvent am 
1. Juni 1143 zur Vornahme der Neuwahl versammelt hatte, 
war auch Siegfried mit einem bewaffneten Gefolge erschienen 
und bemühte sich, jeden einzelnen der Mönche durch Dro
hungen und Versprechungen für seinen Stiefbruder Heinrich zu 
gewinnen. Da jedoch die verschiedensten Bedenken gegen 
diesen laut wurden und seine Wahl fraglich erscheinen mußte, 
drohte Siegfried mit Gewaltmaßnahmen. Die Mönche sahen 
nunmehr ein, daß weiterer Widerstand nutzlos war und prokla
mierten Heinrich durch Mehrheitsbeschluß gegen vier Stimmen 
zum neuen Vorsteher des Klosters. Anschließend verweilten 
Siegfried, seine Gemahlin und sein Gefolge so lange in der 
Abtei, bis die jährlichen Einkünfte erschöpft waren. 

Nachdem Siegfried und Heinrich mit ihren ehrgeizigen Plä
nen in Korvei durchgedrungen waren m , trafen sie den König 

" 3 Hierfür und für das F o l g e n d e ist J a f f e , Bibl. I Nr, 151, 251 ff. 
h e r a n z u z i e h e n ; v g l . d a z u B e r n h a r d i , K o n r a d 328 ff. u n d L ü b e c k , 
K o r v e y 3 ff. mi t w e i t e r e r Lit.; Ann. Path. 1143, 170, Chron. reg. Col. 
1143, 80. 

1 3 4 ü b e r e i n ähn l i ches A u f t r e t e n S i e g f r i e d s IV. ( w o h l k a u m S i e g 
frieds III.) in K o r v e i e r A n g e l e g e n h e i t e n s. Arch iv für Geschichte u n d 
A l t e r t h u m s k u n d e W e s t f a l e n s , 7 Bde , hrsg . P. W i g a n d , H a m m u n d 
L e m g o 1826 ff.: II, 1, 5, d a z u S c h r ä d e r 153 f., N i e m e y e r 171, 176; 
ferner g e g e n ü b e r der Ä b t i s s i n v o n G a n d e r s h e i m : G. K a 11 e n in : 
H i s t o r i s c h e A u f s ä t z e , A . S c h u l t e z u m 70. G e b u r t s t a g dargebracht , 
1927, 169 f. ( U r k u n d e der Ä b t i s s i n A d e l h e i d v o n G a n d e r s h e i m , 1188, 
Ju l i 25). 
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um die Mitte des Monats Juni 1143 in Fulda. Siegfried und 
wahrscheinlich auch Heinrich von Mainz vertraten hier die In
teressen des neuen Abts und erreichten es, daß Konrad III. ihm 
die Investitur erteil te 1 3 5 . Vermutlich ließ sich der König von 
der Absicht leiten, durch die Begünstigung des mächtigen Nort
heimers die staufisch-welfischen Bindungen, die nach dem Tode 
seiner Schwägerin Gertrud am 18. April 1143 eine starke Beein
trächtigung erfahren hatten, wieder enger zu gestalten. Die 
Notwendigkeit eines solchen Schrittes zwang ihn, den Gewalt
akt Siegfrieds, der ihm sicher nicht unbekannt geblieben war, 
zu legitimieren. Somit führten die Ereignisse von Korvei und 
Fulda gleichzeitig zu einer Normalisierung der Beziehungen 
zwischen ihm und Siegfried von Boyneburg. Während Abt 
Heinrich von Fulda nach Korvei zurückkehrte 1 3 6, begleitete 
sein Stiefbruder den König nach Straßburg, wo dieser einen 
allgemeinen Landtag für Schwaben abhielt; am 8. und 10. Juli 
1143 ist Siegfried hier im Gefolge Konrads nachweisbar 1 3 7. 
Wahrscheinlich noch im gleichen Jahre fand auch er sich wie
der in Korvei ein, um zusammen mit seinem Stiefbruder den 
letzten Widerstand im Kloster zu brechen 1 3 8 . Dies ist zugleich 
die letzte Nachricht vor seinem Tode. Er starb am 27. April 1144 
und wurde neben seinen Vorfahren in der Nikolaikapelle zu 
Northeim bestattet 1 3 9 . Aus seiner Ehe mit Richenza, deren 
Herkunft unbekannt ist, sind keine legitimen männlichen Nach
kommen hervorgegangen 1 4 0. 

1 3 s J a f f e a . a . O . 254; v g l . B e r n h a r d i , K o n r a d 331 u n d A n m . 19, 
L ü b e c k , K o r v e y 8, H u c k e 108 u n d A n m . 759 f., B ü t t n e r 23 f. 

136 J a f f e a . a . O . 
137 S t u m p f 3456 (1143, Ju l i 8), 3457 (1143, Ju l i 10); v g l . B e r n 

h a r d i , K o n r a d 331 ff. u n d A n m . 20. 
138 J a f f e a. a. O. 
13» Cronica S. Petri Erfordensis Moderna, in: Monumenta Erphes-

lurtensia, MG SS rer. Germ., hrsg . O. H o l d e r - E g g e r , 1899, 1144, 
176, Ann. Palid. 1144, 81, Annales Magdeburgenses MG SS X V I , 1144, 
187, Chronicon Montis Sereni MG SS XXIII , 1144, 146. D e r T o d e s t a g 
g e h t aus d e m A m e l u n x b o r n e r A n n i v e r s a r h e r v o r (hrsg. H. D ü r r e , 
Z H V N a c h s . 1877, 25). ü b e r fa l sche S t e r b e d a t e n s o w i e w e i t e r e Q u e l 
l e n u n d Lit. s. L a n g e II 210 f. S i e g f r i e d s B e g r ä b n i s zu N o r t h e i m be
r ichten nur s p ä t e Q u e l l e n : Scriptores rerum Brunsvicensium I—III, 
h r s g . G. W . L e i b n i z , H a n n o v e r 1707 ff.: II, 1088, III, 721; L e u c k -
f e 1 d t , Antiquitates Northeimenses 233 f. 

140 s . L a n g e I 158 ff. 
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Mit dem Tode Graf Siegfrieds IV. von Boyneburg und Hom
burg am 27. April 1144 starb das Geschlecht der Grafen von 
Northeim, dessen Geschichte wir über fast zwei Jahrhunderte 
verfolgen konnten, in männlicher Linie aus. Siegfried war zwei
fellos eines seiner bedeutendsten Glieder. Wenn er auch nicht, 
wie einst seine Vorfahren Otto von Northeim und Heinrich 
der Fette, das absolute Übergewicht in Sachsen besaß, so war 
es ihm doch gelungen, trotz des um 1100 einsetzenden Macht
verfalls des northeimischen Hauses dessen wichtigste Herr
schaftsgrundlagen nochmals in einer Hand zu vereinigen und 
im südsächsisch-hessisch-westfälischen Raum eine Machtposi
tion einzunehmen, die ihn in die Reihe der einflußreichsten säch
sischen Fürsten stellte. Sein Erbe ging nach seinem Tode auf 
die Grafen von Winzenburg und im Jahre 1152 auf Heinrich 
den Löwen über 1 4 1 . 

i 4 i Ebd. I 294 ff. 
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Das Urkundens und Kanzleiwesen der Herzöge 
Albrecht und Johann v. Braunschweig*Lüneburg 

1252-1279 

V o n 

E b e r h a r d M e r t e n s 

Mit 3 Tafeln 

Einleitung 

„Es ist lange erkannt, daß die Ausbildung der landesfürst
lich Territorien einerseits und die werdende Autonomie der 
Städte andererseits dem Urkundenwesen seit dem 13. Jahrhun
dert entscheidende Impulse und dauernd geordnete Gestaltung 
gegeben haben. Dem Urkundenwesen sowohl, wie überhaupt 
der Schriftlichkeit des Geschäfts-, Verwaltungs- und Rechts
wesens. * So formuliert Oswald Redlich 1 die recht interessante 
Problemstellung, die sich für das nichtkönigliche Urkunden
wesen in Deutschland im genannten Jahrhundert ergibt. Das 
Territorialfürstentum schuf zu seiner Konsolidierung neben an* 
deren Organen der Landesverwaltung auch gut geordnete Kanz
leien. Diese Entwicklung im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg 
in den entscheidenden Jahren 1252—1279 zu untersuchen, hat 
sich diese Arbeit zur Aufgabe gestellt 2. Die Untersuchung setzt 

1 O. R e d l i c h , D i e P r i v a t u r k u n d e n d e s Mi t t e la l t er s , M ü n c h e n 1911, 
S. 154. 

2 D i e n a c h s t e h e n d e n A u s f ü h r u n g e n s t e l l e n e i n e n A u s z u g a u s m e i 
n e r 1960 b e i Herrn Prof. Dr. G. Schnath a n g e f e r t i g t e n u n g e d r u c k t e n 
G ö t t i n g e r D i s s e r t a t i o n z u m g l e i c h e n T h e m a dar. Be i der K ü r z u n g 
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mit dem Jahre 1252 ein, weil vom Beginn des Jahrhunderts bis 
zu diesem Zeitpunkt das Urkunden- und Kanzleiwesen der Wei
fen bereits durch Friedrich B u s c h 3 seine Bearbeitung erfahren 
hat. Die Darstellung der Kanzlei der folgenden Jahre (von 1252 
an) hatte Busch bereits beabsichtigt 4. Sie sollte als zweiter Teil 
seiner Arbeit erscheinen. Deshalb ergeben sich viele Verbin
dungen zur vorliegenden Untersuchung, auf die an den be
treffenden Stellen hingewiesen werden soll. 

Als der erste Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Otto, 
genannt das Kind, am 9. Juni 1252 starb, hinterließ er vier 
Söhne. Der älteste von ihnen war Herzog Albrecht mit 16 Jah
ren — er ist 1236 geboren 5. Ein älterer Bruder Otto starb schon 
vor seinem Vater (1247). Trotz seines jugendlichen Alters ob
lag Albrecht die Vormundschaft für seine jüngeren Brüder 
Konrad, Otto und Johann. 

Die beiden erstgenannten entschlossen sich bald, Geistliche zu 
werden. Konrad wurde später zum Bischof von Verden gewählt, 
während Otto Bischof von Hildesheim wurde. So blieb für die 
Vormundschafts- und später auch Mitregierung nur Johann 
übrig. Dieser erlangte 1258 seine Regierungsfähigkeit. Die ge
meinschaftliche Regierung der beiden Brüder verlief nicht lange 
in gleichen Bahnen. Schon mit dem Beginn der sechziger Jahre 
können wir beobachten, daß jeder sich auf einen Teil des väter
lichen Erbes konzentriert: Albrecht ist in Braunschweig und Jo
hann vorwiegend in Lüneburg tätig. Innerhalb der Organe der 
Landesverwaltung ist diese allmähliche Teilung ebenfalls fest
zustellen. Der Teilungsvertrag von 1269 ist nur ein Glied in 
dieser Entwicklung, die sich noch nach dem Tod der beiden 
Herzöge (Albrecht am 15. August 1279, Johann am 16. De
zember 1277) verstärkt. 

h a b e ich d i e d i p l o m a t i s c h e n E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n s tark gerafft u n d 
das S c h w e r g e w i c h t auf d ie D a r s t e l l u n g der v e r w a l t u n g s g e s c h i c h t l i c h e n 
E r g e b n i s s e g e l e g t . 

3 F . B u s c h , B e i t r ä g e z u m U r k u n d e n - u n d K a n z l e i w e s e n der H e r 
z ö g e v o n B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g im 13. Jahrhunder t . l . T e i l : B i s 
z u m T o d e O t t o s d e s K i n d e s (1200—1252) . ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r 
His t . K o m m i s s i o n [VII] W o l f e n b ü t t e l 1921.) 

4 B u s c h , a. a. O. S. 5. 
5 E ine ausführ l iche D a r s t e l l u n g d e s L e b e n s d i e s e s H e r z o g s in d e r 

A r b e i t v o n A d o l f B a h r , A lbrecht I. H e r z o g z u B r a u n s c h w e i g u n d 
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Die äußeren und inneren Merkmale der Urkunden 

Bei der Darstellung der äußeren und inneren Merkmale be
schränke ich mich nur auf einen kurzen Bericht von den Unter
suchungsergebnissen, die ich in meiner Dissertation näher aus
geführt habe. Die Uberlieferung von Originalurkunden aus der 
Regierungszeit der beiden weifischen Herzöge Albrechts des 
Großen und Johanns ist recht gut. 159 Stücke konnten zur 
Schriftuntersuchung herangezogen werden. Darunter sind auch 
solche, die zwar durch Einwirkung des Krieges verloren, aber 
durch photographische Aufnahmen erhalten sind. 8 Originale 
entzogen sich der Untersuchung, da sie durch Bomben 6 ver
nichtet oder durch Auslagerung 7 zur Zeit nicht zugänglich sind. 
Von diesen existieren auch keine Photokopien. 

Die paläographische Untersuchung der 159 Originale8 erbrachte 
folgendes Ergebnis: 

Ausstellerausfertigungen: 
Empfängerausfertigungen: 
Unbestimmbare Ausfertigungen: 
Fälschungen späterer Zeit: 

115 Originale = 72,3°/o 
15 Originale = 9,4% 
28 Originale = 17,7°/o 

1 angeb. Original = 0,6% 

Das sind für eine Kanzlei jener Zeit verhältnismäßig günstige 
Prozentsätze, die sich hier ergeben. Fast drei Viertel aller Ur
kunden konnten auf ihren Ursprung in der herzoglichen Kanz
lei festgelegt werden. Busch errechnete für die Regierungszeit 
Ottos des Kindes ähnliche Verhältniszahlen 9. Der Anteil der 
Kanzleiurkunden hat sich in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts noch um einige Prozent erhöht, was auf eine fester 
ausgebildete Organisation schließen läßt. Busch hat schon mit 
Recht darauf hingewiesen, daß bei einem Vergleich dieser 

Lüneburg . In: Jahrbuch d e s G e s c h i c h t s v e r e i n s für d a s H e r z o g t u m 
B r a u n s d v w e i g , 13, 1914, S. 1—62. 

• V e r l u s t i m S t . A . H a n n o v e r , v e r g l . N d s . Jahrbuch 20 S. 196. 
7 A u s l a g e r u n g d e s S t . A . Lübeck n a c h M e c k l e n b u r g . 
8 In d i e s e r Z a h l s i n d d i e A u s f e r t i g u n g e n b e i d e r K a n z l e i e n ent

h a l t e n . S i e v e r t e i l e n s ich: B r a u n s c h w e i g 79 O r i g i n a l e , Lüneburg 36 
O r i g i n a l e . 

9 B u s c h , a. a. O., S. 6; A u s s t e l l e r a u s f . : 67,8°/o, Empfängerausf . : 
9 , 3 % , u n b e k a n n t e H a n d : 21,2°/o u n d F ä l s c h u n g e n 1,7%. 
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Zahlen mit denen, welche Redlich 1 0 in einer Tabelle von an
deren fürstlichen und bischöflichen Kanzleien der gleichen Zeit 
gibt, die Kanzleien der Braunschweiger Herzöge ein über
raschend günstiges Ergebnis liefern. Dieser Befund läßt auf eine 
gut funktionierende Kanzlei schließen. 

Die Schriftuntersuchung ergab weiterhin, daß im ganzen 15 
verschiedene Hände für die Herzöge tätig waren. Davon schrie
ben elf für Herzog Albrecht und vier für Herzog Johann 1 1. Die 
Bemühung, die Schreiber der herzoglichen Kanzlei auch als 
Personen greifbar zu machen, mußte bis auf einen Fall scheitern. 
Dabei war es auch nur möglich, Herkunft und Ausbildung dieses 
einen Schreibers zu ermitteln, weil dieser Schreiber B höchst
wahrscheinlich mit dem Notar Jordan identisch ist. Dieser Jor
dan stammt, wie wir weiter unten noch nachweisen werden, 
aus der Hildesheimer Domgeistlichkeit. Die gleiche Herkunft 
konnten wir für den Schreiber C annehmen. 

Ein Beweis für die Kontinuität der Kanzlei auch innerhalb 
des Schreiberpersonals ist die Tätigkeit der Schreiber A und D. 
Beide mundierten schon Urkunden Herzog Ottos des Kindes. D 
stand außerdem wie auch die Schreiber G und K in einem engen 
Verhältnis zum Domstift St. Blasii. Die Grenze zwischen Dom
stift und Hofkapelle und der mit dieser verbundenen Kanzlei, 
wenn überhaupt eine solche bestand, ist nicht genau festzu
legen. Das wird die Betrachtung der einzelnen Notare auch 
noch zeigen. 

Gemeinsamkeiten im Duktus zu den eben erwähnten fanden 
sich auch in den Urkunden der Schreiber H, I und L. Diese 
zeigen besonders aber untereinander viele Ähnlichkeiten. Unter 
Umständen entstammen sie alle e i n e r Schreib schule. Diese am 
Braunschweiger Domstift zu suchen, liegt nahe, wenn die Ver
wandtschaft verschiedener Schrifteigentümlichkeiten zwischen 
den Schreibergruppen H, I, L und G, K in Rechnung gestellt 
wird. 

Wichtigstes Resultat der Untersuchung der äußeren Merk-

1 0 O. R e d l i c h , D i e P r i v a t u r k u n d e n d e s M i t t e l a l t e r s , M ü n c h e n 1911, 
S. 130 u. 131. 

1 1 Für A l b r e c h t : Schreiber A—L, für J o h a n n : Schreiber A ' — D ' 
(Abb. 1—6). 
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male ist jedoch, unter den Schreiberhänden die Zäsur festzu
stellen, die uns in späteren Abschnitten noch eingehender zu 
beschäftigen hat. Mit dem Jahr 1263 tauchen Schreiber auf, die 
ausschließlich für den Herzog Johann tätig sind. Schreiber A' 
ist der erste, der für die Lüneburger Kanzlei nachgewiesen 
werden konnte. Die Kanzlei gewinnt rasch ihre Unabhängig
keit von der ursprünglichen Braunschweiger Zentrale. Das be
nötigte Schreiberpersonal wird nicht mehr dem Blasiusstift, 
sondern dem Lüneburger Kloster St. Michaelis entnommen. Die 
folgenschwere Landesteilung von 1269 wird so schon mehrere 
Jahre früher institutionell vorbereitet. 

Unter den Herstellern von Empfängerausfertigungen ist be
sonders das Kloster Riddagshausen bei Braunschweig erwäh
nenswert. Dieses Kloster muß ein sehr gut ausgebildetes eigenes 
Urkundenwesen gehabt haben. Immer wieder stoßen die Be
arbeiter der Kanzleien benachbarter Territorien auf Empfänger
ausfertigungen aus dem wohlhabenden Zisterzienserkloster 1 2. 
Fünf Urkunden konnten für unseren Zeitraum in Schrift und 
Diktat dem Kloster Riddagshausen zugeordnet werden. 

Auch andere Zisterzienserklöster mundierten die für sie aus
gestellten Urkunden selbst. Herzogliche Urkunden als Empfän
ge rausf er tigungen konnten auch für die Klöster Loccum, Ma
riental und Wienhausen nachgewiesen werden. 

Ebenso fertigten die Städte Braunschweig und Lüneburg die 
für sie bestimmten Urkunden zum Teil selbst aus. Man darf 
dabei allerdings noch nicht an vom Rat bestellte Schreiber den
ken, sondern an Kleriker aus den Städten nahestehenden geist
lichen Institutionen. In unserem Fall schrieb sehr wahrschein
lich ein Geistlicher des Marienspitals für die Stadt Braun
schweig und ein Mitglied des Michaelisklosters für Lüneburg. 

Die Ergebnisse der Untersuchung der i n n e r e n M e r k m a l e 
sind zu vielfältig, um sie hier einigermaßen nutzbringend vor
zuführen. Als wesentliches Resultat kann man jedoch fest
stellen, daß sich die inneren Merkmale im allgemeinen in die 

1 2 F. H a s e n r i t t e r , B e i t r ä g e z u m U r k u n d e n - u n d K a n z l e i w e s e n 
He inr i chs d e s L ö w e n . Phil . D i s s . G r e i f s w a l d 1936. H. B e u m a n n , Ur
k u n d e n w e s e n der Bischöfe v . H a l b e r s t a d t , Aren. f. Urkundenforscnung 
16, 1939, S. 21 f. 
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Gruppierung der Urkunden einfügen, die auf Grund der äußeren 
Merkmale getroffen wurde. Bei der Auffindung von Diktat
gruppen boten die formelhaften Bestandteile der Urkunden die 
Anhaltspunkte. Unter diesen wiederum konnte der Verfasser 
einer Urkunde sein schriftstellerisches Können besonders gut 
bei der Arenga beweisen. Reich geschmückt mit rhetorischen 
Floskeln und stilistischen Besonderheiten, geben die Arengen 
der mittelalterlichen Urkunden ein überaus vielgestaltiges Bild. 
Vor allem fand aber das zeitgenössische Gedankengut seinen 
Niederschlag in diesem Teil der Urkunde 1 3 . Notar Jordan ist 
ein besonderer Meister auf diesem Gebiet. In einigen Fällen 
konnte jedoch auch seine Abhängigkeit von der Summa dic-
taminum des Magisters Ludolf von Hildesheim 1 4 nachgewiesen 
werden. Entweder war Jordan das Formelbuch selbst schon be
kannt oder aber Ludolf und Jordan konnten eine gemeinsame 
in der Hildesheimer Kanzlei benutzte Vorlage verwenden. Auch 
die folgenden Notare der weifischen Kanzlei verwenden noch 
wiederholt die Formelsammlung Ludolfs, die eigentlich erst 
nach 1260 allgemeine Verbreitung erfahren hat. 

Auch die übrigen Urkundenteile wurden mehr oder weniger 
kunstvoll von dem betreffenden Konzipisten gestaltet. Man 
war sich ja durchaus bewußt, nicht nur ein Rechtsinstrument, 
sondern auch in gewisser Weise ein literarisches Erzeugnis zu 
schaffen 1 5 . Zu dieser künstlerischen Seite der Urkundengestal
tung gehörte ebenso die Beachtung der Regeln der Satzschlüsse, 
die eigentlich erst im 13. Jahrhundert auch in den nichtpäpst
lichen Kanzleien allgemein üblich wurden. Das in der Antike 
entwickelte Kunstmittel des Cursus gewann nach vorüber
gehender Vernachlässigung durch seine Anwendung im päpst-

1 3 H . F i c h t e n a u , A r e n g a , S p ä t a n t i k e u n d Mi t t e la l t er im S p i e g e l 
v o n U r k u n d e n f o r m e l n , M I Ö G Ergbd. XVIII . 

1 4 L. R o c k i n g e r , Br ie f s te l l er u n d Formelbücher , In: Q u e l l e n u n d 
Erör terungen , Bd. 9, Abt . 1. 

1 5 H. S t e i n a c k e r , D i e a n t i k e n G r u n d l a g e n der frühmit te la l ter 
l i chen P r i v a t u r k u n d e . In: A . M e i s t e r , Grundriß d , G e s c h i c h t s w i s s e n s c h . , 
Ergbd. I, 1927, S. 19: „Das führt zur Einsicht, daß d ie U r k u n d e e b e n 
nicht nur e i n E r z e u g n i s d e s R e c h t s l e b e n s ist, s o n d e r n zug le ich , w e n n 
m a n s o s a g e n darf, e i n e Ä u ß e r u n g d e s l i t erar i schen Lebens , e i n A u s 
druck der B i l d u n g s v e r h ä l t n i s s e e iner Zeit ." 
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liehen Urkundenwesen erneut Bedeutung 1 6 . So werden in den 
herzoglichen Urkunden die Satzschlüsse fast ausnahmslos nach 
den Regeln des Cursus gestaltet 1 7. 

Das andere stilistische Kunstmittel, das dem mittelalterlichen 
Urkundendiktator zur Verfügung stand, nämlich die Reimprosa, 
fand in der herzoglichen Kanzlei wenig Gebrauch. 

Handlung und Beurkundung 

I. Die O r g a n e d e r l a n d e s h e r r l i c h e n V e r w a l t u n g 

Eine ausführliche Betrachtung der verschiedenen Organe der 
Territorialverwaltung im Herzogtum Braunschweig und Lüne
burg wird gerechtfertigt durch die grundlegenden Veränderun
gen, die diese während der Regierungszeit der Herzöge Albrecht 
und Johann erfahren hat. Dazu wird der vorhandene Urkunden
bestand als Spiegel seiner Herkunft herangezogen. 

1. Die gemeinsame Regierung der Herzöge 
und die Landesteilung 

Als am 9 . Juni 1 2 5 2 Herzog Otto das Kind starb, war von 
seinen Söhnen nur Herzog Albrecht im regierungsfähigen Alter. 
Für die drei anderen Söhne, Johann, Otto und Konrad, führte 
Albrecht vormundschaftlich alle Rechtsgeschäfte. Diese Rege
lung war zu jener Zeit auch unter Brüdern möglich. So kommt 
es, daß Albrecht in vielen Urkunden als Handlungsbevollmäch
tigter seiner Brüder auftritt. Das Formular der herzoglichen Ur
kunden aus dem ersten Jahrzehnt der Gemeinschaftsregierung 
bietet dafür viele Beispiele. Schon am 18. November 1 2 5 3 U r 
kunde t Albrecht „de consensu fratrum nostromm". Ein Jahr 

*6 O. R e d l i c h u n d W . E r b e n , U r k u n d e n l e h r e , Te i l I (Handbuch 
d e r mi t te la l ter l . u. n e u e r e n Gesch . , hrsg . v. G. B e l o w u. F. Mei 
necke ) , 1907, S . 2 9 1 . 

1 7 Unter 300 u n t e r s u c h t e n S a t z s c h l ü s s e n w u r d e nur b e i 22, a l s o be i 
7,3°/o der C u r s u s nicht beachtet . H a u p t a n w e n d u n g fand der Cursus 
v e l o x (83,2°/o). E ine Ersche inung, d i e e b e n s o in d a s U r k u n d e n w e s e n 
j e n e r Zei t paßt. 
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später (1254 Okt. 13) wird eine Übertragung des Patronats mit 
folgendem Satz eingeleitet: „.. . , quod nos et fratres nostri ipsi 
cenobio dedimus iure perpetuo ecclesiam in Roringen... etc.4' 
Von diesem Zeitpunkt an ist die Formel „de consensu fratrum 
nostrorum" in vielen Urkunden zu finden, die der Herzog aus
stellt. Daneben begegnet von 1257 an ein anderer ständig wie
derkehrender Zusatz im Kontext vieler Urkunden, In diesem 
Jahr fügt Albrecht bei einer Eigentumsübertragung ausdrück
lich hinzu: „. . . in proprium dedimus consentiente et presente 
iratre nostro Johanne. ..18. Johann ist aus der Anonymität der 
übrigen mithandelnden Brüder herausgetreten. Er ist nun auch 
geschäftsfähig geworden, und das wird vom älteren Bruder 
nun durch die direkte Nennung seines Namens berücksichtigt. 
Die folgenden Jahre bieten weitere Beispiele 1 9. Aufschluß über 
eine noch engere Beteiligung des jüngeren Bruders an den Ver
waltungsgeschäften gibt der Zusatz einer Schenkung Albrechts 
an das Kloster Mariental: „. . . quod nos una cum Iratre nostro 
Johanne . . . donavimus.20. Für eine weitere Entwicklung in 
dieser Richtung zeugt eine Datierung, die lautet: „Actum pre
sente dilecto fratre Johanne et consentiente, anno etc." 21. Die 
beiden anderen Brüder Otto und Konrad hatten sich ja in die
sen Jahren entschlossen, in den geistlichen Stand zu treten, so 
daß also nur noch Johann für die Mitregierung in Frage kam. 
Mit dem letzten der angeführen Beispiele (Urkunde von 1262) 
stehen wir schon an dem Punkt, bei dem aus der Vormund
schaftsregierung Albrechts eine gemeinschaftliche Regierung 
der beiden Brüder wird. Verschiedene äußere Umstände waren 
maßgebend für Herzog Johann, einen Teil der Verantwortung 
am gemeinsamen väterlichen Erbe mitzuübernehmen. Herzog 
Albrecht hatte sich bei den Auseinandersetzungen in Dänemark 

1 8 O r i g i n a l : A r c h i v Klos ter L o c c u m , Nr. 190. 
1 9 1258 i m J u n i : „de consensu fratris nostri Johannis", (Orig. Ar 

chiv K l o s t e r Dors tadt ) , d e s g l e i c h e n auch: 
1259 im O k t o b e r , — Orig , : S t A . H a n n o v e r , C a l e n b e r g Orig . 100 

K a t l e n b u r g Nr. 8; 
1260 o h n e Tag . — Orig.: S t a d t - A . B r a u n s c h w e i g , A III 10 Nr. 20; 
1262 M a i 15. — Orig . : St. A . W o l f e n b ü t t e l , Urk Abt . 139 Nr. 3 

(Abb. 2). 
2 0 1258 Sept . 5. — Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l , Urk A b t 22 Nr. 106. 
2 1 1262 J a n . 19. — Orig , : S t . A . W o l f e n b ü t t e l , Urk A b t 26 Nr. 13. 
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und Holstein, die eine Folge des Giftmordes an König Chri
stian waren (1259), zugunsten der verwitweten Königin Mar
garete eingesetzt 2 2. Durch den Hilfszug, den er für sie 1262 
nach Holstein unternimmt, gerät Albrecht in große finanzielle 
Schwierigkeiten, da die Königin ihm seine Auslagen nicht zu
rückerstattete. Er übernimmt Ende 1262 die ihm angebotene 
Statthalterschaft im dänischen Königreich, um vielleicht so 
einen Teil des Geldes wiederzubekommen. Diese angespann
ten Geldverhältnisse veranlassen Herzog Johann am 22. April 
1263, die Geistlichen, Ritter und Bürger zu Lüneburg um eine 
einmalige Besteuerung der Saline zu bitten 2 3 . Durch die Ab
wesenheit seines Bruders gezwungen, tritt Johann zum ersten 
Male als selbständig Urkundender auf. Eigenartigerweise 
wendet er sich bei dem ersten selbständigen Schritt gleich an 
die Lüneburger. Dieser Stadt scheint er von Anfang an be
sonders verbunden zu sein, so daß er sich gerade bei Beurkun
dungen beteiligt, die Lüneburg betreffen. In vier Urkunden, die 
zeitlich vor der oben angegebenen von 1263 liegen, erscheint 
Johanns Name schon in der Intitulatio als einer der Aussteller. 
In allen vier Fällen handelt es sich um Lüneburger Angelegen
heiten 2 4 . Auch in den gemeinsamen Beurkundungen der fol
genden Jahre — also nach 1263 — läßt sich diese Erscheinung 
weiterhin ermitteln. Als Aussteller mit seinem Bruder zusam
men tritt Johann nur noch auf, wenn es sich um wichtigere Akte 
handelt, die den Gesamtbesitz oder die Beziehungen zu an
deren Territorien betrafen 2 5 . 

Ein weiterer Umstand beleuchtet sehr gut die wachsende Selb
ständigkeit des jüngeren Herzogs. Noch für seine erste eigene 

2 2 A. B a h r , A lbrecht I. H e r z o g z u B r a u n s c h w e i g u. Lüneburg . In: 
Jahrb . d. G e s c h i c h t s v e r e i n s für B r a u n s c h w e i g , 13, 1914, S. 29 f. 

2 3 Or ig ina l : S t A . H a n n o v e r , S tadt L ü n e b u r g Nr. 2. 
24 1258 A u g . 13.: V e r k e h r m i t der S tadt H a m b u r g ; 1261 N o v . 30.: 

V e r k a u f s e r l a u b n i s f. d e n A b t v . St. M i c h a e l i s ; 1262 N o v . 11.: Bau
e r l a u b n i s für drei n e u e S ü l z h ä u s e r ; 1262 D e z . 17.: V e r k a u f e iner 
S a l z p f a n n e an D o b e r a n . 

25 1265 Jan . 22 . : A n d. K l o s t e r D o b e r a n e i n e S ü l z p f a n n e v e r l i e h e n ; 
1265 Apr. 30.: Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g ü b e r 2000 M . an d e n Grafen v o n 
S c h w e r i n ; 1265 M a i 13.: G ü t e r t a u s c h mi t St. Mor i tz , M i n d e n ; 1265 
O k t . 10.: S t a d t r e c h t s b e s t ä t i g u n g f. B r a u n s c h w e i g ; 1265 N o v . 19.: V e r 
p f ä n d u n g e i n e r S ü l z p f a n n e z u L ü n e b u r g . 
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Beurkundung (1263 Apr. 23.) benutzte er sowohl den Notar w i e 
auch den Schreiber (Hand C) der Kanzlei seines Bruders. Am 
31. Juli 1263 erscheint nun zum ersten Male der Notar Lippold 
in einer Datierung. Unter diesem Notar stand — wie wir unten 
noch sehen werden — auch die eigentliche Lüneburger Kanzlei. 
Außerdem ist die Urkunde mundiert von einer Hand (Hand A'), 
die auch weiterhin nur im Dienste Herzog Johanns zu finden 
ist. Das angegebene Datum (31. Juli 1263) kann man als Ge
burtsdatum der Lüneburger Kanzlei ansprechen. Die Einrich
tung der neuen Kanzlei fällt in eine Zeit, in der auch an der 
Kanzlei Herzog Albrechts personelle Veränderungen zu finden 
sind. Notar Jordan, die beherrschende Gestalt des ersten Jahr
zehnts, tritt ab. Das kann vielleicht mit ein Beweggrund für 
Johann gewesen sein, sich eine eigene Beurkundungsbehörde 
zu schaffen. 

Da man zu jener Zeit, als der ganze Verwaltungsapparat nur 
wenige Personen umfaßte, den Herzog als eigentlichen Mittel
punkt aller Geschäfte ansehen muß, kann man sehr wohl schon 
von einer Residenz Lüneburg sprechen, wenn sich der Herzog, 
die Kanzlei und einige Räte hier aufhalten. Das ist nun, wie 
eben gezeigt wurde, schon seit dem Beginn der 1260er Jahre 
der Fall. Es ist deshalb gar nicht erstaunlich, wenn Herzog Jo
hann Anfang 1267 die Teilung des Herzogtums vorschlägt 2 6. 
Galt es doch nur eine de facto längst bestehende Trennung 
rechtlich zu fixieren. Außerdem ist es, wenn man die Vor
geschichte der bedeutungsschweren Teilung von 1269 überblickt, 
keineswegs überraschend, daß sich Johann unter den von Al
brecht festgelegten Teilen für Lüneburg entscheidet. Der Sa
linenstadt fühlte er sich schon seit vielen Jahren verbunden. 
Von 1266 hörten die gemeinsamen Beurkundungen auf. Nur 
noch drei Ausnahmen sind für das nächste Jahrzehnt festzu
stellen: 1269 März 18 2 7 und 1273 März 14 2 8 — beide von Lüne
burger Händen — übernehmen bzw. verlängern die Herzöge 

2 6 A . Bahr, a . a . O . , S. 38, n e n n t e s e i n e n „plötz l ichen Entschluß** 
J o h a n n s . D i e s e r Entschluß w a r j e d o c h k e i n e s w e g s plötzl ich, s o n d e r n 
d a s E r g e b n i s e i n e r a l l m ä h l i c h e n Entwick lung . 

2 7 O r i g i n a l v e r l o r e n ; gedr . : Lübecker UB, I Nr . 310. 
28 O r i g i n a l v e r l o r e n ; gedr . : Lübecker UB. I Nr . 336. 
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die Schirmherrschaft über Lübeck. Ferner belehnen die Herzöge 
1271 Mai 31 die Edelherren von der Lippe 2 9 . In diesen drei 
Fällen waren die Brüder genötigt, nach außen hin gemeinsam 
aufzutreten. Nach dem Tode Herzog Johanns am 16. Dezember 
1277 trat die testamentarisch bestimmte Vormundschaft Al
brechts über die Kinder seines Bruders in Kraft 3 0. Drei Beur
kundungen Albrechts für Otto, den Sohn Johanns, sind über
liefert (1278 ohne Tag 3 1 , 1279 Januar 6 3 2 und 1279 Juni 11 3 3 ) . 

2. Die Räte des Herzogs 

Die Institution der herzoglichen Räte, die noch im Anfang 
des Jahrhunderts mehr das Produkt der Zufälligkeit war und 
allmählich erst feste Formen annahm, erscheint in der Regie
rungszeit Albrechts des Großen und Herzog Johanns als eine 
fast fertige Organisation. Die Regelmäßigkeit hat die Zufällig
keit in der Beteiligung der Räte an den verschiedenen Ver
waltungsakten abgelöst. Ja, ihnen werden schon selbständige 
Verhandlungen im Auftrage des Landesherren übertragen. Die 
Klassifizierung in Edelfreie und Dienstmannen gilt auch noch 
für die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. 

Die Stellung der freien Ritter und der Dienstmannen 
Den Vorzug der „nobiles", ausschließlich zu den Regierungs

geschäften herangezogen zu werden, finden wir in den zu be
trachtenden Jahren ohne Einschränkung auch auf die un
freien Ministerialen übertragen. Die Aktivität der Ministerialen 
trägt jetzt ihre Früchte. Sie schließen zu den über ihnen ste
henden freien Rittern auf. Die strenge Zäsur zwischen den 
„nobiles" und den „ministerielles" unter den Zeugen ist bis auf 
Ausnahmen verschwunden. Als Ratgeber und Ritter ihres Lan
desherren werden beide Teile in einer größeren Einheit zu-

29 O r i g i n a l Landesarch iv D e t m o l d ; gedr . : Wes t f . UB. I V Nr. 1253. 
so A . B ä h r , a . a . O . S. 54. 
3 1 N u r abschrift l ich erha l t en : C. L. v . B i l d e r b e c k , S a m m l u n g 

u n g e d r u c k t e r U r k u n d e n . . . zur Er läuterung der N i e d e r s . Gesch . , Göt
t i n g e n 1751, S. 27. 

3 2 Or ig ina l u n d k o p i a l e U b e r l i e f e r u n g v e r l o r e n ; gedr . : L ü n e b u r g e r 
UB. VII , Nr . 109. 

3 3 O r i g i n a l v e r l o r e n ; gedr . : Sudendorf I, Nr . 89. 
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sammengefaßt. Sie sind die „milites" und „tideles" des Her
zogs. Am Schluß einer Zeugenliste (1262 Jan. 19) 3 4, in der Na
men von Edelfreien wie Conrad von Dorstadt und Luthard von 
Meinersen stehen, setzt der Diktator dieser Herzogsurkunde 
einfach den Begriff „milites". In der Urkunde 1273 Juni 15 3 5 

werden die Laien unter den Zeugen durch den vorgesetzten 
Titel „milites" eingeleitet; es folgt dann zunächst Graf Hein
rich von Woldenberg und weiter ohne Absatz Gebhard von 
Bortfeld, ein Dienstmann. Ein besonderes Zeichen der Gleich
stellung war, daß den Ministerialen auch Lehen übertragen 
werden konnten. Nur einige Beispiele: 1258 September 5 läßt 
Ludolf von Wenden 8 Hufen auf, die er vom Herzog zu Lehen 
trug 3 Ö , 1260 resignieren die Brüder Balduin und Balduin von 
Dalem dem Herzog die Vogtei über I 2 V 2 Hufen zu Schöppen
stedt, die sie von ihm zu Lehen trugen 3 7 . Jede größere Ministe
rialenfamilie hatte also ein beträchtliches Eigengut erworben. 
Davon können sie auch wie die Edelfreien Schenkungen oder 
Stiftungen machen für geistliche Zwecke. 1273, am 4. März, be
stätigt Herzog Johann eine Schenkung des Ekbert von Hitz
acker an das Kloster Ebstorf. Herzog Albrecht bekundet am 
9. April 1275 eine Schenkung seines Marschalls von der Asse
burg von anderthalb Hufen an das Kloster Dorstadt 3 8. Aber 
diese materiell bessere Stellung kann doch nicht ganz über 
die rechtlichen Beschränkungen hinwegtäuschen, denen sie als 
Unfreie immer noch unterlagen. 1262, am 15. Mai, tauscht Her
zog Albrecht mit dem Stift Fulda Ministerialen 3 9. Am 2, Ok
tober des gleichen Jahres überläßt Herzog Albrecht seinen 
Dienstmann Friedrich von Echem dem Michaeliskloster in Lüne
burg gegen Hermann von Lüdershausen 4 0. Die Aufhebung 
dieser letzten Bindung der Ministerialität an ihren Dienstherren 
sollte erst später erfolgen. 

34 Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 26 Nr, 13. 
3 5 Orig . : S tadt -A. Lüneburg: a* Nr . 2. 
36 Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 22 Nr. 106. 
37 Abschri f t : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : H s Abt . VII Gr. B 133 Bd. I S. 44. 
3 8 Or ig ina l : Arch iv K l o s t e r Dors tadt . 
3» Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 139 Nr . 3. 
4 0 Or ig . : S t . A . H a n n o v e r : C e l l e Orig . 100, M i c h a e l i s L ü n e b u r g 

Nr. 43. 
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Die Mitwirkung der Räte in der landesherrlichen Verwaltung 
Bei der Betrachtung der Zeugenlisten unter den Herzogs

urkunden können wir neben den obenerwähnten Standes
unterschieden noch eine zweite Erscheinung feststellen. In einer 
Urkunde vom 25. Januar 12694 1 schlichtet Herzog Albrecht einen 
Streit zwischen Pfarrer Renfried in Isenbüttel und seiner Ge
meinde. Zeugen sind Luthard von Meinersen, Ludolf von Wen
den, der Pfarrer Heinrich von Gifhorn und Vogt Gerlagus, eben
falls von Gifhorn. Die beiden Erstgenannten finden wir recht 
häufig in herzoglichen Urkunden, aber der Pfarrer tritt hier nur 
ein einziges Mal auf, und Vogt Gerlagus wird auch nur vier
mal erwähnt. Die einen scheinen also zu der ständigen Um
gebung des Herzogs zu gehören, während die beiden letzten 
offenbar nur in dieser Verhandlung an diesem Ort herange
zogen wurden: Der Pfarrer vielleicht als Sachverständiger und 
der Vogt als Inhaber der herzoglichen Gerichtsbarkeit im Be
zirk Gifhorn. Wenn man die Urkunden weiterhin nach dieser 
Erscheinung durchsieht, wird man dafür noch viele Beispiele 
finden. Innerhalb der Edelherren und Dienstmannen gibt es 
eine Gruppe, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit an den 
Beurkundungen der Herzöge beteiligt ist. Gleich die beiden 
eben Genannten finden wir in der Zeugenliste einer Urkunde 
wieder vom 11. August 1267 4 2. D i e Einleitung der Zeugenreihe 
gibt uns nun auch näheren Aufschluß über d i e Stellung d e r 
schon herausgestellten Gruppe innerhalb der Vasallität und 
Ministerialität: „Acta sunt hec presentibus consiHariis nostris, 
Conrado de Dorstat, Luthardo de Meinersen*, Hermanne* de 
Olderdeshusen, nobilibus, Ludolio de Weynthen et aliis quam 
pluribus fide dignis!" Es h a n d e l t s i c h a l s o b e i b e s a g t e r 
G r u p p e um d a s e r s t e , v i e l l e i c h t n o c h l o c k e r ge
füg te R a t s k o l l e g i u m in de r V e r w a l t u n g d e s Her
z o g t u m s . Wir sehen hier die Anfänge einer Entwicklung, die 
H. Spangenberg 4 3 folgendermaßen skizziert: „In allen oder fast 
allen Territorien Deutschlands entstand gegen Ende des 

4i Orig . : A r c h i v K l o s t e r I s e n h a g e n : U r k u n d e n a b t . Nr . 38 . 
« O r i g i n a l v e r l o r e n ; gedr . : Eichsfe lder UB. I, Nr . 477. 
4 3 H. S p a n g e n b e r g , Landesherr l i che V e r w a l t u n g , F e u d a l i s m u s 

u n d S t ä n d e t u m , H. Z. 103, 1909, S. 487 f. 

120 



13. Jahrhunderts ein engerer, aus eigens ernannten und absetz
baren Mitgliedern bestehender Rat als Organ der Zentralver
waltung, Die Beteiligung am Rat des Fürsten gestaltet sich zum 
festen Amt". Wie weit man auf dem ebengenannten Weg der 
Entwicklung zu einer festen Bindung der Räte an die Landes
verwaltung im Herzogtum Braunschweig und Lüneburg fort
geschritten war, zeigt die Tatsache, daß z. B. Conrad von Dor
stadt nicht weniger als 42 mal unter den Zeugen der Albrechts
urkunden (in den Jahren 1253 bis 1269) erscheint — er stirbt 
im gleichen Jahr —; Ludolf von Wenden zeugt 34mal für die 
Einhaltung des Beurkundungsgegenstandes. Gleichartige Bei
spiele ließen sich noch weiter anfügen 4 4. Wie die Hofämter 
werden auch diese Ratsstellen in ganz bestimmten Familien 
erblich. Oft üben auch Vater und Sohn diese Funktion gleich
zeitig aus, manchmal auch mehrere Brüder. Charakteristisch 
dafür sind schon in der zu untersuchenden Zeit einige Fa
milien: die Edelherren von Dorstadt und von Meinersen, außer
dem die Dienstmannenfamilien von Bortfeld, von Campe (frü
her von Blankenburg) und von Wenden. Die Aufgaben und 
Möglichkeiten dieser herzoglichen Räte erhellen nur wenige 
Notizen innerhalb der Urkunden. Aber mit einiger Genauig
keit läßt sich danach doch ihr Tätigkeitsbereich abstecken. Unter 
dem Vertrag der Stadt Hildesheim mit Herzog Albrecht gegen 
den Bischof von Hildesheim (1256 Jan. 6 ) 4 5 heißt es: „Hec 
placita autem sciunt et cognoverunt consiliarii domini ducis"; 
dann folgen die Namen der Räte, die uns bis auf Ausnahmen 4* 
aus den obigen Betrachtungen schon bekannt sind. Im Anschluß 
daran schließt der Satz: „. . . apponentes sigilla sua ad Privi
legium domini ducis super placitis huiusmodi nobis datum.M 

Sie nahmen wahrscheinlich an den Verhandlungen teil und 
konnten das Versprechen des Herzogs gegenüber der Stadt 
Hildesheim noch bekräftigen, in dem sie ihr Siegel mit unter 

4 4 Ludol f v o n W e n d e n 32 mal , He inr i ch v o n C a m p e 33 mal , G e b 
hard d e r Ä l t e r e v o n Bort fe ld 40 mal . 

4 * O r i g i n a l : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 1 Nr . 20. 
4 6 N ä m l i c h : „comes Henricus de Woldenberch, dominus Hermannus 

de Werberch . . .* 
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die Urkunde hängten 4 7 . Die Beteiligung von Räten bei umfang
reicheren Verhandlungen läßt sich auch noch in anderen Fällen 
bezeugen. In der Auseinandersetzung, die die Erbansprüche 
und die finanzielle Entschädigung des Bruders der Herzöge Al
brecht und Johann, Konrad, des späteren Bischofs von Verden, 
regeln, sind auch die Räte der beiden Herzöge beteiligt 4 8 . Bei 
besonders umfangreichen und sehr langwierigen Verhandlun
gen erhalten die Räte als Beauftragte der einen Partei bereits 
einen hohen Grad an Selbständigkeit. Bestes Beispiel dafür ist 
die Auseinandersetzung des Erzbischofs Werner von Mainz mit 
Herzog Albrecht über den Besitz von Gieselwerder, die am 
-5. Dezember 1268 beginnt und sich bis zum 26. April 1269 hin
zieht 4 9 . Die beiden eigentlichen Kontrahenten treten nur wenig 
in Aktion, sondern überlassen fast alles ihren Unterhändlern: 
„. .. convenerunt in Molehusen ex parte domini archiepiscopi.. 
(es folgen vier Namen) .., ex parte autem domini ducis vir 
reverendus irater Wernerus, dominorum miiitie templi pre-
ceptor per Alemaniam, et nobilis de Maynersem, Luthardus, 
Henricus prepositus sancti Blasii in Bruneswich, et magister 
Johannes de Neyndorp, qui octo concordaverunt in placitis in 
hunc modum ... etc." Fortschritte in den Verhandlungen be
stätigen sich die Unterhändler gegenseitig in von ihnen selbst 
ausgestellten Urkunden, in diesem Fall in der abschließenden 
inseriert. Die Räte sind also hier als Unterhändler mit sehr 
weitgehenden Vollmachten zur Vertragsabschließung ausge
stattet. „Die . . . Angaben über die Beurkundung der Unter
händlerverträge zeigten, daß ihre gewöhnliche Form im 13. Jahr-

4 7 D i e s e U r k u n d e w u r d e w a h r s c h e i n l i c h d o p p e l t a u s g e f e r t i g t , w o 
b e i sich d i e s e S i e g e l a n k ü n d i g u n g n u r auf d a s E x e m p l a r b e z i e h t , das 
d e r Stadt H i l d e s h e i m ü b e r g e b e n w u r d e . A m W o l f e n b ü t t l e r Or ig ina l 
be f inde t s ich nur das S i e g e l der S t a d t H i l d e s h e i m . 

4 8 M ü d e n , 1269 J u n i 26 u . a . : „Hec placita sunt per Luthardum, no-
bilem de Meinersem, Ludolphum de Weverlinge, et Heinonem de 
Campe, ex parte nostra per Baldwinum de Weneden, Johannem de 
Saldere, Wernerum de Medinghe". O r i g . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk 
A b t . 1 Nr . 22. 

4 9 D e n A b l a u f d i e s e r V e r h a n d l u n g e n k ö n n e n w i r a n H a n d einer 
U r k u n d e v e r f o l g e n , d i e sich i m S t a d t a r c h i v G ö t t i n g e n u n t e r Nr . 85 
be f inde t u n d a b s c h l i e ß e n d auch d i e E r g e b n i s s e f ix iert — v o n 1 2 Äbten 
b e s i e g e l t . 
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hundert in der Ausstellung subjektivgefaßter Urkunden durch 
die Bevollmächtigten bestand, daß diese damit als selbständige 
Urkundspersonen fungierten." 5 0 Aber nicht nur bei so bedeut
samen Verhandlungen, sondern auch selbst bei kleinen Güter
übertragungen oder Verkäufen zogen die Herzöge die Vertrauten 
zur Beratung hinzu, wie einige ausdrückliche Hinweise darauf 
bezeugen 5 1 . So erwachsen dieser noch recht jungen Institution 
der Räte bereits recht umfangreiche Befugnisse. 

Die Hofämter 
Im Gegensatz zu dem Ratskollegium, das sich, wie wir sahen, 

erst im Verlaufe des 13. Jahrhunderts herausbildet, können die 
Hofämter schon eine längere Tradition aufweisen. Verschiedene 
Anzeichen sprechen dafür, daß die Hofämter schon vor der 
Mitte des 13. Jahrhunderts erblich geworden sind 5 3 . Schon 
unter Heinrich dem Löwen sind es eigentlich die gleichen Fa
milien, deren Mitglieder auch unter seinen Söhnen sowie 
unter dem ersten Herzog von Braunschweig-Lüneburg und den 
Herzögen Albrecht und Johann in diesen Stellungen am Hofe 
auftauchen 5 3 . Es sind dieses die großen Ministerialengeschlech
ter, die wir auch schon aus den Zeugenlisten der Urkunden 
Heinrichs des Löwen kennen 5 4 . Eine Veränderung trat erst mit 
der Teilung der Lande Braunschweig und Lüneburg ein. Die 
alten Familien behalten die Würden am Braunschweiger Hof, 
während die Ministerialität des Fürstentums Lüneburg, die sich 
in den späteren Jahren der Regierung Ottos des Kindes vom 
Hofleben zurückgezogen hatte, nun erst nach der Teüung wie
der herangezogen wird, um die Hofämter unter Herzog Johann 
wieder zu übernehmen. 

fio W . H e i n e m e y e r , S t u d i e n zur D i p l o m a t i k mit te la l ter l . V e r 
träge. In: A r c h i v f. D i p l o m . Bd. 14, 1936, S. 385. 

5 1 H e l m s t e d t , 1271 A p r i l 1.: „ . . . , quod nobis cum provida delibe-
ratione et maturo consilio nostrorum fidelium ac amicorum . . A b 
schrift: St. A . W o l f e n b ü t t e l : H s Abt . VII Gr. B S . 3 6 ; Lüneburg , 1276 
Juni 25.: „ . . . quod nos, habito maturo consilio et deliberatione pro
vida consilialorioum et vasallorum nostorum.. Or ig ina l v e r l o r e n , 
gedr.: L ü b e c k e r UB. I Nr . 373 , 

52 B u s c h , a . a . O . S. 57. 
5 3 E. L. M. R a t h l e f , V o n d e n ä l t e s t e n H o f ä m t e r n d e s H a u s e s 

B r a u n s c h w e i g , L e m g o 1786. 
5 4 F. H a s e n r i t t e r , a . a . O . 
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Der T r u c h s e ß war der angesehenste unter den Hofleuten. 
Dieses Amt hat die Familie von Blankenburg-Campe seit Jor
dan I. von Blankenburg inne, der Truchseß bei Heinrich dem 
Löwen von 1158—1196 war 5 5 . Dann folgen Jordan II. und IIL 
unter dem Pfalzgrafen Heinrich und Herzog Otto dem Kinde. 
Anno IV. löst 1239 seinen Vater Jordan III. a b 5 6 . Anno übte 
das Amt des Truchsessen in den letzten Jahren Herzog Ottos 
des Kindes aus und wurde nach dessen Tode von Herzog Al
brecht übernommen. Nach der Landesteilung bleibt er bei die
sem am Braunschweiger Hof. 1278 ist er wahrscheinlich ge
storben. Sein Sohn Jordan V. versieht das Amt von 1282 an 
bei Herzog Heinrich dem Wunderlichen. Die Familie von Bort
feld wird daneben noch hin und wieder im Besitz der Würde 
eines Truchsessen erwähnt. In einer Urkunde Herzog Albrechts 
(1275 April 9) 5 7 wird Heinrich von Bortfeld als „dapifer uxoris 
nostre" erwähnt. Am 30. August 1275 steht unter den Zeugen 
einer Urkunde Johanns ein „Gevehardus, dapifer de Bortvelde". 
Dieser Gebhard ist der Sohn Gebhards von Bortfeld und er
scheint wiederholt, seit 1268 stets jedoch in den Urkunden Jo
hanns. Wahrscheinlich hat er bei Johann dieses Amt inne ge
habt. 

Die S c h e n k e n gehören zu der gleichen Familie wie die 
Truchsesse. Jüsar I. von Blankenburg, ein Bruder des obener
wähnten Jordan L , ist ein Schenk Heinrichs des Löwen. Sein 
Enkel Jusar III. ist seit 1227 bis zu seinem Tode 1256 Schenk 
der Herzöge Otto und Albrecht. Er ist zugleich der Stammvater 
der Schenkenfamilie von Neindorf. Ihm folgt der Schenk Jor
dan, wahrscheinlich ein Sohn des vorgenannten, da dieser Name 
im Geschlecht Blankenburg-Campe ja sehr häufig ist. Seine 
urkundliche Erwähnung reicht bis in das Jahr 1265. Nach diesem 
Zeitpunkt wird kein Träger dieser Würde in den herzoglichen 
Urkunden ausdrücklich genannt 6 8 . 

55 V e r g l . : S t a m m t a f e l d e s G e s c h l e c h t e s v o n B l a n k e n b u r g - C a m p e . 
In: A. H. v . C a m p e , R e g e s t e n u n d U r k u n d e n derer v. B l a n k e n b u r g -
C a m p e , Ber l in 1893. 

56 B u s c h , a . a . O . S. 57 f. 
5 ? Orig . : A r c h i v K l o s t e r Dors tadt . 
5 8 Erst 1281 M ä r z 7 b e g e g n e t e i n S c h e n k L u d w i g v o n N e i n d o r f 

(UB. C a m p e I, 467); d i e s e r w i r d in U r k u n d e He inr ichs d e s W u n d e r -
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M a r s c h a l l am Hofe Herzog Albrechts waren Johann von 
Saldern oder vielmehr die beiden Johann von Saldern. Es gab 
nämlich zu jener Zeit zwei gleichen Namens, und beide nannten 
sich Marschall. Sie waren Vettern: der Altere war ein Sohn 
Burchards III. von Saldern, der Jüngere Bodos IV 5 9 . Die beiden 
letztgenannten waren Brüder. Der Ältere wird von 1243 bis 
1282 urkundlich erwähnt, der zweite nur 1270—128260. Der 
erste war der wesentlich bedeutendere. Ihn finden wir recht 
häufig in der Umgebung der Herzöge, besonders Herzog Al
brechts. Hin und wieder führt er auch nur den Titel „miles". 
Der jüngere Johann nennt sich nur Marschall, ohne allerdings 
erkennbar auch diese Funktion auszuüben. Am 20. Januar 1281 
urkundet er mit anderen als „castellani in Lichtenberg" 61. Diese 
Titelführung ohne besondere Aufgabe weist darauf hin, daß 
in der Familie von Saldern sich nun schon regelmäßig ver
schiedene Mitglieder Marschälle nennen. Das Gegenbeispiel für 
eine Erbmarschallwürde im Fürstentum Lüneburg ist die Fa
milie von Meding. Seit 1200 finden wir einen Vertreter der 
Familie als Marschall in der Umgebung der Weifen, die den 
Lüneburger Anteil mitbesaßen. Den ersten Marschällen Wer
ner I. und Paridam folgte Werner IL in dieser Würde 6 2 . Er er
scheint vor allem in den 1260 er Jahren bei herzoglichen Be
urkundungen und da besonders in der zweiten Hälfte bei denen 
des Herzogs Johann. Dann tritt eine Lücke ein in der Nennung 
des Namens der von Meding, Erst 1275 gibt es wieder einen 
Werner von Meding, und wir gehen nicht fehl, wenn wir in 
ihm den III. seines Namens vermuten w . Eigenartigerweise wird 
jedoch keiner von den beiden letztgenannten als Marschall be
zeichnet. Etwas Ähnliches war ja auch in den späteren Jahren 

l iehen (1281 März 11, UB. C a m p e I, 468) „dilectus noster pincerna, 
honestus miles Lodewicus de Nendorp" g e n a n n t . V i e l l e i c h t ha t d i e s e r 
auch schon in d e n l e t z t e n J a h r e n Albrecht s d i e s e s A m t v e r s e h e n . 

5 9 J. M e y e r , G e n e a l o g i e d e s G e s c h l e c h t e s v . S a l d e r n i m M i t t e l 
a l t er (1161—1500) . o. O. u. J. 

6 0 U r k u n d e n der F a m i l i e v o n Sa ldern , b e a r b . v. O. G r o t e f e n d , 
2 Bde. H i l d e s h . u. Leipz. 1932—1938. 

8 1 U r k u n d e n der F a m i l i e v. Sa ldern , I, 136. 
8 2 B u s c h , a . a . O . S. 58. 
8 3 W . F. C. Z. v . M e d i n g , Gesch ichte derer v o n M e d i n g , Leipz. 

1866. 

125 



bei Johann von Saldern zu beobachten. Am Ende der Regierungs
zeit Herzog Albrechts wird noch Burchard von der Asseburg 
(1275 Apr. 9 und 1279 Juli 28 „marscalus noster")64 als Zeichen 
der Aussöhnung zwischen Weifen und Asseburgern mit diesem 
Amt betraut. Burchard ist ein Enkel des Truchsessen Gunzelin 
von Wolfenbüttel. 

Ein K ä m m e r e r wird in den herzoglichen Urkunden nur 
dreimal genannt: „Herewicus camerarius de Notzeit" 6S. (1265 
Jan. 22; 1265 April 10; 1265 April 25). Vielleicht ist er identisch 
mit Herwig von ütze am Ende der Regierungszeit von Otto 
dem Kinde 6 6

f wenn auch die Schreibungen „Nutzen" oder 
„Notzen" und „Utessen" differieren. 

Wenn man im 12. Jahrhundert noch die Inhaber der Hof
ämter an den eigentlichen Regierungs- und Verwaltungsauf
gaben beteiligt sieht und in ihnen auch noch die Vorläufer des 
späteren Rates erblickt 6 7 , so finden wir doch in der Mitte des 
13. Jahrhunderts die vier Hofämter ganz deutlich von dem 
eigentlichen Rat abgehoben. Für die Territorialverwaltung blie
ben sie ohne Bedeutung. Der Rat erwies sich für diese Aufgabe 
ausbaufähiger 6 8 . 

3. Die herzoglichen Vögte 

Vertreter der Herzöge in den Städten wie auf dem Lande 
waren die Vögte („advocati"). Als solche übten sie in Ver
tretung des Landesherren alle Verwaltungsaufgaben aus und 
waren auch für alle Arten der Rechtsprechung zuständig. Bei 
der Ausbildung der Landeshoheit durch die Fürsten im 13. Jahr
hundert bildeten die Vögte und die ihnen unterstellten Amts
bezirke wichtige Elemente des Aufbaus. Die Grafenrechte waren 

w 1275, Apr. 9: Orig . : Arch iv Klos ter Dorstadt . 
65 l ) Abschrift , Hauptarch iv Schwer in i m Staat l i chen A r c h i v l a g e r 

G ö t t i n g e n : D i p l o m a t a r D o b e r a n . CXIXa. 2) Or ig ina l v e r l o r e n , gedr . 
UB. Höchst . H i l d e s h e i m III, Nr . 87. 3) Orig . S t . A . H a n n o v e r : C a l e n 
b e r g Orig . 100, K a t l e n b u r g Nr. 17. 

«6 B u s c h , a. a. O. S. 58. 
6 7 F. H a s e n r i t t e r , a . a . O . w e i s t z u m B e i s p i e l in s e i n e r A r b e i t 

darauf hin . 
«s H . P l a n i t z , D e u t s c h e Rechtsgeschichte , Graz 1950, S. 136. 
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in weiten Teilen des Laxides auf die Herzöge übergegangen, 
die den Bann nicht mehr unmittelbar vom König erhielten. „Da
mit wurde die Hochgerichtsbarkeit Sache der Territorial
herren." 6 9 Die Vögte übten die Hochgerichtsbarkeit zusammen 
mit der Niedergerichtsbarkeit für ihren Landesherren in dem 
ihnen unterstellten Gebiet aus. Die Amtssprengel der Vögte 
waren entweder größere Städte oder Gebiete, die um eine 
herzogliche Burg herumlagen. In diesem zweiten Falle lehnt 
sich die lokale Verwaltung der Territorien an die königliche 
Burgenverfassung an 7 0 . Mit dem Befestigungsrecht gingen auch 
alle daraus herzuleitenden Rechte wie Burgwerk und Burghut 
an den Territorialherren über 7 1 . Der vom Landesherrn ein
gesetzte Vogt wurde so zum militärischen Führer; „er rief zu 
Landfolge auf und übte den Polizei- und Verwaltungsbann." 7 2 

Ebenso gehörte zu seinen Obliegenheiten die Aufsicht der lan
desherrlichen Domänen, Forsten und Regalien. „Durch die ihm 
übertragenen Verwaltungsaufgaben innerhalb des Burgbezirkes 
wurde der Burgvogt zum Verwaltungsbeamten. Die ursprüng
lich militärischen Aufgaben des Burgvogtes traten hinter die 
Verwaltungstätigkeit zurück." 7 3 Im Verlauf der Entwicklung 
wandeln sich die Burgbezirke zu den Amtsbezirken, die sich bis 
in die Neuzeit erhalten haben. Bei den verschiedenartigen Auf
gaben der Vögte werden diese Verwaltungsbezirke allmählich 
auch zu Gerichtssprengeln. „Der jungen Landesherrschaft ge
lang es, aller Zersplitterung, allen erblichen Gewalten, exemten 
und dynastischen Herrschaften zum Trotz durch Gliederung 
ihres Territoriums in gleichartige lokale Amtsbezirke, an deren 
Spitze abhängige und absetzbare Beamte traten, eine einheit
lichere, geordnete Verwaltung zu schaffen."74 Diese allgemeinen 
Tendenzen lassen sich auch im jungen Herzogtum Braunschweig 
und Lüneburg nachweisen. Neben die Vögte, die an den wich-

«« P l a n i t z , a . a . O . D e u t s c h e Rechtsgesch ichte , S. 123. 
™ A. a. O., S. 136. 
71 A. a. O., S. 115, 
72 A. a. O., S. 136. 
73 H . C o n r a d , D e u t s c h e Rechtsgeschichte , Kar l sruhe 1954, Bd. I, 

S. 434. 
7 4 H. S p a n g e n b e r g , Landesherr l i che V e r w a l t u n g , F e u d a l i s m u s 

u n d S t ä n d e t u m , H. Z. 103, 1909, S. 488. 
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tigeren Plätzen des Landes schon bisher die Weisungen ihres 
Landesherrn ausführten, treten viele Dienstmannen, die ihren 
Sitz auf Burgen und in den kleineren Städten haben. Zu den 
wichtigsten Positionen gehört die eines Vogtes von Braun-
schweig. Schon Heinrich der Löwe setzt Vögte in seiner Residenz -
und Hauptstadt e in 7 5 . Von da an lassen sich in unterbrochener 
Folge Inhaber der Vogteigewalt in der Stadt nachweisen 7 6, In 
den beiden anderen wichtigeren Städten des Herzogtums, Han
nover und Lüneburg, sind seit 1200 auch fast regelmäßig Vögte 
namentlich bekannt. Von der Mitte des 13. Jahrhunderts anwer
ben für alle wichtigen Punkte des weifischen Territoriums ver
antwortliche Vögte genannt. Für das Fürstentum Lüneburg 
{nach der Teilung von 1269) haben wir eine Liste der Vogtei-
sitze in einer Urkunde überliefert, in der sich nämlich die Vögte 
und Burgleute verpflichten müssen, ihre Schlösser nicht eher 
einem Nachfolger Herzog Johanns auszuliefern, als seine Brü
der den Verkauf der neuen Saline zu Lüneburg mitbesiegelt 
haben 7 7 . Die Schlösser, von denen für einen Nachfolger der 
Besitz des Fürstentums abhängt, sind die zu Lüneburg, Thune, 
Harburg, Lichtenberg und Hannover. Die Burg ist hier noch 
ganz das Rückgrat der militärischen und administrativen Stel
lung des Fürsten in seinem Territorium. Vogt von L ü n e b u r g 
war 1244—1261 Segeband von Wittorf 7 8. Ihm folgt 1262 der 
Vogt Gebhard 7 9 , der auch noch 1273 8 0 als solcher erwähnt wird. 
Von den Burgvögten von H a r b u r g sind die Brüder von Dore, 
Lippold und Diethard, bekannt. Von 1259 bis 1279 werden sie 
wiederholt in den Zeugenlisten genannt. Die Namen der Burg
vögte von L i c h t e n b e r g überliefert eine Urkunde von 1281 
Januar 20: „Nos Johannes marscalcus, Theodoricus de Wal-
mede, Borchardus de Cramme, nec non Andreas de Lüttere, 

7 5 H. D ü r r e , D i e S t a d t v o g t e i zu B r a u n s c h w e i g v o n der M i t t e d e s 
12. J h h d t s . b i s in d e n A n f a n g d e s 15. Jhhdts . In: Arch. H. V . N i e d e r s . 
1847. 

™ B u s c h , a. a. O., S. 63. 
77 Orig . : S tadt -A. Lüneburg: b 6. 
7« B u s c h , a. a. O., S. 63. 
7» G e b h a r d is t M i t g l i e d der F a m i l i e G r o t e ; s e i n Bruder i s t Otto 

M a g n u s , der häuf ig in d e n Z e u g e n l i s t e n der H e r z o g s u r k u n d e n er
scheint . 

8 0 O r i g i n a l v e r l o r e n , gedr . : Lübecker UB. I Nr . 340. 
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milites, castellani in Lichtenberg." 81 Für H a n n o v e r ist uns 
wieder eine dichtere Folge von Vögten belegt 8 2 , Johann von 
Brunsrode ist von 1243 an in diesem Amt in Hannover nach
weisbar 8 3 . Am 23. April 1256 8 4 wird er zum letzten Male ge
nannt. Vogt Willekin, der vorher wahrscheinlich Vogt in Göt
tingen oder Northeim war, ist von 1266 an in Hannover tät ig 8 5 . 
Für die dazwischenliegenden Jahre werden noch eine ganze 
Reihe verschiedener Vögte genannt. Willekin wird 1270 durch 
Hildemar von Oberg abgelöst, der bis 1276 in den Urkunden ge
nannt wird. In der obenerwähnten Urkunde mit der Liste der 
Vogtsitze ist C e l l e nicht aufgeführt, obwohl es doch auch zum 
Bereich des Herzogs Johann gehört. 1265 April 10 8 6 wird je
doch ein Vogt Jakob für Celle genannt. 

Im Anteil Albrechts kennen wir auch eine Anzahl von Orten, 
in denen Vögte belegt sind. Im Lande Oberwald sind es Ein
beck und Osterode. Vogt Friedrich ist unter den Zeugen eines 
Vertrages zwischen dem Edlen Helmold von Plesse und den 
Herzögen von Braunschweig zu finden 8 7 . Dieser Friedrich zu
sammen mit Willekin zeugen auch 1255 Oktober 2 8 8 als Vögte. 
Willekin muß Vogt in diesem Gebiet gewesen sein, denn wir finden 
ihn wiederholt von 1255 bis 1266, dem Jahr seiner Ernennung 
als Vogt von Hannover, bei Rechtsgeschäften beteiligt, die alle 
diese Gegend berühren 8 9 . Wahrscheinlich hat er seinen Sitz in 
N o r t h e i m gehabt. Zu den Verhandlungen 1269 um den Be
sitz von Gieselwerder und Uslar wurde Willekin als ein Mann 
mit besonderen Lokalkenntnissen nach Mühlhausen geschickt. 

8 1 U r k u n d e n der F a m i l i e v . S a l d e r n , I Nr . 136, 
8 2 C L G r o t e f e n d , D i e V ö g t e zu H a n n o v e r im 13. Jhhdt . In: 

Arch. d. H, V . N i e d e r s . 1848, S. 405. E. F. M o o y e r , D i e V ö g t e v o n 
H a n n o v e r i m 13. Jhdt . In: Zei tschr. d. H. V . N i e d e r s . 1850, S. 321 . 

83 B u s c h , a. a. O., S. 63. 
84 Orig , : S tadt -A. B r a u n s c h w e i g : A III 10 Nr . 17. 
85 G r o t e f e n d , a . a . O . , S. 406. 
86 O r i g i n a l v e r l o r e n , gedr . : U B . d. Höchst . H i l d e s h e i m III Nr . 87. 

Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk 1, Nr . 21 . 
88 Abschrif t : St. A . W o l f e n b ü t t e l : H s A b t . VII Gr. C 48 Bl. 38. 
89 In e i n e r U r k u n d e d e s St i f tes N o r t h e i m für das Blas iuss t i f t in 

B r a u n s c h w e i g . (1263 Apr . 25, Or ig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 7) 
z e u g t auch V o g t W i l l e k i n . 
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Eine weitere Schlüsselstellung in diesem Gebiet war O s t e r o d e . 
Auch hier wurde vom Herzog ein Vogt eingesetzt, der die lan
desherrlichen Rechte wahrte. 1259 9 0 wird ein solcher erwähnt 
mit Namen Hermann. Nördlich des Harzes war es besonders 
die Burg H a r l i n g e b e r g , mit der die Herzöge die Verbin
dung der alten Stammgebiete um Braunschweig mit ihren Be
sitzungen im Gebirge selbst wahrten. Mehrere „castellani" 
hatten auch ihr Burglehen. Das sind zunächst die Angehörigen 
der Familie, die sich nach der Burg von Harlingeberg nennen. 
Die Familie von Harlingeberg — sie ist ein Seitenzweig der 
Familie von Blankenburg-Campe — ist mit ihrem Stammvater 
Jusar 1253 und 1254 urkundlich vertreten. Ein anderer Zweig 
der von Blankenburg sind die Elvelingerode. Am 9. April 1275 9 1 

zeugt ein „Lodewicus de Elvelingerode, advocatus noster in 
Harlingebuerg" unter einer herzoglichen Urkunde. 1274 muß 
Herzog Albrecht einen Streit zwischen den Kanonikern des 
Goslarer Domstifts und seinem Burgvogt auf Harlingeberg Kon
rad von Werre schlichten9 2. Der nördlichste Punkt im Netz der 
Vogteisitze im Braunschweiger Teil ist Gi fhorn . 1264—1269 
ist hierfür Vogt Gerlach belegt. Es müssen jedoch hier wahr
scheinlich nebeneinander zwei Vögte das Amt ausgeübt haben, 
denn 1265 weist Albrecht „advocatos nostros in Gefhörne" an, 
keine Abgaben mehr von den dem Kloster Riddagshausen über
tragenen Gütern zu erheben 9 3 . Diese Annahme wird auch be
stätigt: 1273 am 14. März sind der Ritter Wasmod von Knese
beck und Bernhard von „Dalembrok", der außerdem noch als 
Notar bezeichnet wird, „advocaü in Gif hörne" u . Wie oben be
reits angeführt, ist die Vogtei zu B r a u n s c h w e i g die älteste, 
die im weifischen Machtbereich bezeugt ist. Die Amtsausübung 
folgender Vögte fällt in die Regierungszeit Herzog Albrechts. 
Von 1245—1253 wird einige Male Heinrich als Vogt erwähnt. 
Dieser muß aus einer in Braunschweig ansässigen Familie stam-

M Or ig . : S t A . H a n n o v e r : C a l e n b e r g Orig . 100 K a t l e n b u r g 8. 
Or ig . : A r c h i v K l o s t e r Dors tadt . 

»2 Or ig . : S tadtarchiv Gos lar : Domst i f t 63 . 
« Or ig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk 24, N r . 160. 

O r i g i n a l v e r l o r e n , gedr . : Lübecker UB. I Nr . 336. 
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men, denn am 23. Juni 1256 verhandelt Herzog Albrecht im 
Hause von Heinrichs Bruder Konrad über eine Schenkung an 
das Kloster Loccum 9 5. Aber schon Anfang 1253 muß er durch 
Vogt Winand abgelöst sein, denn dieser erscheint am 6. Mai 
1253 im herzoglichen Gefolge 9 a . Von nun an begegnet er recht 
häufig in den Urkunden. Am 26. Juli 1256 zeugt er zum letzten 
Male für seinen herzoglichen Herren 9 7 . Dan tritt eine lange 
Unterbrechung ein. Erst 1269 ist wieder ein Stadtvogt greif
bar, und zwar Vogt Anno 9 8 . Dann wird er jedoch nur noch 
einmal genannt: am 4. Januar 1271 9 Ö. 1274 begegnet noch ein 
Vogt Bernhard in einer nichtherzoglichen Urkunde 1 0°. Damit 
sind die Nachrichten über Inhaber der Stadtvogtei Braunschweig 
erschöpft. 

Aber im Gegensatz zu den anderen Vogteien sind wir sehr 
viel besser unterrichtet über die Rechte und Möglichkeiten der 
Vögte in dieser Stadt. Die überlieferten Stadtrechte, das s. g. 
„Ottonianum" der Altstadt und die „Jura et liberates Indaginis", 
geben in verschiedenen Paragraphen Auskunft über die Befug
nisse der Stadtvögte, regeln aber auch ihre Einnahmen. Fast 
unverändert bestätigen die Herzöge Albrecht und Johann das 
Stadtrecht ihres Vaters 1 0 1 . Es gilt also auch noch für den zu 
untersuchenden Zeitraum. Die Jurisdiktion der Vögte umfaßte 
den Blutbann, die Entscheidung über Raub, Diebstahl, Totschlag 
usw., außerdem die Zivilgerichtsbarkeit, das Friedewirken 1 0 2 . 
Gerade für die Rechtsprechung war es aber auch üblich ge
worden, daß der Vogt einen Stellvertreter benennt 1 0 3 . Seine 

0 5 „Actum Bruneswich, in domo Conradi, Sophie filii, anno.. / 
(Orig.: Kloster-A. Loccum: Nr . 187) a u s e i n e r a n d e r e n U r k u n d e (St, A. 
W o l f e n b ü t t e l : Urk. 24, Nr . 113) g e h t hervor , daß Heinr ich S o h n der 
g l e i c h e n S o p h i e ist. 

96 Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk 22, Nr. 91. 
97 Or ig . : K l o s t e r - A . L o c c u m : Nr. 189. 
98 Or ig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk 24, Nr. 178. 
99 Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk 7, Nr . 63. 
100 Gedr . : UB. d. St. B r a u n s c h w e i g , II Nr . 261. 
101 Or ig . : S tadt -A. B r a u n s c h w e i g , A I Nr . 14. 
102 V e r g l . : D ü r r e , D i e S t a d t v o g t e i , a . a . O . 
103 Urk. 1265 Okt . 10 s i e h e A n m . 101: A b s . 1: „Swelich voget enen 

richtere set an sine stat zwaz vor dem gelent wirt dat sal gelike 
stede wesen alse it dhe voget selve stedegede." 
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Einnahmen bestanden besonders aus den gerichtlichen Straf
geldern 1 0 4 . Entschädigungen für seine Amtsgeschäfte bildeten 
seine persönlichen Einkünfte 1 0 5. Auch für sein Eingreifen in 
privatrechtliche Auseinandersetzungen konnte er eine beson
dere Gebühr, den Friedepfennig, erheben 1 0 6 . Diese sehr ins 
einzelne gehenden Bestimmungen kann man allerdings nicht 
ohne weiteres auf die übrigen Städte des Herzogtums aus
dehnen. Wie wir sehen, sind es schon zum Teil Bürger, die das 
Amt des Vogtes versehen. Als schließlich die Herzöge am Be
ginn des 14. Jahrhunderts die Vogtei an die Stadt verpfänden, 
werden aus landesherrlichen Beamten städtische Beamte. 

Die übrigen Vogteien des Landes, besonders die in den klei
nen Städten und in den ländlichen Burgbezirken, blieben mit 
ihren wahrscheinlich sehr viel weiterreichenden Rechten weiter
hin fest in der Hand des Landesherrn. 

4. Die herzogliche Kanzlei und ihre Beamten 

Titel und Stand der Kanzleibeamten 
Bei der Schreibunkundigkeit, die bei den Laien im ganzen 

Mittelalter die Regel war, kam den Geistlichen als Schreibern 
eine besondere Bedeutung zu. Auch in unserem Fall sind sämt
liche faßbaren Beamte in der Kanzlei der Herzöge Geistliche. 
Sie waren oder wurden im Laufe ihrer Dienstzeit bis auf wenige 
Ausnahmen Kanoniker am Blasiusstift zu Braunschweig. Dieses 
Stift übte wahrscheinlich auch die Funktion einer Hofkapelle 
aus. Die Verbindung von Kanzlei und Hofkapelle ist ungewiß. 
Nur Notar Lippold wird einmal „capellanus ipsius domini du-
cis" genannt 1 0 7 . Die Vorsteher der Kanzlei werden als „nota-

1 0 4 A. a. O. A b s . 10: „Swelich man dheme anderen siecht enen or 
slacht oder enen dunt slach, he wetdet dheme vogede ver scillinge. ' 

los Rechtsbuch v o n 1303, in UB. d. St. B r a u n s c h w e i g II S. 264: 
„Wanne dat echte ding is, so gut me deme voghede III sol. .* 

io« Urk. 1265 Okt . 10 a . a . O . A b s . 64: „Swe en erve koft he sal 
komen vor den voghet, unde sal sich des laten vredhe werken, unde 
sal sine vredhepenninge geven." 

107 1272 D e z . 27, Orig . : S t . A . H a n n . : C e l l e Orig . 100, Kl. Olden
s tadt Nr. 7. 
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rii" bezeichnet. Notar Hermann taucht in manchen nichtherzog
lichen Urkunden unter den Zeugen als „scriptor" auf 1 0 8. Bei 
Sibodo ist es, wie wir noch sehen werden, nicht möglich zu 
entscheiden, ob er Notar oder Schreiber ist. Er führt jedenfalls 
beide Titel. Zu welch überragender Bedeutung ein Notar am 
herzoglichen Hofe aufsteigen kann, zeigt Propst Heinrich. Er 
wurde als Notar Propst des Blasiusstiftes und blieb nebenher 
der Hauptratgeber der Herzöge, über die amtierenden Notare 
griff er wiederholt hinweg in das Beurkundungsgeschäft ein. 

Die Tätigkeit der Notare 
Aufschluß über die Funktion der herzoglichen Kanzleibeamten, 

insbesondere der Notare, geben die Urkunden nur in gerin
gem Maße. Sie gehörten auf alle Fälle zum engsten Kreis um 
den Herzog. Das galt nicht nur für dessen Anwesenheit in der 
Residenz, sondern auch für die Reisen des Landesherrn durch 
sein Territorium oder in andere Gegenden. Ja, selbst auf Kriegs
zügen gehörten Notare verschiedentlich zur Begleitung des 
Fürsten. Ein gutes Beispiel dafür bieten die Beurkundungen 
Herzog Albrechts auf seinen Kriegszügen im Jahre 1256. Mit 
der Eroberung Wolfenbüttels am 25. Juli 1255 durch Albrecht 
nahm die langwierige Asseburger Fehde ihren Anfang 1 0 9 . Das 
Territorium Bischof Heinrichs I. von Hildesheim, eines Verbün
deten der Asseburger, wird ebenfalls durch Einfälle Albrechts 
heimgesucht. Dabei erobert er durch Belagerungen die bischöf
lichen Orte Rosental (bei Peine), Rethen und Sarstedt. Auch bei 
diesen zwangsläufigen Abwesenheiten vom eigentlichen Mittel
punkt der landesherrlichen Verwaltung stellt der Herzog Ur
kunden aus. In ihren Datierungen spiegeln sich die einzelnen 
Stationen dieses Kriegszuges w i d e r n o . Alle diese Urkunden 
erweisen sich in Schrift und Diktat als Kanzleiausfertigungen. 

108 Abschr . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : H s VIII B 129 Blatt 27* u n d 35. 
1 0 9 D i e s e u n d d i e f o l g e n d e n A n g a b e n b e i A . Bahr, a . a . O . , S . U . 
J i ° 1256 Ju l i 26: „Actum in castris apud Rosendale'; 1256 A u g u s t 

13: „Datum in castris apud Tserstede"; 1256 A u g u s t 20: „Datum in 
castris apud Tserstede"; 1256 o h n e T a g : „Datum in castris apud 
Tserstede." 
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Notar Jordan wird in allen, bis auf eine Urkunde, in der Zeu
genliste genannt. Duktus (HandB) und Konzept beweisen die 
unmittelbare Beteiligung Jordans am Beurkundungsgeschäft. 
Aus alledem läßt sich auf eine Anwesenheit des Notars im 
Feldlager schließen. Bei der Belagerung der Asseburger Feste 
Peine, die auch im folgenden Jahr noch andauerte, ist Jordan 
wieder dabei. Eine Urkunde weist in ihrer Datierung darauf 
h i n m . Schrift und Diktat tragen Jordans Züge, und in der 
Zeugenliste findet man seinen Namen. Der Herzog als Mittel
punkt der Landesverwaltung war bei längerer Abwesenheit 
von seiner Residenz Braunschweig auf Hilfskräfte angewiesen, 
um seine Weisungen und Beschlüsse auszuführen. 

Die Formel ,datum per manus' beweist eine Mitwirkung der 
Notare an der Beurkundung noch nicht. Ein mit dieser Formel 
genannter Notar hatte die Urkunde nur zu prüfen und zur Be
glaubigung das Siegel seines Fürsten anzubringen 1 1 2 . Empfän
gerausfertigungen, die diese Formel ebenfalls in der Datierung 
haben, bestätigen das m . 

Die paläographische Untersuchung und besonders die Be
leuchtung der inhaltlichen Eigentümlichkeiten der Kanzlei
urkunden dahingegen ergaben, daß die jeweiligen Notare so
wohl als Ingrossisten wie auch als Konzipisten an dem Be
urkundungsgeschäft beteiligt waren. 

Verzeichnis der herzoglichen Notare 
J o h a n n . Er ist der erste Kanzleivorstand unter Albrecht, 

hat aber auch dieses Amt nur im Jahre 1252 ausgeübt. Nur 
unter zwei Originalen steht sein Namen als Datar. Er wird je
doch noch 1260 als „Johannes de sancto Martino" in der Zeugen
liste einer Herzogsurkunde unter die „canonici sancti Blasii' 

i n „Datum in novo Castro apud Peinam." 1257 M a i 21. (Orig.: 
A r c h i v K l o s t e r L o c c u m : Nr. 190). G e m e i n t i s t s icherl ich e i n i n der 
d a m a l i g e n Zei t üb l i ches Trutzkas te l l . 

" 2 H. B r e s s l a u , H a n d b u c h d e r U r k u n d e n l e h r e , (2. Aufl .) , Bd. I, 
Leipz. 1912, S. 608. 

1263 Apr . 28.: Orig . : S tadt -A. Lünebg , : a. 1267 J u n i 21 . : S t . A 
H a n n : C a l e n b g . Orig . 100, W ö l t i n g e r o d e 39 . 
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gezählt U 4 . Am 25. September 1252 wird bereits sein Nachfolger 
Jordan als Notar genannt 1 1 5 . 

J o r d a n . Im ersten Drittel der Regierungszeit Herzog Al
brechts ist Jordan nach dem kurzen Notbehelf des Notars Jo
hannes die Persönlichkeit, die der Kanzlei des Herzogs ihr Ge
präge gab. Dreimal steht er als Datar, dagegen 29 mal als Zeuge 
unter herzoglichen Urkunden. Jordan bildet jedoch unter den 
Notaren der Weifen seiner Zeit eine Ausnahme, da er nie Ka
nonikus am Blasiusstift war, selbst in der Zeit nicht, als er 
durch seine Tätigkeit eng an den Hof gebunden war. Er wird 
stets deutlich in den Zeugenlisten von den „canonici sancti 
Blasii" abgesetzt 1 1 6. Er entstammt vielmehr einer anderen geist
lichen Korporation. Bei Heinemann wird für die Jahre 1243— 
1246 die Tätigkeit eines Notars Jordan in der Kanzlei des Bi
schofs von Hildesheim nachgewiesen m . Über seine Herkunft 
und seinen späteren Verbleib kann Heinemann jedoch nichts 
Bestimmtes aussagen. In einer bischöflichen Urkunde, die etwa 
1225 ausgestellt sein muß, taucht zum ersten Mal ein Domherr 
Jordan auf U 8 . Am 20. Juni 1231 begegnet er unter dem Titel 
„Jordanis vicarius episcopi" 1 1 9 . Am 16. August des gleichen 
Jahres steht er dann schon als „Jordanis notarius noster" unter 
den Zeugen 1 2 0 . Doch hat er sicherlich in den folgenden Jahren 
nur die Stelle eines Schreibers ausgefüllt, denn noch 1243 
März 14 erscheint er nur als Scriptor 1 2 1. Erst im Laufe dieses 
Jahres löst er den Notar Gottfried als verantwortlichen Kanz
leivorstand ab. Nun nennen ihn 14 Urkunden des Bischofs als 
Notar; die letzte von 1246 Oktober 23 t 2 2 . Am 25. Mai des fol
genden Jahres stirbt Bischof Konrad. Unter dessen Nachfolgern 

H4 Orig. : St. A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 23, Nr . 55. 
H5 Orig . : St. A. W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 22 , Nr . 89 ( A b b . 1). 
i ie Orig . : St. A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 7, Nr . 53, Orig . : St. A . W o l 

fenbütte l : Urk Abt . 23, Nr . 55. Orig . : S t A . W o l f e n b ü t t e l Urk A b t . 23, 
Nr. 54. 

U 7 O. H e i n e m a n n , D i p l o m a t i k der alt. B ischöfe v . H i l d e s h e i m , 
Gött . 1895, S. 21. 

n 8 UB. Hochst i f t H i l d e s h e i m , II, Nr . 141. 
na A . a . O . , Nr. 317. 
120 A . a. O., Nr . 322. 
121 A. a. O., Nr . 679. 
122 A . a. O., Nr. 765. 
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treffen wir Jordan nicht mehr in der bischöflichen Kanzlei an. 
In den Zeugenlisten von Urkunden späterer Jahre erscheint er 
nur wieder als Mitglied des Domkapitels. 1249 begegnet er uns 
unter seinem vollen Familiennamen, nämlich in einer Urkunde 
des Cyriakusstiftes (vor Braunschweig) für die Liebfrauen
kapelle in Braunschweig unter den Zeugen: „...et Jordanis 
de Blankenborgh, canonicus maioris ecclesie in Hilden-
sem..123. Jordan entstammt also, wie sein Vorname schon 
vermuten ließ, dem Ministerialengeschlecht von Blankenburg, 
die ursprünglich am Harz um den gleichnamigen Ort herum 
begütert waren. Im Stammbaum der Familie von Blankenburg-
Campe ist er der vierte seines Namens 1 2 4 . Sein Vater ist Jor
dan III., Trudxseß des Pfalzgrafen Heinrich und Herzog Ottos 
des Kindes. Diese Würde erbt der Bruder Jordans, Anno IV., 
der dieses Hofamt bei den Herzögen Albrecht und Johann ver
sieht Weiterhin gehörte einer seiner Brüder in das herzogliche 
Ratskollegium. Es liegt nun also sehr nahe, daß man in dem 
1252 auftretenden Notar Jordan eben diesen Hildesheimer 
Domherren und ehemaligen bischöflichen Notar vermuten kann. 
Sicheren Aufschluß darüber ergibt die Untersuchung der Ur
kunden Jordans auf innere und äußere Merkmale hin sowohl 
aus der Hildesheimer Kanzlei wie auch aus seiner Braunschwei
ger Zeit. 

1245 Mai 29 lautet das Datum einer Urkunde Bischof Kon
rads von Hildesheim für das Blasiusstift; unter den Zeugen 
bemerken wir auch „Jordanis notarius noster" 125. Das Schrift
bild dieser Urkunde erweist sich als völlig gleich dem der Ur
kunden, die wir als vom Schreiber B mundiert ermittelt haben. 
Da diese Handschriftengruppe die ganze erste Hälfte der Wirk
samkeit Jordans an der herzoglichen Kanzlei einnimmt, liegt 
es nahe, in der Person des Schreibers den Notar Jordan selbst 
zu sehen. Dieser Jordan ist wiederum personengleich mit dem 
Hildesheimer Notar. 

Ein Vergleich der Diktate von Urkunden aus den beiden 
Tätigkeitsbereichen Jordans kann weitere Bestätigung geben. 

123 UB. d. St. B r a u n s c h w e i g , II, Nr . 129. 
1 2 4 UB. d. F a m i l i e v o n B l a n k e n b u r g - C a m p e , Bd. II. 
125 Or ig . : S t A . W o l f e n b ü t t e l : U r k A b t . 7, Nr . 33. 
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1245 Jan. 25. 1 2 6 

„Quia de preteriüs negotiis 
non sine dampno erroris mul-
totiens dubitatur, expedit, ut 
compendio alicuius scripture 
processu negotiorum etveritas 
rei geste posteris etiam inno-
tescatur." 

— Urkunden: B 4, B 5, B 15 1 2 7 

„Quia de preteriüs negotiis 
non sine dampno erroris po-
steritas multociens dubitatur, 
expedit, ut compendio alicuius 
scripture veritas rei geste po
steris etiam innotescatur." 

Die Arengen der gegenübergestellten Urkunden stimmen fast 
wörtlich überein. Weitere Beispiele ließen sich für die Diktat
gleichheit anführen. Alle zeigen, daß die Urkunden der einen 
wie der anderen Seite von e i n e m Diktator stammen müssen. 
Da in allen Fällen Jordan als Notar in der Zeugenliste erscheint, 
bleibt kein Zweifel mehr, daß er der Urheber des Textes ist. 

Jordan wird also entgegen der sonstigen Gewohnheit aus 
der Hildesheimer Stiftsgeistlichkeit an die Spitze der herzog
lich Kanzlei nach Braunschweig berufen. Verschiedene Momente 
mögen dabei mitentscheidend gewesen sein. Dazu gehört zu
nächst einmal die besondere Stellung, die das Ministerialen
geschlecht der von Blankenburg schon seit langem bei den Wei
fen einnahm. Dann aber genoß das Hildesheimer Kanzleiwesen 
ein hohes Ansehen zu jener Zei t 1 2 8 . Enge personelle Verbin
dungen zur königlichen Kapelle unterstreichen das noch. Propst 
Heinrich, ursprünglich aus der Hofkapelle Friedrichs II. hervor
gegangen 1 2 9 , kannte deshalb vielleicht den Hildesheimer Geist
lichen Jordan und empfahl diesen dem Herzog für den Posten 
des Kanzleivorstandes. Jordan bleibt jedoch weiterhin Mitglied 
des Domkapitels. So wird er 1255 1 S 0 , 1260 1 3 1 und 1262 1 3 2 unter 

i2o UB. d. S tadt Gos lar , I, Nr . 607. 
1 2 7 O r i g i n a l v e r l o r e n ; gedr. : UB. Höchs t . H i l d . II, Nr . 929. Or ig . : 

S tadt -A. B r a u n s c h w e i g : A III 10, Nr . 14. O r i g . : A r c h i v K l o s t e r Loc
c u m : Nr. 190. 

128 H a n s J ü r g e n R i e k e n b e r g , G a b e s e i n e R i e c h e n b e r g e r S c h r e i b 
schule? In: N i e d e r s . Jahrbuch, 24 , 1952, S. 135. 

129 B u s c h , a. a. O., S. 11 u n d 27 ff. 
130 UB. Hochst i f t H i l d e s h e i m , II, Nr . 973 . 
131 A . a. O., III N r . 3. 
132 A . a. O., III Nr . 37. 
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den Domherren genannt. Das sind nur noch wenige Fälle, da 
er seinen eigentlichen Wirkungsbereich nun in Braunschweig 
hat. Unter ihm verläßt eine Flut von Urkunden die Kanzlei. 
Bei fast allen wird er namentlich als Beteiligter genannt; 
seltener ausdrücklich als Datar, häufiger in der Zeugenliste. 
Aus seiner Hildesheimer Zeit haben wir schon festgestellt, daß 
sein Name nicht in der Datierung, sondern am Schluß der Zeu
gen steht, wenn er auch die Hauptverantwortung für die Aus
fertigung trug. Die ununterbrochene Reihe seiner Namens
nennung bricht mit dem Jahre 1262 ab. Danach ist eine Tätigkeit 
Jordans in der Kanzlei Albrechts nicht mehr nachweisbar. Sein 
zu diesem Zeitpunkt erfolgter Tod ist wahrscheinlich, denn 
unter der Hildesheimer Stiftsgeistlichkeit wird er auch nicht 
mehr erwähnt. 

Neben Jordan und noch weit über dessen Zeit hinaus ist eine 
Persönlichkeit eng mit dem Beurkundungsgeschäft verbunden: 
Propst H e i n r i c h . Mit großer Regelmäßigkeit führt Heinridi 
die Zeugenlisten vieler Urkunden der Braunschweiger Herzöge 
an. In 29 Fällen zeugt Propst Heinrich für die Richtigkeit des 
abgeschlossenen Rechtsgeschäftes; achtmal tritt er sogar als Da
tar auf. Obwohl er wiederholt die Funktion eines Notars aus
übt, hat er diesen Titel, wie Busch schon feststellte 1 3 3

( nie ge
führt, sondern er ist immer „Henricus prepositus". Seit der Er
richtung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg 1235 hat Hein
rich bis zum Jahr 1252 — dem Todesjahr Ottos des Kindes — 
der Kanzlei vorgestanden. Ihm ist der eigentliche Ausbau dieser 
Behörde zu verdanken. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn 
er auch in den späteren Jahren in die Funktionen der Kanzlei 
eingreift. Lebhafter wird seine Tätigkeit in dieser Hinsicht, als 
nach dem plötzlichen Ausscheiden Jordans 1262 die Stelle des 
Kanzlei Vorstandes verwaist war. Von 1263 April 22 ist dann 
auch die erste Urkunde, in der Heinrich in der Datierung ge
nannt wird 1 3 4 . Er versah die Geschäfte eines Notars, bis er 
durch den Notar Hermann 1271 abgelöst wurde. Außerdem ge
hörte er zu den bedeutendsten Ratgebern der beiden Herzöge. 

« 3 B u s c h , a . a . O . , S. 70. 
134 O r i g . : S t a d t - A . Lüneburg: a. 
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Sein häufiges Auftreten in den Zeugenlisten bestätigt seinen 
wesentlichen Anteil bei vielen Rechtsgeschäften. Einmal wird 
sogar ein Verkauf ausdrücklich „in curia prepositi Henrici" ab
geschlossen 1 3 5 . Nach 1271 hat er sich dann fast völlig von 
diesen öffentlichen Funktionen zurückgezogen. Am 19. Februar 
1275 zeugt er ein letztes Mal unter einer Urkunde der Her
zöge 1 3 6 . Unter einer Urkunde des Cyriakusstiftes (1281 Juli 24) 
treffen wir seinen Namen überhaupt zum letzten Mal a n 1 3 7 . 
1282 ist bereits sein Nachfolger Balduin von Campe Propst des 
Blasiusstiftes. Da sein Tod im 2. und 3. Memorienbuch des Bla
siusstiftes unter dem 25.1. eingetragen ist 1 3 8

r ist also Propst 
Heinrich am 25. Januar 1282 gestorben. 

Nach der zwischenzeitlichen Tätigkeit Heinrichs tritt mit dem 
Notar H e r m a n n wieder ein hauptamtlicher Notar an die Spitze 
der Kanzlei. Bei 13 Urkunden zeichnet er mit seinem Namen 
für ihre Richtigkeit verantwortlich. Am Anfang des Jahres 1271 
begegnet er zum ersten Mal unter einer herzoglichen Ur
kunde 1 3 9 . Dabei ist zu bemerken, daß er ausschließlich Urkunden 
für Herzog Albrecht datiert. Propst Heinrich hatte auch noch hin 
und wieder für Herzog Johann mit ausgefertigt. Nach der for
mellen Landesteilung von 1269 ist Hermann nun der erste 
braunschweigische Notar. Dieser Kanzlei hat er lange Jahre bis 
1296 angehört 1 4 0 . Er diente also auch noch den Söhnen Al
brechts, Heinrich Mirabilis und Albrecht. Obwohl als solcher 
nie genau bezeichnet, ist Hermann Kanonikus am Blasiusstift 
gewesen. Dürre führt ihn in seiner Liste der Kanoniker für die 
Jahre 1271, 1272 und 1294 auf 1 4 1. Ebenso finden wir ihn als 
„Hermannus scriptor" im 2. und 3. Memorienbuch des Blasius
stiftes 1 4 2 , im 3. Memorienregister sogar mit dem Zusatz „cano-
nicus noster". Im Ordinär von Sanct Blasien steht er 1294 unter 

135 Orig . : S tadt -A. B r a u n s c h w e i g : A III, 10 Nr . 12. 
136 Orig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : U r k Abt . 1, Nr. 23. 
137 M i t g e t e i l t v o n H. D ü r r e , Z . H . V . 1884, S. 13. 
138 Z . H . V . 1884, S. 84 u n d 1886, S. 13. 
13» Or ig . : S t . A . W o l f e n b ü t t e l : Urk Abt . 7, Nr. 63. 
1 « D ü r r e , Z . H . V . 1884, S. 107 f. 
1*1 D ü r r e s handschr i f t l i ches K a n o n i k e r v e r z e i c h n i s i m S t . A . W o l f e n 

b ü t t e l . 
142 Z . H . V . 1884, S . 9 0 u n d 1886, S. 55. 
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den Stiftsherren dieser Kirche 1 4 3 . Das Alexanderstift zu Einbeck 
zählt ihn 1296 zu seinen Kanonikern 1 4 4, Dürre schließt aus den 
Randzahlen in den Memorienregistern, daß Notar Hermann vor 
1312 gestorben sein muß. 

Als sich im Jahre 1263 Herzog Johann eine von seinem Bru
der unabhängige Kanzleibehörde einrichtete, wählte er den No
tar L i p p o l d zu ihrem Vorstand. Sein Name steht zum ersten 
Mal unter einer von ihm datierten Urkunde vom 31. Juli 1263 1 4 S . 
Von da an treffen wir seinen Namen noch sechsmal — zuletzt 
am 11. Oktober 1276 1 4 Ä. Dabei wechseln allerdings seine Be
zeichnungen. Zunächst begegnet nur sein Name ohne Zusatz. 
Am 28. August 1264 nennt er sich zum ersten Male „notarius". 
1271 werden er und Sibodo zusammen als „notarii nostri" be
zeichnet. Schließlich tritt Lippold am 27. Dezember 1272 als 
„capellanus ipsius beati Blasii in Bruneswic" auf 1 4 6. Unter den 
Kanonikern des Blasiusstiftes gibt es für den Zeitraum nur 
einen Lippold, nämlich Lippold von Godenstede 1 4 7 . Dürre führt 
in seiner Liste der Kanoniker diesen Lippold für die Jahre 1273, 
1276, 1279—1291 an. Das Jahr seines ersten Auftretens als „ca-
nonicus" stimmt mit dem des Notars Lippold überein. Es ist 
deshalb sehr naheliegend, beide Personen als identisch zü be
trachten. Die Verbindung der Lüneburger Kanzlei und Hof
kapelle mit dem Blasiusstift hat zu jener Zeit also noch be
standen. Die Obhut über dieses bedeutende Stift war ja im Tei
lungsvertrag auch beiden Linien gemeinsam verblieben. Nach 
Angabe des 3. Memorienregisters des Blasiusstiftes starb Lip
pold am 3. Oktober 1291 1 4 8 . 

Wie schon erwähnt, wird mit Lippold zusammen noch Si
b o d o als Mitglied der Lüneburger Kanzlei genannt. Er war 
jedoch keineswegs Notar, wie man nach der obenangeführten 
Nennung seines Namens vermuten könnte. In einer späteren 

143 Im S t . A . W o l f e n b ü t t e l : H s A b t . VII, B Nr . 129, Bl. 27. 
144 Ebenda: H s Abt . VII, B Nr. 129, Bl. 35. 
145 Gedr.: G o s l a r e r UB. II Nr . 87. 
i « Orig . : S t . A . H a n n o v e r : C e l l e Orig . 100, O l d e n s t a d t Nr . 7. 
147 B e n a n n t nach d e m Ort G a d e n s t e d t b e i P e i n e . 
148 z . H . V 1886 S. 50: „Anno Domini MCCXCI obiit Lyppoldus 

de Godenstidde, dyaconus, canonicus noster." 
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Urkunde wird er nämlich nur als „scriptor" bezeichnet 1 4 9

( ein 
Beispiel für die damals noch herrschende Unsicherheit bei die
sen Amtsbezeichnungen, Auch andere Notare, deren Namen 
nur sporadisch in den Urkunden auftauchen, mögen deshalb 
nur in den Stand der Kanzleischreiber gehören. Sie wurden 
ebenso verallgemeinert als Notare bezeichnet. 

Eine Darstellung der Handlung und Beurkundung, die nur 
auf dem vorliegenden Bestand an Kanzleiurkunden fußt, kann 
wenig befriedigen. Nicht jeder einzelne Vorgang beim Be
urkundungsgeschäft läßt sich aus den wenigen Angaben im 
Text der Urkunden ermitteln. Man geht dabei aber wohl nicht 
fehl, wenn man sich den Ablauf der Handlung und Beurkun
dung so vorstellt, wie ihn andere Darstellungen über ähnliche 
Kanzleien des 13. Jahrhunderts wiedergeben. 

Zusammenfassung 

Die herzogliche Kanzlei, von Otto dem Kinde eingerichtet und 
aufgebaut, erfährt unter seinen Nachfolgern Albrecht und Jo
hann ihre weitere Festigung. Der Anteil der Ausstellerausferti
gungen wuchs unter den Söhnen Ottos etwas an. Verantwort
lich dafür ist wohl besonders Notar Jordan, der der Kanzlei im 
ersten Jahrzehnt der Regierung der herzoglichen Brüder vor
stand. Jordan ist auch der letzte gesamtwelftsche Notar. Bei 
der Neubesetzung der Stelle des Kanzleivorstandes beginnt 
sich schon das Bestreben auszuwirken, das väterliche Erbe zu 
teilen. Diese Tendenz mag vor allem von Johann ausgegangen 
sein, der nach 1262 immer stärker sein Interesse auf das Für
stentum Lüneburg richtet. Er schafft sich eine vom älteren Bru
der unabhängige Beurkundungsstelle mit eigenen Notaren und 
Schreibern. Die Beurkundungen, die diese junge Behörde ver
lassen, heben sich deutlich nach den äußeren und inneren Merk
malen von den Braunschweiger Ausfertigungen ab. Ebenso 
bildet Johann für sich ein neues Ratskollegium, dessen Mit
glieder er der Nobilität und Ministerialität seines Teilfürsten
tums entnimmt. Der Teilungsvertrag von 1269 ist nur ein Stein 

Orig . : S t . A . H a n n o v e r : C e l l e Orig . 100, O l d e n s t a d t Nr. 7. 
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am Wege der allmählichen Auseinanderentwicklung der beiden 
Stammgüter Braunschweig und Lüneburg. Seinen Abschluß 
findet dieser Vorgang erst unter den Söhnen der Herzöge Al
brecht und Johann. Die Brüder treten bei vielen Gelegenheiten 
noch miteinander auf. Die Vettern regieren häufig bereits ge
geneinander. 
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Abb. 1 Original Staatsarchiv Wolfenbüttel: Urk Abt. 22 , Nr . 89. Schreiber: B (Braunschweiger Kanzlei) 
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Abb. 2 Original: Staatsarchiv Wolfenbüttel: Urk Abt. 139 Nr . 3. Schreiber: C (Braunschweiger Kanzlei) 



Tafel 2 
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Abb. 3 Original: Staatsarchiv Wolfenbüttel: Urk Abt. 70 Nr . 1, Schreiber I (Braunschweiger Kanzlei) 
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Abb. 4 Original: Staatsarchiv Hannover: Calenbg. Orig. 100, Bursfelde Nr . 22, 
Schreiber L (Braunschweiger Kanzlei) 
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Abb. 5 Original: Stadtarchiv Hannover: Urk Nr . 1,14. Schreiber: A (Lüneburger Kanzlei) 
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Abb. 6 Original: Staatsarchiv Wolfenbüttel: Urk Abt. 2 Nr . 2. Schreiber: B (Lüneburger Kanzlei) 





Norddeutsches Rittertum 
in der deutschen Dichtung des Mittelalters* 

V o n 

G e r h a r d C o r d e s 

Die Magdeburger Schöffenchronik, begonnen gegen 1370, be
richtet für die Zeit etwa hundert Jahre früher von einem Fest, 
das die „Konstabein", dat weren söne der rikesten börgere, 
veranstalteten. Es ist noch von anderen Spielen die Rede, dem 
Roland, dem Schildekenbom, der Tafelrunde — wir merken 
gleich an, daß der später so beliebte „Papageienbaum", die Ziel
scheibe städtisch-bürgerlicher Schützenfeste, nicht genannt ist, 
sondern Begriffe aus dem Leben höfisch-ritterlicher Gesellschaft. 
Hier wird weiter von einem dieser Patriziersöhne erzählt, de 
heit Brun van Scönenbeke, dat was ein gelart man; er dichtete 
das Festspiel und entwarf einen „Gral", weiterhin „höfische 
Briefe", die an die benachbarten Städte Goslar, Hildesheim, 
Braunschweig u. a. gerichtet wurden, Einladungsschreiben an 
alle Kaufleute, de der ridderschop wolden Oven. Der Kampfpreis 
ist eine schöne Frau, die den verlockenden Namen „Frau Fee" 
trägt, und nun entwickelt sich das Bild eines Turnierfestes, wie 
es uns aus ritterlicher Dichtung völlig geläufig ist: mit feier
lichem Empfang, Wappen und prächtiger Kleidung, Zeltlager, 
Kirchgang, Herausforderung durch Berühren des aufgehängten 
Schildes und mit suste und sustiren. Erheiternd ist der Schluß: 
Totesten vordeinde vrouwen Feien ein olt kopman van Gos-

* Der T e x t ist d ie V o r l a g e d e s V o r t r a g e s auf der H a n s i s c h - n i e d e r 
d e u t s c h e n Pf ings t tagung Kie l 1961. 
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leie, de vörde se mit sik unde gai se to der e unde gaf ör so 
vele mede, dat se öres wilden levendes nicht mer övede1. 

Die Schilderung ist nichts anderes als ein besonders anschau
liches Bild aus einem allgemeinen deutschen und europäischen 
Vorgang, dem „Absinken", der Verbürgerlichung der höfischen 
Kultur, die in spielerischer Nachahmung von städtischen, also 
patrizischen Kreisen gepflegt wurde. Sie ist uns aber ferner be
sonders wertvoll durch ihren Schauplatz, das Magdeburg der 
Sachsenkaiser, Sitz eines Erzbischofs, Schnittpunkt west-öst-
lichen Handelsweges und süd-nördlichen Kulturweges, Grenz
landschaft zwischen dem Thüringen der Landgrafen und dem 
südöstlichen Sachsen der Ottonen und Weifen, alter Grenz- und 
Leitort zum Neusiedeilande, beherrschend am Wege zu den 
Marken der Wettiner und Askanier; aber weiter noch: Sitz des 
berühmten Schöffenstuhls, dessen Rechtsschöpfung die Städte 
des gesamten mittleren Ostlandes versorgt, in dessen unmittel
barer Nähe der Verfasser des ersten deutschen Rechtsbuches 
herangewachsen ist. Und schließlich benennen wir nach ihm 
jene bedeutende Frauengestalt der Mechthild, die am Anfang 
unserer deutschsprachigen Mystik steht, und deren enge sprach
liche Bindung an die „höfische Umgangssprache" Hans N e u -
m a n n auf der Soester Tagung von 1947 nachdrücklich betont 
ha t 2 . 

In dieser Stadt Magdeburg aber sah schon 1199, eins tages 
als unser herre wart geborn, W a l t h e r von der Vogelweide 3 

den prächtigen Aufzug des staufischen Königspaares Philipp 
und Maria, und er äußert sich hier so anerkennend über die 

1 C h r o n i k e n der d e u t s c h e n S t ä d t e 7, 168 f.; v g l . L. W o l f f , N i e d e r -
dt. Zs. f. V o l k s k u n d e 5 (1927), 202 ff.; zu d e n B r a u n s c h w e i g e r K o n 
s t a b l e r s p i e l e n H. v . G l ü m e r , N i e d e r s ä c h s . J a h r b . 10 (1933), 71 ff. 
Z u m Papagoienbom d i e b e i S c h i l l e r u n d L ü b b e n , M i t t e l n i e d e r d t . 
W ö r t e r b u c h 3 , 300 f. g e g e b e n e n B e l e g e und d i e Lit. im H a n d w ö r t e r 
buch d e s A b e r g l a u b e n s 6, 1388. 

2 N i e d e r d t . K o r r e s p o n d e n z b l , 56, 19; H. N e u m a n n , B e i t r ä g e zur 
T e x t g e s c h i c h t e d e s „ F l i e ß e n d e n Lichts der Got the i t" u n d zur L e b e n s 
g e s c h i c h t e M e c h t h i l d s v o n M a g d e b u r g , Nachr. d. G ö t t i n g e r A k . 1954, 3. 

3 L a c h m a n n 19, 5 u n d 26, 33. Zur B i o g r a p h i e W . M ö l l e n b e r g , 
His t . Zs. 117, 387 ff. V g l . C. v . K r a u s , W a l t h e r v o n der V o g e l w e i d e , 
U n t e r s u c h u n g e n (1935), 83 . 
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Thüringer und die Sachsen, die beiden Stämme, die doch gerade 
diesem Herrscher die schwerste Not bereiteten. Es fällt ein Ab
glanz staufisch-süddeutscher Reichsherrlichkeit wenigstens von 
einem Grenzpunkt her auf Norddeutschland, dessen kaiserlicher 
Weifenherzog einen fruchtlosen Kampf um den Wert seiner 
Würde aufgenommen hat, und von dem doch letztlich nichts 
Eindrucksvolleres in die hohe deutsche Dichtung eingegangen 
ist als der Tadel des großen fahrenden Sängers: waer er so milt 
als laue, er hete lügende vil besezzen. 

Sie sind wie Symbole auch unserer deutschen Ritterdichtung, 
der strahlende junge Staufer, dem eine byzantinische Kaiser
tochter als Gattin folgt, dem einen Augenblick lang auch das 
Mittelmeer wieder offenzustehen scheint, und der verschlossene, 
nüchterne, zur Gewalttat neigende Weife mit seiner an die ab
seitige Nordsee gebundenen Politik. Aber beide sind sie Söhne 
von Größeren, die in der Generation vorher das Reich verkör
perten, ohne daß ihnen schon der Unterschied Süd-Nord an
haftet; in der nächsten Generation beginnt die alte Scheide
grenze wieder aufzureißen. Und das gerade ist der kurze Ab
schnitt unserer hohen mittelalterlichen Dichtung, über den wir 
mitRecht „mittelhochdeutscheBlütezeit" stellen — mit telhoch
deutsch aber, das ist Süddeutschland, Österreich, Baiern, Schwa
ben, Schweiz, Elsaß, ist Rheinland, Thüringen, Meißen. Man 
braucht das nur mit diesen Namen anzudeuten. Doch unsere 
Frage ist: wo steht in diesem Augenblicke Norddeutschland, 
das alte S a c h s e n mit der langen Nordseeküste und dem un
mittelbaren Neusiedelland an Ostsee und Elbe? Sachsen, das 
doch als Mittlerin der He i den dich tung zum Norden eine so 
wichtige Rolle spielt! Wo finden wir hier eine Dichtung des 
Rittertums, und wie stellt sich das Rittertum in ihr dar? 

Ein Blick über die deutsche Landschaft scheint sich uns schon 
als einfache Antwort anzubieten. Süddeutschland, Mittelrhein, 
Thüringen: das ist die Landschaft, die „auf den Bergen die Bur
gen" trägt, also die Landschaft des Ritters, mehr noch: die 
„ r o m a n t i s c h e " Landschaft, die Landschaft der Poesie. Die 
norddeutsche Tiefebene aber entbehrt dieses schönen Schmuckes, 
sie weist auf Unromantik, Nüchternheit, Poesielosigkeit. Na
türlich wissen wir, daß dieser Schein trügt. Die niedersächsische 

10 Nieders , Jahrbuch 1961 145 



Ebene wimmelt von mittelalterlichen Burgenplätzen, wir wissen 
es von Westfalen, von Holstein und anderswoher. Wir wissen, 
daß es einen norddeutschen Adel gab. Ein Sachsenherzog war 
der Begründer einer berittenen Truppe. Wenn auch die Ent
wicklung des Lehnswesens teilweise etwas anders gelaufen ist, 
so können wir doch am Bestand eines Rittertums auch in Nord
deutschland nicht zweifeln. 

Aber was wissen wir von seiner g e i s t i g e n Kultur? Nicht 
die Spur einer Dichtung des Rittertums ist aus dem engeren 
Zeitraum um 1200 überliefert, wir haben auch keinen Grund, 
eine solche vorauszusetzen. Ja wir wissen kaum etwas dar
über, wie weit überhaupt Norddeutschland von der klassischen 
mittelhochdeutschen Dichtung berührt wurde. Der Versuch, dies 
aus dem Vorkommen von Eigennamen festzustellen4, hat, so 
weit er jedenfalls das 13. Jh. betrifft, recht magere Ergebnisse 
gebracht. Von persönlicher Berührung in der Zeit um 1200 
wissen wir wieder nichts, weder davon, ob etwa Wolfram seine 
Reise über die Grenzen Thüringens, Morungen seinen Aufent
halt über die Meißens ausgedehnt hat. Andrerseits kann nicht 
bezweifelt werden, daß norddeutsche Ritter auf den Italien-
und Kreuzzügen, in Ottos IV. westlichen Kriegen mit den mittel-
und süddeutschen in Berührung standen — aber wir dürfen 
voraussetzen, daß man in solchen Fällen andere Beschäftigung 
hatte als mit höfischer Dichtung. 

Bleibt das Zeugnis des großen Fahrenden, wenn wir ihm 
trauen dürfen 5. In Magdeburg war er sicherlich. Aber seine 
selbstbiographische Angabe ist doch recht unverbindlich: von 
der Seine unz an die Muore, von dem Pfade unz an die Traben 
— ein „Itinerar" läßt sich aus den zwei Zeilen auch nicht gerade 
ablesen. Und wenn auch: so nachhaltig wird selbst der Eindruck 
dieses Großen nicht gewesen sein, daß auf ihn die Weiter
wirkung der Kreuzlied-Melodie bis in die über 250 Jahre spä
tere „Bordesholmer Marienklage" zurückgehen könnte — da 

* E. K e g e l , D i e V e r b r e i t u n g der mi t te lhochdt . e r z ä h l e n d e n Lite
ratur in M i t t e l - u n d N i e d e r d e u t s c h l a n d ( H e r m a e a 3 , 1905); K. W a g 
n e r , Ei lhart v o n O b e r g Tristrant, I. D i e a l t e n Bruchstücke (Rheinische 
Beitr. 5, 1924), 8* ff. 

s L a c h m a n n 31, 13. V g l . v. K r a u s a. a. O. mit Lit. 
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gab es verschlungenere Wege, denen Anna Amalie A b e r t mit 
Erfolg nachgegangen is t 6 . Und dann haben wir hier auch eine 
Sondergattung vor uns, von einem Manne obendrein, der doch 
mit einem Fuße aus seinem Stande herausgetreten war. Aber 
selbst diese Klasse ist rar in Norddeutschland, wir wissen nichts 
über das Vorkommen des Fahrenden oder des Vaganten, eines 
Typs, der ja bis in die Humanistenzeit eine so speziell süd
deutsche Erscheinung geblieben ist. Zwei, drei Namen tauchen 
in der langen Reihe der späteren mittelhochdeutschen Spruch
dichtung auf7. Sie sagen auch nichts aus für ritterliche Dichtung. 

Nur in einem führen sie zu unserer Frage zurück: im Fürsten
preis. Es ergibt sich gleich eine ganze Liste: R u m z l a n d von 
Sachsen in der zweiten Hälfte des 13. Jh. spricht neben dem 
deutschen und dem dänischen Könige die Fürsten von Braun
schweig, Schwerin, Stettin an, H e r m a n n der Damen, selbst 
aus dem Neuland, besingt gegen 1300 den Markgrafen von 
Brandenburg, den Herzog von Schleswig, die Grafen von Hol
stein, von Segeberg, dazu einen schwäbischen. Und damit stehen 
wir schon am Kernpunkt unseres ganzen Problems, denn wenn 
wir von den königlichen Namen absehen, bedeutet diese Liste 
doch recht wenig in der Reichsgeschichte und besonders für un
sere Kultur, gemessen an Namen wie Babenberg, Zähringen, 
Thüringen, Meißen, zu schweigen von den vielen kleinen süd-
und mitteldeutschen Herrschaften, die sich hier ganz anders 
einreihen können als die genannten norddeutschen. Nicht der 
Ritter ist die eigentliche Vorbedingung ritterlicher Dichtung, 
sondern der „Hof" — nichts spricht ja deutlicher als das da
von abgeleitete Adjektiv. Erst eine „höfische" Gesellschaft bietet 
die Möglichkeiten, das ritterlich-höfische Idealleben zu gestalten, 
d. h. ins Wort zu gestalten und ihm damit zum Dasein, der 
vordergründigen Wirklichkeit aber dadurch zu ihrem höheren 

6 A . A . A b e r t , D a s N a c h l e b e n d e s M i n n e s a n g s i m l i t u r g i s c h e n 
Sp ie l (Die M u s i k f o r s c h u n g I, 1948, 95 ff.). 

7 ü b e r Rumzland , H e r m a n n der D a m e n u n d d e n G o l d e n e r s. d i e 
Lit. b e i G. E h r i s m a n n , G e s c h i c h t e der dt. Lit. b is z u m A u s g a n g d e s 
M i t t e l a l t e r s , 2. Tei l S c h l u ß b a n d (1935), 299—301 . Zur F r a g e der „Fah
r e n d e n " v g l . j e tz t W . S a l m e n , D e r f a h r e n d e M u s i k e r i m e u r o p ä i 
schen M i t t e l a l t e r (Mus ik im a l t e n u n d n e u e n Europa 4, 1960). 
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Sinn zu verhelfen. Und diese Fürstenhöfe sind auf das vorhin 
umrissene Norddeutschland recht spärlich verteilt. Die Karte 
zeigt reichlich geistliche Fürsten, die zwar meist kriegerischen 
Taten zugeneigt sind, aber gegenüber frivoler weltlicher 
Geisteskultur doch die Großzügigkeit eines Wolfger von Ellen
brechtskirchen vermissen lassen. Bauernlandschaften, wie sie 
den Rand der Nordsee besetzt halten, dulden sowieso keine 
Fürsten. Den Schauenburgern, von einer Doppelaufgabe be
ansprucht in Holstein und in Wagrien, zudem in doppelter 
Grenzlage und politisch ganz auf eigene Konzeption gestellt, 
hat es wohl stets an der notwendigen Muße gefehlt, wie sie 
ein fest in den Reichszusammenhang eingebauter Kollege im 
Innern zu allen Friedenszeiten sehr wohl aufbringen konnte. 
Aus den kleineren Grafschaften Altsachsens hören wir nie et
was von geistigen Interessen, oder doch erst im Spätmittel
alter 8. 

So sind uns nur wenige M i n n e sang-Strophen aus nord
deutschem Gebiet bekannt, sie stammen durchweg von Fürsten 
des beweglicheren Ostens, einem Anhalter aus der ersten, einem 
Brandenburger aus der zweiten Hälfte des 13. Jh. 9. Aber von 
einer eigenen Form sind sie weit entfernt, die Verse laufen in 
der Tradition der mittelhochdeutschen Lyrik mit, so wie sie in 
den großen süddeutschen Handschriften überkommen sind; bei 
ihrer geringen Zahl kann auch die Frage kaum beantwortet 
werden, ob sie vielleicht in niederdeutscher Sprache gedichtet 
waren. Diese klingt schon stärker durch in dem letzten Ver
treter der Gruppe, dem Fürsten W i z l a v III. von Rügen, der im 
ersten Viertel des 14. Jh. regierte und in frischen Naturliedern 
ein gewisses Formtalent zeigt; man hat sie ernstlich in nieder-

8 H i n z u w e i s e n w ä r e h ier noch, w o r a n mich d i e H e r a u s g e b e r 
freundl ichst er inner ten , auf d i e Sprüche F r a u e n l o b s (Ettmül ler 
S. 95 ff.), d i e er d e n F ü r s t e n v o n B r e m e n , R a v e n s b e r g , H o y a , R ü g e n , 
M e c k l e n b u r g , O l d e n b u r g u n d B r a n d e n b u r g w i d m e t e . In ihrer al l 
g e m e i n e n F o r m e l h a f t i g k e i t s a g e n s i e z w a r nichts ü b e r e i n e l i t era
r ische T ä t i g k e i t der B e s u n g e n e n (auch nicht W i z l a w s v o n Rügen! ) a u s , 
a b e r e i n g e w i s s e s I n t e r e s s e für d e n S ä n g e r m u ß m a n i m m e r h i n v o r 
a u s s e t z e n . A l l e r d i n g s is t aus F r a u e n l o b s s p ä t e r e m L e b e n s l a u f b e 
kannt , daß er in N o r d d e u t s c h l a n d t r o t z d e m nicht h e i m i s c h w u r d e . 

• E h r i s m a n n a . a . O . 285. 
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deutsche Lautform umgesetzt, es steht dahin ob mit Recht, aber 
der Wortschatz zeigt deutlichen Einschlag von dort 1 0 . 

Wizlavs Mutter war eine Weifin, Tochter Ottos des Kindes 
von Braunschweig-Lüneburg und damit eine Urenkelin Hein
richs des Löwen, Das aber führt nunmehr auf den einzigen Hof, 
der in Norddeutschland wirkliches Format besitzt und auch 
kulturell den großen Höfen Süddeutschlands ebenbürtig zur 
Seite gestellt werden darf. Die Kernlandschaft der weifischen 
Macht in Norddeutschland — und auf dieses sind sie ja seit 
1180 überhaupt beschränkt —, das südöstliche Sachsen, ist ein 
eigentümliches Norddeutschland, noch größtenteils dem Mittel
gebirge zugehörig, und darum ja auch noch heute eine Burgen
landschaft. Durch erbliche Verbindung mit sächsischen Fürsten
familien ist die Zahl der weifischen Ministerialen sehr groß, 
und Heinrich ist ja auch rechtlich, nicht nur politisch der Herr 
Niedersachsens, in dem er eine große Zahl von Grafschaften in 
seinem Besitz hat. So kann es uns kaum überraschen, daß alle 
ritterlichen e p i s c h e n Dichtungen, die wir aus dem 12. und 
13. Jh. besitzen, mit Sicherheit oder wenigstens mit großer 
Wahrscheinlichkeit in den Umkreis des Braunschweiger Hofes 
gehören. Wenn man versucht hat, E i l h a r d von Oberg, dessen 
Familie zweifelsfrei als weifisches Ministerialengeschlecht er
scheint, an den Niederrhein zu versetzen, so war das ein Irrtum. 
Es bleibt nicht einzusehen, warum der Niedersachse sich nach 
dort gewandt haben soll, von wo der Niederfranke Heinrich 
von Veldeke nach Thüringen ging. Eher hätte er sich ebenfalls 
nach Thüringen wenden können, aber auch das läßt sich bio
graphisch nicht mit Sicherheit behaupten n . Auf keinen Fall 

10 K. B a r t s c h und W . G o l t h o r , D e u t s c h e Liederdichter (8. Aufl . 
1928) Nr. L X X X I V ; Lit, ebd . u n d E h r i s m a n n a . a . O . 286. 

1 1 E ine wirkl ich f ö r d e r n d e D i s k u s s i o n u m d ie F r a g e v o n Ei lhards 
Herkunf t hat noch nicht w i e d e r e i n g e s e t z t . Immer w i e d e r trifft m a n 
auf k r i t i k l o s n a c h g e s p r o c h e n e B e h a u p t u n g „rheinischer" He imat , o h n e 
daß sich j e m a n d ernst l ich k lar macht, w o d i e s e d e n n n u n e igent l i ch 
z u suchen s e i n s o l l t e . A b e r auch d e B o o r s Bi ld (Geschichte der dt. 
Lit. II D i e höf ische Lit., 4. Aufl . 1960, 29 ff.) u n t e r l i e g t noch zu s e h r 
d e m Z w i e s p a l t der sprachl ichen u n d s t i l i s t i schen Einordnung . Er i s t 
m i t k e i n e m W o r t auf das H a u p t a r g u m e n t der S c h e i d u n g v o n d und t 
(G. C o r d e s , Zur Sprache Ei lhards v o n O b e r g , 1939, be s . 90 ff.) e i n 
g e g a n g e n , das d e n Dichter e i n d e u t i g zur b i n n e n d e u t s c h e n G r u p p e 
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darf die Wahl des so „modernen" Stoffes wie Tristan und Isolde 
überraschen, gerade für den Hof, an dem Mathilde, die Tochter 
der Eleonore von Poitou, die Herrin war. Doch auch dem kon
servativen Geschmack, den man dem Weifenhofe in Süd und 
Nord zuschreibt, ist ja in der Form unserer ersten Tristan-
Dichtung Rechnung getragen. Ihre Reimtechnik ist — obwohl 
einwandfrei mittelhochdeutsch — altertümlich, und wenn es 
wahr ist, was wir doch immer noch glauben möchten, daß Eil-
hard Veldekes Eneide kannte, so hat er ihr doch in der Form 
jedenfalls recht wenig abgesehen. Wir wissen, daß sein Werk 
nach jeder Seite noch „vorhöfisch" ist, daß in ihm noch nicht 
eine aufgehöhte Lebensform Gestalt gewonnen hat, daß seine 
Minneauffassung noch nicht für die edelen herzen bestimmt 
ist, sondern in einer derberen Luft lebt, daß etwa seine recken
haften Kampfschilderungen viel stärker der Technik des alten 
Epos und „spielmännischer" Erzählkunst verbunden sind. Das 
teilt er mit seinem französischen Vorbild, das ihn wohl die 
Herzogin kennen lehrte. 

Der Sturz Heinrichs des Löwen, der Tod Mathildens, das 
Kaisertum Ottos IV. und die Sorgen um den Aufbau der Haus
macht gönnen dem Weifenhause zwei Generationen hindurch 

ste l l t ; d a s i s t e i n w e n i g ers taunl ich g e r a d e be i d e m H e r a u s g e b e r d e s 
„Corpus d e r a l t d e u t s c h e n O r i g i n a l u r k u n d e n " , in d e m i h m doch auf 
Schritt u n d Tritt d i e s e s au f fa l l ende S c h i b b o l e t h w e s t - u n d b i n n e n 
d e u t s c h e r S c h r e i b u n g in d i e A u g e n fa l l en m u ß . D a ß g e w i s s e s t i l i 
s t i sche E i g e n t ü m l i c h k e i t e n der g a n z e n G r u p p e v o r w i e g e n d in d e r 
r h e i n i s c h e n D i c h t u n g gebraucht w e r d e n u n d auch auf Ei lhard g e w i r k t 
h a b e n m ü s s e n , i s t n i e bes tr i t t en w o r d e n . A b e r d a s is t e b e n e t w a s 
a n d e r e s . Z u d e m k a n n m a n d e m Bi lde d e s B r a u n s c h w e i g e r H o f e s , w i e 
e s d e B o o r ze ichnet , mi t g l e i c h e m Recht d a s v o n L. W o l f f ( N i e d e r -
dt. Jahrb . 71 /73 , 68 ff.) e n t w o r f e n e g e g e n ü b e r s t e l l e n ; auch in d i e s e r 
F r a g e g l a u b e ich mich ( a . a . O . 102f . ) a u s r e i c h e n d ges i cher t zu h a b e n . 
N i r g e n d s h a b e ich b e h a u p t e t , daß E. w irk l i ch nach T h ü r i n g e n g e 
g a n g e n s e i , s o n d e r n ausdrückl ich b e t o n t , daß e s „bei V e r m u t u n g e n 
ble ibt". A b e r auch n i e m a n d hat e i n e A n t w o r t auf d i e F r a g e g e g e b e n , 
w a s für e i n Hof d e n n als Förderer in Betracht k o m m t , da sich doch 
s e l b s t V e l d e k e v o n der n i e d e r l ä n d . H e i m a t fort nach C l e v e u n d d a n n 
w e i t e r n a c h T h ü r i n g e n g e w a n d t ha t — o b d a s l e t z t e r e a l l e i n auf d e n 
D i e b s t a h l d e r Handschri f t zurückzuführen ist? W e n n ich e t w a s an 
d e n d a m a l i g e n Ä u ß e r u n g e n b e d a u r e , s o is t e s , daß ich b e i der P o 
l e m i k g e g e n K. W a g n e r in j u g e n d l i c h e m Ü b e r s c h w a n g n o c h nicht 
d e n s c h u l d i g e n T o n g e f u n d e n hat te . 
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nicht die nötige Muße, und damit entbehrt Norddeutschland 
wieder seines ritterlichen Epikers. Wir wissen nicht, wann man 
begonnen hat, die gerade jetzt entstandenen Werke der großen 
mittelhochdeutschen Epiker zu lesen. Nur an einer Stelle fällt 
ein Licht auf diese Interessen und eröffnet einen etwas sonder
baren Ausblick: ein jüngerer Sohn Heinrichs läßt durch den 
Lübecker Abt Arnold den „Gregorius" Hartmanns ins — La
teinische übertragen, und der geistliche Herr war nicht wenig 
entsetzt über die ungewohnte Aufgabe und die fremdartige Aus
drucksform, wenn wir seinen Widmungsworten wörtliche Be
deutung entnehmen dürfen — womit er weniger den sprach
lichen Gegensatz als die Technik höfischer Epik meint 1 2 . 

Aber in der zweiten Hälfte des 13. Jh. zeigen sich doch im 
Gefolge weifischer Herzöge zwei Dichter recht gründlich be
lesen in den Werken Hartmanns und Wolframs. Der Ritter 
B e r t h o l d von Holle 1 3 widmet dem jungen Herzog Johann, 
dem Oheim jenes Fürsten Wizlav, seinen Versroman „Crane" 
und erwähnt dabei einen vorausliegenden „Demantin", der uns 
ebenfalls erhalten ist. In diesem „Demantin" müßten wir nun 
das Bild des norddeutschen Ritters finden, nach dem wir ge
fragt haben. Aber wir werden enttäuscht. Wir sehen einen — 
mittelhochdeutschen Ritter, finden einen Handlungsfaden, der 
an Wolframs „Willehalm" erinnert, eine endlose Häufung rit
terlicher Kampfbegegnungen und einen doppelten Handlungs
ansatz nach Art Hartmanns, ein an allen Ecken aus Wolfram 
bezogenes Vokabularium. Das alles ist buchstäblich leere Rü
stung. Nichts von der Problematik unserer Artus-Romane; keine 
Eheproblematik, keine von den großen religiösen Fragen ist 
angerührt. Ohne einen inneren Grundgedanken wird Täter
schaft dargeboten, in einem Umfange, der den „Erec" noch um 
gut 1500 Verse übertrifft. Sollte das das Bild des norddeutschen 
Ritters sein? Wir tun wohl besser, diesen einzigen wirklich 
höfischen Roman aus Norddeutschland als mißglückt zu be-

12 E h r i s m a n n 2. T e i l II 1 (1927), 187. 
13 K. B a r t s c h , B e r t h o l d v o n H o l l e (1858); d e r s . , D e m a n t i n v o n 

B. v . H. (Stuttg. Lit. V e r . 123, 1875). E. L a u r e n z e , B. v. H. (Diss . Göt 
t i n g e n 1932); L. W o l f f , N i e d e r d t . Jahrb . 71 /73 , 79 ff. W e i t e r e Lit. b e i 
d e B o o r a. a. O. 213. 
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zeichnen. Nur zu dünn gesät sind erheiternde kleine Stellen, 
wenn etwa die Speersplitter so hoch fliegen, daß Sankt Peter 
sie mit der Hand hätte erreichen können. Erst in dem zweiten 
Werk, das auch formal weit besser gelungen ist, dem „Crane", 
kommt wohl der norddeutsche Ritter durch. Das Bild der hö
fischen Gesellschaft ist auf den Rahmen abgedrängt, und den 
Grundgedanken würde in dieser Ausschließlichkeit kein echt 
höfischer Roman gewählt haben: wi ein getrüwe truwe iant. 
Der königliche Held bewährt seine Treue gegenüber dem Lehns
mann und Freunde und findet sich in der Treue einer Kaiser
tochter belohnt, obwohl er sich zunächst als Ministeriale und 
Turnierunterlegener ausgibt. Das ist Überschreitung höfischer 
Grenzen, wie sie schon Hartmanns „Armer Heinrich" anbahnt 
und Konrads von Würzburg „Engelhard" darstellt. Hier ist das 
Bild einer allgemeinen Wirklichkeit und Moral gegeben, die 
keiner Überhöhung mehr bedarf und in sich selbst ihr Genügen 
findet. Deshalb ist die Welt auch nüchterner, „realistischer" ge
sehen. Dieser Wirklichkeitssinn mag der niederdeutschen Art 
des Dichters tatsächlich besser entsprochen haben; jedenfalls 
ist es nicht die Art der großen höfischen Dichter und ihrer süd
deutschen phantastikvollen Nachahmer. Offenbar wählte er 
auch keinen bekannten Stoff aus der ritterlichen Sagenwelt, 
sondern hat ihn frei erfunden. Nicht Überhöhung des Lebens 
durch neue Gestaltung vorhandener Stoffe, sondern Freude am 
Erzählten um des Erzählten willen ist der neue Grundzug die
ser Dichtung. Das mag damals ein vorwiegend norddeutscher 
Zug gewesen sein. 

Erzählstoff, und zwar nun schon historischen, wissenschaftlich 
gesichteten bringt auch der zweite „höfische" Dichter des wei
fischen Kreises zusammen, der Verfasser der „Braunschwei
gischen Reimchronik" 1 4 . Das Werk ist kein Roman mehr, aber 
es stellt doch nach ritterlicher Art zwei Fürsten in den Mittel
punkt. Dieser g e i s t l i c h e Dichter ist — so merkwürdig es 
klingt — der höfischste unter den norddeutschen. Er bewegt 
sich wie kein anderer in Wolframs Ausdruckswelt, die er durch
erlebt, nicht nur sich angelernt haben muß. Der trockene Stoff 

14 H r s g . v o n L. W e i l a n d , MG. Dt. Chron . 2 (1877). 
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führt oft zu ermüdender Eintönigkeit, aber etwa die Nachrufe 
auf die Fürsten und manche hübsche Episode zeigen doch die 
innere Ergriffenheit. Daß er die Erzählung auf die Stadt Braun
schweig, die Residenzstadt, bezieht, kann noch nicht den An
fang einer neuen, bürgerlichen Welt bedeuten. Der Verfasser 
wird selbst noch adliger Herkunft gewesen sein. Deutlicher 
Spott spricht aus der Schilderung, die er von dem Aufgebot der 
Magdeburger Bürger gegen den Herzog gibt: 

i ch werte, Kundrye uz dem Grale 

icht so wunderlich gereyte reyt. 

Und das vielleicht ein Dutzend Jahre nach dem Magdeburger 
Gralsspiel! 

In diesem fügen sich nun aber, wie wir sahen, wirklich die 
Welten der beiden Stände ineinander. Die Chronik berichtet 
von jenem Brun von Schönebeck weiter, daß er vele düdescher 
boke, als Cantica Canticorum u. a. gedichtet habe, wir haben 
sie überliefert erhalten 1 5 . Dieses Hohelied ist ein Verskompen
dium mittelalterlicher populärer Gelehrsamkeit, mit 13000 Ver
sen für Norddeutschland von beachtlicher Länge. Die Eröffnung 
ist ganz höfisch, der Einfluß Wolframs wieder mit Händen zu 
greifen. Nur eingestreute kleine Erzählungen machen die un
endlich lange Auslegung wenigstens teilweise lesbar. Die Pe
danterie ist kaum zu übertreffen. Die Persönlichkeit Bruns ist 
merkwürdig zwiespältig. Einem bürgerlichen Selbstgefühl ge
genüber, das sogar Salomo als „Konstabel" bezeichnen läßt 1 6 , 
steht etwa die zweimalige Entschuldigung, daß er ein tumber 
Sachse sei, der nicht vil der spräche kan — er hat also bei 
allem Patrizierstolz die Überlegenheit der hochdeutschen dich
terischen Vorbilder empfunden. 

Erweist sich so Magdeburg-Braunschweig als räumliches Ein
gangstor der mittelhochdeutschen Dichtung, das dem norddeut
schen Ritter und Patrizier Anregung verschafft, sich über seine 
ritterliche Existenz zu äußern, so haben wir nun den Blick auf 

1 5 Ä l t e r e A u s g a b e n b e i E h r i s m a n n S d i l u ß b a n d 358; A . B a u e r s , 
N i e d e r d t . Jahrb . 56/57 (1932), 111 ff.; P. K a r s t e d t u n d H . W e g e n e r , 
e b d . 63 /64 (1938), 53 ff. 

1 6 D a ß d i e s nur a u s R e i m z w a n g zu nabel g e s c h e h e n s e i (L. W o l f f , 
V e r f a s s e r - L e x i k o n 1, 297), k a n n mich nicht recht ü b e r z e u g e n . 
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die zweite Berührungslandschaft zu richten. Aber schon die 
Uberlieferung der hier in Frage kommenden Werke weist in 
ganz andere Zusammenhänge. Es handelt sich um eine S t o c k 
h o l m e r Handschrift, deren mittelniederdeutsche Sprachform 
die Entstehung schon in Skandinavien erkennen läßt 1 7 , und 
eine H a m b u r g e r , irrtümlich früher „Hartebok" genannt 1 8 . 
Was uns aus ihnen angeht, sind drei Stücke: Valentin und 
Namelos, Flos unde Blankeilos, De deyi van Brügge. Der Orts
name verrät schon die Herkunft, und die Hamburger Hand
schrift war im Besitz der Vlandernfahrergesellschaft. Wir stehen 
damit in dem Bereich, den die H a n s e umspannt. Nordsee und 
Ostsee haben jetzt im 14. Jh. eine zentrale Bedeutung be
kommen. In Vlandern trafen auch norddeutsche Kaufleute un
mittelbar auf französische Kultur, in dieser Grenzlandschaft, die 
man die „Wiege des Rittertums" genannt hat. Doch auch hier 
vollzieht sich im 13. Jh. der bedeutsame Umschwung, der Über
gang von der erzählenden ritterlichen zur lehrhaften Dichtung. 
Das aber bedeutet ein Auseinanderfallen der eigentümlichen 
ritterlichen Form. Die höfische Dichtung brauchte nicht lehrhaft 
zu sein, weil in ihrer Gestaltung die ritterlichen ethischen For
derungen ja nicht gelehrt, sondern gelebt wurden. Diese spät
mittelalterliche Dichtung, die nicht nur von bürgerlichen Kräf
ten getragen, sondern auch für bürgerliche Zuhörer gedacht 
war, brachte beides nicht mehr zusammen. Was sich inBertholds 
„Crane" schon andeutete, wurde nun oberstes Gesetz: Erzäh
lung um des Erzählten, um des Stoffes willen; daneben tritt 
eine Dichtung, die ausdrücklich belehren will. 

Das heißt: erzählende Dichtung sinkt für den hansischen 
Kaufmann zum Mittel der „Unterhaltung" herab. Ihre Stoffe 
sucht man nicht in der eigenen, nüchternen Welt, sondern im-

" C B o r c h l i n g , 2. Re i seber i ch t (1900), 108 f.; v g l . V a l e n t i n u n d 
N a m e l o s , hrsg . v o n W . S e e l m a n n (Niederdt . D e n k m . IV, 1884), X; 
F l o s u n d e Blankf los , hrsg . v o n O. D e c k e r (1913); G. W . D a s e n t , 
Zs. f. dt. Al t . 5 (1845), 404 f. 

B o r c h l i n g , I . R e i s e b e r i c h t (1898), 117; hrsg . v o n N i e . S t a p 
h o r s t , H a m b u r g i s c h e Kirchengesch ichte I 4 (1731), 175 ff.; S e e l 
m a n n a . a . O . Eine Ber l iner Hs . v o n F l o s u n d e B lankef lo s : F l o s u n d e 
Blankf los , hrsg . v o n St. W a e t z o l d (Niederdt . D e n k m . III, 1880); e i n e 
W o l f e n b ü t t e l e r Hs . hrsg . v o n P. J. B r u n s , R o m a n t i s c h e u n d a n d e r e 
•Gedichte in a l tp la t tdeutscher Sprache (1798). 
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mer nodi in der des Rittertums, wie sie vor allem die Nach
barschaft der französischen Dichtung anbot. Das Ritterliche er
scheint wirklich nur noch als Handlungsrahmen, zuweilen schon 
ins Komische verzerrt. Zum mindesten ist die Darstellung recht 
nüchtern, knapp bis zur Verwirrung, vorwärtsdrängend, ohne 
Aufhalten durch Reflexionen. Am schönsten läßt sich das am 
Vergleich des Flos unde Blankeilos mit der höfischen Dichtung 
des Konrad Fleck 1 9 aus der Nachfolge Hartmanns aufzeigen. 
Den ausführlichen Gesprächen bei diesem Alemannen steht eine 
fast unfreundliche Knappheit in der hansischen Dichtung gegen
über; wo dort ausführlich geschildert ist, wird hier mit wenigen 
nüchternen Worten abgetan, so vor allem in der Beschreibung 
von Flores Pferd nach berühmtem Hartmannschen Muster, wo es 
mittelniederdeutsch nur heißt: he satte sik up dat ros sin. Statt 
des erhebenden, weitschweifigen Stils haben wir hier nur ein 
hastiges Vorwärtsdrängen. 

Völlig in Karikatur abgedrängt ist die höfische Welt in der 
schwankhaften Novelle vom Meis t er d i e b aus Brügge 2 0, die
sem tollen Kerl, der selbst seinen Pariser Kollegen übertrifft. 
Ein flott erzähltes, unbekümmertes Geschichtchen, das in seinem 
Aufbau eine kunstvolle Steigerung zeigt. Man will den Dieb 
schließlich am Könighofe unbedingt erwischen und läßt ihn 
mit der Königstochter und ein paar Dutzend Bewerbern nachts 
in einen Saal einschließen. Erwartungsgemäß geht er sofort 
aufs Ganze: 

he spelede also em duckte got, 
also men noch myt höveschen vrowen dot, 
unde övede wol der vröuden spil. 

Als ihn die Königstochter mit einem Kreuzchen auf der Stirn 
kennzeichnet, tragen am andern Morgen alle sechzig Ritter das 
gleiche Kreuzchen, und der König bricht in die ärgerlichen 
Worte aus: 

Eya, wo is dit to gekomen? 
Hebben se alle crüce nomen 
van miner dochter? des were to vil! 

1 9 F lo i re u n d e Blanscheflur, hrsg . v o n E. S o m m e r (1846); v o n 
W . G o l t h e r (Dt. Nat.-Lit . 4, 1888). 

20 H r s g . v o n D a s e n t a . a . O . 385 ff. 
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Der Dieb wird schließlich amnestiert, erhält seine Königs* 
tochter und wird ein angesehener und tadelfreier König. 

Damit ist die Abwandlung des Ritterbildes vollkommen, und 
wir dürfen nicht zweifeln, daß der weite Weg dieses Schwan
kes doch auch mindestens eine Zwischenstation im norddeutsch-
hansischen Bereich gehabt hat. Stärker noch als der süddeutsche 
Bürger des Spätmittelalters hat der hansische Kaufmann die 
Hochachtung vor dem Ritter verlieren müssen, von dessen gei
stigen Leistungen ihm wenig bekannt war, der ihm nur zu oft 
als bezahlter Kriegsmann in städtischem Solde oder als arm
seliger Strauchritter begegnete. Gerade darauf wird es aber 
zurückzuführen sein, daß in einer der prächtigsten Szenen des 
mittelalterlichen Schauspiels das Bild des Ritters nicht mit bis
siger Satyre und drastischer Komik wie in manchen süddeut
schen Spielen, sondern eher mit einem gemütlichen Humor dar
gestellt ist: in der Grabwächterszene des O s t e r s p i e l s von 
Redentin 2 1 . Die Großsprecherei der Ritter, die den entscheiden
den Augenblick verschlafen, ist umgeben von einer Wächter
szene, die Motive des Tageliedes mit realistischen Schilderun
gen der Küstenlandschaft humorvoll verbindet: 

WaJce, ridder köne, 
tuschen Hiddensee und Möne 
dar se ik wol twe, 
de vielen an der wilden se.., 

mit der verschlafenen Antwort: 
Wächter, leve hole, 
segge mi, wen se sint bi Pole... 

So etwas ist nur aus diesem norddeutschen Spiel bekannt. 
Als Parodie auf längst verklungene süddeutsche Minnesang
formen werden dem Dichter die Motive kaum noch bewußt ge
wesen sein, manche volkstümliche Weiterentwicklung ist da 

2i Hrsg . v o n C. S c h r ö d e r ( N i e d e r d t D e n k m . V, 1893); v o n W . 
K r o g m a n n (Altdt . Q u e l l e n 3, 1937). V g l . E. K r ü g e r , D i e k o m i s c h e n 
S z e n e n in d e n dt. g e i s t l i c h e n S p i e l e n d e s M i t t e l a l t e r s (Diss . H a m b u r g 
1931), 24 f.; L, W o l f f , D a s n iederdt . g e i s t l i c h e S p i e l d e s M i t t e l a l t e r s 
( W i r k e n d e s W o r t 6, 1956), 202 f.; H. R o s e n f e l d , Zs. f. dt. Phil . 71 
(1952), 205; D. B r e t t - E v a n s , Höfisch-ri t terl iche E l e m e n t e im dt. 
g e i s t l i c h e n Sp ie l d e s M i t t e l a l t e r s (Diss. B a s e l 1952), 23 f. 
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wohl eingeschaltet. Wir sehen wohl eine Verbindung zu Neid-
hardscher Haltung, aber wir können die Linie nicht mehr ver
folgen. 

Im Volkslied läßt sich die Grenze zwischen Nord und Süd 
überhaupt nicht ziehen, so wenig wie zwischen Niederdeutsch 
und Niederländisch. Gerade die geistliche Kontrafaktur des 
Minneliedes hat in mittelniederdeutscher Sprache die schönsten 
Beispiele hervorgebracht. Das liegt natürlich schon weit ab vom 
Bilde des Rittertums. Aber daß der Blickwinkel des norddeut
schen Bürgers zu diesem Stande ein etwas anderer ist, als der 
des süddeutschen, läßt sich nicht bestreiten, ohne daß man des
halb norddeutsch = bürgerlich und süddeutsch = ritterlich setzen 
dürfte-, das Gewicht ist immerhin anders verteilt. Das läßt sich 
etwa an den Themen der Volksballade ablesen: stehen da in 
Süddeutschland der Möringer, der Brennenberger, der Eppele 
von Gailingen voran, so ist es — neben der Heldenballade von 
König Ermenrik — vor allem der bürgerliche Seeräuber Klaus 
Störtebeker. Und auch in den Kämpfen der Reformationszeit 
klingt das in historischen Persönlichkeiten nach: der große Auf
rührer Süddeutschlands ist der Reichsritter Franz von Sik-
kingen — der norddeutsche der Lübecker Bürgermeister Jürgen 
Wullenwever. Bis in die Weltliteratur hinein wirkt das fort: 
ist es dort der humanistisch gebildete, federgewandte Ritter Ul
rich von Hutten, immer neu als Symbol moderner Dichtung 
geeignet, so steht ihm gegenüber der bürgerlich-bäuerliche 
Schalk: Till Eulenspiegel. 
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Zur Datierung der Ebstorf er Weltkarte 

V o n 

W e r n e r O h n s o r g e 

Mit 3 Tafe ln 

Bei der Betrachtung der Frage, wie das Roß in den Schild der 
Weifen gekommen ist, hat Schnath 1 erstmalig den politischen 
Gegensatz zwischen den Herzögen von Braunschweig und dem 
askanischen Herzogtum Sachsen im 14. Jh. näher beleuchtet. 
In Weiterführung dieser Forschungen habe ich 2, ebenfalls aus
gehend von der Betrachtung der Siegel, an Hand der Geschichte 
der Pfalzgrafschaft Sachsen nachgewiesen, daß die Rivalität 
zwischen Weifen undAskaniern die niedersächsische Geschichte 
des 13. und 14. Jh. weitgehend bestimmt hat. In das Kern
problem dieses Wettbewerbs um die Vormachtstellung in Nie
dersachsen führt nun auch die nachstehende Untersuchung. 
Wieder bedient sie sich in erster Linie der Mittel der Sphragi-
stik bzw. Heraldik. Das Objekt der Betrachtung aber ist die 
Ebstorfer Weltkarte. 

Um 1830 wurde in dem Heidekloster Ebstorf eine Radkarte 
von dem gewaltigen Ausmaß 3,58X3,56 m aufgefunden, die 

1 G. S c h n a t h , D a s Sachsenroß , E n t s t e h u n g u n d B e d e u t u n g d e s 
n i e d e r s ä c h s i s c h e n L a n d e s w a p p e n s ( = Schr i f tenre ihe der L a n d e s z e n 
tra le f. H e i m a t d i e n s t in N i e d e r s a c h s e n R e i h e B Heft 6), H a n n o v e r 
1958, bes . S. 35 ff. 

2 W . O h n s o r g e , D i e H e r z ö g e v o n B r a u n s c h w e i g u n d d i e s ä c h 
s i sche P f a l z g r a f e n w ü r d e in der e r s t e n H ä l f t e d e s 14. Jh.; Zur F r a g e 
d e s sächs i schen G e l t u n g s a n s p r u c h e s der W e i f e n g e g e n ü b e r d e n a s k a 
n i schen H e r z ö g e n v o n Sachsen , in: N i e d e r s ä c h s . Jahrb . f. L a n d e s -
gesch . 31 , 1959, S. 127 ff. 
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leider 1943 durch Kriegseinwirkung vernichtet wurde, so daß 
wir heute auf Schwarz-Weiß-Drucke und mehr oder minder zu
verlässige farbige Reproduktionen angewiesen sind 3. Die Karte 
wurde nach ihrer Entdeckung zunächst in die Mitte des 14. Jh. 
angesetzt 4; noch Borchling5 hat 1905 diese Ansicht vertreten. 
Die geographische Forschung 6 hat sich des Stückes dann ener
gisch angenommen und eindeutig festgestellt, daß der Inhalt 
der Karte auf antiken und frühmittelalterlichen Quellen be
ruht; die jüngste Quelle, die sich nachweisen ließ, sind die 
von dem Kartenhersteller stark benutzten Otia imperialia des 
Gervasius von Tilbuxy7. Die Aufhellung der Geschichte des 
Gervasius (geb. ca. 1160, gest. ca. 1235), der selbst seinem lite-

8 E. S o m m e r b r o d t , D i e Ebstorfer W e l t k a r t e , n e b s t A t l a s v o n 
25 Lichtdrucktafeln, H a n n o v e r 1891; K. M i l l e r , Mappae M u n d ; 5, 
S tut tgart 1898; v g l . K. M i l l e r , D i e Ebstorfkarte , e i n e W e l t k a r t e a u s 
d e m 13. J a h r h . , S t u t t g a r t / W i e n 1900, u n d C M i l l e r , Monalium Ebs
torf ensium Mappamundi ed. altera, S tut tgart 1898. D e n g r ö ß t e n Q u e l 
l e n w e r t b e s i t z t h e u t e d ie auf V e r a n l a s s u n g d e s D irektors der Acker 
b a u s c h u l e (Georgsans ta l t ) in Ebstorf G e l l e r m a n n durch d e n Buch
b i n d e r m e i s t e r Nothdurf t z w i s c h e n d e n b e i d e n W e l t k r i e g e n nach d e n 
S o m m e r b r o d t s c h e n Lichtdrucktafeln z u s a m m e n g e s t e l l t e , v o n d e m Lan
d e s o b e r i n s p e k t o r A . K r o p p nach d e m d a m a l s noch v o r h a n d e n e n Ori
g i n a l k o l o r i e r t e , je tz t in der A c k e r b a u s c h u l e bef indl iche Ro l lkar te , 
d i e ich in Ebstorf d a n k l i e b e n s w ü r d i g e r V e r m i t t l u n g v o n Frau Ä b 
t i s s in v . A r n s w a l d t e i n s e h e n k o n n t e . B e z e i c h n e n d e r w e i s e e n t h ä l t s i e 
e n t g e g e n d e n ü b r i g e n R e p r o d u k t i o n e n k e i n e G o l d k o l o r i e r u n g . D i e s e 
Karte s o l l t e a ls g a n z g r o ß e Rarität b e h a n d e l t u n d (vor a l l e m v o r Licht 
u n d V e r s c h l e i ß durch zu h ä u f i g e s Aufro l l en) geschütz t w e r d e n (vgl . 
h i e r z u d a s in A n m . 9 z i t i er te Buch v o n W . R o s i e n S. 20)! 

4 B l u m e n b a c h , B e s c h r e i b u n g der ä l t e s t e n b i s h e r b e k a n n t e n Land
k a r t e a u s d e m Mit te la l t er , i m B e s i t z e d e s K l o s t e r s Ebstorf, in : V a t e r l . 
A r c h i v für h a n n o v e r s c h - b r a u n s c h w . Gesch ichte 1834, Lüneburg 1835, 
S. 1—21, b e s . S. 19 f.; H. M i t h o f f , K u n s t d e n k m a l e und A l t e r t h ü m e r 
im H a n n o v e r s c h e n 4, H a n n o v e r 1877, S, 69. 

Ä C. B o r c h l i n g , Li terar isches u n d g e i s t i g e s L e b e n im Klos ter Ebs
torf am A u s g a n g d e s M i t t e l a l t e r s , in : Z(eitschrift) (d.) H( i s tor i schen) 
V ( e r e i n s ) (f.) N ( i e d e r s a c h s e n ) 1905 S. 364; zur Klos t ergesch ich te v g l . 
e b d a . S. 6 0 0 — 6 0 9 : C. B o r c h l i n g , D i e G r ü n d u n g d e s Klos t er s Ebs
torf. 

6 E, S o m m e r b r o d t , Afr ika auf der Ebstorfer W e l t k a r t e , H a n 
n o v e r 1885, u n d d i e in A n m . 3 z i t i er ten A r b e i t e n v o n M i l l e r u n d 
S o m m e r b r o d t ; v g l . auch d i e Literatur b e i R o s i e n (s. A n m . 9,). 

7 Otia imperialia, ed. G. G. L e i b n i z , in: Scriptores rerum Bruns-
vicensium 1, Hannoverae 1707, S. 881—1006, 2, Hannoverae 1710, 
S. 751—784 . 
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xarischen Werk eine Karte beifügte, und das Auftreten eines 
Gervasius unter den Pröpsten von Ebstorf am Anfang des 
13. Jh. führten schließlich Uhden 8 dazu, Gervasius von Tilbury 
mit dem Propst Gervasius von Ebstorf zu identifizieren und 
ihn, wenn nicht als den Autor der Karte, so doch als ihren 
geistigen Vater anzusehen. Rosien 8 hat 1952 nochmals den 
ganzen Fragenkomplex genauestens untersucht und glaubte, die 
Ergebnisse Uhdens dahin bestätigen zu können, daß die Ent
stehungszeit der Karte auf 1230—1250 anzusetzen ist. Sein Buch 
cjibt über alle Fragen der Überlieferung und der Literatur so
wie über alle Forschungsprobleme Aufschluß, so daß ich für 
<ias einzelne darauf verweisen kann. 

So wichtig die bisherigen Erkentnisse sind, so wenig läßt sich 
leugnen, daß zeitlicher und örtlicher Ansatz des Stückes bisher 
im Grunde noch durchaus offen sind. Offen ist die Frage, wie 
diese Karte gerade in Ebstorf entstehen konnte, ja sogar die 
Frage, ob das Stück wirklich in dem Heidekloster entstand. Die 
Karte schillert gleichsam in alten und neuen Chaxaktereigen-
tümlichkeiten. Gewisse altertümliche Züge der Beschriftung 
scheinen gut zum 13. Jh. zu passen, während die Großbuch
staben, einige Kürzungen und vor allem die zahlreichen deut
schen Ortsnamen in das 14. Jh. weisen, da die Urkundensprache 
bis zum Ausgang des 13. Jh. lateinisch war. Zu dem antikisie-

8 R. U h d e n , G e r v a s i u s v o n T i l b u r y u n d d i e E b s t o r f e r W e l t k a r t e , 
in: Jb . d. G e o g r . G e s e l l s c h . zu H a n n o v e r für d a s J a h r 1930, H a n n o v e r 
1930, S. 185 ff., b e s . S. 189 (Karte d e s G e r v a s i u s ) u n d S. 2 0 0 (Gerva
s ius a l s U r h e b e r d e r Ebstorf er W e l t k a r t e ) ; v g l . R. U h d e n , D a s 
W e l t b i l d v o n Ebstorf, in : N i e d e r s a c h s e n 33 , 1928, S. 179 ff. u n d 
R. U h d e n , D i e ä l t e s t e D a r s t e l l u n g N i e d e r s a d i s e n s i m K a r t e n b i l d e , 
in: N i e d e r s a c h s e n 37, 1932, S. 61 ff. V g l . N a c h t r a g S. 185 A n m . 94. 

o W . R o s i e n , D i e Ebstorf er W e l t k a r t e ( = Schr i f ten d e s N i e d e r 
s ä c h s i s c h e n H e i m a t b u n d e s e, V. , N e u e F o l g e 19, z u g l . Bd. 19 der 
R e i h e A II der Veröff . d. N i e d e r s . A m t e s f. L a n d e s p l a n u n g u n d Sta
t i s t ik) , H a n n o v e r 1952, (mit T e i l t a f e l n ) , b e s . S. 35. D i e l e t z t e V e r 
öf fent l i chung , d i e d e r Ebstorf er W e l t k a r t e g e d e n k t , i s t R. O e h m e , 
H e i m a t i m Bi ld a l t er K a r t e n ( = D a s Bi ld in F o r s c h u n g u n d Lehre 4), 
S tut tgart 1960, w o auf T a f e l l b e i n A u s s c h n i t t d e r Ebs tor fer Karte 
betr. d i e R e i c h e n a u f a r b i g g e g e b e n ist , m i t d e m B e m e r k e n , daß d i e 
Karte a u s d e m 13. J h . s t a m m e , u n d f o l g e n d e B e u r t e i l u n g a n g e f ü g t 
ist: „Der E n t w u r f g e h t w a h r s c h e i n l i c h auf d e n E n g l ä n d e r G e r v a s i u s 
v o n T i l b u r y zurück; d i e k ü n s t l e r i s c h e G e s t a l t u n g dür f te d a s W e r k 
L ü n e b u r g e r B e n e d i k t i n e r se in ." 
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renden geographischen Inhalt des Stückes 1 0 steht die Tatsache 
im Widerspruch, daß die Beziehungen Norddeutschlands zur 
weiten Welt erst im 14. Jh. einsetzen, daß also erst damals 
recht eigentlich die Voraussetzungen für die Konzeption des 
Gedankens der Anfertigung einer Weltkarte als Schaukarte in 
Niedersachsen gegeben waren. Zwar hatte Heinrich der Löwe 
1172 seine bekannte halbamtliche Pilgerreise nach Byzanz und 
Jerusalem gemacht 1 1 , zwar war Otto IV. 1212 knapp einen Mo
nat lang mit Irene, einer Enkelin des Kaisers Isaak IL Angelos, 
verheiratet gewesen 1 2 ; aber das waren politische Episoden. Die 
Situation im 14. Jh. war eine ganz andere. Von 1318 bis 1324 
war Adelheid von Braunschweig-Grubenhagen die Gattin des 
damaligen Mitkaisers und späteren Hauptkaisers Andronikos III. 
von Byzanz. 1329 bis 1331 unternahm Adelheids Bruder Herzog 
Heinrich eine Orientreise über Byzanz zum Berge Horeb in 
Palästina und erhielt von seinem Exschwager am 6. 1. 1330 
einen goldbesiegelten Geleitbrief, der bis 1613 zu Braunschweig 
im Stiftsarchiv von St. Blasien verwahrt wurde und heute ver
schollen i s t 1 3 . Heinrich heiratete in Cypern Heilwig (gest. ca. 
1348), die Tochter des Seneschalls von Cypern Philipp von 
Ibelin, und brachte sie in die Harzlande mit; von der Orient
fahrt datierte sein Beiname im Volksmund „von Griechenland" 
(de Giaecia), der 1343 in einem Schreiben der Äbtissin Jutta 
von Quedlinburg bezeugt i s t 1 4 . 1332 bis 1333 machte Otto von 
Neuhaus, von mütterlicher Seite her aus dem Geschlechte derer 
von Boldensele im Amt Bodenteidi (Kr. Uelzen) stammend, der 
sich nach seinem Austritt aus dem Dominikanerkloster St. 

10 V g l . R o s i e n S. 2 8 ff., S. 46 ff. 
1 1 W . O h n s o r g e , D i e B y z a n z p o l i t i k Fr iedr ich B a r b a r o s s a s u n d 

der „ L a n d e s v e r r a t " He inr i chs d e s L ö w e n , in : D e u t s c h e s A r c h i v f. G e 
schichte d. M i t t e l a l t e r s 6, 1943, S. 118 ff. ( = W . O h n s o r g e , A b e n d 
l a n d u n d B y z a n z , D a r m s t a d t / W e i m a r 1958, S. 456 ff.). 

1 2 O h n s o r g e , A b e n d l a n d u n d B y z a n z S. 550 A n m . 183. 
1 3 W . O h n s o r g e , E ine v e r s c h o l l e n e U r k u n d e d e s K a i s e r s A n 

d r o n i k o s III. P a l a i o l o g o s für He inr i ch , dictus de Giaecia, H e r z o g z u 
B r a u n s c h w e i g ( - G r u b e n h a g e n ) , v o m 6. J a n u a r 1330, in: B y z a n t i n i s c h e 
Zeitschrift 44 , 1951, S. 437ff . ( = O h n s o r g e , A b e n d l a n d u n d B y z a n z 
S. 499 ff.). 

1 4 O h n s o r g e , V e r s c h o l l e n e U r k u n d e S. 439 ( = A b e n d l a n d u n d 
B y z a n z S. 495) . 
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Pauli zu Minden um 1330 Wilhelm von Boldensele nannte, eine 
Reise nach dem Gelobten Land und beschrieb diese Reise 1336 
in einer weit verbreiteten lateinischen Schrift1 5. Auftraggeber 
für die Schrift war der Kardinal Talleyrand in-Avignon, der 
1336 mit den Königen von Frankreich und Aragon eine Kreuz
fahrt antreten wollte. 1336 bis 1341 unternahm Ludolf von Su
chern, Pfarrer aus der Diözese Paderborn, eine Orientreise und 
veröffentlichte ebenfalls um 1350 eine lateinische, später ins 
Hochdeutsche, Niederrheinische und Niedersächsische übersetzte 
Reisebeschreibung, die textlich auf das stärkste von der Reise
beschreibung des Wilhelm von Boldensele abhängig ist 1 Ä . Die 
Mittelmeerabenteuer der Grubenhagener Herzöge im 14. Jh. hat 
Zimmermann 1 7 auf urkundlicher Grundlage geschildert. 

Noch niemand hat die Schrift der Ebstorfer Weltkarte bislang 
durch einschlägiges Vergleichsmaterial zeitlich festlegen kön
nen, weder in Ebstorf noch anderswo. Noch niemand vermochte 
anzugeben, aus welchem Geiste heraus die in ihrem Inhalt so 
altertümliche, in ihrer Form so luxuriöse Karte geschaffen 
wurde. Kurz, die Karte redet noch nicht zu uns. Es ist bisher 
nicht gelungen, das imponierendste Zeugnis der mittelalter
lichen Geographie überzeugend zu datieren und durch Ein
reihung in einen bestimmten historischen Zusammenhang für 
die Geschichte und Forschung voll nutzbar zu machen. 

Wir wollen versuchen, auf einem neuen Wege Licht in die 
Entstehungszusammenhänge der Karte zu bringen. 

Ausgangspunkt unserer Betrachtung ist das Stadtbild von 
Braunschweig. Es zeigt einen Löwen mit der Überschrift ieo; 
vielleicht hat auf der Originalkarte auch früher der Name 
Brunswig gestanden, der später verblaßte. 

Man hat diesen Löwen bisher als den Burglöwen von Dank-
warderode angesprochen 1 8. Zweifelsohne liegt auch das b e -

1 5 C. L. G r o t e f e n d , D i e E d e l h e r r e n v o n B o l d e n s e l e o d e r B o l d e n 
s e n , in: Z .H.V.N. 1852 S. 209 ff., b e s . S. 226 ff.; Drude der R e i s e b e s c h r e i 
b u n g S. 237 ff.; v g l . H e y d , in: A.D.B. 3 , 1876, S. 96 f. 

i« H e y d , in: A.D.B. 19, 1884, S. 388 ff. 
1 7 P. Z i m m e r m a n n , D a s H a u s B r a u n s c h w e i g - G r u b e n h a g e n , W o l 

f enbüt te l 1911. 
i s Z . B . U h d e n , W e l t b i l d , S. 181; R o s i e n , S. 54. V g l . Tafe l 1. — 

Für d i e A n f e r t i g u n g der F o t o s h a b e ich F r ä u l e i n L a m p e v o m N i e d e r -
sächs . S taatsarchiv in H a n n o v e r z u d a n k e n . 
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rühmte Braunschweiger Denkmal aus dem Jahre 1166 1 9 der 
Kartenzeichnung irgendwie zugrunde, da der Löwe hier wie 
dort mit seinen vier Füßen fest auf dem Boden steht 2 0 . Aber 
die Kartenzeichnung will mehr geben. Ein Vergleich mit den 
beiden anderen Löwen der Karte, dem persischen mit der Über
schrift leo nobilissimus und dem römischen bei der Stadt Rom, 
zeigt klar, daß der Schwanz des Braunschweiger Tieres nicht 
die herkömmliche Form eines Löwenschwanzes hat, sondern 
ein h e r a l d i s c h e s Symbol darstellt. Es ist, wie sich mir mit 
Gewißheit ergab, genau die charakteristische S-förmige Gestalt 
des Löwenschwanzes, die die S i e g e l der Braunschweiger Her
zöge bereits seit Heinrich dem Löwen aufweisen. Sie findet sich 
speziell auch in dem großen Siegel der Stadt Braunschweig mit 
dem heraldisch links gerichteten Löwen; dieses Siegel der Stadt 
Braunschweig ist offenbar auf der Ebstorfer Weltkarte kopiert, 
worauf mich Herr Staatsarchivrat Dr. Goetting, Wolfenbüttel, 
sehr dankenswerter Weise bei einer Aussprache über den Ge
genstand aufmerksam machte 2 1 . Die Kartenzeichnung imitiert 
den heraldischen Löwenschwanz und das Stadtsiegel so deut
lich, daß man berechtigt ist, ein charakteristisches Büschel Haare 

1 9 P. D o r n , Zur F r a g e der Herkunf t d e s B r a u n s c h w e i g e r Burg
l ö w e n , in: A b h a n d l u n g e n d e r Braunschw. W i s s . G e s . 6, 1954, S. 68 f. 

2 0 Ein s chre i t ender (fast s t e h e n d e r ) L ö w e mit S - förmigem S c h w a n z 
u n d k a u m e r h o b e n e r T a t z e f indet sich, a l l e r d i n g s hera ld i sch rechts 
ger ichte t , auf e i n e m S i e g e l d e s H e r z o g s Ernst, Bruders d e s He inr ich 
d e G r a e c i a , g e s t . 1361, v g l . Sigilla ducum Brunsvicensium et Lune-
burgensium, in : N i e d e r s ä c h s i s c h . S taat sarch iv in H a n n o v e r , B i b l i o t h e k 
d e s Hi s tor . V e r e i n s f. N i e d e r s a c h s e n , Nr . 1046 fol. , Bl. 18 Nr. 65 u n d 
Bl. 19 N r , ? ; (G.S.A. v . P r a u n ) , V o l l s t ä n d i g e s B r a u n s e n w e i g i s c h e s -
L ü n e b u r g i s c h e s S i e g e l - C a b i n e t , 1779, Nr . 65; C. v . S c h m i d t - P h i -
s e l d e c k , D i e S i e g e l d e s h e r z o g l i c h e n H a u s e s B r a u n s c h w e i g u n d 
L ü n e b u r g , W o l f e n b ü t t e l , 1882, S. 14 Nr. 85, 1 3 5 8 . Einen hera ld i sch 
l i n k s g e r i c h t e t e n , s c h r e i t e n d e n L ö w e n hat W i l h e l m , D u x d e Lüne
burg, der S o h n Heinr ichs d e s L ö w e n , geführt , v g l . Sigilla Bl. 4, 
v . P r a u n Nr . 12ff., S c h m i d t - P h i s e l d e c k S. 3 Nr . 18 u n d 19; er 
k o m m t auch i m 15. Jhd . w i e d e r v o r : Sigilla Bl. 23. 

21 Sigilla Bl. 1 ff.; S c h n a t h , Taf. III ff. D a s S i e g e l der Stadt Braun
s c h w e i g (vgl . L. H a e n s e l m a n n , U r k u n d e n b u c h der Stadt Braun
s c h w e i g 2, B r a u n s c h w e i g 1900, S. I) z e i g t d e n hera ld i sch l inks ger ich
t e t e n L ö w e n der Ebstorfer W e l t k a r t e mi t S - f ö r m i g e m S c h w a n z auf 
d e m s e l b e n p o d e s t ä h n l i c h e n Untersa tz , d i e b e i d e n Türme , d e n M a u e r 
k r a n z , d i e g l e i c h e G r ö ß e u n d Zah l der Z i n n e n auf d e n T ü r m e n u n d 
M a u e r n , nur das Stadt tor i s t nicht ausge führt . V g l . Tafe l 2. 
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auf dem Rücken oberhalb des Schwanzansatzes mit Wappen
bildern einiger braunschweigischer Weifenherzöge aus dem 
Jahre 1322 ff. bzw. mit dem Siegel der Stadt Braunschweig, das 
von 1330 ab in Gebrauch war, in Verbindung zu bringen 2 2 . 
Jedenfalls hat die am S i e g e l b i l d der Weifenherzöge als 
Braunschweiger Stadtherren orientierte Löwendarstellung der 
Karte eine staatsrechtliche Bedeutung: die Bedeutung des Wap
pentieres. 

Von hier aus erkennt man, daß auch die Stadtdarstellung Lü
neburgs (Luneb(or)ch) auf der Karte neben dem Mond, der luna, 
als ethymologische Deutung des Namens, ein S i e g e l wieder
gibt, nämlich eine Lehnsfahne oben auf der Dachzinne und 
einen Schild am Turm. Die beiden letztgenannten Insignien sind 
bezeichnende Charakteristika eines ganz speziellen Welfen-
siegels, nämlich des Reitersiegels des Herzogs Magnus Tor
quatos von Braunschweig und Lüneburg, das dieser nach dem 
Tode des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg (1369) 
von 1371 bis wahrscheinlich 1373 geführt ha t 2 8 . 

22 Sigilla Bl. 14 Nr. 56, v . P r a u n , Nr . 56 ( S i e g e l d e s H e r z o g s W i l 
h e l m v o n B r a u n s c h w e i g , Bruders d e s He inr ichs d e Graec ia , ge s t . 1360); 
S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 14 Nr. 88, 1 3 3 6 ; Sigilla Bl. 19 N r . ? 
( S i e g e l H e r z o g E m s t s , Bruders d e s He inr ich d e G r a e c i a , g e s t . 1361); 
S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 13 Nr . 83, 1 3 2 3 ; Sigilla Bl. 25 Nr. 108, 
v . P r a u n , Nr . 108 ( S i e g e l H e r z o g O t t o s d e s M i l d e n , S o h n s A l b e r t s 
d e s Fe t ten , g e s t . 1344), S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 24 Nr. 163, 1 3 2 2 . 
D a s charakter i s t i sche Büsche l H a a r e f indet s ich auf der Karte auch b e i 
d e m p e r s i s c h e n L ö w e n , d e m leo nobilissimus. H e r r n Dr. G o e t t i n g 
d a n k e ich hins icht l ich d e s B r a u n s c h w e i g e r S t a d t s i e g e l s noch f o l g e n d e 
w i c h t i g e M i t t e i l u n g : „Es g ibt z w e i S t e m p e l , d i e s ich nur g a n z u n 
w e s e n t l i c h u n t e r s c h e i d e n : Der er s te v o n 1231—1326, der z w e i t e v o n 
1330—1671 im Gebrauch. S i e u n t e r s c h e i d e n sich, s o w e i t ich s e h e , n u r 
dadurch, daß der j ü n g e r e S t e m p e l e i n e n a n d e r s a r t i g e n S c h w a n z -
püschel , e i n e n k l e i n e r e n H a a r p ü s c h e i a m S c h w a n z a n s a t z 
u n d e i n e n u n v e r z i e r t e n ( im ü b r i g e n g le i char t igen) P o d e s t , u m g e k e h r 
t e s Trapez, ze igt , W e n n S i e w o l l e n , w ä r e d a s e i n T e r m i n u s p o s t 
q u e m / N a c h d i e s e n F e s t s t e l l u n g e n auf G r u n d der S i e g e l s a m m l u n g 
d e s N i e d e r s ä c h s . S taa t sarch ivs in W o l f e n b ü t t e l s i n d d i e B e m e r k u n g e n 
i m N i e d e r s ä c h s i s c h e n Städtebuch , Stut tgart 1952, S. 50 Ziff. 12 z u er
g ä n z e n . 

23 Sigilla Bl. 31 Nr. 136; R. M o d e r h a c k , H. J. Q u e r f u r t h , 
G. S t o l e t z k i , S tadtarchiv u n d S t a d t b i b l i o t h e k B r a u n s c h w e i g , W o l 
fenbüt te l i 960 , S. 18; i m V e r g l e i c h mi t d i e s e r v o r z ü g l i c h e n R e p r o d u k 
t i o n hat d i e Sk izze d e s S i e g e l s b e i O. M e i e r , Geschicht l i ch-sphragi -
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Als Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg 2 4 , der 
letzte Sproß des Altlüneburger Zweiges der Weifen, den der 
Sohn Ottos des Kindes (gest. 1252) Johann begründete, damit 
rechnen mußte, daß er ohne männliche Leibeserben sterben 
würde, hat er mit allen politischen Mitteln versucht, den Nach
fahren von Johanns Bruder Albrecht L, also dem Altbraun
schweiger Zweig der Weifen, die Nachfolge in Lüneburg zu 
verschaffen. Zwar war Elisabeth, eine Tochter Wilhelms, mit 
Otto von Sachsen-Wittenberg verheiratet. Aber ihre Schwester 
Mathilde war die Gattin des Herzogs Ludwig von Braunschweig, 
des Sohnes des führenden Mannes der Altbraunschweiger Li
nie, des Herzogs Magnus I. Bereits in den letzten Regierungs
jahren Wilhelms hat Ludwig und nach dessen vorzeitigem Tode 
(1367) sein Bruder Magnus II. Torquatus die Urkunden Wil
helms mitausgestellt und mitbesiegelt 2 5. Wilhelm hat Ludwig 
und später Magnus regulär Lüneburg übertragen und seine 

s t i s che U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e H e r k u n f t u n d d a s A u f t a u c h e n w i e 
auch ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d e s P ferdes i m W a p p e n der H e r z ö g e v o n 
B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g , in: H a n n o v e r s c h e Geschichtsb lät ter N . F. 1, 
H a n n o v e r 1930/31 S. 154, A b b . 8, nur o r i e n t i e r e n d e n W e r t (Meier 
S. 152 mi t A b b . 5 w e i s t auf d e n Z u s a m m e n h a n g d e s S i e g e l s mi t d e m 
R e i t e r s i e g e l d e s Grafen O t t o VII . v o n O l d e n b u r g - A l t b r u c h h a u s e n v o n 
1336 h i n , d a s auch d i e nach hera ld i sch rechts w e h e n d e F a h n e z e i g t ) ; 
S c h m i d t - P h i s e l d e c k S. 29 Nr. 200, 1 3 7 1 (107 m m Durchmesser ! ) . 
D i e i m N i e d e r s ä c h s . S taa t sarch iv in H a n n o v e r u n t e r der S i g n a t u r 
C e l l e Or. 9 Sehr. VII Kaps . 2 Nr . 7 b e r u h e n d e U r k u n d e M a g n u s ' II. z u 
B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g für Erzbischof Albrecht v o n M a g d e b u r g 
ü b e r d a s Schloß A l t e n h a u s e n v o m 11, M a i 1371 trägt das R e i t e r s i e g e l 
d e s H e r z o g s . Es i s t b e s c h ä d i g t , läßt aber d i e V o r z ü g l i c h k e i t der R e 
p r o d u k t i o n in d e n Sigilla Bl. 31 Nr . 136 e r k e n n e n . V g l . Tafe l 2. 

2 4 Für d a s F o l g e n d e v g l . W . H a v e m a n n , Gesch ichte der L a n d e 
B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g 1, G ö t t i n g e n 1853, S, 464 ff., O. v . H e i n e 
m a n n , Gesch ichte v o n B r a u n s c h w e i g u n d H a n n o v e r 2, G o t h a 1886, 
S. 33 ff., 88 ff. 

2 5 Z . B . H. S u d e n d o r f , U r k u n d e n b u c h zur Gesch ichte der Her
z ö g e v o n B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g 3, H a n n o v e r 1862, Nr . 156 S. 99 
(1362 M a i 5) , 3 Nr . 179 S. 113 (1363 Febr. 22) , 3 Nr . 228 S. 146 (1364 
J u n i 22) , 3 Nr . 230 S. 148 (1364 J u n i 24), 10 S. 258 Nr. (unter Strich) 1 
(1365 Sept . 21), 3 Nr . 328 S. 218 (1367 A u g u s t 10), 3 Nr. 359 S. 242 
(1368 M a i 10), 3 Nr. 371 S. 251 (1368 Juni 28), 10 S. 172 Nr. (unter 
Strich) 2 (1368 Okt . 13), 3 Nr . 390 S. 263 (1368 Okt . 18), 3 Nr . 395 
S . 2 6 6 (1368 N o v . 29), 3 Nr . 409 S. 276 (1369 Apr i l 2), 3 Nr. 415 S. 280 
(1369 M a i 13), 10 S. 258 Nr . (unter Strich) 2 (1369 A u g . 4), 10 S. 172 
Nr. (unter Strich) 3 (1369 Okt . 10), 3 Nr . 425 S. 287 (1369 Okt . 27), 
3 Nr . 426 S. 288 (1369 N o v . 6) . 
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Untertanen dem Braunschweiger huldigen lassen 2 6 . Die An
schauung der Weifenherzöge war, daß das 1235 von Kaiser 
Friedrich IL 2 7 geschaffene Braunschweig-Lüneburg e in Herzog
tum sei. Dieser Anschauung hatten sowohl Ludwig wie Magnus 
Torquatus siegelmäßig Ausdruck gegeben. 

Im 13. Jh. waren in das Wappen der Altbraunschweiger Li
nie durch Heiratsverbindung mit England zwei von den eng
lischen Leoparden eingedrungen; zur selben Zeit war in das 
Wappen der Lüneburger durch Heiratsverbindung mit Däne
mark einer von den drei aufgerichteten dänischen Löwen ge
kommen. Diese Embleme hatten sich langsam an die Stelle des 
uns bekannten geschwänzten Löwen gesetzt 2 8 . Ludwig und 
Magnus vereinten die Leoparden und Löwen zu einem vier
geteilten Wappen: im ersten und vierten Felde die Leoparden, 
im zweiten und dritten der aufgerichtete Löwe 2 Ö . Nach dem 
Tode Herzog Wilhelms legte sich Magnus IL wahrscheinlich 
1371, wo es erstmalig auftaucht, ein Reitersiegel zu, in dessen 
Fahne und in dessen Schild er z w e i m a l das bezeichnete vier
teilige Wappen führte 3 0. Reitersiegel sind eine große Selten
heit in der weifischen Sphragistik, während z. B. die Askanier 
und die Wettiner von Haus aus Reitersiegel geführt haben 3 1 ; 

26 S u d e n d o r f , 8 S. 95 Nr. (unter Strich) 1 (1355 Dez . 22), 8 S. 95 
Nr. (unter Strich) 2 (1362 J a n . 7), 3 Nr . 335 S. 222 (1367 Okt . 21) , 3 
Nr . 336 S. 223 (1367 Okt . 21), 3 Nr . 337 S. 223 (1367 Okt . 18 u n d 22) , 
8 S. 95 Nr . (unter Strich) 3 (1367 Okt . 22), 3 Nr . 354 S. 239 (1368 Apr i l 
19), 3 N r . 381 S. 257 (1368 Sept . 14), 3 Nr . 383 S. 259 (1368 Sept . 15), 
3 Nr. 384 S. 259 (1368 Sept . 15). 

2 7 U r k u n d e Friedrichs II. v o n 1235 A u g u s t , gedr . in: M G. Const. 
2, Nr . 197 S. 263 nach d e m O r i g i n a l i m w e l f i s c h e n G e s a m t a r c h i v , das 
b i s 1830 i m Stift St. B l a s i e n zu B r a u n s c h w e i g v e r w a h r t w u r d e . 

28 S c h n a t h , S. 16 f. 
29 Sigilla Bl. 31 Nr. 135, v . P r a u n , Nr . 135, S c h m i d t - P h i s e 1-

d e c k S . 2 9 Nr . 198 u n d 199, 1 3 6 9 , S c h n a t h , Taf. 5 A b b . 12; v g l . 
Ebstorf, K l o s t e r a r c h i v Nr. 292 (1368 J u n i 15). Ebstorf, Klos terarch iv 
Nr. 279 (1367 J u n i 24) z e i g t w i e d e r , d a ß auch b e r e i t s L u d w i g d e n 
g e v i e r t e t e n Schi ld ge führt hat; v g l . S c h m i d t - P h i s e l d e c k S. 31 
Nr. 207 (1366) u n d S c h n a t h S. 17, der d a s e r s t e V o r k o m m e n d e s 
S i e g e l s b e r e i t s 1357 n a c h w e i s t . 

so V g l . o b e n S. 164 A n m . 23 . 
8i O. P o s s e , D i e S i e g e l der W e t t i n e r 1, Le ipz ig 1888, 2, Le ipz ig 

1893; O h n s o r g e , P f a l z g r a f e n w ü r d e Taf. III u n d IV v o r S. 145. 
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lediglich Heinrich der Löwe 3 2 , dann dessen Sohn Pfalzgraf 
Heinrich 3 3, weiter Heinrich de Graecia 3 4 und schließlich Mag
nus IL Torquatus haben Reitersiegel verwendet; sonst treten 
bei den Weifen im Mittelalter keine Reitersiegel auf. 

Das Reitersiegel des Herzogs Magnus II. bedeutet eine Kampf
ansage gegen die Wittenberger Askanier. Am 3. Oktober 1355 
hatte Kaiser Karl IV. 3 5 als erklärter Gegner der Weifen und 
Förderer der Askanier bei dem bevorstehenden Aussterben der 
Altlüneburger Herzogslinie den Wittenberger Herzögen die 
Anwartschaft auf das Fürstentum Lüneburg erteilt und ihnen 
in der sächsischen Goldenen Bulle das volle Devolutionsrecht 
im Herzogtum Lüneburg erneut garantiert. Es war nur e in 
Schachzug im großen politischen Spiel des Kaisers gegen die 
Weifen. 1356 legte er in der Goldenen Bulle reichsrechtlich die 
Kurstimme der askanischen Herzöge von Sachsen sowie weiter 
ihr Reichsvikariat im Gebiete des sächsischen Rechtes fest und 
machte damit weitere welfische Emanzipationsbestrebungen im 
Gebiete des sächsischen Rechtes gegenüber den askanischen 
Herzögen zunichte, die die Braunschweiger von 1277 her auf 
dem Wege über das Vikariat betrieben hatten. Ein vierter und 
letzter feindlicher Akt des Kaisers war der gewesen, daß er die 
Weifen zugunsten der Askanier um das Fahnenlehen der Pfalz
grafschaft Sachsen geprellt hatte. 

Magnus Torquatus hat sich ganz in den Dienst der Behaup
tung der weifischen Ansprüche auf Lüneburg als einen Teil des 
1235 von Friedrich II. gegründeten Gesamtherzogtums Braun-
schweig-Lüneburg gestellt und sein Leben 1373 in der Schlacht 
von Leveste am Deister für diese Sache geopfert Er betrachtete 
die Anschauung des Kaisers Karl, daß Lüneburg ein erledigtes 
selbständiges Lehen sei und anderweitig vergeben werden 
könne, als irrig und als ein großes Unrecht ihm gegenüber. Als 

32 Sigilla Bl. 1 v . P r a u n , N r . 2 f f „ S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 9 
Nr . 1 ff., S c h n a t h Taf. 1 Nr . 1 u n d 2. 

33 Sigilla Bl. 2, v. P r a u n , Nr. 5 ff., S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 2 
Nr . 8 f. 

34 S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 13 Nr. 79; J. J a e g e r , U r k u n d e n -
buch der Stadt D u d e r s t a d t b i s z u m J a h r e 1500, H i l d e s h e i m 1885, 
Taf. I Nr . 2. 

3 5 Z u m F o l g e n d e n v g l . O h n s o r g e , P f a l z g r a f e n w ü r d e S. 172ff. 
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Ausdruck dieser politischen Anschauung legte er sich — in 
Rivalität gegen das Reitersiegel der Askanier mit einer nach 
heraldisch links gerichteten Lappenfahne 3 6 — das Reitersiegel 
zu, das auf der Lehnsfahne und auf dem Schild das geviertete 
Wappen Braunschweig-Lüneburgs trug, wie er auch im Titel 
sich als Herzog von Braunschweig und L ü n e b u r g bezeich
nete 3 7 , während die Herzöge der Altbraunschweiger Linie bis 
dahin nur den Titel Herzöge von Braunschweig führten. Die 
Ubereinstimmung der Form von Fahne und Schild, insbesondere 
die nach heraldisch rechts wehende, ein aufrecht gestelltes 
Rechteck zeigende Fahne, beweist, daß in dem Lüneburger Stadt
bild die Embleme des Reitersiegels Magnus' IL von 1371/73 
wiedergegeben sind. Der Schild hängt an dem Turm, der 1371 
nach der Zerstörung des Schlosses durch die Lüneburger Bür
ger von der weifischen Festung noch übrig geblieben war 3 8 . 
Bei dem Kampfe hatte auch die Michaeliskirche eine Rolle ge
spielt; daher das Kreuz über Lüneburg. Fahne und Schild 
waren, soweit unsere Kenntnis auf Grund der Nachzeichnungen 
reicht, auf dem Ebstorfer Original der Weltkarte nur als Um
risse gegeben, als leere hellgelbe Formen ohne inhaltliche 
Wappendarstellung. Nur auf die Idee des Rechtsanspruches 
kommt es dem Zeichner an, nicht auf heraldische Belehrung. 
Fahne und Siegelbild werden als bekannt vorausgesetzt. 

Die Stichhaltigkeit der vorgetragenen Interpretation wird da
durch bewiesen, daß sich auf der Ebstorfer Weltkarte noch ein 
drittes und — zwar n u r noch ein drittes — Wappen bei einer 
Stadtzeichnung befindet. An der Stadtmauer von Wien ist ein 

36 Z . B . S i e g e l Rudol f s II. v o n Sachsen - W i t t e n b e r g 1358 D e z . 4, 
P o s s e , 2 Taf. X X I X Nr. 7, v g l . O h n s o r g e , P f a l z g r a f e n w ü r d e Taf. I V 
v o r S. 145. 

»7 S c h m i d t - P h i s e l d e c k , S. 29 Nr. 198—201; hins icht l ich d e r Ur
k u n d e n v g l . S u d e n d o r f , Bd. 3 u n d 4. D i e N a c h k o m m e n J o h a n n s 
v o n Lüneburg (das a l t e H a u s Lüneburg) führten d e n Ti te l : H e r z ö g e 
v o n B r a u n s c h w e i g u n d Lüneburg , v g l . S c h m i d t - P h i s e l d e c k , 
S .7 f f . u n d S u d e n d o r f . 

8 8 W . R e i n e c k e , Gesch ichte der Stadt L ü n e b u r g 1, Lüneburg 
1933, S. 136 ff. W e s e n t l i c h a n d e r s a l s d i e D a r s t e l l u n g L ü n e b u r g s auf 
der Karte ist das L ü n e b u r g e r S t a d t s i e g e l ; v g l . O. J ü r g e n s , G e 
schichte d e r Stadt Lünburg, H a n n o v e r 1891, Tafel I; U. W e n d l a n d , 
D a s W a p p e n v o n Lünebug . S e i n U r s p r u n g u n d s e i n e Entwick lung , in: 
L ü n e b u r g e r Blätter 7/8, 1957, S. 34 ff., Taf. 3 Nr . 2. 
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Schild 3 9 gezeichnet, der in unseren heute vorliegenden Karten
reproduktionen rot koloriert ist und ebenfalls ein leeres Wap
pen ohne Wappenfiguren darstellt. 

Schnath 4 0 hat darauf aufmerksam gemacht, daß in Österreich 
der gleiche Widerstand gegen die kaiserliche Politik und die 
goldene Bulle zu gleicher Reaktion geführt hat wie in Braun-
schweig. Der Habsburger Herzog Rudolf IV., der in Wien resi
dierte und sich um den Ausbau der Stadt, besonders des Ste
phansdoms, große Verdienste erworben hat, leerte sich eine 
Reihe von neuen Titeln zu, drückte durch die Fälschung des 
Privilegium malus seinen Anspruch auf Vorrangstellung im 
Osten aus und machte seine Ambitionen äußerlich sichtbar 
durch ein neues Wappen mit 5 Adlern. Die Ebstorfer Welt
karte zeigt, daß man in Niedersachsen tatsächlich von diesen 
Habsburger Bestrebungen genauestens Kenntnis hatte und sich 
mit Österreich im gemeinsamen Widerstand gegen den Kaiser 
politisch zusammenfand; 1365 ist Herzog Rudolf IV. gestorben. 

Der Schild bei der Stadt Wien ist in der Millerschen Re
produktion von 1898 in starkem Rot, in der heute den höch
sten Quellenwert besitzenden Reproduktion der Ackerbauschule 
(Georgsanstalt) zu Ebstorf4 1 in schwachem Rot wiedergegeben. 
Herrn Universitätsdozent Dr. Mikoletzky, Oberstaatsarchivrat 
und Leiter des Finanz- und Hofkammerarchivs zu Wien, bin ich 
sehr verbunden für den Hinweis auf die Arbeit von Karl 
L e c h n e r , Wappen und Farben des Gaues Niederdonau in 
ihrer historischen Entwicklung 4 2, wo sich nach seiner freund-

3 9 V g l . Tafe l 1. Schi lde f inden sich an F iguren der Karte auch 
s o n s t g e l e g e n t l i c h , z. B. b e i d e n A m a z o n e n . S i e z e i g e n charakter is t i 
s c h e r w e i s e s e h r v i e l ä l t e r e Schi ldformen, d i e a u s d e n der Karte z u 
g r u n d e l i e g e n d e n Q u e l l e n ü b e r n o m m e n w u r d e n . 

40 S c h n a t h , S. 42. 
« V g l . o b e n S. 159 A n m . 3. 
4 2 K. L e c h n e r , W a p p e n u n d F a r b e n d e s G a u e s N i e d e r d o n a u in 

ihrer h i s t o r i s c h e n Entwick lung , W i e n 1942, b e s . S. 21 ff. K. v, S a v a , 
D i e S i e g e l der ö s t erre i ch i schen R e g e n t e n b i s auf Kai ser M a x i m i 
l i a n I., in : Mitt , d. K. K. C e n t r a i k o m m i s s i o n zur Erforschung u n d Er
h a l t u n g der B a u d e n k m a l e , 12, W i e n 1867, br ingt nichts zur Farben
frage . E i n e A b b i l d u n g d e s F ü n f a d l e r w a p p e n s Rudol f s IV. aus d e m 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n W a p p e n b u c h v o n 1445 f indet s ich auch be i J. Z i b e r -
m a y r . D a s O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e Landesarch iv in Linz. 3. Aufl., Linz 
1950, T a f . 6 ; v g l . d a z u e b e n d a S. 72—75: Rudolf IV. hat auch das W a p -
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liehen Mitteilung folgende Nachrichten finden: „Das Siegel 
.Neuösterreich' wurde von Rudolf IV. erstmalig 1359 geführt. 
In Farben erscheint das neue Wappen zum ersten Male im 
,Donaueschinger Wappenbuch' (1433) mit fünf rechtsblickenden 
weißen Adlern (Fänge und Schnäbel Gold) in blauem Felde 
dargestellt. Dagegen erscheinen im (Wappenbuch der öster
reichischen Herzöge' (dem 1445—1448 entstandenen .öster
reichischen Wappenbuch1) die fünf Adler als golden im licht
blauem Felde. Die Daxstellung der fünf Adler (3 und 2 gestellt) 
gold in schwarzem Schild, die auf den Klosterneuburger Glas
malereien (1322/1335) neben dem Bindenschild den Markgrafen 
Leopold III. und Leopold IV. beigegeben werden, als Beweis 
für das Vorkommen des Adlerwappens v o r Rudolf IV. anzu
nehmen, lehnt Lechner entschieden ab, da spätere Ergänzungen 
dieser Glasmalereien als erwiesen gelten und Wappendar
stellungen dieser Art vor Ende des 15. Jh. ganz unmöglich 
seien." 

Ebensowenig wie auf der Ebstorfer Karte Schild und Fahne 
in der Darstellung der Stadt Lüneburg d i e F a r b e n des vier
geteilten Lüneburger Wappens wiedergeben 4 3, bringt also der 
Schild an der Stadtmauer von Wien auf der Ebstorfer Weltkarte 
die F a r b e n des neuen österreichischen Wappens. Auch das 
spricht dafür, daß der Künstler von den Farben keine genauere 
Vorstellung hatte, sondern nur von der Existenz und Wichtigkeit 
der S i e g e l wußte. Wieder zeigt sich: die Karte bringt ledig
lich die politische Idee, keine heraldische Demonstration; die 
künstlerische Gestaltung der Idee entstammt der Phantasie des 
Kartenmalers, der Rot bevorzugt verwendet. 

Das Zitat des Reitersiegels des Herzogs Magnus IL von 1371 
bis 1373 datiert die Ebstorf er Weltkarte auf diese Hauptkampf-
jähre des Lüneburger Erbfolgestreites (1369—1388). Bei dieser 

p e n d e s L a n d e s o b der Enns geschaf fen; e s i s t g e s p a l t e n ; rechts e i n 
g o l d n e r A d l e r i n s c h w a r z e m Feld , l inks v i e r w e i ß - r o t e Pfähle . S o l l t e 
der Ebstorf er M a l e r auch v o n d i e s e m W a p p e n g e h ö r t u n d s e i n e 
F a r b e n v i e l l e i c h t m i t d e n e n d e s F ü n f a d l e r w a p p e n s v e r w e c h s e l t h a b e n ? 
(Vgl . d i e b u n t e Tafe l v o r S. 1 b e i Z i b e r m a y r : Handreg i s t ra t ur Kai 
ser Fr iedr ichs III. 1446, H a u s - , Hof- u n d S taa t sarch iv i n W i e n . ) 

« S c h n a t h , Taf. X X V A b b . 13 ( m o d e r n e N a c h z e i c h n u n g ) . 
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Entstehungszeit wird auch die Auswahl der in Saxonia (als 
Überschrift der Karte bei Magdeburg) gegebenen Orte ver
ständlich. Ich begnüge mich generell damit, auf die Lektüre 
von Band 3 und 4 des Urkundenbuches der Herzöge von Braun
schweig und Lüneburg zu verweisen 4 \ und bemerke im ein
zelnen nur, daß Hannover bekanntlich neben Lüneburg die 
Hauptrolle im Erbfolgestreit spielte, während es im 13. Jh. ganz 
unbedeutend war und überhaupt erst 1241 Stadtrecht erhalten 
hatte; ich erinnere noch daran, daß in Hermannsburg (H(er)-
men(n)esboTch) 1370 ein wichtiges Treffen der Vertreter der 
Städte Lüneburg und Hannover stattfand 4 5 . In Bremen war der 
Bruder des Herzogs Magnus Erzbischof. Halberstadt, Hildes
heim und die Harzlande stehen ebenfalls im Mittelpunkt des 
Geschehens. Daß die geographische Anordnung auch der nie
dersächsischen Orte etwas zu wünschen übrig läßt, wird später 
noch erörtert werden. 

Es ist wohl auch nicht von ungefähr, daß sich in den 70er 
Jahren des 14. Jh. die erste literarische Erwähnung Ebstorfs 
und seiner in der Karte so deutlich eingezeichneten Märtyrer-
gräber 4 6 bei Hermann von Lerbeck findet, der als Gewährs
mann „einen gewissen vertrauenswürdigen Priester" angibt 4 7 . 

4 4 H. S u d e n d o r f , U r k u n d e n b u c h zur Gesch ichte der H e r z ö g e v o n 
B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g 3, H a n n o v e r 1862, 4, H a n n o v e r 1864, 
b e i d e B ä n d e m i t aus führ l i chen h i s t o r i s c h e n E i n l e i t u n g e n . V g l . auch 
K. H e i n m ü l l e r , H e i m a t g e s c h i c h t e für Ebstorf u n d U m g e b u n g , 
U e l z e n 1924, u n d R e i n e c k e , S. 123 ff. 

« S u d e n d o r f , 4 Nr . 29 S. 26 (1370 M a i 24). 
4 6 Es w ä r e mögl i ch , das Ebbekestorp mi t s e i n e n Gräbern er s t im 

l e t z t e n S t a d i u m d e r Karte in d e n k a r g e n R a u m z w i s c h e n L ü n e b u r g , 
V e r d e n u n d B r e m e n e i n g e f ü g t ist. D i e Z e i c h n u n g macht h i e r e i n e n 
g e q u e t s c h t e n Eindruck, v g l . R o s i e n S. 54. H i e r b e i se i b e m e r k t , daß 
der E in trag für H e l m s t e d t (Helmestad 1284) (vgl . R o s i e n S. 35) s ich 
auf d e r e i n s c h l ä g i g e n P lanche d e s A t l a s s e s v o n S o m m e r b r o d t d e u t 
lich a l s s e k u n d ä r e N o t i z m i t arabischer J a h r e s z a h l v o n e i n e r H a n d 
d e s 1 5 . J h d t s . a u s w e i s t . Es s e i endl ich darauf h i n g e w i e s e n , d a ß das 
M i t t e l s t ü c k d e r Ebstorfer W e l t k a r t e , J e r u s a l e m mit d e m B i l d e d e s 
A u f e r s t a n d e n e n , s ich le ichter a l s K o p i e der P las t ik d e s a u f e r s t a n 
d e n e n Chr i s tus aus d e m K l o s t e r W i e n h a u s e n u m 1300 e r k l ä r t als 
u m g e k e h r t (vgl . R o s i e n Taf. 10 u n d 11); m a n v g l . d ie u n t e n S. 173 
e r w ä h n t e Tatsache , daß Ebstorf u n d W i e n h a u s e n g l e i c h e r m a ß e n zur 
Fürb i t t e für H e r z o g M a g n u s u n d s e i n Gesch lecht verpf l ichtet w a r e n . 

4 7 V g l . K. L ö f f l e r , M i n d e n e r G e s c h i c h t s q u e l l e n 1, M ü n s t e r ( W e s t f . ) 
1917, S . X X I , S . 3 5 mi t A n m . 2 u n d 5, S. 79, S .99ff . , S, 101 ff. 
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Sollte dieser quidam sacerdos fide dignus vor der damals neu 
aufgehängten Karte in Ebstorf gestanden haben? Hermann von 
Lerbeck bezeichnet jedenfalls Herzog Magnus bei der Erwäh
nung seines Todes 1373 als dux de Luneborch*8, was dafür 
spricht, daß hier eine weifische Tradition zugrunde liegt, ob
wohl Hermann von Lerbeck Anhänger der Schaumburger war. 

In dem welfisch-askanischen Kampfe um die Lüneburger Erb
folge ist der Propst Hinricus von Ebstorf (1366—1393) 4 9 der 
Hauptexponent der weifischen Politik. Er erscheint als Zeuge 
in den großen Staatsurkunden der Herzöge Wilhelm und Mag
nus 5 0 . Er muß als Vorkämpfer der weifischen Sache betrachtet 
werden, als Vertreter eben derjenigen politischen Anschau
ungen, die in dem Siegel des Herzog Magnus, besonders seinem 
Reitersiegel, zum Ausdruck kamen, und die also auf Ver
anlassung oder jedenfalls im Einverständnis mit Hinricus in 
die Ebstorfer Weltkarte aufgenommen sind. 

Das von Propst Hinricus geleitete Heidekloster aber muß 
als eine Art lüneburgisches Hauskloster der Weifen, in Sonder
heit des Herzogs Magnus Torquatus angesprochen werden. Der 
Herzog hat ihm nicht nur drei Urkunden in den Jahren 1369 
und 1372 5 1 verliehen, die ein herzogliches Siegel (entweder 
das viergeteilte oder das Reitersiegel) getragen haben müssen. 
Noch heute wird in Ebstorf ein silberner Kelch verwahrt, mit 
der Inschrift auf dem Fuße: qui senior magnus dux magnus 
filius eius heredesque sui sint cristo paciticati, den also Mag
nus Torquatus noch zu Lebzeiten seines 1369 verstorbenen 
Vaters Magnus, nach dem Tode seines Bruders Ludwig 1367, 

48 L ö f f l e r S. 79. Daß d ie Ebstorfer Karte a l s H ä n g e k a r t e , a l s o 
a l s W a n d s c h m u c k v e r w e n d e t w o r d e n ist, e rg ib t sich e i n w a n d f r e i dar
aus , d a ß a l l e Beschr i f tung v o n u n t e n g e l e s e n w e r d e n m u ß , auch i n 
d e n F ä l l e n , wo S t ä d t e b i l d e r (z. B. K o n s t a n t i n o p e l ) auf d e m Kopf s t e h e n 
o d e r s e i t l i c h a u s g e r i c h t e t s ind. N u r s e l t e n f indet s ich b e i der Be 
schri f tung e i n e l e i ch te A b w e i c h u n g v o n der H o r i z o n t a l e n ; auch in 
d i e s e n F ä l l e n ist d i e Schrift so ge s ta l t e t , daß s i e e i n e n Leser v o r 
a u s s e t z t , d e r v o n u n t e n schaut. 

4 9 G e n a u e r e A n g a b e n über d e n praepositus Henricus zu Ebstorf 
s. u n t e n S. 176 ff. 

so S u d e n d o r f , 3 Nr . 291 S. 196 (1366 Febr. 2), 3 Nr . 337 S. 224 
(1367 O k t . 18), 3 Nr . 337 S. 226 (1367 Okt . 22). 

5i S u d e n d o r f , 3 Nr . 430 S. 291 (1369 N o v . 18), 4 Nr. 280 S. 194 
(1372 J u l i 2) , 4 Nr . 294 S. 208 (1372 A u g . 20). 
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dem Kloster schenkte 5 2. Der Kelch trägt auf der einen Seite 
des Fußes das uns bekannte viergeteilte Wappen; ihm gegen
über auf dem Fuße befindet sich ein Crucifixus. Zudem zeigt 
der Kelch am Schaft oberhalb des Knaufes die Inschrift ihesus, 
unterhalb des Knaufes die Inschrift cristus 53, Ähnlich wie die 
Ebstorfer Weltkarte sich unter Christus stellt, so stellt der Her
zog sich und sein Geschlecht mit dem Kelch unter den Gottes
sohn, übrigens wurde das Kloster in einer Schenkung des Her
zogs von 1372 zur Fürbitte für den Herzog und sein Geschlecht 
verpflichtet (1372 August 20; Sud. 4 Nr. 293 S. 208), genau wie 
1371 auch das Kloster Wienhausen (1371 Mai 24; Sud. 4 Nr. 172 
S. 124). Jedenfalls hat Hinricus als Politiker unbedingt per
sönliche Kenntnis von den Siegeln des Herzogs Magnus ge
habt, die in der Weltkarte ihren Niederschlag gefunden haben. 

Nun aber die Hauptschwierigkeit: Ist eine so späte Datierung 
der Karte in die Jahre 1371 bis 1373 paläographisch möglich? 
Der Duktus ist für diese Zeit in der Tat Singular. Aber gerade 
ein zu starkes Festhalten an den landläufigen Lehrmeinungen 
der Paläographie war die Ursache, daß man die Schrift bislang 
nicht identifizieren konnte. Unter den Ebstorfer Original-Ur
kunden des Niedersächsischen Staatsarchivs in Hannover findet 
sich eine Verschreibung des Rats von Lüneburg von 1355 5 4. 
Eine Dorsualnotiz, die sich in ihrer unmodernen Schriftform 

5 2 V g l . M ö h l m a n n , N o t i z e n über Lüneburg i sche St i f ter u n d 
K l ö s t e r , in: V a t e r l ä n d i s c h e s A r c h i v d e s Hist . V . N . 1841, H a n n o v e r 
1841 S. 489 (ohne D a t i e r u n g ) ; M. M i t h o f f , S. 65 (ohne D a t i e r u n g ) ; 
B o r c h l i n g , in: Z .H.V .N . 1905 S. 363 f. e r w ä h n t b e i der S c h i l d e r u n g 
„der Zei t h o h e r ä u ß e r e r u n d w o h l auch i n n e r e r Blüte" d e s K l o s t e r s 
im 14. Jhdt . „die k o s t b a r e n G o l d k e l c h e u n d R e l i q u i e n k ä s t e n , d i e 
z. T. b i s in d ie s t r e n g r o m a n i s c h e Ze i t zurückgehen" , 

5 3 Zu d e r Schre ibung Cristus v g l . u n t e n S. 175 A n m . 57. D i e U b e r 
s e t z u n g der Kelchinschrift l a u t e t e t w a : „Wodurch der ä l t e r e H e r z o g 
M a g n u s , M a g n u s s e i n S o h n u n d ihre Erben d e m Chr i s tus v e r s ö h n t 
s e i en ." Herr Prof. Dr. Schnath, G ö t t i n g e n , m a c h t e mich d a n k e n s 
w e r t e r w e i s e darauf a u f m e r k s a m , daß d ie Inschrift e in z w e i f a c h e r 
l e o n i n i s c h e r H e x a m e t e r ist. Qui in s e i n e r B e d e u t u n g als a l t e A b l a t i v 
form ist doch recht u n g e w ö h n l i c h . Unter Berücks i ch t igung d e s Z w a n 
g e s d e s V e r s m a ß e s w ä r e aber w o h l auch e i n e a n d e r e U b e r s e t z u n g 
m ö g l i c h , i n d e m m a n qui a l s v o r w e g g e n o m m e n e s R e l a t i v p r o n o m e n 
auffaßt; a l s o e t w a : „ M a g n u s etc . , d i e d e m Chr i s tus v e r s ö h n t s e i e n . " 

* 4 N i e d e r s ä c h s i s c h e s S taa t sarch iv in H a n n o v e r , C e l l e Or. 100 Ebs
torf Nr . 16 (1355 Jun i 22). V g l . Tafe l 3. 
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wie ein Stück Vergangenheit in dem Ganzen des übrigen 
Schriftduktus ausnimmt, lautet: L(itte)ra s(upe)r lib(ei)tate(m) 
curie n(ost)re i(n) luneboich. (wobei n(ost)re über cuiie nach
getragen ist). Diese Dorsualnotiz ist einwandfrei von derselben 
schweren, festen, altertümlichen Hand mit den dicken niedrigen 
Kürzungsstrichen geschrieben, die die Karte beschriftet hat, 
und muß also aus der Zeit nach 1355 stammen 5 5 . 

Auf Grund dieses Fundes in Hannover, der erstmalig die 
Schrift der Karte belegte und zugleich zeigte, daß der Beschrif
ter der Karte in Ebstorf gelebt hat, sah ich den Urkundenfonds 
des Klosters selbst durch. Von der hochwürdigsten Frau Äb
tissin v. Arnswaldt und ihren Damen wurde ich auf das liebens
würdigste bei meinen Arbeiten unterstützt und danke ihnen 
auch an dieser Stelle. Ich konnte in Dorsualnotizen der Ebs
torfer Urkunden aus der Zeit von 1367 bis 1381 diese selbe 

5 5 D i e s t ä r k e r e n K ü r z u n g e n in der D o r s u a l n o t i z g e g e n ü b e r d e m 
T e x t der W e l t k a r t e e r k l ä r e n sich a u s der v e r s c h i e d e n e n Z w e c k 
b e s t i m m u n g . Offensichtl ich ha t m a n sich auf der W e l t k a r t e b e m ü h t , 
e i n e n m ö g l i c h s t g u t l e s b a r e n T e x t h e r z u s t e l l e n u n d nur d i e a l l e r -
gebräuch l i chs ten K ü r z u n g e n zu v e r w e n d e n . D e r c h a r a k t e r i s t i s c h e 
s t a r k e S c h w u n g d e s A n s t r i c h e s b e i d e m L v o n L(itte)ra k e h r t i n e t w a s 
a b g e s c h w ä c h t e r Form auf d e r Karte b e i d e m Leo nobilissimus w i e d e r . 
E r w ä h n t s e i hier , daß e s B u c h s c h r i f t e n a u s d e n 70er J a h r e n d e s 
14. J a h r h u n d e r t s g ibt , d i e der Schrift der Ebstorfer Karte u n d d e r 
Ebstorfer D o r s u a l n o t i z e n i m C h a r a k t e r ent fernt v e r w a n d t s i n d ; v g l . 
z . B . F. E h r l e , P. L i e b a e r t , Specimina Codicum Laünorum Vatica-
norum, Bonnae 1912, Taf. 45, u n d H. F o e r s t e r , M i t t e l a l t e r l i c h e Buch-
u n d Urkundenschr i f ten , Bern 1946, Taf. 40. D i e D o r s u a l n o t i z z e i g t 
n e b e n d e m charakter is t i schen, ü b e r a u s s c h w u n g v o l l e n g r o ß e n L a m 
B e g i n n d e s L e m m a s w e i t e r u . a . f o l g e n d e E i g e n t ü m l i c h k e i t e n : 1. g e 
d r ä n g t e R e i h u n g der Buchstaben , w i e auf der Karte , 2. V e r w e n d u n g 
der b e i d e n F o r m e n d e s k l e i n e n r, w i e auf der Karte , 3. k l e i n g e s c h r i e 
b e n e r E i g e n n a m e innerha lb der E i n z e l e i n t r a g u n g , w i e v i e l fach auf 
d e r Karte, z. B.: secundu(m) ioima(m) leonis inchoata roma; Riga 
liuonie ciuitas. — D a s Jahr 1355 ist natürl ich nur e i n T e r m i n u s p o s t 
q u e m . So hat d i e s e l b e H a n d (oder e i n e g a n z ähn l i che Hand) a u s d e r 
2. Hä l f t e d e s 14. J a h r h u n d e r t s z. B. auf e i n e r U r k u n d e v o n 1263 O k t . 28 
(Niedersächs , S taatsarchiv in H a n n o v e r , C e l l e Or. 100 Ebstorf Nr . 3) 
bei g l e i chze i t iger Z ä h l u n g der U r k u n d e a l s Nr . X X X I e i n e n D o r s u a l -
v e r m e r k gemacht : Prop(ri)etafs) decim(arum) i(n) lindedhe (et) Sta-
dorpe; h ier ze ig t auch d ie n i e d e r d e u t s c h a b g e w a n d e l t e F o r m d e r 
E i g e n n a m e n d e s U r k u n d e n t e x t e s L inde the u n d Statorp d e n s p ä t e n 
C h a r a k t e r d e s . D o r s u a l v e r m e r k s g a n z e i n w a n d f r e i . D i e m e i s t e n Ur
k u n d e n d e s Ebstorfer F o n d s im N i e d e r s ä c h s i s c h e n S taa t sarch iv i n 
H a n n o v e r t ragen k u r z e D o r s u a l r e g e s t e n a u s d e m 15. Jahrhunder t . 
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Hand wiederfinden 5 0, meist in ganz kurzen Vermerken: De 
Ödeme o. ä.; vielleicht sind es auch zwei Hände ganz ähnlichen 
Charakters. Nr. 312 des Ebstorfer Fonds vom 24. August 1371 
trägt den Rückvermerk: s(upe)r unufm)ortu(m) et spacia ca(m)pi; 
der häufige Gebrauch von ortus neben hortus im Mittelalter 
entspricht jedenfalls dem ort(us) Hesp(er)idum der Karte 5 7 . 

Damit ist die Karte auch paläographisch in die Zeit von 1371 
bis 1373 eingereiht. 

Leider erfüllten sich meine Erwartungen nicht, an den drei 
Herzogsurkunden des Magnus für Ebstorf oder wenigstens an 
einer von ihnen das Reitersiegel vorzufinden und damit sagen 
zu können, daß ich das Siegel in den Händen gehalten hätte, 
das die Vorlage für die Lüneburger Stadtzeichnung der Ebs
torfer Weltkarte abgab. Zwei der Urkunden sind im Original 
bereits seit Mitte des 19. Jh. nicht mehr vorhanden 5 8, die dritte 
liegt zwar vor, aber das Siegel ist ab 5 Ö. Da das quadrierte Sie
gel des Magnus an Urkunden Wilhelms usw. in Ebstorf heute 
noch verschiedentlich vorhanden ist, dürfte es wohl nicht zu 
kühn sein, die Vermutung zu vertreten, daß die Magnusprivi
legien für Ebstorf gerade deswegen heute nicht mehr vorhan
den sind, w e i l sie das große prunkvolle seltene Reitersiegel 
trugen 6 0 . Es ist also auch der negative Befund für unsere Un
tersuchungen durchaus positiv zu werten. 

5 6 D o r s u a l n o t i z e n in: Ebstorf, Klos terarch iv O r i g i n a l u r k u n d e N r . 
2 7 8 (1367 J u n i 20) , Nr . 290 (1368 M a i 24), Nr . 312 (1371 A u g . 24), Nr . 
340 (1373 Sept . 21) , Nr . 345 (1374 März 5), Nr . 350 (1376 Okt . 21), N r . 
3 6 0 (1377 Okt . 16), Nr. 361 (1378 J a n . 25), Nr . 365 (1379 N o v . 26), N r . 
373 (1381 Ju l i 28). E ine O r i g i n a l u r k u n d e d e s P r o p s t e s Hinr icus Nr. 295 
(1368 D e z . 16) z e i g t a n d e r e H ä n d e , nicht d i e j e n i g e der W e l t k a r t e ; 
e i n e w e i t e r e O r i g i n a l u r k u n d e d e s P r o p s t e s H i n r i c u s Nr. 296 (1368/69) 
feh l t (nur e i n e Abschrif t in der A b s c h r i f t e n s a m m l u n g ) . 

57 V g l . j edoch o b e n S. 173 A n m . 53 u n d u n t e n S. 184 A n m . 92. 
58 Ebstorf, K los terarch iv O r i g i n a l u r k u n d e Nr. 318 (1372 Febr. 5) u n d 

N r . 329 (1372 J u n i 2). H e r r n M u s e u m s d i r e k t o r Dr. S t u t t m a n n v o m 
L a n d e s m u s e u m zu H a n n o v e r d a n k e ich d i e g ü t i g e Auskunf t , daß d i e 
f rag l i chen U r k u n d e n b z w , S i e g e l auch nicht a l s Stücke d e s „ W e i f e n 
m u s e u m s " i m L a n d e s m u s e u m z u H a n n o v e r b e r u h e n , 

59 Ebstorf, K los terarch iv O r i g i n a l u r k u n d e Nr. 299 (1369 N o v . 18). 
6« D i e M a g n u s u r k u n d e N r . 299 v o n 1369 N o v . 18 hat w a h r s c h e i n 

l ich n o c h das q u a d r i e r t e S i e g e l g e t r a g e n , noch nicht das R e i t e r s i e g e l , 
d a s ers t s e i t 1371 n a c h w e i s b a r ist. 
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Auch der Versuch, irgendwelche Notizen über die Karte aus 
der Klosterüberlieferung des fraglichen Zeitraumes zu ent
nehmen, führte zu keinem Ergebnis. 

Dagegen ließen sich weiterführende Feststellungen hinsicht
lich der Persönlichkeiten der Klosterinsassen treffen. 

Das gilt zunächst einmal für die Persönlichkeit des Propstes 
selbst. 

Propst Hinricus, der ab 1366 nachweisbar i s t 6 1 und am 
6. April 1393 starb 6 2 , wird wiederholt 1369 (Nr. 296), 1371 (Nr. 
306) usw. als Hinricus de Offensen bezeichnet; das Geschlecht 
derer von Offensen stammte aus Offensen an der Aller 6 S . An
stelle des verstorbenen Propstes Hinricus de Offensen wählten 
1393 Priorissa und Konvent den Johannes, rector parrochi-
alis ecclesie in Gherdow (Gerdau, Amt Bodenteich, Kr. Uelzen), 
zu ihrem neuen Propst und baten den Bischof von Verden am 
8. April 1393 um Bestätigung 6 4. Danach dürfte Hinricus de 
Offensen identisch sein mit dem honorabilis vir et dominus 
Hinr(icus) de Offensen, rector parrochiaiis ecclesie in Winsen 
Verdensis diocesis, prothonotarius magnifici principis domini 
Wilhelmi ducis in Bruns(wig) et Luneb(urg), der in einem No
tariatsinstrument 6 5 des Johann Brasche, clericus Verdensis dio
cesis publicus imperiali auctoritate notarius, vom 8. November 

«i S u d e n d o r f , 4 Nr . 291 S. 196 v . 2 . Febr. 1366; in der U r k u n d e 
N i e d e r s ä c h s i s c h e s S taa t sarch iv in H a n n o v e r , C e l l e Or. 100 St. M i c h a e l 
i n L ü n e b u r g Nr. 439 v . 2 8 . 2 . 1364 ersche int noch H e r m a n n (Niebur) 
a l s praepositus in Ebbekestorpe. In s e i n e m P r o p s t s i e g e l ha t H i n r i c u s 
d a s S i e g e l b i l d d e s K o n v e n t s geführt : d e n h e i l i g e n M a u r i c i u s . E in 
famulus Bertoldus de Offensen e r sche in t 1365 J a n . 1 in e i n e r Ur
k u n d e d e s H e r z o g s W i l h e l m v o n B r a u n s c h w e i g u n d Lüneburg (Su
d e n d o r f 3 Nr . 257 S. 171), i s t aber nach d e s H e r z o g s T o d e auf d i e 
a s k a n i s c h e S e i t e ü b e r g e t r e t e n , v g l . d i e U r k u n d e d e s Bischofs H e i n 
rich v o n V e r d e n auf A n s u c h e n d e s H e r z o g s A l b r e c h t s v o n S a c h s e n 
u n d L ü n e b u r g v o m 1. D e z e m b e r 1371 (Sudendorf 4 Nr. 231 S. 164), 
A l s o w i r k t e n sich d ie p o l i t i s c h e n G e g e n s ä t z e schon i m 14. Jhdt . i n 
Brüchen a u s , d i e s ich m i t t e n durch d i e F a m i l i e n z o g e n . 

62 Ebstorf, Klos terarch iv , O r i g i n a l u r k u n d e N r . 394 (1393 A p r i l 8) . 
6 3 U. F. C. M a n e c k e , T o p o g r a p h i s c h - h i s t o r i s c h e B e s c h r e i b u n g e n 

. . . i m F ü r s t e n t h u m L ü n e b u r g 2, C e l l e 1858 S. 317. 
« 4 Ebstorf, Klos terarch iv , O r i g i n a l u r k u n d e Nr . 394 (1393 Apr i l 8) . 
«5 S u d e n d o r f , 3 Nr . 246 S. 159. 
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1364 genannt wird. Dieses Protokoll berichtet 6 6: „Ebendieser 
Herr Hinricus brachte und las als Prokurator eben seines Herrn 
Wilhelm eine Urkunde des verstorbenen römischen Kaisers 
Friedrichs [IL] mi t e c h t e r a n h ä n g e n d e r G o l d b u l l e an 
S e i d e n f ä d e n , die keine Versehrung und keine Streichung 
aufwies." Das vom Kaiser Friedrich IL 1235 über die Beleh
nung ausgestellte Diplom wird transsumiert. Weiter heißt 
es 6 7 : „Der Brief wurde verlesen und von mir vollständig ge
prüft und eingesehen. Der genannte Herr Hinricus forderte 
namens des besagten Herrn Herzogs Wilhelm von Braun
schweig und Lüneburg mich, den unterzeichneten Notar, in Ge
genwart der unterzeichneten Zeugen auf, besagte Urkunde 
wortgetreu abzuschreiben und eine Abschrift oder Kopie in 
Form eines öffentlichen Instrumentes herzustellen, da das er
wähnte Original wegen verschiedener Schwierigkeiten der 
Straßen nicht von einem Ort zum anderen sicher transportiert 
werden könne — in der Form eines öffentlichen Instruments, 
das vor dem Kaiser oder, wo anders sonst es nötig sein sollte, 
volle Beweiskraft habe." Geschehen in ecclesia sancti Blasii 
in Brunswig. Unter den Zeugen erscheint der Herzog Albrecht 
von Braunschweig, offenbar der Bruder des Herzogs Magnus IL, 
und Aschwin de Saldern, der Propst von St. Blasien in Braun
schweig. 

Mit anderen Worten: Propst Hinrich von Ebstorf ist personen
gleich mit dem Kanzleichef68 und Hauptvertreter der wel-

66 Idem dominus Hinr. procuratorio nomine eiusdem domini sui 
Wilh. produxit et legit unam literam quondam domini Frederici bone 
memorie Romanorum imperatoris, eius vera bulla aurea tilo serico 
appensa bullatam, non viciatam, non cancellatam. 

6 7 Qua litera perlecta et per me plenius visa et inspecta, dictus 
dominus Hinr. nomine domini Wilh. prefati ducis in Bruns, et Luneb. 
me notarium inirascriptum et cor am testibus inirascriptis requisivit, ut 
dictam literam de verbo ad verbum fideliter transscriberem eiusque 
Seriem seu copiam in publici iormam redigerem instrumenti de 
litera originali supra dicta, que propter viarum diversa discrimina 
de loco ad locum secure portari non polest, coram imperio vel alibi, 
ubi opus iuerit, fidem plenam facientis. 

68 D e r T i te l prothonotarius in d e m N o t a r i a t s p r o t o k o l l b e s a g t , daß 
H i n r i c u s der V o r s t a n d der herzog l i chen Schre ibbehörde w a r ; v g l . 
F. B u s c h , B e i t r ä g e z u m U r k u n d e n - u n d K a n z l e i w e s e n der H e r z ö g e 
z u B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g i m 13. Jhdt . 1. Bis z u m T o d e O t t o s 

12 N i e d e r s . Jahrbuch 1961 177 



fischen Politik bereits unter Herzog Wilhelm und wurde noch 
von diesem zur Belohnung für seine Bemühungen zum Propst 
von Ebstorf befördert. Das Transsumpt zeigt uns Hinricus in 
seiner Funktion als Politiker Wilhelms. Die Lehnsurkunde von 
1235 wurde 1364 aus dem im Stifte St. Blasien zu Braunschweig 
verwahrten weifischen Gesamtarchiv herbeigezogen, um beim 
Kaiser die weifische Anschauung der Unteilbarkeit des Herzog
tums Braunschweig-Lüneburg darzutun. Wenn aber das Trans
sumpt zu den Worten coram imperio ausdrücklich den Passus 
hinzufügt: vei alibi, ubi opus fuerit, dürfte das als u r k u n d 
l i c h e r Beleg für die tatsächlich erfolgte diplomatische Fühlung
nahme mit den Habsburgern, d. h. dem 1365 verstorbenen Her
zog Rudolf IV. von Österreich, anzusprechen sein, die in der 
Linie der Vermutungen Schnaths liegt 6 9 , und die, wie wir sahen, 
in der Weltkarte ihren Niederschlag gefunden hat. Außer zur 
Vorlage vor dem Kaiser bzw. den von ihm bestellten Schieds
richtern konnte ja das Privileg nur in den Kreisen der fürst
lichen Opposition gegen die Goldene Bulle von Bedeutung sein 
und praktisch verwendet werden, d. h. eben in erster Linie in 
Österreich. Es ist interessant, daß es sich bei dem ersten ur
kundlichen Auftreten des P r o p s t e s Hinricus in Ebbekestorpe 
vom 2. Februar 1366 7 0 wiederum um eine Transsumierung der 
Lehnsurkunde Kaiser Friedrichs II. von 1235 handelt, die ver
schiedene geistliche Würdenträger im Auftrage Herzog Wil
helms in der Stadt Braunschweig vornahmen, — diesmal in 
Gegenwart des Herzogs Magnus. 

Wir können aber über Hinricus de Offensen noch mehr aus
sagen. Die Erwähnung eines Hinricus de Offensen in dem Re
gister der von Goetting und Kleinau besorgten vorzüglichen 
Ausgabe der Vizedominatsrechnungen des Domstiftes St. Bla-

d e s K i n d e s 1200—1252, W o l f e n b ü t t e l 1921, S. 64: „Daß m a n d i e Be 
z e i c h n u n g protonotarius, w e l c h e b e r e i t s in der K a n z l e i d e s Pfalz
g r a f e n H e i n r i c h v o r k o m m t , nicht in d e n U r k u n d e n O t t o s findet, w i r d 
dar in s e i n e n G r u n d h a b e n , daß sich d i e s e r Fürst d u r c h w e g mit e i n e m 
N o t a r b e g n ü g t e , unter w e l c h e m freil ich m e h r e r e Schreiber . . . t ä t ig 
w a r e n . " 

«9 S c h n a t h , S. 49. 
™ S u d e n d o r f , 3 Nr . 291 S. 196. 
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sien zu Braunschweig 7 1 legte die Vermutung nahe, daß der 
Ebstorfer Propst Hinricus de Offensen vielleicht auch mit dem 
Braunschweiger gleichen Namens identisch sein könnte. Herr 
Staatsarchivrat Dr. Goetting, Wolfenbüttel, hatte die Liebens
würdigkeit, auf meine Bitte die nötigen Nachforschungen im 
Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel vorzunehmen, 
wofür ich ihm auch an dieser Stelle besonders danke. Er konnte 
die Identität des Braunschweiger mit dem Ebstorfer Hinricus 
eindeutig feststellen: in einer Urkunde vom 10. Januar 1391, 
die nur kopial überliefert is t 7 2 , erscheint ein Henricus provest 
to Ebbekestorpe in der Reihe der Kanoniker; derselbe wird als 
verstorben erwähnt in zwei Präsentationsurkunden vom 23. April 
und 13. Juli 1393 für Johannes Groteian 7 3, der die Präbende 
des verstorbenen Henricus praepositus in Ebbekestorpe erhielt. 
Herr Dr. Goetting konnte den genannten Hinricus außer in der 
Divisionsliste der Rechnung von 1375 7 4 schließlich noch unter 
der Bezeichnung Henricus de Offensen in der von den Kano
nikern von St. Blasien am 14. März 1384 ausgestellten Original
urkunde betr. Verteilung der Salzpräbende aus Lüneburg als 
vierten Aussteller nachweisen 7 5. Eine Präsentationsurkunde 
für ihn ist nicht überliefert. Der Ebstorfer Propst Hinricus de 
Offensen hat also in der Tat ein Kanonikat im Blasienstift zu 
Braunschweig, der bevorzugten Versorgungsstelle „der Räte, 
Notare und Hauskapläne" der Weifenherzöge, gehabt, das er 
zwischen 1367 7 6 und 1375 erhielt und bis zu seinem Tode be
saß. Wahrscheinlich ist auch die Verleihung dieses Kanonikats 

7 1 H. G o e t t i n g , u n d H. K l e i n a u , D i e V i z e d o m i n a t s r e c h n u n g e n 
des D o m s t i f t e s St. Blas i i zu B r a u n s c h w e i g 1299—1450 ( = Veröff . d. 
N i e d e r s . A r c h i v v e r w a l t u n g 8), G ö t t i n g e n 1958, S. 492, v g l . S. 91 Z. 9 
(domino de Offensen, 1375). 

72 N i e d e r s ä c h s . S taa t sarch iv in W o l f e n b ü t t e l , H s VII B 135 fol. 8. 
73 N i e d e r s . S taat sarch iv in W o l f e n b ü t t e l , U r k Abt . 7 a N r . 170 u n d 

174. 
74 G o e t t i n g / K l e i n a u , S. 91 Z. 9. 
75 N i e d e r s ä c h s . S t a a t s a r c h i v in W o l f e n b ü t t e l , Urk A b t . 7 Nr . 373 . 
76 In S u d e n d o r f , 3 Nr . 337 S. 224 u n d S. 226 (1367 O k t . 8 u n d 

Okt. 22) ersche int Propst H i n r i c u s e b e n s o w e n i g a l s K a n o n i k u s v o n 
St. B l a s i e n w i e in S u d e n d o r f , 3 Nr . 291 S. 196 v . 2. Febr . 1366 u n d 
S u d e n d o r f , 3 Nr . 264 S. 159 v . 8. N o v . 1364. — ü b e r d i e P f r ü n d e n 
v e r g a b u n g in St. B l a s i e n v g l . G o e t t i n g - K l e i n a u S. 6. 
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als Anerkennung nunmehr des Herzogs Magnus für den Ebs
torfer Propst und seine diplomatischen Dienste zu betrachten 
und beweist aufs neue die Verbundenheit dieses Propstes und 
seines Klosters mit dem Braunschweiger Herzog. Man könnte 
sogar — Herrn Prof. Dr. Schnath, Göttingen, bin ich für diesen 
Hinweis zu Dank verpflichtet — vermuten, daß die Verleihung 
des St.-Blasius-Kanonikates an Hinricus de Offensen um 1369 
nicht nur eine Anerkennung, sondern zugleich seine Absicherung 
gegen die etwaigen Folgen des — bevorstehenden oder schon 
eingetretenen — Absterbens der Lüneburger Linie bedeutete, 
daß es sich um eine Vorsorglidikeitsmaßnahme handelte für 
den Fall, daß die Askanier Hinricus als Weifenanhänger zu ver
drängen gesucht hätten. 

Noch in einer zweiten Richtung war das Material des Ebstor
fer Klosterarchivs für unsere Untersuchungen wichtig. Schon 
Grotefend hatte in seinen Regesten des Geschlechtes von Bol
densele das häufige Vorkommen dieser Namenträger in Ver
bindung mit Ebstorf herausgestellt 7 7. Die Durchsicht der Ur
kunden in Ebstorf bestätigte das. Immer wieder erscheinen Mit
glieder derer von Boldensele (oder Boldensen) als Intervenienten 
oder Bürgen. Nun wird in Ebstorf eine Urkunde vom 12. März 
1383 im Original aufbewahrt 7 8 , die Propst Hinricus, Priorissa 
Bertha und Konvent zu Ebstorf über den Zins in Groß-Süstedt 
ausstellten. Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß die 1323 
genannte Ebstorfer Nonne Bertha, die Tochter des Werner von 
Boldensele 7 Ö, nach dem Tode der langjährigen 8 0, bis zum26. Au
gust 1377 8 1 nachzuweisenden Priorissa Elisabeth (oder deutsch: 
Beke) in ihren alten Tagen noch einige Jahre Priorissa in Ebs
torf geworden is t 8 2 , besonders da Pf effinger zu 1377 von einer 

77 Z .H.V. N s . 1852 S. 211 ff. 
78 Ebstorf, K l o s t e r a r c h i v Or ig . Urk. Nr. 376 (1383 März 12). 
7» Z .H.V. N s . 1852 S. 217. 
so Priorissa Elisabeth f a n d ich e r s t m a l s in Ebstorf, Klos terarch iv , 

Orig . Urk . 288 (1368 A p r i l 1), w ä h r e n d in Ebstorf, K los t erarch iv Orig . 
Urk. N r . 2 7 6 (1367 M a i 8) n o c h Alheyde Priorissa ersche int , d i e ihrer
se i t s o f f enbar d i e priorissa Jutta a b l ö s t e (vgl . z. B. Ebstorf, Klos ter 
archiv, O r i g . Urk. N r . 2 7 3 : 1366 J u l i 25, Nr . 265: 1362 J u n i 2) . 

ei Ebstorf, K l o s t e r a r c h i v O r i g . Urk. Nr . 359 (1377 A u g . 26). 
82 Ebstorf , K l o s t e r a r c h i v , O r i g . Urk. Nr . 389 (1390 J a n . 21) br ing t 

b e r e i t s d i e P r i o r i s s a E r m e n g a r d . 
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Äbtissin Bertha von Boldensen in Ebstorf berichtet 8 3. Die Orient
reise des Wilhelm von Boldensen, die im 14. Jahrhundert weit
hin bekannt geworden ist, dürfte auch den Geschlecht sange
hörigen, die mit dem Kloster in Verbindung standen, also auch 
der Nonne bzw. Priorissa Bertha von Boldensen nicht unbekannt 
gewesen sein, obzwar ein Vergleich der Karte mit dem schrift
lichen Bericht des Wilhelm von Boldensele eindeutig zeigt, daß 
der Bericht selbst in Ebstorf bzw. dem Autor der Karte n i c h t 
vorgelegen hat. In dem Bericht spricht der Weltreisende, der 
eine persönliche, sehr deutliche Anschauung von Landschaft, 
Städten, Inseln und politischen Zuständen im Osten hat; die 
Karte gibt nichts als Bücherweisheit, die im wesentlichen auf 
die Antike zurückgeht. Für die Kulturgeschichte des 14. Jh. ist 
das Faktum interessant, daß also damals die persönlich er
worbenen Kenntnisse der Ostreisenden über die Verhältnisse 
im byzantinischen Reich und im Sultanat noch nicht zum Be
stände des geistigen Lebens im Westen gehörten. Zunächst 
wirkte lediglich die Idee der stärkeren Erschließung der Welt 
als solche anregend; ihre inhaltliche Ausgestaltung erfolgte 
dann aus altem abendländischen Traditionsgut. 

Andererseits offenbart das einleitende Kapitel des Reise
berichts von 1336 8 4 eine derartige geographische Übersicht über 
die drei Weltteile und die Bedeutung des Mittelmeeres für die 
Gliederung der von dem Weltmeer umflossenen Erdscheibe, daß 
dem Wilhelm von Boldensele unbedingt eine Weltkarte in der 
Art der von den Geographen nachgewiesenen und von Som-
merbrodt, Uhden und Rosien zusammengestellten Kartenfamilie 
der auch von Gervasius vertretenen Radkarten vorgelegen 
haben m u ß 8 5 . Es hat also nachweislich in der ersten Hälfte des 
14. Jh. Karten gegeben, wie sie als Vorlage für die Ebstorfer 
Weltkarte vorauszusetzen sind. Mit der Hereforder Karte 8 6 mit 

83 Z .H.V. N s . 1852 S. 222 (Zitat a u s Fr. P f e f f i n g e r , H i s t o r i e d e s 
b r a u n s c h w e i g - l ü n e b u r g i s c h e n H a u s e s 2, H a m b u r g 1731, S, 12), vg l . 
S. 221 A n m . 1. 

84 Z .H.V. N s . 1852 S. 237 f. 
8 5 B e s o n d e r s w i c h t i g is t U h d e n s H i n w e i s in: G e r v a s i u s v . T i l b u r y 

S. 188 auf d i e in d e n Otia imperialia S. 920 e r w ä h n t e Y - ä h n l i c h e Form 
d e s M i t t e l m e e r s , d ie s ich auf der Ebstor fer W e l t k a r t e w i e d e r f i n d e t . 

86 V g l . R o s i e n , S . 3 1 , S. 67, 
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einem Durchmesser von etwa 1,60 m ist um 1283 erstmalig der 
Schritt von der Buchkarte zur künstlerisch ausgestalteten Groß
karte getan worden. Den Eindruck dieser Hereforder Karte sucht 
offenbar der Ebstorfer Künstler mit seinem Prunkwerk zu über
trumpfen, nicht nur im äußerlichen Ausmaß von ca. 3,56 m 
Durchmesser, sondern auch durch die Fülle der Eintragungen. 
Wies doch z. B, für Afrika (im heutigen Sinne) Sommerbrodt 
hundert Eintragungen in der Hereforder Karte nach, während 
die Ebstorf er Karte nach ihm 150 Legenden für Afrika ent
hält 8 7 . 

Es laufen eine Reihe von Entwicklungslinien zusammen, die 
zur Entstehung der größten mittelalterlichen Weltkarte in Rad
form in dem Heidekloster Ebstorf in den Jahren 1371—1373 
führten. 

Da ist erstens das Interesse des Landesherrn, der von den 
ihm bekannten internationalen Beziehungen der Weifen im 
14. Jh. her für die Idee einer Weltkarte aufgeschlossen war. 
Wenn er sich ein Reitersiegel zulegte, so war ihm wenigstens 
die Weltreise des Henricus de Graecia geläufig, der als letzter 
Weife vor ihm ein Reitersiegel geführt hatte. Magnus hat 
sicherlich eine finanzielle Beihilfe für die Entstehung der auf
wendigen Karte in seinem Lüneburger Hauskloster geleistet 
und möglicherweise auch die Künstler vermittelt. Das religiöse 
und politische Interesse des Herzogs kam hinzu. Die Quellen 
reden eine deutliche Sprache, wie sehr Magnus die Einstellung 
des Kaisers als Unrecht empfand. Der Kaiser war die höchste 
weltliche Gerichtsinstanz. Indem die Forderungen und gerechten 
Ansprüche des Weifenhauses in die Weltkarte aufgenommen 
wurden, die von der Figur Christi gehalten wird, stellte Magnus 
sich mit seinem politischen Anliegen gewissermaßen unter Chri
stus, ähnlich wie es der Magnus-Kelch zeigt. Man weiß, daß 
die Sache der Weifen in der Tat nicht unterlegen ist. 

Diese zweite, p o l i t i s c h e Entwicklungslinie repräsentiert in 
stärkstem Maße die Gestalt des Propstes Hinricus de Offensen, 
des Initiators der Karte. Nun ist es natürlisch nicht so, daß die 
Karte als politische Propagandademonstration aufzufassen ist. 

s? S o m m e r b r o d t , Afr ika S. 7 A n m . 3. 
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Die Karte ist in erster Linie ein religiöses Kunstwerk, zu kirch
lich-belehrenden Zwecken. Deswegen sind die Wappenzeichen 
auch nur angedeutet und nicht zeichnerisch ausgeführt. Für das 
Kunstverständnis des Propstes zeugt der Hinricus-Kelch8 8 im 
Kloster Ebstorf mit der Fußinschrift: Hinricus prepositus dedit 
me; die Formen der Inschrift gehören dem 14. Jh. an. Durch die 
Karte wird der Kelch auf Hinricus de Offensen 1366—1393 da
tiert. Und trotzdem ist die Karte ein wertvoller Beleg für die 
Stärke des politischen Gedankens im 14. Jh. 

Dazu tritt als dritter Entstehungsgrund der Karte in Ebstorf 
das Familieninteresse derer von Boldensen an der Weltdarstel
lung, die sie als Anerkennung für ihren Verwandten Wilhelm 
auffassen mußten. 

Aber all das wäre wohl nicht wirksam geworden, wenn nicht 
viertens die bauliche Situation des Klosters der Anfertigung 
einer Weltkarte entgegengekommen wäre. In der Mitte des 
14. Jh. ist die Klosterkirche entstanden 8 9. Der gewaltige Chor 
ward gebaut. Zu seinem Schmuck hat man die Weltkarte, ähn
lich wie in Hereford, angefertigt. 

Aufzuhellen wäre nun noch fünftens die kunstgeschichtliche 
Linie, die ganz gewiß auf die Kartentradition des Gervasius 
zurückgeht und nicht zuletzt durch die altertümliche Form der 
Beschriftung der Karte auf England weist 9 0 , wo sich ähnliche 
altertümliche Züge in der Beschriftung der Karten des 14. Jh. 
rinden. Daß sich der Propst selbst in dem Künstler verbirgt, ist 
bei einem Kanzleibeamten, Politiker und Staatsmann nicht an
zunehmen. Auf Grund der Dorsualnotizen im Kloster wäre es 
auch durchaus möglich, daß mehrere Hände an der Herstellung 
der Karte beteiligt waren, die sich aus dreißig Pergament
stücken zusammensetzte. In Anbetracht der Tatsache, daß der 
aus dem Fürstentum Lüneburg stammende Hinricus de Offen-

M ö h l m a n n , S. 489 ( o h n e D a t i e r u n g ) ; M i t h o f f , S. 65 (ohne 
D a t i e r u n g ) ; B o r c h l i n g , in: Z.H.V. N s . 1905, S. 363 f. e r w ä h n t be i 
d e r S c h i l d e r u n g der „Zeit h o h e r äußerer u n d w o h l auch i n n e r e r B lü t e 
d e s Klos ter s" im 14. Jhdt . „die k o s t b a r e n G o l d k e l c h e und R e l i q u i e n 
k ä s t e n , d i e z . T . b is in d i e s t r e n g r o m a n i s c h e Zei t z u r ü c k g e h e n " . 

89 M i t h o f f , S. 64, v g l . B o r c h l i n g , in: Z.H.V. N s . 1905 S. 363 f., 
d e r v o n der „äl teren G l a n z p e r i o d e d e s Klos ter s" im 14. Jhdt . spricht. 

9 0 R o s i e n , S . 3 1 . 
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sen als Initiator der Karte anzusprechen ist, ist die merk
würdige Fehlerhaftigkeit der geographischen Angaben auch 
hinsichtlich der Lokalisierung eines Teiles der niedersächsischen 
Orte, z. B. Hermannsburg, wohl am leichtesten dadurch zu er
klären, daß der oder besser die ausführenden Künstler eben 
nicht in Niedersachsen zu Hause waren, sondern von auswärts 
gerufen wurden. Man könnte aus dem angegebenen Grunde an 
englische Künstler denken 9 1 . Die sprachlichen Eigentümlich
keiten der Dorsualvermerke der Originalurkunden und die In
schrift des Magnus-Kelches 8 2 deuten unter Umständen auf ro
manische Herkunft des Künstlers. Die längstbemerkte Ausführ
lichkeit südfranzösischer Klöster an der Rhonemündung auf der 
Kar t e 9 3 dürfte vielleicht auf die Tradition derer von Boldensen 
zurückgehen, die von den Beziehungen Wilhelms zu Avignon 
wußten. Aber alles das sind reine Vermutungen. Wir müssen 
diese kunstgeschichtlichen Probleme also zunächst offen lassen 
und können nur der Hoffnung Ausdruck geben, daß sie von 
fachmännischer Seite her weiter gefördert werden. 

Auch bei diesem bewußten Verzicht ist das Ergebnis der Un
tersuchung insofern von Bedeutung, als erstmalig die Ent-
stehungsumstände der Karte geklärt wurden und die Karte 
selbst zeitlich und örtlich festgelegt wurde. Nun erst hat die 
Wissenschaft — nicht zuletzt die Städteforschung — die Mög
lichkeit, die Karte fruchtbringend zu verwerten. Wie hoch die 
Gegenwart die Karte als kostbares Zeugnis der Vergangenheit 
eingeschätzt hat, beweist die Tatsache, daß man nach dem be-
dauertnswerten Verlust des Originals durch den Krieg mit 
bestem Wollen einen Ersatz der großen Karte in den Original
maßen hergestellt hat und sie in dieser Form an verschiedener 
Stelle den Interessenten zeigt. Aber bisher war die Karte gleich
sam stumm, nunmehr redet sie, nicht nur zu den Historikern, 
sondern vor allem auch zu den Konventualinnen des Klosters, 
die uns die Karte durch die Jahrhunderte bewahrten, und zu 
den niedersächsischen Geschichtsfreunden, indem sie mithilft, 

V g l . A n m . 90. 
»2 V g l . o b e n S. 173 A n m . 53 u n d u n t e n S. 175 A n m . 57. 
»» U h d e n , G e r v a s i u s v . T i l b u r y S. 188. 
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Ausschnitt aus der Ebstorf er Weltkarte mit Braunschweig, Lüneburg, Wien; vgl. S. 162 ff. 
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ein Stück der niedersächsischen Vergangenheit aufzuhellen, was 
bei dem spröden niedersächsischen Material des späteren Mit
telalters nur erwünscht sein kann 9 4 . 

9 4 D i e Karte bringt b e k a n n t l i c h Kopf, H ä n d e u n d Füße Christ i . D i e 
b i ld l iche D a r s t e l l u n g z e i g t a l s o deut l ich: Chr i s tus häl t d ie W e l t i n 
s e i n e n H ä n d e n . D i e Beschr i f tung unters tre icht das nachdrücklich. „Er 
(Christus) u m s c h l i e ß t die Erde in s e i n e r Handfläche'' (terram palmo 
[vgl . J e s . 40, v . 12] concludit), b e m e r k t der K a r t e n m a l e r b e i der l i n k e n 
H a n d Christ i in durchaus s e l b s t ä n d i g e r , g a n z unbib l i scher F o r m u l i e 
rung. Der M a l e r macht j e d o c h be i d e n F ü ß e n Christ i noch e i n e n Zu
satz , in b e w u ß t e r U m d e u t u n g e i n e s Z i ta te s aus d e m Liber s a p i e n t i a e 
8 v . 1 auf Chr i s tus , w a s z u g l e i c h ze ig t , w i e w icht ig ihm der Zusatz 
war . D i e s e r Z u s a t z l au te t : „stark b i s zum Ende und i n d e m er a l l e s 
a n g e n e h m ordnet" {usque ad tinem iortiter suaviter disponensque 
omnia). D i e W e l t s t e h t i n der H a n d Christ i , der s i e kraf tvo l l b i s 
z u m Ende reg i er t u n d a l l e s g ü n s t i g rege l t . D a s ist d ie H a u p t a u s s a g e 
der Ebstorfer W e l t k a r t e i n Z e i c h n u n g und W o r t . D i e s e A u s s a g e b e 
d e u t e t e für d i e H e r s t e l l e r d e s K u n s t w e r k s g l e i chermachen e i n e re l i 
g i ö s e Ü b e r z e u g u n g u n d e i n e n po l i t i s chen Trost . D i e s e A u s s a g e führt 
aber z u g l e i c h dicht an das G e h e i m n i s der E n t s t e h u n g der Karte h e r a n . 
N a c h Mi l ler ha t b e i der rechten H a n d Christ i aus Ps. 117 v . 16 g e 
s t a n d e n : „Die Rechte d e s H e r r n schuf d i e T u g e n d " {dextera domni 
fecit virtutem). Ist das richtig, s o w ü r d e e s a l s e i n e A n s p i e l u n g auf 
d i e k ä m p f e r i s c h e Einsatzbere i t schaf t d e s H e r z o g s M a g n u s T o r q u a t u s 
z u be trachten s e i n . S ind d i e Ebstorfer M ä r t y r e r g r ä b e r der G e f a l l e n e n 
der H a m b u r g e r N o r m a n n e n s c h l a c h t v o n 880, w i e v ie l fach b e m e r k t 
(vgl . R o s i e n S . 5 4 ) , e i n nachträg l i cher Zusatz aus d e m l e t z t en S tad ium 
der K a r t e n h e r s t e l l u n g , so k ö n n t e d i e s e r E intrag u n t e r d e m Eindruck 
d e s H e l d e n t o d e s d e s b e i L e v e s t e 1373 g e f a l l e n e n u n d im B r a u n s c h w e i 
g e r D o m b e i g e s e t z t e n H e r z o g s M a g n u s T o r q u a t u s v o r g e n o m m e n se in . 
D a m i t w ü r d e d ie „Endredakt ion" der Karte in d ie 2. Hälfte d e s J a h r e s 
1373, in d ie Ze i t nach d e m 26. Jul i 1373 fa l len . A l l e r d i n g s macht d i e 
Karte als G a n z e s d e n Eindruck d e s U n f e r t i g e n . E i n e R e i h e v o n Ein
z e l z e i c h n u n g e n ist erst a n g e l e g t u n d nicht v o l l ausgeführt . S o l l t e n 
nach d e m T o d e d e s M a g n u s T o r q u a t u s mi t d e m Ausfa l l der e i g e n t 
l i chen t r e i b e n d e n Kraft auch d i e Z a h l u n g e n d e s H e r z o g s (der b e k a n n t 
lich d i e v e r s c h i e d e n s t e n G e l d q u e l l e n für sich auftat) aufgehör t h a b e n 
u n d d i e Karte d e s h a l b u n v o l l e n d e t g e b l i e b e n u n d zum Schluß e b e n 
nur noch mit der Ebstorfer E in tragung v e r s e h e n w o r d e n se in? J e d e n 
fal ls ist d ie Ebstorfer W e l t k a r t e d a s b l e i b e n d e M o n u m e n t , das der 
w e h r h a f t e H e r z o g sich, s e i n e r Zeit und d e n we l f i schen B e s t r e b u n g e n 
für d i e N a c h w e l t g e s c h a f f e n hat , in s e i n e m H a u s k l o s t e r Ebstorf, durch 
s e i n e n f ü h r e n d e n Pol i t iker , d e n k u n s t v e r s t ä n d i g e n Propst H i n r i c u s 
d e Of fensen . — N a c h t r a g z u S. 160 A n m , 8: V g l . A. W o l f , D i e Ebs
torfer W e l t k a r t e a l s D e n k m a l e i n e s mi t te la l t er l i chen W e l t - u n d G e 
schichtsbi ldes , in: Gesch . in W i s s . u. Unterricht, 1957, Heft 4, S. 204 ff., 
u n d d a z u H.-J. S c h u l z e , Ist G e r v a s i u s v o n T i lbury Propst v o n Ebs
torf g e w e s e n ? , in: N i e d e r s ä c h s . Jahrb. f. Landesgesch . 33, 1961, 
S. 239 ff., der d ie N i c h t i d e n t i t ä t darlegt . 
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Zu den Erinnerungen des Hannoverschen 
Generalstabschefs Oberst Cordemann 

Ein Epilog 1 

von 

F r i e d r i c h T h i m m e (f) 

Im Jahre 1904 erschienen als Band XV der „Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens" die Aufzeich
nungen und Akten des Hannoverschen Generalstabschefs 
Oberst Cordemann über das Jahr 18662. Diese Erinnerungen 
haben damals eine Reihe von Kritiken ausgelöst, deren eine, 
unter dem Titel „Die Hannoversche Heeresleitung im Feldzuge 
1866" von mir selbst herrührte 3. Der Grundgedanke meiner 

1 B i s h e r unveröf fent l i chter , 1908 ver faßter Be i trag d e s 1938 tödl ich 
v e r u n g l ü c k t e n H i s t o r i k e r s (Nachruf auf ihn v o n G. S c h n a t h , N d s . 
Jb . 15, 1938, S. 214—218) . Der A u f s a t z bef indet s ich in e i n e r Abschri f t 
v o n d e r Tochter d e s O b e r s t e n C o r d e m a n n , T h e k l a v . P e t e r s d o r f f 
<* H a n n o v e r 27. 8. 1843, * B e t h e l 8. 6. 1925), se i t k u r z e m im N d s . S t a a t s 
archiv z u H a n n o v e r , H a n n . D e s . 91, T h i m m e , Nr. 4. D e r A b d r u c k er fo lg t 
in h e u t i g e r S c h r e i b w e i s e . D i e A n m e r k u n g e n s ind u n t e r B e n u t z u n g 
e i n z e l n e r A n g a b e n v o n Frau v o n Petersdorff und F. T h i m m e durch d ie 
Schr i f t l e i tung (J. K ö n i g ) h inzuge füg t . Für e i n i g e M i t t e i l u n g e n zur 
G e n e a l o g i e C o r d e m a n n und v . B o t h m e r is t d ie R e d a k t i o n H e r r n H a n s 
M a h r e n h o l t z , H a n n o v e r , zu D a n k verpfl ichtet . 

2 D i e H a n n o v e r s c h e A r m e e u n d ihre Schicksale in u n d n a c h der 
K a t a s t r o p h e v o n 1866. A u f z e i c h n u n g e n u n d A k t e n d e s H a n n o v e r s c h e n 
G e n e r a l s t a b s c h e f s Obers t C o r d e m a n n . Hrsg . v o n G. W o l f r a m , H a n 
n o v e r u n d L e i p z i g 1904. D a s Or ig ina l der „ A u f z e i c h n u n g e n u n d A k 
ten" l i e g t j e t z t im N d s . S taatsarchiv z u H a n n o v e r , H a n n . 91 , C o r d e 
m a n n II, Nr . 12 I—III. 

3 H a n n o v e r 1904. 

186 



kleinen Schrift: daß die Erinnerungen Cordemanns, so wie sie 
veröffentlicht waren, statt die in dem General von Arentsschild 
und seinem General Stabschef Cordemann verkörperte Heeres
leitung zu entlasten, vielmehr desto schärfer hervortreten las
sen, daß sie vor allem die Schuld an dem Mißlingen des Zuges 
der hannoverschen Armee nach dem Süden trage, hat so ziem
lich allgemeine Zustimmung gefunden; speziell haben sich auch 
die Verfasser der hannoverschen Armeegeschichte im 19. Jahr
hundert, die leider zu früh verstorbenen Generale R. und A. 
von Sichart, unumwunden zu dieser Auffassung bekannt 4 . In 
privaten Äußerungen ist mir allerdings wohl die Ansicht ent
gegengetreten, ob ich nicht doch gerade Cordemann ein wenig 
zu scharf nach den nicht immer glücklich gefaßten, noch weni
ger glücklich herausgegebenen Aufzeichnungen beurteilte. Ich 
selbst habe mir öfters gesagt, daß das letzte Wort über Corde
mann noch nicht gesprochen sein könne, da ein gewissenhafter 
Historiker nicht dabei stehen bleiben dürfe, das Verhalten 
eines Mannes zu verurteilen, sondern danach streben müsse, 
die psychologischen Grundlagen dieses Verhaltens möglichst 
restlos aufzudecken. Die Veröffentlichung der „Erinnerungen" 
hatte nur wenig Anhaltspunkte nach dieser Richtung geboten, 
höchstens daß die Erzählung Cordemanns klar und deutlich die 
ausgesprochene Hypochondrie des im übrigen tapferen Mannes 
als einen schwer ins Gewicht gefallenen seelischen Faktor er
kennen ließ. Jetzt sind mir aus authentischer Quelle Mitteilun
gen zugegangen, die einen tieferen Einblick in die Wesensart 
Cordemanns und in die Natur seiner Anschauungen gewähren 5. 

4 A. u n d R. v . S i c h a r t : Geschichte der K ö n i g l i c h - H a n n o v e r s c h e n 
A r m e e . Bd. 5. H a n n o v e r 1898. 

5 F. T h i m m e v e r d a n k t e d i e s e M i t t e i l u n g e n der Tochter d e s Ober
s t e n C o r d e m a n n , T h e k l a v . P e t e r s d o r f f , d i e er im A u g u s t 1908 
b e i d e r e n Freundin , der G e n e r a l i n Louise v . B o t h m e r g e b . Leue 
( g e b . 4 . 6 . 1 8 3 7 , ges t . Klos ter I s e n h a g e n 18 .4 . 1922) k e n n e n l e r n t e . Frau 
v . Petersdorff h a t t e nach d e n Kr i t iken T h i m m e s an d e n „Aufze ich
n u n g e n " ihres V a t e r s schon l a n g e d e n W u n s c h g e h a b t , T h i m m e 
g e g e n ü b e r k l a r z u s t e l l e n , w a s Dr. W o l f r a m be i s e i n e r H e r a u s g a b e 
nach ihrer A n s i c h t v e r s ä u m t , ja unterdrückt hät te . D e r v o r l i e g e n d e 
A u f s a t z T h i m m e s , der ursprüng l i ch zur V e r ö f f e n t l i c h u n g in d e r Zeit 
schrift d e s H i s t o r i s c h e n V e r e i n s für N i e d e r s a c h s e n Jg . 1908 b e s t i m m t 
w a r , d a n n a b e r auf W u n s c h der d a m a l i g e n Schr i f t le i tung i m Hinbl ick 
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Es heißt nur eine Pflicht der Gerechtigkeit erfüllen, wenn diese 
Mitteilungen, so weit sie sich dazu eignen, der Öffentlichkeit 
unterbreitet werden. 

Man weiß, welch' tiefen Einfluß ererbte und anerzogene An
lagen auf ein Menschenleben haben. Da erscheint es nicht ohne 
Bedeutung, daß schon Cordemanns Vater 6 von schwerem und 
trübem Gemüt war. Tiefe Schatten sind dadurch in des Kindes 
Leben hineingetragen worden; es fehlte ihm die feste Heimat 
mit ihren bleibenden Eindrücken; es fehlte ihm der Segen einer 
gleichmäßigen Erziehung. Es nahm sich seiner der Bruder sei
nes Vaters, Ernst 7, an, ein ehemaliger Legionsoffizier, der nach 
der Auflösung der Legion in hannoverschen Dienst getreten 
und in Langenhagen bei Hannover vor und nach seinem Ab
schied als Major im Husaren-Regiment lebte. Dort verlebte der 
Knabe seine Ferien, wenn er, aus einer Pension in die andere 
wandernd, schließlich von der Wehnerschen Erziehungsanstalt 
in Wülfel aus das Gymnasium in Hannover besuchte. Der Ein
fluß dieses Onkels war bestimmend für ihn,- von ihm sprach er 
mit großer Dankbarkeit. Im Jahre 1828 trat Cordemann als 
Kadett in die Hannoversche Artillerie ein. Seine militärische 
Laufbahn, die ihn bald in den Generalstab führte und ihn hier 
vorzugsweise mit gelehrten Arbeiten festhielt, ist bekannt 8 . 

auf d i e v o r a u f g e g a n g e n e n K o n t r o v e r s e n über d ie H e r a u s g a b e der 
„ A u f z e i c h n u n g e n " d e s O b e r s t e n C o r d e m a n n nicht z u m Druck g e l a n g t e , 
g r ü n d e t s i ch auf d i e U n t e r r e d u n g T h i m m e s mi t Frau v . Petersdorf f 
u n d d i e i h m d a m a l s b e k a n n t g e w o r d e n e n M i t t e i l u n g e n (Nds . S t a a t s 
archiv z u H a n n o v e r , H a n n . 91, H ü m m e , Nr . 4). 

6 C h r i s t i a n Friedrich C o r d e m a n n , K a u f m a n n in Stra lsund, s p ä t e r 
in H a m b u r g , g e s t . 1782, v e r h . L a u e n a u 1810 mit W i l h e l m i n e , Tochter 
des O b e r f ö r s t e r s J u s t G e o r g Re inharth (Reinhardt) . 

7 O b e r s t l e u t n a n t Ernst C o r d e m a n n v o m H a n n o v . G a r d e h u s a r e n -
R e g i m e n t , g e b . 1784, ges t . L a n g e n h a g e n 2 7 . 9 , 1 8 3 3 ; v g l . N d s . S t a a t s 
archiv z u H a n n o v e r , H a n n . 91, C o r d e m a n n I. 

8 O b e r s t (se i t 1871 G e n e r a l m a j o r ) Ernst L u d w i g Friedrich C o r d e 
m a n n , g e b . L a u e n a u 1 4 . 6 . 1 8 1 2 , ge s t . C o b u r g 1 8 . 4 . 1 8 9 1 . B i o g r a p h i e 
u n d mi l i t är i s cher W e r d e g a n g s i e h e A D B 47, 1903, S. 521; W , R o -
t h e r t : D i e v i e r Führer v o n L a n g e n s a l z a . D a s L a n g e n s a l z a e r A B C D 
(v. A r e n t s s c h i l d , v . Brandis , C o r d e m a n n , D a m m e r s ) . — Rothert : A l l g . 
H a n n o v . B i o g r a p h i e Bd. 2, 1914, S. 305—325; v g l . a u c h Bd. 1, 1912, 
S. 335. — K. v o n P r i e s d o r f f : So lda t i s ches Führer tum. H a m b u r g 
1936 ff., T e i l 10, 2, S. 163, N r . 2550. 
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Sein Wesen, wie es sich unter diesen Umständen herausgebildet 
hat, wird uns folgendermaßen geschildert. „Von gedrungener 
Gestalt und voll Körperkraft, lebendigen Verstandes war er 
von schwerer Gemütsart, geneigt, die Schattenseiten seiner 
Lebens- und Dienstverhältnisse mehr zu beachten als was sie 
Erfreuliches boten. Die Seinen nicht nur, auch seine Freunde, 
Bekannten, Vorgesetzte haben erfahren, daß er an Hypochon
drie, ja an Melancholie zu tragen hatte, gegen die ärztliche Hilfe 
wenig vermochte. Es war ihm wohl nicht gegeben, über ver
erbte Anlage, verschiedene sich oft widersprechende Eindrücke 
aus Kindheit und Jugend sich zu beherrschender Freiheit des 
Geistes zu erheben, zu einer einheitlichen Weltanschauung." 
Wir lesen weiter, wie Cordemann sich in den Anschauungen 
des hannoverschen Offiziers und Gentleman mit einem Ein
schlag des Legionärs bewegte: im ganzen ein Stockhannovera
ner, der in den erwachenden deutschen Bestrebungen nur zu 
bekämpfende Revolutionsgelüste sah. Dem Respekt vor den 
größeren Verhältnissen der österreichischen und namentlich der 
preußischen Armee, die er mehrfach bei Manövern wie in 
Schleswig-Holstein9 in der Nähe gesehen, hat sich Cordemann 
nicht entzogen; aber der Gedanke lag ihm wirklich fern, daß 
die Preußen einmal feindlich gegen Hannover auftreten könn
ten. Richtiger gesagt, er hielt sich diesen Gedanken, der nach 
seiner eigenen Erzählung 1 0 in der hannoverschen Armee seit 
den 30er Jahren Wurzel geschlagen hatte, mit einer gewissen 
Krampfhaftigkeit fern. Ihm schwebte vor den Augen immer das 
Bild der preußisch-hannoverschen Blutsbrüderschaft, die in den 
glorreichen Kämpfen des Siebenjährigen Krieges begründet, 
bei Waterloo ihre höchste Weihe erhalten hatte. Es erfüllte ihn 
1866 mit dem tiefsten Groll, als Preußen die alte Waffengemein
schaft in Feindschaft verkehrte. In einem Briefe, den er am 

9 C o r d e m a n n n a h m a l s h a n n o v e r s c h e r G e n e r a l s t a b s o f f i z i e r 1848 /49 
an d e n K r i e g e n g e g e n D ä n e m a r k (Gefechte b e i S o n d e r b u r g , N ü b e l , 
Bi tschau, U l d e r u p u n d D ü p p e l ) in d e n H a u p t q u a r t i e r e n der G e n e r ä l e 
H a l k e t t u n d W y n e k e n te i l (vgl . A D B 47, 1903, S. 521 u n d v, P r i e s 
d o r f f a . a . O . ) . 

1 0 A u f z e i c h n u n g e n u n d A k t e n d e s H a n n o v e r s c h e n G e n e r a l s t a b s c h e f s 
O b e r s t C o r d e m a n n , hrsg . v o n G. W o l f r a m (vgl . A n m . 2 ) , S. 3 . 
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18. Juni von Göttingen aus schrieb, belegt er das Verhalten 
Preußens mit den härtesten Ausdrücken,- er findet, daß empö
render wie in diesem Fall Übermacht nie gebraucht sei; er 
prophezeit, daß Preußen durch sein Benehmen den Haß und 
die Verachtung ganz Europas, ja der ganzen zivilisierten Welt 
auf sich laden würde. Aber seltsam und doch psychologisch 
leicht verständlich, das Bild der alten Blutsbrüderschaft verläßt 
ihn selbst in dem Moment der höchsten Empörung nicht, es 
fasziniert ihn förmlich, es zwingt ihm immer wieder Gedanken 
einer Verständigung auf diplomatischem Wege auf, so im 
Kriegsrat am 18., so bei den Verhandlungen vor Gotha am 
24. Juni, ja, es hat, was ganz neu ist, selbst die Kapdtulations-
verhandlungen nach dem Gefecht von Langensalza verhängnis
voll beeinflußt. Hatte Cordemann im Kriegsrat vom 18. in kla
rer Erkenntnis gesagt: „Wenn wir erst besiegt sind, dann wird 
der Sieger auf Verhandlungen sich nicht weiter einlassen, dann 
wird der Sieger sagen, wie es sein soll" 1 1

1 so klammerte er 
sich nach Langensalza doch wieder an die Möglichkeit eines 
Abkommens zwischen Georg V. und Preußen. In einem Ab
schnitte seiner Erinnerungen, der leider bei der Veröffentlichung 
unterdrückt ist, obwohl gerade er zum Verständnis von Corde
manns Haltung unentbehrlich ist, heißt es darüber: „daß das 
Königreich Hannover als eine Provinz dem Königreich Preußen 
einverleibt und die ruhmreiche hannoversche Armee aufgelöst 
und in preußische Regimenter gesteckt werden würde, daran 
dachte niemand, das hielt niemand für möglich, der Geschichte 
kannte und wußte, wieviel Preußen dem Königlich Hannover
schen Königshause zu verdanken hatte." 1 2 Und nachdem Corde
mann die hannoversch-preußische Waffenbrüderschaft im Sie
benjährigen Kriege, in den Napoleonischen Feldzügen und in 
den Kämpfen gegen Dänemark 1848/49 geschildert, nachdem 
er auch an die Vergangenheit König Friedrich Wilhelms IV. 
bei der Hochzeit des nachmaligen Königs Georg V., König Wil
helms bei der Zusammenkunft der deutschen Fürsten mit Na
poleon III. in Baden (1860) erinnert, fährt er fort: „Wer an 

« A . a. O, S. 20. 
1 2 N d s . S t a a t s a r c h i v z u H a n n o v e r , H a n n . 91, C o r d e m a n n II, Nr. 12 

v o l . III, Bl. 1. 
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alles dieses und noch manches andere zurückdachte, konnte 
unmöglich das preußischerseits über den König Georg und des
sen Armee verhängte Schicksal voraussehen. Hätte die Armee 
dasselbe vorausgesehen oder auch nur vermuten können, so 
würde sie niemals eine Kapitulation geschlossen, sondern den 
Widerstand bis aufs äußerste fortgesetzt und sich lieber haben 
in Stücke hauen lassen, als mit Preußen in irgendwelche Art 
von Unterhandlungen zu treten. Daß die hannoverschen Trup
pen zu solcher Hingebung imstande waren und daß durch die 
dadurch herbeigeführten Kämpfe die ihnen entgegenstehenden 
preußischen Truppen in einen Zustand versetzt gewesen sein 
würden, der ihnen für längere Zeit die Teilnahme an dem gro
ßen Kriege gegen die Südstaaten und Österreich unmöglich 
gemacht haben würde, das wird niemand bezweifeln, der auch 
nur einige Kenntnis von dem Charakter der Hannoveraner und 
insbesondere von demjenigen der hannoverschen Truppen hatte 
oder hat." 1 3 

Die von mir wiederholt vertretene Ansicht, daß die Kapitu
lation weder militärisch noch vom Standpunkt einer folgerich
tigen hannoverschen Politik gerechtfertigt sei (vgl.: meine Hee
resleitung S. 27 Anm. 3, S. 39) erhält hier eine wertvolle Bestä
tigung. Wenn irgendeine Aussicht bestand, daß die Fortsetzung 
des Kampfes nach dem Gefecht von Langensalza die preußischen 
Truppen auf geraume Zeit hinaus operationsunfähig machte, 
so war König Georg im ganzen Zusammenhang seiner Politik 
vollständig im Rechte, wenn er sich gegen den Abschluß der 
Kapitulation so lange wie möglich sträubte. 

Also wenn Cordemann am 28. Juni für den Abschluß der 
Kapitulation stimmte, so ist dafür neben den militärischen Be
weggründen, die in dem abgehaltenen Kriegsrate allein in die 
Wagschale geworfen wurden, doch auch der Gedanke maß
gebend gewesen, daß selbst jetzt noch und trotz des geflosse
nen Blutes eine Kapitulation das Schicksal Hannovers nicht 
besiegeln, vielmehr aufhalten und vielleicht abwenden werde. 
Wir dürfen annehmen, daß derartige Erwägungen auch bei den 
übrigen Generälen, die für die Kapitulation gestimmt haben, 

« A . a. O. Bl. 1 u n d 2. 
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Platz gegriffen haben. Damit erscheint die Kapitulation von 
Langensalza in einem veränderten Lichte, nicht mehr als her
vorgegangen aus einer zwingenden militärischen Notwendig
keit, sondern aus einem Konglomerat militärisch-politischer Er
wägungen. Nicht als ob durch diese Feststellung das Verhalten 
der hannoverschen Heeresleitung vom rein militärischen Stand
punkte aus entschuldigt würde. Im Gegenteil: mehr Gewicht 
noch erhält der schon früher ausgesprochene Vorwurf, daß die 
hannoversche Heeresleitung durch die bis zum Schluß anhal
tende Hineinziehung politischer Erwägungen in die militärischen 
Operationen und Entschließungen das Mißlingen des Zuges der 
hannoverschen Armee nach dem Süden selbst verschuldet hat. 
Gleichwohl läßt sich das Verhalten Cordemanns, nun wir es 
mehr zu begreifen gelernt haben, milder und versöhnlicher 
beurteilen als bisher. Er ist doch nicht so sehr, so ausschließ
lich von Mutlosigkeit und Schwarzseherei beeinflußt gewesen, 
wie man nach seinen späteren, nur unvollständig bekannten 
Aufzeichnungen annehmen müßte. Seine Briefe aus dem Jahre 
1866 selbst zeigen nur Empfindungen auf, wie sie angesichts 
der Schwere und des Ernstes der Situation durchaus angemes
sen waren. Unter dem 17. Juni schreibt er von Göttingen aus 
nach Hause: „Heute kommt die Ordre heraus, worin ich zum 
Oberst und Chef des Generalstabs ernannt werde, wozu mich 
Seine Majestät der König zu ernennen gestern abend 1 4 die 
Gnade hatte. Soll ich mich darüber freuen oder trauern? Ich 
fürchte, die mit dieser Stellung, die jetzt für mich zehnfach 
schwierig ist, verbundenen Pflichten trotz des besten redlichsten 
Willens nur unvollkommen erfüllen zu können. Aber der Kö
nig wollte es — ablehnen konnte ich nicht. Der liebe Gott, der 
mir so viele Beweise Seiner Gnade gegeben hat und täglich 

1 4 H i e r d u r c h w i r d b e s t ä t i g t , w a s F, T h i m m e auf S e i t e 18 s e i n e r 
Schrift „Die H a n n o v e r s c h e H e e r e s l e i t u n g im F e l d z u g 1866" über d e n 
Z e i t p u n k t der E r n e n n u n g C o r d e m a n n s am A b e n d d e s 16. Juni 1866 
f e s t g e s t e l l t hat . In d e n „ E r i n n e r u n g e n u n d E r l e b n i s s e n de« kön ig l i ch 
h a n n o v e r s c h e n G e n e r a l - M a j o r [ s ] G e o r g Friedrich F e r d i n a n d D a m 
m e s , l e t z t e m G e n e r a l - A d j u t a n t e n d e s K ö n i g s G e o r g V . v o n H a n n o 
v e r " ( H a n n o v e r 1890) w a r S. 110 irrtümlich b e h a u p t e t w o r d e n , daß 
C o r d e m a n n s E r n e n n u n g a m M i t t a g d e s 17. Jun i er fo lg t s e i . 
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gibt, wird helfen; ich habe ihn inständigst darum gebeten." Und 
am 18.: „Daß der König sehr gnädig gegen mich gewesen, wirst 
Du erfahren haben. Ich bin tief gerührt durch seine Gnade. 
Wollte Gott, daß sie mir zu anderer Zeit zuteil geworden — 
in diesem unglücklichen Kriege blutet einem wahrlich das Herz. 
Der gerechte allmächtige Gott wird unsere gerechte Sache nicht 
verlassen und sollten wir alle darüber untergehen. Hannover 
bleibt nicht preußisch." Am 20.: „Ich habe tüchtig zu arbeiten, 
das ist gut, bekommt vortrefflich, wenn es auch etwas fati-
guiert." Alles Äußerungen, welche zeigen, daß Cordemann 1866 
die Situation nicht von vornherein als aussichtslos angesehen, 
daß er ähnlich wie König Georg die Hoffnung auf den Beistand 
Gottes und selbst für den Fall eines unglücklichen Ausganges 
die Zuversicht festhielt, daß Hannover nicht preußisch bleiben 
werde. Offenbar spielt auch hier eine der historischen Remi
niszenzen hinein, die auf Cordemann so stark eingewirkt haben, 
nämlich die preußische Besitznahme Hannovers 1806. Es war 
Cordemanns Grundanschauung: unmöglich kann es sein, daß 
die Preußen in völliger Mißachtung der gemeinsamen Heeres
traditionen der Existenz des hannoverschen Landes und der 
hannoverschen Armee ein Ende bereiten, wenn aber doch, so 
kann es sich wie im Jahre 1806 nur um eine vorübergehende 
Besetzung handeln. Von dieser Grundanschauung, diesem gläu
bigen und quietistischen Fatalismus aus begreift sich Corde
manns Tun und Lassen. Die Weltgeschichte freilich hat seine 
Voraussetzungen und seinen Glauben, über die ihm leider zu 
sehr die alte Weisheit „Hilf dir selbst, so wird dir geholfen 
werden" abhanden gekommen war, über den Haufen geworfen. 
Aber es mutet doch sympathisch an, daß es so durchaus ideali
stische Momente wie ein allzu gläubiges Vertrauen auf die 
fortwirkende Kraft der alten Kameradschaft mit Preußen und 
auf ein Gottesurteil gewesen sind, die ihn in eine falsche und 
verhängnisvolle Bahn geleitet haben. Das darf jedenfalls mit 
voller Sicherheit auf Grund der Cordemanmschen Papiere aus
gesprochen werden: eine Hinneigung zu Preußen oder ein Ver
ständnis irgendwelcher Art mit Preußen hat bei ihm nicht vor
gelegen. Auch sein Ubertritt in preußische Dienste, der ihm 
von hannoverscher Seite öfter verübelt worden ist, darf nicht 

13 Nieders . Jahrbuch 1961 193 



dahin gedeutet werden. Sicherlich haben bei diesem Entschlüsse 
wieder politische Erwägungen eine Rolle gespielt, vielleicht 
der Gedanke, daß Preußen dem hannoverschen Lande eine um 
so größere Selbständigkeit gewähren werde, je restloser die 
Überbleibsel der hannoverschen Armee in der preußischen auf
gingen, vielleicht die vage Hoffnung — die damals noch man
ches hannoversche Herz bewegt hat —, daß unter günstigen 
Umständen selbst eine Wiederherstellung Hannovers von Preu
ßens Gnaden in Frage kommen könne. Wohl hat sich Corde
mann in den neuen Verhältnissen nicht gefühlt, schon nach 
einem Jahre nahm er den Abschied. Als der Krieg 1870/ 1871 
ausbrach, ist er wieder in den Dienst getreten und hat den gan
zen Feldzug als Etappen-Inspekteur des X, Armeekorps mit
gemacht. Die Wiederherstellung des Deutschen Reiches durch 
Preußen hat ihn auch über das Jahr 1866 milder denken gelehrt 
— späterhin hat er Hannoveranern gegenüber den Krieg von 
1866 mit seinen Folgen entschuldigen und rechtfertigen wollen, 
ohne selbst innerlich aufzuhören, den Verlust der hannover
schen Selbständigkeit zu beklagen. Er war, das zeigt sich hier 
von neuem, eine zwiespältige Natur, der es zeitlebens nicht 
gelingen wollte, widerstreitende Gefühle innerlich auszuglei
chen. Aus dieser ungelösten Dissonanz des Denkens und Füh
lens, aus dieser Doppelstellung heraus, die die Tragik seines 
Lebens ausmacht, sind die an sich so vielfach widerspruchsvol
len Aufzeichnungen geschrieben. Manches harte und bittere 
Urteil ist da so hineingeflossen, das doch mit Cordemanns per
sönlichem Verhalten nicht in Einklang steht, wie er denn bei
spielsweise nach 1866 mit dem so hart verurteilten General 
von Bothmer 1 5 in freundschaftlichen Beziehungen gestanden hat. 

Im ganzen sind die Aufzeichnungen mehr ein Document 
humain, das uns den alternden und mit den Jahren schroffer 
und reizbarer gewordenen Cordemann vorführt, als ein wahres 

1 5 L u d w i g Friedrich Ernst v . B o t h m e r ( g e b . N i e n b u r g / W e s e r 
3 . 3 . 1817, ge s t . K ö l n 2 3 . 9 . 1873), h a n n o v . G e n e r a l m a j o r i m G e f e c h t be i 
L a n g e n s a l z a , s p ä t e r in preuß . D i e n s t e n , z u l e t z t G o u v e r n e u r v o n Kö ln ; 
1859 v e r h e i r a t e t mit der in A n m . 5 g e n a n n t e n L o u i s e L e u e (v. P r i e s 
d o r f f , a . a . O . S. 133, Nr . 2516). 
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und treues Spiegelbild der Ereignisse von 1866. In beider Hin
sicht bedürfen sie, um nicht irrezuführen, eines Kommentars. 
Vielleicht, daß die obigen Ausführungen auch auf Cordemann 
den schönen und echt historischen Grundsatz mehr als bisher 
anzuwenden gestatten: Tout comprende c'est tout pardonner. 
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K L E I N E B E I T R Ä G E 

Die fränkische Krongutverfassung in neuer Sicht 
B e m e r k u n g e n 

zu W o l f g a n g M e t z : „Das k a r o l i n g i s c h e R e i c h s g u t " * 

V o n 

C a r l r i c h a r d B r ü h l 

Wenn wir zur Besprechung dieses Buches die anspruchsvol
lere Form der Miszelle statt der einfachen Rezension wählen, 
so ist damit schon zum Ausdruck gebracht, daß eine bedeut
same Leistung gewürdigt werden soll. In der Tat: Seit der 
berühmten, viel gelästerten, aber nie ersetzten „Wirtschafts
entwicklung der Karolingerzeit" von Alfons D o p s c h , die selbst 
in der zweiten Auflage inzwischen vierzig Jahre alt geworden 
ist *, liegt hier die erste umfassende, aus den Quellen gearbei
tete Darstellung der fränkischen Reichsgutverfassung vor. Diese 
Tatsache allein genügte, dem Buch die Aufmerksamkeit der 
Forschung zu sichern. Wenn wir, unser Urteil vorwegnehmend, 
hinzufügen, daß es M e t z gelungen ist, nicht nur eine anre
gende, sondern in manchem Bezug auch abschließende Darstel
lung zu geben, so ist damit für den Kenner der Materie genug 
gesagt. 

Der Autor hatte dieses Buch sorgfältig vorbereitet. Das Lite
raturverzeichnis (S. XIII—XXXVI) weist auf Seite XXV—VI 
nicht weniger als neunzehn Arbeiten aus, die als Vorstudien 

* Ber l in : W . d e G r u y t e r 1960. X X X V I , 266 S. Lw, 4 2 , — D M . 
i 2 Bde. , W e i m a r 1921—1922; d i e 1. Aufl. dat i er t v o n 1912—1913. 
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zu der zusammenfassenden Darstellung gewertet werden dür
fen, überdies fällt sein Werk in eine Zeit fruchtbaren Forschens 
gerade auf dem Gebiet der fränkischen Verfassungsgeschichte. 
Statt Vieler sei hier nur der Name Francois-Louis G a n s h o f 
genannt. Speziell über die Quellen zum karolingischen Reichs
gut, sprich Capitulare de villis und Brevium Exempla, hatte 
1954—1955 die umfängliche Untersuchung von Klaus V e r h e i n 
gehandelt 2, die mit Erfolg bemüht war, die etwas eingeschla-
fene Auseinandersetzung um Dopsch wieder zu beleben, und 
die in vielen Punkten neue, wenn auch nicht immer voll be
friedigende Ergebnisse gezeitigt hatte 3 . So kommt es, daß das 
von Metz entworfene Gesamtbild gar nicht mehr so umstürzend 
wirkt, wie man es nach einseitigem Vergleich mit Dopsch er
warten müßte. 

Es ist ein Vorzug dieses Buches, daß es nicht aus einem Anti-
Komplex heraus geschrieben wurde und dem Leser seitenlange 
Polemiken gegen diese oder jene „Schule", „Lehre" und dgl. 
erspart. Gerade deshalb aber wäre ein einleitendes Kapitel zur 
Geschichte der Forschung wohl doch von Nutzen gewesen, schon 
um auch die Verdienste eines Mannes wie Dopsch zu würdigen, 
der wie kein Zweiter die Forschung angeregt hat und dem sie, 
auch im Widerspruch, unendlich viel verdankt. Wenn wir heute 
zweifellos über Dopsch hinausgekommen sind, so sei darüber 
doch nicht vergessen, daß er es war, der die fränkische Verfas-
sungs- und Wirtschaftsgeschichte aus dem dogmatischen Sy
stem-Denken der Rechtshistoriker befreit und damit wahrhaft 
historischer Betrachtungsweise die Bahn bereitet hat. Die An
griffe, die ihm diese Haltung von Seiten der Rechtshistoriker 
eintrug — es sei nur an die Kampfschrift von Ulrich S t u t z : „Al
fons Dopsch und die Deutsche Rechtsgeschichte"4 erinnert —f 

haben nicht wenig dazu beigetragen, die großen wissenschaft-

2 S t u d i e n zu d e n Q u e l l e n z u m Re ichsgut der K a r o l i n g e r z e i t , i n : 
D A . 10 (1954) S. 313—394 u n d D A . 11 (1955) S. 333—392. D i e s e r Auf
satz w a r a l s V o r a r b e i t z u e i n e r kr i t i schen N e u e d i t i o n der Q u e l l e n 
zur G e s c h i c h t e d e s R e i c h s g u t e s gedacht . N a c h d e m Rücktritt V e r -
h e i n s ha t n u n M e t z d i e V o r b e r e i t u n g der Edi t ion ü b e r n o m m e n . 

s V g l . u n t e n S. 202 m. A n m . 13—14. 
* ZRG. Germ. Abt . 46 (1926) S. 331—359. 
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liehen Verdienste von Dopsch in den Hintergrund treten zu 
lassen. Dabei haben die neueren, vornehmlich auf landes
geschichtlicher Ebene durchgeführten Forschungen in ihrer Kri
tik an Dopsch nicht etwa zur „klassischen" Lehre der rechts
historischen Hand- und Lehrbücher zurückgeführt, sondern viel
mehr gezeigt, daß noch viel stärker regional differenziert wer
den muß, als Dopsch es tat. Hier liegt der wohl schwerstwie-
gende Mangel in seinen Arbeiten und nicht in der fehlenden 
„systematischen" Durchdringung des Gegenstandes, wie man 
ihm immer wieder vorgeworfen hat. 

Dieser kurze Ausflug in die Geschichte der Forschung schien 
uns angebracht, weil das Buch von Metz die „Ära Dopsch" zu 
einem gewissen Abschluß bringt. Fortan wird nicht mehr 
Dopsch, sondern Metz Ausgangspunkt der weiteren Forschung 
zum karolingiscben Reichsgut sein? viele, ja die meisten The
sen Dopschs dürfen heute als endgültig überwunden gelten. 
Dies ist selbstverständlich nicht das Werk von Metz allein; 
viele haben zu dem neuen Bild, das sich nun abzeichnet, bei
getragen, doch Metz kommt das bleibende Verdienst zu, die 
zusammenfassende Darstellung gewagt zu haben. 

Bevor wir uns nun Ernzelfragen zuwenden, scheint es uns 
angebracht, den Leser zunächst in großen Zügen mit dem In
halt des Bandes vertraut zu machen. Vf. schickt eine kurze Ein
leitung voraus (S. 1—10), in der nach einem — allzu — knappen 
Abriß des Standes der Forschung einige methodische und quel-
lenkritische Grundsätze erörtert werden, wobei die weise Zu
rückhaltung des Autors gegenüber rein archäologischer Beweis
führung zu loben ist (S. 7—8). Der Hauptteil ist in drei Ab
schnitte gegliedert: I. Die Zentralverwaltung der Königsgüter 
(Kap. 1—10, S. 11—90); II. Die königliche Grundherrschaft und 
ihre lokale Verwaltung (Kap. 11—21, S, 91—195); III. Das übrige 
Königsgut (Kap. 22—26, S. 196—230). Es folgen ein kurzes Schluß
wort (S. 230—233) und im Anhang (S. 235—239) Ergänzungen 
zu den Übersichten bei R a n z i (1939). Ein sorgfältig gearbeite
tes Register (S. 241—266) beschließt das Werk. 

Dem Kenner wird sogleich aufgefallen sein, daß der „Zen
tralverwaltung", deren Wirksamkeit und Umfang noch Dopsch 
recht problematisch geblieben war, ein so breiter Raum gewid-
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met wird. Nach einem Kapitel über „Die Zusammensetzung der 
Zentralverwaltung" (S. 11—18) behandelt Metz ein bisher meist 
übersehenes, nichtsdestoweniger aber höchst wichtiges Thema, 
nämlich „Die Inventarisierung der Krongüter als Werk der Zen
trale" (S. 18—26), um dann auf Einzelfragen im Zusammenhang 
mit den Brevium Exempla, verschiedenen Reichs urbaren, dem 
Capitulare de villis usw. einzugehen, wobei er sich häufig auf 
eigene Vorarbeiten berufen kann (S. 26—90). Hierüber im ein
zelnen zu referieren, würde den Rahmen selbst einer Miszelle 
sprengen; es genüge der Hinweis und die Feststellung, daß 
manche cruellenkritische Einzelfrage hier ihre abschließende 
Klärung gefunden hat. 

Den größten Raum nimmt verständlicherweise der zweite 
Abschnitt ein, der den Problemen der königlichen Grundherr
schaft und ihrer lokalen Verwaltung gewidmet ist, Vf. bespricht 
zunächst „Das Wesen der königlichen Grundherrschaft. Das 
Zinsgut" (S. 91—106)5. Vf. unterscheidet wie vor ihm schon 
P i r e n n e u. a. das vom König direkt genutzte „grundherrliche" 
Land vom Amtsgut (im weitesten Sinne) und dem zu Lehen aus
gegebenen Gut; bemerkenswert ist seine vor allem gegen 
H e u s i n g e r gerichtete These, daß schon in karolingischer Zeit 
das servitium der Zinsgüter nicht unbemessen war (S. 105—106). 
In den folgenden Ausführungen „Zur Terminologie" und „Die 
Größe der Fisci" (S. 106—110, 111—119) betont Metz zunächst 
entgegen der landläufigen, besonders von Dopsch vertretenen 
Auffassung, als ob tiscus, curtis, villa gleichsam auswechsel
bare Begriffe seien, den Vorrang von fiscus als eigentlicher 
Entsprechung von „Königshofwährend curtis und villa meist 
nur untergeordnete Höfe bezeichnen. Man wird hieran festhal
ten dürfen, wenn man nur den Fehler vermeidet, nun allent
halben ein „System" von übergeordneten fisci mit davon ab
hängigen curtes zu konstruieren. Wenn auch die Terminologie 
der karolingischen Verwaltung bei weitem nicht so willkürlich 
war, wie Dopsch glauben machen wollte, so war sie doch weit 

5 V g l . zur P r o b l e m s t e l l u n g für N i e d e r s a c h s e n s p e z i e l l d e n A u f s a t z 
v o n W . M e t z : P r o b l e m e d e r f r ä n k i s c h e n R e i c h s g u t f o r s c h u n g im 
s ä c h s i s c h e n S t a m m e s g e b i e t , in: N i e d e r s ä c h s . Jb . f. L a n d e s g e s c h . 31, 
1959, S. 77—126 . 
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entfernt davon, stets einheitlich zu sein (vgl. S. 118). Die Größe 
der Fisci bestimmt Metz auf durchschnittlich 30—100 Hufen. 
Ausführlich geht er dann auf „Das Verhältnis der Grundherr
schaft zum Königsitinerar" und „Die Straßenlage" ein (S. 119 
bis 140, 140—144)6, Fragen, die bei Dopsch entschieden zu kurz 
gekommen waren und deren Behandlung auch sonst zu wün
schen übrig läßt. Einzelne Punkte dieses Abschnitts sollen uns 
noch weiter unten beschäftigen. Im folgenden Kapitel „Die Ver
waltung der Fisci" (S. 144—155) hat Vf. Gelegenheit, seine 
schon früher vertretene Auffassung7, daß sich auch die Kron
gutverwaltung vornehmlich in der Hand des Adels befunden 
habe, erneut darzulegen. Nach instruktiven Ausführungen über 
„Die Ministeria" (S. 155—162) behandelt Metz schließlich „Das 
Verhältnis der Krongüter zum Gau (pagus)" (S. 162—171)8. Hier 
wie auch in den folgenden Kapiteln „Das Verhältnis der könig
lichen Grundherrschaft zur Grafschaft" und „Königsgut und Im
munität" (S. 171—180, 180—187) geht es im wesentlichen um 
die Frage, inwieweit das Königsgut aus der allgemeinen Verwal
tungsorganisation herausgelöst war. Im Gegensatz zu Dopsch, 
der sich gegen die Annahme des völligen Ausscheidens der 
Krongüter aus dem Gau- und Gralschaftsverband ausgesprochen 
hatte, neigt Metz mit guten Gründen zur gegenteiligen Ansicht. 
Damit entfällt natürlich auch die weitere These Dopschs, daß 
die Streulage des Königsgutes gar keine Voraussetzung für eine 
eigenständige Organisation der königlichen Grundherrschaft ge
boten habe. In dem abschließenden Kapitel „Die Struktur der kö
niglichen Grundherrschaf t. Streuung und Konzentration" (S. 187— 
195) zeigt Vf. nämlich, daß das Königsgut keineswegs nur in der 
von Dopsch verordneten Streulage vorkommt, sondern im Ge
genteil in aller Regel einen geschlossenen Bezirk bildet. 

Der Schlußteil erörtert unter dem Obertitel „Das übrige Kö-

8 Zur S t r a ß e n l a g e d e s fränkischen K ö n i g s g u t e s , b e s o n d e r s i n d e n 
S a c h s e n k r i e g e n , v g l . d i e D a r l e g u n g e n und L i t e r a t u r a n g a b e n d e s Vf. 
in s e i n e m i n A n m . 5 z i t i e r t e n A u f s a t z S. 111 ff. 

7 R e i c h s a d e l u n d K r o n g u t v e r w a l t u n g in k a r o l i n g i s c h e r Zeit , in: 
Blät ter für d e u t s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e 94 (1958) S. 111—119. 

8 A l s B e i s p i e l s e i auf d i e V e r h ä l t n i s s e i m O s n a b r ü c k e r N o r d l a n d 
h i n g e w i e s e n ; v g l . d i e aus führ l i chen D a r l e g u n g e n d e s Vf. in s e i n e m i n 
A n m . 5 z i t i e r t e n A u f s a t z S. 118 ff. 
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nigsgut" vor allem die Fragen „Königliche Lehen und Amts
gut" (S. 198—213) 9, „Die Bifänge [Neubrüche] im königlichen 
Ausbaulande" (S. 213—220) 1 0 und „Das Reichskirchengut" (S. 
220—227), wobei letzteres auf sieben Seiten ganz entschieden 
zu knapp behandelt wird. Besonderes Interesse dürfen die Aus
führungen über das Amtsgut beanspruchen, da hieraus wesent
liche Einblicke in die Territorialpolitik des Königshauses ge
wonnen werden können. Während in abgelegeneren Gegenden 
wie beispielsweise in Churrätien 1 1 das Reichsgut ganz allge
mein zur Ausstattung eigens in das Land gerufener königlicher 
Lehensträger diente, war es in den alten Stammesgebieten vor 
allem der „ Reichsadel", der große Zuwendungen aus dem Kö
nigsgut erhielt und das Königtum so in immer stärkerem Maße 
auf bestimmte „Kernlandschaften" zurückdrängte. 
Damit haben wir nun zwar noch immer keine erschöpfende In-
haltsanalyse gegeben, aber dem Leser, wie wir hoffen, doch 
wenigstens eine erste Einführung in Aufbau und Methode die
ses gedanken- und stoffreichen Werkes vermittelt; eine Ein
führung, bei der viele Einzelprobleme nicht einmal angedeutet 
werden konnten und es mit dem Hinweis auf die Kapitelüber
schrift oft sein Bewenden haben mußte, wollten wir den uns 
zugebilligten Raum nicht um ein Vielfaches überschreiten. 
Wenn wir uns nunmehr der Kritik zuwenden, so sei zuvor 
nochmals unsere grundsätzliche Übereinstimmung mit der Ge
samtlinie des Metzschen Buches hervorgehoben. 

Eine äußerliche Bemerkung vorweg: störend sind die mehr
fach vorkommenden Druckfehler und das Fehlen einer ganzen 
Textzeile am Schluß von Seite 96. 

Doch nun ad rem, wobei wir uns auch hier auf einige wenige 
kritische Anmerkungen beschränken müssen. Wir wollen nicht 
auf Metzens Zögern in der Datierung des Tafelgüterverzeich-

9 Für N i e d e r s a c h s e n e r g e b e n sich h i er zahlre iche B e i s p i e l e w i e 
e t w a d i e L e h e n u n d A m t s g ü t e r der Lmdolf lnger , Egbert iner , E s i k o n e n 
u n d a n d e r e r sächs i scher A d e l s g e s c h l e c h t e r . V g l . W . M e t z a. a. O . 
( o b e n A n m . 5) S. 88 ff. 

1 0 V o r a l l e m s e i h i e r auf das k l a s s i s c h e B e i s p i e l E s c h e r o d e / B e n 
t e r o d e h i n g e w i e s e n . V g l . W . M e t z a . a . O . ( oben A n m . 5) S. 89. 

N i c h t w e n i g e r is t h ier auch N i e d e r s a c h s e n z u n e n n e n ; v g l . W . 
M e t z a . a . O . ( o b e n A n m . 5) S. 86 ff. 
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nisses insistieren (S. 25, 120), da er zu dieser Frage inzwischen 
eindeutig im Sinne des richtigen Spätansatzes (12. Jh.) Stellung 
genommen ha t 1 2 . Bemerkenswert ist jedoch, daß der Begriff des 
T a f e l g u t e s in seiner Darstellung sonst nirgendwo auftaucht, 
obwohl ihm die einschlägigen Quellenbelege wohl bekannt sind 
(S. 129—130). Offenbar steht Metz hier unter dem Eindruck 
der Argumentation Verheins, der ja die Existenz königlichen 
Tafelgutes in karolingischer Zeit bestritten hatte 1 3 . Verheins 
Beweisführung hat uns indes nicht überzeugt, und wir glauben 
das Vorhandensein königlichen Tafelguts auch unter den Karo
lingern nachweisen zu können 1 4 . Indem Vf. das karolingische 
Tafelgut mit dem „grundherrlich bewirtschafteten" Königsgut 
schlechthin identifiziert, verbaut er sich wesentliche Einsichten 
in die königliche Krongut- und besonders in die „Gastungs
politik" der fränkischen Herrscher. In der Tat scheint hier ein 
schwacher Punkt in der Darstellung von Metz zu sein. Gewiß 
sind seine Ausführungen über die karolingischen Königsitine-
rare (S. 125ff.) wesentlich sorgfältiger als die Dopschs; auch 
seinem Widerspruch (S. 123, 137) gegen dessen These von der 
angeblichen Bevorzugung des karolingischen Haus- und Stamm
gutes im 9. Jahrhundert stimmen wir voll und ganz zu; allein 
all dies führt dann leider nur zu der Schlußfolgerung, daß 
Lamp r e c h t mit seinem „Palatial-Wirtschaftssystem" so Un
recht nicht gehabt habe (S. 122—123, 137). Mit diesem verspä
teten Wiederaufleben der alten „Abweidetheorie" können wir 
uns jedoch nicht einverstanden erklären 1 5 . 

Ein kritischer Leser würde wohl noch an anderen Stellen der 

1 2 D a s T a f e l g ü t e r v e r z e i c h n i s d e s r ö m i s c h e n K ö n i g s u n d das P r o b l e m 
d e s servitium regis in d e r S tauferze i t , in : N i e d e r s ä c h s . Jb. f. L a n d e s -
gesch . 32 (1960) S. 78—107. 

13 D A . 10 (1954) S. 333 ff. 
14 W i r v e r w e i s e n h ier für auf u n s e r e A r b e i t „Fodrum, Gistum, Ser

vitium regis. D i e K ö n i g s g a s t u n g i m F r a n k e n r e i c h u n d in d e n frän
k i s c h e n N a c h f o l g e s t a a t e n D e u t s c h l a n d , F r a n k r e i c h u n d v o r n e h m l i c h 
I ta l i en v o m 6. b i s zur M i t t e d e s 14. J a h r h u n d e r t s K a p . 1 (Habil.schrift 
K ö l n 1961, e r s c h e i n t v o r a u s s i c h t l i c h 1963). 

is Trotz d e r E i n s c h r ä n k u n g e n , d i e Vf. S. 1 3 7 / 3 8 s e l b s t macht. U n 
a b h ä n g i g v o n M e t z s i n d w i r in d e r o b e n A n m . 14 z i t i er t en A r b e i t 
aus führ l ich auf d i e P r o b l e m a t i k d e r f r ä n k i s c h e n K ö n i g s i t i n e r a r e e i n 
g e g a n g e n . 
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Arbeit ein Fragezeichen setzen, diese Formulierung vielleicht 
als zu gewagt, jene als zu zurückhaltend empfinden. Wir müs
sen uns hier versagen, auf weitere Fragen einzugehen, möchten 
aber abschließend hervorheben, daß alle kritischen Asterisci 
an dem Gesamturteil über dieses Buch nichts zu ändern ver
mögen, ja unser Urteil nur bekräftigen. Wenn es dem Werk 
von Metz vergönnt sein sollte, ähnlich anregend auf die For
schung zu wirken wie die Arbeit von Dopsch — und nichts Bes
seres können wir ihm wünschen —, dann würde das wohl der 
schönste Lohn für die große Mühe sein, die der Autor seinem 
Buch gewidmet hat. 
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Zur Entstehung der sächsischen Goe 

V o n 

H e r m a n n v o n B o t h m e r 

D i e n a c h s t e h e n d e n A u s f ü h r u n g e n , d ie der V e r f a s s e r , a n g e r e g t durch 
d e n A u f s a t z v o n Karl K r o e s c h e l l : Zur E n t s t e h u n g der s ä c h s i s c h e n 
G o g e r i c h t e (Festschrift für K. G. H u g e l m a r m , hrsg . v . W . W e g e n e r , 
A a l e n , S c i e n t i a - V e r l a g 1959, S. 295—313) , d e m N d s . Jahrbuch zur V e r 
f ü g u n g s t e l l t e , w e r d e n h iermit zur D i s k u s s i o n g e s t e l l t . 

D i e Schr i f t l e i tung 

Mit dem Beitrag Karl Kroeschells zur Festschrift für K. G. 
Hugelmann ist die Rechtshistorie erneut in das Gespräch über 
die für die Landesgeschichte Niedersachsens und Westfalens so 
wichtige Frage der sächsischen Goe eingetreten. Vordem hatte 
als letzte die Landesgeschichte das Wort, und zwar unter dem 
Blickwinkel Westfalens1. Im Nachfolgenden soll versucht wer
den, nun wiederum aus landesgeschichtlicher Sicht, aber dies
mal auf Grund vornehmlich nordost-niedersächsischen Mate
rials, die Diskussion fortzusetzen. 

Kroeschells sorgsam fundierte und vorsichtig vorgetragene 
Ausführungen bieten drei Hauptgesichtspunkte, auf die abzu
sehen ist: 

1. In der bisherigen Erörterung galt als feststehend, daß mit 
den Goen spätestens von karolingischer Zeit an zu rech
nen ist; als fraglich galt, ob es sich bei diesen um ein 
bereits altsächsisches Institut handelt, das über die Ein-

1 A. K. Homberg : Grafschaft, Freigrafschaft , Gografschaff . M ü n 
ster i. W. 1949. Ders.: Die E n t s t e h u n g der s ä c h s i s c h e n Freigrafschaf
ten, 1953. 
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gliederung Sachsens in das Frankenreich hinaus weiter 
bestand. Kroeschell führt demgegenüber gute Gründe 
dafür an, daß die Gogerichte als Blutgerichte in einen 
Zusammenhang mit der Landfriedensbewegung seit der 
Wende des 1. Jahrtausends zu setzen sind. 

2. Weiterhin betont Kroeschell den bereits früher festgestell
ten Zusammenhang zwischen den Gobezirken und der 
kirchlichen Parochialorganisation, dabei wiederum ver
merkend, daß diesem Zusammenhang nicht die Urpfar-
reien, sondern die Kirchspiele des 10. Jh. zugrunde zu 
liegen scheinen. Auffällig sei, daß sich sowohl für den 
Gogreven als Vorsitzenden des Gogerichtes wie für den 
Archidiakon als Vorsitzenden des kirchlichen Sendgerich
tes die lateinische Bezeichnung „iudex Ordinarius" findet. 
Auch in der Rechtssymbolik wie im gerichtlichen Verfah
ren fänden sich Übereinstimmungen zwischen dem kirch
lichen und dem Go-Gericht. 

3. Andererseits verweist Kroeschell auf den Zusammenhang 
zwischen dem Go und der „terra" sowie in Verbindung 
damit auf das Phänomen des eingegrenzten Bezirkes, wo
bei sich für ihn angesichts des unter 1. und 2. Bemerkten 
die Frage neu stellt, ob die „Schnede" (= Grenze) zuerst 
im kirchlichen oder im außerkirchlichen Bereiche auftrete. 

Für den Zusammenhang zwischen den Goen und den kirch
lichen Parochialbezirken lassen sich aus Nordost-Niedersachsen 
aufschlußreiche Beispiele anführen, durch die Go und Goding 
ohne ausdrückliche Verwendung dieser Bezeichnung für das 
11. Jh. belegt werden. Kroeschell kann als frühesten einen Be
leg aus dem Jahre 1152, d. h. aus dem 12. Jh., anführen 2. 

Heinrich IV. schenkt bzw. bestätigt 1069 der Kirche Hildes
heim die Comitate in Ostfalen und dem Harzgau sowie zusam
men mit diesen im gleichen Bereiche „Sculdacien", „quas Saxo-
nes sculdidum vocanf*, die ein Comes Gebhard innehatte, 
während für die echten Comitate andere Comites genannt wer-

2 A . a. O . S. 304. 
3 UB Hochs t i f t H i l d e s h e i m I, Nr. 114. 
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den. Die genannte Schenkungsurkunde wiederholt für Ostfalen 
eine Schenkung Heinrichs III. von 1051 4. In dieser Urkunde 
wird, so wie 1069 neben den durch Gaue bezeichneten Comi-
taten, die „Sculdacien* genannt werden, der Comitat auf Gaue, 
daneben aber „et in publicis ecclesiarum parochiis NN" bezo
gen. Unter diesen „publicis ecclesiarum parochiis0 von 1051 
findet sich die von Bedenbostel. 

Bedenbostel ist Urkirchenort. Mit dem dortigen „Meierhof" 
ist die „Holzherrschaft" einer großen Märkerschaft verbunden, 
die als Kern eines von Heinrich III. reforestierten Forstbannes 
erscheint; Bedenbostel ist später Sitz eines Archidiakonates 
und Vorort eines Gos unter der Lüneburger Großvogtei Celle 5 . 
1065 dient die Bezeichnung „in parochia" Bedenbostel der Lo
kalisierung von Gut einer Billunger Schenkung an das Bremer 
Stift St. Willehadi 6. Die Urkunde nennt außer der „parochia0 

Bedenbostel in der späteren Großvogtei Celle die „parochiae" 
Bergen und Soltau. Beide Orte sind später als Go-Orte aus
gewiesen 7. 

Der Go Bergen umfaßt außer dem Kirchspiel Bergen (Patro-
cinium Sti. Lamberti) zwei Filialkirchspiele aus der Zeit nach 
1200 (Wietzendorf und Sülze), der Go Bedenbostel drei solche 
des Urkirchspieles Bedenbostel (Patrocinium Sti. Martini), von 
denen das bedeutendste (Eschede) 1065 noch nicht existiert 8. 
Die „parochia0 Bergen von 1065 umfaßt der Lage des in ihr 
lokalisierten billungischen Schenkungsgutes nach jedoch über 
den späteren Go Bergen hinaus den späteren Go Hermannsburg 
und die „Veest" örrel des späteren Gos Schmarbeck-Munster. 
Beide Goe decken sich mit Kirchspielen, welche in der zweiten 
Hälfte des 11. Jh. entstanden sein dürften. Die „parochia0 Ber-

* E b e n d o r t Nr . 86. 
8 S i e h e h i e r z u M. K r i e g : D i e E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g der 

A m t s b e z i r k e i m e h e m a l i g e n F ü r s t e n t u m L ü n e b u r g . S t u d i e n u n d V o r 
a r b e i t e n z. His t . A t l a s N i e d e r s a c h s e n s 6, 1922, S. 24. — W . v . H o d e n 
b e r g , Pagus Gretinge. A r c h i v f. G e s c h . u. Verf. d e s Frs tms . L ü n e 
burg , h r s g . v o n G. L. v . L e n t h e , Bd . 6, 1858. 

* L ü n e b u r g e r U B A b t . 15: U B d e s K l o s t e r s St. J o h a n n i s z u W a l s r o d e 
( H a n n o v e r 1859) N r . 3 . 

7 V g l . M . K r i e g a . a . O . 
8 „in parochia Beinborsteide... in villa Esge". 
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gen von 1065 deckt sich ihrerseits wieder mit dem Bezirk einer 
alten großen Mark 9. 

Ein umgekehrtes Verhältnis zeigt sich bei der „parochia" 
Hanstedt der billungischen Schenkung von 1065. Das Kirchspiel 
Hanstedt gehört später zum Go Ebstorf, in dem das Kloster 
gleichen Namens die Goherrschaft hat. W. v. Hammerstein-
Loxten führt jedoch zahlreiche Belege dafür an, daß ein älterer 
Go Hanstedt in diesem Go Ebstorf aufgegangen ist und daß 
jener Go Hanstedt der großen Märkerschaft des Süsing ent
sprochen haben dürfte 1 0. Eine „marca" Hanstedt ist bereits 
durch eine Schenkung an das Kloster Corvey aus dem 9. Jh. 
bezeugt 1 1. Im 13. Jh. ist das Recht an einer „dorp marke" Han
stedt urkundlich f es ist eindeutig von den Rechten an Grund
besitz und Leuten im Dorfe Hanstedt zu unterscheiden 1 2. Neben 
der „dorp marke" Hanstedt wird eine „dorp marke" Munclo-
Munster genannt. Man wird in der „dorp marke" Mundo den 
erst später bezeugten Go Schmarbeck-Munster und damit in 
dem Recht, welches gemeint wird, das der „Goherrschaft" er
kennen dürfen. 

Als eine Bezeichnung der „Goherrschaft" müßte dann aber 
entsprechend auch die Nennung der „Sculdacien" neben dem 
echten Comitat in der Urkunde von 1D69 und der Zweitbezug 
des „comitatus" auf die „publicae ecclesiarum parochiaea in 
der Urkunde von 1051 gelten dürfen. 

Die angeführten Urkunden aus dem nordost-niedersächsischen 
Raum unterbauen somit den Hinweis Kroeschells auf einen 
Zusammenhang zwischen dem außerkirchlichen Institut des Go 
und dem kirchlichen Institut der Parochie. Sie vermehren über
dies das Gewicht der von Kroeschell vorgetragenen Vermutung, 
nach der das Institut des Go zu der Landfriedensbewegung in 
Beziehung zu setzen ist, die um die Jahrtausendwende begann. 

9 H i e r z u der V e r f a s s e r in e i n e r i n der V e r ö f f e n t l i c h u n g be f ind l i chen 
Arbe i t ü b e r d e n S c h e n k u n g s o r t B l e c k m a r u n d d e s s e n Z u s a m m e n h ä n g e 
(Studien u n d V o r a r b e i t e n z u m His t . A t l a s N i e d e r s a c h s e n s ) . 

" S i e h e h ierzu v . H a m m e r s t e i n - L o x t e n , D e r B a r d e n g a u , 1869, 
§§ 38, 39. 

1 1 P. W i g a n d : Traditiones Corbeienses, 1843, § 280. 
1 2 V g l . Arch iv f. Gesch . u. Verf . d e s F r s t m s . L ü n e b u r g , Bd. 9 / 1 , 

L ü n e b u r g e r Lehnsreg i s t er , Nr . 1059 u n d 954, 1051; s i e h e auch v . H a m 
m e r s t e i n a. a. O. 
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Die angeführten Zeugnisse für „parochiae" oder „publicarum 
ecclesiarum parochiae", welche sich als Vorgänger späterer 
Goe ausweisen lassen, gehören der Zeit um die Mitte des 
1 1 . Jh. an, in dem mit einer ersten großen Welle die Land
friedensbewegung einsetzte. Ältere Zeugnisse sind dem Ver
fasser auch aus dem von ihm bearbeiteten Räume nicht bekannt. 
Noch um die Wende des 10. Jh., wie schon in den Corveyer 
Traditionsnotizen des 9. Jh. 1 3 , erscheint anstelle der Formeln 
„in parochia NN", „in pago N N . . . in parochia NN" oder „in 
parochia NN . . . in villa NN" 1 4 die andere „in pago NN... 
in villa NN", wobei „villa" nachweislich nicht nur einen Ort, 
sondern einen Verband bezeichnet 1 5. 

Ein solcher Fall dürfte bei der „villa Tribur" einer Urkunde 
Konrads II. für Minden von 1033 l f t vorliegen. Dies „Triburi" 
(Siedlungskomplex von Norddrebber-Stöckendrebber-Niedern
stöcken, Kreis Neustadt a. Rbge.) stellt 990 bei einer großen 
Schnedeauseinandersetzung in den Waldbereichen der „Wede" 
und der „Magetheide" Rechtsweisende, die zwischen „Engern11 

und der Diözese Minden einer- sowie „Ostfalen" und der Diö
zese Hildesheim andererseits stattfindet 1 7. Die Urkunde für die 
genannte Schnedeauseinandersetzung ist der erste, zweifellos 
echte urkundliche Beleg für eine „Grenze" in Niedersachsen. 
Ihr folgt kurz nach der Jahrtausendwende die darauf fußende 
allgemeine Grenzfestsetzung der Diözese Hildesheim 1 8. Aus der 
Zeit um die Mitte des 11. Jh. liegt dann die Reihe der salischen 
Forstbannschenkungen für die Stifter Bremen, Minden, Verden 
und Hildesheim vor, deren Urkunden Schneden überliefern 1 9. 
Bei dem in dieser Zeit an Hildesheim gelangten großen Forst
bann im Gebiet von Ith und Hils handelt es sich um eine 
bereits im 9. Jh. bezeugte „Aringhomarca" 20. 

» ' V g l . A n m . 11. 
n V g l . A n m . 9. 
is D e s g l e i c h e n . 
16 M G , D . K . II, Nr . 192. 
17 U B Hochs t i f t H i l d e s h e i m I, Nr . 35. 
is A . a . O . Nr . 51 (1013). 
19 M G , D . K . I I , 137 (1029); 193 (1933); D. H. IV, 64, 115, 157. 
2° Trad.Corb., § 439. S i e h e h i e r z u H. D ü r r e : D i e O r t s n a m e n der 

Trad.Corb. Zei tschr. f. va t er l . Gesch . u. A l t e r t s k d e . , Bd. 41 , M ü n s t e r 
1 8 8 3 / 8 4 . 
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Eine andere sehr frühe Schnedebeschreibung wird geboten, 
als der Billunger Bernhard I. 1004 dem Lüneburger St.-Michaelis-
Kloster die „curtis" Gerdau überträgt 2 1 . Dies ist insofern be
merkenswert, als eine der, wenn nicht die, früheste Grenz
urkunde Deutschlands östlich des Rheines, die der karolingi-
schen Schenkung des „tiscus" Hammelburg an das Kloster 
Fulda 2 2 sein dürfte. Dem bei Hammelburg durch den Orts
namen bezeichneten Burgbezug entspricht bei Gerdau die Tat
sache, daß späterhin das Kirchspiel Gerdau den Hauptbestand 
im Gerichtssprengel des „Landgerichtes" von Suderburg im 
lüneburgischen Amte Bodenteich ausmacht 2 3. „Landgericht" und 
„Goding" dürfen auch Kroeschell zufolge als zwei Namen für 
die gleiche Sache gelten. Suderburg ist 1004 erstmalig bezeugt 2 4. 
Das spätere Amt Bodenteich ist aus einem älteren, 1293 als 
„terra" bezeichneten Burgbezirk entstanden 2 5. Die Burg Boden
teich erscheint als Nachfolgerin einer Burg zu Suderburg 2 6 . 
Suderburg ist später Sitz einer landesherrlichen Vogtei, welche 
als die der „Heidmark" bezeichnet wird und sich mit dem 
Sprengel des „Landgerichtes" deckt 2 7. 

Das „Vocabularium Sti. Galli" glossiert das lateinische „villa" 
mit Dorf-Thorpe2 8. Der im 9. Jh. als „marca" und 1065 als„pa-
rochia" ausgewiesene Bezirk von Hanstedt erscheint in der 
zweiten Hälfte des 13. Jh., gleich dem später als Go bezeugten 
Bezirk von Schmarbeck und Munster, als „dorp marke" (siehe 
oben). Im Bereich des Landgerichtes Suderburg gibt es eine 
Ortschaft mit dem Namen „Oldendorf". Dies Oldendorf ist 
heute mit Suderburg zu einer Siedlung verwachsen. In gleicher 
Weise findet sich in der „parochia" Bergen von 1065, welche 

2 1 L ü n e b u r g e r UB A b t . 7: UB d e s Klos t er s St. M i c h a e l i s z u L ü n e b u r g 
( H a n n o v e r 1860) Nr . 7. 

2 2 UB Klos ter Fu lda (E. S t e n g e l ) , Nr . 83 (774). 
23 v . H a m m e r s t e i n , § 55. 
24 Ebd. § 11. 
25 v. H a m m e r s t e i n , § 54; Lüneb , UB F St. Michae l , Nr . 146; v g l . 

d a m i t d i e B e s c h r e i b u n g der a l t e n L ü n e b u r g i s c h e n Ri t terschaf tskantor |3 
i n A r c h i v f. Gesch . u. Verf . d e s Frs tms . Lüneburg , Bd. 6 / 2 , S. 333 . 

26 v . H a m m e r s t e i n , § 54. 
27 M. K r i e g a . a . O . , S. 4 8 / 4 9 . 
28 G. B a e s e k e , D e r V o c a b u l a r i u s Sti. Gal l i in d e r a n g e l s ä c h -

i s i schen M i s s i o n , 1933. 

14 Nieders . Jahrbuch 1961 209 



späterhin in die Kirchspielgoe Bergen, Hermannsburg und 
Schmarbeck-Munster aufgeteilt erscheint, ein solches „Olden
dorf". In diesem Oldendorf, dessen Nachbarsiedlung der Burg
ort Hermannsburg ist, liegt der Hof der Hermannsburger Go-
grevenfamilie Hogrefe-v. Oldendorf2 9. Hermannsburg ist 1059 
als Ort eines Königsgutes erstmalig bezeugt 3 0. Die von den 
Billungern 1004 an St. Michael in Lüneburg verschenkte „citr
us" Gerdau ist mit guter Wahrscheinlichkeit als karolingisches 
Königsgut anzusprechen, welches über die Ekbertiner an die 
Billunger gelangte 3 1. 

1293 wird zum ersten Male die „terra" Lüneburg, d.i. die 
„Landschaft" des welfischen Landesfürstentumes Lüneburg ur
kundlich 3 2. Dabei erscheint diese teils in „terrae" teils in „pa-
rochiae" untergliedert. Die „terrae* lassen sich sämtlich als 
Burgbannbezirke ausweisen, die „parochiae" sämtlich mit spä
ter bezeugten Goen identifizieren. Zu den 1293 genannten 
„terrae" gehört die von Suderburg-Bodenteich, zu den „paro
chiae" die von Bergen. Eine weitere unter den „terrae" ist die 
von Rethem an der Aller (= Bunkenburg-Bierde)3 3. Ihr ent
spricht, wie der von Suderburg-Bodenteich, späterhin ein Lüne
burger Amt. Den Kern des späteren Amtes Rethem bildet der 
Go Altenwahlingen, in dem die Rethemer Burgmannschaft die 
Go-Herrschaft hat. Der Vorsitzende des Altenwahlinger Go-
gerichtes wird „Holtgreve" genannt 3 4 . Von den Goen der gro
ßen Burg - terra Lüneburg im Verbände der Lüneburger „Land
schaft" von 1293 unterstehen die Goe „tor Oldenbrügge" und 
Salzhausen der Goherrschaft der Burgleute; im Go Ameling
hausen haben diese die „Holzherrschaft" des Amelinghäuser 
Höltings 3 5. Ein Zusammenhang zwischen Goding und Hölting 

2» V g l . A n m . 9. 
so M G , D. H. IV, 58. 
3i V g l . A n m . 9. 
82 L ü n e b u r g e r UB, Abt . 7: UB d e s K l o s t e r s St. M i c h a e l i s z u L ü n e 

burg Nr . 146. 
3 3 S i e h e W . v. H o d e n b e r g , Excurs ü b e r d i e B u r g e n Bierde , B u n 

k e n b u r g u n d R e t h e m ; H o d e n b e r g e r UB. ü b e r d i e E n t s t e h u n g d e r 
R e t h e m e r Burgmannschaf t v g l . A n m . 9. 

34 M . K r i e g a. a. O. 
35 v . H a m m e r s t e i n , § 42. 
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bzw. Märkerschaft ist bei den Goen des Landesfürstentums 
Lüneburg allgemein festzustellen3 6. 

Auf den gleichen Zusammenhang weist die Tatsache, daß die 
„Erbexen" der märkerschaftlichen und Holtingsverbände, wie 
auch Kroeschell vermerkt, häufig in der Goverfassung eine 
gewichtige Rolle spielen. Diese „Erbexen", welche meist ritter
schaftlichen Familien aus ministerialischen Burgmannskreisen 
angehören, erscheinen als die Rechtsnachfolger edelfreier „Er
ben", deren Stellung in der Verfassung der rheinischen Königs
forsten H.Kaspers darstellt 3 7. Solche „Erben" (coheredes oder 
cocives) sind im 11. Jh. auch für die sächsischen Königsforsten 
urkundlich nachweisbar, so für den großen von Heinrich IV. an 
Adalbert von Bremen geschenkten Forstbann zwischen Hunte, 
Weser und Warmenau 3 8 . Im Bereiche dieses Forstbannes er
geben sich wieder mehrere anschauliche Belege für den Zusam
menhang von Märkerschaft, Go und Burg, aber auch von die
sen und dem Kirchspiel 3 9. 

Der Zusammenhang zwischen Go, Forst, „Land", Burg und 
kirchlicher Ordnung wird bereits in der Urkunde von 990 über 
die Schnedeauseinandersetzung in „Wede" und Megetheide in 
weitestem Umfange deutlich. Die Auseinandersetzung erfolgt 
zwischen Engern und der Diözese Minden einer- sowie Ost-
falen und der Diözese Hildesheim andererseits. Engern zum 
mindesten ist für das 12. Jh. als ein Bezirk besonderen „Land-
rechtes" bezeugt 4 0 . Im 11. Jh. ist nach Engern und Ostfalen 
je ein „exercitus" benannt, welcher die Zugehörigkeit von 
„Erbe" bezeichnet 4 1. Hauptintervenienten der Urkunde von 
990 sind der billungische Sachsenherzog für die engerische und 
der sächsische Pfalzgraf für die ostfälische Seite. Um die Wende 
des 11. Jh. erscheint der billungische Ducat als Landfriedens-

3 « V g l . v . H a m m e r s t e i n a . a . O . ; M. K r i e g a . a . O . u n d A n m . 9. 
3 7 H. K a s p e r s ; Comitatus Nemoris, D i e W a l d g r a f s c h a f t z w i s c h e n 

M a a s u n d Rhe in , D ü r e n u n d A a c h e n 1957. 
3 8 S i e h e h i e r z u H. v . B o t h m e r ; D a s Gräber fe ld auf d e n R e e s e r 

B e r g e n b e i L i e b e n a u . D i e K u n d e N . F. i 960 , S. 70 ff. 
3 0 S i e h e d e n g l e i c h e n A u f s a t z . 
40 W ü r d t w e i n : Subsidia Diplomatica, T. VI , Nr . 1 0 1 , 1 0 4 . 
41 Vita Meinwerci, Cap . X L V I u. LH. S i e h e h i e r z u B a u e r m a n n : 

Herescephe. West f . Zeitschr. 97, 1947, S. 58. 
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bereich 4 2. Von den vier Orten, welche 990 für die engerische 
Seite Rechtsweisende stellen, erscheinen später drei (Basse, 
Mandelsloh und Stocken-Drebber) als Go-Orte, der vierte 
(Meinanthorpe-Großburgwedel) als Sitz eines Burggerichtes4 3. 
Die Goherren der Goe Basse und Mandelsloh behaupten gegen
über Ansprüchen der weifischen Landesherren, welche über das 
Burggericht zu Großburgwedel verfügen, noch im späten Mittel
alter die Lehnsrührigkeit ihrer Goherrschaft von den askani-
schen Herzögen von Sachsen4 4. 

Aufschlußreich sind die Verhältnisse zu Stocken-Drebber, dem 
vierten Ort mit engerischen Rechtsweisenden von 990. Der spä
tere Go-Ort erscheint 1033 als Ort einer „villa", unter die Gut 
fällt, das über den Go hinaus bis in den Nachbargo „Wede
mark" gestreut is t 4 5 . In der zweiten Hälfte des 13. Jh. zeigen 
sich an den Ort Hoheitsrechte gebunden, mit denen die Vogtei 
über den benachbarten „Hagen" Rodewald gekoppelt erscheint 4 6. 
Später wird dieser „Hagen" neben den drei „alten" Goen 
Stocken-Drebber, Mandelsloh und Basse als vierter „Go" des 
weifischen Amtes Neustadt a. Rbge. genannt. Die „cometia in 
Weipia" der Grafen von Wölpe, die über die gemeinten Ho
heitsrechte zu Stocken-Drebber verfügen, gründete sich auf die 
„Uberkeit" (holtmesterscup — dominium silvae) im „Grinder-
wald" 4 7 , welche an die Burg Wölpe gebunden erscheint. Zu 
Drebber findet sich am Ausgang des Mittelalters ein Hölting 
ritterschaftlicher Erbexen, vor dem 1403 ritterschaftlicher Grund
besitz aufgelassen wird 4 8 . 

« L a p p e n b e r g : H a m b u r g e r UB I, Nr . 118 (1091). 
4 3 U. F. C. M a n e c k e : Topograph . -h i s tor . B e s c h r e i b u n g der S tädte , 

Ä m t e r u n d A d e l i c h e n Gerichte im F ü r s t e n t h u m Lüneburg , C e l l e 1858. 
44 M a n d e l s l o h : S u d e n d o r f UB II, Nr . 64-67, 69. B a s s e : M i t t e i l u n g 

d e s H e r r n G. v . Lenthe , A r c h i v a r s der L ü n e b u r g e r Ritterschaft , aus 
A r c h i v a l i e n d e r F a m i l i e v . C a m p e - P o g g e n h a g e n . 

4 5 V g l . A n m . 16: H e l l i n g a b u r s t a l l a = ö g e n b o s t e l . S i e h e d a z u B. 
E n g e l k e . * Ä l t e r e D i ö z e s e M i n d e n . H a n n o v e r s c h e Gesch. Bl. N . F. 
Bd. 4 / 2 , S. 104. 

4 6 V g l . A r c h i v f. Gesch. u. Verf. d e s Frs tms . Lüneburg , Bd. 9, Lüne
b u r g e r L e h n s r e g i s t e r , Nr . 1087. 

47 S i e h e h i e r z u H. v . B o t h m e r : D a s G r ä b e r f e l d auf d e n R e e s e r 
B e r g e n , a. a. O. , S. 71 A n m . 38. 

48 St. Arch. W o l f e n b ü t t e l , D e p o s i t , v . B o t h m e r , Or. Urk. v . 5 . 8 . 1 4 0 3 
(Nr, 2); z u m H ö l t i n g v . G i l t e n u n d D r e b b e r s i e h e auch St. Arch. H a n n . , 
D e p o s i t . v . B o t h m e r , A k t e „ A l l o d i a l g u t V e s b e k " . 

212 



Das spätere welfische Amt Neustadt a. Roge, fußt zusammen 
mit dem benachbarten Amte Wölpe auf Herrschaftsrechten der 
Grafen von Wölpe. Das Amt Wölpe erscheint der Burg glei
chen Namens zugeordnet. Im Bereich des Amtes Neustadt hat
ten die Grafen von Wölpe zu Nöpke ein echtes Grafending 4 9. 
In den Goen des Amtes Neustadt haben die Weifen als Nach
folger der Wölper Grafen die Goherrschaft unbestritten nur in 
dem Go Stocken-Drebber und dem angehängten Hagen Rode
waid. In der Grafschaft der Wölper erscheint somit ein auf ein 
„dominium silvae" gegründeter Burgbann mit einem echten 
Comitat verbunden. Zu diesem echten Comitat steht die Go
herrschaft im Go Stocken-Drebber, der im Gegensatz zu den 
anderen Goen des Amtes Neustadt nicht unter die „Uberkeit" 
im Grinderwald fällt, in dem gleichen Verhältnis wie in der 
Urkunde von 1051 der „comitatus in publica ecclesiae parochia* 
Bedenbostel, dem späteren „Go Grethe", zum „comitatus in 
pago Grethe". 

Während der Go Stocken-Drebber in dem dreifachen Bezug 
auf Burg, „dominium silvae" und Comitat in erster Linie den 
Bezug auf den Comitat deutlich werden läßt, tritt bei dem 
benachbarten Go „Wedemark" der Bezug auf das „dominium 
silvae" in den Vordergrund. Der Go Wedemark ist bereits 
durch seinen Namen als „Mark" bezeichnet. Er ist südlich der 
Aller der einzige enger besiedelte Bereich, der durch die 
Schnede von 990 geschnitten wird. Der durch die Wedemark 
laufende Abschnitt der Schnede ist einer der beiden, an denen 
sich nach 990 noch eine Veränderung der Diözesangrenze zwi
schen Minden und Hildesheim ergab 5 0 . Bei der Schnedeausein
andersetzung von 990 stellt die spätere Wedemark aus dem 
Ort „Vastulingeburstalde" (= Bestenbostel - Bennemühlen) 5 1 

Rechtsweisende für die ostfälische Seite. Der Hof Bestenbostel 
erscheint später als Sitz der wedemärkischen Gogrevenfamilie 5 2; 
an den Herrenhof zu Bennemühlen zeigt sich außer einem Mast
vorrecht von 1 Schock Schweinen „up'me Wede" ein Nieder-

4» W ü r d t w e i n ; S u b s , Dipl . V I Nr . 94. 
so U B Hochst i f t H i l d e s h e i m I, Nr . 45 (1001). 
51 H. v . B o t h m e r : S t a m m t a f e l n u n d G ü t e r r e g i s t e r d e r F a m i l i e 

v . B o t h m e r b i s 1500, H e r m a n n s b u r g 1956, S. 4 0 / 4 1 . 
52 M. K r i e g a . a . O . , S. 29. 
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jagdbann über die gesamte Wedemark gebunden. Der Hof 
Bestenbostel liegt unmittelbar neben ögenbostel. „über den 
Kesselhaken" eines Hauses zu ögenbostel verläuft die Schnede 
von 990 5 2 a . 1033 ist zu ögenbostel noch Gut ausgewiesen, das 
unter die „villa Triburi" (Stocken-Drebber) fällt 5 3. Triburi stellt 
990 Rechtsweisende für die engerische Seite. In die Wedemark 
teilen sich das hildesheimische Kirchspiel Bissendorf (mit Benne
mühlen und der Nebenkirche Mellendorf, die nur für den Ort 
zuständig ist, in dem sich der „Meierhof" der Wedemark findet) 
einer- und das Mindener Kirchspiel Brelingen andererseits. 
Außerdem schneidet das Mindener Kirchspiel Helstorf in die 
Wedemark ein, für dessen Bereich ebenfalls Gut auszuweisen 
ist, das 990 der „villa Triburi0 zugeordnet wird. Ortschaft und 
damit Kirche Brelingen sind 990 augenscheinlich noch nicht vor
handen 5 4 . Den Kern des späteren Kirchspiels Brelingen bilden 
ögenbostel und der Forstort Elze-Elsenhusen (Parallelbenen
nung = up'me Wede). Beide Orte zeigen alte Beziehungen zu 
Stocken-Drebber. Die spätere Verschiebung der Minden-Hildes
heimischen Diözesangrenze gibt den Gogrevenhof Bestenbostel 
und die Gemarkung des nach 990 entstandenen Kirchortes Bre
lingen zum Mindener Teil. Diese Grenzverschiebung erfolgte 
aller Wahrscheinlichkeit nach 1001 auf dem Wege eines „con-
cambium" zwischen dem „episcopatus" des Hildesheimer Bi
schofs und dem „comitatus" eines engerischen Grafen Bardo 5 5. 
Der Herrenhof Bennemühlen bleibt beim Hildesheimer Kirch
spiel Bissendorf; er gehört dem gleichen Zehntverband wie der 
Meierhofort Mellendorf an, der seine eigene Ortskirche hat. Zu 
Mellendorf, wo auch das Goding der Wedemark getagt zu 
haben scheint, ist ebenfalls ein Meierding überliefert 5 6; der 
Kreis der vor diesem Ding Pflichtigen ist auf das Kirchspiel 
Bissendorf beschränkt. Bissendorf wurde Sitz der Amtsvogtei, 
die im 15. Jh. die Nachfolge des Go übernahm. 
"""saärvgTÜB Hochst i f t H i l d e s h e i m Nr. 35 u n d 51. 

53 V g l . A n m . 45. 
5 4 H, P1 a t h : G r e n z e n z w i s c h e n d e n B i s t ü m e r n M i n d e n und H i l 

d e s h e i m i m Bere ich der A m t e r Bissendorf , L a n g e n h a g e n u n d der Stadt 
H a n n o v e r i n der Zei t v o n 1000—1250. H a n n . Gesch . Bl. N . F., Bd. 6 / 4 , 
1953. 

55 V g l . A n m . 50. 
56 St. Arch . H a n n . D e s . 74, B u r g w e d e l I V / II, 4 Nr . 3. 
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Der Go Wedemark erscheint somit als eine „Marka", welche 
erst nach der Schnedeauseinandersetzung von 990 geschaffen 
wurde. Die Initiative ging augenscheinlich von dem engerischen 
Inhaber eines comitatus aus und griff auf forstliche Zusammen
hänge der Zeit vor der Schnedeauseinandersetzung von 990 
zurück, die im Verbände mit „Triburi" standen, das 990 enge-
rische Rechtsweisende stellt und 1033 als „villa" erscheint. Ge
gründet aber wurde die „Marka" auf das ostfälische „Vastu-
lingeburstalde", welches 990 ebenfalls Rechtsweisende stellt und 
dem Mellendorf als Ort einer „villa" sowie Bissendorf als Ort 
einer Kirchspielkirche zugeordnet sind. In Verbindung mit der 
angeführten Urkunde von 1002 muß angenommen werden, daß 
die mit „Vastulingeburstalde" verbundenen Rechte, die dem 
späteren Go Wedemark die Grundlage boten, bis zum Zeit
punkt des „concambium" dem „episcopatus" des ostfälischen 
Bischofs von Hildesheim integriert waren und durch dieses 
„concambium" in einen entsprechenden Zusammenhang mit 
dem „comitatus" des engerischen Grafen Bardo traten. 

In der neu gebildeten „Wedemark", die später als Go er
scheint, kam es angesichts der kirchlichen Seite der Ausein
andersetzung ungeachtet dieses „concambium" zwischen ost-
fälischem „episcopatus" und engerischem „comitatus" nicht 
mehr zu der Einheit von neu gebildetem Go und Kirchspiel, 
die noch der Go Hermannsburg zeigt, welcher nach 1065 aus 
der „parochia" Bergen ausgegliedert worden sein muß. Neben 
dem neu gebildeten Kirchspiel Brelingen unter der Oboedienz 
des engerischen Bischofs von Minden blieb das Kirchspiel Bis
sendorf mit seiner Nebenkirche Mellendorf unter der Oboedienz 
des ostfälischen Bischofs von Hildesheim bestehen. 

Anders liegen die Verhältnisse in der Herrschaft Steimbke am 
Grinderwald, welche die Edelherren von Hodenberg 1310 dem 
Kloster Walsrode verkaufen 5 7. Diese Herrschaft, welcher eine 
aus der großen Märkerschaft des Grinderwaldes ausgegliederte 
Sondermärkerschaft entspricht 5 8, entspricht andererseits ein 

57 L ü n e b u r g e r UB Abt . 15: UB d e s K l o s t e r s St. J o h a n n i s zu W a l s 
r o d e Nr . 97, 98, 99. 

58 V g l . A n m . 38. 
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Kirchspiel, das als Exklave im Mindener Diözesanbereich unter 
die Oboedienz des Erzbischofs von Bremen gehört. Das wich
tigste Hoheitsrecht der Edelherren von Hodenberg war die 
Vogtei des Bremer Stiftes Bücken. Das bremische Kirchspiel 
Steimbke erscheint aus dem Mindener Archidiakonatsbezirk von 
Mandelsloh ausgegliedert, der sich mit dem Bezirk der beiden 
späteren weifischen Ämter Wölpe und Neustadt a. Rbge., d. h. 
mit der „Grafschaft Wölpe" und dem Bereich der „Uberkeit im 
Grinderwalde", deckt. Es liegen gute Anhaltspunkte dafür vor, 
daß dem Kirchspiel Steimbke ein Go entsprach 5 9 . 

Die Hodenberger Rechte in der Herrschaft Steimbke werden 
durch die Verkaufsurkunde folgendermaßen formuliert: „domi
nium et proprietatem villarum vidilicet Stembeke et Glasbeke 
cum theolonio, advocacia et cum dominio silvarum quod in 
theutonico dicitur holtmesterscub". „Glasbeke" ist der Herren
hof Glashof oder Grashof bei dem Kirchort Steimbke. Die „villae 
Stembeke et Glasbeke" dürfen somit als eine „villa" im Sprach
gebrauch des 1 1 . Jh. gelten. Dieserart ist der Gegenstand dei 
edelfreien Veräußerung von 1310 der Rechtskomplex einer 
„villa", welcher als „dominium" und als „proprietas" bezeichnet 
wird. Der Begriff „proprietas" ist auf Grund einer Glosse mit 
dem niederdeutschen „Echtworth", d. i. mit dem Begriff für das 
forstliche „Erbenrecht", gleichzusetzen6 0. Dem „dominium" und 
der „proprietas" ordnet die Urkunde die „advocacia" und das 
„dominium silvarum", d. i. die „holtmesterscub", zu. Ersichtlich 
gehört das „dominium silvarum" — „holtmesterscub" zu der 
„proprietas" = „Echtworth", und ist als Grundlage der späte
ren Märkerschaft Steimbke anzusprechen, so daß man „theolo-
nium" und „advocacia" demgegenüber mit dem „dominium" in 
Verbindung bringen und als Grundlage des Gos Steimbke an
sehen darf. 

H, Kaspers findet die Organisation der rheinischen Königs
forsten auf das Institut der „cohereditas" gegründet. „Die" Höfe, 

5 9 D e r H o f d e r H e r r e n v . W e n d e n b o s t e l zu W e n d e n b o s t e l , w e l c h e 
auch d e n „Grashof" o d e r „Glashof" h a b e n , w i r d a l s G o g r e v e n h o f 
b e z e i c h n e t . S i e h e G ü t e r r e g i s t e r v . B o t h m e r . 

6 0 S i e h e h i e r z u H. v . B o t h m e r : D a s Gräber fe ld auf d e n R e e s e r 
B e r g e n , a. a. O., S. 70, A n m . 30. 
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also die Herrenhöfe, an die die „proprietas" der „Erben" gebun
den ist, haben die Hufen der „liberi forestarii" auszusetzen, 
die den Umstand des „Forstmeisters" (magister forestariorwn), 
der das „dominium silvae" ausübt, bilden. Bei der Schnedeaus
einandersetzung von 990 stellen Stocken-Drebber, das sich in 
Zusammenhängen mit dem Forstort „up'me Wede" (Elze-Elsen
husen) zeigt, 1033 Ort einer „villa" und später Go-Ort ist, so
wie Fastulingeburstolde = Bestenbostel-Bennemühlen, wo sich 
der Gogrevenhof der Wedemark und ein Herrenhof finden, der 
den Niederjagdbann in der Wedemark sowie ein Mastvorrecht 
„up'me Wede" hat und mit dem das „Meierding" zu Mellen
dorf im Zusammenhange steht, Rechtsweisende, die mit den 
„liberi forestarii" der rheinischen Königsforsten in Verbindung 
gebracht werden dürfen. Sowohl zu Stocken-Drebber wie zu 
Bestenbostel-Bennemühlen erscheint demnach das Institut der 
„villa" im Verbände mit einem „Hof", auf dem die „proprietas" 
eines forstlichen „heres" ruhen dürfte. In beiden Fällen bietet 
diese Verbindung die Grundlage für einen Go. In der Herr
schaft Steimbke wird die „proprietas villae", auf die das „domi
nium silvae" = „holtmesterscub" gegründet erscheint, ausdrück
lich als eine der beiden Grundlagen dieser Herrschaft bezeichnet, 
welche ebenfalls später als Go und überdies als Kirchspiel und 
Märkerschaftsverband auszuweisen ist. Die „magistri iorestario-
rum" der rheinischen Königsforsten zeigen sich in einem Ver
hältnis zum „comes nemoris", das dem Verhältnis der „scul-
dacien" bzw. der „comitatus in publicis ecclesiarum parochiis" 
zum „comitatus in pago" entspricht, das die angeführten säch
sischen Urkunden des 11. Jh. erkennen lassen. Im späteren Go 
Steimbke steht der auf die „proprietas" gegründeten „holtme-
sterscub" eine „advocacia" gegenüber, welche auf das „domi
nium" gegründet erscheint. In der „Grafschaft" Wölpe zeigt 
sich in Gestalt der „Uberkeit", im Grinderwalde ein „dominium 
silvae", aus dem dasjenige von Steimbke ausgegliedert erscheint, 
mit einem echten Comitatus verbunden. Dieser Comitatus bzw. 
ein mit ihm integriertes Hoheitsrecht wird 1069 erstmalig als 
die „advocacia" über einen „Grindergau" urkundlich 6 1. Der 

« H o y e r UB, VIII, Nr . 17. 
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„Grafschaft" Wölpe entspricht im Rahmen der kirchlichen Or
ganisation das Mindener Archidiakonat Mandelsloh, dem Go 
Steimbke das bremische Exklavenkirchspiel gleichen Namens. 
Der Verbindung des Kirchspieles Steimbke mit der Erzdiözese 
Bremen entspricht die Beziehung der Inhabe des „dominium" 
und der „proprietas" der Doppelvilla Steimbke-Glashof zur Erz
diözese Bremen, die nicht nur durch die Vogtei über das Stift 
Bücken, sondern auch dadurch gegeben war, daß die Stamm
burg der Edelherren von Hodenberg bei Bücken in der Erz
diözese und zugleich im Bereiche eines Forstbannes lag, den 
Heinrich IV. dem Erzbischof schenkte 6 2. Der Bereich dieses 
Forstbannes, an dem bereits ältere Rechte der Kirche Minden 
bestanden zu haben scheinen, zeigt sich in der gleichen Weise 
zwischen die Diözese Minden und die Erzdiözese Bremen auf
geteilt, wie durch die Schnedeauseinandersetzung von 990 die 
Bezirke der Diözesen Minden und Hildesheim in den Forst
gebieten der Wede und der Magetheide gegeneinander abge
grenzt wurden, wobei als Rechtsweisende Vertreter von „Er
benhöfen" auftreten, deren Orte später als Go-Orte erscheinen. 

Die Verhältnisse im Grenzbereich der Diözesen Minden und 
Bremen wie die im Grenzbereich der Diözesen Minden und 
Hildesheim weisen somit darauf hin, daß die Diözesanbereiche 
vor 1000 noch nicht territorial geschlossen waren. Gleiches läßt 
sich hinsichtlich der „paiochiae" noch für das 11. Jh. belegen. 
Noch 1065 greift die „parochia" Soltau mit der Enklave Nindorf 
tief in die „parochia" Bergen ein. Später gehört dies Nindorf zu 
Go und Kirchspiel Bergen. Die Immunitätsvilla Soltau, auf deren 
Vogtei die Goherrschaft der Lüneburger Herzöge im Go Soltau 
gegründet erscheint 6 3, verfügt dagegen noch im 15. Jh. über 
das Gut zu Nindorf6 4, das 1065 die Zugehörigkeit der Ortschaft 
zur „parochia" Soltau bedingt haben muß 6 5 . 

6 2 S i e h e H. v . B o t h m e r : D a s Gräberfe ld auf d e n R e e s e r B e r g e n , 
a. a. O., S. 6 8 / 6 9 , d a z u A n m . 20. 

G r u p e n : Orig. Germ. IL S. 219. 
6 4 W . D e e t e r s : D ie O b o e d i e n z So l tau i m 14. u. 15. Jh. L ü n e b u r g e r 

Blät ter 1 1 / 1 2 , 1961. 
6 5 Be i d i e s e m Gut h a n d e l t e s sich u m e i n 2 -Hufen-Gut in e i n e r 

S i e d l u n g v o n M i n i s t e r i a l h u f e n , an das das „ius loci", d. i. das Echt
w o r t h d e r Ortschaft , g e b u n d e n war . Z u m w e i t e r e n V e r g l e i c h A n m . 9. 
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Zu Steimbke werden ausdrücklich das „dominium" und die 
„proprietas villae" als Grundlage einer Herrschaft bezeichnet, 
die späterhin als Dreieinheit von Go, Märkerschaft und Kirch
spiel greifbar wird. Die „villa" wird demnach durch das „domi
nium" eines Herren bestimmt und ist auf dessen „Echtworth" 
gegründet. Als Nachfolger der „villa" erweist sich ein Go. Die 
Eigenschaft des Go als eines territorial geschlossenen Gebildes 
muß also entweder mit der „advocacia villae", welche sich auf 
dem „dominium" gründet, oder mit dem „dominium silvae", 
der „holtmesterscub", im Verbände stehen, die sich aus der 
„proprietas", dem „Echtworth", ergibt. Ein ursprünglicher Ver
band mit dem „dominium" und der „advocacia" scheint nicht 
zu bestehen, denn weder haben die „villae", deren Beschaffen
heit sich im einzelnen greifen läßt, geschlossene territoriale 
Bezirke, noch kann für die „parochiae" des 11. Jh., deren Zu
sammenhang mit einer „advocacia villae" sich bei Soltau deut
lich zeigt, die territoriale Geschlossenheit grundsätzlich in An
spruch genommen werden. 

Anders steht es mit dem auf die „proprietas" gegründeten 
„dominium silvae". Noch im 16. Jh . 6 6 wird für einen auf Grund 
seiner Kirchspielzugehörigkeit zum Go Winsen (Aller) zählen
den Hof die Pflichtigkeit im Go Bergen damit begründet, daß er 
auf „Berger Echtworth" erbaut sei. Nun zeigte sich in der 
„Wedemark" der mit einem Kirchspiel coincidierende Bereich 
eines „Meierdinges", d.h. einer „villa", über andersartige Vil
lenzusammenhänge hinaus dadurch zu einem territorial ge
schlossenen Gobezirk erweitert, daß dieser Gobezirk einem 
Niederjagdbannbezirk entsprach. Dieses Jagdrecht war mit dem 
Herrenhof verbunden, dessen „Echtworth" als das der „villa" 
gelten darf. Der Niederjagdbann bezeichnet den späteren Go 
als die „Mark", welche sein Name anspricht. Bei Hanstedt zeigte 
sich, daß eine bereits für karolingische Zeit bezeugte „marca", 
die als große Märkerschaft des „Süsing" bis in die Neuzeit 
fortlebte, die Grundlage für einen Go abgab. Im 13. Jh. erscheint 
dieser Go als „dorp marke", d. h, unter einer Bezeichnung, 

66 St. Arch. H a n n . , C e l l e 61 , II, 3a, Nr . 5, H a u p t r e g i s t e r der A m t s -
v o g t e i B e r g e n v o n 1 5 8 7 / 8 8 , H a s s e l , 
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welche den Begriff „marka" mit dem Begriff „thorpe" als dem 
deutschen Synonym für „villa" verbindet. Im 9, Jh. wird edel-
freies Schenkungsgut parallel mit den Formeln „in villa" und 
„in marca" ebenso lokalisiert 6 7, wie im 11. Jh. mit der Formel 
„in parochia". Zwischen dem Institut der „villa" und dem forst
lichen Institut der „marca* scheint demnach ein ursprünglicher 
Zusammenhang zu bestehen, der sich erklärt, wenn man in der 
„marca" einen der villa auf Grund des „dominium silvae", der 
„holtmesterscub", zugeordneten territorial geschlossenen, d. i. 
„gehegten" Bezirk unter „Bann" sieht. Die Gewalt, unter Bann 
zu hegen, ergäbe sich dann aus der „proprietas", dem „Echt
worth". 

über den „Bann" scheint sich auch der Hintergrund des Zu
sammenhanges zwischen Go, v/7/a und parochia abzuzeichnen. 
Denn die kirchlichen Archidiakonate, als welche, wie im Falle 
Bedenbostel, später eine Anzahl von publicae ecclesiarum pa-
rochiae" des 11. Jh. nachzuweisen sind, werden in Niedersach
sen sehr häufig als „bannus" bezeichnet. Ein solcher Zusam
menhang ergibt sich aber über den „Burgbann" auch zur „terra" 
als Burgbezirk. 

Grenze und eingegrenzter Bezirk werden zuerst im Bereiche 
der Forst und in Verbindung mit königlichen „fisci" bzw. „curtes" 
urkundlich, die als ehemaliges Königsgut gelten dürfen. Im Zu
sammenhang der Forst ist der König „Obererbe", die edelfreien 
Inhaber von „proprietas" sind „Miterben" (coheredes). Es lie
gen gute Anhaltspunkte dafür vor, daß das Institut der „villa" 
ursprünglich an die „proprietas" des Königs als Obererben ge
bunden war 6 8 . Die karolingische Königsvilla ist im Unterschied 
zu den späteren Villikationen edelfreier Herren nicht so sehr ein 
Güterverband wie ein Dienstverband, der durch das „opus regis" 
bestimmt wird 6 9 . Dieses „opus" erscheint auf das königliche 
„Haus" im Gegensatz zur königlichen „Herrschaft" bezogen. Zu 
den „ministeriales" der Villen gehören außer den „maiores" 
(„Meiern"; villici) auch die Jorestarii". Sämtliche „ministeria-

6 7 S i e h e h i e r z u d i e Trad.Corb. (Anm. 9). 
8 8 A n m . 9. 
» M G . Leg . , IV1, Nr . 22, capitulare de vi Iiis (ca. 800). 
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les", die in Verbindung mit der „Carra", dem Fahnenwagen, 
auch heermäßige Funktionen haben, unterstehen dem „iudex 
villae". Die Gerichtsbarkeit des Judex villae" erstreckt sich auf 
„hscales" und „servi" des Königs, aber auch auf die Jngenui", 
„qui per tiscos aut villas nostras commanent" 70, also auf Freie 
und Unfreie im Bereiche des „fiscus" bzw. der „villa". Ange
sichts dieser Beschaffenheit sowie im Hinblick auf den Zusam
menhang zwischen villa und Go ist es naheliegend, die „ad-
vocacia villae", die für Steimbke am Grinderwald wie auch für 
andere Or te 7 1 bezeugt ist, und darüber den Go mit dem karo
lingischen Judicium villae" in Verbindung zu bringen. Damit 
träten aber die 1069 für Ostfalen bezeugten „sculdacien" und 
die diesen entsprechenden „comitatus in publicis ecclesiarum 
parochiis" in den gleichen Beziehungszusammenhang. 

Urkunden der Karolinger nennen immer wieder zu ihren 
„tisci" gehörende Kirchen. Die „iudices villae" haben unter an
derem die Aufgabe, den Zehnten zu ziehen und an diese Kir
chen abzuführen. Ungeachtet der Tatsache, daß das angeführte 
Material Kroeschells Hinweis unterbaut, daß die niedersächsi
schen Goe als solche ihre Entstehung der ersten großen Land
friedensbewegung im 11. Jh. danken, wobei die „parochia" als 
Grundlage zu gelten hat, scheint der Go seinem parochialen, 
seinem forstlichen und selbst seinem Wehrbezug nach im In
stitut der karolingischen Königsvilla zu wurzeln. Damit ergäbe 
sich eine Brücke zwischen den Hinweisen Kroeschells und den 
Ansichten A. K. Hombergs, der den Go selbst als einen Bestand
teil karolingischer Ordnung ansprechen möchte. 

Als Grundlage der Gogerichtsbarkeit zeichnet sich ein auf die 
„proprietas" gegründeter und in „marca" und Jorestis" reali
sierter „Bann" ab. Für diesen aber werden durch die Tatsachen, 
die H. Kaspers über die bei der Hegung der rheinischen Königs
forsten geübten Bräuche mitteilt 7 2, sakrale Hintergründe 
angezeigt, die in vorchristliche Zeit hinaufreichen. Damit 

70 Ebd. 
71 V g l . L ü n e b u r g e r UB A b t . 15: UB d e s K l o s t e r s St. J o h a n n i s zu 

W a l s r o d e Nr, 92 (Anm. 9) . 
72 A . a. O. 
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ergibt sich für die Frage nach der Herkunft der „Blutgerichts
barkeit" des Go, die Kroeschell in so nahem Zusammenhang 
mit der geistlichen Gerichtsbarkeit findet, ein neuer Gesichts
punkt, denn die heidnischen Germanen kannten eine „Blut
gerichtsbarkeit " ausschließlich im sakralen Räume 7 3. 

7 3 H. B r u n n e r ; G r u n d z ü g e der dtsch. Rechtsgesch . , hrsg. v. C. 
Frh. v . S c h w e r i n , Lpz. 8, 1930; C. Frh. v . S c h w e r i n , Germanische 
Rechtsgesch . , 2. Aufl., 1943. 
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Beiträge zum Quellenwert 
der Hildesheimer Formelsammlung 

V o n 

B u r c h a r d S c h e p e r 

Häufig ist die sogenannte Hildesheimer Formelsammlung 1 

Gegenstand quellenkritischer Untersuchungen gewesen. Der 
Quellenwert der in der Sammlung vereinigten Stücke ist um
stritten. 

Die Beschäftigung mit der Sammlung ist für den Historiker, 
insbesondere für den niedersächsischen Landeshistoriker, nicht 
ohne Ertrag. Eine große Zahl der in der Sammlung vereinigten 
Briefe behandelt überwiegend Vorgänge aus dem Zeitraum 
zwischen 1185—1195, wie später zu zeigen sein wird. Die Briefe 
beschäftigen sich mit Vorgängen und Ereignissen aus der all-

1 D i e H i l d e s h e i m e r F o r m e l s a m m l u n g f indet sich in H s . N r . 350 d e r 
Le ipz iger U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k . V g l . zu ihr u n d d e n e i n z e l n e n U n t e r 
s u c h u n g e n ü b e r s i e B. S t e h l e , U b e r e i n H i l d e s h e i m e r F o r m e l b u c h . 
V o r n e h m l i c h a l s Be i t rag zur Gesch ichte d e s Erzbischofs P h i l i p p I. v o n 
K ö l n 1167—1191. D i s s . phi l . S traßburg 1878, S. 1 ff.; O. H e i n e m a n n , 
H i l d e s h e i m e r Brief formeln d e s z w ö l f t e n J a h r h u n d e r t s , in : Ztsohr. d. 
Hist . Ver . f. N i e d e r s a c h s e n 1896, S. 79 ff.; K. J o r d a n , D a s „Tes ta 
ment" Heinr ichs d e s L ö w e n u n d a n d e r e D i c t a m i n a auf s e i n e n N a m e n , 
in Corona Quernea, F e s t g a b e Strecker (Sehr. d. R e i c h s i n s t i t u t s f. ä l t e r e 
dtsch. Geschichtskde . , Bd. 6, Le ipz ig 1941), S. 369—370; K. J o r d a n , 
D i e U r k u n d e n He inr ichs d e s L ö w e n , W e i m a r 1949, Nr . 137, 138 u n d 
139 m i t w e i t e r e n H i n w e i s e n ; W . B e r g e s u n d H. J. R i e c k e n b e r g , 
E i lbertus und J o h a n n e s G a l l i c u s , Nachr. d. A k a d e m i e d. W i s s e n s c h , 
in G ö t t i n g e n , Phi l . -Hist . KL, Jg . 1951, S. 4 ff. N ä h e r e A n g a b e n b e i 
B. S c h e p e r , Z w e i Br ie fe der H i l d e s h e i m e r F o r m e l s a m m l u n g z u r 
f rühen Stadtgesch ichte B r e m e n s , in: Brem. Jb . 46, 1959, S. 108 ff. — 
D i e N u m m e r n a n g a b e der Br ie fe er fo lg t h ier nach B. S t e h l e a. a. O. 
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•gemeinen Reichsgeschichte, der sächsischen Dukatsgeschichte 
und bieten gleichfalls Beiträge zur Geschichte von Diözese und 
Stadt Hildesheim 2. Darüber hinaus erfahren wir durch sie An
gaben über allgemeine und besondere städtische Verhältnisse 3 

im endenden 12 . Jahrhundert. Auch kölnische Angelegenheiten, 
wie Wirken und Politik Erzbischof Philipps von Heinsberg 4 

und dessen Zerwürfnis mit Kaiser Friedrich und König Hein
rich, werden nicht unbeachtet gelassen. 

Von besonderem Interesse sind die sächsischen Dukatsange-
legenheiten nach dem Sturz Heinrichs des Löwen. Das um so 
mehr, als gerade über diese noch keine völlige Klarheit 5 be
steht. Auch die wechselnden Konstellationen um Heinrich den 
Löwen nach seinem Sturz und sein eigenes Verhalten verdienen 
eine nähere Beleuchtung. Hier gibt es einiges zu tun. Ohne 

2 D a z u O. H e i n e m a n n a. a. O. S. 79 ff. 36 Briefe der S a m m l u n g 
w e i s e n H i l d e s h e i m e r Bischöfe , G e i s t l i c h e o d e r La ien a l s A b s e n d e r 
•oder E m p f ä n g e r auf. D e r N a m e d e s Bischofs A d e l o g ersche int in 19 
Br ie fen . V g l . h i e r z u auch B. S t e h l e a . a . O . S. 16. 

3 Darauf b e z i e h e n sich d i e Nr . 46, 47, 78, 79, 105, 121, 122. Z w e i 
B a r d o w i e c k be tre f f ende Brie fe s i n d v o m V e r f a s s e r in s e i n e r D i s s e r 
t a t i o n : „ A n f ä n g e u n d F o r m e n bürger l i cher Ins t i t u t i onen n o r d d e u t s c h e r 
H a n s e s t ä d t e im Mit te la l t er . B e i t r ä g e zu e i n e r v e r g l e i c h e n d e n V e r f a s 
s u n g s g e s c h i c h t e Lübecks , B r e m e n s , H a m b u r g s u n d Lüneburgs" , Kie l 
1960 (Mschschr.) , S. 110 ff. v e r a r b e i t e t w o r d e n . 

4 ü b e r Ph i l ipp v o n H e i n s b e r g j e t z t F. J. E s s e r , S t u d i e n z u m 
K ö l n e r Erzbischof Phi l ipp v o n H e i n s b e r g , D i s s . phil . (Mschschr.) K ö l n 
1955. Trotz K e n n t n i s der nicht w e n i g e n S tücken der S a m m l u n g über 
Ph i l ipp v o n H e i n s b e r g ha t E s s e r d i e s e nicht in d e n Kre i s s e i n e r 
B e t r a c h t u n g e n a u f g e n o m m e n o d e r untersucht . 

5 A b g e s e h e n v o n d e n ä l t e r e n D a r s t e l l u n g e n b e i P r u t z u n d P h i -
l i p p s o n f indet s ich in der n e u e n Literatur w e n i g ü b e r d e n säch
s i s c h e n D u k a t nach d e m Sturz He inr ichs d e s L ö w e n . H e r a n z u z i e h e n 
is t auf j e d e n Fal l noch B. L o r e c k , B e r n h a r d i . der A s k a n i e r , H e r z o g 
v o n S a c h s e n , in: Ztschr. d. H a r z v e r . f. Gesch . u. A l t e r t u m s k d e . 26, 
1893, S. 207 ff., b e s . S. 236 ff.; L. H ü t f e b r ä u k e r , D a s Erbe H e i n 
richs d e s L ö w e n . S t u d i e n u. V o r a r b . z. Hi s t . A t l a s v . N i e d e r s a c h s e n , 
9. Heft , G ö t t i n g e n 1927, S. 2 ff.; E. E. S t e n g e l , Land- u n d lehnrecht 
l i che G r u n d l a g e n d e s R e i c h s f ü r s t e n s t a n d e s , in: Ztschr. d. S a v i g n y -
Stift. f. Rechtsgesch . , Germ. Abt l . 66, 1948, S. 333—334; K. A . E c k 
h a r d t , He inr i ch der L ö w e a n W e r r a u n d O b e r w e s e r . B e i t r ä g e zur 
G e s c h i c h t e der W e r r a l a n d s c h a f t u n d ihrer N a c h b a r g e b i e t e , H e f t 6, 
1958, S. 29. N ä h e r e A u f s c h l ü s s e ü b e r d e n sächs i s chen D u k a t nach 1180 
k ü n f t i g b e i H. L u b e n o w in s e i n e r Kie l er D i s s e r t a t i o n a u s der Schule 
v o n K. J o r d a n ü b e r d ie w e i f i s c h e n D i e n s t m a n n e n in Sachsen . — Bei 
d e n a n g e g e b e n e n V e r f a s s e r n f inden s ich w e i t e r e L i t e r a t u r h i n w e i s e . 
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Zweifel kann eine Reihe von Stücken der Formelsammlung das 
bereits ausgewertete Material ergänzen und zu einem anschau
lichen Bild verdichten. 

Es wäre eine reizvolle Aufgabe, hieran bereits jetzt Hand 
anzulegen. Doch zunächst muß einem unabdingbaren Erforder
nis entsprochen werden. Die einzelnen Stücke der Sammlung 
bedürfen einer eingehenden quellenkritischen Behandlung. Erst 
im Anschluß an diese werden viele oder doch zumindest eine 
Reihe von Stücken der Sammlung darstellerischen Zwecken voll 
nutzbar gemacht werden können. Der Weg zu diesem Ziel 
bietet erhebliche Schwierigkeiten. Auf intensive Einzelunter
suchungen wird man kaum verzichten dürfen. 

Eine umfassende kritische Untersuchung aller oder auch nur 
der Mehrzahl der Stücke aus der Formelsammlung kann hier 
also weder angestrebt noch geleistet werden. Nur in einigen 
Punkten wird der Versuch unternommen, den Quellenwert ein
zelner Stücke der Sammlung höher zu veranschlagen, als dies 
durch Stehle und die ältere Forschung geschehen ist. 

Zunächst einiges zum Aufbau der Sammlung. 
Die Formelsammlung besteht aus zwei 6 Werken. Das erste 

hat im Rahmen unserer Untersuchung keine Bedeutung, wäh
rend das zweite Briefe enthält, die im Rahmen der obener
wähnten Bezüge interessieren. 

Von den insgesamt 142 Briefen dieses Werkes weisen die 
ersten 7 bis Nr. 40 nach Frankreich. Die übrigen behandeln in 
der Hauptsache deutsche Angelegenheiten in den letzten Jahr
zehnten des 12. Jahrhunderts. Etwa rund 70 Briefe dieser Gruppe 
sind bisher veröffentlicht8 worden. Die Frage nach dem Ver
fasser der Hildesheimer Briefformeln hat noch keine endgültige 
Beantwortung 9 gefunden. Als den Verfasser der Briefsamm
lung glauben B e r g e s und R i e c k e n b e r g 1 0 einen Hildes
heimer Geistlichen Johannes Gallicus (nach ihnen 1215 f) er-

e H i e r ü b e r ausführl ich B. S t e h l e a . a . O . S. 12 ff, u n d O. H e i n e 
m a n n a. a. O. S. 81—82 . 

^ B. S t e h l e a. a . O . S. 15, 
8 D a z u B, S c h e p e r , Z w e i Briefe , S. 110 A n m . 7. 
9 V g l . B. S c h e p e r , Z w e i Briefe , S. 111—113 mit k u r z e n Erör terun

g e n . 
1 0 Zu i h m W . B e r g e s u n d H. J, R i e c k e n b e r g a . a . O . S. 4 ff. 
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mittelt zu haben. Dieser soll einer Kölner Tuchhändlerfamilie 
entstammen 1 1 und als Notar in der Kanzlei Heinrichs des 
Löwen gewirkt haben. Seit spätestens 1195 sei er als Pleban an 
der Andreaskirche und Magister an der Domschule zu Hildes
heim tätig gewesen. Der Urheber der Sammlung soll auch Ver
bindung mit der Reichskanzlei 1 2 gehabt haben. Nach R. D r ö -
g e r e i t 1 3 war der Verfasser der Sammlung ein weltmännischer 
und weitgereister Magister Johannes Marcus. 

Wir wollen hier die Verfasserfrage auf sich beruhen lassen. 
B. S t e h l e versuchte 1878 die Unechtheit der weitaus über

wiegenden Zahl der Briefe des hier anstehenden Werkes der 
Formelsammlung in seiner bereits mehrfach genannten Ab
handlung zu erweisen, nachdem die Diskussion der vorauf
gehenden Forschung darüber 1 4 letztlich ohne Resultat ver
laufen war. Die von ihm vorgebrachten entsprechenden Beweise 
und Argumente sind lange Zeit hindurch von der Forschung so 
gut wie ohne Widerspruch akzeptiert worden. Erst in jüngerer 
Zeit macht sich ein allmählicher Wandel der Auffassungen 1 5 

bemerkbar. Hiervon abgesehen muß eine Erörterung von Brie
fen der Sammlung in dem obenerwähnten begrenzten Rahmen 
zunächst und zuerst einzelne Darlegungen Stehles kritisch be
leuchten. 

Stehle bemühte sich, durch formale und materielle Gründe 
den überwiegend unechten Charakter der Sammlung darzu
legen. Als Ergebnis seiner Untersuchungen glaubte er den Be
weis erbracht zu haben 1 6

f daß ein geringer Teil der Briefe auf 
historisch bezeugte Ereignisse zurückgehe, der andere hingegen 
kaum einen historischen Hintergrund habe und zu den „realen 
Verhältnissen" in keinem Bezug stehe. Die formalen Erwä
gungen Stehles 1 7 reichen aus, die nichtoriginale Uberlieferung 

n W . B e r g e s u n d H J. R i e c k e n b e r g a . a . O . S. 4 ff. 
12 W . B e r g e s u n d H. J. R i e c k e n b e r g a . a . O . S. 20 A n m . 46. 
13 R. D r ö g e r e i t , N i e d e r s . Jb . 24, 1952, S. 158. 
14 S i e h e B. S t e h l e a . a . O . S. 1—3. 
i s D a s z e i g t s ich b e i K. J o r d a n , „Tes tament" , S. 370. V g l . auch 

d a z u K. J o r d a n , Urk. He inr . d. L ö w e n , N r . 137, 138 u n d 139. 
i« B. S t e h l e a . a . O . S. 21 u n d 65. 
1 7 B. S t e h l e a . a . O . S. 37 ff. D i e B e w e i s e d i e s e r A r t w e r d e n durch 

O. H e i n e m a n n S. 8 3 — 8 6 v e r m e h r t . Erhärte t w e r d e n s i e noch durch 
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der Briefe erkennen zu lassen und die stilisierende Tätigkeit 
eines Schreibers herauszustellen. Die materiellen Gründe da
gegen müssen in Einzelfällen besprochen werden. Sie haben 
auf keinen Fall, das kann bereits gesagt werden, das ihnen von 
Stehle zugeschriebene Gewicht. Es kann hier nicht der Ort sein, 
alle diesbezüglichen Argumente Stehles einer Kritik zu unter
ziehen. Nur in einigen Fällen mag das geschehen. 

In Nr. 68 und 71 1 8 der Brief Sammlung ist uns ein Interven
tionsversuch König Heinrichs VI. zugunsten des Erzbisdiofs 
Philipp von Köln bei seinem kaiserlichen Vater überliefert. 
Heinrich sucht in eindringlichen Worten seinen Vater für einen 
Frieden mit Philipp geneigt zu machen. Der Kaiser tadelt seinen 
Sohn deswegen und befiehlt ihm, sich des Umgangs mit dem 
Kirchenfürsten zu enthalten l 9 . 

Zur ungefähren Datierung dieser Ereignisse sei gesagt, daß 
die Gesamtheit der deutschen Gruppe der Formelsammlung 
durchweg Ereignisse in dem Zeitraum zwischen 1180 und 1190 2 0 

berühren. Ferner sind die genannten Briefe in der Zeit begin-

h ä u f i g e W i e d e r k e h r b e s t i m m t e r M e t a p h e r n . D i e Briefe der S a m m l u n g 
e n t h a l t e n e i n e R e i h e v o n a l l en g e m e i n s a m e n St i l e igenschaf ten . ( S i e h e 
S t e h l e a . a . O . S. 37 ff. und H e i n e m a n n a . a . O . S. 83 ff.). H ä u f i g 
f e s t z u s t e l l e n ist auch d i e B e n u t z u n g b e s t i m m t e r M e t a p h e r n , d ie e i n e 
s t i l i s i e r e n d e T ä t i g k e i t d e s Schre ibers o h n e j e d e n Z w e i f e l läßt. S o 
f indet s ich z. B. d i e F o r m u l i e r u n g gratie vestre pedibus acclinamur 
außer in der Klageschri f t der Bremer Bürger an d e n Kai ser (Brem. 
UB Nr . 70) noch in d e r s e l b e n o d e r g e r i n g v e r ä n d e r t e n Form in Nr. 121 
( L o r e c k a . a . O . S. 295), Nr. 98 (O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 100—101) , 
Nr . 110 (O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 108), Nr . 113 (O. H e i n e m a n n 
a . a . O . S. 109—110) zu d e n v e r s c h i e d e n s t e n A n l ä s s e n . D e n n o c h i s t 
m a n v e r s u c h t zu g l a u b e n , daß der Ka i ser sich unmi t t e lbar in s e i n e r 
k u r z e n k n a p p e n W e i s e a n d i e B r e m e r Bürger (Brem. UB Nr. 71) w e n 
det . V e r s c h i e d e n e S t i l e l e m e n t e d e u t e n darauf h in , da s i e sich mit d e n 
v o n E. O t t o , Friedrich Barbarossa in s e i n e n Briefen , in: Dtsch. A r 
chiv 5, 1942, S, 72 ff. au fge führ ten S t i l e i g e n s c h a f t e n Friedrichs decken . 
D o c h b l e i b t d i e s e s zunächst nur V e r m u t u n g , z u m a l auch d i e A b h a n d 
l u n g E. O t t o s mit e i n i g e n F r a g e z e i c h e n v e r s e h e n w e r d e n m u ß . H i e r 
k a n n ers t e i n e u m f a n g r e i c h e s t i lkr i t i sche U n t e r s u c h u n g , d i e auch d i e 
a n d e r e n Ka i serbr i e f e der S a m m l u n g h e r a n z i e h t , zu wirk l i ch p o s i t i v e n 
E r g e b n i s s e n g e l a n g e n , 

« B. S t e h l e a . a . O . S . 3 1 u n d 33. 
i» B, S t e h l e a . a . O . S. 32 Nr. 69. 
2 0 B. S t e h l e a. a. O. S. 19. 
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nender Feindschaft zwischen Barbarossa und Philipp von Köln, 
also um 1185 2 1

r anzusetzen, wie sich ergeben wird. 
Nach Stehle 2 2 ist die zwischen Friedrich und König Heinrich 

geführte Korrespondenz unecht und entbehrt nicht nur jeder 
historischen Grundlage, sondern verkehrt diese in das Gegen
teil. Statt der beschriebenen Freundschaft zwischen Heinrich 
und Philipp von Köln glaubt er Beweise beibringen zu können, 
daß zwischen beiden Fürsten nur Feindschaft geherrscht habe. 
Seine Argumentation ist jedoch an verschiedenen Stellen brü
chig, und die aufgereihten Beweise gegenüber den geschicht
lich belegten Tatsachen, welche besonders die durch die flan
drisch - französischen Auseinandersetzungen hervorgerufenen 
Verwicklungen um und nach 1185 betreffen, sind nicht haltbar. 
Im einzelnen sollen diese jetzt hervorgehoben werden. 

Stehle behauptet 2 3 , um die Einstellung des Erzbischofs Phi
lipp gegen König Heinrich deutlich werden zu lassen, daß Phi
lipp von Köln 1185 nach dem Zeugnis Gisleberts den Krieg 
mit Philipp August von Frankreich inscio et inconsulto ipso 
rege Romanorum beendete. Diese Darstellung ist unrichtig. Gis-
lebert 2 4 spricht nicht von dem Kölner Erzbischof Philipp von 
Heinsberg, sondern berichtet über die Handlungsweise des 
Grafen Philipp von Flandern. 

An die von Stehle angenommene inimicitas zwischen dem 

2 1 D i e s e u n g e n a u e D a t i e r u n g w i r d sich durch d i e D a r s t e l l u n g der 
f o l g e n d e n P u n k t e w a h r s c h e i n l i c h auf d a s Ende d e s J a h r e s 1185 drän
g e n l a s s e n . W a s d i e Fe indschaf t z w i s c h e n d e m K a i s e r u n d Ph i l ipp 
v o n K ö l n betrifft, läßt s ich s a g e n , daß vermut l i ch schon auf d e m 
Fürs t en tag zu A u m a l e (7. N o v e m b e r 1185) der K ö l n e r Erzbischof 
Phi l ipp A u g u s t v o n Frankre ich g e g e n d e n Kai ser zu g e w i n n e n suchte . 
V g l . d a z u A. C a r t e l l i e r i , Ph i l ipp II. A u g u s t , K ö n i g v o n Frank
reich, Bd. 1, Le ipz ig 1899, S. 185 u n d 2 4 7 . ü b e r d e n V e r t r a g v o n 
A u m a l e b e s o n d e r s : Ex Radulfi de Diceto Ymaginibus Hisforiarium, 
MG SS X X V I I S. 274. 

22 B. S t e h l e a . a . O . S. 47—49. 
23 B. S t e h l e a . a . O . S. 48. 
2 4 Gis lebert , Hg . W . Arndt , MG SS in us. schol 29, H a n n o v e r 1869, 

S. 1 7 0 . . . comes Flandriae cum domino rege Francorum treugas hr-
mavit, inscio et inconsulto ipso rege Romanorum. D i e s e Nachricht a l s 
s o l c h e is t in ihrer G l a u b w ü r d i g k e i t v o n W . G i e s e b r e c h t , G e 
schichte der d e u t s c h e n Ka i serze i t , Bd. 6 (hg. v o n B. v o n S i r a s o n ) , 
Le ipz ig 1895, S. 614 a n g e z w e i f e l t w o r d e n . D a s s a g t j e d o c h nichts ü b e r 
d i e o b i g e n A u s f ü h r u n g e n . 
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jungen König und dem Kölner Erzbischof ist, zumindest bis 
zum Ende des Jahre 1185, nicht zu denken. Beide verband 2 5 

mit dem Grafen von Flandern ein gegen Frankreich gerichtetes 
gemeinsames Interesse. Die Haltung des mehr auf den Aus
gleich 2 6 bedachten Kaisers war eine andere. Friedrich 2 7 teilte 
nicht die politischen Ziele seines Sohnes und verbot ihm gegen 
Ende 1185, den mit dem Kölner Erzbischof verbündeten Grafen 
von Flandern zu unterstützen. Es weisen also die geschichtlich 
bezeugten Tatsachen eine zumindest zeitweilige Interessen
gemeinschaft 2 8 zwischen König Heinrich und Erzbischof Phi
lipp aus. Daher ist ein Interventionsversuch Heinrichs zugunsten 
des Kölners beim Kaiser nicht nur möglich, sondern geradezu 
anzunehmen. Hinter den Bemühungen Heinrichs ist allerdings 
weniger eine Sentimentalität als politischer Zweck 2 9 zu suchen. 
Deutlich läßt der Briefsteller den König, vielleicht sind es sogar 
dessen eigene Worte, in Nr. 71 der Sammlung dem Kaiser über 

2 5 V g l . h i e r z u G i s l e b e r t a . a . O . S. 168 ff., A . C a r t e l i i e r i a . a . O . 
S. 182—186 u n d 192, auch W . R e e s e , D i e N i e d e r l a n d e und das Reich, 
Bd. 1, 3 . Aufl . Ber l in 1943, S. 162 ff. 

2 0 Zu der a l l g e m e i n e n H a l t u n g d e s K a i s e r s auch W , K i e n a s t , 
D i e d e u t s c h e n Fürs ten im D i e n s t e der W e s t m ä c h t e bis z u m T o d e 
Ph i l ipps d e s S c h ö n e n v o n Frankreich , Bd. 1, Le ipz ig und M ü n c h e n 
1924, S. 109. 

2 7 A . C a r t e l l i e r i a . a . O . S. 184, b e s . A n m . 4. D a z u E Gervasii 
Canturiensis Chronica, M G SS X X V I I S. 304: . . . Nam imperator 
injuste petiium negavit solatium, inhibens iilio, ne ei contra iustum 
et equum aliquatenus preberat auxilium. 

2 8 D e r F ü r s t e n t a g v o n A u m a l e s i e h t a l l e r d i n g s Erzbischof Ph i l ipp 
mit d e m f r a n z ö s i s c h e n u n d e n g l i s c h e n K ö n i g v e r h a n d e l n . Ph i l ipp 
w e n d e t s ich a l s o z e i t w e i l i g v o n der g e g e n Frankreich ger i chte ten P o 
l i t ik ab , z u der er d e n r ö m i s c h e n K ö n i g bee in f lußt hatte . O b d a m i t 
a l l e r d i n g s e i n e B r ü s k i e r u n g He inr ichs , w i e d i e s e angeb l i ch durch d e n 
G r a f e n Ph i l ipp er fo lg te , v e r b u n d e n ist , b l e i b t m e h r a l s fraglich. Le ider 
s i n d w i r g e r a d e ü b e r d i e s e V o r g ä n g e nicht g e n a u e r unterrichtet . V g l . 
zu d i e s e n Z u s a m m e n h ä n g e n A . C a r t e l l i e r i a . a . O . S. 172 ff., f erner 
noch W . G i e s e b r e c h t (v. S imson) a . a . O . S. 81—84 u n d 614 u n d 
d i e N a c h w e i s e an b e i d e n S t e l l e n . E t w a s a n d e r e A u f f a s s u n g e n a l s 
C a r t e l l i e r i vertr i t t z u d e m F ü r s t e n t a g v o n A u m a l e W . K i e n a s t 
a. a. O. S. 118 A n m . 1. 

2 » ü b e r d a s Z w e c k d e n k e n He inr i chs A . C a r t e l l i e r i a . a . O . S. 247 
A n m . 5. Zur C h a r a k t e r i s t i k He inr i chs , w e n n g l e i c h mi t Vors icht , J. 
H a l l e r , K a i s e r He inr i ch VI . , in : His t . Ztschr. III, F o l g e , 17, 3, 1914, 
S. 476. A u c h E. M a s c h k e , D a s Gesch lecht der Staufer, M ü n c h e n 
1943, S. 4 7 — 5 1 . 
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den Erzbischof sagen, daß dieser . . . in quantis etiam vobis et 
mihi utilis esse possit in posterum... So mögen letztlich, mo
dern gesprochen, Gründe der „Staatsraison" König Heinrich zu 
seiner Fürsprache für den mächtigen Kölner Erzbischof beim 
Kaiser bestimmt haben. 

Stehles Behauptungen über die ständige Feindschaft zwischen 
König Heinrich und Erzbischof Philipp gründen sich vornehm
lich auf Arnold von Lübeck, Buch III, Kapitel 12. Abgesehen 
davon, daß Arnold in Reichsangelegenheiten als nicht überaus 
zuverlässiger Berichterstatter gelten kann 3 0 , sind die in dem 
genannten Kapitel geschilderten Begebenheiten sehr anfecht
bar « 

Die materiellen Gründe Stehles, die eine absolute Bezie-
hungslosigkeit dieser drei behandelten Briefe zu historischen 
Geschehnissen unter Beweis stellen sollten, erweisen sich durch 
die obigen Erörterungen 3 2 als nicht stichhaltig. Damit ist als 
positives Ergebnis gewonnen, daß diesen drei Briefen ein ge-

80 D a z u M . J e n t s c h , He inr ich der L ö w e i m Urte i l der d e u t s c h e n 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g v o n s e i n e n Z e i t g e n o s s e n b i s zur A u f k l ä r u n g , 
J e n a 1939, S. 8. 

81 H i e r ü b e r W . G i e s e b r e c h t (v. S imson) a . a . O . S. 614 ff. G i e s e -
b r e c h t k a n n v o l l k o m m e n z u g e s t i m m t w e r d e n , w e n n er e i n e n T e i l 
der v o n A r n o l d u n t e r 1184 g e n a n n t e n V o r g ä n g e in d ie Ze i t 1186— 
1187 z u s e t z e n g e n e i g t ist. W e i t e r e H i n w e i s e ü b e r Buch III, Kap. 12 
A r n o l d s b e i W . R e e s e a . a . O . S. 505 A n m . 215. Es b l e i b t g l e i chfa l l s 
e r w ä g e n s w e r t , o b A r n o l d , w e n n er in d e m g e n a n n t e n Kapi te l Erz
bischof Ph i l ipp d i e b ib l i sche W e n d u n g in d e n M u n d legt , daß . . . 
neminem posse duobus dominis servire et ideo non posse duos prin-
cipes regnare (der Kai ser u n d der K ö n i g s i n d mit d e n b e i d e n H e r r e n 
g e m e i n t ) nicht e i n a n d e r e s Ere ign i s g e g e n w ä r t i g ist. D i e Annales 
Coloniensis Maximi, M G SS X V I I ber ichten näml ich z u m J a h r e 1185 
(S. 791): . . . Unde cum imperator vellet, ut imperial! benedictione sub-
limaretur (Heinricus), fertur papa respondisse ex consilio quorundam 
principum et cardinalium: non esse conveniens duos imperatores 
preesse Romano imperio. Für P. S c h e f f e r - B o i c h o r s t , K a i s e r 
Friedrichs I. l e tz ter Streit mi t der Kurie , Ber l in 1866, S. 74 u n d 104, 
s t e h t d i e Integr i tä t der Ber ichters ta t tung A r n o l d s noch außer Frage . 
D a s i s t j e d o c h , w i e d a r g e l e g t , nicht haltbar. V g l . zu d i e s e n F r a g e n 
auch F. J. E s s e r a . a . O . S, 26. Ihm k a n n z u g e s t i m m t w e r d e n , w e n n 
er an läß l i ch d e s M a i n z e r H o f f e s t e s v o n d e n erd ichte ten W e c h s e l 
r e d e n A r n o l d s v o n Lübeck spricht. 

3 2 D i e s e s o l l t e n nur S t e h l e w i d e r l e g e n , n o c h nicht d e n k o n k r e t e n 
h i s t o r i s c h e n G e h a l t der Briefe h e r a u s a r b e i t e n u n d e i n e g e n a u e D a t i e 
r u n g g e b e n . 
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schichtlicher Kern nicht abzusprechen sein wird. Hier liegt die 
Aufgabe einer künftigen Untersuchung, die aus einem weiter 
gespannten Rahmen noch viele Details zu klären, zu ordnen 
und in die Reichsgeschichte zwischen 1185 und 1190 einzufügen 
hat. 

Wie weit die anderen Briefe, an denen Stehle die Unechtheit 
der Sammlung darlegte 3 3 , auf geschichtliche Vorgänge zurück
gehen, bleibt vorerst noch eine offene Frage. Er dürfte jedoch 
aus den obigen Darlegungen hervorgehen, daß Bedenken ge
genüber Stehles materiellen Gründen geboten sind und die 
Briefe größeren Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben dürfen, 
als Stehle ihnen bisher zugestanden hat. 

Nach heutigen Maßstäben sind auch Stehles formale Erwä
gungen revisionsbedürftig. Sie tragen, wie für seine Zeit nicht 
anders zu erwarten, häufig einen ausgesprochen formalistisch-
positivistischen Charakter und versperren dadurch den Zugang 
zu umfassender Quellenkritik. 

Auch die Ansicht 3 4, das Formelbuch vermittele ein gutes 
Stimmungsbild der Zustände im Reich und im sächsischen Du-
kat, betont noch zu sehr den minderen Rang der Sammlung als 
Quelle und führt nicht über Stehle hinaus. Es gilt daher die 
Echtheit der von Stehle als unecht deklarierten Briefe zu er
weisen oder doch zumindest deren Beziehungen zur histori
schen Wirklichkeit. Auf diese Weise kann die Zahl der Stücke 
vermehrt werden, die Stehle selbst 3 5, das bleibt sein unbestrit
tenes Verdienst, als auf historische Tatsachen zurückgehende 
Briefe erkannt hat. Daran muß festgehalten werden, obwohl 
Berges und Rieckenberg auf eine überraschende Weise die Aus
einandersetzung um die Hildesheimer Briefformeln beendet zu 
haben scheinen. Für sie handelt es sich bei den Briefen um 

33 Nr . 40, 41 , 67 u n d 127. 
3 4 S i e h e B. L o r e c k a . a . O . S. 255 und O. H e i n e m a n n a . a . O . 

S. 86. 
3"> B. S t e h l e a . a . O . hat d i e s e S. 53 ff. a u f g e f ü h r t D i e B e l e g e für 

d i e d e n Stücken z u g r u n d e l i e g e n d e n V o r g ä n g e w e r d e n in e i n i g e n 
P u n k t e n , d i e He inr ich d e n L ö w e n betreffen, noch durch K . J o r d a n , 
„Tes tament" , S. 370 v e r m e h r t . Es ist nicht g a n z richtig, w e n n B e r 
g e s u n d R i e c k e n b e r g a . a . O . S. 17 A n m . 45 b e h a u p t e n , S t e h l e 
u n d H e i n e m a n n h ä t t e n i n der S a m m l u n g l ed ig l i ch e i n e n W u s t 
w e r t l o s e r B r i e f ü b u n g e n g e s e h e n . 
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wirkliche Briefe 3 8, die höchstens einer Stilisierung unterzogen 
wurden. 

Immerhin dürfte bereits jetzt gewonnen worden sein, daß wir 
fortan sehr stark mit der Möglichkeit rechnen müssen, in der 
Foraielsammlung Briefe vor uns zu haben, die in hervorragen
dem Maße auf geschichtliche Begebenheiten 3 7 zurückgehen. 
Wahrscheinlich hat der Briefsteller sogar echte Vorlagen ledig
lich stilisiert, was freilich in vielen Einzelfällen noch erwiesen 
werden muß. 

In einigen weiteren Punkten, die vor allem den niedersäch
sischen Raum betreffen, soll jetzt die Diskussion über die Brief
formeln fortgesetzt werden. 

Zunächst und ganz allgemein berühren durchweg alle in den 
Briefen beschriebenen Vorgänge 8 8 Ereignisse in den 1180er 
Jahren. Darüber hinaus fallen die meisten, jedenfalls die weit
aus überwiegende Zahl der Stücke, in den Zeitraum 1185—1190. 
Eine ganze Reihe von Stücken betreffen Heinrich den Löwen 3 9 

unmittelbar. Heinrich wird stets in den allen Briefen voran
gehenden kurzen lateinischen Kopfregesten zwar als dux an
gesprochen, er bezeichnet sich jedoch immer in den Briefen 
gegenüber Friedrich I. als H. de B. (Hinricus de Brunswik). 
Sonst wird er gleichfalls nur als H. de B. tituliert. Diese An-

»6 W . B e r g e s u n d H. J . R i e c k e n b e r g a . a . O . S. 16 ff. 
3 7 Für d i e B r e m e n a n g e h e n d e n Br ie f e (Brem. UB Nr. 70 u n d 71) 

dürfte e s z i e m l i c h s icher s e i n , d a ß d i e s e auf gesch icht l i che V o r g ä n g e 
z u r ü c k g e h e n . V g l . dazu B. S c h e p e r , Z w e i Briefe , S. 108 ff. Es v e r 
d i e n t n o c h A u f m e r k s a m k e i t , d a ß z. B. d i e Br ie fe Nr . 121 u n d 122 (ab
g e d r u c k t b e i B. L o r e c k a . a . O . S. 295) auf i h r e n A u s s a g e w e r t h in 
z i e m l i c h u n b e a d i t e t g e b l i e b e n s ind . Es h a n d e l t s ich u m e i n e n Uberfa l l 
d e r L e u t e H e i n r i c h s d e s L ö w e n auf B a r d o w i e c k u n d d i e K l a g e der 
B a r d o w i e c k e r an H e r z o g B e r n h a r d . Es m u ß sich u m e i n e n Uberfa l l 
h a n d e l n , d e r v o r der Z e r s t ö r u n g B a r d o w i e c k s a m 28. O k t o b e r 1189 
v o n s t a t t e n g i n g . V g l . d a z u m e i n e B e m e r k u n g e n in d e m g e n a n n t e n 
A u f s a t z S. 115—116 A n m . 30, Of fenbar h a b e n b e i d e n L ü n e b u r g e r n , 
d e n n d i e s e h a b e n d e n U b e r f a l l a u s g e f ü h r t , auch h a n d e l s p o l i t i s c h e 
G r ü n d e e i n e R o l l e g e s p i e l t . 

38 D a z u B. S t e h l e a. a. O. S. 19. 
30 Es s i n d d i e s d i e S tücke N r . 53 , 54 , 59, 62, 63, 64, 69, 74 , 83, 115, 

117, 121, 122, 123. Be i B. S t e h l e a . a . O . f inden sich d i e S tücke Nr. 53 , 
54 , 64 u n d 74 gedruckt , b e i B. L o r e c k a . a . O . S. 294 ff. Nr . 83, 115, 
121, 122, 59 , 63 u n d 117. O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 94 h a t Nr . 83 er
n e u t gedruckt . H e r a n z u z i e h e n i s t auch K. J o r d a n , Urk. He inr ichs d. 
L ö w e n , N r . 137, 138 u n d 139. 
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rede Heinrichs entspricht seiner tatsächlichen Stellung nach 
1180. 

Sie steht im Gegensatz zu seinem 1154—1180 durchgängigen 
Titel 4 0 dux Bawarie et Saxonie. Daraus ergibt sich, daß die in 
den Briefen behandelten Ereignisse Vorgänge angehen, die erst 
nach dem Sturz Heinrichs des Löwen stattgefunden haben. Wir 
erhalten eine noch nähere Eingrenzung, wenn wir bedenken, 
daß die Heinrich den Löwen berührenden Stücke vorwiegend 
Streitigkeiten und kriegerische Auseinandersetzungen Hein
richs mit seinen Widersachern und umgekehrt auch Bitten an 
Friedrich I. um seine Wiedereinsetzung enthalten, die wegen 
ihres Gehaltes Heinrichs unmittelbare Anwesenheit in Deutsch
land voraussetzen. Nun ist Heinrich der Löwe erst um Michaelis 
1185 aus der Verbannung zurückgekehrt 4 1. Die Briefe müssen 
daher Ereignisse nach 1185 betreffen. Während des kurzen 
Aufenthaltes Heinrichs in Deutschland zu den Mainzer Hof
tagen 1184 können sich derartige kriegerische Verwicklungen, 
wie die in den Briefen beschriebenen, nicht entsponnen haben 4 2 . 
Es ist desgleichen nicht möglich, daß die Briefe Ereignisse in 
der Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung Heinrichs 4 3 mit 
der Reichsgewalt und seinen Widersachern vom Geinhäuser 

4 0 Z u d e m Ti te l He inr i chs v g l . K. J o r d a n , Urk. Heinr . d. L ö w e n , 
S. 51 ff. u n d J. H e y d e l , D a s I t inerar He inr i chs d e s L ö w e n , in: N i e 
ders . Jb . 6, 1929, S. 124. N a c h 1180 führt Heinr ich fast o h n e A u s 
n a h m e d e n Ti te l dux in d e n U r k u n d e n o h n e j e d e B e i f ü g u n g . In d e n 
Annales Pegavienses, MG SS X V I S. 265 w i r d Heinr ich der L ö w e z u m 
J a h r e 1182 dux de Bruniswich g e n a n n t . 

« J, H e y d e l a . a . O . S. 99. 
4 2 He inr i chs Aufenthalten D e u t s c h l a n d 1184 k a n n nur kurz g e w e s e n 

se in , da er b e r e i t s Ende Ju l i 1184 w i e d e r in D o v e r g e l a n d e t ist . V g l . 
dazu A . L. P o o l e , in : Dtsch. A r c h i v 2, 1938, S, 133—134, u n d d ie 
dort z u s a m m e n g e s t e l l t e n w i e i n t e r p r e t i e r t e n Q u e l l e n . D e r A u f e n t 
hal t He inr i chs in D e u t s c h l a n d 1184 i s t g e g e n J. H e y d e l a . a . O . S. 99 
sicher. V g l . dazu auch K. J o r d a n , in : Gebhardt , Hdb. d. deutsch . 
Gesch. , 1954, S. 323 u n d W . G i e s e b r e c h t (v. S imson) a . a . O . S. 68 
u n d 605. Es b l e i b t s e h r fraglich, o b He inr ich der L ö w e in d i e s e r Ze i t 
in s e i n e n L a n d e n g e w e i l t hat. N i c h t s d e u t e t in d e n Q u e l l e n darauf h in . 

43 D a g e g e n s t e h t der Brief N r . 64 , in d e m Kai ser Friedrich v o n 
He inr i ch a l s conspirationis socius d e s K ö l n e r Erzbischofs spricht. E ine 
s o l c h e B u n d e s g e n o s s e n s c h a f t z w i s c h e n He inr i ch u n d Phi l ipp i s t nur 
nach H e i n r i c h s Rückkehr 1185 a u s E n g l a n d b e z e u g t . A r n o l d III, 13 b e 
richtet dazu: Quidquid adversitatis imperatori Ulis temporibus acci-
disset sive ab apostolico sive ab archiepiscopo Coloniensi, sive a rege 
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Spruch (13. April 1180) bis zu seinem Aufbruch nach England 
(Ende Juli 1182) betreffen. Außerdem sind in den Briefen auch 
durchweg keine Ereignisse behandelt, die später als 1189 liegen, 
da uns überall, sei es bei Appellationen, Verhandlungen und 
vielen anderen kaiserliches Eingreifen rechtfertigenden Um
ständen als Träger der Reidisgewalt 4 4 Kaiser Friedrich I. ent
gegentritt. Niemals ist in dieser Beziehung von König Hein
rich die Rede, der außerdem auch nur als König erscheint 4 5. 

Danorum ducem Heinricum suspectum tenebat. E ine A n n ä h e r u n g 
Phi l ipps u n d He inr ichs h a t im A u g u s t 1184 K ö n i g He inr ich II. b e i 
Ph i l ipps A u f e n t h a l t versucht . V g l . d a z u E Gervasii Canturiensis 
chronicon, MG SS X X V I I S. 303, auch Ex gestis Henrici IL et Ri
carda., MG SS X X V I I S. 106, mi t V o r s i c h t n o c h A r n o l d III., 12, S. 98 . 
Ferner auch F. J. E s s e r a . a . O . S. 29. A u c h d i e Brie fe Nr. 53 u n d 54 
g e h e n auf E r e i g n i s s e nach 1185 zurück, d a s i e das b e s t ä t i g e n , w a s 
A r n o l d z u d i e s e m J a h r (Kap. III, 13) ü b e r d i e B e m ü h u n g e n H e i n r i c h s 
u m s e i n e W i e d e r e i n s e t z u n g u n d d i e k a i s e r l i c h e n A n t w o r t e n z u b e 
r ichten w e i ß . Gle ichfa l l s Brief Nr . 117 (B. L o r e c k a . a . O . fälschl ich 
107), in d e m s ich He inr ich der L ö w e über G e w a l t t ä t i g k e i t e n , b e s o n d e r s 
s e i t e n s d e r Brüder H., b e k l a g t u n d u m k a i s e r l i c h e n Schutz b i t te t , 
s t immt m i t A r n o l d III, 13 ü b e r e i n , daß He inr i ch nach s e i n e r R ü c k k e h r 
aus E n g l a n d . . . contentus patrimonio suo, ex magna parte a multis 
violenter occupatum iuerat. In d e m e r w ä h n t e n Brief He inr ichs a n 
d e n K a i s e r h e i ß t e s : . . . E x aversione autem vestra omnibus expo-
situs iniuriis nulla in potestate cuius quam conpassionis invenio sola-
tium, sed in eisdem bonist quae de vestra misericordia mihi iuerunt 
dimissa, et in omnibus meis contra pacis vestrae benehcium patior 
iniurias et maxime fratrum de H., quorum homines in vicino civi
tatis meae homines meos ceperunt et bona depraedati sunt. Super 
his igitur et plurimis aliis affüctionibus sublimatis vestrae gratiam 
devotissime imploro, ut pacis vestrae securitate saltem in paucis 
quae habeo me iaciatis gaudere. 

44 D a z u d i e Brie fe (S. 21 b e i B. S t e h l e af. a. O.) Nr . 53, 54, 40, 41 , 
42, 43, 60, 62 , 64, 68, 69, 70, 71 , 73, 74, 75, 76, 116, 126, 127, 128, be i 
B. L o r e c k a . a . O . S. 296 ff. Nr . 47, 46 u n d 117 ( L o r e c k fälschlich 
107 s ta t t 117), b e i O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 90 Nr. 60 u n d Brem. 
UB I Nr . 70 u n d 71. V g l . auch K. J o r d a n , Urk. He inr ichs d. L ö w e n , 
N r . 137, 138 u n d 139. 

4 5 K ö n i g H e i n r i c h s g e s c h i e h t ü b e r h a u p t nur in dre i Briefen Erw äh
n u n g (vg l . S t e h l e a . a . O . S. 31 ff.). Es s i n d d i e s d i e N u m m e r n 68, 
69 u n d 7 1 , d i e d e n b e r e i t s e r w ä h n t e n k a i s e r l i c h - k ö l n i s c h e n Strei t an
g e h e n , d e r 1188 s e i n Ende fand. Zu d e m F r i e d e n d i e Annales Magde
burgenses, MG SS X V I S. 195 s o w i e d i e D a r s t e l l u n g b e i P. S c h e f -
f e r - B o i c h o r s t S. 158. A u c h d i e sehr z u v e r l ä s s i g e n K o p f r e g e s t e n 
a l l er Br i e f e d e r F o r m e l s a m m l u n g (B. S t e h l e a. a. O. S. 5 ff.) e r w ä h n e n 
He inr i ch ü b e r h a u p t nicht. 
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Friedrich I. brach am 11. Mai 1189 zum Kreuzzug auf, nachdem 
er seinem Sohn Heinrich zuvor die Verwaltung des Reiches 
übergeben hat te 4 6 . Dadurch ergibt sich zunächst einmal un
mittelbar, daß die Briefe Nr. 53, 54, 62, 64, 69, 74 und 117, die 
sowohl Heinrich den Löwen als dominus de B. nennen als auch 
Friedrich I., Geschehnisse in der Zeit von Michaelis 1185 bis 
zum Mai 1189 behandeln und die bereits datierten Stücke 4 7 

vermehren. Insgesamt 24 Briefe der bisher publizierten 70 
Stücke unserer Sammlung beziehen sich daher eindeutig auf 
Geschehnisse zwischen 1185 und 1189. Sie lassen sich teilweise 
noch genauer datieren 4 8). Außerdem fällt eine nicht unbeträcht
liche Zahl von Briefen über die wirren Verhältnisse und fort
laufenden Auseinandersetzungen 4 9 im sächsischen Dukat nach 
der Rückkehr des Löwen in die genannte Zeit. Gegen diese Da
tierung sprechen auch im allgemeinen nicht jene die Hildes-

46 Chronicon Moni. Seieni, MG SS X V I S. 161. Imperator Heinrico 
regi tilio suo imperii procuratione relicta... V g l . auch W . G i e s e -
b r e c h t (v. S i m s o n ) a . a . O . S. 688. Dort w e i t e r e B e l e g e . 

4 7 Schon B. S t e h l e a . a . O . S. 21 ff. h a t t e e i n e R e i h e v o n S t ü c k e n 
g e n a u dat iert . Es s i n d d i e s d i e N u m m e r n 40 (nach Jun i 1186) 42 (vor 
N o v e m b e r 1186), 43 (vor N o v e m b e r 1186), 66 (vor J u n i 1187), 67 (Ok
t o b e r 1187), 72 ( N o v e m b e r 1187), 73 (März 1188). D i e S t ü c k e Nr. 53 
u n d 54, d i e B. S t e h l e z w i s c h e n 1184—1185 anse tz t , b e z i e h e n sich 
j e d o c h ers t auf V o r g ä n g e d e s J a h r e s 1185 u n d später . H i n z u k o m 
m e n d ie Br ie fe Nr. 68, 69 u n d 71 , d e n Strei t Friedrichs mi t d e m 
K ö l n e r Erzbischof betref fend, d ie w ir b e r e i t s u m 1185 a n g e s e t z t 
h a b e n . Gle ichfa l l s b e r ü h r e n d i e ka i ser l i ch -kö ln i s che A n g e l e g e n h e i t 
Nr . 70, 125 u n d 128 u n d s i n d d a h e r der g l e i c h e n Zeit a n g e h ö r i g . Ere ig
n i s s e d e s Z e i t r a u m e s 1185—1189 betref fen auch Nr. 121 u n d 122, da 
s i e v o r der Z e r s t ö r u n g B a r d o w i e c k s l i e g e n , nach der R ü c k k e h r H e i n 
richs d e s L ö w e n aus der V e r b a n n u n g (1185), j e d o c h v o r s e i n e m aber
m a l i g e n W e g g a n g nach E n g l a n d (um O s t e r n 1189). D i e Br i e f e Nr. 46 
u n d 47 (Brem. UB Nr. 70 u n d 71) fa l len mit S icherhe i t in d i e Zei t 
1187/88. V g l . B. S c h e p e r , Z w e i Briefe , S, 117, 

48 D i e s i s t in u n s e r e n m e h r a l l g e m e i n e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n nicht 
v o n B e d e u t u n g . 

« V g l . d a z u B. L o r e c k a . a . O . S. 255 ff. A u s a l l e m g e h t deut l i ch 
h e r v o r , daß Heinr ich der L ö w e nach s e i n e r Rückkehr 1185 a n f a n g s 
m ö g l i c h e r w e i s e „contentus patrimonio suo" g e w e s e n ist, s e h r b a l d j e 
d o c h s e i n g a n z e s S i n n e n u n d Trachten auf d i e W i e d e r e r r i n g u n g 
s e i n e r M a c h t r ichtete u n d U r s a c h e v i e l e r V e r w i c k l u n g e n w a r . H i e r z u 
b a l d ausführ l icher H. L u b e n o w a . a . O . 
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heimer Verhältnisse berührenden Briefe5 0, die wir bisher un
berücksichtigt gelassen haben. 

Wir haben nunmehr erwiesen, daß der überwiegende Teil 
der deutschen Gruppe unserer Briefsammlung in allen Reichs
oder Dukatsangelegenheiten berührenden Punkten in den Zeit
raum 1185—1189 fällt. Das Formelbuch bekommt daher in 
diesen Stücken, wenn die Echtheit aller Briefe bewiesen wer
den könnte, was zumindest sehr naheliegt, den Charakter einer 
ausgesprochen zeitgeschichtlichen Briefsammlung. Die Hildes
heim angehenden Briefe 5 1 hingegen können nicht allein zwi
schen 1185 und 1189 angesetzt werden. Sie weisen in einen 
größeren Zeitraum. Während also der eine Teil unserer Brief
sammlung nichts mehr über nach 1189 liegende Geschehen zu 
berichten weiß, führt der andere Teil in einigen Briefen über 
1190 hinaus. Hierdurch wird offenkundig, daß der Schreiber der 
Formelsammlung gewisse Ereigniskomplexe, auf der einen 
Seite Geschehnisse der allgemeinen Reichs geschiente und die 
Verhältnisse im sächsischen Dukat, auf der anderen Seite De
tails der Hildesheimer Diözesan- und Stadtgeschichte, unter 
einem bestimmten Ordnungsprinzip zum Gegenstand seiner 
Sammlung gemacht hat. Auf diese Weise läßt sich auch sehr 

5 0 S i e h e H e i n e m a n n a . a . O . S, 80. D i e D a t i e r u n g d i e s e r Brie fe 
ist nicht le icht z u g e w i n n e n , da d i e urkund l i chen Nachr ichten nicht 
ausre ichen , u m zu s t ü t z e n o d e r zu w i d e r l e g e n . In 18 der 33 g e i s t l i c h e 
A n g e l e g e n h e i t e n b e h a n d e l n d e n Briefe w i r d Bischof A d e l o g v o n Hi l 
d e s h e i m (1170—1190) als Empfänger o d e r A b s e n d e r g e n a n n t . Es b e 
h a n d e l t a l so auch h ier der ü b e r w i e g e n d e Tei l der Briefe E r e i g n i s s e 
v o r 1190. A l l e r d i n g s läßt s ich d ie E i n g r e n z u n g der Brie fe auf Ere ig
n i s s e z w i s c h e n 1185 u n d 1189 nicht in der K o n s e q u e n z durchführen, 
w i e das für d ie Reichs- u n d sächs i schen D u k a t s a n g e l e g e n h e i t e n m ö g 
lich war . D a s erg ibt sich aus d e n L e b e n s d a t e n der e i n z e l n e n A b 
s e n d e r o d e r Empfänger . V g l . d a z u B. S t e h l e a . a . O . S. 17 ff. Z w e i 
Briefe betreffen s o g a r E r e i g n i s s e i m J a h r 1190 o d e r kurz danach. D i e s 
ist e i n m a l d ie Nr. 105 (O. H e i n e m a n n a. a. O. S. 105). Bischof B e r n o 
v o n H i l d e s h e i m w e n d e t s ich (1190—1194) an „J. advocato et u n i v e r -
sis burgensibus" in H i l d e s h e i m . D a n n w e i t e r Nr. 100 (O. H e i n e m a n n 
a . a . O . S. 102). Bischof A . v o n L o d e n s i s (wahrsche in l i ch A l b e r t v o n 
Brabant , Bischof v o n Lüttich 1191—1194) schreibt an Bischof A d e l o g . 
D i e s e b e i d e n Briefe s i n d Stücke der F o r m e l s a m m l u n g , d i e d i e spä
t e s t e n E r e i g n i s s e b e r ü h r e n , d i e mir b e i der Durchsicht der z u h a n -
d e n e n Stücke der S a m m l u n g b e k a n n t g e w o r d e n s ind . 

5 1 D i e F o r m e l s a m m l u n g ist d e m n a c h a l s o nach 1190 n i e d e r g e s c h r i e 
b e n w o r d e n , da der Schre iber noch K e n n t n i s v o n Bischof B e r n o v o n 
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gut erklären, daß auf eine Vielzahl von Briefen sofort die Ant
wort folgt 5 2. 

Die Briefe zur Reichs- und Dukatsgeschichte unterscheiden 
sich in ihrem Gehalt von den Hildesheimer Stücken. Sie bieten 
in ihrer Gesamtheit eine zeitgeschichtliche Briefsammlung be
schränkten Zeitraumes, die in den Fällen, wo wir sie nach
prüfen konnten, der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht. Sie 
brechen 1189 ab, verraten eine intime Kenntnis des behan
delten Zeitabschnitts und lassen daher einen Schreiber ver
muten, der einer Kanzlei nicht ferngestanden hat. Die Hildes
heimer Briefe dagegen bieten nicht nur konkrete geschichtliche 
Ereignisse, sondern auch ein breit angelegtes Lebensbild kirch
licher Verhältnisse in und um Hildesheim am Ende des 12. Jahr
hunderts. Auch sie verraten einwandfrei 5 3 durch Detailschil
derungen und Aufführungen vieler Einzelheiten eine genaue 
Kenntnis der Dinge. Außerdem führen sie über 1190 hinaus. 
Gerade das nun legt ein bestimmtes Ordnungsprinzip des For
melbuches nahe, das vom Verfasser 5 4 selbst herrühren muß. 
Der Verfasser muß daher wohl in verschiedenen Funktionen 
tätig gewesen sein, die ihm derartig tiefe Einblicke erlaubten. 
Diese waren bei den erstgenannten Briefen vermutlich nur 
durch eine Tätigkeit als Notar einer Kanzlei zu erlangen, die 
um 1190 abgeschlossen worden ist. Die Hildesheimer Briefe 
konnte nur einer schreiben, der selbst Mitglied des Domkapitels 
oder doch mindestens Geistlicher in Hildesheim war, und zwar 
noch nach 1190. 

H i l d e s h e i m u n d A l b e r t I. v o n Lüttich (be ide bis 1194) hat te . V g l . 
auch O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 80, 82 u n d 83. 

5 2 A u f 20 Schre iben der F o r m e l s a m m l u n g fo lgt sog l e i ch die A n t 
wort , V g l . B. S t e h l e a. a. O. S. 45. S t e h l e s i eh t g e r a d e darin e in 
w i c h t i g e s M e r k z e i c h e n der U n e c h t h e i t der Briefe . N u n ist d i e s nur 
d a n n v o l l g ü l t i g zu w e r t e n , w e n n der u n e c h t e Charakter u n s e r e r 
Briefe aus a n d e r e n G r ü n d e n e r w i e s e n ist. Da das j edoch nicht zu
re ichend d e r Fal l ist, spricht d i e s e r v o n S t e h l e z u m B e w e i s der U n 
echthe i t au fge führ te S a c h v e r h a l t e h e r für e i n e o r d n e n d e T ä t i g k e i t 
d e s Schre ibers , d i e z u g l e i c h m i t e i n e r S t i l i s i e r u n g v e r b u n d e n ist, u n d 
d i e n t d a m i t w e s e n t l i c h d a z u , o b i g e E r ö r t e r u n g e n z u s tützen, 

53 V g l . W . B e r g e s u n d H. J. R i e c k e n b e r g a. a. O. S. 16. 
5 4 D i e Schrift der S a m m l u n g führt in d e n A u s g a n g d e s 12. o d e r in 

d e n A n f a n g d e s 13. J a h r h u n d e r t s . V g l . O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 80. 
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Hieraus läßt sich hypothetisch die Tätigkeit des Schreibers 
als Notar einer Kanzlei konstruieren, in der die Urkunden und 
Briefe über Ereignisse der Reichs- und Dukatsgeschichte nach 
1188 5 5 zusammenliefen. 

Wenn es auch noch vieler Einzelbelege bedarf, auf die nicht 
verzichtet werden kann, dürften doch alle unsere Erörterungen 
und Darlegungen gezeigt haben, daß sehr viele Briefe der deut
schen Gruppe unserer Briefsammlung auf authentischem Ma
terial 5 6 beruhen, das dem Schreiber vorgelegen haben muß. Er 
hat sie'jedoch unverkennbar einer Stilisierung unterzogen. 

Unser Beitrag wäre überfordert, wollte man von ihm letzte 
Klärungen und umfassende Antworten verlangen. Er will als 
Diskussionsbeitrag gewertet werden und soll den Zugang zu 
einer Brief Sammlung öffnen, die sicherlich von der Forschung 
weitere Aufmerksamkeit verdient. 

5 5 D i e s e S a c h z u s a m m e n h ä n g e l a s s e n e r n e u t an d i e Ver fas ser scha f t 
d e s J o h a n n e s G a l l i c u s d e n k e n , w e i l s i e m i t d e s s e n L e b e n u n d Funk
t i o n e n in E i n k l a n g g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n . Zu der V i t a d e s J o 
h a n n e s G a l l i c u s v g l . W . B e r g e s u n d H. J. R i e c k e n b e r g a . a . O . 
S. 11 ff. D a m i t i s t fre i l ich d i e V e r f a s s e r s c h a f t d e s J o h a n n e s G a l l i c u s 
noch nicht g e s i c h e r t . 

5 6 W e n n i n d r e i F ä l l e n , v g l . O. H e i n e m a n n a . a . O . S. 85, v e r 
s c h i e d e n e N a m e n i n e n g z u s a m m e n g e h ö r i g e n Br ie fen d i e s e l b e n Per
s o n e n b e z e i c h n e n , i s t d a s n icht g l e i c h e i n o f f e n k u n d i g e r B e w e i s für 
r e i n e S t i l ü b u n g e n . V i e l m e h r i s t z u n ä c h s t z u fragen , w i e w e i t d i e s e 
F e h l e r auf d i e A b s c h r e i b e r d e r S a m m l u n g zurückzuführen s ind , da 
d i e S a m m l u n g u n s nicht i m O r i g i n a l , s o n d e r n nur in e i n e r K o p i e 
e r h a l t e n ist. 
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Ist Gervasius von Tilbury 
Propst von Ebstorf gewesen? 

V o n 

H a n s - J o a c h i m S c h u l z e 

Daß Gervasius von Tilbury als Propst von Ebstorf sein Leben 
beschlossen habe, ist eine Auffassung, die in der neueren Li
teratur über den Marschall Ottos IV. allgemein vertreten wird 
und in der Frage nach der geistigen Urheberschaft der Ebstorfer 
Weltkarte zugleich eine Stütze für die Ansicht bildete, Ger
vasius sei der geistige Vater dieses ehrwürdigen Monuments *. 
Was lag schließlich näher als der Gedanke, der Schöpfer dieser 
Karte habe das Werk eines nicht weit entfernt wohnenden 
Schriftstellers benutzt? Zu der Auffassung, Gervasius von Til
bury habe nach Bouvines in den weifischen Stammlanden ge
lebt, hat, so meint Armin Wolf 2, „noch niemand einen Gegen
beweis geführt". 

Es wäre daher zu fragen, ob sich nicht doch der Versuch lohnt, 
über die letzten Lebensjahre des Gervasius von Tilbury zu 
einer anderen Auffassung als Richard Uhden zu gelangen, 
dessen Beweisführung bisher als grundlegend galt. 

1 Richard U h d e n : G e r v a s i u s v o n T i l b u r y u n d d i e Ebstorfer W e l t 
karte , in : J a h r b u d i der G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t zu H a n n o v e r 
für d a s J a h r 1930, H a n n o v e r 1930, S e i t e 185—200 . 

W a l t e r R o s i e n : D i e Ebstorfer W e l t k a r t e , in : V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
d e s N i e d e r s ä c h s i s c h e n A m t e s für L a n d e s p l a n u n g u n d Sta t i s t ik , R e i h e 
A l l B a n d 19, S e i t e 24 ff. 

E i n f ü h r u n g in d ie Be trachtung d e r Ebs tor fer W e l t k a r t e , h e r a u s g g . 
v o n M u s e u m für das F ü r s t e n t u m L ü n e b u r g , L ü n e b u r g S. 3 , 1954. 

2 A r m i n W o l f : D i e Ebstorfer W e l t k a r t e a l s D e n k m a l e i n e s mi t t e l -
< a l t e r l i c h e n W e l t - u n d G e s c h i c h t s b i l d e s , in : G e s c h i c h t e in W i s s e n s c h a f t 
u n d Unterr icht , Heft 4, 1957, S e i t e 204 ff. 
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Dabei muß man zunächst zurückgehen auf die Schrift Joachim 
Johann Maders: „Gervasii Tilberiensis de imperio Romano... 
commentatio." 3 Darin findet sich eine Wiedergabe der Aus
führungen des Archivars der Herzöge von Braunschweig und 
Lüneburg, Johann Heinrich Hoffmann, auf den letztlich die Auf
fassung, daß Gervasius Propst von Ebstorf gewesen sei, zu
rückgeht. „Gervasius secundus", so heißt es, „in ordine Mo-
nasterio praepositus initio ducis Ottonis de Luneborch... ATo-
tariust hoc est Cancellarius. Per eius (sei. Gervasii) .. manus 
data est donatio, qua Dux Otto templo Ierosolymitano pro-
prietatem suam in Santersleve cor am domino Imperatore (sei. 
Otto IV.) in perpetuum contulit.. Facta est.. haec donatio in 
Helmenstat, ad annum 1215, Indict. III." 4 

Ein wenig später soll Otto von Lüneburg, wie Hoffmann 
meint, Gervasius die Leitung des Klosters Ebstorf übertragen 
haben: „Otto Gervasium progenitoribus suis, ut loquitur, 
in partibus peregrinis praestitum, monasterio in Ebbe-
kestorp praefecit... ei duas domos ... donavit 

Ferner existiert eine Urkunde aus dem Jahre 1233, in der es 
heißt: „Albertus.. Dux Saxoniae.. ob ipsius (Gervasii) dilec-
tionem.. ac.. servitium, quod per multos annos consanguineis 
nostris carissimis de Luneborg in partibus peregrinis 
exhibuit... liberaliter dueimus conferendum, ut quidquid in 
eibariis necessarium iuerit.. . nostros per terminos, absque 
telonio... et sine exaetione et sine impedimento quolibet, 
abducantur.. Actum Luneborch anno gratiae M° ducentesimo 
XXXIII In V'0.* Diese Urkunde wurde später bestätigt: Hoc 
diploma ... Ericus Dux Saxoniae . . . ad annum MCCC1X mense 
Septembri confirmavit." J. H. Hoffmann betont, die Wendung 
„in partibus peregrinis" beziehe sich auf Gervasius von 
Tilbury, und aus dieser Wendung sei der Schluß zu ziehen, daß 
Gervasius in der Fremde geboren sei. 

Dagegen hat Leibniz 5 eingewendet, es gebe keine Nachricht 
darüber, daß Gervasius von Tilbury Heinrich dem Löwen oder 

3 H e l m s t e d t 1673. 
4 M a d e r S e i t e 145 ff. 
« Scriptores Rerum Brunsvicensium Tom. I... cura Godefride Gui-

lielmi L e i b n i t i i , Hanoverae 1707, Introduct. § LXIII. 
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dessen Gemahlin gedient habe. Wenn er es getan hätte, würde 
er es gewiß in den „Otia imperialia" erwärmt haben. Die hohe 
Bezeichnung „Magister", die dem Gervasius von Tilbury in 
den Codices der „Otia imperialia" und bei den Schriftstellern 
gegeben werde, sei dem Notar und Kanzler Ottos von Braun
schweig niemals zuerkannt worden 6. Ferner sei es wahrschein
lich, daß Radulphus von Coggeshale nach 1214 Gervasius — 
als er Kanonikus war — in England kennengelernt habe. 

Der Ablehnung, die Leibniz ausgesprochen hat, sind Pauli 7 , 
und Winkelmann 8 gefolgt. Winkelmann erwähnt die Verlei
hung des Marschall am tes für das Arelat und fährt dann fort: 
,,.. von seinem weiteren Leben ist mir nichts bekannt als die 
Einsendung der sog. Otia imperialia." 

Die These J. H. Hoffmanns ist jedoch von Uhden wieder auf
genommen worden, allerdings mit der Einschränkung, daß in 
dem Original der Urkunde von 1233, auf die sich Hoffmann 
bezieht, der entscheidende Passus „servitium quod per multos 
annos consanguineis nostris carissimis de Luneborg in parti-
bus peregrinis exhibuit" fehlt 9 . Es heißt, wie Uhden fest
gestellt hat, lediglich: „. . ob ipsius dileccionem maxime ad 
usus predicti conuentus." Damit bleibt mit Sicherheit nur d ie 
Tatsache bestehen, daß ein gewisser Gervasius 1215 und 1234 
als Notar und im letzten Falle als Zeuge genannt wird 1 0 . 

Uhden will nun den 1229 mit einer Gesandtschaft an Hein
rich III. von England betrauten Magister und Ebstorfer Propst 
Gervasius mit einem gewissen, in den Briefen Heinrichs III. von 
England als Magister G. bezeichneten Galfridus gleichsetzen. 
Man habe in England den Namen des Gesandten geheimhalten 
wollen und daher nur Magister G. geschrieben. Galfridus sei 
der literarische Name des Gervasius gewesen. Die Kombina
tionslust dürfte jedoch etwas zu weit gehen, wenn die Behaup
tung, der Gesandte Magister G. des Jahres 1229 habe Gal-

« V g l . U h d e n a. a. O. S. 192. 
7 MG S S X X V I I S . 3 6 0 A n m . 1. 
8 E. W i n k e l m a n n : K a i s e r O t t o IV. J a h r b . d e s D e u t s c h e n Rei-

<ches, Le ipzg . 1878, S. 503. 
• U h d e n a. a. O. S. 191. 
io U h d e n a. a. O. S. 192. 
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fridus 1 1 geheißen, durch den Hinweis auf eine zu verglei
chende Urkunde bei J. F. Böhmer, Reg. Imp. 1198—1272, Nr. 
11 634 aus dem Jahre 1252(!) gestützt werden soll. In dieser 
Urkunde weist König Heinrich III. dem Magister Galfrid, Kle
riker des Herzogs Otto von Braunschweig, zehn Mark auf die 
Rückstände seines Schatzlehens an. Außerdem widerspricht das 
auch der von Uhden zwei Seiten weiter ausgesprochenen Ver
mutung, Gervasius habe 1245 nicht mehr gelebt. Er sei un
gefähr 80 Jahre alt geworden 1 2. Nach der ersteren Kombi
nation müßte er 92(!) Jahre (mindestens) alt geworden sein, 
wenn man sein Geburtsjahr, wie Uhden, um 1160 ansetzt. 

Nach der Auffassung von Hoffmann und Uhden handelt es 
sich bei dem Gervasius, der in den Urkunden von 1215, 1218, 
1223, 1226, 1228, 1230, 1233, 1234 und 1252 erscheint, um ein 
und dieselbe Person. Nun steht die These Hoffmanns, seitdem 
sich herausgestellt hat, daß der entscheidende, von Hoffmann 
herangezogene Passus, fehlt, auf recht schwankendem Grunde, 
zumal Uhden 1 3 zugibt, daß sich die Identität zwischen Galfrid, 
Gervasius von Tilbury und dem Ebstorfer Propst nicht bündig 
beweisen läßt. 

Was nun aber ganz entscheidend zu Ungunsten der Hoff-
mannschen These spricht, ist die Tatsache, daß Gervasius von 
Tilbury 1214—1221 im Arelat gelebt hat. Ein und dieselbe PeT-
son kann nicht von 1215—1252 als Notar der Weifen und Propst 
von Ebstorf im Braunschweiger Lande gelebt haben und zu
gleich von 1214—1221 als Marschall des Arelats Richter der 
Grafen von der Provence gewesen sein. 

Uber die Anwesenheit des Gervasius von Tilbury geben fol
gende Urkunden Auskunft: 
1. A l b a n e s et C h e v a l i e r , Gallia christiana novissima, 

Marseille, Nr. 1122 
ausgestellt in Arles im April 1201 
Erzbischof: Humbert 
„ . . . Acta sunt hec anno ab Incarnatione Dni MCCI, mense 

» U h d e n a. a. O. S. 193. 
12 U h d e n a. a. O. S. 195. 
13 U h d e n a. a, O. S 194. 
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aprilis, in palatio dni archiepiscopi Arelaten., assidente 
nobis magistro Gervasio, judice Arelaten...." 

2. Fernand B e n o i t : Recueil des actes des comtes de Provence 
appartenant ä la maison de Barcelone (Alphonse II et Rai-
mond Berengar 1196—1245) Paris/Monaco 1925, Bd. 2, S. 67, 
Nr. 54 
ausgestellt in Arles im Juli 1207 
„ . . Acta fuerunt... in presentia et sub testificatione testium, 
videlicet.., magistri Gervasii. .* 

3. Ebenda Bd. 2, S. 70, Nr. 56 
ausgestellt in Arles Juli/August 1207 
„ . . Actum in solario curie G. Porcelleti." 
Temoins:, . . Magister Gervasius, domini comitis 
Provinciae judex.." 

4. Ebenda Bd. 1, S. 107, Nr. 23 
ausgestellt in Caumont Februar 1216/1217 
Regest: „Pierre Amic, seigneur d' Eyragues et Gar sende, sa 
femme, preuve ayant ete faite par temoins devant maitre 
Gervais, juge du comte de Provence. 

5. A l b a n e s e t C h e v a l i e r : Gallia christiana novissima, 
Marseille Nr. 873 
ausgestellt am 4. Juni 1221 
„ . . cor am R. Arelatensi preposito et coram magistro Ger
vasio, arbitris constitutis a dno. Hugone Archiepiscopo et 
capitulo Arelaten. " 

6. Ebenda Nr. 2628 
ausgestellt in St. Georgen, 13. Juni 1221 
„. . arbitrio dni R. prepositi Arelaten. et magistri Ger
vasii in regno Arelaten. imperialis aule mares-
calli, qui patronus fuerat in causa eadem pro monasterio .." 

Bei der Betrachtung dieser Urkunden ist es gut, sich an 
Leibniz' Hinweis zu erinnern, daß Gervasius von Tilbury in 
den Codices der „Otia imperialia" und von den Schriftstellern 
immer mit der Bezeichnung „Magister" erwähnt wird. Allen 
Urkunden ist der Titel „Magister" vor dem Namen Gervasius 
gemeinsam. Das deutet darauf hin, daß es sich um Gervasius 
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von Tilbury handelt. Ganz besonderes Gewicht aber hat die 
Urkunde Nr. 6, und zwar in doppelter Hinsicht: einmal wegen 
des Titels „imperialis aulae marescalH": er kann sich auf 
keinen anderen als Gervasius von Tilbury beziehen; zum an
deren aber wegen des Datums: noch im Jahre 1221 hält sich 
Gervasius von Tilbury im Arelat auf. 

Die Auffassung, Gervasius von Tilbury habe nach Bouvines 
in den weifischen Stammlanden gelebt und sei Propst von Ebs
torf geworden, läßt sich in Anbetracht der oben zitierten Urkun
den nicht aufrechterhalten. Damit ist jedoch nichts gesagt über 
die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Benutzung der „Otia 
imperialia" durch den Schöpfer der Ebstorfer Weltkarte und 
die geistige Urheberschaft des Marschalls Ottos IV. 
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Tafel 1 

Siegel an der Urkunde Georgs III. v o m 29. 3. 1803, in der dieser den am 27. 3. 1801 abgeschlossenen 
Unionsrezeß zwischen der Calenberg-Göttingenschen und der Grubenhagenschen Landschaft bestätigt 
(Niedersächs. Staatsarchiv zu Hannover, Dep . 7, A 28). Links das Siegel der Grubenhagenschen, 

rechts das der Calenberg-Göttingenschen Landschaft. 



Wappen und Farben der Fürstentümer 
CalenbergsGöttingen und Grubenhagen 

V o n 

J o a c h i m S t u d t m a n n 

Mit 1 Tafe l 

Die Frage, ob u n d gegebenenfal ls welche W a p p e n und Farben 
die be iden wei f ischen Ter r i t o r i en als Herzogtümer , später als 
Landestei le Ku rhannovers geführ t haben, ist m. W . bisher nicht 
bef r ied igend beantwor te t . 

Die W a p p e n lassen sich aus den noch erhal tenen Siegeln der 
Landschaften Calenberg (mit Göt t ingen) und G r u b e n h a g e n 1 , 
die j a die Länder repräsent ieren, v o n 1608 bis zur U n i o n v o n 
1801 nachweisen. Das Calenberger m i t der Legende Sig(iHum) 
Provinc(iae) Calenberg zeigt i n gete i l tem Schilde ein laufendes 
Pferd über e inem schreitenden Löwen, das Sigillum statuum 
Provinc. Princ. Grubenhagen i m Schilde einen steigenden 
L ö w e n (Taf. 1). 

Daß beide F igu ren dem herzogl ichen W a p p e n ent lehnt s ind, 
dür f te außer Z w e i f e l stehen. Daß man berei ts f rüher gleicher 
Ansicht mindestens bezüglich Grubenhagens war , beweist der 

* N i e d e r s ä c h s . S taa t sarch iv H a n n o v e r , D e p . 7, A 47 (1608), A 49 
(1617), 50 (1639), 51 (1672) u n d 28 (1801) v o n C a l e n b e r g , A 28 v o n 
C a l e n b e r g und G r u b e n h a g e n . A b d r ü c k e b e i d e r S i e g e l hat d i e S a m m 
l u n g in Hdschr. XXIII 69 der N i e d e r s . L a n d e s b i b l i o t h e k H a n n o v e r . 
D a s b e i G. S c h n a t h : D a s S a c h s e n r o ß (Landeszentra l e f. H e i m a t 
d i e n s t in N i e d e r s a c h s e n B 6, 1958) S. 55 z i t i er te S i e g e l der C a l e n b g . 
Landschaft d e s 16. Jhrh . r das nur den L ö w e n ze ig t , sche int im Or ig ina l 
nicht e r h a l t e n z u se in . 
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Briefentwurf eines Ungenannten vom 24.3.1801 an den geh. 
Kanzleisekretär Rehberg zur bevorstehenden feierlichen Union 2, 
in dem es heißt: 

„Ich bin nunmehr überzeugt, daß das Wappen der Gruben-
hagenschen Landschaft aus einem goldenen Löwen, ohne eine 
Krone und im roten Felde bestehe. Solche Löwen haben die 
Städte Hannover, Göttingen, Northeim, Einbeck bey ihren voll
ständigen Wappen stets geführet. Sie bekamen sie von ihren 
Herren, den Nachfolgern Henrici Leonis, zuletzt nur in Sigeln, 
die das ganze Land betrafen. 

... den Ebersteinschen Schild, nemlich einen [silbernen] gold 
gekrönten Löwen im blauen Feld, hat Otto Herzog von Calen
berg, der die Ebersteinsche Grafschaft erheuratete (1423), zu
erst besessen. Daher konte kein Grubenhagner sich etwas an
maßen, welches zu dem Herzogthum nicht gehörte." 

Ein Nachsatz besagt: „Nicht gebraucht, da .. das blaue Feld 
schon angebracht war." Man hat also offenbar für den Festakt 
mit farbigen Wappen dekoriert, und dabei Grubenhagen irr
tümlich durch einen blauen anstatt roten Schild gekennzeichnet. 
Eine Beschreibung der Feier war leider nirgends aufzufinden. 

Das Calenberger Wappen erscheint außerdem in gleicher Ge
stalt auf den blanken Knöpfen der 1789 verordneten Uniform 
der Ritterschaft3. 

Für die Calenberger Farben fehlt ein literarischer Beleg wie 
der oben zitierte; auch die Akten des Staatsarchivs versagen. 
O. Neubecker 4 erwähnt als „alte Tradition" blau-rot, nach 
seiner Ansicht die Livreefarben des Hauses Hannover in Eng
land; als solche sind sie aber englischen, nicht calenbergischen 
Ursprungs, wie wir sehen werden, und dem Union Jack ent
nommen, wie ja auch die königlichen Kanzleien blau-rote Siegel
schnur verwenden. Sonstiges Vorkommen als Landes- oder 
Staatsfarben Kurhannovers ist bei der Spärlichkeit einschlägiger 
Angaben nur gelegentlich, und nur für die Zeit nach der Sukzes
sion von 1714 festzustellen. So tragen z.B. die Offiziere des 

2 Hdschr. XXIII 656 der N i e d e r s ä c h s . L a n d e s b i b l i o t h e k . 
3 St .A. H a n n o v e r , D e p . 7, B 168 v o m 10. 4. 1789. 
4 Geschichte d. F l a g g e v o n H a n n o v e r , in: H a n n o v . G e s c h . Blätter 

N F 3 (1935) S .83f f . 
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Landsturms 1815 blau-rote Armbinde und Goldportepee in glei
chen Farben, die der Landwehr 1814 noch gelbe Schärpe und 
Silberportepee 5. Eine blau-rote Landesfahne oder -flagge ist 
nicht nachweisbar; in Beschreibungen von öffentlichen Feiern 
und dergleichen werden Fahnen, wenn sie überhaupt erwähnt 
werden, nicht näher beschrieben. Gegebenenfalls soll die rote 
englische Fahne mit der Zutat des weißen Pferdes im Lande ge
braucht sein 6 . Es hat bis Ende des 18. Jahrhunderts separate 
Landesfahnen im heutigen Sinne neben denen der Landesherren 
in den kontinentalen Monarchien tatsächlich nicht gegeben, ehe 
die französische Revolution in der Trikolore ein antimonarchi
sches nationales Symbol schuf, dessen Farben dem neuen Ster
nenbanner der jungen USA als demokratischem Vorbild ent
lehnt wurden. 

Es bleibt zu prüfen, welche Farben Calenberg-Göttingen, oder 
die Landschaft Calenberg, was hier dasselbe ist, etwa geführt 
hat, ehe die Weifen den Thron Großbritanniens bestiegen. Da
bei scheiden die Militärfahnen als Quelle aus; ihre Farben und 
Embleme sind willkürlich gewählt 7, wenigstens ist eine blau
rote Tradition nicht erkennbar. Für die Feldbinden der Offi
ziere gilt das gleiche 8 . Unsere Frage ist aber an sich sehr ein-

5 H a u s m a n n , B.: E r i n n e r u n g e n a. d. achtz igjährg . L e b e n e i n e s 
H a n n o v . B ü r g e r s , 2. A u s g . H a n n o v e r 1904, S. 100, 104. 

6 N e u b e c k e r a . a . O . S. 88; e s h a n d e l t s ich aber d o d i w o h l u m 
d i e Schif fs f lagge, nach N e u b e c k e r s i cher p r i v a t e Schöpfung. 

7 V g l . d a z u S c h i r m e r , Fr.: A l t h a n n o v . F e l d z e i c h e n 1620—1803, in : 
N i e d e r s ä c h s . J a h r b u c h 16 (1939) S. 147 ff. 

8 Se i t 1706 g e l b , v g l . G. v . W i s s e l : G e s c h . d. Errichtg. s ä m t l Chur-
b r a u n s c h w g . - l ü n e b g . Truppen , C e l l e 1786, V o r e r i n n e r u n g III. D i e 
g e l b e Schärpe H e r z o g G e o r g s auf d e m b e k a n n t e n Bi lde dürfte d i e 
s c h w e d i s c h e s e i n , d a im d r e i ß i g j ä h r i g e n K r i e g e d i e der Ka i ser l i chen 
rot, der F r a n z o s e n w e i ß war . 

A u s d e n F a r b e n der U n i f o r m e n d e s 17. Jhrh. ist e b e n f a l l s n ichts 
S i cheres zu s c h l i e ß e n , d a n e b e n b l a u u n d rot auch grün u n d w e i ß er
s c h e i n e n (vgl . v . W i s s e l ) . B e a c h t e n s w e r t ist, daß unter H e r z o g J u l i u s 
b e i d e m e r s t e n V e r s u c h e inhe i t l i cher U n i f o r m i e r u n g rote u n d g e l b e 
R ö c k e u n d F e l d z e i c h e n auf tauchen; u n t e r H e r z o g Heinrich J u l i u s h a b e n 
b e i der M u s t e r u n g 1605 b e i m C a l e n b e r g e r L e h n s a u f g e b o t d ie ro te 
C o r n e t r o t e F a h n e u n d Röcke, d i e G ö t t i n g e r g e l b e , b e i m Landesauf 
g e b o t d i e z w e i C a l e n b e r g e r R e g i m e n t e r ro te u n d ro t -ge lbe , G ö t t i n g e n 
schwarz , d i e g r o ß e n S t ä d t e g r ü n - g e l b e , W o l f e n b ü t t e l b l a u - w e i ß e (vgl . 
M ü l l e r , G. H.: L e h n s - u. L a n d e s a u f g e b o t unter Hzg . He inr . J u l i u s , 
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fach durch die in der fürstlichen Kanzlei gebrauchten Siegel
schnüre zu entscheiden. Eine umfassende Durchforschung aller 
noch erhaltenen Urkundenbestände fehlt zwar noch, aber m. E. 
reicht schon das Material der Landschaft völlig aus. Die hier 
zitierten Stücke 9 sind seit 1623 — ältere Hängesiegel haben 
noch Pergamentpressel — bis 1714 ausnahmslos mit gelb-roten 
Schnüren versehen. Daß damit wirklich Calenberger Farben ge
meint sind, beweist eindeutig das Original des Union-Rezesses 
von 1801. Die Schnüre der beiden abgebildeten Landschaftssie
gel (siehe Tafel) sind gelb-rot. Der Rezeß ist dann zur Genehmi
gung nach London gesandt und dort 1803 vollzogen. Das eng
lische Staatssiegel hängt gleichfalls an gelb-roter Schnur. Dieser 
mir als einziger bekannte Fall, daß die Deutsche Kanzlei in 
London gelb-rot anstatt blau-rot verwendet, kann nur be
deuten, daß damit eine spezielle res Calenbergensis betont 
werden sollte. Außerdem ist wohl anzunehmen, daß die Kanz
lei für analoge Akte gelb-rote Schnur vorrätig hatte und nicht 
etwa für den Unionsrezeß extra anschaffen mußte. 

Wir stellen fest, daß g e l b - r o t die historischen Landesfarben 
Calenberg-Göttingens und Grubenhagens sind. Sie erscheinen 
noch 1789 in der bereits erwähnten Uniform der Calenbergischen 
Ritterschaft, bestehend aus rotem Rock mit Gold, seegrünen 
Aufschlägen, schwarzer Kokarde, goldenen Epauletts mit in Sil
ber gesticktem Pferd und Knöpfen mit Löwe und Pferd, als 
offizieller Gala für Landtage, ritterschaftliche Zusammenkünfte 
und Anwesenheit bei Hofe. 

Die Herkunft der Farben gelb und rot ist unschwer zu er
kennen: es können nur die Tinkturen des ältesten Weifen
wappens, nämlich der goldenen Löwen im roten Felde sein 1 0 , 

= Q u e l l e n u, D a r s t e l l g . z. G e s c h . N i e d e r s . 23 S. 15, 99, 138 f., 1461; 
Herrn B i b l i o t h e k s r a t Dr, B u t z m a n n , H e r z o g A u g u s t Bibl . W o l f e n 
büt te l , d a n k e ich v e r b i n d l i c h s t für f reundl i che M i t t e i l u n g d e s W o r t 
l a u t e s d e r v o n M . z i t i e r t e n W o l f e n b ü t t l e r T e x t e ) . 

» S t A , H a n n o v e r , D e p . 7, A 44 v o n 1623, A 23 v o n 1680, B 1069 
v o n 1689, A 4 5 v o n 1699, A 53 v o n 1712. D a s s c h e i n b a r e g e l b - b l a u 
in B 1056 v o n 1643 s i e h t e h e r w i e v e r d o r b e n e s r o t - g e l b aus . 

1 0 Zu g e l b - r o t a l s u r s p r ü n g l i c h e n w e i f i s c h e n F a r b e n v g l . S c h n a t h 
a. a. O. S, 17. Be i K o n r a d v o n W ü r z b u r g , d e m H e r a l d i k e r unter d e n 
mhd. D ich tern , i n s e i n e m T u r n i e r v o n N a n t e s (Edw. S c h r ö d e r , Bln. 
1925), v . 990 f.: . . . von Bruneswic des henen schilt, da zwene louwen 
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die von den herzoglichen Städten auch Einbeck, Hannover,, 
Münden, Northeim, Pattensen und Uslar im Stadtwappen füh
ren 1 1. Die gleichen Farben für das Bistum Hildesheim, Hildes
heim-Altstadt und Sarstedt, auch Lippe u. a. m. sind natürlich 
nur zufällige Parallelen — die sechs heraldischen Grundfarben 
(einschließlich der beiden Metalle) lassen nur eine beschränkte 
Kombination zu —, wobei sich die verblüffende Tatsache er
gibt, daß Freund und Feind unter gleichen Feldzeichen kämpften, 
wie in der Stiftsfehde. Denn die Stadtfahnen und die Banner 
ihrer Aufgebote zeigen meist die Farben des Stadtherren mit 
der des städtischen Wahrzeichens 1 2 . 

Früheste Beispiele solcher Fahnen hat die Peiner Hochzeits
schüssel, auf 1534 datiert und wahrscheinlich in Braunschweig 
entstanden 1 S. Dieses farbenprächtige Meisterstück minutiöser 
Zeichnung schildert im Mittelfeld und in vier Randmedaillons die 
Phasen der Belagerung der domstiftischen, damals an die Stadt 
Hildesheim verpfändeten und von dieser gegen die Brüder Erich 
von Calenberg, Heinrich d. J. von Wolfenbüttel und Franz von 
Gifhorn 1522 verteidigten Burg Peine. Der Künstler folgt der 
Darstellung Johann Oldecops 1 4

( gibt aber die Details, insbe
sondere die Fahnen, mit historischer Treue wieder. Hauptstück 
ist der vergebliche Sturm vom 23. 8. 1522, als de lauwe sloch de 
clauwen in de borstwer und begunde in de borch to kikende, 

uf gezilt von golde waren in ein velt, daran vil hoher koste gelt von 
roten kelen was erkant, a l s o n o c h v o r Err ichtung d e s H e r z o g t u m s 
1235. Konrad , der i m Turnier d i e R e i h e n f o l g e d e r D i g n i t ä t e n s t r e n g 
innehä l t , h ä t t e s o n s t d e n „Herzog" v o n B r a u n s c h w e i g b z w . L ü n e b u r g 
nicht an d e n Schluß, s o n d e r n n e b e n d e n H e r z o g v o n S a c h s e n u n d v o r 
den Landgrafen v o n T h ü r i n g e n u s w . g e s t e l l t . 

1 1 V g l . d a s N i e d e r s ä c h s . S t ä d t e b u c h , in d e m a l l e r d i n g s d a s A l t e r 
der W a p p e n u n d F a h n e n nicht i m m e r a n g e g e b e n ist, 

H a n n o v e r - A l t s t a d t g e l b - r o t - g r ü n ; ihre Q u a r t i e r f a h n e n s i n d mit 
w e i ß , rot, grün u n d g e l b e r s t m a l i g b e i der H u l d i g u n g v o n 1613 b e 
zeugt , be i der H u l d i g u n g 1585 e r s c h e i n e n n u r 2 F ä h n l e i n „so d a m a h l s 
noch gebräuchl ich g e w e s e n " ( H a n n o v e r s c h e C h r o n i k , O. J ü r g e n s 
- Veröf fent l . z. n i e d e r s ä c h s . G e s c h . 6, H a n n . 1907, S. 251, 331 f.) 

1 3 Im H e r z o g A n t o n Ulrich M u s e u m , B r a u n s c h w e i g , v g l . Ztschr, f. 
h is tor . W a f f e n k u n d e Bd. 6 mi t f a r b i g e r A b b i l d u n g , S. 241 f. ( v o n Herrn 
S t a d t a r c h i v v e r w a l t e r R u m p , P e i n e , l i e b e n s w ü r d i g e r w e i s e zur V e r 
f ü g u n g g e s t e l l t ) , u n d K u n s t h e f t e d. H z g . A n t o n Ulrich M u s . 6 (1951). 

1 4 E u l i n g , K.: C h r o n i k d e s J o h . O l d e c o p , 1891. 
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wie Oldecop sich ausdrückt und im Bilde zu sehen, wo die sa
genhafte Peiner Eule sich heftig gegen den roten Braunschwei
ger Stadtlöwen wehrt 

Wir können hier aus der Fülle der vorkommenden Fahnen — 
es sind nicht nur die der Herzöge und Städte — nur das Wich
tigste herausgreifen. Herzoglich sind: eine rote Standarte mit 
vierfeldrigem Wappen über den drei Brüdern; eine gelb-rot ge
streifte Fahne, unter der der beim Sturm durch Schenkelschuß 
verwundete Heinrich d. J. aus dem Kampf geführt wird. Zum 
stadtbraunschweigischen Aufgebot gehört eine weiß-gelb-rot ge
streifte Fahne 1 5 nebst roter Standarte mit dem Stadtpatron St. 
Auetor. Die Hildesheimer Verteidiger schützen auf dem Wall je 
ein rot-weißes, weiß-blaues und rot-gelbes Fähnlein, ein Aus
falltrupp verteidigt seine rot-weiße Fahne gegen die Herzog
lichen mit rot-gelbem Feldzeichen. Ein Reitertrupp, vielleicht 
die Wolfenbütteler Ritterschaft, ist durch eine weiß-rot ge
streifte, mit rotem Andreaskreuz belegte Standarte bezeichnet. 
Ein besonderes Calenberger Kontingent Erichs d. A. ist nicht zu 
unterscheiden; eine weiß-blaue Fahne der Belagerer ist die des 
wolfenbüttelschen Kriegsvolkes. 

Es wäre zu begrüßen, wenn weitere Nachforschungen von an
derer Seite neue Belege für unsere These oder eine Berichti-
gung erbrächten. 

1 5 Laut B r a u n s c h w e i g e r S t a d t k ä m m e r e i r e c h n u n g s ind 1522 für d e n 
F e l d z u g 60 El len Z i n d e l für d a s vaeneken with, geil unde rod u n d 
g l e i c h e K l e i d u n g für d e n F ä h n r i d i g e l i e f e r t (Ztschr. f. W a f f e n k d e . 
S . 245). 
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A R C H I V B E R A T U N G U N D 
A R C H I V P F L E G E 
I N N I E D E R S A C H S E N 

B e r i c h t e ü b e r d i e Z e i t v o m 

1. A p r i l 1 9 5 7 b i s z u m 3 1. D e z e m b e r 1 9 6 0 

A r b e i t s b e r e i c h d e s N i e d e r s . S t a a t s a r c h i v s in H a n n o v e r 

(Reg.-Bez. H a n n o v e r außer d e n L a n d k r e i s e n S c h a u m b u r g - L i p p e u n d 

Grafschaft Schaumburg s o w i e d i e R e g . - B e z . H i l d e s h e i m u n d Lüneburg) 

D a s N e t z v o n Arch ivpf l egern i m A r c h i v s p r e n g e l H a n n o v e r v e r l o r 
in der Ber ichtsze i t l e ider in nicht g e r i n g e m U m f a n g e a n G e s c h l o s s e n 
he i t . W i e d e r u m ist der T o d v e r d i e n s t v o l l e r M i t a r b e i t e r z u b e k l a g e n , 
näml ich 

d e s M i t t e l s chu l l ehrers Ludwig F leck in O s t e r o d e , 
d e s K r e i s b a u m e i s t e r s i. R. H e r m a n n H e i n z e in N o r t h e i m , 
d e s Landwirtschaftsrats i. R. E u g e n L o m b e r g i n N i e n b u r g , 
d e s A m t s r a t s i. R, A d o l f Luce in E s c h e r s h a u s e n , 
d e s R e k t o r s Fritz P f e n n i g in B a d P y r m o n t , 
d e s Lehrers i. R. Karl P i e p h o i n B a d M ü n d e r (Deister) , 
u n d d e s H a u p t l e h r e r s Friedrich R i e c h e r s i n L a v e s l o h . 

W o h n u n g s w e c h s e l , Rücksicht auf z u n e h m e n d e s A l t e r u n d U b e r -
l a s t u n g durch beruf l iche A r b e i t e n v e r a n l a ß t e fas t e in D r i t t e l d e r b is 
h e r i g e n A r c h i v p f l e g e r zur A u f g a b e d e r e h r e n a m t l i c h e n T ä t i g k e i t . 
U m so a n e r k e n n e n s w e r t e r ist d a s u n e i g e n n ü t z i g e W e i t e r w i r k e n der 
s ich der Gesch ichte noch v e r p f l i c h t e n d e n H e r r e n , d ie b i s l a n g n u r z u m 
T e i l durch j ü n g e r e Kräfte ergänz t w e r d e n k o n n t e n . 

D i e Arch ivpf l eger v e r s c h i e d e n e r K r e i s e k a m e n zu j ä h r l i c h e n Be
s p r e c h u n g e n z u s a m m e n ; s o e t w a f a n d i m S o m m e r 1957 e i n Tre f fen 
d e s K r e i s e s O s t e r o d e in O l d e r s h a u s e n s tat t m i t e i n e r g l e i c h z e i t i g e n 
B e s i c h t i g u n g d e s d o r t i g e n G u t s a r c h i v s . H i e r z u w a r e i n B e a m t e r d e s 
S taa t sarch ivs er sch ienen . 

S e h r zu b e g r ü ß e n w a r die E i n s e t z u n g beruf l ich v o r g e b i l d e t e r Ar
ch ivare zur Le i tung b e d e u t e n d e r n i e d e r s ä c h s i s c h e r S t a d t a r c h i v e , in s 
b e s o n d e r e v o n Dr. W a l t e r N i s s e n in G ö t t i n g e n und v o n Dr. G u s t a v 
L u n t o w s k i i n Lüneburg. 
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D i e a r c h i v p f l e g e r i s c h e S o r g e d e s S t a a t s a r c h i v s r ichtete sich v o r 
n e h m l i c h auf d e p o n i e r t e B e s t ä n d e . V o n d e n O r d n u n g s a r b e i t e n in* 
St a a t s a r c h i v i s t i n e r s t e r L in ie d i e V e r z e i c h n u n g d e s b e d e u t e n 
d e n A r c h i v s d e r C a l e n b e r g - G r u b e n h a g e n s c h e n Landschaft durch W e r k 
archivar i. R. Dr. S t u d t m a n n , P e i n e , z u n e n n e n . Erfreul ich ist a u c h 
d i e w e i t e r e O r d n u n g g u t s h e r r l i c h e r H i n t e r l e g u n g e n durch M i t t e l s c h u l 
rektor i. R. H a r t m a n n : d i e E r s c h l i e ß u n g der D e p o s i t a v . H a m m e r s t e i n 
u n d Graf v . d. S c h u l e n b u r g - H e h l e n (erst 1957 b e i m Staat sarch iv h i n 
t er l eg t ) . T e i l e d e s e h e m a l i g e n G u t s a r c h i v s E r x l e b e n II (Bes . : A l b r e c h t 
v. A l v e n s l e b e n i n N ö r t e n - H a r d e n b e r g ) w u r d e n p r o v i s o r i s c h v e r z e i c h 
net . D i e V e r z e i c h n u n g i h r e s U r k u n d e n b e s t a n d e s ha t d i e Stadt U e l z e n 
d e m A r c h i v p f l e g e r Prof. Fr iedr ich B o c k z u v e r d a n k e n . 

A u f d i e m a n n i g f a c h e n A u f g a b e n d e r g r ö ß e r e n u n d k l e i n e r e n S t a d t 
a r c h i v e i m e i n z e l n e n e i n z u g e h e n , w ü r d e d e n R a h m e n d i e s e s B e 
r ichtes s p r e n g e n , j e d o c h v e r d i e n e n d i e M a ß n a h m e n d e s S tadtarch ivs 
i n G ö t t i n g e n für d e n A u s b a u d e s A r c h i v s der Stadt u n d d e s Land
k r e i s e s K r e u z b e r g O. S., für d a s d a s Stadtarchiv G ö t t i n g e n d i e P a t e n 
schaft ü b e r n o m m e n hat , e i n e b e s o n d e r e W ü r d i g u n g . — In d e r Arch iv 
p f l ege für d i e S t ä d t e n a h m e n d i e V e r z e i c h n u n g e n e i n e n er freu l ichen 
F o r t g a n g : W e i t e r e T e i l e d e s S t a d t a r c h i v s E l d a g s e n w u r d e n durch 
S t u d i e n r a t i. R. Dr. L a m p e e r s c h l o s s e n , der auch d e n A b s c h l u ß s e i n e r 
O r d n u n g s a r b e i t e n i m K l o s t e r a r c h i v z u I s e n h a g e n m i t t e i l e n k o n n t e . 
In Bad L a u t e r b e r g h a b e n e s s e i t m e h r e r e n J a h r e n s i e b e n H e r r e n u n 
ter A n l e i t u n g d e s A r c h i v p f l e g e r s H e r b s t u n t e r n o m m e n , in e i n e r e h r e n 
a m t l i c h e n G e m e i n s c h a f t , d i e s ich a l l w ö c h e n t l i c h a b e n d s für 2 S t u n d e n 
z u s a m m e n f i n d e t , d a s S t a d t a r c h i v z u o r d n e n u n d z u v e r z e i c h n e n . 

T i t e l ü b e r s i c h t e n für f o l g e n d e G e m e i n d e a r c h i v e k o n n t e n 
ers te l l t w e r d e n : 
durch A r c h i v p f l e g e r N i k l a s i m K r e i s Spr inge : A l v e s r o d e (ab 1806), 
B e n n i g s e n (ab 1819), L ü d e r s e n (ab 1682), M i t t e l r o d e (ab 1855), R ös 
s i n g (1848), S c h u l e n b u r g (ab 1826); 
durch A r c h i v p f l e g e r B e n e c k e i m K r e i s U e l z e n : A l tenebs tor f , Bode , 
Ebstorf, H a n s t e d t , H o l t h u s e n , L o p a u , M e l z u n g e n , O e c h t r i n g e n ; 
durch A r c h i v p f l e g e r R e h b e i n i m K r e i s P e i n e : E i x e (ab 1659), Schme
d e n s t e d t (ab 1638), S c h w i e c h e l d t (ab 1775), V ö h r u m (ab 1772). 

A u f e i n e r G e m e i n d e d i r e k t o r e n - K o n f e r e n z in N e u s t a d t i m Januar 
dL J. w u r d e s e i t e n s d e s S t a a t s a r c h i v s auf d i e N o t w e n d i g k e i t solcher 
O r d n u n g s a r b e i t e n b e i d e n G e m e i n d e - A l t r e g i s t r a t u r e n h i n g e w i e s e n . 

Be i d e n G u t s - u n d F a m i l i e n a r c h i v e n k o n n t e d i e O r d n u n g 
d e s O l d e r s h a u s e n s c h e n G u t a r c h i v s durch M i t t e l s c h u l r e k t o r i. R. Hart
m a n n a b g e s c h l o s s e n , i m G u t s a r c h i v E i m b e c k h a u s e n v o n Herrn Leh
rer i. R. P i e p h o f o r t g e s e t z t w e r d e n . 

A u f d e m G e b i e t d e r g e r i c h t l i c h e n A r c h i v p f l e g e wur
d e n j ä h r l i c h e U n t e r r i c h t u n g e n d e r G e r i c h t s r e f e r e n d a r e für d i e Bez irke 
H a n n o v e r u n d H i l d e s h e i m durchgeführt , b e i d e n e n auch ä l t e r e Fach-
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Juristen z u g e g e n w a r e n , d i e z. T. d a s A m t d e r f r ü h e r e n Ger ichtsarchiv
pf leger a u s g e ü b t h a b e n . 

Für die z w e i t e A u f l a g e d e s B u c h e s v o n D i e d r i c h S t e i l e n „ W e r d e n 
u n d W a c h s e n d e s H e i m a t g e d a n k e n s i n D e u t s c h l a n d " w u r d e n d i e b e i 
d e n Abschni t t e „Archive in N i e d e r s a c h s e n u n d B r e m e n " s o w i e „Die 
s taat l i chen Archivpf leger" im S t a a t s a r c h i v n e u b e a r b e i t e t . 

A r b e i t s b e r e i c h d e s N i e d e r s . S t a a t s a r c h i v s i n Aur ich 

(Reg. -Bez. Aurich) 

A m 28. O k t o b e r 1958 fand i m S t a a t s a r c h i v e i n e A r c h i v p f l e g e r t a g u n g 
statt , an der 11 Kre i sarchivpf leger , dre i k irch l i che A r c h i v p f l e g e r u n d 
Herr Dr. R a m m als Be treuer d e r n e u e r e n A k t e n der O s t f r i e s i s c h e n 
Landschaft t e i l n a h m e n . A l l e H e r r e n b e r i c h t e t e n ü b e r ihre T ä t i g k e i t 
u n d d ie dabe i g e m a c h t e n Er fahrungen . E i n e r e g e D i s k u s s i o n sch loß 
sich an. D e r Kre isarchivpf leger L u k e n l e g t e a l s e r s t e r für s e i n e n Be
reich, d ie Landschaft U p l e n g e n i m K r e i s e Leer , e i n e im g r o ß e n u n d 
g a n z e n a b g e s c h l o s s e n e Schr i f tgutro l l e v o r . 

D i e ursprüngl ich für O k t o b e r 1960 v o r g e s e h e n e A r c h i v p f l e g e r t a g u n g 
fand am 7. J a n u a r 1961 in der O s t f r i e s i s c h e n Landschaft z u s a m m e n 
m i t der A r b e i t s t a g u n g der l a n d s c h a f t l i c h e n A r b e i t s g r u p p e : „Arch ive , 
B i b l i o t h e k e n u n d M u s e e n " statt , a n der a u c h w i e d e r u m z w e i k irchl iche 
Archivpf leger t e i l n a h m e n . Z u m Le i ter d i e s e r A r b e i t s g r u p p e i s t in 
z w i s c h e n der b e s o n d e r s rühr ige A r c h i v p f l e g e r d e s K r e i s e s N o r d e n , 
G e r h a r d de Buhr, e r n a n n t w o r d e n . D a d u r c h i s t e i n e noch e n g e r e Zu
s a m m e n a r b e i t d e s S taat sarch ivs m i t der O s t f r i e s i s c h e n Landschaf t in 
F r a g e n der A rch i vpf l ege g e w ä h r l e i s t e t . Z u d e n e i n z e l n e n A r c h i v 
pf l egern b e s t e h t durch g e g e n s e i t i g e B e s u c h e g u t e r K o n t a k t . A u f m e h 
reren Fahrten mit d e n A r c h i v p f l e g e r n d e s K r e i s e s W i t t m u n d w u r d e n 
zah lre iche G e m e i n d e a r c h i v e , das A r c h i v d e r E s e n s e r De ich- u n d Sie l 
acht und w e r t v o l l e s Schriftgut i n P r i v a t b e s i t z bes i ch t ig t . 

In d e n B o d e n r ä u m e n der im B e s i t z der F a m i l i e v . F r e s e b e f i n d l i c h e n 
Burg Hinte w u r d e n zahlre iche A r c h i v a l i e n , v o r a l l e m d e s 19, Jahr
h u n d e r t s f e s t g e s t e l l t u n d e i n T e i l v o n i h n e n v o r l ä u f i g g e o r d n e t . D i e 
O r d n u n g s a r b e i t e n s o l l e n 1961 for tge führ t u n d d a s a u s g e s o n d e r t e w e r t 
v o l l e Schriftgut d a n n mi t d e m D e p o s i t u m v . F r e s e v e r e i n i g t w e r d e n . 
D a s g r o ß e i m Staatsarchiv l i e g e n d e D e p o s i t u m d e s F ü r s t e n z u Inn* 
u n d K n y p h a u s e n w u r d e durch z w e i n e u a n g e l e g t e F i n d b ü c h e r für d ie 
B e n u t z u n g b e s s e r zugäng l i ch g e m a c h t . 

E in ige G e m e i n d e n d e s K r e i s e s W i t t m u n d g a b e n ä l t e r e s Schrif tgut 
a n das Staatsarchiv ab. 

D i e O r d n u n g s a r b e i t e n im S t a d t a r c h i v E m d e n h a b e n d a n k d e r Ini
t i a t i v e d e s i n z w i s c h e n z u m S t a d t a r c h i v r a t e r n a n n t e n S t a d t a r c h i v a r s 
W . Schön ingh g u t e Fortschrit te g e m a c h t . D a s A r c h i v w i r d v o r a u s s i c h t -
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l ieh i m H e r b s t 1961 i n d a s n e u e S t a d t h a u s überführt w e r d e n , in dem? 
e i n z w e i g e s c h o s s i g e s M a g a z i n m i t m o d e r n e n S t a h l r e g a l e n e inger ich
tet w i r d . 

A r b e i t s b e r e i c h d e s N i e d e r s . S t a a t s a r c h i v s i n Bückeburg 

{ L a n d k r e i s e S c h a u m b u r g - L i p p e u n d Grafschaft Schaumburg) 

A n a r c h i v p f l e g e r i s c h e n M a ß n a h m e n i s t l ed ig l i ch z u e r w ä h n e n , d a ß 
d a s w e r t v o l l e G u t s - u n d F a m i l i e n a r c h i v d e r F a m i l i e v o n Münchhau
s e n z u A p e l e r n a l s L e i h g a b e in d a s S t a a t s a r c h i v ü b e r n o m m e n w u r d e . 
Es u m f a ß t e t w a 2 0 0 Fach A k t e n , U r k u n d e n , Karten , s o w i e e i n e S i e g e l -
u n d e i n e W a s s e r z e i c h e n s a m m l u n g . D i e O r d n u n g u n d V e r z e i c h n u n g 
w i r d l ä n g e r e Ze i t i n A n s p r u c h n e h m e n . E ine B e n u t z u n g ist b i s auf 
w e i t e r e s n o c h nicht m ö g l i c h . 

A r b e i t s b e r e i c h d e s N i e d e r s . S t a a t s a r c h i v s i n O l d e n b u r g 

( V e r w . - B e z . O l d e n b u r g ) 

D i e A r c h i v p f l e g e h a t d e n T o d d r e i e r A r c h i v p f l e g e r , der H e r r e n Dr . 
G e o r g A n d r e e a u s J e v e r , J o h a n n H a g e n a u s Barße l u n d J o h a n n e s 
O s t e n d o r f a u s L o h n e z u b e k l a g e n , d e r e n v e r d i e n s t v o l l e r T ä t i g k e i t 
d a n k b a r g e d a c h t se i . H e r r O s t e n d o r f (*) s o w i e d i e H e r r e n Edgar Grun
d i g a u s D e l m e n h o r s t u n d E d u a r d K r ü g e r a u s N o r d e n h a m s ind w e 
g e n ihrer V e r d i e n s t e u m d i e L a n d e s g e s c h i c h t e mi t d e m B u n d e s v e r 
d i e n s t k r e u z a u s g e z e i c h n e t w o r d e n . 

D i e Z a h l der A r c h i v p f l e g e r e r h ö h t e s ich auf 40. A n der jährlich i m 
H e r b s t s t a t t f i n d e n d e n A r c h i v p f l e g e r t a g u n g , d i e s ich a l s w e r t v o l l e s 
B i n d e g l i e d z w i s c h e n S t a a t s a r c h i v u n d M i t a r b e i t e r n i m Lande b e w ä h r t 
hat , b e t e i l i g t e n s ich d a v o n 25 b i s 30 . A u s d e n T ä t i g k e i t s b e r i c h t e n s i n d 
e t w a d i e E r m i t t l u n g v o n 62 B r i e f e n d e s Marschendichters H e r m a n n 
A l l m e r s ( K ü n n e m a n n ) , v o n W a n g e r o o g e r Kirchenbüchern (Clemens) 
u n d der O r d n u n g d e s V i k a r i e a r c h i v s M o l b e r g e n (Rauer) h e r v o r z u 
h e b e n . 

Im S t a a t s a r c h i v w u r d e d i e R e g e s t i e r u n g u n d Ind iz i erung der Ur
k u n d e n d e s G u t s a r c h i v s Füchte l a b g e s c h l o s s e n . Im S o m m e r 1959 wur
d e n d i e auf Sch loß G ü l d e n s t e i n / O s t h o l s t e i n l a g e r n d e n Privatarchi
v a l i e n d e s G r o ß h e r z o g l i c h O l d e n b u r g i s c h e n H a u s e s durch e i n e n Be
a m t e n d e s S t a a t s a r c h i v s a u f g e n o m m e n . D a s d a b e i e rarbe i t e t e z w e i 
b ä n d i g e F indbuch , d a s m e h r a l s 5000 A k t e n t i t e l enthäl t , l i eg t i m 
S t a a t s a r c h i v v o r . D i e v e r z e i c h n e t e n B e s t ä n d e u m f a s s e n d ie größten 
T e i l e der o l d e n b u r g i s c h e n H o f b e h ö r d e n s e i t ihrer B e g r ü n d u n g bis z u m 
J a h r e 1918 u n d z a h l r e i c h e K o r r e s p o n d e n z e n v o n M i t g l i e d e r n des 
G r o ß h e r z o g l i c h e n H a u s e s . A u f W u n s c h b e s u c h t e schl ießl ich das 
S t a a t s a r c h i v d i e S t a d t a r c h i v e v o n W i l h e l m s h a v e n u n d De lmenhors t , 
u m d i e d o r t i g e n V e r w a l t u n g e n b e i d e r Einr ichtung b z w . b e i m A u s 
b a u ihrer A r c h i v e z u b e r a t e n . 
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A r b e i t s b e r e i c h d e s N i e d e r s . S t a a t s a r c h i v s i n O s n a b r ü c k 
(Reg. -Bez. O s n a b r ü c k ) 

Der S c h w e r p u n k t der A r c h i v p f l e g e l a g in d e r u n m i t t e l b a r e n B e 
treuung v o n K o m m u n a l - u n d P r i v a t a r c h i v e n durch das S taa t sarch iv , 
w ä h r e n d d i e T ä t i g k e i t der A r c h i v p f l e g e r s ich auf d e n N a c h r i c h t e n 
dienst b e s c h r ä n k t e . V o n K o m m u n a l a r c h i v e n w u r d e n l a u f e n d Ord
n u n g s a r b e i t e n a m Stadtarch iv O s n a b r ü c k ( D e p o s i t u m ) f o r t g e s e t z t 
und A k t e n z u g ä n g e s e i t e n s d e r S t a d t v e r w a l t u n g e i n g e o r d n e t . A l s 
n e u e r Z u g a n g s i n d d i e U r k u n d e n der Heger -La i sohaf t a u f g e n o m m e n 
und v e r z e i c h n e t . V o n der S t a d t Q u a k e n b r ü c k is t n u n auch d a s 
w e r t v o l l e Urkundenarch iv , d a s b e r e i t s v o r J a h r z e h n t e n durch d a s 
Staatsarchiv g e o r d n e t u n d v e r z e i c h n e t w u r d e , d e m D e p o s i t u m i m 
Staatsarchiv a n g e g l i e d e r t w o r d e n . D a s B e n t h e i m e r H e i m a t 
m u s e u m ü b e r l i e ß v o r ü b e r g e h e n d s e i n e U r k u n d e n d e m S t a a t s a r c h i v 
zur V e r z e i c h n u n g . D a s G e m e i n d e a r c h i v v o n G i l d e h a u s w i r d z. Z. 
v o m Staatsarchiv g e o r d n e t . D i e A b g a b e v o n S c h r i f t g u t d e r 
L a n d g e m e i n d e n d e s L a n d k r e i s e s W i t t l a g e w u r d e ü b e r 
die K r e i s v e r w a l t u n g e i n g e l e i t e t . 

A l s E r g ä n z u n g z u der d u r c h g e f ü h r t e n N e u o r d n u n g d e s H e r z o g 
l i c h A r e n b e r g i s c h e n A r c h i v s in M e p p e n w u r d e n d i e A k 
ten der e h e m . Z e n t r a l v e r w a l t u n g in R e c k l i n g h a u s e n g e o r d n e t u n d 
d e m A r c h i v in M e p p e n a n g e g l i e d e r t . 

V o n A d e l s a r c h i v e n is t m i t d e r O r d n u n g d e r n a c h d e m K r i e g e g e 
r e t t e t e n T e i l e d e s V i n c k e s c h e n A r c h i v s in O s t e n w a l d e 
(Dep.) b e g o n n e n w o r d e n . D i e A k t e n v e r z e i c h n u n g d e s D e p . S c h e -
1 e n b u r g i s t b e e n d e t , mi t der A u f n a h m e d e r U r k u n d e n b e g o n n e n 
w o r d e n . V o m Gut H ü n n e f e l d w u r d e e i n B e s t a n d v o n 150 Ur
k u n d e n a l s D e p o s i t u m ü b e r n o m m e n . M i t d e m H a m m e r s t e i n s c h e n Fa
m i l i e n v e r b a n d s i n d V e r h a n d l u n g e n ü b e r e i n e O r d n u n g d e s A r c h i v s 
in L o x t e n u n d die Ü b e r n a h m e d e s G e s m o l d e r A r c h i v s a l s 
D e p o s i t u m geführt w o r d e n . 

D a s R e f o r m . P f a r r a r c h i v i n G i l d e h a u s w i r d z. Z. im 
Staat sarch iv g e o r d n e t . 

Im P e r s o n a l b e s t a n d der A r c h i v p f l e g e r h a t t e n w i r a m 18. 2. 1958 
d e n T o d u n s e r e s r ü h r i g s t e n A r c h i v p f l e g e r s , Dr. G e r h a r d T w e 1 -
b e c k in G e h r d e , Kr. Bersenbrück , z u b e k l a g e n . Er w u r d e durch H e r r n 
Dr. A u g u s t S c h r ö d e r in M ü n s t e r , g e b ü r t i g a u s F ü r s t e n a u , erse tz t . 
A n d ie S t e l l e d e s a u s g e s c h i e d e n e n A r c h i v p f l e g e r s R e k t o r H u g e n -
b e r g in M e p p e n trat Frl. Dr. E l i s a b e t h S c h l i c h t i n M e p p e n . Z u m 
s t e l l v e r t r e t e n d e n A r c h i v p f l e g e r für d e n K r e i s Grafschaft B e n t h e i m 
w u r d e H e r r S tud ienrat Dr. H e d d e n d o r p i n N o r d h o r n e r n a n n t . 
A m 5. 1. 1960 fand e i n e A r c h i v p f l e g e r k o n f e r e n z i m S t a a t s a r c h i v statt , 
d i e d e m E r f a h r u n g s a u s t a u s c h u n d e i n e r e n g e r e n p e r s ö n l i c h e n Füh
l u n g n a h m e d i e n t e . H i e r a n s c h l o ß s ich d i e B e s i c h t i g u n g e i n e r A u s 
s t e l l u n g , 
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Arbeitsbereich des Nieders. Staatsarchivs in Stade 
(Reg . -Bez . S tade ) 

Im Laufe der B e r i c h t s z e i t s c h i e d i n f o l g e P e n s i o n i e r u n g u n d For t -
-zuges d e r A r c h i v p f l e g e r , H e r r Lehrer Pau l Lemke , a u s , der sich u m 
d i e A r c h i v p f l e g e i m K r e i s O s t e r h o l z v e r d i e n t g e m a c h t hat . D e r A r 
ch ivpf l eger i m K r e i s e R o t e n b u r g , H e r r Prof. Dr. Friedrich Tamß, v e r 
s tarb A n f a n g F e b r u a r 1961. S e i n e V e r d i e n s t e u m d i e Arch iv - u n d 
H e i m a t p f l e g e w a r e n durch V e r l e i h u n g d e s B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z e s 
1. K l a s s e a u s g e z e i c h n e t w o r d e n . E b e n s o erh ie l t i n G e g e n w a r t v o n 
H e r r n S t a a t s a r c h i v d i r e k t o r Dr. W e i s e der A r c h i v p f l e g e r und N a t u r 
s c h u t z b e a u f t r a g t e , H e r r L e h r e r a. D . H e r m a n n Fitsohen, das B u n d e s 
v e r d i e n s t k r e u z . 

D i e s e i t l ä n g e r e m g e p l a n t e A n s t e l l u n g v o n Herrn Kre isarchivar Dr. 
Lenz i n O t t e r n d o r f (Land H a d e l n ) a l s b e s o l d e t e r Kre i sarch ivar a u c h 
i m K r e i s e W e s e r m ü n d e k o n n t e durchge führt w e r d e n . — D i e i m K r e i s e 
V e r d e n r e s t l o s z u m E r l i e g e n g e k o m m e n e A r c h i v p f l e g e s o l l d e m n ä c h s t 
i n e i n e r B e s p r e c h u n g m i t d e m H e r r n O b e r k r e i s d i r e k t o r w i e d e r auf
g e b a u t w e r d e n . Z u n ä c h s t e i n m a l b e s t e l l t e d i e Stadt V e r d e n auf A n 
r e g i m g d e s S t a a t s a r c h i v s H e r r n S t u d i e n r a t C h r i s t o p h a l s n e b e n a m t 
l i chen A r c h i v a r . 

D i e S t a d t a r c h i v e C u x h a v e n u n d V e r d e n , das Kre i sarchiv O t t e r n 
dorf s o w i e d i e G u t s a r c h i v e L a u e n b r ü c k u n d M e y e n b u r g w u r d e n auf
gesucht , w o b e i s ich d i e G e l e g e n h e i t z u B e s p r e c h u n g e n mit d e n z u 
s t ä n d i g e n A r c h i v p f l e g e r n u n d A r c h i v b e s i t z e r n e r g a b . Arch ivpf l eger 
t a g u n g e n k o n n t e n nicht durchge führ t w e r d e n . 

D a s S t a d t a r c h i v C u x h a v e n b e g a n n m i t der V e r k a r t u n g der i m 
S t a a t s a r c h i v H a m b u r g a u f b e w a h r t e n , für d ie C u x h a v e n e r Orts - u n d 
P e r s o n e n g e s c h i c h t e w i c h t i g e n A r c h i v a l i e n . D i e nach Mikroverf i l 
m u n g zur V e r n i c h t u n g v o r g e s e h e n e E i n w o h n e r k a r t e i der Stadt v o n 
1890—1950 k o n n t e für d a s S t a d t a r c h i v s i cherges te l l t w e r d e n . 

Im K r e i s a r c h i v H a d e l n w u r d e n 266 Fach A k t e n g e o r d n e t u n d v e r 
z e i c h n e t ( K i r c h s p i e l s g e r i c h t s a r c h i v Ot terndor f u n d Lüd ingworth , Kirch
sp ie l - u n d G e m e i n d e a r c h i v Oberndorf , Gräfl. B r e m e r s c h e s Arch iv C a 
d e n b e r g e ) . D a s i m K r e i s W e s e r m ü n d e zu D o r u m — A l s u m bef indl iche 
D e i c h a r c h i v d e s L a n d e s W u r s t e n (77 Fach) w u r d e v o n Herrn Dr. Lenz 
v e r z e i c h n e t . F ü r d i e A k t e n der W a s s e r v e r b ä n d e d e s K r e i s e s w u r d e 
A r c h i v r a u m in d e r L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Berufsschule z u H a g e n g e 
schaffen. 

D a s Gräfl . v . B o t h m e r s c h e A r c h i v z u Lauenbrück w u r d e v o n H e r r n 
Prof. Dr. T a m ß v e r z e i c h n e t . D i e s e i t l ä n g e r e m g e p l a n t e O r d n u n g u n d 
V e r z e i c h n u n g d e s G u t s a r c h i v s M e y e n b u r g (v. W e r s e b e ) w a r n o c h 
nicht m ö g l i c h . 
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A r b e i t s b e r e i c h d e s N i e d e r s . S t a a t s a r c h i v s i n W o l f e n b ü t t e l 

( V e r w . - B e z . B r a u n s c h w e i g ) 

Im Ber ichtsze i traum s c h i e d e n 5 A r c h i v p f l e g e r durch A m t s n i e d e r 
l e g u n g aus . Es w a r b i s h e r l e i d e r n u r i n z w e i F ä l l e n m ö g l i c h , qualif i
z ierte N a c h f o l g e r zu f inden. 

D a s S c h w e r g e w i c h t der a r c h i v p f l e g e r i s c h e n A r b e i t e n l a g b e i d e n 
Stadtarchiven . In d e n h a u p t a m t l i c h v e r w a l t e t e n S t a d t a r c h i v e n Braun
s c h w e i g u n d G o s l a r w u r d e n d i e O r d n u n g s a r b e i t e n for tge führt u n d 
die ze i tgesch icht l i chen S a m m l u n g e n w e i t e r v e r v o l l s t ä n d i g t . D i e Be 
m ü h u n g e n u m d e n Erwerb w e r t v o l l e r A r c h i v a l i e n a u s p r i v a t e r H a n d 
w u r d e n mit Erfolg i m R a h m e n der zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n M i t t e l 
fortgesetzt . D i e R a u m s c h w i e r i g k e i t e n i n G o s l a r k o n n t e n n o c h nicht 
b e h o b e n w e r d e n . 

Der A u f b a u d e s S t a d t a r c h i v s S a l z g i t t e r w u r d e v o n H e r r n Stadt -
schulrat i. R. Franz Z o b e l v o r l ä u f i g w e i t e r g e f ü h r t . Es i s t z u e r w a r t e n , 
daß in a b s e h b a r e r Zei t durch d e n N e u b a u e i n e s g r o ß e n s t ä d t i s c h e n 
V e r w a l t u n g s g e b ä u d e s d i e d r i n g e n d e R a u m f r a g e für das S tadtarch iv 
b e f r i e d i g e n d g e l ö s t wird . — A u c h dürfte d a n n ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e 
B e t r e u u n g der A r c h i v a l i e n w e i t e r v e r f ü g t w e r d e n . 

D ie O r d n u n g s a r b e i t e n in d e n S t a d t a r c h i v e n H o r n b u r g u n d K ö n i g s 
lutter k o n n t e n in fo lge t a t k r ä f t i g e r B e m ü h u n g e n ihrer B e t r e u e r , der 
Herren K o n r e k t o r i. R. H e r m e s u n d K o n r e k t o r Röhr, w e i t e r g e f ö r d e r t 
w e r d e n . 

D ie V e r z e i c h n u n g s a r b e i t e n a m S t a d t a r c h i v H e l m s t e d t w u r d e n v o n 
Herrn Lehrer Schaper i n z w i s c h e n a b g e s c h l o s s e n , s o daß d e r w e r t 
v o l l e B e s t a n d n u n m e h r b e n u t z b a r is t . D i e v o m L a n d k r e i s H e l m s t e d t 
v e r w a l t e t e e h e m a l i g e U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k i n H e l m s t e d t w i r d z. Z. 
v o n Herrn Lehrer V o l k m a n n i n ä u ß e r s t m ü h s a m e r u n d z e i t r a u b e n d e r 
A r b e i t n e u g e o r d n e t . T e i l e e i n e s K a t a l o g e s s i n d b e r e i t s v e r ö f f e n t 
licht w o r d e n . 

N a c h u m f a n g r e i c h e n V o r a r b e i t e n d e s H e r r n J u s t i z a m t m a n n s i. R. 
H a r t m a n n w u r d e das i m S t a a t s a r c h i v h i n t e r l e g t e A r c h i v d e r Stadt 
S e e s e n durch e i n e g r ö ß e r e A k t e n a b g a b e v e r v o l l s t ä n d i g t . 

D ie G e m e i n d e a r c h i v e i n O h r u m , J e r s t e d t , K l e i n u n d G r o ß D ö h r e n , 
G a r d e s s e n , D e s t e d t , F ü r s t e n a u , G r o ß G l e i d i n g e n , W a h l e u n d D e n s 
torf w u r d e n v o n d e n H e r r e n A r c h i v p f l e g e r n M i t t e l s c h u l l e h r e r T h i e l e 
m a n n u n d d e m le ider a u s g e s c h i e d e n e n s e h r v e r d i e n s t v o l l e n H a u p t 
l e h r e r K e l l e r m a n n g e s i c h t e t u n d , s o w e i t m ö g l i c h , v e r z e i c h n e t . D i e 
G e m e i n d e O h r u m h i n t e r l e g t e e i n i g e w e r t v o l l e m i t t e l a l t e r l i c h e Ur
k u n d e n i m Staatsarch iv . D i e w i c h t i g s t e n G e m e i n d e a r c h i v e d e s A m t s 
b e z i r k s T h e d i n g h a u s e n (Landkre i s B r a u n s c h w e i g ) w u r d e n i m M ä r z 1960 
v o n e i n e m w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e a m t e n d e s S t a a t s a r c h i v s b e s u c h t . D e r 
V e r s u c h , d e n A r c h i v p f l e g e g e d a n k e n i n d i e s e r b r a u n s c h w . E x k l a v e 
durch p e r s ö n l i c h e K o n t a k t e u n d V e r ö f f e n t l i c h u n g e n i n der P r e s s e z u 
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fördern, m u ß j e d o c h i m w e s e n t l i c h e n a l s g e s c h e i t e r t a n g e s e h e n w e r 
d e n . 

D a s i m Staat sarch iv h i n t e r l e g t e G u t s a r c h i v v o n B ü l o w a u s Groß 
B r u n s r o d e w u r d e h i e r v e r z e i c h n e t . E i n l e i t e n d e Schrit te zur N e u o r d 
n u n g d e s Gutsarch ivs v o n V e l t h e i m i n D e s t e d t s i n d v e r a n l a ß t w o r 
d e n . 

A m 5. J a n u a r 1959 fand i m S t a a t s a r c h i v e i n e T a g u n g d e r e h r e n 
amt l i chen Arch ivpf l eger d e s V e r w a l t u n g s b e z i r k s B r a u n s c h w e i g statt , 
be i der F r a g e n der l a u f e n d e n A r b e i t erör ter t u n d A n r e g u n g e n z u 
w e i t e r e n a r d ü v p f l e g e r i s c h e n M a ß n a h m e n g e g e b e n w u r d e n . 

Tabe l lar i sche Z u s a m m e n f a s s u n g d e r P e r s o n a l v e r ä n d e m n g e n 

In d e r B e r i c h t s z e i t 

Reg.-Bez. Ausgeschieden durch neu insgesamt 
Verw.-Bez. Tod Amtsniederlegung ernannt vorhanden 
A u r i c h — 1 2 12 
B r a u n s c h w e i g — 5 3 14 
H a n n o v e r 4 10 4 16 
H i l d e s h e i m 2 9 3 28 
L ü n e b u r g 1 5 2 15 
O l d e n b u r g 3 9 17 39 
Osnabrück 1 1 3 10 
S t a d e 2 3 — 15 

Lis te der A r c h i v p f l e g e r i n N i e d e r s a c h s e n 

1. R e g . - B e z . A u r i c h 

L k r . A u r i c h : S tud ienra t i. R. G e r h a r d O h l i n g , Aurich . 

L k r . E m d e n : Stadtarchivrat W o l f g a n g S c h ö n i n g h , E m d e n . 

L k r . L e e r : H a u p t l e h r e r i. R. W e e r t S p a r e n b o r g , B u n d e ; Landwirt 
He inr i ch R o s k a m , Rhaude,- L e h r e r G ü n t h e r Robra, Leer; H a u p t l e h 
rer Dietr ich Luken, R e m e l s . 

L k r . N o r d e n : K a u f m a n n G e r h a r d d e Buhr, P e w s u m ; Mit te l schul 
l ehrer i. R. Pau l Ot ten , D o r n u m . 

L k r , W i t t m u n d : Lehrer J o h a n n C o r d e s , H e s e l ; Landwirt J o h a n n 
O n n e n , W i t t m u n d ; Pas tor C h r i s t i a n L ü p k e s , Stedesdorf . 

2 . V e r w . - B e z . B r a u n s c h w e i g 

L k r . B l a n k e n b u r g : K r e i s i n s p e k t o r O t t o B e n e k e , B r a u n -
l a g e / H a r z , Markts tr . 5. 

S t k r . B r a u n s c h w e i g : D i r e k t o r d. S tadtarch ivs u n d d e r Stadt
b i b l i o t h e k Dr. M o d e r h a c k , B r a u n s c h w e i g , S t e i n t o r w a l l 15. 
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L k r . B r a u n s c h w e i g : R e c h n u n g s f ü h r e r Herber t Schumacher, 
T h e d i n g h a u s e n 4 0 5 ü b e r V e r d e n (Al ler) . 

L k r . G a n d e r s h e i m : Lehrer Fr iedr ich Frei tag , V o l k e r s h e i m / 
Harz; Pas tor Dr. Kurt K r o n e n b e r g , B a d G a n d e r s h e i m , W i l 
he lmpla tz 111 J u s t i z a m t m a n n i. R. W i l l i Har tmann , S e e s e n / Harz, 
Lautenthaler S traße 14. 

L k r . G o s l a r : M i t t e l s c h u l l e h r e r O t t o T h i e l e m a n n , G o s l a r / H a r z , 
Grauhöfer Straße 19. 

S t k r . H e l m s t e d t : Lehrer R o b e r t Schaper, H e l m s t e d t , Bir
k e n w e g 20. 

L k r . H e l m s t e d t : Lehrer Rolf V o l k m a n n , H e l m s t e d t , Trift
w e g 25; M i t t e l s c h u l k o n r e k t o r H e i n z Röhr, K ö n i g s l u t t e r , Pa
s t o r e n k a m p 12; Lehrer A d o l f Kl imt , Kön igs lu t t er , Bahnhofs traße 16; 
S tudienrat W e r n e r Freist , S c h ö n i n g e n , S a l i n e n w e g 38. 

S t k r . S a l z g i t t e r : S tadt schu lra t i. R. Franz Zobe l , S a l z g i t t e r -
B a d , Schuls traße 1. 

L k r . W o l f e n b ü t t e l : K o n r e k t o r i. R. W a l t e r H e r m e s , H o r n 
b u r g , Pfarrhof s traße 1. 

3. R e g . - B e z . H a n n o v e r 

L k r . G r a f s c h a f t D i e p h o l z : Lehrer Fritz L o h m e y e r , Lem
förde i. Hann . , S c h ü d s t r a ß e 105; Lehrer D e t l e v Pape, S u l i n g e n , A m 
D e e p e n p o o l 39. 

L k r . H a m e l n - P y r m o n t : H a u p t l e h r e r i. R. K r u k e m e y e r , H e i n 
s e n über H o l z m i n d e n ; O b e r s t u d i e n r a t Dr. Mori tz O p p e r m a n n , H a 
m e l n , O s t e r t o r w a l l 26. 

S t k r . H a m e l n : Dr. phi l . R u d o l f F e i g e , Stadtarchivar , H a m e l n , 
Zentra l s traße 9. 

L k r . H a n n o v e r : H a u p t l e h r e r J o h a n n Behrmann, A n d e r t e n , Schei-
b e n s t a n d w e g . 

L k r . G r a f s c h a f t H o y a : R e k t o r Bernhard Dierk ing , S c h n e p k e 
bei S y k e ; Lehrer H e i n - G ü n t h e r F i scher , S c h w a r m e ; Lehrer E. Ren-
d igs , K i r c h w e y h e . 

L k r . N e u s t a d t a. R b g e . : Lehrer Friedrich Lambrecht, K o l e n f e l d 

Nr. 88 ü b e r Wunstor f . 
L k r . N i e n b u r g : Lehrer Fr. Bomhoff , L iebenau , L a n g e Straße 106-, 

Lehrer W i l h e l m Ste l l ing , L a n g e n d a m m Nr. 157 zur Lees ter Kuhle . 

L k r . G r a f s c h a f t S c h a u m b u r g : Landwirtschaftsrat a. D. Karl 

H a s s e n p f l u g , Rinte ln . 

L k r . S c h a u m b u r g - L i p p e : B a n k b e a m t e r a. D. A l b e r t Gesser t , 
H a g e n b u r g . 
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L k r . S p r i n g e : B u n d e s b a h n o b e r i n s p e k t o r i. R. H e i n r i d i N i c l a s , 
F l e g e s s e n ü b e r H a m e l n ; Lehrer A u g u s t P i e p h o , Bad M ü n d e r (Dei
ster) , A m K l e i b e r g e . 

4. R e g. - B e z. H i 1 d e s h e i m 

L k r , A l f e l d : K r e i s h e i m a t p ü e g e r W i l h e l m Barner, A l f e l d / L e i n e , 
A m Kirchhof 415; Lehrer Heinr ich K l a g e s , Esbeck ü b e r Elze . 

L k r . D u d e r s t a d t : Lehrer Paul Buerschaper , B e r n s h a ü s e n Nr . 114; 
Stadtarchivar J o s e p h Dieck, Duders tadt , Auf der K l a p p e 3. 

L k r . E i n b e c k : Z. Z. nicht bese tz t . 

L k r . G ü t t i n g e n : M u s e u m s d i r e k t o r i. R. Dr. phil . O t t o Fahlbusch , 
G ö t t i n g e n , P lancks traße 19a. 

S t k r . G ö t t i n g e n : S tadtarch ivd ircktor Dr. W a l t e r N i s s e n , Göt 
t ingen , T h e a t e r p l a t z 5. 

L k r . H i l d e s h e i m : K o n r e k t o r i. R. H e r m a n n Blume, H i l d e s h e i m , 
H o h n s e n 31 ; Lehrer A l f r e d M a r k g r ä f e , B o c k e n e m , Erns t - D eger -
Straße 20; R e k t o r i. R. A u g u s t S ö d i n g , B a v e n s t e d t . 

S t k r . H i l d e s h e i m : Stadtarchivrat Dr. phi l . Rud. Zoder , H i l d e s 
he im, N e i ß e r S traße 1. 

L k r . H o l z m i n d e n : Mi t t e l s chu l l ehrer O t t o Bloß, H o l z m i n d e n , 
O s t s t r a ß e 20; Lehrer Ernst Lamprecht, S tadto ldendorf , M a r k t 24; 
Lehrer L u d w i g S a g e b i e l , H a l l e Nr . 29. ^ ^ / '< *• 

L k r . M ü n d e n : Lehrer H e l m u t Braun, L i p p o l d s h a u s e n 96. h 
L k r . N o r t h e i m : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r i. R. Dr. phil . Rudolf Bück

mann , N o r t h e i m , Scharnhors t s t raße 1; H a u p t l e h r e r i. R. He inr ich 
K ö n e c k e , Lauenförde , M e e r w e g 185; H a u p t l e h r e r i. R. B ü r g e r m e i 
ster Karl O s s e f o r t h , N ö r t e n - H a r d e n b e r g , St i f tsplatz 5. 

L k r . O s t e r o d e : Stadtarchivar Dr. Mart in Granz in , O s t e r o d e , 
J a c o b i t o r s t r a ß e 8; Lehrer i. R. Richard H a l l b a u e r , Bad Sachsa , 
G l a s e b e r g 10; Lehrer i. R, W i l h e l m Herbs t , Bad Lauterberg , H a u p t 
s traße 103, Rektor i. R. Karl H i l l e m a n n , H e r z b e r g , Friedrich-Ebert-
Straße 19; Lehrer He inr ich N u l l m e y e r , D u d e r o d e Nr. 5 0 ; Lehrer i. R. 
H e i n z S o h n , Hattorf. 

L k r . P e i n e : K r e i s o b e r s e k r e t ä r R e h b e i n , P e i n e , L a n d k r e i s a m t ; A n - ! 
g e s t e l l t e r Kurt R u m p , P e i n e , S t a d t v e r w a l t u n g . \ 

L k r . Z e l l e r f e l d : fcehfer W a l t e r Baum, W i l d e m a n n / H a r z , Schüt-
zet i s traße 6 3 ; Lehrer O t t o H e i z m a n n , Bad Grund, Grüne T a n n e 21 ; 
Pastor Rudolf W e s t e r m a n n , St. A n d r e a s b e r g Nr . 190. 

5. R e g . - B e z . L ü n e b u r g 

L k r . B u r g d o r f : R e k t o r Erich Stol l , G r o ß b u r g w e d e l Nr . 211 . 
L k r . C e l l e : Pro fe s sor Dr. P r ö v e , C e l l e , C a s s e l s t r a ß e 19. 
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S t k r . C e l l e : S tadtarchivar O b e r s t u d i e n r a t Dr. J ü r g e n Ricklefs , 
Ce l l e , Stadtarchiv . 

L k r , L ü c h o w - D a n n e n b e r g : M i t t e l s c h u l l e h r e r W i l l i Schulz, 
Lüchow, Ka iands traße 5. 

L k r . F a l l i n g b o s t e l : Lehrer A d a l b e r t G r a e g e r , K r e l i n g e n ü b e r 

W a l s r o d e ; Rektor H a n s S t u h l m a c h e r , F a l l i n g b o s t e l , M i c h e l s e n s t r . 20. 

L k r . G i f h o r n : Pro fe s sor Dr. Fr iedr ich Bock, Darr ig sdor f Nr . 22; 
Professor Dr. Heinrich W e s c h e , G ö t t i n g e n , N i k o l a u s b e r g e r W e g 
Nr. 15. 

L k r . H a r b u r g : M i t t e l s c h u l l e h r e r G ü n t e r Harr inger , W i n s e n / L u h e , 
G a r t e n w e g 16; Lehrer W i l h e l m M a r q u a r d t , I m m e n b e c k ü b e r B u x t e 
hude . 

L k r . L ü n e b u r g : H a u p t l e h r e r Pau l F l ü g g e , B r i e t l i n g e n Nr , 27. 

L k r . S o 1 t a u : M i t t e l s c h u l l e h r e r i. R. Karl Baurichter , S o l t a u , Brei
d ings G a r t e n 5; Lehrer H e i n r i c h Schu lze , D e l m s e n 66. 

L k r . U e l z e n : Lehrer H a n s Grün , H e u e r s d o r f ; Lehrer H e l m u t Be 
necke, U e l z e n , L indens traße 6; S t u d i e n r a t Dr. Erich W o e h l k e n s , 
U e l z e n , K a i s e r s t r a ß e 15. 

6. V e r w , - B e z . O l d e n b u r g 

L k r . A m m e r l a n d : H a u p t l e h r e r a. D. H e i n r i c h B o r g m a n n , W e s t e r 
s t e d e ; G e m e i n d e i n s p e k t o r W e r n e r M a r k e n , O s t e r s c h e p s ; R e k t o r a . D. 
G e o r g M e y e r , B a d Z w i s c h e n a h n ; L a n d w i r t Dr. H. D. O v i e , G r i s t e d e ; 
K o n r e k t o r H a n s W i c h m a n n , R a s t e d e . 

L k r . C l o p p e n b u r g : K a u f m a n n W i l h e l m A w i c k , Scharrel ; H a u p t 
lehrer D w e r t m a n n , C a p p e l n ; Lehrer Franz H e l l b e r n d , C a l h o r n ; 
Lehrer J o s e f Ho l l ing , F r i e s o y t h e ; H e r m a n n J a n s s e n s e n . , H o l l e n 
bei R a m s l o h ; Rektor a. D. W i l l i K o h n e n , L i n d e r n ; B ä c k e r m e i s t e r 
S i x t u s K o r d e s , S trück l ingen; B ü r g e r m e i s t e r G e r h a r d Lanf ermann , 
Lastrup; J. B. M e i n e r s , H a r k e b r ü g g e ; R e k t o r a. D . A l o y s N i e n a b e r , 
H a l e n ; Lehrer H e r m a n n Rauer , M o l b e r g e n ; V e r w a l t u n g s i n s p e k t o r 
Franz S c h w a l m , B ö s e l ; Lehrer G. W a r n k i n g , L ö n i n g e n . 

L k r . F r i e s l a n d : D i p l o m f o r s t w i r t K l a u s H e i n r i c h B r i n k m a n n , 
V a r e l ; M a l e r m e i s t e r Emil B u s s , H o o k s i e l ; K a u f m a n n R o b e r t C l e 
m e n s , W a n g e r o o g e ; Landwir t H. W i l h e l m G r a h l m a n n , S c h o r t e n s ; 
O b e r s t u d i e n r a t H e r m a n n M a t h e s , J e v e r ; L a n d w i r t O n k e M i n s s e n , 
Krull w a r f e n . 

L k r . O l d e n b u r g : H a u p t l e h r e r M e i n e r t B e h r e n s , D ö t l i n g e n ; Pas tor 
Friedrich Bul tmann , G a n d e r k e s e e ; P a s t o r D . D a n n e m a n n , Stuhr; 
T a u b s t u m m e n o b e r l e h r e r O t t o G a l t s , W i l d e s h a u s e n ; Schulrat a. D. 
Karl Lührmann, H u d e ; L e h r e r H e i n r i c h M u h l e , G r o ß e n k n e t e n . 

L k r . V e c h t a : A s s e s s o r J o s e f H ü r k a m p , D i n k l a g e ; R e k t o r A n t o n 
T i e m a n n , D a m m e . 
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L k r . W e s e r m a r s c h : R e k t o r a. D. E d u a r d Krüger, N o r d e n h a m ; 
H a u p t l e h r e r a. D . C h r i s t i a n K ü n n e m a n n , S ü l l w a r d e n ; Landesku l t ur 
rat a. D . J. O. R a t h s , O l d e n b u r g . 

S t k r . D e l m e n h o r s t : I n s p e k t o r H e i n e , D e l m e n h o r s t ; H a u p t 
s e k r e t ä r O s t e r t h u n , D e l m e n h o r s t . 

S t k r . O l d e n b u r g : O b e r k i r c h e n r a t a. D. Dr. jur. G e o r g M ü l l e r -
J ü r g e n s , O l d e n b u r g . 

S t k r . W i l h e l m s h a v e n : S t a d t i n s p e k t o r Eidring, W i l h e l m s h a v e n . 

7. R e g . - B e z . O s n a b r ü c k 

L k r . A s c h e n d o r f - H ü m m l i n g : Mi t t e l s chu l l ehrer H e r m a n n 
D r o s t e , W e r l t e - H ü m m l i n g . 

L k r . G r a f s c h a f t B e n t h e i m : Fabr ikant Dr. L u d w i g Edel , 
Q u e n d o r f ü b e r S a l z b e r g e n ; S t u d i e n r a t Dr. H e d d e n d o r p , N o r d h o r n ; 
J o s e p h - v o n - E i c h e n d o r f f - S t r a ß e 9. 

L k r . B e r s e n b r ü c k : A r c h i v a r Dr. Schröder , M ü n s t e r i. W. , Kin-

d e r h a u s e r S t r a ß e 16. 

L k r . L i n g e n : M u s e u m s l e i t e r Friedrich H i l k e n b a c h , L ingen/Ems. 

L k r . M e l l e : M i t t e l s c h u l r e k t o r W i l h e l m F r e d e m a n n , N e u e n k i r c h e n 

ü b e r M e l l e . 

L k r . M e p p e n : Frl. Dr. E l i s a b e t h Schlicht, M e p p e n . 

L k r . O s n a b r ü c k : L e h r e r A u g u s t S u e r b a u m , Ge l l enbeck , Pos t 
N a t r u p - H a g e n ; D i p l o m - L a n d w i r t Dr. Franz V i n c k e , Osnabrück, Mi-
q u e l s t r a ß e 28. 

L k r . W i t t l a g e : Lehrer Ernst V a h l e , Bad Essen . 

8. R e g . - B e z . S t a d e 

L k r . B r e m e r v ö r d e : Kre i sku l turpf l eger A u g u s t Bachmann, Bre
m e r v ö r d e , W e s e r m ü n d e r S t r a ß e 20; S t e u e r i n s p e k t o r A n t o n Stümper , 
Z e v e n , K i r c h h o f s a l l e e 38. 

S t k r . C u x h a v e n : K o n r e k t o r W a l t e r H ö p c k e , C u x h a v e n , Bade-
h a u s a l l e e 51. 

L k r . L a n d H a d e l n : K r e i s a r c h i v a r Dr. W i l h e l m Lenz, Otterndorf, 
v o n - K l e n c k - S t r a ß e 10 b; R e k t o r i. R. Richard Tiensch , Otterndorf, 
S c h o l i e n s t r a ß e 50 ; O b e r f ü r s o r g e r i. R. Bernhard Runne , H ö f t g r u b e NE. 

L k r . O s t e r h o l z : Lehrer J o h a n n S e g e l k e n , Osterholz -Scharmbeck, 
L i n d e n s t r a ß e 13. 

L k r . R o t e n b u r g : Lehrer H e n n a n n Lünsmann , R o t e n b u r g (Hann.) , 
S o l t a u e r S t r a ß e 15. 
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L k r . S t a d e : O b e r s t u d i e n r a t i. R. J o h a n n e s L a n g e l ü d d e k e , B u x t e 
h u d e , G i e s e l b e r t s t r a ß e 16; M i t t e l s c h u l r e k t o r i. R. H a n s P e t e r S ie 
m e n s , Jork Nr. 234; Stadtarchivrat Dr. B e r n h a r d W i r t g e n , S t a d e , 
Inse l s traße 12, 

L k r . W e s e r m ü n d e : Kreisarchivar Dr. W i l h e l m Lenz, Otterndorf , 
von-Klenok-Straße 10b; Lehrer Fritz K ü h n a s t , H a h n e n k n o o p ü b e r 
B r e m e r h a v e n ; Lehrer J o n n y Langer, B e v e r s t e d t Nr . 124; Lehrer 
Heinrich Pr igge , L e h n s t ä d t über B r e m e r h a v e n Nr . 20; Lehrer H e i n 
rich M a n g e l s , S i e v e r n ü b e r B r e m e r h a v e n N r . 33 . 
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D I S S E R T A T I O N S B E R I C H T E 

G l a e s k e , G ü n t e r : D i e Erzbi sohöfe v o n H a m b u r g - B r e m e n a l s 
R e i c h s f ü r s t e n ( v o n 9 3 7 — 1 2 5 8 ) . 244 S. T e x t , 52 S. A n m e r k u n g e n . 
Phi l . D i s s . G ö t t i n g e n 1961. ( R e f e r e n t e n : Schnath, Schramm). 

D i e v o r l i e g e n d e A r b e i t b e f a ß t s ich m i t d e m P r o b l e m der S t a a t s b i l 
d u n g i n D e u t s c h l a n d e t w a v o m 10. b i s z u m 13. Jahrhunder t , w i e e s 
sich a n d e r F r a g e n a c h W e s e n u n d F u n k t i o n d e s s o g . „Reichsfürsten
s t a n d e s " d e r Erzb i schofe v o n H a m b u r g - B r e m e n a u s w e i s t . D i e U n t e r 
s u c h u n g richtet ihr A u g e n m e r k v o r a l l e m auf d a s V e r h ä l t n i s der M e 
t r o p o l i t e n z u K ö n i g t u m u n d Reich . Es ga l t z u k lären , in w e l c h e m 
M a ß e u n d auf w e l c h e W e i s e d i e Erzb i schöfe v o n A d a l d a g b i s G e r 
h a r d II., v o n d e n Z e i t e n O t t o s I. b i s z u m A u s g a n g der Staufer a n d e n 
R e i c h s a n g e l e g e n h e i t e n A n t e i l g e n o m m e n h a b e n . Untersucht w i r d in 
S o n d e r h e i t ihre T e i l n a h m e a n R e i c h s - u n d H o f t a g e n , an K i r c h e n v e r 
s a m m l u n g e n , a n H e e r f a h r t e n u n d a m Gericht d e s K ö n i g s , d ie B e t e i 
l i g u n g a n d e r K ö n i g s w a h l u n d d a s V e r h ä l t n i s zur Kurie . V o n b e s o n 
derer B e d e u t u n g s i n d h i e r d i e I n t e r v e n t i o n e n u n d Z e u g e n l i s t e n i n 
d e n K ö n i g s u r k u n d e n , d a g e r a d e s i e i n d e r R e g e l e i n M i t t e l s ind, d i e 
T e i l n a h m e der F ü r s t e n a n d e n G e s c h ä f t e n der R e i c h s r e g i e r u n g z u m 
A u s d r u c k z u b r i n g e n . Fre i l i ch w a r e n a u c h M i s s i o n s - u n d Terr i tor ia l 
p o l i t i k d e r Erzb i schöfe i n d i e U n t e r s u c h u n g e n m i t e i n z u b e z i e h e n , e b e n 
so d i e N a c h r i c h t e n ü b e r d i e H e r k u n f t der M e t r o p o l i t e n , ihre Erhe
b u n g auf d e n Erzs tuh l u n d i h r e k i r c h e n o r g a n i s a t o r i s c h e n M a ß n a h m e n . 
Erst d i e K e n n t n i s ü b e r d i e w e c h s e l s e i t i g e n B e z i e h u n g e n u n d B e d i n g t 
h e i t e n d e r e i n z e l n e n B e r e i c h e läßt t i e f e r g e h e n d e A u f s c h l ü s s e ü b e r 
W e s e n u n d F u n k t i o n d e s R e i c h s f ü r s t e n t u m s der Erzbischöfe v o n H a m 
b u r g - B r e m e n e r w a r t e n . 

D a s H a m b u r g e r E r z b i s t u m b e s t a n d b e i s e i n e r G r ü n d u n g i m J a h r e 
831 l e d i g l i c h a u s d e r e i g e n t l i c h e n E r z d i ö z e s e . D i e G e w i n n u n g v o n 
S u f f r a g a n e n i n d e n n o r d e l b i s c h e n G e b i e t e n auf d e m W e g e der M i s 
s i o n w a r s o m i t d i e v o r d r i n g l i c h e A u f g a b e für d i e N a c h f o l g e r A n s g a r s . 
Da s i e nur m i t H i l f e e i n e r s t a r k e n Z e n t r a l g e w a l t z u l ö s e n w a r , w a r e n 
d i e M e t r o p o l i t e n d e s n ö r d l i c h s t e n d e u t s c h e n Erzbi s tums in v i e l s tär
k e r e m M a ß e a l s e t w a d i e r h e i n i s c h e n Erzbischöfe auf e i n e n g e s Zu
s a m m e n g e h e n m i t d e m K ö n i g t u m a n g e w i e s e n . D a s b e d e u t e t e frei l ich 
auch, d a ß d i e H a m b u r g e r Kirche b e s o n d e r s s tark d e n S c h w a n k u n g e n 
der a l l g e m e i n e n R e i c h s p o l i t i k a u s g e s e t z t war , e i n U m s t a n d , der sich 
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endl ich für d e n t err i tor ia l s taa t l i chen A u s b a u e i n e r E i g e n p o s i t i o n s e h r 
e r s c h w e r e n d a u s w i r k t e . 

V o n 937 b i s 1258 l a s s e n sich dre i g r o ß e E p o c h e n i n d e r G e s c h i c h t e 
d e s V e r h ä l t n i s s e s der Erzbischöfe v o n H a m b u r g - B r e m e n z u m K ö n i g 
tum e r k e n n e n : 

1. D i e Zei t b i s z u m A u s g a n g d e s I n v e s t i t u r s t r e i t e s . S ie i s t dadurch 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Erzb i schöfe k o n s e q u e n t t r e u z u m K ö n i g s t e 
hen , auch d a n n noch, a ls a l l e a n d e r e n d e u t s c h e n M e t r o p o l i t e n s c h o n 
v o r w i e g e n d terr i tor ia l s taat l i ch d a c h t e n . D i e M i s s i o n u n d Kirchen
o r g a n i s a t i o n i m N o r d e n s i n d der spez i f i s che B e i t r a g d e r H a m b u r g e r 
Erzbischöfe an der Re ichspo l i t ik , v o n d e r e n w e i t e r e n A u f g a b e n s i e 
w e i t g e h e n d e n t b u n d e n g e w e s e n z u s e i n s c h e i n e n . 

2. D i e Zei t der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t H e i n r i c h d e m L ö w e n . S i e 
z w i n g t n u n auch das B r e m e r Erzstift g a n z in d i e B a h n e n d e r Terri
tor ia lpo l i t ik . 

3. D i e Zei t nach d e m S t u r z e H e i n r i c h s d e s L ö w e n , a l s v o n e i n e r 
T e i l h a b e a m Reich nur n o c h i n d e m S i n n e g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n , 
daß der B r e m e r Erzbisohof z w a r e i n e n T e i l d e s R e i c h e s b e h e r r s c h t , 
zur Z e n t r a l g e w a l t aber so gut w i e k e i n e B e z i e h u n g e n m e h r hat . Verf. 

S c h u l t z e , A r n o l d : D i e S i e l h a f e n o r t e z w i s c h e n E m s u n d W e s e r . 
Z u m P r o b l e m d e s r e g i o n a l e n T y p u s i m B a u p l a n der K u l t u r l a n d 
schaft. 236 S., 44 A b b . Phi l . D i s s . G ö t t i n g e n 1961. ( R e f e r e n t e n : Mor-
t e n s e n — Czajka) . 

D i e e t w a 25 S i e l h a f e n o r t e an d e r o l d e n b u r g i s c h - o s t f r i e s i s c h e n Mar
s c h e n k ü s t e b i l d e n in ihrer A n f a n g s - u n d H a u p t p h a s e 1500—1870/80 
e i n e n p r ä g n a n t e n S i e d l u n g s t y p u s : s o w o h l f o r m a l mi t d e n e n g g e b a u 
t e n n ichtagrar i schen S i e d l u n g s k ö r p e r n a l s auch f u n k t i o n a l m i t der 
d o m i n i e r e n d e n A u f g a b e a l s H a n d e l s h ä f e n d e r K ü s t e n m a r s c h . 

Zur Erklärung d e s T y p u s u n d d e r r e g i o n a l e n B a l l u n g w e r d e n d i e 
b e d i n g e n d e n F a k t o r e n a n a l y s i e r t : d i e A b h ä n g i g k e i t e n v o n G e w ä s s e r 
s y s t e m , De ichbau , V e r k e h r s b e d i n g u n g e n , p o l i t i s c h e r K l e i n g l i e d e r u n g , 
v o n Landwirtschaft u n d S i e d l u n g in der h i n t e r l i e g e n d e n Marsch . 

W e i t e r a l s d i e s e h e r k ö m m l i c h e g e o g r a p h i s c h e E r k l ä r u n g nach p h y s i 
schen u n d r a t i o n a l e n K a t e g o r i e n führt d a n n d i e ge sch ich t l i che A n a l y s e 
der S i e d l u n g s g e s t a l t u n g s e l b s t . V o r a l l e m d i e U n t e r s u c h u n g d e r For
m e n g e n e s e macht deutl ich, d a ß d i e T y p e n h a f t i g k e i t nicht e in fach a u s 
d e n j e w e i l s g l e i chen ä u ß e r e n B e d i n g u n g e n e n t s p r i n g t , s o n d e r n aus 
d e m t i e f eren Z u s a m m e n h a n g g e m e i n s a m e r G e s c h i c h t e . Z u g r u n d e l i e g t 
e i n e „ T y p u s i d e e " , d ie s ich s e l b s t gesch icht l i ch e n t w i c k e l t u n d i n d e r 
j e d e n e u e G e s t a l t u n g w u r z e l t („Baust i l" der Orte ) . D i e e i n f a c h e g e o 
g r a p h i s c h e A b h ä n g i g k e i t i s t dar in „ a u f g e h o b e n " . A u c h d i e R e g i o n a l i -
tät, d i e z w a r in d e n b e d i n g e n d e n F a k t o r e n a l s u n g e f ä h r e M ö g l i c h k e i t 
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a n g e l e g t ist , w i r d durch d ie r e g i o n a l e A u s b i l d u n g der h i n t e r d e n O b 
j e k t e n s t e h e n d e n „ T y p u s i d e e " erst p r ä g n a n t u n d e i n d e u t i g . 

ü b e r d ie p h y s i s c h e u n d r a t i o n a l e Erk lärung h i n a u s z e i g t s ich a l s o 
g e r a d e b e i d i e s e m archival i sch gut faßbaren G e g e n s t a n d d ie Geschicht
l ichkei t der a n t h r o p o g e n e n K u l t u r l a n d s c h a f t s e l e m e n t e a l s e i n e dri t te 
u n d u m f a s s e n d e a n t h r o p o g e o g r a p h i s c h e K a t e g o r i e . 

Ein a b s c h l i e ß e n d e s K a p i t e l beschre ibt u n d erk lär t d ie A u f l ö s u n g d e s 
T y p u s se i t d e m Ende d e s 19. Jahrhunder t s . Verf. 
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B Ü C H E R S C H A U 

I. A L L G E M E I N E S 

N i e d e r s a c h s e n . E ine A u s s t e l l u n g der N i e d e r s ä c h s i s c h e n Arch iv 
v e r w a l t u n g a u s A n l a ß d e s z e h n j ä h r i g e n B e s t e h e n s d e r L a n d e s 
v e r f a s s u n g . G ö t t i n g e n : V a n d e n h o e c k & Ruprecht 1961. 139 S„ 
8 A b b . = V e r ö f f e n t l i c h u n g e n der N i e d e r s ä c h s i s c h e n A r c h i v v e r 
w a l t u n g , Be ihef t 3. Brosen. 2,50 DM. 

D i e A r c h i v a l i e n a u s s t e l l u n g „ N i e d e r s a c h s e n " — bi sher in H a n 
n o v e r , Aurich, Bückeburg , Osnabrück g e z e i g t — versucht mit g u t e m 
Erfolg, in 180 r e p r ä s e n t a t i v e n , z u m Tei l a u s g e w ä h l t schönen , bi ldhaft 
e i n d r u c k s v o l l e n D o k u m e n t e n d ie po l i t i schen , ku l ture l l en , wirtschaft 
l i chen E n t w i c k l u n g e n i m n i e d e r s ä c h s i s c h e n Bereich v o n der K a r o 
l i n g e r z e i t b is in d i e G e g e n w a r t , zug le ich Geschichte u n d h i s tor i sche 
I n d i v i d u a l i t ä t der e i n z e l n e n T e i l e N i e d e r s a c h s e n s s innfä l l ig z u m a c h e n . 
D i e a u s g e s t e l l t e n Stücke — Handschr i f ten , U r k u n d e n , A k t e n s t ü c k e , 
Briefe , K a r t e n — sind, v o n e i n i g e n L e i h g a b e n a b s e h e n , aus d e n n i e 
dersächs i s chen S taa t sarch iven z u s a m m e n g e t r a g e n w o r d e n : e i n e B e g r e n 
z u n g der P r o v e n i e n z , d i e m a n c h e Bere iche d e r V e r g a n g e n h e i t u n s e r e s 
R a u m e s n o t w e n d i g b laß b l e i b e n läßt — m a n m a g an das G a n d e r s 
h e i m der H r o t s v i t d e n k e n , an G o s l a r a ls R e s i d e n z der Sal ier , an W i r t 
schaft u n d Kultur u n s e r e r g r o ß e n spätmi t te la l t er l i chen S tädte —, d i e 
a n d e r e r s e i t s freil ich in ü b e r z e u g e n d e r W e i s e Reichtum u n d W e r t d e r 
Ü b e r l i e f e r u n g sp iege l t , w i e s i e e b e n in d e n n i e d e r s ä c h s i s c h e n S taa t s 
a r c h i v e n g e h ü t e t wird . D i e F ü l l e d e s in der A u s s t e l l u n g G e z e i g t e n , 
im K a t a l o g B e s c h r i e b e n e n ist, v o n K a i s e r u r k u n d e n der K a r o l i n g e r b i s 
zu S t a a t s v e r t r ä g e n d e s g e g e n w ä r t i g e n Landes N i e d e r s a c h s e n , o h n e 
h in groß g e n u g , der G e s a m t e i n d r u c k vorzügl ich , d ie b i s h e r i g e R e s o 
nanz mi t g u t e m Grund a u ß e r o r d e n t l i c h p o s i t i v . Der Kata log , mi t e i n e m 
V o r w o r t v o n Min i s t er ia l ra t Dr. Gr ie ser e i n g e l e i t e t , v o n J o s e p h 
K ö n i g u n d W a l t e r D e e t e r s mi t großer Sorgfa l t bearbe i t e t , hat daran 
s e i n e n g u t e n A n t e i l . Er k e n n z e i c h n e t d ie e i n z e l n e n A u s s t e l l u n g s s t ü c k e 
mit K o p f r e g e s t u n d d e n n o t w e n d i g e n q u e l l e n k u n d l i c h e n A n g a b e n , 
w e i s t auf ihre B e s o n d e r h e i t e n hin, g ibt für e r w ä h n e n s w e r t e o d e r 
s c h w i e r i g e T e x t s t e l l e n Leseh i l f en , ist a l so für e i n ausführl iches Stu
d i u m der a u s g e s t e l l t e n D o k u m e n t e , zumal durch d e n geschichtsbef l i s -
s e n e n Laien, unentbehr l i ch . I n d e s s e n g i n g e n d ie Bearbe i ter d e s Ka
t a l o g s v i e l f a c h in erfreul icher W e i s e über d e n u n m i t t e l b a r e n B e z u g 
auf d i e e i n z e l n e n Stücke h i n a u s . D i e D o k u m e n t e s e lbs t s i n d ja nicht 
nur u m ihrer s e lbs t w i l l e n a u s g e s t e l l t ; s i e s ind r e p r ä s e n t a t i v für 
g a n z e Epochen , spez i f i sche E n t w i c k l u n g e n , h e r v o r r a g e n d e Persön l i ch-
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k e i t e n , d i e E i g e n t ü m l i c h k e i t e n e i n z e l n e r L a n d e s t e i l e . Hier a u f m e r k s a m 
z u m a c h e n , d e m e i n z e l n e n Stück s e i n e P e r s p e k t i v e ins A l l g e m e i n e r e 
zu g e b e n , s e i n e n H i n t e r g r u n d a u f z u z e i g e n , e s in d ie g r ö ß e r e n Z u 
s a m m e n h ä n g e e i n z u o r d n e n u n d v o n d a h e r s e i n e n R a n g u n d W e r t 
z u e r l ä u t e r n , i s t o f fens icht l i ch e i n w e s e n t l i c h e s A n l i e g e n u n d j e d e n 
fa l l s e i n g r o ß e s V e r d i e n s t d e s K a t a l o g s . D e r j e d e r N u m m e r b e i g e g e 
b e n e L i t e r a t u r h i n w e i s i s t g e r a d e auch i n d i e s e m S i n n e e i n e r A u s 
w e i t u n g v o m E i n z e l s t ü c k i n s A l l g e m e i n e r e zu b e g r ü ß e n . So trägt d e r 
K a t a l o g in p ä d a g o g i s c h w e r t v o l l e r W e i s e d a z u be i , daß s ich G e 
schichte i n d e r A u s s t e l l u n g i n u n m i t t e l b a r e A n s c h a u u n g v e r d i c h t e t . 
Mi t d e r d u r c h w e g t r e f f e n d e n k n a p p e n C h a r a k t e r i s i e r u n g v o n E r e i g 
n i s s e n , Z u s t ä n d e n , P e r s ö n l i c h k e i t e n w i r d e i n e in e i n e m sch l i chten 
A u s s t e l l u n g s k a t a l o g k a u m z u e r w a r t e n d e F ü l l e v o n F a k t e n u n d D a 
t e n g e g e b e n , m a g e s s ich n u n u m d a s E i n b e c k e r B ier i m M i t t e l a l t e r , 
d e n O r g e l b a u e r A r p Schni tger , d i e e n g l i s c h e T h r o n f o l g e der W e i f e n 
o d e r d i e E r n e n n u n g H i t l e r s z u m b r a u n s c h w e i g i s c h e n R e g i e r u n g s r a t 
h a n d e l n . S o g i b t d e r K a t a l o g , m i t d e m V o r b e h a l t der durch s e i n e 
s p e z i e l l e A u f g a b e , s e i n e i g e n t l i c h e s W e s e n g e s e t z t e n G r e n z e n , e i n e n 
auf 180 S t i c h p u n k t e k o n z e n t r i e r t e n , g l e i c h s a m po int i l l i s t i sch g e f a ß t e n , 
b e l e h r e n d e n k u r z e n U b e r b l i c k ü b e r d i e Gesch ichte d e s n i e d e r s ä c h 
s i s c h e n B e r e i c h e s . D a b e i g e w i n n e n d i e k n a p p e n , e i n l e i t e n d e n U b e r 
s i chten für d i e g r o ß e n A b s c h n i t t e , w e l c h e d ie A u s s t e l l u n g p e r i o d i s i e -
r e n d g l i e d e r n , i h r e n W e r t a l s v e r b i n d e n d e E l e m e n t e . A c h t g u t e R e 
p r o d u k t i o n e n a u s g e s t e l l t e r D o k u m e n t e , s t e l l v e r t r e t e n d für j e w e i l s 
e i n e n n i e d e r s ä c h s i s c h e n L a n d e s t e i l , v e r s t ä r k e n d e n aus der L e k t ü r e 
e r w a c h s e n d e n Eindruck: d a ß e s s ich, g e r a d e für d e n a n der G e s c h i c h t e 
i n t e r e s s i e r t e n , a b e r v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A m b i t i o n e n w e n i g e r g e 
p l a g t e n L a i e n l o h n t , d e n K a t a l o g z u b e s i t z e n u n d in i h m z u b lä t tern , 
auch w e n n d ie A u s s t e l l u n g s e l b s t nicht m e h r z u s e h e n s e i n wird . 

A u r i c h H S c h m i d t 

J a h r e s b e r i c h t e f ü r d e u t s c h e G e s c h i c h t e . N e u e 
F o l g e . Jg . 5/6. 1953/54. H r s g . v o m Inst i tut für Gesch ichte an d e r 
D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u Berl in . Ber l in : A k a 
d e m i e - V e r l a g 1959. X X I V , 505 S e i t e n 8<>. Brosen. 7 8 — D M , 
g e b . 8 0 , — D M . 

D e r n e u e D o p p e l b a n d h a t l a n g e auf s i ch w a r t e n l a s s e n u n d d a m i t 
d e n A b s t a n d z w i s c h e n Ber icht s - u n d E r s c h e i n u n g s j a h r nicht u n w e s e n t 
l ich v e r g r ö ß e r t . E n d e d e s J a h r e s 1957 l a g e n s c h o n s e i n e Druckfahnen 
v o r u n d M i t t e 1958 h ä t t e e r e r s c h e i n e n k ö n n e n , w e n n nicht p o l i t i s c h e 
G r ü n d e d i e A r b e i t e n e r s c h w e r t u n d d e n A b s c h l u ß v e r z ö g e r t h ä t t e n . 
S o s a h s ich Fritz H ä r t u n g , d e r l a n g j ä h r i g e v e r d i e n s t v o l l e H e r a u s 
g e b e r d e r a l t e n u n d n e u e n F o l g e , d e r d i e s e n B a n d noch b e a r b e i t e t 
hat , g e z w u n g e n , d i e L e i t u n g d e s U n t e r n e h m e n s n i e d e r z u l e g e n . In der 
F o l g e w u r d e s e i n M i t a r b e i t e r W . S c h o c h o w , d e r für d e n Inhal t m i t -
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v e r a n t w o r t l i c h war , durch P. W i e k e r s e t z t . D i e H e r a u s g a b e ü b e r n a h m 
das Inst i tut für Geschichte a n d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n 
schaften u n d strich d e m V o r w o r t z u f o l g e i n d e n D r u c k f a h n e n „e ine 
g e r i n g f ü g i g e A n z a h l w i s s e n s c h a f t l i c h w e r t l o s e r fasch i s t i s cher Propa
gandaschri f ten". Der s ta t t l i che B a n d h a t e t w a 400 T i t e l m e h r a l s s e i n 
V o r g ä n g e r , dabe i „wurde w i e b i s h e r auf A r b e i t e n ü b e r r e i n loka l 
geschicht l iche E r e i g n i s s e verz i ch te t" . D i e Z a h l der h e r a n g e z o g e n e n 
Zei tschri f ten is t erhebl ich g e s t i e g e n , d a r u n t e r s i n d e i n i g e n e u e a u s 
d e m n i e d e r s ä c h s i s c h e n Raum. D a s B r e m i s c h e J a h r b u c h feh l t d i e s e s 
Mal in der Liste, da der 44 . B a n d ers t 1955 er sch ien . N u r s e i n Be 
s p r e c h u n g s t e i l w u r d e a u s g e w e r t e t . A n S t e l l e d e s S a c h r e g i s t e r s trat 
e i n V e r z e i c h n i s : P e r s o n e n n a m e n u n d g e o g r a p h i s c h e B e z e i c h n u n g e n . 
Der H e r a u s g e b e r hofft in d e n f o l g e n d e n J a h r e n d i e B ä n d e schne l l er 
h e r a u s b r i n g e n z u k ö n n e n . W i e w e i t s i e k ü n f t i g d e r o b j e k t i v e n For
schung, d i e s ich re in sachl ich i n f o r m i e r e n w i l l , d i e n e n w e r d e n , b le ib t 
a b z u w a r t e n . 

H a n n o v e r F. B u s c h 

W e s t f ä l i s c h e B i b l i o g r a p h i e . Bd. 5, Ber icht s jahr 1959 u n d 
N a c h t r ä g e aus f rüheren J a h r e n . (Bearb. v o n E l e o n o r e J o e r d e n s 
u n d H a n s Mori tz M e y e r . ) D o r t m u n d : S tadt - u n d L a n d e s b i b l i o t h e k 
1960. 164 S. 8 » , 15 — D M . 

D e r n e u e B a n d w e i c h t s tark v o n s e i n e n V o r g ä n g e r n a b . Schon 
äußer l ich hat der Ü b e r g a n g z u m Buchdruck e i n e Ä n d e r u n g d e s For
m a t s zur F o l g e g e h a b t . D a s j e t z t e i n s e t z e n d e jähr l i che E r s c h e i n e n 
hat d e n A b s t a n d z w i s c h e n Ber icht s - u n d E r s c h e i n u n g s j a h r w e i t e r h i n 
verkürz t . A b e r auch i m I n n e r n d e s B a n d e s i s t e i n s t a r k e s A b w e i c h e n 
g e g e n ü b e r d e n f rüheren B ä n d e n f e s t z u s t e l l e n . W i e in d e n m e i s t e n 
l a n d e s k u n d l i c h e n B i b l i o g r a p h i e n — auch i n d e r n i e d e r s ä c h s i s c h e n — 
ist j e tz t das Schrifttum, das s ich auf K r e i s e u n d O r t e b e z i e h t , a u s d e n 
S a c h g r u p p e n h e r a u s g e z o g e n u n d i n e i n e m O r t s a l p h a b e t z u s a m m e n 
gefaßt . D a s b i o g r a p h i s c h e T i t e l m a t e r i a l h a t t e b e r e i t s s e i t d e m 3. B a n d e 
« i n e e i g e n e A b t e i l u n g e r h a l t e n . Durch d i e s e O r d n u n g e r ü b r i g e n sich 
Orts - u n d P e r s o n e n r e g i s t e r . 

H a n n o v e r F. B u s c h 

II. L A N D E S K U N D E 

D e r L a n d k r e i s N i e n b u r g ( W e s e r ) ( R e g i e r u n g s b e z i r k H a n 
n o v e r ) , b e a r b e i t e t v o n H e r m a n n T i c k e r t (u. Mitarb . ) . Bre
m e n - H o r n : W . D o r n - V e r l a g 1959. 292 S. m. 108 A b b . u. Ktn., 
79 F o t o s u. 4 Zeichn. — D i e L a n d k r e i s e in N i e d e r s a c h s e n (Veröff. 
d. N i e d e r s . L a n d e s v e r w a l t u n g s a m t s u. d e r W i r t s c h . w i s s . G e s e l l s c h . 
Bd. 17). 2 4 — D M . 

V o r mir l i eg t der 17. B a n d d e r n i e d e r s ä c h s i s c h e n R e i h e d e s G e 
s a m t w e r k e s „Die D e u t s c h e n L a n d k r e i s e " . 
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W e l c h e A r b e i t s l e i s t u n g in d i e s e r Zahl steckt, w i r d deut l ich , w e n n 
m a n s ich v e r g e g e n w ä r t i g t , daß a l l e a n d e r e n L ä n d e r d e s B u n d e s 
g e b i e t e s z u s a m m e n b i s h e r nur 13 K r e i s b e s c h r e i b u n g e n h a b e n v e r 
ö f fent l i chen k ö n n e n . D i e s e r Erfolg is t das V e r d i e n s t Kurt Brünings , 
der b e r e i t s s e i t 1947 u n e r m ü d l i c h d e n g r o ß e n P l a n v o r a n t r i e b u n d 
g e r a d e i n d i e s e m W e r k , w i e w i r u n s er innern , v i e l e n d e u t s c h e n W i s 
senschaf t l ern s e i n e r z e i t w i e d e r e i n e A r b e i t s m ö g l i c h k e i t g e g e b e n h a t t e . 
D a s W e r k w u c h s schl ießl ich ü b e r ihn h i n a u s u n d i m S o m m e r 1961 
h a t i h n — v i e l z u früh — der T o d a u s der A r b e i t g e r i s s e n ; i m m e r 
a b e r w i r d s e i n N a m e mit d e m G e s a m t w e r k „Die d e u t s c h e n Land
k r e i s e " aufs e n g s t e v e r b u n d e n b l e i b e n . 

D e r v o r l i e g e n d e Band „Nienburg" is t w i e b e i e i n i g e n f rüheren 
B ä n d e n w i e d e r u m d a s W e r k e i n e s e i n z e l n e n M a n n e s , d e s S t u d i e n 
r a t e s i. R. Dr. H e r m a n n Tideert . Er l e g t das E r g e b n i s s e i n e r L e b e n s 
arbe i t v o r . A u c h er k a n n freil ich für e i n z e l n e S p e z i a l g e b i e t e der M i t 
h i l f e v o n F a c h l e u t e n nicht en tra ten , s o b e s o n d e r s b e i d e n A b s c h n i t t e n 
ü b e r d i e N a t u r d e s L a n d e s u n d d e r e n Bewir t scha f tung , w i e G e o l o g i e , 
B ö d e n , Kl ima, G e w ä s s e r , W a s s e r w i r t s c h a f t , Fors twir t schaf t , J a g d u s w . 
Im ü b r i g e n a b e r k o m m t e s d e m Buch z u g u t e , daß Tickert , ges tü tz t auf 
e i n g e h e n d e K e n n t n i s v o n Land u n d L e u t e n u n d L i e b e zur Sache, d i e 
V o l l e n d u n g der A r b e i t z u s e i n e m e i g e n s t e n A n l i e g e n machte . 

W e n n auch d i e A b s c h n i t t e ü b e r d ie po l i t i s che u n d terr i tor ia le Ent
w i c k l u n g , ü b e r S i e d l u n g s g e s c h i c h t e u n d k u l t u r e l l e s L e b e n d e n H i s t o 
r iker in ers ter Lin ie i n t e r e s s i e r e n , s o w e r d e n d o c h e b e n s o w i e b e i 
d e n früheren B ä n d e n d e r K r e i s b e s c h r e i b u n g e n d i e A u s f ü h r u n g e n 
ü b e r d i e N a t u r d e s Landes , ü b e r B e v ö l k e r u n g u n d S i e d l u n g , über 
Wirtschaf t u n d V e r k e h r v o n der L a n d e s k u n d e u n d H e i m a t f o r s c h u n g 
m i t N u t z e n a l s z w e c k m ä ß i g e s N a c h s c h l a g e w e r k b e n u t z t w e r d e n 
k ö n n e n . 

Bückeburg Fr. E n g e l 

III. V O L K S K U N D E 

G y s s e l i n g , M a u r i t s : T o p o n y m i s c h w o o r d e n b o e k v a n Be lg ie , 
N e d e r l a n d , L u x e m b u r g , Noord-Frankr i jk e n W e s t - D u i t s l a n d (vöör 
1226). 
U i t g e g e v e n d o o r h e t Be lg i sch In terun ivers i ta i r C e n t r u m v o o r 
N e e r l a n d i s t i e k , Brüsse l 1960. 2 Bde . 1407 S. = B o u w s t o f f e n e n 
S t u d i e n v o o r d e G e s c h i e d e n i s e n d e L e x i c o g r a f i e v a n he t N e d e r -
l a n d s VI, 1. 1500 bFr. ( = e t w a 1 2 0 — DM). 

Im Frühjahr 1961 ist v o n M. G y s s e l i n g d a s s e i t l a n g e m er
w a r t e t e O r t s n a m e n - B u c h in z w e i s t a r k e n B ä n d e n e r s c h i e n e n . Auf d e m 
N i e d e r d e u t s c h e n S y m p o s i o n auf d e m S o n n e n b e r g b e i St. A n d r e a s 
b e r g O s t e r n 1959 h a t t e Verf. w o h l z u m e r s t e n M a l e v o r e i n e m grö
ß e r e n d e u t s c h e n Z u h ö r e r k r e i s v o n s e i n e m Plan u n d s e i n e m V o r h a b e n 
g e s p r o c h e n . His tor iker , G e r m a n i s t e n u n d G e o g r a p h e n h a b e n b i sher 
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i m m e r mit d e m F ö r s t e m a n n , d e s s e n v o n H. J e l l i n g h a u s b e s o r g t e 
3. A u f l a g e s c h o n 1913—16 e r s c h i e n e n ist, a rbe i t en m ü s s e n . D a s W e r k 
w a r J a h r z e h n t e h i n d u r c h u n s e r Führer u n d u n s e r e Zuflucht u n d is t 
e s h e u t e noch. Le ider i s t d a s W e r k vergr i f fen . 

D a s F ö r s t e m a n n s c h e N a m e n b u c h hat u n s a l l e n b e k a n n t e Schwä
chen. Der „ N e u e F ö r s t e m a n n " m u ß e i n a n d e r e s Ges icht erha l t en . D i e 
e t y m o l o g i s c h e n A n s ä t z e g e h e n nicht s e l t e n in d ie Irre. A u c h b e i d e n 
Ident i f i z i erungen der u r k u n d l i c h e n B e l e g e mi t h e u t i g e n O r t s n a m e n 
s i n d m a n c h e r l e i F e h l e r v o r h a n d e n . D i e B e l e g e v o n F ö r s t e m a n n u n d 
v o n J e l l i n g h a u s s i n d oft a u s U r k u n d e n p u b l i k a t i o n e n g e n o m m e n , d i e 
i n z w i s c h e n durch b e s s e r e erse tz t s ind. D e r s o g . F ö r s t e m a n n - A u s s c h u ß 
wi l l das W e r k für das g a n z e d e u t s c h e Sprachgeb ie t w i e d e r b e a r b e i t e n 
u n d n e u h e r a u s g e b e n . D i e N o t w e n d i g k e i t s o l l t e a l l e n e i n l e u c h t e n , 
auch d e n A r c h i v a r e n , s e l b s t w e n n d i e s e A u f g a b e mit zusätz l i cher 
M ü h e v e r b u n d e n ist . 

G. hat d i e s e G e b r e c h e n d e s a l t e n g u t e n F ö r s t e m a n n g e s e h e n . Er 
w i l l s i e in der w e s t l i c h e n G e r m a n i a mit s e i n e m W e r k b e h e b e n . Im 
Prinzip b e h a n d e l t s e i n N a m e n b u c h g a n z B e l g i e n , d i e g a n z e n N i e d e r 
lande , ganz L u x e m b u r g , d i e frühere preußi sche R h e i n p r o v i n z u n d d i e 
D e p a r t e m e n t s N o r d u n d P a s d e Cala i s , e in g e s c h l o s s e n e s G e b i e t . D i e s 
i s t s o zu v e r s t e h e n , daß e r d ie A r c h i v e d i e s e r G e b i e t e v o l l s t ä n d i g aus 
g e w e r t e t hat; e s i s t d a m i t a b e r auch g e s a g t , daß v i e l e O r t s n a m e n 
außerha lb d i e s e r Landschaf ten in s e i n e n Kre i s t re ten u n d b e h a n d e l t 
w e r d e n . Für d i e O r t s n a m e n i n n e r h a l b d i e s e s v o r g e z e i c h n e t e n G e 
b i e t e s hat er a u c h A r c h i v e a n d e r e r benachbarter Landschaften e i n 
g e s e h e n . D i e e t y m o l o g i s c h e n F r a g e n k l a m m e r t er m e i s t aus . G r o ß e s 
G e w i c h t l e g t er auf d i e r icht ige Ident i f ikat ion der urkundl ichen Be
l e g e und ihre g e n a u e graf ische W i e d e r g a b e . 

Der H a u p t g r u n d z u g s e i n e s W e r k e s ist e i n u n g e h e u e r e s M i ß t r a u e n 
d e n b i s h e r i g e n H e r a u s g e b e r n der U r k u n d e n g e g e n ü b e r u n d anderer 
s e i t s e in e b e n s o g r o ß e s Z u t r a u e n zu s e i n e r e i g e n e n Einsicht, w a s 
g e l e g e n t l i c h p e i n l i c h w i r k t . Z w a r h a b e ich oft s e l b s t erfahren, daß w i r 
d e n Ed i t ionen m a n c h e r H i s t o r i k e r g e g e n ü b e r , w a s d ie N a m e n s f o r m e n 
a n g e h t , v o r s i c h t i g s e i n m ü s s e n . Ich d e n k e d a b e i v o r a l l e m v o n m e i 
n e m A r b e i t s g e b i e t her a n m a n c h e ä l t e r e n n o r d w e s t d e u t s c h e n Ur-
k u n d e n b ü c h e r . D e n M e i s t e r n der M G H der l e t z t e n J a h r z e h n t e u n d 
d e n H e r a u s g e b e r n der n e u e r e n U r k u n d e n b ü c h e r a b e r nun noch j e d e s 
mal die U r k u n d e n w i e d e r n a c h z u l e s e n , i s t b e s t e n f a l l s pure Ze i tver 
s c h w e n d u n g u n d z e u g t v o n e i n e r unfaßl ichen Überheb l i chke i t . W o h i n 
s o l l t e n wir k o m m e n ! W e n n K ö n i g e b a u e n , h a b e n d ie Kärrner z u tun. 
S o l l e n wir d a s i m m e r z u b e w e i s e n v e r s u c h e n ? 

Für die n i e d e r s ä c h s i s c h e Geschichts forschung w i r d das W e r k im
m e r in d e n F ä l l e n z u R a t e g e z o g e n w e r d e n m ü s s e n , w o n i edersäch
s i sche Orte i n U r k u n d e n j e n e s G e b i e t e s e r w ä h n t w e r d e n . Ich w e i s e 
d e s h a l b schon j e t z t auf d i e s Buch e indr ing l i ch hin . Ä u ß e r l i c h ist e s 
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e i n e F r e u d e : e i n w u n d e r s c h ö n e r E i n b a n d u n d e i n k larer e i n w a n d f r e i e r 
Druck. D a s g e l e h r t e u n d f l e i ß i g e W e r k e i n g e h e n d z u b e u r t e i l e n i s t 
mir i n n e r h a l b d e r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Ze i t nicht mögl ich . D e r 
Verf. darf m i t Recht e i n e s a u b e r e u n d ausführ l iche Krit ik u n d W ü r 
d i g u n g s e i n e r A r b e i t e r w a r t e n . Ich w e r d e s i e nach d i e s e m b l o ß e n 
H i n w e i s für d a s n ä c h s t e J a h r b r i n g e n . 

G ö t t i n g e n He inr ich W e s c h e 

I V . P O L I T I S C H E G E S C H I C H T E 
N A C H D E R Z E I T E N F O L G E 

R e d m a n , A l v i n : The House ol Hanover. L o n d o n : A l v i n R e d -
m a n Ltd 1960. 471 S. r 41 A b b . E i n e S tammtafe l . D e u t s c h e A u s 
g a b e : A u f E n g l a n d s T h r o n (Das H a u s H a n n o v e r ) , ü b e r t r a g e n v o n 
M a r i a v . S c h w e i n i t z . M ü n c h e n : W i n k l e r 1961. 482 S., 21 A b b i l 
d u n g e n . E i n e S t a m m t a f e l . 24 ,80 D M . 

D i e s 1960 in L o n d o n u n d 1961 i n deut scher U b e r s e t z u n g in M ü n 
c h e n h e r a u s g e b r a c h t e W e r k ü b e r d a s H a u s H a n n o v e r auf E n g l a n d s 
T h r o n m a c h t e s d e m Kri t iker , d e r d a s Buch i m Bl ickfe ld der h a n 
n o v e r s c h e n L a n d e s g e s c h i c h t e z u w ü r d i g e n hat , i n s o f e r n nicht le icht , 
a l s v o n d i e s e m S t a n d p u n k t a u s g e s e h e n g e r a d e der A n f a n g b e i w e i 
t e m a m s c h l e c h t e s t e n a u s g e f a l l e n ist . D a s e r s t e Kapi te l , in d e m Vf. 
d e n V e r s u c h macht , s e i n e n L e s e r n d i e Herkunf t der br i t i schen W e i 
f e n u n d i h r e f e s t l ä n d i s c h e U m w e l t v o r z u s t e l l e n , b i e t e t e i n e s o g r o t e s k e 
H ä u f u n g v o n g e o g r a p h i s c h e n u n d gesch icht l i chen Schnitzern, daß m a n 
v e r s u c h t is t , m i t e i n e m G e f ü h l d e r E n t t ä u s c h u n g u n d d e s U n w i l l e n s 
auf d i e w e i t e r e L e k t ü r e z u v e r z i c h t e n . Es k o m m e n S e i t e n vor , auf 
d e n e n n a h e z u j e d e r z w e i t e u n d dr i t te Satz fa lsch ist . N icht nur v o n 
der B e l e g e n h e i t u n d G r ö ß e d e r W e l f e n l a n d e u n d ihrer haupt säch
l i chs ten O r t e h a t d e r Vf. n u r h ö c h s t u n d e u t l i c h e V o r s t e l l u n g e n , er 
i s t auch ü b e r a n d e r e T e i l e D e u t s c h l a n d s bedauer l i ch w e n i g unterrich
tet . D a b e i s t e h t e r s ich i n s o f e r n s e l b e r i m Lichte, a l s er s ich g e r a d e b e i 
d e m B e m ü h e n , d i e d e u t s c h e n V e r h ä l t n i s s e a l s e i n Lil iput i m V e r 
g le i ch m i t E n g l a n d d a r z u s t e l l e n , n o c h z u s e i n e n U n g u n s t e n vergre i f t . 
S o w e n n e r z. B. (S. 13) d e r S tadt C e l l e in der Ze i t H e r z o g W i l h e l m s 
d e s J ü n g e r e n 10 000 E i n w o h n e r z u s c h r e i b t (statt e t w a 2000!) o d e r d e m 
„ w i n z i g e n " H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z (S. 98) e i n e A u s d e h n u n g 
v o n 120 M e i l e n L ä n g e b e i 30 M e i l e n Bre i te g ibt , d. h. 190 X 50 k m 
o d e r d e n d o c h recht s t a t t l i c h e n U m f a n g v o n g a n z M e c k l e n b u r g ; 
Stre l i tz h a t t e n u r 70 X 40 k m ! Es i s t schade, daß in der d e u t s c h e n 
A u s g a b e d i e s e v i e l e n k l e i n e n , a b e r ärger l i chen V e r s e h e n nicht b e 
s e i t i g t w u r d e n . D i e U b e r s e t z u n g h a t s ich b e g n ü g t , w e n i g s t e n s d ie 
s c h l i m m s t e n E n t s t e l l u n g e n v o n N a m e n w i e Lüneberg , Schaumberg , H e i 
d e s h e i m , W ü r t e n b u r g u n d O s n a b u r g h z u ber icht igen , a u s der fortress 
oi Ahlden (S. 31) e i n A m t s h a u s z u m a c h e n u n d (S. 393) d e n i m e n g -
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l i schen T e x t — ü b r i g e n s b e r e i t s 1863! — so g e n a n n t e n „Prinz Otto 
von Bismarck" in e i n e n F ü r s t e n z u v e r w a n d e l n . S o n s t a b e r w u r d e n 
se lbs t g r ö b s t e Irrtümer g e t r e u l i c h ü b e r n o m m e n , s o , u m n u r e i n e n z u 
n e n n e n , d ie „Abte i" H i l d e s h e i m s ta t t d e s B i s t u m s (S. 14). 

W e i t a u s m e h r a l s d i e s e Ä u ß e r l i c h k e i t e n s t ö r e n d ie sachl ichen 
Irrtümer u n d Sch ie fhe i t en . V o n d e m h o h e n A l t e r u n d d e r g r o ß e n 
gesch icht l i chen B e d e u t u n g d e s W e i f e n h a u s e s , v o n H e i n r i c h d e m Lö
w e n , Otto IV. u n d i h r e n V e r b i n d u n g e n m i t E n g l a n d b r i n g t R. k e i n 
W o r t , s o n d e r n b e g i n n t s e i n e D a r s t e l l u n g o f f e n b a r nicht o h n e A b s i c h t 
mi t d e m ärml ichen u n d h a u s b a c k e n e n K l e i n s t a a t i d y l l d e s H a u s e s 
Lüneburg i m 16. Jahrhunder t . D a g e h t e s n u n a b e r l o s : d a läßt (S. 13) 
H e r z o g W i l h e l m d. J. auf d e m S t e r b e b e t t s e i n e S ö h n e d a r ü b e r l o s e n , 
w e r v o n i h n e n r e g i e r e n u n d d e n S t a m m f o r t s e t z e n so l l ; d a erbt H e r 
z o g J o h a n n Friedrich s chon b e i m T o d e s e i n e s V a t e r s G e o r g the area 
around Hanover; S. 16 ist H e r z o g Ernst A u g u s t p lö tz l i ch e i n elector, 
der (ebenda) in s e i n e m royal stable ( w e l c h e r A u f s t i e g ! ) 600 Pferde 
s t e h e n hat. D a ist e s G e o r g W i l h e l m , d e r d i e e r s t e n Schr i t te tut, 
s e i n e Tochter an i h r e n h a n n o v e r s c h e n V e t t e r z u v e r h e i r a t e n , u m s ie 
zur reigning duchess v o n C e l l e z u machen-, da w i r d d e r H o c h v e r r ä t e r 
M o l t k e 1691 nicht e n t h a u p t e t , s o n d e r n g e r ä d e r t (S. 27) u s w . u s w . 

Ein g a n z e r R a t t e n k ö n i g v o n F e h l e r n u n d S c h i e f h e i t e n , d e n aufzu
l ö s e n h ier zu w e i t führen dürfte , v e r k n o t e t s ich u m d e n F a l l K ö n i g s -
marck, w o so z i eml ich a l l e s fa l sch d a r g e s t e l l t ist , v o n s e i n e r e r s t e n 
Einführung in H a n n o v e r durch s e i n e n S c h w a g e r Graf L o w e n h a u p t 
(so!) u n d s e i n e n Freund, d e n P r i n z e n Karl Ph i l ipp , d e r d a n n a n K ö -
n ig s marcks S e i t e (!) i m Kampf g e g e n d i e T ü r k e n fällt , b i s z u s e i n e r 
Ermordung auf e i n s a m e r S t r a ß e o d e r in e i n e m g l ü h e n d h e i ß e n O f e n 
u n t e r e i g e n h ä n d i g e r b z w . e i g e n f ü ß i g e r M i t w i r k u n g d e r b ö s e n P la ten . 
B e a c h t l i c h e r w e i s e e r l a u b t s ich h i e r d i e s o n s t s e h r u n s e l b s t ä n d i g e 
Ü b e r s e t z u n g (S. 25) d e n s c h ü c h t e r n e n Z u s a t z , daß „nach a n d e r e n U b e r 
l i e f e r u n g e n " der M o r d in e i n e m d u n k l e n G a n g d e s L e i n e s c h l o s s e s 
v o r sich g ing . 

M a n w ü r d e auch o h n e d i e d e m Buch b e i g e f ü g t e B i b l i o g r a p h i e ba ld 
m e r k e n , w o r a u f d i e s e u n d ä h n l i c h e U n v o l l k o m m e n h e i t e n zurück
g e h e n . Es is t d ie v ö l l i g e U n k e n n t n i s d e s d e u t s c h e n Schri f t tums, das 
o f fenbar für d e n Vf. e in fach nicht v o r h a n d e n is t . D a s h a t n e b e n v i e 
l e n N a c h t e i l e n nur d e n e i n e n V o r t e i l g e h a b t , daß d i e dramat i sche , 
a b e r f ikt ive L iebesa f färe W i l h e l m s IV. m i t K a r o l i n e v o n L i n s i n g e n 
d e m Vf. i n f o l g e s e i n e r m a n g e l n d e n V e r t r a u t h e i t m i t d e r d e u t s c h e n 
U b e r l i e f e r u n g e n t g a n g e n ist . Er h ä t t e s i e s o n s t treffl ich b r a u c h e n 
k ö n n e n ! 

Germanica non leguntur! A n d i e s e n G r u n d f e h l e r s o m a n c h e r e n g 
l i scher D a r s t e l l u n g e n i s t der K e n n e r d e r e i n s c h l ä g i g e n V e r h ä l t n i s s e 
l e i d e r n a c h g e r a d e zu s e h r g e w ö h n t , a l s d a ß i h n d i e s e r n e u e s t e Fal l 
ü b e r r a s c h e n k ö n n t e . E n t t ä u s c h e n d d a r a n is t nur, daß d i e s e r M a n g e l 
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an K o n t a k t m i t der d e u t s c h e n Li teratur u n d d e u t s c h e n Q u e l l e n a u c h 
je tz t n o c h s o l c h e B l ü t e n treibt , n a c h d e m d ie Br i ten u n s e r e m K o n t i n e n t 
v e r k e h r s m ä ß i g u n d p o l i t i s c h s o v i e l n ä h e r gerückt s i n d u n d g e r a d e 
i m H a n n o v e r l a n d e s e i t 15 J a h r e n a l s B e s a t z u n g s m a c h t m a n n i g f a c h e 
G e l e g e n h e i t h a t t e n , Land u n d L e u t e , Schri f t tum u n d Ü b e r l i e f e r u n g e n 
e t w a s n ä h e r k e n n e n z u l e r n e n . A b e r d i e e n g l i s c h e n His tor iker , d i e 
d a v o n G e b r a u c h g e m a c h t h a b e n , k a n n m a n a n d e n F i n g e r n a b z ä h l e n . 
Mr. R e d m a n g e h ö r t o f f e n b a r e b e n s o w e n i g d a z u w i e j e n e r V . H. H. 
G r e e n , d e r 1948 in s e i n e m a n s ich g u t e n W e r k e „The Hanoverians 
1714—1815" (S. 74) r e s i g n i e r t f e s t s t e l l t , e s s e i s chwer , ü b e r die Per 
s o n a l u n i o n z u u r t e i l e n , d a K ö n i g Ernst A u g u s t d ie A k t e n der „Deut 
schen K a n z l e i n a c h H a n n o v e r m i t g e n o m m e n h a b e " — w o s i e o f f e n 
bar für d i e s e n e n g l i s c h e n H i s t o r i k e r n icht m e h r e x i s t i e r e n ! 

D e m s e i w i e i h m w o l l e . W e n n d o c h Mr. R e d m a n w e n i g s t e n s d a s 
e n g l i s c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e Schr i f t tum ü b e r d ie h a n n o v e r s c h e n 
K ö n i g e e r s c h ö p f e n d o d e r auch n u r a u s r e i c h e n d h e r a n g e z o g e n h ä t t e ! 
A b e r a u c h d a s i s t nicht d e r Fal l . A u f f a l l e n d e r w e i s e f e h l e n g e r a d e 
so l che A r b e i t e n , d i e s ich auf G r u n d w i r k l i c h e r F o r s c h u n g mit d e m 
T h e m e n k r e i s b e f a s s e n u n d d a h e r z u sachl ich b e g r ü n d e t e n U r t e i l e n 
über d a s H a u s u n d Land H a n n o v e r k o m m e n . Ich n e n n e nur a l s Be i 
s p i e l e d i e v e r s c h i e d e n e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n v o n A d o l p h u s W i l l i a m 
W a r d , C h a n c e ' s S t u d i e n zur G e s c h i c h t e G e o r g s L, M e l v i l l e s Buch ü b e r 
G e o r g I. ( L o n d o n 1908), M r s . R u b y A r k e l l s v o r z ü g l i c h e s W e r k ü b e r 
K ö n i g i n K a r o l i n e , d i e G e m a h l i n K ö n i g G e o r g s IL, A v e r y l Edward ' s 
q u e l l e n m ä ß i g u n t e r b a u t e B i o g r a p h i e d e s „Poor Fred", f erner d i e in 
der Political History of England v o n H u n t und P o o l e v e r e i n i g t e n 
w e r t v o l l e n A r b e i t e n v o n L e a d a m , H u n t u n d Brodrick. W i e w e i t Vf. 
v o n d e n n e u e r e n E d i t i o n e n d e r Br ie fe G e o r g s III. u n d G e o r g s IV. 
durch S e d g w i c k u n d A s p i n a l l G e b r a u c h g e m a c h t hat , b l e i b t a n g e s i c h t s 
ihres F e h l e n s i n d e r B i b l i o g r a p h i e u n g e w i ß . V i e l prof i t iert h a t er 
nicht d a v o n , a m w e n i g s t e n v o n d e n E i n l e i t u n g e n S e d g w i c k s u n d 
W e b s t e r s , 

N o c h a u f f ä l l i g e r i s t e s , d a ß g e r a d e W e r k e , d i e zu e i n e m g ü n s t i g e n 
Urtei l ü b e r d ie ä l t e r e n G e n e r a t i o n e n d e r h a n n o v e r s c h e n D y n a s t i e in 
E n g l a n d k o m m e n , w e n i g o d e r g a r n icht berücks icht igt w u r d e n , um 
s o gründ l i cher d a g e g e n a l l e j e n e D a r s t e l l u n g e n u n d M e m o i r e n , d ie 
d e n g r o ß e n V o r r a t v o n K l a t s c h g e s c h i c h t e n u n d A n e k d o t e n h e r g e b e n , 
w e l c h e s e i t G e n e r a t i o n e n z u m e i s e r n e n B e s t a n d für a l l e l a n d l ä u f i g e n 
D a r s t e l l u n g e n j e n e r K ö n i g e g e h ö r e n . A . R e d m a n hat ihrer k a u m 
e i n e a u s g e l a s s e n , a n g e f a n g e n m i t d e r a n g e b l i c h e n A b s t a m m u n g 
G e o r g s II. v o n K ö n i g s m a r c k , d i e z w a r S. 30 nicht b e h a u p t e t , s o n d e r n 
nur a l s i n L o n d o n u m l a u f e n d e s G e r ü c h t e r w ä h n t wird , w o h i n g e g e n 
sich d e r Vf. d ie e b e n s o ü b l e u n d h a l t l o s e V e r l e u m d u n g G e o r g s L, mit 
s e i n e r H a l b s c h w e s t e r K i e l m a n s e g g e i n L i e b e s v e r h ä l t n i s u n t e r h a l t e n 
z u h a b e n , v o r b e h a l t l o s z u e i g e n m a c h t (S. 21). L i e b e s h ä n d e l , Ehe -
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i rrungen , F a m i l i e n k r a c h und E x z e s s e a l l er A r t n e h m e n in d e m Buche 
e i n e n so l chen R a u m e in , d a ß m a n s ich u n w i l l k ü r l i c h fragt, w o h e r 
d i e s e K ö n i g e n e b e n so lchen B e s c h ä f t i g u n g e n d ie Z e i t n a h m e n , u m z u 
r e g i e r e n u n d j e n e tremendous influence in deciding the political 
policy of the country a u s z u ü b e n , d i e d e r V e r f a s s e r i h n e n S. 283 im 
Rückblick auf d ie v i e r G e o r g e a n s c h e i n e n d in e i n e r A n w a n d l u n g v o n 
S e l b s t v e r g e s s e n h e i t nachsagt . In d e n L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n G e o r g s I. 
u n d G e o r g s II. i s t d a v o n nichts zu f inden, s o n d e r n n u r d i e a l t e n Kla
g e n ü b e r d ie e h e l i c h e n und n e b e n e h e l i c h e n V e r h ä l t n i s s e d i e s e r b e i d e n 
M o n a r c h e n , i h r e n Streit m i t e i n a n d e r , i h r e V o r l i e b e für ihr v e r ä c h t 
l iches u n d a r m s e l i g e s K u r f ü r s t e n t u m , d i e B e v o r z u g u n g ihrer deut 
schen U m g e b u n g , d e r e n s c h a m l o s e R a u b z ü g e u s w . , w o b e i nicht 
e i n m a l der h i er wirkl ich e i n s c h l ä g i g e v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h b e 
d e u t s a m e Kampf g e g e n die Hanoverian Junta u n d ihre Einf lüsse 1714 
b i s 1720 k lar h e r a u s k o m m t ; M i c h a e l s E n g l i s c h e Gesch ichte g e h ö r t 
e b e n s o w e n i g zu d e n U n t e r l a g e n d e s Vf. w i e Bas i l W i l l i a m s ' Wigh 
supremacy, v o n d e n A r b e i t e n R. D r ö g e r e i t s ü b e r d ie T e s t a m e n t e 
G e o r g s I. natürl ich g a n z zu s c h w e i g e n . R. R e d m a n b i e t e t h i e r e i n e n 
S tand d e s W i s s e n s , der g e n a u v o r h u n d e r t J a h r e n in T h a c k e r a y s 
Four Georges s e i n e n k l a s s i s c h e n A u s d r u c k g e f u n d e n hat , s e i t d e m aber 
gründl ich ü b e r h o l t ist. 

E t w a s b e s s e r a l s d i e w i s s e n s c h a f t l i c h g a n z u n z u r e i c h e n d e n Biogra
p h i e n G e o r g s I. und II. sche int mir d i e d e s d r i t t e n G e o r g . A b e r auch 
h ier fo lgt der V e r f a s s e r a u s g e t r e t e n e n P f a d e n u n d s t e l l t l e d i g l i c h d ie 
a l t e F r a g e nach der p e r s ö n l i c h e n S c h u l d d e s K ö n i g s a m A u s b r u c h u n d 
A u s g a n g d e s a m e r i k a n i s c h e n U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g e s in d e n M i t t e l 
punkt , w ä h r e n d die w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g auf G r u n d v o n m a n 
cherle i n e u e m Q u e l l e n s t o f f h e u t e g a n z a n d e r e P r o b l e m e a n g e s c h n i t 
t e n h a t : w i e s tand der K ö n i g z u A b s o l u t i s m u s u n d K o n s t i t u t i o n a l i s 
m u s u n d w e l c h e W u r z e l n h a t t e s e i n e H a l t u n g ; h a t er nicht durch die 
k a l t b l ü t i g e D ä m p f u n g der Gordon Riots v o n 1780 s e i n e m L a n d e e i n e n 
u n s c h ä t z b a r e n D i e n s t e r w i e s e n u n d i h m v i e l l e i c h t e i n e n g l i s c h e s 1789 
erspart? Herbert Butterf ie lds Buch „George III. and the Historians* 
(London 1957) — v o m V e r f a s s e r nicht z i t i er t — g i b t h i er i n t e r e s s a n t e 
Einbl icke in d e n W a n d e l d e s G e s c h i c h t s b i l d e s ü b e r G e o r g III. w i e 
auf deut scher S e i t e Edgar Kal thof f in s e i n e m g r o ß e n F o r s c h u n g s 
bericht „Die e n g l i s c h e n K ö n i g e d e s H a u s e s H a n n o v e r i m U r t e ü d e r bri
t i schen Geschichtsschre ibung" ( N d s . Jahrb . f. L a n d e s g e s c h i c h t e 30, 1958, 
S. 54—197) e i n e n g u t e n Uberbl i ck ü b e r G a n g u n d S t a n d der br i t i s chen 
H i s t o r i o g r a p h i e über d ie Hanoverian Kings. 

W e n n A . R e d m a n s A r b e i t in d e n A b s c h n i t t e n ü b e r d i e b e i d e n 
l e t z t e n K ö n i g e der P e r s o n a l u n i o n , G e o r g I V . u n d W i l h e l m IV. , und 
v o l l e n d s in d e m l a n g e n S c h l u ß k a p i t e l (S. 317—442) ü b e r ihre N i c h t e 
K ö n i g i n V i c t o r i a spürbar b e s s e r w i r d , s o n icht z u m w e n i g s t e n d e s h a l b , 
w e i l h i e r d ie e i n h e i m i s c h e n b r i t i s c h e n Q u e l l e n re ichl icher s p r u d e l n 
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u n d e s g e s t a t t e n , d i e s e H e r r s c h e r l e b e n auch o h n e a u s w ä r t i g e Lite
ratur e i n i g e r m a ß e n a b g e r u n d e t dars te l l en , ü b e r d i e b e d e u t e n d e R o l l e , 
d ie d i e H a n n o v e r a n e r i n Baroneß Lehzen b i s 1842 b e i der j u g e n d 
l i chen Q u e e n s p i e l t e , br ingt R e d m a n nichts N e u e s . D a ß er h ins icht l i ch 
d e s K ö n i g s Ernst A u g u s t a l s d e s b e s t g e h a ß t e n M i t g l i e d s der F a m i l i e 
s ich nicht v o n d e m i n E n g l a n d üb l i chen V e r d a m m u n g s u r t e i l ha t frei
m a c h e n k ö n n e n , w o l l e n w i r i h m nicht a l l zu s e h r v e r ü b e l n , o b w o h l 
er s ich je tz t auch i m e n g l i s c h e n Schrifttum a u s G e o f f r e y M a i d e n W i l 
l is ' 1954 e r s c h i e n e n e n Buche e i n e s B e s s e r e n h ä t t e b e l e h r e n l a s s e n 
k ö n n e n , auch ü b e r d i e U m s t ä n d e , unter d e n e n d e r s p ä t e r e K ö n i g v o n 
H a n n o v e r 1794 i m F e l d e s e i n l i n k e s A u g e e i n b ü ß t e (bei R e d m a n S. 219 
fa lsch darges te l l t ) . D i e B e h a u p t u n g (S. 331, 400), d a ß K ö n i g i n V i c t o r i a 
o h n e das sa l i s che G e s e t z auch i n H a n n o v e r K ö n i g i n g e w o r d e n w ä r e , 
trifft nicht zu, e s s e i d e n n , daß a l l e m ä n n l i c h e n A n g e h ö r i g e n d e s W e i 
f e n h a u s e s v o r ihr i n s Grab g e s u n k e n w ä r e n (vgl . d a s H a u s g e s e t z v o n 
1836). D e r g e r i n g e n V e r t r a u t h e i t d e s Verf. m i t d e n d e u t s c h e n V e r h ä l t 
n i s s e n is t e s zuzuschre iben , w e n n er b e h a u p t e t , Ernst II. v o n S a c h s e n -
Coburg , der Bruder d e s P r i n z g e m a h l s A lber t , h a b e 1866 auf Ö s t e r 
re ichs S e i t e g e s t a n d e n u n d s e i n H e r z o g t u m n u r in l e tz ter M i n u t e durch 
N e u t r a l i t ä t gere t te t . 

Für d e n K e n n e r der h a n n o v e r s c h e n Landes - u n d w e i f i s c h e n H a u s 
gesch ichte is t das Buch v o n A . R e d m a n sch lechterd ings e i n Ä r g e r n i s . 
A b e r auch w e n n m a n e s u n t e r a l l g e m e i n e n G e s i c h t s p u n k t e n z u w ü r 
d i g e n versucht , w i r d m a n d i e s e r wi s senschaf t l i ch a n a l l e n Ecken u n d 
K a n t e n brüch igen A r b e i t k a u m g ü n s t i g e r e S e i t e n a b g e w i n n e n k ö n n e n . 
D a ß s i e ins D e u t s c h e ü b e r t r a g e n w u r d e , dürfte w e n i g e r auf i h r e n 
V o r z ü g e n a l s auf i h r e n F e h l e r n b e r u h e n : der i n F o r m e i n e r flott er
z ä h l t e n R e p o r t a g e a u s g e b r e i t e t e n Fül l e d e s s e n , w a s e i n e in D e u t s c h 
l a n d v i e l g e l e s e n e „ W e l t g e s c h i c h t e höchst pr ivat" als „ein Buch v o n 
Liebe , Klatsch u n d s o n s t i g e n Mensch l i chke i t en" beze i chnet . 

D i e Ü b e r s e t z u n g folgt, w i e b e r e i t s a n g e d e u t e t , d e m e n g l i s c h e n T e x t 
i m a l l g e m e i n e n i m G u t e n u n d Schlechten durch Dick u n d D ü n n , i s t 
j e d o c h nicht ganz frei v o n k l e i n e n Fehlgr i f fen ( w i e H u s a r e n h a u p t 
m a n n u n d M a r i n e s c h w a d r o n ) o d e r M i ß v e r s t ä n d n i s s e n w i e be i d e m 
nickname der Gräfin D a r l i n g t o n maypole, der mi t M a i b a u m nicht 
richtig w i e d e r g e g e b e n ist. 

M e r k w ü r d i g e r w e i s e hat m a n sich an z w e i S t e l l e n A u s l a s s u n g e n er
laubt: in der — a l l e r d i n g s g r a u e n h a f t e n — Sch i lderung d e s A r b e i t e r 
e l e n d s in d e n e n g l i s c h e n K o h l e n g r u b e n (S, 356—358 der e n g l i s c h e n , 
378—380 der d e u t s c h e n F a s s u n g ) u n d d e n nicht m i n d e r rea l i s t i s chen 
A u s f ü h r u n g e n ü b e r d ie Pros t i tu t ion im v i c t o r i a n i s c h e n L o n d o n (S. 429 
b i s 433 der e n g l i s c h e n , 457 der d e u t s c h e n F a s s u n g ) . N o c h b e s s e r h ä t t e 
m a n d ie gar nicht z u m T h e m a g e h ö r i g e R o m a n z e d e s P r i n z e n Ernst 
v o n C o b u r g mi t der P a u l i n e P a n a m (S. 182—208) k ü r z e n o d e r w e g 
l a s s e n s o l l e n . 
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U n e i n g e s c h r ä n k t e s Lob v e r d i e n t — um damit zu sch l i eßen — d ie 
A u s s t a t t u n g b e i d e r F a s s u n g e n mit g u t e n R e g i s t e r n und e i n e r v o r 
z ü g l i c h a u s g e w ä h l t e n u n d w i e d e r g e g e b e n e n Bebi lderung . 

H a n n o v e r / G ö t t i n g e n G. S c h n a t h 

F u l f o r d , R o g e r : Hanover to Windsor, London: B. T. Batsford 
1960. 208 S., 32 A b b , 25 — DM. 

R o g e r Fulford, der b e r e i t s G e o r g IV, u n d s e i n e Brüder, d ie Royal 
Dukes u n d „ b ö s e n O h e i m e " (wicked und es) der K ö n i g i n V i c t o r i a , 
ferner d e n P r i n z g e m a h l A l b e r t und Q u e e n V i k t o r i a s e lbs t b i o g r a -
ph ier t hat , b e h a n d e l t in d i e s e m n e u e n W e r k d ie Lebens läu fe der 
e n g l i s c h e n Herrscher v o n W i l h e l m IV. b i s G e o r g V. , a l so v o n 1830 
b is 1936. 

Für u n s e r e h a n n o v e r s c h e Landesgesch ich te g e h t u n s a u s d i e s e r R e i h e 
e i g e n t l i c h nur W i l h e l m IV. n ä h e r an, der l e tz te unter d e n g e m e i n 
s a m e n Herrschern v o n Großbr i tann ien und H a n n o v e r und z u g l e i c h 
d e r j e n i g e , ü b e r d e n m a n a m w e n i g s t e n w e i ß , über d e n i m G r u n d e 
a b e r auch a m w e n i g s t e n zu s a g e n ist. Er ha t t e , b e v o r er nach d e m 
A b l e b e n s e i n e s ä l t e s t e n Bruders G e o r g s IV. mit 65 Jahren zur Re
g i e r u n g k a m , e i n e n g r o ß e n T e i l s e i n e s L e b e n s i m D i e n s t der M a r i n e 
verbracht , der er z e i t l e b e n s b e s o n d e r s g e n e i g t b l i e b (daher sailor-
King). M i t d e m S t a m m l a n d s e i n e s H a u s e s w a r er durch z w e i l ä n g e r e , 
b e i R. Fulford nicht e r w ä h n t e A u f e n t h a l t e in H a n n o v e r b e k a n n t 
g e w o r d e n , w o er als j u n g e r Prinz v o n 1783—1785 und d a n n w i e d e r 
a l s D u k e of C l a r e n c e nach s e i n e r V e r h e i r a t u n g mit A d e l h e i d v o n 
M e i n i n g e n 1818—1819 res id i er t hat te . N a c h d e m k ö n i g l i c h e n Paar 
w u r d e n d i e W i l h e l m - u n d A d e l h e i d s t r a ß e in H a n n o v e r b e n a n n t , nach 
A d e l h e i d d i e Stadt A d e l a i d e in A u s t r a l i e n . Für d ie angeb l i che h e i m 
l iche E h e m i t K a r o l i n e v . L i n s i n g e n b le ib t in s e i n e m Lebenslauf- gar 
k e i n R a u m , da der Prinz in d e n J a h r e n d i e s e r r ü h r e n d e n R o m a n z e 
1790—1792 ü b e r h a u p t nicht in Deutsch land , s o n d e r n an Bord o d e r in 
E n g l a n d l e b t e . D i e g a n z e Gesch ichte i s t ja auch v o n der Forschung 
{vgl . J o a c h i m K ü h n , R o m a n t i s c h e Porträts aus N i e d e r s a c h s e n , H a n 
n o v e r 1916, S. 123—149) a l s r e i n e F i k t i o n e r k a n n t u n d d e s w e g e n v o n 
R. Ful ford m i t Recht k e i n e r B e a c h t u n g g e w ü r d i g t w o r d e n . W o h l a b e r 
h a t t e W i l h e l m v o r s e i n e r s p ä t e n V e r h e i r a t u n g n a h e z u 20 Jahre l a n g 
(1791—1811) mit der g e f e i e r t e n Schausp ie l er in D o r o t h y Jordan zu 
s a m m e n g e l e b t , d i e i h m nicht w e n i g e r als z e h n Kinder , d ie F i tzc la -
r e n c e s , s c h e n k t e . D i e b e i d e n e h e l i c h e n Kinder W i l h e l m s IV., z w e i 
Töchterchen , s ind in zar tes ter J u g e n d g e s t o r b e n , d ie ä l tere 1819 in 
H a n n o v e r , w o s i e auch b e g r a b e n w u r d e . 

W i l h e l m s R e g i e r u n g s z e i t i s t g e k e n n z e i c h n e t durch z w e i v e r f a s 
s u n g s g e s c h i c h t l i c h b e d e u t s a m e Ere ign i s se , d e n Erlaß der Reformbi l l 
i n E n g l a n d 1832 u n d d e s S t a a t s g r u n d g e s e t z e s i n H a n n o v e r 1833. D i e 
K e r n f r a g e für j e d e n B i o g r a p h e n d i e s e s K ö n i g s ist die , ob W i l h e l m 
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d i e s e n N e u e r u n g e n w i d e r s t r e b t e o d e r o b er s i e p a s s i v h i n g e n o m m e n 
o d e r o b e r s i e gar ge fördert hat. R. Fulford m e i n t , daß d e r K ö n i g der 
W h i g - R e g i e r u n g d e s Lord G r e y nur höchs t u n g e r n d e n W e g für d i e 
g r o ß e P a r l a m e n t s r e f o r m f r e i g e g e b e n h a b e , d i e v o n d e n K o n s e r v a t i v e n 
a l s d e n e i g e n t l i c h e n S t ü t z e n der Monarch ie s o he f t i g b e k ä m p f t w u r d e . 
A u f d i e h a n n o v e r s c h e n V e r h ä l t n i s s e g e h t der V e r f a s s e r ü b e r h a u p t 
nicht e i n u n d w e n d e t s ich a l sba ld — das K a p i t e l W i l h e l m IV. umfaßt 
nur 25 S e i t e n — der s e h r v i e l l ä n g e r e n u n d b e d e u t s a m e r e n R e g i e 
r u n g d e r K ö n i g i n V i c t o r i a zu, a u s der er aber für u n s e r e h a n 
n o v e r s c h e Gesch ichte e b e n s o w e n i g e t w a s B e s o n d e r e s zu b i e t e n h a t 
w i e a u s d e r ihrer Nachfo lger . 

R. F u l f o r d is t k e i n Fachhis tor iker , s o n d e r n e i n jur is t i sch g e s c h u l 
ter Schri f t s te l ler u n d Pol i t iker . Er ha t in h o h e m G r a d e d ie G a b e der 
a n s c h a u l i c h e n Sch i lderung u n d b e w e i s t d i e s e n V o r z u g auch i n d i e s e m 
n e u e n , m i t B i l d e r n gut a u s g e s t a t t e t e n Buche, d a s a l l e r d i n g s k a u m 
i r g e n d w o ü b e r d e n Bere ich so l ider U n t e r h a l t u n g auf das G e b i e t w i s 
senschaf t l i ch ver t i e f t er Gesch icht s schre ibung übergre i f t . 

H a n n o v e r / G Ö t t i n g e n G. S c h n a t h 

H e i t z e r , H e i n z : I n s u r r e c t i o n e n z w i s c h e n W e s e r u n d Elbe. V o l k s 
b e w e g u n g e n g e g e n d i e f ranzös i sche Fremdherrschaf t i m K ö n i g 
re ich W e s t f a l e n (1806—1813). Berl in: R ü t t e n & L o e n i n g 1959, 342 S. 
9,50 D M . 

D e r R e z e n s e n t w i s senschaf t l i cher P u b l i k a t i o n e n a u s der „DDR" 
w i r d sich n i ch t l a n g e b e i der i d e o l o g i s c h e n E i n k l e i d u n g mancher v o n 
i h n e n a u f h a l t e n , w e n n er d e n Eindruck g e w o n n e n hat , daß nur g le ich
s a m e i n S o l l an A u t o r i t ä t e n z i t a t e n u n d g e g e n w a r t s p o l i t i s c h e r N u t z 
a n w e n d u n g a b g e l e i s t e t wird, das d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ertrag der 
A r b e i t n icht berührt . A n d e r s v e r h ä l t e s sich dort, w o der oft b e 
trächtl iche g e l e h r t e F le iß d e s V e r f a s s e r s im D i e n s t e i n e r i d e o l o g i s c h 
b e s t i m m t e n In terpre ta t ion s teht . D a s ist be i d e m h i e r zu b e s p r e c h e n 
d e n Buche d e r Fall , u n d m a n b e d a u e r t d a s u m s o mehr , a l s e s sich 
e i n w i c h t i g e s , k e i n e s w e g s schon g e n ü g e n d b e h a n d e l t e s T h e m a g e 
s te l l t h a t : W i d e r s t a n d u n d A u f s t a n d in a l l e n ihren o f f e n e n u n d ver 
s t eck ten F o r m e n v o n der A b g a b e n v e r w e i g e r u n g u n d der a u s m a t e 
r ie l ler N o t g e b o r e n e n W i d e r s e t z l i c h k e i t , v o n d e r D e s e r t i o n u n d der 
U n t e r s t ü t z u n g v o n D e s e r t e u r e n , A g e n t e n u n d S a b o t e u r e n b i s h i n zur 
K o n s p i r a t i o n u n d zur mi l i tär i schen A k t i o n , u n d z w a r in j e n e m Raum, 
der z w i s c h e n d e m u n m i t t e l b a r e n f ranzös i s chen S t a a t s g e b i e t , d e n Rhe in 
b u n d s t a a t e n u n d d e m b e s i e g t e n u n d v e r k l e i n e r t e n P r e u ß e n a l s fran-
f r a n z ö s i s c h e s N e b e n r e i c h v o n e i n e m N a p o l e o n i d e n beherrscht w u r d e 
u n d i n d e n französ i sche V e r w a l t u n g , Just iz , H e e r e s o r g a n i s a t i o n h in 
e i n g e t r a g e n w a r e n . N u r in d i e s e m k u r z l e b i g e n o k t r o y i e r t e n S t a a t e 
a u ß e r h a l b d e s f ranzös i s chen D e u t s c h l a n d w a r e n F ü r s t e n d e p o s s e d i e r t , 
P r i v i l e g i e n a u f g e h o b e n , s taa t sbürger l i che Gle i chhe i t v o r d e m G e s e t z e 
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e inge führ t , L e i b e i g e n s c h a f t b e s e i t i g t , S t e u e r g l e i c h h e i t d e k r e t i e r t , e i n e 
K o n s t i t u t i o n errichtet w o r d e n . H i e r s c h i e n e n E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i 
t e n a n g e l e g t , d ie das K ö n i g r e i c h zu e i n e m l ibera l en B e i s p i e l für d ie 
d e u t s c h e n S t a a t e n m a c h e n m u ß t e n — sofern J e r o m e u n d s e i n e Leute , 
u n d h in ter i h n e n der g r o ß e Bruder und die f r a n z ö s i s c h - i m p e r i a l e n 
I n t e r e s s e n e s er laubten . D a z u aber ist e s nicht g e k o m m e n . Für die 
s c h n e l l e A u s n u t z u n g d e s m a t e r i e l l e n P o t e n t i a l s d i e s e s S a t e l l i t e n s t a a t s 
e r s c h i e n e s vor te i lha f t er , d i e v o r g e f u n d e n e s o z i a l e Struktur p r a k t i s c h 
w e i t g e h e n d b e s t e h e n z u l a s s e n , z u m a l A d e l u n d h ö h e r e s w i e mitt 
l e r e s B ü r g e r t u m d i e j e n i g e n Schichten w a r e n , mit d e n e n d i e Fran
z o s e n z u s a m m e n a r b e i t e n w o l l t e n u n d k o n n t e n . G l e i c h w o h l h a t t e d ie 
U n t e r b r e c h u n g der a l t e n po l i t i s chen V e r h ä l t n i s s e u n d d i e U b e r -
s t ü l p u n g e i n e r f remden s taat l i chen Ordnung , d ie k e i n e n gesch icht 
l i chen A n h a l t b e s a ß , e i n e n Riß verursacht , in d e m sich d e r G e i s t d e s 
U n g e h o r s a m s , der U n z u f r i e d e n h e i t s o w o h l g e g e n d ie n e u e O b r i g k e i t 
u n d ihre O r g a n e , d ie i m w e s e n t l i c h e n in der F u n k t i o n der A u s p r e s 
s e r b e g e g n e t e n , a l s auch g e g e n d e n g r u n d b e s i t z e n d e n A d e l a n s i e d e l n 
k o n n t e . D e r B o d e n w a r für f remdenfe ind l i che W i d e r s e t z l i c h k e i t e n b e s o n 
d e r s g e e i g n e t , u n d tatsächl ich ist v o n p r e u ß i s c h e n P a t r i o t e n w i e S te in , 
G n e i s e n a u , Gruner g e r a d e auf N o r d w e s t d e u t s c h l a n d b e s o n d e r e Hoff
n u n g für e i n e n a t i o n a l e E r h e b u n g g e s e t z t w o r d e n . 

U n t e r d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n g e w i n n t d ie Frage nach „Insurrec-
t i o n e n " i m Königre i ch W e s t f a l e n e i n e b e s o n d e r e B e r e c h t i g u n g . In 
d e n ä l t e r e n A r b e i t e n v o n G o e c k e / I l g e n u n d K l e i n s c h m i d t , v o n 
T h i m m e ( H a n n o v e r ) u n d Losch (Kurhessen) e tc . i s t ihr n icht i n s e in 
z e l n e n a c h g e g a n g e n w o r d e n . H e i t z e r ha t für s e i n e U n t e r s u c h u n g d ie 
B e s t ä n d e „Kgr. W e s t f a l e n " im M e r s e b u r g e r Zentra larchiv b e n u t z e n 
k ö n n e n (daß i h m A k t e n in w e s t d e u t s c h e n A r c h i v e n „nicht z u g ä n g l i c h " 
g e w e s e n s e i e n , darf b e z w e i f e l t w e r d e n ) , ferner A k t e n , v o r a l l e m der 
w e s t f ä l i s c h e n H o h e n Po l i ze i , d i e sich im Len ingrader A r c h i v be f inden . 
Im ü b r i g e n is t in b r e i t e m U m f a n g e z e i t g e n ö s s i s c h e u n d s p ä t e r e 
Literatur, freil ich nicht i m m e r krit isch o d e r u n v o r e i n g e n o m m e n g e 
n u g , h e r a n g e z o g e n w o r d e n . D a ß mit g e z i e l t e r P o l e m i k g e g e n e i n e 
kürz l i ch e n t s t a n d e n e U n t e r s u c h u n g (K. U. Meurer , D i e R o l l e n a t i o n a 
l er L e i d e n s c h a f t e n der M a s s e n in der E r h e b u n g v o n 1813 g e g e n N a 
p o l e o n ; phi l . D i s s . F r e i b u r g i. Br. 1953) e i n g e s e t z t wird, h ä t t e a n sich 
fruchtbar s e i n k ö n n e n ; g e r a d e in ihr aber e n t h ü l l e n sich f r a g w ü r d i g e 
V o r a u s s e t z u n g e n v o n H e i t z e r s Buch, M e u r e r u n d ü b e r i h n h i n a u s 
s e i n e m Lehrer G e r h a r d Ritter w i e der bürger l i chen Gesch ichts schre i 
b u n g i n s g e s a m t w i r d d ie „Glori f iz ierung der A r m e e n u n d K a b i n e t t e " u n d 
d i e „ v ö l l i g e N e g i e r u n g d e r a u ß e r h a l b der r e g u l ä r e n M i l i t ä r o r g a n i s a 
t i o n e n s t e h e n d e n Kräfte" (9) (und damit e i n e Art v o n N A T O - A p o l o g i e 
[282]) v o r g e w o r f e n . D e m g e g e n ü b e r b e m ü h t sich H. ( d i e B e d e u t u n g p o 
p u l ä r e r E r h e b u n g e n , der V o l k s k r i e g s k o m p o n e n t e d e s K a m p f e s g e g e n 
N a p o l e o n , d ie nur durch d ie h e r r s c h e n d e n „feudalen" u n d bürger -
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l i ehen Kräfte u n t e r d r ü c k t w o r d e n se i , h e r a u s z u a r b e i t e n , u n d e r tut 
das i n d e r U m d e u t u n g d e s K a m p f e s der V ö l k e r g e g e n N a p o l e o n s 
Z w a n g s h e r r s c h a f t i n e i n e n K l a s s e n k a m p f unterdrückter V o l k s s c h i c h 
ten , d e r u n t e r d e n B e d i n g u n g e n d e r Z e i t a l s n a t i o n a l e r Kampf, m e h r 
o d e r w e n i g e r , b e w u ß t w u r d e . D i e s e D e u t u n g u n d H o c h w e r t u n g d e s 
B e f r e i u n g s k r i e g e s v o n 1813 u n d s e i n e r V o r b e r e i t u n g i s t a l s e i n w ich
t i g e s Stück i n d e r U m d e u t u n g d e r d e u t s c h e n Geschichte in d e r „DDR" 
i n z w i s c h e n b e k a n n t . S i e h a t ihr A l i b i in der H o c h w e r t u n g d e s rus 
s i s c h e n K a m p f e s g e g e n N a p o l e o n 1812 a l s V a t e r l ä n d i s c h e n K r i e g u n d 
a l s V o l k s k r i e g durch d i e s o w j e t i s c h e Gesch ich t s schre ibung — e i n e 
A u f f a s s u n g , d i e für H. e b e n s o s a k r o s a n k t z u s e i n sche int w i e j e d e s 
Marx- , E n g e l s - u n d L e n i n w o r t , d a s oft d i e S t e l l e e i n e r sach l i chen Be
g r ü n d u n g d e r v o r g e t r a g e n e n A n s i c h t e n u n d s e l b s t e i n e s Q u e l l e n b e l e g s 
e i n n i m m t . V o r a l l e m a b e r i s t e s d e r Z w a n g , d e n h i s t o r i s c h e n B e f u n d 
i n d a s d o g m a t i s i e r t e G e s c h i c h t s v e r l a u f s s c h e m a e i n p a s s e n u n d i h n v o n 
i h m h e r d e u t e n z u m ü s s e n , d e r z u g r o b e n V e r z e i c h n u n g e n u n d V e r 
g e w a l t i g u n g e n d e r g e s c h i c h t l i c h e n W i r k l i c h k e i t führt. D a s g i l t nicht 
nur für d i e B e s c h r e i b u n g d e s G e s a m t c h a r a k t e r s der n a p o l e o n i s c h e n 
Epoche, s o n d e r n a u c h für E i n z e l h e i t e n . D a s n a p o l e o n i s c h e K a i s e r t u m 
a ls Herrschaf t d e r f r a n z ö s i s c h e n G r o ß b o u r g e o i s i e , d e n K a i s e r a l s ihr 
I n s t r u m e n t z u b e z e i c h n e n , i s t a l l e n f a l l s halbricht ig; v o n e i n e m Bünd
n i s d e r f r a n z ö s i s c h e n G r o ß b o u r g e o i s i e mi t d e n R h e i n b u n d f ü r s t e n zu 
sprechen , d a b e i d e j e d e F o r m d e u t s c h e r Einheit , der V o l k s r e v o l u t i o n 
u n d d e s R e p u b l i k a n i s m u s b e k ä m p f t e n , i s t abs trus (30). Krampfhaft 
i s t a u c h d a s B e m ü h e n , z u b e s t i m m e n , w o r i n d ie „fortschritt l iche Rol l e" 
Frankre ichs , d a s m i t d e m S i e g d e r B o u r g e o i s i e ü b e r d i e r e v o l u t i o n ä r e 
M a s s e s e l b e r k o n t e r r e v o l u t i o n ä r g e w o r d e n se i , für D e u t s c h l a n d b e 
s t a n d e n h a b e : v o r a l l e m i n d e r Z e r s c h l a g u n g d e s a l t p r e u ß i s c h e n Mi
l i tärs taats , d e r s e i t a n d e r t h a l b J a h r h u n d e r t e n „ e i n e s der H a u p t b o l l 
w e r k e d e r R e a k t i o n " (d. h. h i e r auch: G e g n e r der n a t i o n a l e n Einheit ) 
g e w e s e n s e i . 

A b e r l a s s e n w i r d i e s e G e s c h i c h t s k l i t t e r u n g e n b e i s e i t e ; s e h e n wir 
auch a b v o n d e r S i m p l i f i k a t i o n , in a l l e m G e s c h e h e n k l a s s e n b e d i n g t e 
I n t e r e s s e n e l e m e n t a r s t e r A r t a m W e r k e zu s e h e n , w u n d e r n w i r u n s 
nicht ü b e r d i e S e l b s t s i c h e r h e i t , m i t d e r h ier z w i s c h e n „gerechtem" 
u n d „ u n g e r e c h t e m " K r i e g , „ o b j e k t i v e n " u n d „ s u b j e k t i v e n " Ursachen 
u n t e r s c h i e d e n w i r d , u n d ä r g e r n w i r u n s auch nicht ü b e r e i n e Sprache, 
d ie s c h o n i n i h r e m V o k a b u l a r s t e t s i d e o l o g i e b e s t i m m t , i m m e r aber 
auch m i t d e m I d e o l o g i e v e r a c h t o p e r i e r e n d , W e r t u n g e n aus te i l t . D a n n 
w i r d e i n e f l e iß ige , f a k t e n h ä u f e n d e A r b e i t s ichtbar, d i e v i e l e s Be
k a n n t e u n d m a n c h e s U n b e k a n n t e z u s a m m e n t r ä g t u n d e i n e n l ebhaf ten , 
e t w a s z u dick a u f g e t r a g e n e n Eindruck v o n der i n n e r e n U n r u h e im 
K ö n i g r e i c h W e s t f a l e n , i n s b e s o n d e r e i n Dörfern u n d k l e i n e n S tädten , 
v e r m i t t e l t . S icher w a r d i e „Ro l l e d e r M a s s e n i m n a t i o n a l e n Be fre iungs 
kampf" i n s g e s a m t be trächt l i cher , a l s e s e i n e m i t d e r s t a a t l i c h e n Po-
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l i n k u n d der K r i e g s f ü h r u n g r e g u l ä r e r A r m e e n b e f a ß t e G e s c h i c h t s 
s c h r e i b u n g z u s e h e n v e r m a g . D i e U n r u h e u n d l a t e n t e o d e r o f f e n e 
A u f s ä s s i g k e i t in der B e v ö l k e r u n g h a b e n z w e i f e l l o s Einfluß auf d ie 
K a s s e l e r R e g i e r u n g a u s g e ü b t , s c h o n dadurch, d a ß m a n m i t i h n e n 
rechnen m u ß t e . Doch ü b e r s c h ä t z t H. d i e E i n z e l h e i t e n , d i e er b e o b 
achtet (in v i e l e n F ä l l e n h a n d e l t e e s s ich n u r u m Ä u ß e r u n g e n e i n e r 
— b e r e c h t i g t e n — U n z u f r i e d e n h e i t , d i e e s a u c h v o r h e r g a b , d i e n u n 
aber in der k r i s e n h a f t e n A u f l ö s u n g ü b e r l i e f e r t e r O r d n u n g o f f e n h e r 
vortrat ) , w i e auch d i e M ö g l i c h k e i t e i n e s a l l g e m e i n e n V o l k s k r i e g s . 
Trotz m a n c h e r E i n s c h r ä n k u n g e n , d i e er s e l b e r macht , ü b e r b e w e r t e t 
er d ie „patr iot i sche B e g e i s t e r u n g d e r M a s s e n " u n d d ie , b e w u ß t e o d e r 
u n b e w u ß t e , Z i e l s t r e b i g k e i t ihrer A k t i o n e n . In der Z u r e c h n u n g der 
H a u p t l a s t d e s K a m p f e s g e g e n d i e F r e m d h e r r s c h a f t i s t er v o r e i n g e n o m 
m e n : s i e h a b e auf Bauern , H a n d w e r k e r n , K n e c h t e n u n d T a g e l ö h n e r n 
geruht ; e s s e i e n fast a u s s c h l i e ß l i c h d i e u n t e r e n Schichten g e w e s e n , 
d i e d e n a k t i v e n Kampf s e l b s t ä n d i g a u f g e n o m m e n h ä t t e n , w ä h r e n d d i e 
„bürger l i chen E l e m e n t e " d e n V o l k s k a m p f i n d e r R e g e l n icht unter 
s tützt h ä t t e n . N o c h nicht reif, s e l b s t d i e F ü h r e r z u s t e l l e n , s e i d i e 
M a s s e v o n d e n Führern a u s d e n o b e r e n K l a s s e n dort i m St ich g e 
l a s s e n w o r d e n , w o s i e „ s p o n t a n " u n d i r r e g u l ä r v o r g e g a n g e n se i . Recht 
g r o ß z ü g i g v e r k o p p e l t H. s o z i a l e s A u f b e g e h r e n , F r e m d e n h a ß , n a i v e 
A n h ä n g l i c h k e i t a n d ie v e r j a g t e n F ü r s t e n , N e u e r u n g s w u n s c h u n d Pa
t r i o t i s m u s u n d e r k e n n t in i h r e n Ä u ß e r u n g e n d i e „ v o r w ä r t s s t r e i b e n d e 
schöpfer i sche R o l l e der M a s s e " (294). D a ß d a b e i d y n a s t i s c h e G e s i n 
n u n g e i n e r s e i t s a l s r ü c k s t ä n d i g e I d e o l o g i e , a n d e r e r s e i t s p o s i t i v a l s 
i d e o l o g i s c h e E r s c h e i n u n g s f o r m d e s W i l l e n s d e r M a s s e n z u s e l b s t ä n 
d i g e m n a t i o n a l e m L e b e n g e k e n n z e i c h n e t w i r d , i s t e i n B e i s p i e l für 
d i e M e d i a t i s i e r u n g d e s r e a l e n g e s c h i c h t l i c h e n L e b e n s durch e i n e an
g e b l i c h o b j e k t i v e , d o k t r i n ä r e G e s c h i c h t s k o n s t r u k t i o n . 

A u f E i n z e l h e i t e n e i n z u g e h e n o d e r s i e z u ü b e r p r ü f e n , k a n n nicht Zie l 
d i e s e r B e s p r e c h u n g se in . S o v i e l n u r ü b e r d e n Inhal t : nach e i n e r stark 
k o n s t r u i e r t e n E i n l e i t u n g ü b e r d a s n a p o l e o n i s c h e S y s t e m d e r U n t e r 
d r ü c k u n g fo lgt e i n Kapi te l , d a s d i e s o z i a l ö k o n o m i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n 
V e r h ä l t n i s s e i m K ö n i g r e i c h W e s t f a l e n b e h a n d e l t u n d i n s e i n e m er
s t e n A b s c h n i t t n o c h auf d a s a u s g e h e n d e 18. J a h r h u n d e r t zurückgrei f t . 
D e r e i g e n t l i c h e G e g e n s t a n d w i r d d a n n , n a c h l a n g e m Anlauf , i n d e n 
n ä c h s t e n 4 K a p i t e l n b e h a n d e l t , d i e s ich m i t d e n H a u p t e t a p p e n d e r 
U n r u h e n in W e s t f a l e n b e s c h ä f t i g e n (1806—1808 , v o r a l l e m in H e s s e n ; 
1809, i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n E r h e b u n g ; d e r V o r 
a b e n d d e s B e f r e i u n g s k r i e g e s ; d a s F r ü h j a h r 1813). D a s l e t z t e K a p i t e l 
b e h a n d e l t d e n Z u s a m m e n b r u c h d e s w e s t f ä l i s c h e n R e g i m e s , w o b e i d e m 
Z u g e T s c h e r n y s c h e w s auf K a s s e l e i n e e t w a s ü b e r m ä ß i g e u n d unkri 
t i sche A u f m e r k s a m k e i t g e w i d m e t is t . Q u e l l e n - u n d L i tera turverze i ch
n i s ( v o r a n d i e „Klass iker d e s M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s " ! ) u n d Per
s o n e n r e g i s t e r s ch l i eßen d e n B a n d ab . H. h a t s e i n e F r a g e n a c h d e n 
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„Insurrec t ionen" nicht z u e n g gefaßt ; d i e Erör terung der a l l g e m e i n e n 
n n d b e s o n d e r e n U r s a c h e n der U n r u h e n , so n o t w e n d i g s i e war , i s t 
d a n n a b e r doch, mi t zah lre i chen W i e d e r h o l u n g e n , s o w e i t g e t r i e b e n 
w o r d e n , d a ß d i e E r e i g n i s s e s e l b e r manchmal z u e n t s c h w i n d e n d r o h e n . 
D a ß m a n c h e s ü b e r R e g i e r u n g s m a ß n a h m e n , A r b e i t der V e r w a l t u n g , 
H e e r e s o r g a n i s a t i o n , F i n a n z w e s e n d e s K ö n i g r e i c h s W e s t f a l e n , ü b e r 
s e i n e A b h ä n g i g k e i t v o n Paris g e s a g t wird , w i r d m a n b e g r ü ß e n . W i c h 
t i g s i n d v o r a l l e m d i e A u s z ü g e aus d e n A k t e n , i n s b e s o n d e r e aus d e n 
P o l i z e i b e r i c h t e n der D e p a r t e m e n t s u n d K a n t o n e . 

S o w i r d d i e F o r s c h u n g auch h i e r z u l a n d e a n d i e s e m Buche nicht 
v o r b e i g e h e n dürfen. Nicht s o s e h r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t s e i n e n 
B e h a u p t u n g e n ersche int u n s fruchtbar; v i e l m e h r s o l l t e A n r e g u n g 
für d i e s o z i a l - u n d landesgesch ich t l i che F o r s c h u n g v o n i h m a u s g e h e n , 
«ich m i t d e m v o n i h m a u f g e w o r f e n e n T h e m a i m e i n z e l n e n w i e auch 
i n g r ö ß e r e m Z u s a m m e n h a n g z u b e f a s s e n . D e n n daß , w i e w e i t u n d 
auf w e l c h e W e i s e d i e u n t e r e n u n d u n t e r s t e n s o z i a l e n Schichten d a s 
p o l i t i s c h e G e s c h e h e n , d i e g r o ß e n E r e i g n i s s e der Gesch ichte d i r e k t 
o d e r i n d i r e k t m i t b e s t i m m e n , w i e w e i t s i e v o n i h n e n erfaßt w e r d e n 
u n d i n i h n e n ihr p o l i t i s c h - s o z i a l e s B e w u ß t s e i n s ich ent fa l t e t — d a s 
a l l e s s i n d F r a g e n , ü b e r d e r e n W i c h t i g k e i t k a u m e i n W o r t z u v e r 
l i e r e n ist , w e n n auch ihre B e a n t w o r t u n g s c h w i e r i g e r ist , a l s e s d i e s e s 
Buch g l a u b e n m a c h e n möchte , das d i e A n t w o r t pr inz ip ie l l v o r a u s s e t z t . 

M ü n s t e r / W e s t f . Rudol f V i e r h a u s 

V . R E C H T S - , V E R F A S S U N G S 

U N D V E R W A L T U N G S G E S C H I C H T E 

H a m b u r g i s c h e B u r s p r a k e n 1346—1594; mi t N a c h t r ä g e n bis 
1699, bearb . v o n J ü r g e n B o l l a n d . T e i l 1: E i n l e i t u n g u n d R e 
g i s t e r ; Te i l 2: B u r s p r a k e n t e x t e . H a m b u r g : H. Chr i s t i ans 1960. XII, 
196 S. u n d X, 584 S. = Veröff . a. d. S taa t sarch iv d. Fre i en u n d 
H a n s e s t a d t H a m b u r g . Bd. VI , T e i l 1 und 2. 7 5 , — D M . 

D i e Ed i t i on der H a m b u r g e r Burspraken — a l s o v o n A n o r d n u n g e n , 
d i e i n B ü r g e r v e r s a m m l u n g e n v e r k ü n d e t w u r d e n , i s t d a s Ergebni s 
l a n g j ä h r i g e r u n d m ü h e v o l l e r Beschäf t igung d e s B e a r b e i t e r s mit der 
M a t e r i e . U b e r d e n g r o ß e n N u t z e n für die V e r f a s s u n g s - , Wirtschaf ts 
u n d Kul turgesch ich te läßt sich nicht s t re i t en : D a s W e r k w i r d s icher 
s e i n e Früchte t r a g e n ; d ie D i s k u s s i o n über Begriff u n d U r s p r u n g der 
B u r s p r a k e w i r d w e i t e r g e h e n . H e d w i g S i e v e r t i def in ier te s i e a ls e i n e 
S a m m l u n g v o n Ratsvorschr i f ten , d ie a n g a n z b e s t i m m t e n T e r m i n e n 

* D i e K i e l e r B u r s p r a k e n = Mitt , d. Ges . f. K ie l er Stadtgeschichte , 
Nr . 46, K i e l 1953, S. 1 (nach Frensdorf ! ) . 
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v e r l e s e n w u r d e n . Da s i e s tark a n der B e z e i c h n u n g „Bursprake" h i n g , 
k o n n t e sie zu der A u f f a s s u n g k o m m e n , daß d ie Einr ichtung i n W e s t 
fa len e n t s t a n d e n , d a n n ( w i e d a s lüb i sche Recht) nach Lübeck ü b e r 
tragen und in d e s s e n Rechtsbere ich — a l s o öst l ich der E lbe — v e r 
bre i te t w o r d e n s e i 2 . B o l l a n d d a g e g e n s i eh t in d e n B u r s p r a k e n (ur
sprünglich) B ü r g e r v e r s a m m l u n g e n , d a n n auch B e k a n n t m a c h u n g e n , d ie 
auf i h n e n an b e s t i m m t e n T a g e n u n d darüber h i n a u s nach Bedarf ab
g e k ü n d i g t w u r d e n 3 . Er l e u g n e t damit auch d ie E i n s c h r ä n k u n g E b e l s 4 . 
der auf die Rat s in i t i a t ive , d e n v o r w i e g e n d p o l i z e i l i c h e n Inha l t u n d 
die V e r k ü n d i g u n g an g a n z b e s t i m m t e n T e r m i n e n h i n w i e s . B o l l a n d 
und Ebel h ä n g e n nicht an der B e z e i c h n u n g „Bursprake", s o n d e r n 
g e h e n v o m Inhal t aus . S ie b e z i e h e n d a h e r auch S tädte a u ß e r h a l b d e s 
lübischen Bere ichs in ihre Be trachtung e i n : Lüneburg m i t s e i n e m Ed
dach, B r a u n s c h w e i g u n d N o r t h e i m mit ihrem Echteding, G ö t t i n g e n mi t 
d e n Sta tuten u s w . Es b e s t a n d w o h l in j e d e r Stadt das B e d ü r f n i s , ü b e r 
b e s t i m m t e P r o b l e m e d e s ö f fent l i chen L e b e n s S a t z u n g e n z u v e r k ü n 
den, u n d m a n m a g auch noch m e h r T e x t e aufspüren , a l s b i s h e r b e 
k a n n t s ind — auch i m n i e d e r s ä c h s i s c h e n Raum, in d e m m a n frei l ich 
s e l t e n auf die B e n e n n u n g „Bursprake" s t o ß e n wird . Ein w e i t e r e s Pro
b l e m b e s t e h t darin, daß B ü r g e r v e r s a m m l u n g e n nicht n u r a n b e s t i m m 
t e n Terminen , s o n d e r n auch z w i s c h e n d u r c h s ta t t fanden; u n d auch d i e s e 
w e r d e n in d e n Q u e l l e n b i s w e i l e n „Burspraken" g e n a n n t . D i e h i e r v e r 
l e s e n e n A r t i k e l w u r d e n nicht i m m e r in d ie t r a d i t i o n e l l e n B u r s p r a k e n 
t e x t e a u f g e n o m m e n , o b w o h l s i e i h n e n sachlich u n d recht l ich n a h e 
s t a n d e n . N o c h s c h w i e r i g e r is t d ie F r a g e nach d e m U r s p r u n g d e r Bur
s p r a k e n zu b e a n t w o r t e n . D i e ä l t e s t e n H a m b u r g e r , W i s m a r e r u n d Lü
becker 5 T e x t e führen i n d i e M i t t e d e s 14. J a h r h u n d e r t s zurück. A l s 
B ü r g e r v e r s a m m l u n g w i r d der Begriff aber schon i m H a m b u r g e r Stadt 
recht v o n 1270 sichtbar, u n d m a n k a n n mit Bo l land z u m i n d e s t v e r 
m u t e n , daß der U r s p r u n g b e i der G r ü n d u n g der H a m b u r g e r N e u s t a d t 
1189 zu s u c h e n ist. A u c h a n d e r w ä r t s m a g d ie Bursprake T e i l d e r frü
h e n Stadt Verfassung g e w e s e n se in . Der w i s s e n s c h a f t l i c h e Stre i t g e h t 
in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v o r a l l e m u m d i e Frage , o b B u r s p r a k e u n d 
Echteding ursprüngl ich d a s s e l b e w a r e n , d ie B u r s p r a k e n t e x t e a l s o auch 
auf d e n E c h t e d i n g e n v e r l e s e n w u r d e n . Im G e g e n s a t z z u B o l l a n d 6 b e -

2 V o r Ü b e r b e w e r t u n g d e s lüb i schen V o r b i l d e s w a r n t e A . v . Brandt . 
ZVLG 36 (1956), S. 178. 

3 Aus führ l i che Def in i t ion: ZVLG 36 (1956), S. 116. 
4 Bursprake , Echteding , Eddach in d e n n i e d e r d e u t s c h e n Stadtrech

ten, Festschr, f. H a n s N i e d e r m e y e r = Gött . r echt swi s s . S t u d i e n , Bd. 10, 
G ö t t i n g e n 1953 (Def in i t ion S. 53). 

s G, Korlen, Zur D a t i e r u n g der ä l t e s t e n Lübecker B u r s p r a k e , ZVLG 
3 9 (1959), S. 117 ff. 

« ZVLG 36 (1956), S. 99 ff. (auch Joach im u n d S i e v e r t ) . 
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j a h t e E b e l 7 d a s u n d k o n n t e auf d i e V e r h ä l t n i s s e in B r a u n s c h w e i g , 
N o r t h e i m u n d L ü n e b u r g i n s p ä t e r e r Z e i t h i n w e i s e n . Ein s i cherer B e 
w e i s i s t für d i e A n f ä n g e nicht z u f ü h r e n ; a b e r m a n k a n n nicht ü b e r 
s e h e n , d a ß i n d e n S t ä d t e n B ü r g e r - u n d G e r i c h t s g e m e i n d e p e r s o n e l l 
ident i s ch w a r e n u n d d a ß z u m i n d e s t i n d e n g e w a c h s e n e n S t ä d t e n m i t 
a l ter V e r f a s s u n g s t r a d i t i o n d e r V o g t z u n ä c h s t s o g a r d e n V o r s i t z i n 
der B ü r g e r g e m e i n d e h a t t e . A l s d i e D e g r a d i e r u n g d e s Echted ings i m m e r 
w e i t e r v o r a n g e t r i e b e n w u r d e , da w a r e n d ie B ü r g e r u n t e r F ü h r u n g 
d e s R a t e s auch b e s t r e b t , d i e B u r s p r a k e v o m E c h t e d i n g d e s s tadtherr
l ichen V o g t e s z u t r e n n e n . D a s m ü ß t e i n H a m b u r g w i e in d e n m e i s t e n 
a n d e r e n S t ä d t e n b e r e i t s i m 13. J a h r h u n d e r t g e s c h e h e n s e i n . 

M a n k a n n ü b r i g e n s b e o b a c h t e n , d a ß i n H a m b u r g d i e e i g e n t l i c h e n 
B u r s p r a k e n t e x t e v i e l v e r ä n d e r l i c h e r w a r e n a l s in d e n a n d e r e n Städ
ten , w o s i e i n ihrer n a h e z u k o n s t a n t e n F a s s u n g e i n e g a n z b e s o n d e r e 
B e d e u t u n g h a t t e n 8 . S o w u r d e e t w a i n B r e m e n d ie K u n d i g e B u l l e v o n 1489 
b i s 1756 fas t u n v e r ä n d e r t v e r l e s e n , w u r d e s e l b s t d a n n n o c h n a h e z u 
wör t l i ch i n n i e d e r d e u t s c h e r S p r a c h e g e d r u c k t u n d a l s w e i t e r h i n g e l 
t e n d e s Recht erklärt , i n e i n e r Ze i t , i n d e r l ä n g s t n e b e n h e r zah lre i che 
a k t u e l l e R a t s p r o k l a m e v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e n , d i e m a n nicht auf d e n 
B u r s p r a k e n v e r k ü n d e t e . In m a n c h e n S t ä d t e n s t a n d e n d i e t rad i t i one l 
l e n B u r s p r a k e n d e m Stadtrecht s e h r n a h e : m a n s c h e u t e sich, d e n T e x t 
z u v e r ä n d e r n , s i e e n t h i e l t e n A r t i k e l , d i e ü b e r d a s „Pol izeirecht' ' w e i t 
h i n a u s g i n g e n u n d s ich auch in d e n S t a d t r e c h t e n fanden , w ä h r e n d m a n 
a n d e r e r s e i t s i n d e n S t a d t r e c h t e n B e s t i m m u n g e n findet, d i e m a n e i g e n t 
lich in d e n B u r s p r a k e n e r w a r t e n w ü r d e . D i e l o k a l e F o r s c h u n g k ö n n t e 
h i e r z u n o c h m a n c h e B e o b a c h t u n g b e i s t e u e r n . 

D a d i e B u r s p r a k e n i n n e r e A n g e l e g e n h e i t e n d e r Stadt b e h a n d e l t e n , 
darf m a n i n d e n e n H a m b u r g s n icht a l l z u v i e l ü b e r B e z i e h u n g e n z u m 
n i e d e r s ä c h s i s c h e n R a u m e r w a r t e n : M a n erfährt e t w a s ü b e r d e n Kurs
w e r t u n d d i e V e r r u f u n g v o n M ü n z e n a u s B r a u n s c h w e i g , B r e m e n , G o s 
lar, H a n n o v e r , H i l d e s h e i m , S t a d e u s w . , s o w i e über das V e r b o t d e s 
L ü n e b u r g e r M a r k t e s für H a m b u r g e r Bürger w ä h r e n d e i n e r F e h d e 
(1453/54). 

D i e E d i t i o n d e r T e x t e i s t k l a r u n d übers icht l ich , v o r a l l e m auch zu
v e r l ä s s i g . V i e l l e i c h t k ö n n t e m a n a b e r b e i k ü n f t i g e n B e a r b e i t u n g e n 
d i e T e x t a b h ä n g i g k e i t d e r A r t i k e l s p ä t e r e r B u r s p r a k e n v o n i h r e n Vor
g ä n g e r n i r g e n d w i e k e n n t l i c h m a c h e n (durch D r u c k t y p e n o d e r Fuß
n o t e n ) . Z u d e m w ü r d e d i e B e n u t z b a r k e i t d e s R e g i s t e r s gefördert , 
w e n n in i h m m e h r n i e d e r d e u t s c h e W o r t e a u f g e n o m m e n w ü r d e n , da 
m a n ja n icht i m m e r w e i ß , u n t e r w e l c h e m h o c h d e u t s c h e n St ichwort 
m a n b e s t i m m t e n i e d e r d e u t s c h e Begr i f f e z u s u c h e n hat . 

B r e m e n H e r b e r t S c h w a r z w ä l d e r 

7 B u r s p r a k e , E c h t e d i n g , S. 61 ff. 
8 V g l . d i e A n d e u t u n g B o l l a n d s , Z V L G 36 (1956), S. 96 f. 
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K e y s e r , E r i c h : S t ä d t e g r ü n d u n g e n u n d S t ä d t e b a u in N o r d w e s t 
deut sch land im Mi t t e la l t er . D e r S t a d t g r u n d r i ß a l s G e s c h i c h t s q u e l l e . 
Z w e i B ä n d e : T e x t t e i l 272 S. r K a r t e n t e i l m i t 2 L a g e p l ä n e n , 40 Stadt
p l ä n e n u n d 86 B a u z e i c h n u n g e n . R e m a g e n (Rhe in ) : 1958. = Forsch, 
z. D e u t s c h e n L a n d e s k u n d e = Veröf f . d. Z e n t r a l a u s s c h u s s e s f. 
deut sche L a n d e s k u n d e u. d. B u n d e s a n s t a l t f. L a n d e s k u n d e Bd. I I I . 
1 8 — DM. 

N u n l i egt d a s Buch v o n K. vor , v o n v i e l e n v o l l e r A n t e i l n a h m e er
w a r t e t . D i e V o r a r b e i t e n , w ä h r e n d d e r b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t v o n ihm 
in H a m b u r g b e g o n n e n u n d n a c h s e i n e r U b e r s i e d l u n g n a c h M a r b u r g 
fortgeführt , fü l l t en n a h e z u e i n J a h r z e h n t a u s . Es h a n d e l t s ich u m 
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r a u s g e w ä h l t e S t ä d t e S c h l e s w i g - H o l s t e i n s u n d 
N i e d e r s a c h s e n s , g e g l i e d e r t i n „Frühe K l e i n f o r m e n " (S. 4 1 — 7 4 , 75—105) , 
in „ M e h r k e r n i g e A n l a g e n m i t E r w e i t e r u n g e n " (S. 106—124) , „Städte 
mi t Burg, Burg- u n d Markt f l ecken , A l t s t a d t u n d N e u s t a d t " (S. 148 
b i s 190) u n d „Mit te la l ter l i che G r o ß s t ä d t e " (S. 191—240) . E i n g e l e i t e t 
w i r d das G a n z e durch e i n K a p i t e l ü b e r d i e G r u n d s ä t z e d e r Betrach
t u n g s w e i s e „Die Erforschung d e r S t a d t g r u n d r i s s e " (S. 15—39) u n d 
a b g e s c h l o s s e n mi t e i n e r Z u s a m m e n f a s s u n g u n d A u s w e r t u n g „Die G e 
s t a l t u n g d e s S t a d t g r u n d r i s s e s " (S. 2 4 1 — 2 7 2 ) . 

D a s E n t s c h e i d e n d e d i e s e r A r b e i t l i e g t in ihrer U n t e r s u c h u n g s 
m e t h o d e . S ie b e s t e h t nicht n u r in d e r A u f g l i e d e r u n g d e s S t a d t p l a n e s , 
w i e früher üblich, in Burgbez irk , A l t s t a d t , N e u s t a d t u n d dergl . , s o n 
dern er w ird n u n m e h r n o c h m a l s e i n z e l n i n v e r s c h i e d e n e k l e i n e r e 
W a c h s t u m s s c h i c h t e n zer l eg t . Es so l l , w i e d i e F o r s c h u n g s e i t l ä n g e r e m 
v e r f a h r e n hat, d ie F r a g e g e n a u e r p r ä z i s i e r t w e r d e n , w i e d e r G r u n d 
riß der Städte auf d e n v e r s c h i e d e n e n S t u f e n ihrer A u s g e s t a l t u n g in 
d e n v i e l e n J a h r h u n d e r t e n a u s s a h . N e b e n d e r u r k u n d l i c h e n A r b e i t a m 
Schreibt isch tritt dabe i h a u p t s ä c h l i c h d i e B e s i c h t i g u n g a m Ort, a l s o 
d e r e i n z e l n e n S traßen in i h r e n F ü h r u n g e n , d e r H ä u s e r , H ö f e , Parze l 
l e n f o r m e n u n d - t e i l u n g e n , d e r T ü r m e i n i h r e n s p e z i e l l e n B e o b a c h 
t u n g s a u f g a b e n , der v o r ü b e r g e h e n d e n S t a d t g r e n z e n u n d ihrer s t o ß 
w e i s e n A u s z w e i g u n g e n u. v . m. Es g i b t e i n f a c h nichts , w a s K. der 
B e o b a c h t u n g u n d E i n o r d n u n g in d i e g r ö ß e r e n Z u s a m m e n h ä n g e nicht 
w e r t w ä r e . Für ihn is t der G r u n d r i ß u n t e r b e s o n d e r e n U m s t ä n d e n 
s o g a r wicht iger a l s d ie schri f t l ichen U b e r l i e f e r u n g e n . Er s t e l l t h e r a u s : 
d e r Grundriß b ö t e d i e e i n z i g e u n m i t t e l b a r e A u s s a g e ; d e m g e g e n ü b e r 
h ä t t e n U r k u n d e n , C h r o n i k e n u n d a n d e r e a r c h i v a l i s c h e Q u e l l e n , w e n n 
a u c h zur Z u s a m m e n f a s s u n g b e i der G e s a m t w e r t u n g s e l b s t v e r s t ä n d 
lich unerläßl ich , nur n a c h g e o r d n e t e B e d e u t u n g . D a s is t i m m e r h i n d e u t 
l ich u n d w i r d in d i e s e r Schärfe d e r K o n t r a s t i e r u n g noch m a n c h e r l e i 
Kr i t ik heraus fordern . W e r d a a b e r w e i ß , w a s er b e i s o l c h e n W e g e n 
durch d ie Stadt b i s in d i e e n t l e g e n s t e n E c k e n a l l e s s i eht , m u ß zu
g e b e n , daß der b a u l i c h e n E n t s t e h u n g dadurch of t g a n z ü b e r r a s c h e n d e 
E i n s i c h t e n a b g e w o n n e n w e r d e n k ö n n e n . V o n i h n e n is t d a s Buch d e n n 
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auch v o l l a n B e l e g e n . D e r S i e d l u n g s g e o g r a p h i e u n d der B a u g e s c h i c h t e 
is t e s e i n e u m f a s s e n d e B e s t ä t i g u n g u n d V e r t i e f u n g der A n w e n d u n g 
v i e l e r ihrer b e w ä h r t e n m e t h o d i s c h e n Pr inz ip i en , v o n b e i d e n Disz ip l i 
n e n d a h e r g e w i ß l e b h a f t b e g r ü ß t . N i c h t m i n d e r w i r d der S tadth i s to 
r iker z u k ü n f t i g s ich d a v o n l e i t e n l a s s e n , u n d er w i r d gut b e r a t e n s e i n . 

W i r k ö n n e n nicht d a n k b a r g e n u g s e i n über d i e re iche Fü l l e a n 
G r u n d r i s s e n , d i e b i s h e r ü b e r w i e g e n d n o c h g a r nicht aus w i s senschaf t 
l icher H a n d v o r g e l e g t w a r e n u n d n u n m e h r h i e r z u g ä n g l i c h gemacht w e r 
den . Z u n e n n e n s i n d z u n ä c h s t d i e d e r v i e l e n k l e i n e n , s e i t d e m Mit 
t e la l t er i m w e s e n t l i c h e n m e h r z u r ü c k g e b l i e b e n e n Städte , w i e in N i e 
d e r s a c h s e n v o n B l e c k e d e , D a n n e n b e r g , Hi tzacker , Schnackenburg , W i n 
sen , Otterndorf , H o r n e b u r g , B u x t e h u d e u n d das i n z w i s c h e n durch d i e 
Indus tr i e h e r a n g e w a c h s e n e H a r b u r g , o d e r e b e n s o — nördl ich der 
Elbe — e t w a v o n S e g e b e r g , K r e m p e , W ü s t e r , U t e r s e n , H u s u m o d e r 
H e i d e . H i s t o r i s c h s o w i c h t i g e S t ä d t e , w i e S c h l e s w i g , Kiel , S tade , Lü
n e b u r g , O l d e n b u r g , O s n a b r ü c k , H a n n o v e r , G o s l a r u n d G ö t t i n g e n 
b i e t e n E r g e b n i s s e v o n u n g e w ö h n l i c h e r A n s c h a u l i c h k e i t der K e y s e r -
s d i e n A r b e i t s w e i s e . W i r b e g r ü ß e n e s b e s o n d e r s , daß auch das a l t e 
Bardowick , d a s i n früher Z e i t s o w i c h t i g e u n d doch s o dunkle , endl ich 
gre i fbar g e w o r d e n is t — ü b r i g e n s in d e r S traßenführung S o e s t u n d 
in der U m w a l l u n g in d e r F o r m e i n e s H a l b o v a l s H a i t h a b u nicht u n 
ähnl ich — , u n d d e s s e n s o g e n a n n t e Z e r s t ö r u n g v o n 1189 durch H e i n 
rich d e n L ö w e n v o n K. ihrer ü b e r t r i e b e n e n V o r s t e l l u n g e n t k l e i d e t 
w ird . D a n e b e n t r e t e n d i e D e t a i l a n l a g e n , s o b i sher u n b e k a n n t e Stadt
tore ä l t e r e r Zeit , S i e d l u n g s - Z w i s c h e n g r e n z e n u n d W a l l a n l a g e n , a l l e s 
z u m e i s t a u s schri f t l ichen Q u e l l e n nicht e r w e i s b a r , aber v o n K. a u s 
der T o p o g r a p h i e z i e m l i c h s i cher b e s t i m m t . A u s s c h n i t t e v o n Grund
s t ü c k s f o l g e n u n d G r u n d s t ü c k s s t a f f e l u n g e n , v o n W o h n s t r a ß e n , Hof
g a s s e n , G ä n g e o d e r T w e t e n u n d S t r a ß e n v e r s e t z u n g e n — g e r a d e s i e 
z e i g e n deut l i ch W a c h s t u m s e i n s c h n i t t e a n — d a z u W i k u n d Markt o d e r 
M a r k t p l a t z u n d H u d e (Hafen , Schi f fsbrücke) in ihrer t o p o g r a p h i s c h e n 
R e l a t i o n : d a s a l l e s i s t a u f g e a r b e i t e t u n d anschaul ich gemacht , nicht 
nur für d e n w e n i g e r K u n d i g e n , b e s o n d e r s d e n j u n g e n S tudenten , s o n 
dern auch für d e n W e i t e r f a h r e n e n . V i e l l e i c h t m a g dabe i mancher b e i 
e i n e m T e i l der B a u z e i c h n u n g e n d i e W i e d e r g a b e der P a r z e l l e n v e r m i s 
s e n ; w o s i e ü b e r h a u p t v o n früher ü b e r l i e f e r t s ind, da k ö n n e n s i e 
a b e r v o n d e n G r u n d r i s s e n d e r G e s a m t s t ä d t e a b g e l e s e n w e r d e n . 

Im e i n z e l n e n m i t U r t e i l e n z u z ö g e r n , i s t nicht g e r a d e Ks. Art, s o 
fern d i e D e u t u n g e n a u s d e m Grundr iß g e g e n ü b e r d e n ä l t eren Auf
f a s s u n g e n a u s d e n schri f t l ichen Q u e l l e n e i g e n e Sch lüsse z u l a s s e n . 
G e r a d e b e i d e n m i t t e l l a l t e r l i c h e n G r o ß s t ä d t e n B r a u n s c h w e i g , Bremen , 
H a m b u r g u n d Lübeck, v o n d e n e n d i e d r e i e r s t g e n a n n t e n v o m 9. b i s 
12. J a h r h u n d e r t s c h o n e i n e r u n d d r e i h u n d e r t j ä h r i g e Geschichte h inter 
sich h a t t e n , e h e d e r e i g e n t l i c h e S t ä d t e b a u b e g a n n , b l e i b e n Ks. Auf
f a s s u n g e n a b e r a u c h n u r T h e s e n , d i e n o c h s e h r der w e i t e r e n Uber
p r ü f u n g b e d ü r f e n . 
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H a m b u r g w i r d w a h r s c h e i n l i c h w e n i g e r H e m m n i s s e b e r e i t e n . Dort 
hat m a n d e n d o p p e l t e n V o r z u g , d a ß d i e b e s t e n E r g e b n i s s e d e r Le
bensarbe i t v o n e i n e m K e n n e r w i e R e i n c k e v o r l i e g e n , d i e o b e n d r e i n 
durch die z a h l r e i c h e n A u s g r a b u n g e n v o n S c h i n d l e r nach d e m l e t z t e n 
K r i e g e e r g ä n z t u n d b e s t ä t i g t w o r d e n s ind . A u f s i e k a n n s ich K. v o l l 
s tützen. S c h o n b e i Bremen , w o m a n c h e s n o c h m e h r e i n e r g ü l t i g e n 
Klärung harrt , bedurf te e s d e r B e g r ü n d u n g durch e i g e n e b e s o n d e r e 
S tud ien v o n K. l . N o c h m e h r a b e r b e i B r a u n s c h w e i g , das s ich i n der 
Eigenart e i n i g e r F r a g e n s e i n e s W e r d e n s n o c h i m m e r o f f e n b a r v o n a n 
d e r e n S t ä d t e n in k e i n e r W e i s e ü b e r t r e f f e n l a s s e n m ö c h t e , w i r d d e u t 
lich, w o d i e S c h w i e r i g k e i t e n t o p o g r a p h i s c h e r F o l g e r u n g e n , m ü s s e n 
s i e a l l e in a u s d e m G r u n d r i s s e g e w o n n e n w e r d e n , l i e g e n . Ich m e i n e 
die E n t w i c k l u n g v o n der J a c o b s s i e d l u n g a u s der M i t t e d e s 9. J a h r 
h u n d e r t s ü b e r d i e K o h l m a r k t s i e d l u n g d e s 11. b i s zur A n l a g e d e s A l t 
s t a d t m a r k t e s u n d der S t a d t a u s b a u z u m N o r d e n d e s 12. J a h r h u n d e r t s . 
D i e A u f f a s s u n g e n v o n O. S t e l z e r , v o n i h m m e t h o d i s c h ä h n l i c h ent 
wicke l t , w i e K. v o r z u g e h e n pf legt , s i n d g e s t ü t z t auf b r a u c h b a r e A n 
h a l t s p u n k t e , d e r e n Lücken d a n n durch v e r w e r t b a r e K o m b i n a t i o n e n 
g e s c h l o s s e n w u r d e n . Ich h a l t e v i e l v o n d i e s e n B e t r a c h t u n g e n a l s G a n 
z e s 2 . K. s che in t d i e A u s d e h n u n g d i e s e s S i e d l u n g s k o m p l e x e s ü b e r d e n 
N o r d e n d e s s p ä t e r e n A l t s t a d t m a r k t e s h i n a u s z u n ä c h s t a u s z u k l a m m e r n ; 
s i e s e tz t e i n H i n e i n p l a n e n d i e s e s M a r k t p l a t z e s u m 1100 i n d i e s e n 
ä l t e r e n u n d b e r e i t s f er t igen B a u b e r e i c h v o r a u s , u n d d a s is t , t h e o r e 
t isch g e s e h e n , natür l ich miß l i ch . D a n n a b e r g l a u b t er a n e i n e n durch
g e h e n d e n M a u e r z u g v o m „Pfe i ferturm" g l e i c h b i s z u m Bäckerkl int , 
der aber r e i n e V e r m u t u n g ist . A n d e r e r s e i t s s i n d u n t e r d e n b a u l i c h e n 
M e r k m a l e n , d i e d r i n g e n d e i n e r s e l b s t ä n d i g e n U n t e r s u c h u n g bedurf t 
h ä t t e n u n d trotz d e s i n z w i s c h e n f o r t g e s c h r i t t e n e n W i e d e r a u f b a u s d e r 
I n n e n s t a d t in T e i l e n sich auch j e t z t n o c h e i n e r s o l c h e n nicht v e r s c h l i e 
ßen , m a n c h e s o deut l ich z u e i n a n d e r w i d e r l a u f e n d , daß b e i a n d e r e r 
W e r t u n g d u r c h a u s a b w e i c h e n d e E r g e b n i s s e g e f o l g e r t w e r d e n k ö n n 
ten . H i e r h ä n g t durch das F e h l e n e b e n v o r n e h m l i c h schrift l icher ze i t 
n a h e r A u s s a g e n o d e r e r g i e b i g e r G r a b u n g s e r g e b n i s s e zu v i e l i n der 
Luft. In Lübeck ü b e r d i e s w e r d e n d i e D i n g e , w i e K. s i e s i eh t , g e r a d e z u 
h e i k e l . D i e v o n i h m w o h l r icht ig a n g e n o m m e n e e r s t e S i e d l u n g b e i 
der Petr i -Kirche, s chon v o n R e u t e r u n d v . W i n t e r f e l d ähn l i ch g e s e h e n , 
so l l A u s g a n g d e s g a n z e n a l l m ä h l i c h e n W a c h s t u m s der S tadt g e w e s e n 
se in . D a s m a g a n g e h e n , w e n n m a n d a b e i n u r a n d i e b a u l i d i e a l l -

1 E. K e y s e r , D i e E n t s t e h u n g v o n B r e m e n : B r e m i s c h e s Jhrb . 45 
(1957); v e r w i e s e n se i in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g auch auf s e i n e Be i 
t r ä g e ü b e r H a r b u r g „Die E n t s t e h u n g der S t a d t Harburg" , H a r b u r g e r 
Jhrb . 3 (1948) u n d ü b e r S t a d e „Die E r t e i l u n g d e s S t a d t r e c h t e s durch 
He inr i ch d. L ö w e n " , S tader Jhrb . N F . 44 (1954). 

2 O. S t e l z e r , Lage u n d A u s d e h n u n g d e r M a r k t s i e d l u n g Braun
s c h w e i g i m 11. J a h r h u n d e r t . In: F o r s c h u n g e n z. B r a u n s c h w . G e s c h i c h t e 
u. S p r a c h k u n d e ( h e r a u s g g . v . Fr. T i m m e , B r a u n s c h w e i g 1954) S. 7 4 — 9 0 . 
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•gemeine F l ä c h e n a u s d e h n u n g denkt , nicht a b e r i m S i n n e der a k z e n 
t u i e r t e n B e d e u t u n g d e s A u f s t i e g s der S tadt durch d i e p l a n v o l l e M a r k t 
a n l a g e b e i der Mar ienk irche . H i e r w e r d e n m. E. d i e E r g e b n i s s e v o n 
Rörig , e r a r b e i t e t auf G r u n d b e s t e r schrift l icher Ü b e r l i e f e r u n g , z u g u n 
s t e n e i n e r D e u t u n g der V e r h ä l t n i s s e r e i n a u s d e m Grundriß u n t e r 
schätzt, w o b e i i n s b e s o n d e r e der r e g e l m ä ß i g e S traßengrundr iß u n d 
d i e g r u p p e n w e i s ra t iona l b e v o r z u g t e O r d n u n g g l e i cher P a r z e l l e n g r ö ß e 
s o aufsch lußre ich für e i n e n a u f f a l l e n d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r 
ä l t e r e n S i e d l u n g b e i St. Petri u n d der j ü n g e r e n A n l a g e v o n d e r H o l 
s t e n s t r a ß e b i s zur M e n g s t r a ß e s ind, daß m i r l e t z t ere a l s e i n e e i n 
fache E r w e i t e r u n g der e r s t e r e n a l s z u s impl i f i z ier t ersche int . 

D i e s e B e m e r k u n g e n ü b e r B r a u n s c h w e i g u n d Lübeck s p r e c h e n k e i 
n e s w e g s g e g e n Ks. A r b e i t s m e t h o d e , w o h l a b e r m a c h e n s i e klar , d a ß 
d e r Grundr iß , v o r n e h m l i c h b e i k o m p l i z i e r t e n V e r h ä l t n i s s e n , d i e Hoff
n u n g e n auf e i n w a n d f r e i e E ins ichten e i n s c h r ä n k e n k a n n . G e l e g e n t l i c h 
m u ß a l s o m i t e i n e r U b e r a n s t r e n g u n g s e i n e r A u s s a g e g e r e c h n e t w e r 
d e n . Fre i l i ch änder t d a s nichts a n d e m G e w i n n o f t m a l s ü b e r r a s c h e n 
der E r k e n n t n i s s e , d i e K. a u s d e n S t a d t p l ä n e n z u z i e h e n v e r m a g ; auch 
d i e ü b l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n e n der a l t e n U r k u n d e n v i e l e r S t ä d t e s i n d j a 
v o l l der K o n t r a v e r s e n , d i e z. T. nur s c h w e r A u s s i c h t e n h a b e n , ü b e r 
w u n d e n w e r d e n z u k ö n n e n . 

Groß w a r e n Ks. Schätze a n S t a d t p l ä n e n , d ie ich b e i i h m i n s e i n e r 
Zei t i n D a n z i g - O l i v a schon b e n u t z e n durfte . S e i n e Er fahrungen b e 
re i cher ten mich b e i m a n c h e n g e m e i n s a m e n S t u d i e n i n B r a u n s c h w e i g 
u n d auf h ä u f i g e n H a n s e t a g u n g e n , s o in C e l l e , L e m g o , L ü n e b u r g u. a., u n d 
w a s m ü h t e n w i r u n s u m d e n R o d e w i k i n H ö x t e r u n d d ie L a g e d e s 
W i k p l a t z e s in M i n d e n ! Ich b i n i h m z u v i e l e m D a n k verpf l ichtet . S e i n 
b l e i b e n d e s L e b e n s w e r k i s t das D e u t s c h e S tädtebuch , v o r d e m K r i e g e 
b e g o n n e n u n d v o n i h m h i n t e r h e r u n v e r d r o s s e n b i s h e u t e for tgese tz t . 
H i e r n u n l i egt e i n e M u s t e r k o l l e k t i o n a n S t a d t g r u n d r i s s e n N o r d 
d e u t s c h l a n d s vor . Daß für d ie Zukunft g e n e r e l l i n d i e s e r A r t e i n e 
v o l l s t ä n d i g e B e h a n d l u n g a l l er d e u t s c h e n S t ä d t e in e i n e m „Deutschen 
A t l a s w e r k " , z u d e m K. auch ermuntert , n o t w e n d i g w i r d , k a n n nicht 
m e h r b e z w e i f e l t w e r d e n . Im Lande N i e d e r s a c h s e n , das u n s b e v o r z u g t 
a n g e h t , i s t e in s o l c h e s W e r k mit d e m „ N i e d e r s ä c h s i s c h e n Städteat las" , 
v o n P. J. Me ier , mit d e n B r a u n s c h w e i g i s c h e n S t ä d t e n b e g o n n e n u n d 
se i t 1922 v o n der Hi s tor i schen K o m m i s s i o n für N i e d e r s a c h s e n betreut , 
i m G a n g e ; in V o r b e r e i t u n g s ind z. Z. d i e O l d e n b u r g i s c h e n S t ä d t e 3 . 
D i e v o n K, je tz t v o r g e l e g t e n S t a d t g r u n d r i s s e w e r d e n d ie w e i t e r e 
A r b e i t m e t h o d i s c h w i e d e r e r n e u t be fruchten u n d auch, s o m ö c h t e n 
w i r w ü n s c h e n , d a s I n t e r e s s e für e i n e A u s d e h n u n g d e s g a n z e n Unter 
n e h m e n s auf a l l e S tädte d e s L a n d e s r e g e b e l e b e n . 

B r a u n s c h w e i g Fritz T i m m e 

3 V g l . d s . Jhrb., 32 (1960), 47. J a h r e s b e r i c h t d. H i s t o r i s c h e n K o m 
m i s s i o n für N i e d e r s a c h s e n S. 462, Ziffer 3 e ud 4. 
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U n r u h , G e o r g - C h r i s t o p h v o n : 75 J a h r e h a n n o v e r s c h -
n i e d e r s ä c h s i s c h e Landkre i se . V o m h a n n o v e r s c h e n A m t s b e z i r k z u m 
n i e d e r s ä c h s i s c h e n Landkre is . H e r a u s g e g e b e n v o m N i e d e r s ä c h 
s i s c h e n Landkre i s tag , H a n n o v e r , Ä g i d i e n t o r p l a t z 4. [Dort auch 
V e r t r i e b z u m S e l b s t k o s t e n p r e i s , ] (Druck: W i l k e & G o e t z , W u n s 
t o r f / H a n n o v e r ) i960 , 128 S. 

W i e schon der T i te l d e s B u c h e s andeute t , h a t d ie E r i n n e r u n g a n d ie 
a m 1. Apr i l 1885 in Kraft g e t r e t e n e K r e i s o r d n u n g für d i e P r o v i n z 
H a n n o v e r d e n N d s . Landkre i s tag veran laßt , e i n e n e r f a h r e n e n V e r 
w a l t u n g s f a c h m a n n u n d Rechtsh is tor iker , K r e i s s y n d i k u s Dr. v . Unruh , 
Leer, u m e i n e k n a p p ge faßte , auch für d ie H a n d d e s Lehrers g e e i g 
n e t e D a r s t e l l u n g ü b e r E n t s t e h u n g , Charakter u n d L e i s t u n g d e r h a n 
n o v e r s c h - n i e d e r s ä c h s i s c h e n L a n d k r e i s e v o n 1885 b i s zur G e g e n w a r t 
zu b i t t en . U m e s g le ich v o r w e g z u n e h m e n : der Verf. h a t s ich s e i n e r 
A u f g a b e mit Geschick e n t l e d i g t u n d damit w e r t v o l l e V o r a r b e i t für 
e i n e d i e Zeit a b 1866 u m f a s s e n d e V e r w a l t u n g s g e s c h i c h t e u n s e r e s Lan
d e s g e l e i s t e t . 

E ine K u r z f a s s u n g der U n t e r s u c h u n g s te l l t d i e F e s t r e d e dar, d ie 
v . U n r u h z u m g l e i c h e n T h e m a auf der J a h r e s v e r s a m m l u n g d e s N d s . 
L a n d k r e i s t a g e s a m 25. M a i 1960 in V e r d e n a. d. A l l e r g e h a l t e n hat 
u n d d ie in der Zeitschrift „Der Landkreis", Heft 5 ( M a i i 9 6 0 , S. 157 
b i s 161 abgedruckt ist. 

M i t Recht g e h t der Verf. v o n der h a n n o v e r s c h e n A m t s v e r f a s s u n g 
aus , d i e auch n a c h der B e s i t z e r g r e i f u n g d e s K ö n i g r e i c h s H a n n o v e r 
durch P r e u ß e n i m J a h r e 1866 noch b i s 1885 b e s t e h e n b l i e b . B e s o n 
d e r e n Nachdruck l e g t v . U n r u h d a b e i auf d i e Tatsache , daß s ich se i t 
d e m G e s e t z ü b e r d ie A m t s v e r t r e t u n g e n v o m 27. 7. 1852 i n d e n A m t s 
v e r s a m m l u n g e n g e w i s s e A n s ä t z e für d ie Entwick lung d e r Ä m t e r aus 
e i n e m r e i n obr igke i t l i ch b e s t i m m t e n V e r w a l t u n g s b e z i r k z u e i n e m 
K o m m u n a l v e r b a n d z e i g t e n u n d daß d i e s e V e r s a m m l u n g e n , d i e zu
g l e i c h g e s e t z l i c h e V e r t r e t u n g der W e g e v e r b ä n d e w a r e n , auf d e m Ge
b i e t d e s L a n d s t r a ß e n b a u s e i n e b e s o n d e r s r e g e T ä t i g k e i t e n t f a l t e n . 

E ine p r e u ß i s c h e N e u e r u n g s t e l l t e e s dar, w e n n 1867 n e b e n die 
A m t s v e r f a s s u n g K r e i s g e b i e t e traten, d i e durch Z u s a m m e n l e g u n g v o n 
Ä m t e r n u n d s e l b s t ä n d i g e n S t ä d t e n geschaf f en w u r d e n u n d v o r w i e g e n d 
der W a h r n e h m u n g v o n Mi l i tär - u n d S t e u e r a n g e l e g e n h e i t e n d i e n e n 
s o l l t e n . Hierdurch w u r d e in der Prov inz H a n n o v e r nicht nur d a s Be
dürfnis nach g r ö ß e r e n V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n befr ied igt , s o n d e r n erst 
m a l s i m S i n n e d e s N i e d e r s a c h s e n K. A . v . H a r d e n b e r g S t a d t u n d 
Land z u e i n e m V e r b a n d mit e i g e n e r Z u s t ä n d i g k e i t z u s a m m e n g e f a ß t . 

Zur v o l l e n Ü b e r n a h m e d e r preuß i schen K r e i s v e r f a s s u n g ( v o m 
13. 1 2 . 1872) m i t der für d i e s e charakter i s t i schen B e s t e l l u n g d e s le i 
t e n d e n B e a m t e n (Landrats) a l s e i n e s g e m e i n s a m e n V e r t r a u e n s m a n n e s 
v o n R e g i e r u n g u n d Ver tre tungs -Körperschaf t (Kreistag) k a m e s in 
H a n n o v e r d a n n mit G e s e t z v o m 6. M a i 1884, das in s e i n e n Grund-

19 N i e d e r s . J a h r b u c h 1961 2 8 9 



z ü g e n b i s 1946 G e l t u n g g e h a b t ha t u n d d e n K r e i s a l s e i n e S y n t h e s e 
„ v o n Geb ie t skörperschaf t , G e m e i n d e v e r b a n d u n d s t a a t l i c h e m V e r w a l 
t u n g s b e z i r k " mani fes t i er t . 

N a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g , e n d g ü l t i g f e s t g e l e g t in der N d s . Land
k r e i s o r d n u n g v o m 31. 3. 1958, er fo lg te d ie „ K o m m u n a l i s i e r u n g " d e s 
K r e i s e s . N a c h w i e v o r b l i e b aber d ie D r e i t e i l u n g der O r g a n e e r h a l 
t en : d e r K r e i s t a g unter F ü h r u n g d e s j e t z t e h r e n a m t l i c h e n Landrats , 
der K r e i s a u s s c h u ß u n d der hauptamt l i ch w i r k e n d e O b e r k r e i s d i r e k t o r 
a l s Le i ter der V e r w a l t u n g ; nicht m i n d e r g e h ö r e n w i e früher z u m 
W i r k u n g s b e r e i c h d e s K r e i s e s s o w o h l d i e f r e i w i l l i g ü b e r n o m m e n e n 
A u f g a b e n v o n überört l icher B e d e u t u n g w i e d i e i h m a l s u n t e r e r V e r 
w a l t u n g s b e h ö r d e z u g e w i e s e n e n s taat l i chen A u f t r a g s a n g e l e g e n h e i t e n . 

D e r z w e i t e T e i l der A r b e i t befaßt sich a m B e i s p i e l d e s K r e i s e s Leer 
mit d e r E n t w i c k l u n g der A u f g a b e n u n d L e i s t u n g e n e i n e s L a n d k r e i s e s 
v o n 1885 b i s 1960. Er s te l l t u. a. an H a n d v o n E i n n a h m e n u n d A u s 
g a b e n d e s H a u s h a l t s p l a n e s dar, w i e der Kre i s nicht nur i m Z e i t a l t e r 
wirtschaft l i cher Prosper i tä t (1885—1914), s o n d e r n auch in der Epoche 
d e s W o h l f a h r t s s t a a t s u n d in d e n s c h w i e r i g e n J a h r e n nach d e m Z w e i 
t e n W e l t k r i e g d e n s t ä n d i g sich s t e i g e r n d e n A n f o r d e r u n g e n u n d s e i n e r 
V e r a n t w o r t u n g für d ie „Grundauss ta t tung" d e s R a u m s g e r e c h t g e 
w o r d e n ist , s t e t s bedacht auf d ie Erfül lung der v i e l e n i h m o b l i e g e n d e n 
s o z i a l e n Pfl ichten u n d w o h l b e w u ß t s e i n e r M i t t l e r r o l l e z w i s c h e n Stadt 
u n d Land, z w i s c h e n Staat u n d G e m e i n d e . 

H a n n o v e r J. K ö n i g 

VIII. W I R T S C H A F T S G E S C H I C H T E 

B a d e , H e n r i : 333 J a h r e B r a u n s c h w e i g i s c h e P o s t 1535—1867. Mit 
436 A b b . B r a u n s c h w e i g : K. Pfannkuch & Co. 1960. VIII, 199 S. 
2 1 — D M . 

D a s B r a u n s c h w e i g - H a n d b u c h v o n H e n r i B a d e ist für d e n Ph i la te 
l i s t e n g e s c h r i e b e n . W i r f inden i m e r s t e n T e i l auf 48 S e i t e n e i n e n 
Überbl i ck ü b e r d ie Pos tgesch ich te d e s H e r z o g t u m s . D a r a n schl ießt s ich 
in m e h r e r e n A b s c h n i t t e n d ie A u f z ä h l u n g der e i n z e l n e n P o s t o r t e u n t e r 
A b b i l d u n g al l ihrer i m D i e n s t b e n u t z t e n S t e m p e l s o w i e d i e k a t a l o g 
m ä ß i g e B e s c h r e i b u n g der B r a u n s c h w e i g i s c h e n B r i e f m a r k e n u n d U m 
s c h l ä g e (Ganzsachen) . D e r l e t z t e Abschn i t t i s t d e n s o g e n a n n t e n ph i la -
t e l i s t i s c h e n R a n d g e b i e t e n g e w i d m e t , w i e R e i s e s c h e i n e n , P o s t e i n l i e 
f e r u n g s s c h e i n e n u s w . Dar in f indet s ich e i n a u s g e z e i c h n e t e r Be i trag 
v o n Dr. H a n s P i e p e r über d ie T e l e g r a p h e n v e r h ä l t n i s s e i m H e r z o g 
tum. 

Der gesch icht l i che T e i l br ingt g e g e n ü b e r d e n w e s e n t l i c h e i n g e h e n 
d e r e n f r ü h e r e n M o n o g r a p h i e n v o n Schucht u n d G a u s n ichts N e u e s . 
Der Stoff i s t j e d o c h f lüss ig w i e d e r g e g e b e n u n d d i e D a r s t e l l u n g ist 
g e e i g n e t , d e m S a m m l e r d ie K e n n t n i s s e z u v e r m i t t e l n , d ie er für das 
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s p e z i e l l e S a m m e l n nach pos tgesch ich t l i chen G r u n d s ä t z e n b e n ö t i g t . 
In tere s sant in d i e s e m Tei l e i n e Z u s a m m e n s t e l l u n g der F o r s c h u n g s 
e r g e b n i s s e über d ie B r a u n s c h w e i g i s c h e F e l d p o s t v o n G. W e n z e l und 
die Ze i t ta fe l ü b e r d ie w e s e n t l i c h e n p o s t a l i s c h e n G e s e t z e , V e r o r d n u n 
g e n etc . v o n 1535—1867. 

E n t s p r e c h e n d d e m Zweck d e s W e r k e s l i e g t das S c h w e r g e w i c h t auf 
der B e s c h r e i b u n g der S a m m e l o b j e k t e , i n s b e s o n d e r e der S t e m p e l . S p e -
z i a l s a m m l e r b e s c h ä f t i g e n sich h e u t e g e r n mi t d e n a l t e n P o s t s t e m p e l n 
auf Br ie fen a u s der Zeit, e h e e s Br ie fmarken g e g e b e n hat . S i e s o l l t e n 
ursprüngl ich d e n Herkunf t sor t d e s Briefes k e n n t l i c h m a c h e n . D a s w a r 
n o t w e n d i g , w e i l früher v i e l fach g e g l a u b t w u r d e , e i n Brief erre iche 
nur d a n n mit S icherhe i t s e i n Ziel , w e n n d ie Pos t das P o r t o ers t nach 
o r d n u n g s m ä ß i g e r B e s t e l l u n g d e s Br ie fes erha l te . Da sich d i e s e s Porto 
nun nach der z u r ü c k g e l e g t e n Ent fernung richtete, w a r e s z w e c k m ä ß i g , 
den H e r k u n f t s o r t kennt l i ch z u machen . D a s g e s c h a h v o n S e i t e n der 
Post ursprüngl ich handschrift l ich auf der A n s c h r i f t e n s e i t e . Im Braun
s c h w e i g i s c h e n v e r w e n d e t e m a n aber se i t 1808 unter d e m Einfluß der 
W e s t f ä l i s c h e n V e r w a l t u n g a l l g e m e i n dafür S tempe l . 

D a s W e r k ist mi t s e i n e n h e r v o r r a g e n d e n A b b i l d u n g e n — d i e S t e m 
pe l s i n d in O r i g i n a l g r ö ß e w i e d e r g e g e b e n — e i n e a u s g e z e i c h n e t e Be
re icherung der ph i la t e l i s t i s chen Literatur. 

B r a u n s c h w e i g F, G e r h a r d 

E p p e r l e i n , S i e g f r i e d : B a u e r n b e d r ü c k u n g u n d B a u e r n w i d e r 
s t a n d i m h o h e n Mit te la l ter . Zur Erforschung der U r s a c h e n b ä u e r 
l icher A b w a n d e r u n g nach O s t e n im 12. u n d 13. Jh. , v o r w i e g e n d 
nach d e n U r k u n d e n ge i s t l i cher Grundherrschaften . Ber l in : A k a 
d e m i e - V e r l a g 1960. 176 S., 4 Ktn. = Forsch, zur m i t t e l a l t . Gesch . 
Bd. 6. G e b . 26,50 DM. 

D i e U r s a c h e n der bäuer l i chen A b w a n d e r u n g nach d e m O s t e n , d. h. 
d ie G r ü n d e für d i e D e u t s c h e O s t k o l o n i s a t i o n s i n d z w e i f e l l o s e i n sehr 
w i c h t i g e s P r o b l e m der D e u t s c h e n Geschichte . Der V e r f a s s e r b e t o n t , 
daß d i e b i s h e r in der Literatur a n g e f ü h r t e n Ursachen w i e V e r e n g e r u n g 
des L e b e n s r a u m e s und S ä t t i g u n g d e s L a n d a u s b a u e s in W e s t d e u t s c h 
land, B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e u n d H u f e n t e i l u n g e n , aber auch d i e b is 
h e r i g e n H i n w e i s e auf s o z i a l e Gründe zur Klärung nicht a u s r e i c h e n . 
Eine L ö s u n g s i e h t er v i e l m e h r in e i n e r S p e z i a l u n t e r s u c h u n g d e r soz ia l 
ö k o n o m i s c h e n V e r h ä l t n i s s e i m A b w a n d e r u n g s g e b i e t . D a s M u s t e r für 
d i e s e U n t e r s u c h u n g l ie fert ihm, w i e er s e l b s t sagt , d ie p o l n i s c h e und 
s o w j e t i s c h e Forschung (S. 14). Hiernach s t e h t e s a u ß e r Z w e i f e l , daß 
d ie a u g e n s c h e i n l i c h a n t a g o n i s t i s c h e n K l a s s e n F e u d a l h e r r e n u n d l e i b 
e i g e n e B a u e r n w a r e n (Anm. 34) . Mi t P o r s c h n e w u n t e r s c h e i d e t er drei 
F o r m e n d e s bäuer l i chen W i d e r s t a n d e s : 1. T e i l w i d e r s t a n d , V e r w e i 
g e r u n g v o n A b g a b e n usw. , 2. A b z u g oder Flucht, 3, A u f s t a n d der 
B a u e r n . 
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N a c h d i e s e m v o r g e z e i c h n e t e n S c h e m a s te l l t der Verf . d a n n s e i n e 
Q u e l l e n z u s a m m e n . Er u n t e r s c h e i d e t zunächs t g e o g r a p h i s c h 6 G e b i e t e : 
1 . M i t t e l r h e i n , 2 . N i e d e r r h e i n , 3. B i s t ü m e r Osnabrück u n d M i n d e n , 
4. B i s t u m M ü n s t e r , 5. B i s t u m P a d e r b o r n u n d Stadt S o e s t , 6. Hochst i f t 
H i l d e s h e i m . D i e s e A b s c h n i t t e w e r d e n d a n n g le i char t ig i n Sachkap i t e l 
unter te i l t : B e d r ü c k u n g d e r B a u e r n , V e r w e i g e r u n g v o n D i e n s t e n u n d 
A b g a b e n , A b w a n d e r u n g d e r B a u e r n , Z u s a m m e n f a s s u n g . 

Es i s t z w e i f e l l o s d a s V e r d i e n s t d e s Verf., z u d i e s e n T h e m e n m i t 
F le iß u n d S p ü r s i n n e i n e M e n g e aufschlußre icher Q u e l l e n z u s a m m e n 
g e t r a g e n z u h a b e n . In d i e s e r u m f a s s e n d e n M a t e r i a l s a m m l u n g z u m 
T h e m a B a u e r n b e d r ü c k u n g u n d W i d e r s t a n d l i e g t der N u t z e n d e s Bu
ches auch für d i e w e s t d e u t s c h e F o r s c h u n g . 

D i e A u s w a h l u n d A u s d e u t u n g d e r Q u e l l e n is t frei l ich oft e i n s e i t i g . 
Es w i r d z u b e r ü c k s i c h t i g e n s e i n , d a ß nicht o b j e k t i v e U n t e r s u c h u n g 
h i s t o r i s c h e n G e s c h e h e n s , s o n d e r n d e r B e w e i s e i n e r v o r g e f a ß t e n Lehr
m e i n u n g durch h i s t o r i s c h e Q u e l l e n d a s Zie l d e s B u c h e s ist. 

Fre i l ich g e r ä t d e r Verf . b e i d e r A u s d e u t u n g d e r Q u e l l e n d a n n doch 
in g e w i s s e l o g i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n . Er b e t o n t e i n e r s e i t s : In der 
b ä u e r l i c h e n Flucht „ w u r z e l n u n s e r e r A u f f a s s u n g nach d i e Gründe für 
che b ä u e r l i c h e A b w a n d e r u n g n a c h O s t e n " (S. 15). D i e S c h a n d t a t e n der 
F e u d a l h e r r e n w ä r e n a l s o für d a s G e s c h e h e n der O s t k o l o n i s a t i o n v e r 
antwort l i ch . A u f d e r a n d e r e n S e i t e erk lär t er a l s d i e e n t s c h e i d e n d e 
Ursache , d a ß d i e b ä u e r l i c h e B e v ö l k e r u n g in B e w e g u n g g e r i e t u n d nach 
g r ö ß e r e r F r e i h e i t s t r e b t e , d i e E n t s t e h u n g der Stadt (Stadtluft macht 
frei) (S. 15). S e l b s t d e r V e r f a s s e r s i e h t a l s o n e b e n d e m n e g a t i v e n M o 
m e n t d e r B e d r ü c k u n g durch d e n F e u d a l h e r r n durchaus auch a l s P o -
s i t i v u m d a s F r e i h e i t s t r e b e n d e r B a u e r n . U n d g e r a d e d i e s e s dürfte ja 
in d e n O s t g e b i e t e n s e i n e B e f r i e d i g u n g g e f u n d e n h a b e n . Suchten d ie 
Bauern a b e r j e n s e i t s d e r E l b e d i e F r e i h e i t z u g e w i n n e n , s o m ü n d e t d a s 
schon w i e d e r e i n i n d e n v o m V e r f a s s e r s o scharf z u r ü c k g e w i e s e n e n 
„Drang nach d e m O s t e n " . A u f der g l e i c h e n Linie l i e g t e s auch, w e n n 
der Verf . auf S. 97 z u g i b t , d a ß a l s G r u n d für d ie oft z i t i e r t e A b g a b e n 
v e r w e i g e r u n g nicht n u r d i e B a u e r n b e d r ü c k u n g durch d e n Feuda lherrn 
a n z u s e h e n se i , s o n d e r n a u c h d i e M ö g l i c h k e i t für d e n Bauern , durch 
e i g e n e n V e r k a u f d e s G e t r e i d e s i n d e n S t ä d t e n s e l b s t V o r t e i l e zu er
z i e l e n (S. 97) . A u c h h i e r i s t a l s o oft nicht d i e Bedrückung , s o n d e r n der 
freie W i l l e e n t s c h e i d e n d . 

A l s E r g e b n i s d e r A r b e i t b e t o n t der V e r f a s s e r z w a r nochmal s d ie 
B e d e u t u n g d e s b ä u e r l i c h e n W i d e r s t a n d e s g e g e n f e u d a l e A u s b e u t u n g , 
g ibt a b e r trotz d i e s e r S c h w a r z - W e i ß m a l e r e i zu, daß d i e Q u e l l e n noch 
e i n e R e i h e w e i t e r e r G r ü n d e e r k e n n e n l a s s e n (S. 155). 

Trotz m a n c h e r V o r b e h a l t e e r s c h e i n t e s s e h r v e r d i e n s t l i c h , daß der 
V e r f a s s e r e i n b i s h e r v e r n a c h l ä s s i g t e s T h e m a , d i e mi t t e la l t er l i che A b 
w a n d e r u n g a u s d e m W e s t e n , auf G r u n d u m f a n g r e i c h e n Q e l l e n m a t e -
rials z u k l ä r e n v e r s u c h t hat . 

B ü c k e b u r g Franz E n g e l 
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M a u e r s b e r g , H a n s : W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e zentra l -
e u r o p ä i s c h e r S t ä d t e in n e u e r e r Zeit . D a r g e s t e l l t an d e n B e i s p i e l e n 
v o n Base l , Frankfurt a. M. , H a m b u r g , H a n n o v e r u n d M ü n c h e n . 
G ö t t i n g e n : V a n d e n h o e c k & Ruprecht (1960). 604 S. Lw. 3 4 , — D M . 

Hier w i r d e i n Buch v o r g e l e g t , w i e e s i n der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s 
geschichte l a n g e s chon g e f e h l t hat , e i n Buch o h n e v e r g l e i c h b a r e s Ge
genstück. U n t e r B e n u t z u n g e i n e r F ü l l e v o n A r c h i v a l i e n auch a u s d e m 
Staatsarchiv u n d d e m Stadtarch iv in H a n n o v e r , l e g t Verf. in k luger , 
a b g e w o g e n e r , s t ä n d i g z u m M i t - u n d N a c h d e n k e n a n r e g e n d e r Dar
s t e l l u n g e in g r o ß e s Stück s t ä d t i s c h e r W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e d e r N e u 
ze i t dar. S e i n e A u s b i l d u n g a l s V o l k s w i r t g i b t i h m d a b e i d i e M ö g l i c h 
keit , d i e h i s t o r i s c h e u n d d ie s y s t e m a t i s c h e K o m p o n e n t e h a r m o n i s c h 
m i t e i n a n d e r z u v e r b i n d e n , u m s o d a s I n d i v i d u e l l e u n d d a s T y p i s c h e 
der E n t w i c k l u n g g l e i c h e r m a ß e n s ichtbar z u m a c h e n . B e w u ß t w i r d d i e s e 
Linie der gesch icht l i chen F a k t e n f e s t s t e l l u n g e i n e r s e i t s u n d d e r t h e o r e 
t i schen S u b s u m i e r u n g u n t e r d a s S y s t e m d e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n 
K a t e g o r i e n a n d e r e r s e i t s durch d a s g a n z e Buch k o n s e q u e n t b e i b e h a l 
ten, e i n u n s c h ä t z b a r e r V o r z u g für d e n H i s t o r i k e r , der i m I n d i v i d u e l l e n 
das A l l g e m e i n e , w i e für d e n V o l k s w i r t , d e r i m T y p i s c h e n d a s h i s t o 
rische W e r d e n k e n n e n l e r n t . 

M a n w ü r d e d e m Buche, d e s s e n F ü l l e v o n T a t s a c h e n m a t e r i a l schier 
unerschöpf l ich ist , das aber , d e r o b e n g e n a n n t e n Z i e l s e t z u n g e n t s p r e 
chend, nicht n a c h S tädten , s o n d e r n nach h i s t o r i s c h e n S a c h f r a g e n k r e i 
s e n ( E i n w o h n e r z a h l — m e t h o d i s c h s e h r i n t e r e s s a n t ! — R e c h t s s t e l l u n g 
u n d s o z i a l e G l i e d e r u n g der s t ä d t i s c h e n B e v ö l k e r u n g , Wirtschaf t , V e r 
kehr u n d P o s t w e s e n , S t a d t h a u s h a l t u n d Ge ldwir t schaf t ) g e g l i e d e r t 
ist, G e w a l t a n t u n , w o l l t e m a n d a s ü b e r d i e S tadt H a n n o v e r G e s a g t e 
h e r a u s z i e h e n u n d für sich kr i t i sch u n t e r s u c h e n . D e r S inn d e s W e r k e s 
l i eg t i m V e r g l e i c h , nicht i n der E i n z e l d a r s t e l l u n g . G e r a d e durch d e n 
V e r g l e i c h h e b t s i ch u m s o d e u t l i c h e r h e r a u s , w i e H a n n o v e r u n d M ü n 
chen g e g e n ü b e r H a m b u r g , B a s e l u n d Frankfurt a l s v o m L a n d e s h e r r n 
a b h ä n g i g e R e s i d e n z s t ä d t e e i n e b e s o n d e r e E n t w i c k l u n g n e h m e n , bis 
i m 19. J a h r h u n d e r t a l l e S t ä d t e z u s a m m e n l a n g s a m i n e i n e n n e u e n , 
a l l g e m e i n e n T y p u s der m o d e r n e n G r o ß s t a d t e i n g e s c h m o l z e n w e r d e n . 

H a n n o v e r i s t i m M i t t e l a l t e r d i e w e i t a u s u n b e d e u t e n d s t e d e r fünf 
b e h a n d e l t e n S t ä d t e . A u c h in d e r N e u z e i t ä n d e r t s ich d a s zunächs t 
nicht. D i e wir t schaf t l i che A b h ä n g i g k e i t a u c h i h r e s H i n t e r l a n d e s — s o 
w e i t e s sich u m ü b e r r e g i o n a l e W i r t s c h a f t s v e r b i n d u n g e n h a n d e l t — 
v o n B r e m e n u n d H a m b u r g is t o f f e n k u n d i g . Erst m i t d e m A u f s t i e g zur 
R e s i d e n z s t a d t , d e r z u g l e i c h d e n U n t e r g a n g d e r a l t e n S tadt f re ihe i t 
b e d e u t e t (es h ä t t e be i der D a r l e g u n g d e s l a n d e s h e r r l i c h e n V o r g e h e n s 
v i e l l e i c h t doch d i e F r a g e n a c h p r e u ß i s c h e n V o r b i l d e r n g e s t e l l t w e r 
d e n m ü s s e n ) , g e w i n n t H a n n o v e r e i n e i g e n e s G e w i c h t ; h i er h ä t t e m a n 
g e r n m e h r g e h ö r t ü b e r K o n n u b i u m u n d K o m m e r z i u m z w i s c h e n e in 
g e s e s s e n e r S t a d t b e v ö l k e r u n g u n d H o f s t a a t . D a g e g e n w i r d d i e B e d e u -
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t u n g d e r P e r s o n a l u n i o n H a n n o v e r - E n g l a n d a l s a u ß e r ö k o n o m i s c h e r 
Kraft recht deut l ich. Erst in e i n e r dr i t ten E t a p p e der S tadtgesch ichte 
aber , m i t der Indus tr ia l i s i erung d e s 19. J a h r h u n d e r t s , w i r d das E i g e n 
g e w i c h t d e r Stadt s o groß , daß r ü c k w i r k e n d d i e v e r g l e i c h e n d e B e 
h a n d l u n g i m R a h m e n e i n e s s o w e i t g e s p a n n t e n Buches gerecht fert ig t 
ersche in t . A l l e r d i n g s w i r d d ie Entwick lung d e s 19. J a h r h u n d e r t s nur 
e b e n a n g e d e u t e t . 

D a s Buch s te l l t e i n w i c h t i g e s Stück d e u t s c h e r u n d auch n iedersäch
s i s c h e r Wir t schaf t sgesch ich te dar u n d w i r d stoff l ich w i e m e t h o d i s c h i n 
Zukunf t für v i e l e F r a g e n unentbehr l i ch s e i n . D a s z e n t r a l e Kapi te l 
„Die s t ä d t i s c h e Wirtschaf t im W e c h s e l der G e s c h i c h t s e p o c h e n " (S. 170 
b i s 374) v e r d i e n t e schon für sich a l l e in e i n e aus führ l i che W ü r d i g u n g . 
O b nicht e i n e a n d e r e G l i e d e r u n g o d e r w e n i g s t e n s e i n drucktechnisches 
H e r a u s h e b e n der i m m e r w i e d e r g e n a n n t e n fünf O r t s n a m e n die Über
s i cht l i chke i t für d e n Leser e r h ö h t hät te , m a g d a h i n g e s t e l l t s e in . D i e 
b e n u t z t e n A r c h i v a l i e n aus d e m N i e d e r s ä c h s i s c h e n S taa t sarch iv in H a n 
n o v e r s i n d l e ider z u m Tei l u n g e n a u zi t iert , w o r a n d ie k o m p l i z i e r t e n 
S i g n a t u r s y s t e m e v i e l l e i c h t nicht unschu ld ig s ind . A m Schluß vermißt 
m a n e i n e s y s t e m a t i s c h e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r E r g e b n i s s e , d ie durch 
d i e s y s t e m a t i s c h e K o m p o n e n t e der G e s a m t a n l a g e d e s Buches gerecht
fert igt g e w e s e n w ä r e — aber natürl ich auch in m a n c h e r l e i Betracht 
s e h r ge fähr l i ch w ä r e . Doch s ind d a s W ü n s c h e , d ie nur g e w e c k t w e r 
d e n , w e i l Verf. s chon s o unschätzbar v i e l g e b o t e n hat , daß der 
W u n s c h nach d e m V o l l k o m m e n e n w a c h w i r d — e i n W u n s c h , d e n e i n 
R e z e n s e n t n o r m a l e r w e i s e k a u m zu d e n k e n w a g t . 

H a n n o v e r Carl H a a s e 

S a a l f e l d , D i e d r i c h : Bauernwir t schaf t u n d G u t s b e t r i e b in der 
v o r i n d u s t r i e l l e n Zeit . Stut tgart : G u s t a v Fischer 1960. 167 S. Lw. 
28 — D M . 

D i e A r b e i t s tammt aus der Schule v o n Prof. W i l h e l m A b e l , d e m 
Lei ter d e s Inst i tuts für A g r a r w e s e n u n d Wir t scha f t spo l i t ik an der 
U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n . S ie s te l l t e i n e h i s t o r i s c h e U n t e r s u c h u n g dar, 
w i e s i e v o n d i e s e m Inst i tut zur G e w i n n u n g g r u n d l e g e n d e r Erkennt
n i s s e v o r a l l e m auch für d ie a g r a r p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n unserer 
Ze i t g e s u c h t w e r d e n . S ie reicht v o n d e n W i r t s c h a f t s - u n d Bes i t zver 
h ä l t n i s s e n d e s a u s g e h e n d e n Mi t t e la l t er s , s o w e i t s i e für u n s in Archi
v e n u n d R e g i s t e r n noch e i n i g e r m a ß e n anschaul i ch zu e r f a s s e n sind, 
b i s z u m B e g i n n d e s 19. Jahrhunder t s , in d e m sich mi t d e m Rückgang 
d e r A n g e r - u n d A l l m e n d e f l ä c h e n und d e n ü b e r a l l e i n s e t z e n d e n Ge
m e i n h e i t s t e i l u n g e n n e u e W i r t s c h a f t s g e s i n n u n g u n d n e u e Wirschafts -
f o r m e n e r g e b e n . 

Der W e r t der s a a l f e l d s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e l l t s ich u n s in drei
facher R ich tung dar. 

Einmal b i e t e t s i e e in s e h r anschaul iches BUd der agrar ischen Ent-

2 9 4 



Wicklung in d e m o b e n e r w ä h n t e n Zei traum. Saa l f e ld g e w i n n t d i e s e s 
Bi ld in e i n e m e n g e r e n Landschaf t sgeb ie t ( S ü d h a n n o v e r , V o r r a u m v o n 
B r a u n s c h w e i g ) , d a s aber in s e i n e n B o d e n w e r t e n g e n ü g e n d di f feren
z iert ist, u m d i e s e r untersch ied l i chen wirtschaft l ichen u n d s o z i a l e n 
Entwick lung R a u m zu g e b e n u n d s o m i t auch bre i t e A n s c h l ü s s e für 
d e r e n g e d a n k l i c h e Durchdr ingung zur V e r f ü g u n g z u s t e l l e n . 

D i e so e r w o r b e n e n Eins ichten u n d Durchbl icke w e r d e n a n d e r e r s e i t s 
g e l e n k t und agrargeschicht l ich g e o r d n e t v o n d e n E r g e b n i s s e n e i n e r 
s e h r n a c h h a l t i g e n Forschungsarbe i t her, w i e s i e v o r a l l e m durch N a 
m e n w i e Knapp, G e s e n i u s , Wit t ich , T h ü n e n u n d a n d e r e i n d ie W i s 
senschaf t e i n g e g a n g e n s ind . Es darf h ier nachdrücklich h e r v o r g e h o b e n 
w e r d e n , daß d i e s e s s ichere t h e o r e t i s c h e F u n d a m e n t , auf d a s ihr V e r 
f a s s e r sich stützt , s e i n e D a r s t e l l u n g b e s o n d e r s s ch lüs s ig macht . S ie 
k a n n dadurch für w e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n d i e s e r Art, d i e i m m e r wi l l 
k o m m e n und doch auch n ö t i g s ind, e x e m p l a r i s c h e B e d e u t u n g g e 
w i n n e n . 

Schl ießl ich muß darauf v e r w i e s e n w e r d e n , daß d i e e i g e n t l i c h e O r i e n 
t i e r u n g der U n t e r s u c h u n g e n Saa l f e lds , ihr e r r e g e n d e s M o m e n t ( w e n n 
auch u n a u s g e s p r o c h e n ) g a n z i m G e g e n w ä r t i g e n l iegt , n ä m l i c h in der 
a n h a l t e n d e n u n d i m m e r m e h r a n w a c h s e n d e n U n r u h e , v o n d e r d i e g e 
s a m t e bäuer l i che E x i s t e n z h e u t e erfaßt ist . S o sehr m a n m e i n e n 
k ö n n t e , d i e U n t e r s u c h u n g n ä h m e ihren A n s c h l u ß v i e l z u e i n s e i t i g 
b e i l ä n g s t h is tor isch g e w o r d e n e n , u n s s o m i t gar nicht m e h r a u f r e g e n 
d e n T a t s a c h e n u n d O r d n u n g e n , der wirkl ich b e g r e i f e n d e L e s e r w i r d 
a u s d e n D a r l e g u n g e n nur z u deut l ich Ger i ch te the i t en u n d schicksal 
h a f t e E n t w i c k l u n g e n auf u n s zu e r k e n n e n , d e r e n v e r ä n d e r n d e Kraft 
w i r erst im Rückblick zu b e g r e i f e n v e r m ö g e n . 

W i r s t e h e n h e u t e m i t t e n in s e h r handgre i f l i chen u n d u n s g u t e n t e i l s 
a u s der N o t d e s T a g e s a u f g e n ö t i g t e n P r o b l e m e n , die d e n B a u e r n m e h r 
d e n n j e v o r h e r zu e iner s e h r „rat iona len P r o d u k t i o n s g e s t a l t u n g " füh
r e n . N u r so v e r m a g er sich im Z u s a m m e n h a n g mit der T e c h n i s i e r u n g 
u n d A u t o m a t i o n g a n z nüchtern rechnerisch s e i n wir t schaf t l i ches Gle ich
g e w i c h t zu s ichern. Zu s o l c h e m Z u s a m m e n h a n g l e i s t e t d i e v o r l i e g e n d e 
U n t e r s u c h u n g j e d e m F r a g e n d e n , der g e w ö h n t u n d i m s t a n d e ist , d e n 
wir t schaf t l i chen u n d s o z i o l o g i s c h e n B e d i n g t h e i t e n der b ä u e r l i c h e n 
E x i s t e n z übergre i f end n a c h z u d e n k e n , e i n e n v o r z ü g l i c h e n D i e n s t . 

C e l l e H e i n r i c h P r ö v e 

T r e u e , W i l h e l m : I l s e d e r H ü t t e 1858—1958. Ein U n t e r n e h m e n 
d e r e i s e n s c h a f f e n d e n Industr ie . P e i n e 1958, 144 S, 

T r e u e , W i l h e l m : D i e Geschichte der I l s eder H ü t t e . A n l ä ß l i c h 
i h r e s h u n d e r t j ä h r i g e n B e s t e h e n s hrsg . v o n der I l s e d e r Hüt te , 
P e i n e . P e i n e 1960, 728 S. 

D i e 1958 e r s c h i e n e n e D a r s t e l l u n g , zunächs t als D o k u m e n t a t i o n s 
b a n d gedacht , i s t an s ich schon e i n e a u s g e z e i c h n e t e „Firmen-
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gesch iente" , die , e rgänz t durch A b b i l d u n g e n u n d e i n i g e L a g e p l ä n e , 
e i n e n f e s s e l n d e n Uberbl ick ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d i e s e s b e d e u t e n d e n 
I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n s v e r m i t t e l t . D i e s e V e r ö f f e n t l i c h u n g a l s g e d r ä n g t e 
F a s s u n g d e r g r ö ß e r e n D a r s t e l l u n g so l l h i er a u ß e r h a l b der Betrach
t u n g b l e i b e n . 

D e n n d a s w e s e n t l i c h e W e r k is t — u n d b l e i b t für e i n e sehr l a n g e 
Z e i t — d i e u m f a n g r e i c h e „Geschichte der I l s e d e r Hütte" . D a b e i e r h e b t 
s ich b e i d e m His tor iker , der d e m wirtschaf t l i chen G e s c h e h e n e i n e r 
Landschaft , e i n e s G e b i e t e s s e i n e A u f m e r k s a m k e i t schenkt , d ie F r a g e , 
w e r d e n Stoff b e a r b e i t e t h a t : e i n A n g e h ö r i g e r d e s W e r k s o d e r e i n 
a u ß e n s t e h e n d e r Forscher? Es is t der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g g le ich a m 
A n f a n g d i e s e s Berichts e i n aufrichtiger, s e h r herz l icher D a n k z u s a g e n , 
d a ß s i e d e n G ö t t i n g e r H i s t o r i k e r W i l h e l m T r e u e beauf tragte , d i e 
ge sch ich t l i che E n t w i c k l u n g i h r e s W e r k e s i n a l l e n E i n z e l h e i t e n i m 
w a h r s t e n S i n n e d e s W o r t e s z u „erforschen" u n d d a r z u s t e l l e n . U n d 
nicht n u r dafür g i l t der Dank , s o n d e r n auch in g l e i cher W e i s e für d i e 
Bere i t schaf t , d e m H i s t o r i k e r e i n u m f a n g r e i c h e s W e r k s a r c h i v o h n e 
j e d e E i n s c h r ä n k u n g zur V e r f ü g u n g zu s t e l l e n , i h m in j e d e r W e i s e 
fre ie H a n d zu l a s s e n u n d das E n t s t e h e n der Niederschr i f t z u fördern, 
h i e r i n s b e s o n d e r e durch Ü b e r l a s s u n g e i n i g e r S o n d e r u n t e r s u c h u n g e n 
ü b e r S p e z i a l f r a g e n , d i e nur e i n F a c h m a n n l e i s t e n k a n n . A b e r dadurch, 
d a ß s i e d e m H i s t o r i k e r zur V e r f ü g u n g s t a n d e n u n d er s i e in s e i n e 
U n t e r s u c h u n g e i n b a u t e , w e r d e n s i e e i n e m g r o ß e n K r e i s z u g ä n g l i c h 
u n d g e w i n n e n s o m i t a n W e r t ü b e r d e n e n g e r e n Kre i s d e r u n m i t t e l b a r 
I n t e r e s s i e r t e n h i n a u s . D a s a l l e s führte schl ießl ich z u e i n e m W e r k , 
d a s s o w o h l für d ie h a n n o v e r s c h e Geschichte i n i h r e m G e s a m t b e r e i c h 
a l s auch für d i e Geschichte der d e u t s c h e n e i s e n s c h a f f e n d e n Industr ie , 
j a der d e u t s c h e n V o l k s w i r t s c h a f t v o n nicht z u l e u g n e n d e r W i c h t i g 
k e i t i s t . 

Es i s t u n m ö g l i c h , h ier auf d i e s e m b e g r e n z t e n R a u m a l l e n Einze l 
h e i t e n , a l l e n F r a g e n u n d P r o b l e m e n der D a r s t e l l u n g n a c h z u g e h e n . 
D a h e r i s t d i e F r a g e berecht ig t : w e m d ien t d ie D a r s t e l l u n g , für w e l c h e 
G r u p p e n i s t s i e v o n b e s o n d e r e m W e r t ? Bei der B e a n t w o r t u n g d i e s e r 
F r a g e schä l t sich der K e r n h e r a u s : d a s W e r k „I l seder H ü t t e " s e l b s t 
m i t s e i n e n unmi t t e lbar B e t e i l i g t e n , a l s o der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g , d e n 
M i t a r b e i t e r n , d e n A k t i o n ä r e n trägt zunächst d e n G e w i n n der Unter 
s u c h u n g . U m d i e s e n K e r n l e g t sich e i n e n g e r e r K r e i s : der „Raum 
P e i n e " e r k e n n t , w i e durch e i n e i n z e l n e s I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n s ich 
s e i n e Struktur g e w a n d e l t hat , w i e b e i d e , U n t e r n e h m e n u n d Raum, 
d i e G e b e n d e n u n d d ie N e h m e n d e n w a r e n u n d s ind. U m d i e s e n i n 
n e r e n K r e i s l e g t sich der äußere , e i n i n v i e l e A b s c h n i t t e g e g l i e d e r t e r 
K r e i s m i t e i n e r M a n n i g f a l t i g k e i t , d i e h i er nur a n g e d e u t e t w e r d e n 
so l l . W i e k ö n n t e e s a n d e r s se in , daß s ich in ers ter Lin ie der Wir t 
s cha f t sh i s tor iker a n g e s p r o c h e n fühlt. Er v e r f o l g t a u f m e r k s a m , w i e e i n 
W e r k m i t k o n s e r v a t i v e m Charakter in e i n e Agrar landschaf t h i n e i n -
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g e s t e l l t wird, w i e e s ü b e r d ie N ö t e der G r ü n d u n g s z e i t h inauswächs t , . 
Erfo lge v o r z e i g e n k a n n , Rückschläge er le ide t , w i e das W e r k z u e i n e m 
U n t e r n e h m e n w i r d u n d sich z u e i n e m K o n z e r n a u s w e i t e t . Mi t d e m 
W a c h s t u m greift e s über die u n m i t t e l b a r e U m g e b u n g h i n a u s , e s w i r d 
G l i e d der h a n n o v e r s c h e n , der p r e u ß i s c h e n u n d schl ießl ich d e r d e u t 
schen V o l k s w i r t s c h a f t u n d k o m m t ü b e r V e r b ä n d e u n d K a r t e l l e mi t 
der W e l t w i r t s c h a f t u n d der Pol i t ik in Berührung . Dadurch, d a ß d i e 
Rücksch läge nicht v e r s c h w i e g e n w e r d e n , s o n d e r n auf s i e e i n g e g a n g e n 
u n d ge fragt wird , w o r i n d ie U r s a c h e n l i e g e n , w i r k t d ie D a r s t e l l u n g 
klar, ü b e r z e u g e n d , wahrhaf t ig . Der B e t r i e b s w i r t f indet A n t w o r t auf 
F r a g e n nach der U n t e r n e h m e n s f i n a n z i e r u n g , er w ird r e i c h e s M a t e r i a l 
f inden ü b e r W e r t s d i ö p f u n g , Fremd- u n d E igenf inanz ierung , in - u n d 
a u s l ä n d i s c h e A n l e i h e n , K a p i t a l e r h ö h u n g e n u n d D a r l e h e n , ü b e r S t e u e r n 
u n d S o z i a l l a s t e n , W e i t e r e A b s c h n i t t e d i e s e s ä u ß e r e n K r e i s e s b e h a n 
d e l n P r o b l e m e der Lohnpo l i t ik e insch l ieß l i ch der Kaufkraft d e r In
d u s t r i e a r b e i t e r l ö h n e zu v e r s c h i e d e n e n Z e i t e n . D i e D a r s t e l l u n g b e f a ß t 
sich w e i t e r mi t F r a g e n d e s s o z i a l e n Z u s a m m e n l e b e n s : K r a n k e n k a s s e , 
S p a r k a s s e , W o h n u n g s b a u p o l i t i k schon in d e n A n f a n g s j a h r e n : m e h r 
A r b e i t e r b e d i n g e n m e h r W o h n u n g e n , ja s o g a r Kirchen. S e l b s t A g r a r -
w i s s e n s c h a f t l e r — hier s e i nur e r w ä h n t d i e landwir t schaf t l i che V e r 
b u n d e n h e i t d e s Indus tr i earbe i t er s in d e n G r ü n d u n g s j ä h r e n u n d d i e 
Landwirtschaf t s ferne der h e u t i g e n Zei t ! — u n d G e o l o g e n k o m m e n 
nicht z u kurz. 

A b e r damit ist noch nicht a l l e s g e s a g t . D e n n d ie T r e u e s c h e Dar
s t e l l u n g g e h ö r t in d i e H a n d d e s j e n i g e n Hi s tor ikers , der s ich m i t der 
p o l i t i s c h e n Geschichte befaßt , e b e n w e i l d i e Gesch ich t s forschung b i s 
h e r d e n K a u f m a n n u n d F a b r i k a n t e n w e i t h in ter d e n S t a a t s m a n n zu
rückges t e l l t u n d w e n i g h e r v o r g e h o b e n hat , daß der U n t e r n e h m e r d e m 
Po l i t iker erst d ie wirtschaf t l i chen M i t t e l in d i e H a n d g a b , u m s e i n e 
Z i e l e durchzuse tzen . A u c h h ier k ö n n e n nur e i n i g e w e n i g e H i n w e i s e 
g e g e b e n w e r d e n . D e r „pol i t i sche His tor iker" w i r d r e i c h e s M a t e r i a l 
f inden ü b e r d a s V e r h ä l t n i s v o n Wirtschaf t u n d Po l i t ik e i n s c h l i e ß l i c h 
der Eingriffe d e s S t a a t e s — z. B. durch d ie T a r i f g e s t a l t u n g auf d e n 
E i s e n b a h n e n — , ü b e r d i e V e r q u i c k u n g v o n A u ß e n - u n d W i r t s c h a f t s 
pol i t ik , E i n d r i n g e n d e s S o z i a l i s m u s . D e r g l e i c h e H i s t o r i k e r e r h ä l t t i e fe 
Einbl icke in d i e W e c h s e l w i r k u n g e n der dtsch. Wir t scha f t spo l i t ik a l s P o -
l i t i k u m in ihrer A u s w i r k u n g auf d ie I n n e n p o l i t i k (Ertrags lage d. W e r k e ! ) , 
auf d e n Export u n d d i e W e l t l a g e . Der „pol i t i sche H i s t o r i k e r " w i r d 
w e i t e r an e i n e m g a n z k o n k r e t e n Be i sp ie l , näml ich der I l s e d e r H ü t t e , 
f inden, daß — w i e e t w a 1914 — d ie „ g r o ß e n Kriege" ü b e r h a u p t nicht 
v o n der G r o ß i n d u s t r i e a n g e z e t t e l t s i n d (z. B. S. 400 ff., S. 426 ff.). D e r 
g l e i c h e Kre i s d i e s e r Forscher w i r d v o r a l l e n D i n g e n e r s c h l o s s e n e s 
Q u e l l e n m a t e r i a l zur j ü n g s t e n d e u t s c h e n V e r g a n g e n h e i t v o r s ich a u s 
g e b r e i t e t s e h e n . W o f indet er h e u t e e i n e s o e i n g e h e n d e A n t w o r t w i e 
b e i T r e u e s D a r s t e l l u n g auf d ie P o l i t i s i e r u n g der Wirtschaf t v o n o b e n 
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u n d u n t e n n a c h 1933 (S. 562 ff.), w o e i n e n s o a u s g e z e i c h n e t e n Blick 
auf d e n 30 . 1. 1933 (S. 579)? G e r a d e h ier l i e g e n d ie S t ä r k e n d e r Dar
s t e l l u n g , u n d h ier ist a b e r m a l s der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g d e r D a n k 
a b z u s t a t t e n , d a ß s i e z u d i e s e n e m i n e n t w i c h t i g e n F r a g e n d a s W e r k s 
archiv ö f f n e t e . S o w i r d e i n e bre i t e Bresche g e s c h l a g e n , d a m i t d i e 
h i s t o r i s c h e W a h r h e i t e i n e Bahn findet ü b e r d e n d ik ta tor i schen S o z i a 
l i s m u s d e s „Dri t ten Reiches". Es is t erschüt ternd zu l e s e n , w i e n a c h 
1933 d i e Wir t schaf t „sich in d ie Pol i t ik h i n e i n g e z o g e n " sah , u n d w i e 
d ie „po l i t i s che Z i e l s e t z u n g der R e g i e r u n g ü b e r d i e wir t schaf t l i chen 
M ö g l i c h k e i t e n h i n a u s g i n g " . D i e g l e i che Erschüt terung spürt j e d e r , der 
d ie A b s c h n i t t e ü b e r d i e E n t s t e h u n g d e r „ H e r m a n n - G ö r i n g - W e r k e " 
l i es t , w e i l er d i e Erkenntn i s g e w i n n t , daß sich unter d e m M a n t e l der 
„ A u t a r k i e " p e r s ö n l i c h s t e s Machts treben , ja e i n H u n g e r nach Macht 
v e r b a r g . D i e u n m i t t e l b a r e N iederschr i f t d e s V o r s t a n d s m i t g l i e d e s 
R o h n e v o m 24. 7. 1937 (S. 603 ff.), h e r v o r g e g a n g e n a u s d e n G r ü n d u n g s 
t e n d e n z e n „ R e i c h s w e r k e H e r m a n n Göring", ü b e r e i n e n „ B e f e h l s e m p 
fang" b e i H e r m a n n G ö r i n g w i r d w o h l auf l a n g e Zei t d i e e i n z i g e 
Q u e l l e s e i n , d e n n e s i s t nicht a n z u n e h m e n , daß d i e s e G ö r i n g s c h e n 
G e d a n k e n e i n e n N i e d e r s c h l a g i n s taa t l i chen A r c h i v e n fanden . 

A u s d i e s e n H i n w e i s e n , d ie ja e i g e n t l i c h nur r e f e r i e r e n d e A n d e u 
t u n g e n s e i n k ö n n e n , läßt sich der W e r t der T r e u e s c h e n D a r s t e l l u n g 
für d i e d e u t s c h e Geschichts forschung e r m e s s e n . W a s w e i t e r h i n d e n 
G e h a l t d e s B u c h e s ausmacht , i s t d ie Tat sache , daß aber ü b e r a l l e m 
der M e n s c h , d i e Persön l i chke i t s tand. T r e u e s W o r t e a m Schluß s e i n e r 
U n t e r s u c h u n g m ö g e n d a s b e l e u c h t e n (S. 701): „ A l s nicht w e n i g e r w i c h 
t ig e r w e i s e n s ich j e d o c h se i t d e m e n e r g i s c h e n A n f a n g e n t s c h l o s s e n e r 
Gründer in e i n e r fast v e r z w e i f e l t e n S i t u a t i o n u n d se i t d e m Eintritt 
G. L. M e y e r s in d ie F ü h r u n g der I l s eder H ü t t e mensch l i che F ä h i g k e i 
t en : D e r k l a r e Blick d e s U n t e r n e h m e r s für d i e B e d e u t u n g v o n Q u a 
lität, R a t i o n a l i s i e r u n g u n d Preis s o w i e das Empf inden der »Arbeit
n e h m e r ' w i e .Arbe i tgeber ' , in g u t e n und sch lechten Z e i t e n e i n e G e 
me inschaf t z u bi lden." 

D i e D a r s t e l l u n g is t nicht i m m e r g a n z le icht z u l e s e n . W e r sich a b e r 
a n d e n P r o b l e m e n f e s t g e b i s s e n hat u n d m i t d e m A u t o r durch „Die 
G e s c h i c h t e d e r I l seder Hütte" w a n d e r t , w i r d das Buch mit s e h r gro 
ß e m G e w i n n a u s der H a n d l e g e n . U n d w e n n der R e z e n s e n t n o c h e i n e , 
d i e e i n z i g e B e m e r k u n g anführt, so ist e s der H i n w e i s , d a ß d a s Ein
s t r e u e n e i n i g e r Karten über Erz lagers tä t ten , ü b e r d i e räuml iche A u s 
d e h n u n g v o n H o c h o f e n w e r k in I l s e d e u n d W a l z w e r k in P e i n e in d e n 
v e r s c h i e d e n e n Epochen d ie D a r s t e l l u n g n o c h i n s t r u k t i v e r g e s t a l t e t 
hät te . D a s berührt a b e r in k e i n e r W e i s e d e n g r o ß e n Dank , d e n wir 
für d ie a u s g e z e i c h n e t e D a r s t e l l u n g s c h u l d e n . D i e s e r D a n k g e b ü h r t 
d e m V e r f a s s e r , der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g u n d der F irma Bruckmann 
(München) für d ie a u s g e z e i c h n e t e D r u c k l e g u n g . Im Z u s a m m e n k l a n g 
a l ler dre i B e t e i l i g t e n is t s o e i n W e r k g e w a c h s e n , d a s Z e u g n i s ab legt , 
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w i e wicht ig e i n e erns thaf t e F irmengesch icht s schre ibung für w e i t e s t e 
K r e i s e ist. Für d e n e n g e r e n Bereich der h a n n o v e r s c h e n G e s c h i c h t s 
forschung l i eg t a b e r e i n e V e r ö f f e n t l i c h u n g vor , auf d ie s i e m i t Recht 
b e s o n d e r s s to lz s e i n k a n n . 

H a m b u r g - F u h l s b ü t t e l Ernst H i e k e 

IX. G E S C H I C H T E D E R G E I S T I G E N K U L T U R 

E n g e l s i n g , R o l f : Der A v i s o v o n 1609. S e l b s t v e r l a g d. Vf. (Bre
m e n , G r o ß b e e r e n s t r a ß e 27). B r e m e n 1960: B. C. H e y e u. C o . , 
14 S, = Flugschrr. zur Kul turkunde . 1. 1,90 D M . 

N a c h d e m im N i e d e r s . Jahrbuch für Landesgesch ichte Bd. 31 (1959), 
S. 175 ff. W o l f e n b ü t t e l a l s D r u c k o r t d e s „ A v i s o " v o n 
1 6 0 9 z w e i f e l s f r e i n a c h g e w i e s e n w e r d e n k o n n t e , ist d a s l e b h a f t e 
I n t e r e s s e der d e u t s c h e n u n d a u ß e r d e u t s c h e n Z e i t u n g s f o r s c h u n g a n 
F r a g e n der ä l t e s t e n Z e i t u n g s d r u c k e erneut sichtlich g e w a c h s e n . G e 
w i ß i s t n e b e n u n d im Z u s a m m e n h a n g mit der Frage nach d e m Druck
ort die v o m V e r f a s s e r g e s t e l l t e Frage nach d e m Init iator d e s A v i s o 
v o n 1609 v o n h e r v o r r a g e n d e m Interes se , u n d m a n m u ß d e m V e r f a s s e r 
d a n k e n , in s e i n e r Flugschrif t d i e M ö g l i c h k e i t zur D i s k u s s i o n g e s t e l l t 
z u h a b e n , daß der Landes fürs t H e r z o g He inr ich J u l i u s v o n B r a u n 
s c h w e i g s e l b s t e s war , der d e n A v i s o a l s e i n po l i t i s ches Sprachrohr , 
a l s e i n e Z e i t u n g mi t g e z i e l t e r Einf lußnahme, in s e i n e r R e s i d e n z druk-
k e n l ieß, u m w ä h r e n d s e i n e r häuf igen l a n g e n A u f e n t h a l t e a m k a i s e r 
l i chen Hof zu Prag in s e i n e n b r a u n s c h w e i g i s c h e n L a n d e n W e g e u n d 
Z i e l e s e i n e s l a n d e s f ü r s t l i c h e n W o l l e n s h e r a u s z u s t e l l e n u n d z u v e r 
f o l g e n . N u n s i n d d ie l andes fürs t l i che W i r k s a m k e i t w i e auch d i e h i 
s tor i sch g l e i c h e r m a ß e n i n t e r e s s i e r e n d e Persön l i chke i t d e s H e r z o g s 
He inr ich J u l i u s oft u n d noch n e u e r d i n g s w i e d e r s o gründ l i ch u n t e r 
sucht w o r d e n ( K l e i n p a u l , Joh . : „Der N a c h r i c h t e n d i e n s t d e r H e r 
z ö g e v o n B r a u n s c h w e i g im 16. u n d 17. Jahrhundert ." In „ Z e i t u n g s 
w i s s e n s c h a f t " 1930, S. 82 ff. — P f ü t z e n r e u t e r , W i l h . : „ H e r z o g 
He inr i ch J u l i u s v o n B r a u n s c h w e i g u n d der n o r d d e u t s c h e S p ä t h u m a n i s 
mus ." D i s s . M ü n s t e r 1936) u n d der u m d e n Druckort d e s A v i s o en t 
fachte h i t z i g e Kampf hat so v i e l e Q u e l l e n s t u d i e n untersch ied l i cher A r t 
erfordert u n d auch g e z e i t i g t , daß es v e r w u n d e r n müßte , w e n n d a b e i der 
H e r z o g a l s Inspirator d e s A v i s o , fal ls er d i e s war , a ls s o l c h e r nicht 
l ä n g s t e r k a n n t w o r d e n w ä r e . U n d m ü ß t e der A v i s o a l s p o l i t i s c h e 
Z e i t u n g d e s H e r z o g s in d e n Reg i s tra turen , A r c h i v e n u n d B i b l i o t h e k e n 
s e i n e s L a n d e s u n d zah lre i cher I n t e r e s s e n t e n a u ß e r h a l b der b r a u n 
s c h w e i g i s c h e n G r e n z e n nicht e b e n s o häufig anzutref fen s e i n w i e e t w a 
d e r z e i t i g e L a n d e s v e r o r d n u n g e n u n d spä tere G e s e t z e s s a m m l u n g e n ? 
S o l c h e E r w ä g u n g e n , in ihrer A u s s a g e b e s t ä t i g t u n d e r g ä n z t durch 
m a n c h e r l e i E r k e n n t n i s s e , d i e s ich ü b e r A u f g a b e n , Inhal t u n d Tech-
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n i k d e s N a c h r i c h t e n d i e n s t e s der Zei t u m 1600 a u s a r c h i v a l i s c h e n S t u 
d i e n g e n u g s a m e r g e h e n , s t e h e n der v o m V e r f a s s e r a u f g e s t e l l t e n 
„ n e u e s t e n H y p o t h e s e ü b e r d ie ä l t e s t e Ze i tung", d i e d e n H e r z o g H e i n 
rich J u l i u s a l s H e r a u s g e b e r u n d D i r i g e n t e n h i n t e r d e n N a c h r i c h t e n 
d e s A v i s o e r k a n n t z u h a b e n g laubt , v o n v o r n h e r e i n e n t g e g e n . D e r 
v o m Verf . u n t e r n o m m e n e Versuch , s e i n e T h e s e a n H a n d d e r ( a u s 
l e i d e r nicht a u s r e i c h e n d a n g e g e b e n e r Q u e l l e ! ) h i e r e r s t m a l i g veröf
f ent l i ch ten Nr . 14 d e s A v i s o v o n 1612 z u s tü tzen , m a g z w a r z u w e i 
t e r e n B e o b a c h t u n g e n u n d Ü b e r l e g u n g e n in d e r h i e r g e s t e l l t e n F r a g e 
A n l a ß g e b e n ; j e d o c h is t i m g a n z e n g e s e h e n e i n e e i n z e l n e W o c h e n 
a u s g a b e d e s A v i s o für d i e S t e l l u n g n a h m e zu d e r a u f g e w o r f e n e n 
H y p o t h e s e e i n e z u s chmale Bas i s . D i e b i s h e r i g e , a u s b r e i t e r e r Q u e l 
l e n f o r s c h u n g g e w o n n e n e Erkenntn i s , daß sich d ie e r s t m a l i g 1609 p e 
r iod i sch i m Druck h e r a u s g e b r a c h t e n A v i s e n z u n ä c h s t u n d n o c h jahre 
l a n g s p ä t e r l ed ig l i ch durch ihre drucktechnische V e r v i e l f ä l t i g u n g v o n 
d e n früher handschrif t l ich g e l i e f e r t e n A g e n t e n n a c h r i c h t e n unter 
s c h e i d e n , b e h ä l t nach w i e v o r i h r e n V o r r a n g . — N e b e n b e i s e i b e m e r k t , 
d a ß d e r fürst l iche A v i s o - D r u c k e r J u l i u s A d o l p h v o n S ö h n e i n W o l 
f e n b ü t t e l n icht auch Drucker der U n i v e r s i t ä t H e l m s t e d t g e w e s e n ist . 
E b e n f a l l s w a r e s nicht e i n A d l i g e r , der v o n Dr. C l a c i u s d i e A v i s e n 
b e z o g o d e r b e z i e h e n wollte,- der Bez ieher , der S a l z w e d e l e r Bürger 
m e i s t e r C o n r a d u s St i l le , h a n d e l t e hier, auch w e n n er a l s A d v o k a t 
d e r W i t w e v . d. Schu lenburg tä t ig war , o h n e A u f t r a g o f fenbar a u s 
e i g e n e m I n t e r e s s e . 

H i l d e s h e i m W . H a r t m a n n 

S c h n e p p e n , H e i n z : N i e d e r l ä n d i s c h e U n i v e r s i t ä t e n u n d d e u t 
s c h e s G e i s t e s l e b e n , v o n der G r ü n d u n g der U n i v e r s i t ä t L e i d e n b i s 
ins s p ä t e 18. Jahrhundert . M ü n s t e r : Aschendorf f 1960. 164 S e i t e n 
= N e u e M ü n s t e r s c h e B e i t r ä g e zur Gesch ichts forschung . Bd. 6. Kart. 
16 ,—; Gzl . 1 8 — DM. 

Se i t T r e i t s c h k e in s e i n e m M e i s t e r e s s a y „Die R e p u b l i k d. v e r e i n i g 
t e n N i e d e r l a n d e " auf d e n Einfluß der h o l l ä n d i s c h e n auf d ie d e u t s c h e 
W i s s e n s c h a f t h i n g e w i e s e n , g ibt e s darüber e i n e m a n n i g f a l t i g e S p e z i a l -
l i teratur , a b e r k e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g . D i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g 
br ing t e i n e so l che mi t V e r w e r t u n g u m f a s s e n d e r handschr i f t l i cher u n d 
g e d r u c k t e r Q u e l l e n . Zei t l ich reicht s i e v o n 1575 b i s e t w a 1770, b i s zur 
Zei t , d a Late in aufhört , G e l e h r t e n s p r a c h e a l l er F a k u l t ä t e n z u s e i n . 
In d i e s e m Z e i t r a u m s ind L e i d e n u n d d ie v i e r k l e i n e r e n H o c h s c h u l e n 
H o l l a n d s v o n 19 000 d e u t s c h e n S t u d e n t e n re formierter u n d luther i scher 
K o n f e s s i o n besucht w o r d e n . A u s d e n n i e d e r s ä c h s i s c h e n S t ä d t e n s t a m m 
t e n in L e i d e n a l l e i n 152 aus H a n n o v e r , 139 a u s B r a u n s c h w e i g , 131 a u s 
L ü n e b u r g . U n t e r d e n zah lre i chen A d l i g e n f o l g t e n auf d i e H u t t e n u n d 
B e r l i o h i n g e n noch fünf Bismarck. D a s Buch g ibt e i n e U b e r s i c h t ü b e r 
d i e E i n w i r k u n g der G e i s t e s s t r ö m u n g e n , hauptsäch l i ch v o n L e i d e n aus , 
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ins p r o t e s t a n t i s c h e D e u t s c h l a n d , d e s Le idener K a r t e s i a n i s m u s , d e s 
C a l v i n i s m u s , d e s h o l l ä n d i s c h e n P ie t i smus , der ä l ter i s t a l s d e r d e u t 
sche, der O r i e n t a l i s t i k , der S t a a t e n k u n d e , der mit der n e u e n N a t u r 
wi s senschaf t v e r b u n d e n e n M e d i z i n . V o n e inf lußre ichen G e l e h r t e n 
w e r d e n Lips ius , S c a l i g e r , v o r a l l e n d e r M e d i z i n e r B o e r h a v e e r w ä h n t , 
v o n d e u t s c h e n G e l e h r t e n , d ie u n t e r h o l l ä n d i s c h e m Einfluß s t a n d e n , 
u. a. der e r s t e d e u t s c h e Or ien ta l i s t J. J. R e i s k e . D a s Buch i s t e i n 
w e r t v o l l e s H i l f s m i t t e l für A r b e i t e n zur d e u t s c h e n G e i s t e s - , b e s o n d e r s 
U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e durch d ie b e h a n d e l t e n z w e i J a h r h u n d e r t e . 

W o l f e n b ü t t e l W . H e r s e 

H a k e m e y e r , I d a : K l e i n e s U n i v e r s i t ä t s m o s a i k . ( S e l b s t v e r l a g , 
B e z u g durch d i e Vf in . r G ö t t i n g e n , S t e g e m ü h l e n w e g 84) . G ö t t i n g e n 
1960: (Die tr ichsche U n i v e r s i t ä t s d r u c k e r e i ) . 102 S., m e h r e r e T a f e l n . 
4,80 DM. 

D a s Büchle in b r i n g t d e n z u s a m m e n f a s s e n d e n N e u d r u c k v e r s c h i e 
d e n e r bere i t s f rüher verö f f ent l i ch ter k l e i n e r A r b e i t e n a u s d e r V e r 
g a n g e n h e i t d e r G e o r g i a A u g u s t a u n d e r g ä n z t s i e durch e i n i g e n e u e 
S t e i n e im b u n t e n M o s a i k der U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e . D e r u m f a n g 
re ichste A u f s a t z g i l t d e m se i t s e i n e r Erbauung (1737) e n g m i t d e r 
U n i v e r s i t ä t v e r b u n d e n e n H a u s e d e s O r i e n t a l i s t e n J o h a n n D a v i d Mü-
chael is , s e i n e n B e w o h n e r n u n d s e i n e r w e c h s e l n d e n N u t z u n g b i s zur 
G e g e n w a r t . D i e ü b r i g e n A r b e i t e n s i n d i m w e s e n t l i c h e n d e m T h e m a : 
D i e Frau i m L e b e n d e r G e o r g i a A u g u s t a g e w i d m e t : C a r o l i n e M i 
chael i s , D o r o t h e a Schlözer , d ie „Listnen", d ie R i e g e r i n u n d a n d e r e 
mehr . W i r e r f r e u e n u n s an e i n e r durch d i e Vfin. w i e d e r a u f g e f u n 
d e n e n Bittschrift v o n J. D . M i c h a e l i s für d ie A n l e g u n g e i n e r U n i v e r s i t ä t 
für das s c h ö n e G e s c h l e c h t ( a n o n y m , 1747), d ie doch v i e l l e i c h t scherz
haft g e m e i n t w a r , j e d e n f a l l s v o n Michae l i s ' F a k u l t ä t s k o l l e g e n R u d o l f 
W e d e k i n d a l s b a l d p o e t i s c h v e r u l k t w u r d e , u n d w i r e r f a h r e n in dre i 
L e b e n s l ä u f e n G ö t t i n g e r S t u d e n t i n n e n a u s der Zei t u m 1900 (El len 
H i n s d a l e , A g n e s W u r m b , Luise Hi lbo ld ) , w i e unfaßbar s c h w e r d i e 
U n i v e r s i t ä t d e m s c h ö n e n Gesch lecht d e n Z u g a n g z u m S t u d i u m g e m a c h t 
ha t — auch ( u n d g e r a d e ) in G ö t t i n g e n . 

D a s hübsch b e b i l d e r t e W e r k c h e n is t nicht nur e i n e a n z i e h e n d e 
Lektüre für f r ü h e r e u n d j e t z i g e G ö t t i n g e r S t u d e n t e n u n d S t u d e n t i n 
nen , s o n d e r n auch e i n durchaus ernst zu n e h m e n d e r B e i t r a g zur G e 
schichte u n s e r e r L a n d e s u n i v e r s i t ä t , 

H a n n o v e r / G ö t t i n g e n G. S c h n a t h 

R e c l a m s K u n s t f ü h r e r , B a u d e n k m ä l e r Bd. IV = N i e d e r s a c h s e n , 
H a n s e s t ä d t e , S c h l e s w i g - H o l s t e i n , H e s s e n , v o n H. R. R o s e m a n n , 
O. K a r p a , E. H e r z o g (und Mitarbe i tern) . S tu t tgar t : P h i l i p p 
R e c l a m j u n . 1960. 855 S. m. 62 Abb . , 3 Ktn. , 64 Bildtfn. 16,50 D M . 

Se i t der N e u a u f l a g e v o n „ N i e d e r s a c h s e n u n d W e s t f a l e n " i n n e r h a l b 
d e s H a n d b u c h e s d e r K u n s t d e n k m ä l e r v o n G. D e h i o is t fast e i n M e n -
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schena l t er v e r g a n g e n , s o d a ß R e c l a m s Kunst führer in der T a t e i n e 
Lücke schl ießt , n u r d a ß h i e r g e g e n ü b e r D e h i o grundsätz l i ch nur d i e 
wirk l i ch w i c h t i g e n O r t e b e h a n d e l t w e r d e n . Bei d e n g r ö ß e r e n S t ä d t e n 
s ind e r f r e u l i c h e r w e i s e n icht n u r d i e h i s t o r i s c h e n D e n k m ä l e r , s o n d e r n 
auch W i e d e r a u f b a u u n d B a u k u n s t der G e g e n w a r t berücks icht ig t . V e r 
z e i c h n i s s e d e r Orte , K ü n s t l e r , e i n u m f a n g r e i c h e s G l o s s a r der F a c h a u s 
drücke, A b b i l d u n g e n , K a r t e n u n d G r u n d r i s s e er sch l i eßen d i e F ü l l e 
d e s v e r a r b e i t e t e n S to f fe s . D e m K u n s t f r e u n d w i r d d a m i t e i n e w i l l 
k o m m e n e O r i e n t i e r u n g s q u e l l e für E n t d e c k u n g s f a h r t e n g e b o t e n . 

A l l e r d i n g s b l e i b t d i e F r a g e , o b e s n icht r a t s a m e r g e w e s e n w ä r e , 
d e n v o r l i e g e n d e n B a n d s c h o n a u s G r ü n d e n der H a n d l i c h k e i t z u u n 
t e r t e i l e n ; 4 B u n d e s l ä n d e r v o n d e r N o r d s e e b i s z u m M a i n e r s c h e i n t 
d e s G u t e n e i n w e n i g z u v i e l , d a h e r auch d i e reichl iche, a b e r nicht 
sehr a n g e n e h m e V e r w e n d u n g v o n Pet i tdruck; nicht a l l e L e s e r b e 
s i t zen F a l k e n a u g e n . W e n i g e r w ä r e m e h r g e w e s e n , nicht z u l e t z t u m 
d e n „Führer" u n t e r w e g s a u c h b e q u e m z u Rate z i e h e n z u k ö n n e n . 

W a s N i e d e r s a c h s e n a n l a n g t , s o h a b e n Karpa u n d s e i n e M i t a r b e i t e r 
o h n e j e d e n S c h e m a t i s m u s e i n m u s t e r g ü l t i g e s G a n z e s ge schaf f en . Es 
g e h t z u L a s t e n d e s V e r l a g e s , w e n n i m R a h m e n d e s z u u m f a n g r e i c h e n 
B a n d e s b e i N i e d e r s a c h s e n K ü r z u n g e n u n d b l o ß e A u f z ä h l u n g e n h i n 
g e n o m m e n w e r d e n m ü s s e n , w o m a n e t w a s e i n g e h e n d e r e W ü r d i g u n 
g e n h i s t o r i s c h e r u n d k ü n s t l e r i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e b e g r ü ß e n w ü r d e . 
V e r m u t l i c h g e h t auf d e n g l e i c h e n U m s t a n d zurück, daß mehr f ach O r t e 
im V e r h ä l t n i s z u i h r e r W i c h t i g k e i t untersch ied l i ch bedacht w o r d e n 
s ind. K l e i n l i c h e Krit ik w ä r e h i e r feh l a m Platz. Ich n o t i e r e nur z u r 
e t w a i g e n s p ä t e r e n Korrektur , d a ß d i e D a t i e r u n g d e s v i c u s H o n o v e r 
auf 1022 (S. 338) s o n icht h a l t b a r is t . D i e a l t e G e o r g s k a p e l l e w u r d e 
nicht „ u m 1350" a b g e r i s s e n u n d durch d i e j e t z i g e M a r k t k i r c h e erse tz t 
(S. 341), d e n n d e r n e u e H a u p t c h o r is t b e r e i t s 1340 fert ig , d e r T u r m 
ersche int u r k u n d l i c h 1347. 

P e i n e J. S t u d t m a n n 

X. K I R C H E N G E S C H I C H T E 

F l e i s c h , P a u l : V i c t o r v o n S trauß u n d T o r n e y an A u g u s t v o n 
A r n s w a l d L Br ie f e a u s d e r E r w e c k u n g s b e w e g u n g in N i e d e r s a c h 
s e n . H r s g . v . P a u l F l e i s ch . G ö t t i n g e n : V a n d e n h o e c k & Ruprecht 
1960. 108 S. = S t u d i e n z. K i r c h e n g e s c h . N i e d e r s a c h s e n s . 12. 5,80 D M . 

Die A u s g a b e e n t h ä l t 48 Br ie f e S trauß's v o n 1843—51 a u s B ü c k e b u r g , 
zu le tz t a u s Frankfurt , a n d e n G e s i n n u n g s g e n o s s e n in H a n n o v e r . Ze i t 
geschicht l ich a m b e m e r k e n s w e r t e s t e n i s t w o h l d ie S t e l l u n g n a h m e zur 
e v a n g e l i s c h e n K i r c h e n k o n f e r e n z , zur G e n e r a l s y n o d e u n d z u m V e r 
e i n i g t e n L a n d t a g i n B e r l i n ; s i e z e i g t d i e t i e f e E n t t ä u s c h u n g ü b e r Fr ie 
drich W i l h e l m s IV. u n s i c h e r e u n d u n f o l g e r i c h t i g e H a l t u n g , B e z e i c h 
n e n d i s t auch St. 's S t e l l u n g zur D e u t s c h - k a t h o l i s c h e n B e w e g u n g : e r 
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fürchtet nicht e t w a , n e i n , er hofft , d a ß n u n auch d i e L i b e r a l e n Prote 
s t a n t e n aus d e n e v a n g e l i s c h e n L a n d e s k i r c h e n a u s t r e t e n w e r d e n . A n 
g e s c h l o s s e n s ind noch 5 Br ie fe d e s k u r h e s s i s c h e n M i n i s t e r s v . H a s s e n -
pflug an A r n s w a l d t , d e r e n l e t z t e r e i n e n e r g r e i f e n d e n Einbl ick i n s 
Herz d i e s e s „harten R e a k t i o n ä r s " g e w ä h r t . A n z u e r k e n n e n is t d ie 
Sorgfa l t der A n m e r k u n g e n d e s H e r a u s g e b e r s . D a s Buch b i l d e t s o e i n e 
d a n k e n s w e r t e E r g ä n z u n g zur B i o g r a p h i e S trauß' s v o n s e i n e r E n k e l i n 
Lulu v. Strauß u. T o r n e y „ V o m B i e d e r m e i e r zur Bismarckze i t" , 1933, 
w o r i n die Freundschaf t mi t A r n s w a l d t n u r kurz e r w ä h n t ist . 

W o l f e n b ü t t e l W . H e r s e 

XL G E S C H I C H T E D E R E I N Z E L N E N L A N D E S T E I L E 

U N D O R T E N A C H D E R B U C H S T A B E N F O L G E 

P i p e r , H e n n i n g : T e s t a m e n t u n d V e r g a b u n g v o n T o d e s w e g e n 
im b r a u n s c h w e i g i s c h e n S tadtrecht d e s 13. b i s 17. J a h r h u n d e r t s . 
B r a u n s c h w e i g , W a i s e n h a u s - B u c h d r u c k e r e i u n d V e r l a g 1960. 108 
u n d 4 u n g e z . Seit . , 4 Schrifttaf. = B r a u n s c h w e i g e r W e r k s t ü c k e . 
Bd. 24. Br. 5 — D M . 

V o r l i e g e n d e A r b e i t e n t s t a m m t der S c h u l e d e s G ö t t i n g e r Rechts 
h i s t o r i k e r s E b e l u n d ha t d e r j u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t a l s D i s s e r t a t i o n 
v o r g e l e g e n i . 

Verf. hat sich in m ü h e v o l l e r A r c h i v a r b e i t d e r Durchsicht u m f a n g 
re ichen handschri f t l i chen M a t e r i a l s u n t e r z o g e n , a n g e f a n g e n b e i d e n 
D e g e d i n g b ü c h e r n über T e s t a m e n t s - , H a n d e l s - , F i n a n z - u n d U r t e i l s 
bücher b is z u Z i v i l p r o z e ß a k t e n . D i e s e H e r a n z i e h u n g der w e r t v o l l e n 
b r a u n s c h w e i g i s c h e n A r c h i v b e s t ä n d e — e r g ä n z t durch d i e in d e n v i e r 
B ä n d e n d e s B r a u n s c h w e i g e r U r k u n d e n b u c h e s v o r l i e g e n d e n gedruck
t e n Q u e l l e n — macht d e n e i g e n t l i c h e n W e r t d e r U n t e r s u c h u n g aus . 
Schon L o e n i n g (Das T e s t a m e n t i m G e b i e t d e s M a g d e b u r g e r Stadt-
rechtes , U n t e r s , z. d. S t a a t s - u n d R e c h t s g e s c h i c h t e , Hef t 82, 1906, 
S. 11 ff.) be tont , w i e w e n i g e r t r a g r e i c h d a s kod i f i z i er t e S tadtrecht für 
d i e E r k e n n t n i s der l e t z t w i l l i g e n V e r f ü g u n g e n s e i . Es n i m m t d a h e r 
nicht w u n d e r , daß P. (S. 22 ff.) d i e s t a d t r e c h t l i c h e n N o r m e n recht kurz 
a b t u n kann . D a s v o l l e , r u n d e Bi ld v o n T e s t a m e n t u n d V e r g a b u n g 
v o n T o d e s w e g e n läßt s ich n u r a u s d e m a n d e r e n M a t e r i a l g e w i n n e n . 
In s a u b e r e r u n d k larer r e c h t s h i s t o r i s c h e r M e t h o d e des t i l l i e r t Verf. 
a u s d e m u m f a n g r e i c h e n Stoff d i e W e s e n s m e r k m a l e d e r b e i d e n Insti
t u t e n a c h B r a u n s c h w e i g e r Recht h e r a u s , w o b e i s ich d e u t l i c h ze ig t , daß 
P r o b l e m s t e l l u n g e n w i e d i e s e m i t N u t z e n n u r v o m jur i s t i sch g e s c h u l t e n 
R e c h t s h i s t o r i k e r b e a r b e i t e t w e r d e n k ö n n e n . V e r d i e n s t l i c h s i n d dabe i 
b e s o n d e r s d i e H i n w e i s e auf d i e R e g e l u n g e n d e s g e l t e n d e n Rechte s , 
w e i l dadurch auch d e m N i c h t j u r i s t e n s i n n f ä l l i g v o r A u g e n ge führt 

i V g l . N d s . Jb. 32, 1960, S. 398. 
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w i r d , w i e s t a r k d i e s e r T e i l u n s e r e s Erbrechte s v o n deutschrecht l i chen 
G e d a n k e n b e s t i m m t is t . D o c h h a l t e ich e s für v e r f e h l t , d a ß P. d i e r e i n 
k o m p i l a t o r i s c h e h i s t o r i s c h e E i n l e i t u n g e i n e s K o m m e n t a r s z u m BGB 
{S taud inger ) z i t i er t (S. 30 A n m . 124, S. 31 A n m . 129, 133 etc . ) . 

S o nütz l i ch a l s o d i e r e c h t s h i s t o r i s c h e M e t h o d e b e i d i e s e m Stoff g e 
w e s e n ist , s o w e n i g darf v e r s c h w i e g e n w e r d e n , daß s i e auch G e f a h 
r e n i n s ich birgt , d e n e n P. n icht i m m e r e n t g a n g e n ist . Es is t h ier n icht 
der Ort, u m g r u n d s ä t z l i c h e A u s f ü h r u n g e n z u d i e s e m P u n k t z u m a c h e n . 
N u r a n g e d e u t e t s e i , d a ß d i e B e z e i c h n u n g „ T e s t a m e n t " v i e l l e i c h t d o c h 
nicht g a n z a n g e b r a c h t is t , w e n n d a s teitium comparationis z u m römisch-
xecht l i chen testamentum p r a k t i s c h n u r n o c h d i e E i n s e i t i g k e i t der V e r 
f ü g u n g ist , z u m a l d i e s e s W o r t n icht e i n m a l e i n e r e i n h e i t l i c h e n m i t t e l 
a l t e r l i c h e n T e r m i n o l o g i e en t spr i ch t . P. fußt a b e r i n s o w e i t auf ä l t e r e n 
A u t o r e n , w e n n a u c h z, B. L o e n i n g (a. a, O. , S. 21) n o c h erklärt u n d 
b e g r ü n d e t , i n w e l c h e m S i n n e e r d a s W o r t g e b r a u c h e n wi l l . W i c h t i g e r 
ersche int , d a ß P. (S. 3 5 — 3 7 , 98, 99, b e s . S. 98) g e n a u w i e L o e n i n g 
(a. a. O. , S. 32 ff.) z u g e s t e h e n m u ß : „Die U r k u n d e n u n d E i n t r a g u n g e n 
in d e n S t a d t b ü c h e r n l a s s e n z u w e i l e n nicht e r k e n n e n , u m w e l c h e s G e 
s c h ä f t e s s i ch i m E i n z e l f a l l h a n d e l t e . " Entspricht d a n n aber w irk l i ch 
i n j e d e m F a l l d i e m i t jur i s t i s cher Schärfe n a c h t r ä g l i c h durchgeführte 
S c h e i d u n g d e n h i s t o r i s c h e n E r s c h e i n u n g e n ? K o r r e s p o n d i e r e n nicht 
v i e l l e i c h t t e r m i n o l o g i s c h e U n g e n a u i g k e i t e n d e r Q u e l l e n mi t sach
l i chen Ü b e r s c h n e i d u n g e n ? A u c h d i e s e r P u n k t k a n n a b e r P. k a u m a n 
g e l a s t e t w e r d e n , w e i l e r auch d a r i n auf a l t b e w ä h r t e n L e h r m e i n u n g e n 
aufbaut . V i e l l e i c h t w ä r e e s g u t g e w e s e n , w e n n g e r a d e zur F r a g e der 
T e r m i n o l o g i e u n d U n t e r s c h e i d u n g d e s T e s t a m e n t s v o n d e r V e r g a b u n g 
v o n T o d e s w e g e n m e h r S t e l l e n a u s d e m u n g e d r u c k t e n Mater ia l v o r 
g e l e g t w o r d e n w ä r e n , u m d i e I n t e r p r e t a t i o n s m e t h o d e d e s V e r f a s s e r s 
d a r z u l e g e n . D e n n durch d i e V e r w e n d u n g d e r u n g e d r u c k t e n Q u e l l e n 
ist e s d e m L e s e r w e i t g e h e n d u n m ö g l i c h , d i e G e d a n k e n g ä n g e P ipers 
z u ü b e r p r ü f e n . V i e l l e i c h t k ö n n t e m a n d a n n b e s s e r v e r s t e h e n , w e s h a l b 
z. B. der z w e i t e B e l e g auf S. 104 für e i n e V e r g a b u n g v o n T o d e s 
w e g e n u n d nicht für e i n T e s t a m e n t g e h a l t e n w i r d . Für e i n d e u t i g fehl 
i n t e r p r e t i e r t w ü r d e ich a l l e r d i n g s Art . 37 d e s O t t o n i a n u m (S, 99) ha l 
t e n . D i e M o r g e n g a b e is t e i n g ü t e r r e c h t l i c h e s Inst i tut , d a s auch nicht 
dadurch z u e i n e r V e r g a b u n g v o n T o d e s w e g e n w i r d , daß e s s e i n e 
l e t z t e n u n d v i e l l e i c h t s t ä r k s t e n W i r k u n g e n i m T o d e s f a l l entfal tet . 

N u r kurz s e i v e r m e r k t , daß P. g e l e g e n t l i c h s e i n e n icht jur i s t i schen 
Leser über forder t . S o s e t z t e r z. B. d i e K e n n t n i s d e r U n t e r s c h i e d e 
z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n A r t e n v o n B e d i n g u n g e n v o r a u s (S. 79). H i e r 
w ä r e e i n e D e f i n i t i o n i n e i n e r A n m e r k u n g g e w i ß nütz l i ch g e w e s e n . 

Le ider f e h l t e s a n R a u m , u m auf d i e v i e l e n i n t e r e s s a n t e n Einzel* 
Ergebnisse h i n z u w e i s e n , d i e P. s e i n e m s p r ö d e n M a t e r i a l a b g e r u n g e n 
hat . D e s h a l b s e i a b s c h l i e ß e n d n u r n o c h e i n m a l b e t o n t , daß d ie v o r 
g e b r a c h t e n A u s s t e l l u n g e n d e n g r o ß e n W e r t d e r A r b e i t nicht m i n d e r n 
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k ö n n e n . S ie i s t — i h r e m s e l b s t g e s t e c k t e n Z i e l e n t s p r e c h e n d (S. 17) — 
e i n h e r v o r r a g e n d e r B e i t r a g zur E r h e l l u n g v o n W e s e n u n d Z u s a m 
m e n h ä n g e n d e s g e s a m t e n d e u t s c h e n Pr iva trecht s . 

Fre iburg i. Br. B. D i e s t e 1 k a m p 

A r e n d s , D i e t r i c h , u n d W o l f g a n g S c h n e i d e r : Braun
s c h w e i g e r A p o t h e k e n r e g i s t e r 1506—1673 . B r a u n s c h w e i g : W a i s e n 
haus-Buchdruckere i u n d V e r l a g 1960. 117 S., 4 A b b . = Braun
s c h w e i g e r W e r k s t ü c k e Bd. 25. 6 ,— D M . 

Die höchst s a u b e r nach d e n Q u e l l e n g e a r b e i t e t e u n d auch v o r b i l d 
lich g e g l i e d e r t e S tud ie e n t s t a m m t d e m P h a r m a z i e g e s c h i c h t l i c h e n S e 
minar der Techn i schen H o c h s c h u l e B r a u n s c h w e i g . S i e er sch l i eß t erst 
m a l i g d ie O r g a n i s a t i o n u n d d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r 1478 err i ch te ten 
B r a u n s c h w e i g e r R a t s a p o t h e k e auf G r u n d d e r v o n 1506 b i s 1673 rei
c h e n d e n handschri f t l ichen s o g . A p o t h e k e n r e g i s t e r , d. h. d e r e i n e j e 
w e i l i g e I n v e n t u r d a r s t e l l e n d e n R e c h n u n g e n d e r A p o t h e k e n h e r r e n und 
der R e g i s t e r der an d e n Rat g e l i e f e r t e n W a r e n . D o c h w u r d e n auch 
noch a n d e r e A r c h i v a l i e n b e n u t z t . — W i r f inden e i n l e i t e n d e i n e kri
t i sche D a r s t e l l u n g der u m 1300 e i n s e t z e n d e n A n f ä n g e d e s A p o t h e k e n 
w e s e n s in B r a u n s c h w e i g , d a n n d i e mi t d e m J a h r e 1478 b e g i n n e n d e 
Frühgesch ichte der R a t s a p o t h e k e b i s z u m E i n s e t z e n der B r a u n s c h w e i 
g e r R e g i s t e r 1506. Es l i e g t i m W e s e n e i n e r R a t s a p o t h e k e , d a ß ihre 
Betr iebs form e i n e a n d e r e i s t a l s d i e e i n e r i n p r i v a t e n H ä n d e n bef ind
l ichen A p o t h e k e . D i e s tritt u n s a n s c h a u l i c h i n d e m H a u p t a b s c h n i t t der 
A r b e i t e n t g e g e n , in d e m w i r d i e E i n z e l h e i t e n e r f a h r e n über : 1. I n v e n 
tar, I n v e n t u r u n d Geschäf t sbuch , 2. d i e d i e A d m i n i s t r a t i o n b e s o r g e n 
d e n R a t s v e r t r e t e r ( „ A p o t h e k e n h e r r e n " ) , 3 . d i e a n g e s t e l l t e n R a t s a p o 
theker , 4. d i e E n t s t e h u n g der G e s c h ä f t s b ü c h e r , 5. d i e D a u e r d e r j e 
w e i l i g e n I n v e n t a r i s a t i o n e n , 6. d i e V i s i t a t i o n e n d e r A p o t h e k e , 7. d ie 
R e c h n u n g s l e g u n g , 8. d i e W a r e n ( b e s o n d e r s aus führ l i ch u n t e r s u c h t 
u n d d a r g e s t e l l t ) , 9. d i e K o s t e n für P e r s o n a l , S t e u e r n , Z i n s z a h l u n g e n , 
S p e n d e n , G e m e i n e U n k o s t e n , N e u a n s c h a f f u n g e n , 10. E i n n a h m e n und 
A u ß e n s t ä n d e , 11. S c h l u ß b i l a n z e n , 12. d i e L i e f e r u n g e n v o n a m t s w e g e n . 
— A l l e s d i e s b i e t e t s o w o h l d e m W i r t s c h a f t s - u n d K u l t u r h i s t o r i k e r a l s 
auch d e m P h a r m a z i e h i s t o r i k e r w i l l k o m m e n e A u f s c h l ü s s e , d e m letz
t e r e n v o r a l l e m durch d i e e i n g e h e n d e B e h a n d l u n g der p h a r m a z e u 
t i s chen W a r e n . A u c h der „ A n h a n g " (S. 83 ff.) v e r d i e n t n o c h b e s o n d e r e 
A n f ü h r u n g ; d i e P e r s o n e n r e g i s t e r der B r a u n s c h w e i g e r A p o t h e k e r 
(1309—1689) , A p o t h e k e n h e r r e n (1498—1670) u n d P h y s i c i (1396—1673); 
d a n n T a b e l l e n über L a u f z e i t e n u n d D a u e r d e r R e c h n u n g s p e r i o d e n , 
ü b e r d i e B i lanzs t i ch tage u n d D a t e n der R e c h n u n g s ü b e r g a b e u n d über 
U m f a n g , Laufze i ten u n d R e c h n u n g s b e t r ä g e ; s ch l i eß l i ch Q u e l l e n t e x t e 
i m A u s z u g , u. a. P e r s o n a l - u n d s o n s t i g e K o s t e n , B a r g e l d u n d A u ß e n 
s t ä n d e , Sch lußrechnung 1523, A l l g e m e i n e u n d S c h l o ß - L i e f e r u n g e n , 
V e r e h r u n g e n , P r ä s e r v a t i v e auf d i e R e i s e , F ü r s t e n b e w i r t u n g . Erfreulich 
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auch d a s S a c h r e g i s t e r . — W i r f ü g e n n o c h an, daß der A n r e g e r u n d 
M i t v e r f a s s e r d e r s c h ö n e n S t u d i e , H e r r D o z . Dr. W o l f g a n g 
S c h n e i d e r , a m 1. S e p t e m b e r 1960 z u m P r o f e s s o r e r n a n n t w u r d e 
u n d d a m i t d i e e r s t e u n d b i s h e r e i n z i g e d e u t s c h e P r o f e s s u r für Phar-
m a z i e g e s d h i c h t e i n n e h a t , w i e w i r in d e r Zeitschrift P h a r m a z . I n d u 
str ie 2 2 (1960) S. 4 4 6 — 4 4 7 (m. B i ldn i s ) m i t t e i l t e n . 

H a l l e / S a a l e R u d o l p h Z a u n i c k 

W i e d e m a n n , H a n s : D i e A u ß e n p o l i t i k B r e m e n s i m Z e i t a l t e r der 
F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n 1794—1803 . B r e m e n : Carl S c h ü n e m a n n 
V e r l a g 1960. 198 S e i t e n . = Veröf f . a. d. S t a a t s a r c h i v d. Fre i en 
H a n s e s t a d t B r e m e n . H e r a u s g . v o n Karl H. S c h w e b e l . H e f t 28. 
1 0 — D M . 

In d e r E n d p h a s e d e s R i n g e n s z w i s c h e n Frankre ich u n d Eng land , d i e 
sich m i t d e n K r i e g e n d e r R e p u b l i k u n d d e s K a i s e r r e i c h s g e g e n d a s 
m o n a r c h i s c h - a r i s t o k r a t i s c h e E u r o p a v e r b a n d , fiel d e n H a n s e s t ä d t e n 
e i n e b e d e u t e n d e R o l l e zu . D o r t h i n t r i e b e n d i e wir t schaf t l i chen Kampf
m a ß n a h m e n , w e l c h e d i e a t l a n t i s c h e n M ä c h t e H a n d in H a n d mit d e n 
m i l i t ä r i s c h e n O p e r a t i o n e n g e g e n e i n a n d e r in A n w e n d u n g brachten, 
d e n H a n d e l b e i d e r G e g n e r . F r a n k r e i c h s E x p o r t n a h m s e i n e n W e g nach 
S k a n d i n a v i e n u n d O s t e u r o p a ü b e r H a m b u r g u n d B r e m e n . E n g l a n d 
k o n z e n t r i e r t e s ich n a c h d e m V e r l u s t d e r w e s t e u r o p ä i s c h e n M ä r k t e 
auf d i e w ir t s cha f t l i che D u r c h d r i n g u n g D e u t s c h l a n d s ; d i e Einfa l l s tore 
für d i e O f f e n s i v e d e s b r i t i s c h e n H a n d e l s nach M i t t e l e u r o p a w a r e n 
d ie h a n s i s c h e n H ä f e n . D e r e n o r m e wir t schaf t l i che G e w i n n , der d e n 
H a n s e s t ä d t e n a u s ihrer u m s i c h t i g u n d b e h u t s a m w a h r g e n o m m e n e n 
und a u f r e c h t e r h a l t e n e n M i t t l e r s t e l l u n g zuf loß, w u r d e j e d o c h über
schatte t durch d i e G e f ä h r d u n g ihrer E x i s t e n z , d ie s ich a u s ihrer v o r 
t e i l h a f t e n L a g e e r g a b . D e n n d i e A u s s i c h t , d e n e n g l i s c h e n H a n d e l h ier 
e n t s c h e i d e n d z u tref fen, m u ß t e d i e f r a n z ö s i s c h e n S t a a t s m ä n n e r b e s o n 
ders s e i t d e r V e r s c h ä r f u n g d e r B l o c k a d e durch d a s b e r ü c h t i g t e G e s e t z 
v o m 29. N i v ö s e d e s J a h r e s V I (18. 1. 1798), d a s d e n h e r k ö m m l i c h e n 
„b locus m e r c a n t i l e " in e i n e n „ b l o c u s guerr i er" v e r w a n d e l t e *, i m m e r 
s tärker v e r l o c k e n , d i e d e u t s c h e K ü s t e , d i e S i e y e s e b e n d e s h a l b T a l l e y -
rand g e g e n ü b e r a l s „la p o r t i o n d u g l o b e la p l u s i m p o r t a n t e pour 
n o u s " b e z e i c h n e t e , f e s t u n t e r i h r e K o n t r o l l e z u b r i n g e n , 

D i e P r o b l e m a t i k der h a n s e a t i s c h e n Po l i t ik , der d i e A u f g a b e g e s t e l l t 
war , o h n e j e g l i c h e M a c h t m i t t e l e i n e wir t schaf t l i che S c h l ü s s e l s t e l l u n g 
z w i s c h e n d e n b e i d e n L a g e r n , i n d i e E u r o p a g e s p a l t e n w a r , zu b e h a u p 
ten , h a t d i e F o r s c h u n g s tark b e s c h ä f t i g t u n d a n g e r e g t . In d e n Spez ia l 
u n t e r s u c h u n g e n n a m e n t l i c h v o n W o h l w i l l u n d W i l m a n n s , d i e d i e s e m 
T h e m a g e w i d m e t s ind , l i e g t j e d o c h d a s S c h w e r g e w i c h t b e i H a m b u r g , 
B r e m e n e r s c h e i n t n u r i m Z u s a m m e n h a n g der a l l g e m e i n e n Entwick-

1 G e o r g e s L e f e b v r e , La R e v o l u t i o n F r a n g a i s e . Paris 1951. S. 498. 
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l u n g der dre i Städte , in G e s a m t d a r s t e l l u n g e n der R e v o l u t i o n s z e i t w ird 
e s v o l l e n d s k a u m e r w ä h n t . E. T a r l e h a t w o h l e i n e r v e r b r e i t e t e n V o r 
s t e l l u n g A u s d r u c k g e g e b e n , w e n n er in s e i n e r M o n o g r a p h i e „Kont i -
nenta l 'naja b l o k a d a " u n t e r B e r u f u n g auf W o h l w i l l schr ieb: „ H a m b u r g 
n a h m die e r s t e S t e l l e unter d e n H a n s e s t ä d t e n e in . Schon v o r der Zei t 
N a p o l e o n s , w ä h r e n d der R e v o l u t i o n , s c h e n k t e d i e f ranzös i s che R e g i e 
rung B r e m e n und Lübeck k e i n e b e s o n d e r e B e a c h t u n g , s o n d e r n rech
n e t e fast aussch l i eß l i ch mit H a m b u r g 2 . " 

D i e s e A n s i c h t w i r d durch d i e v o r l i e g e n d e A r b e i t v o n W i e d e m a n n 
gründl ich w i d e r l e g t . A u s u n v e r ö f f e n t l i c h t e m u n d g e d r u c k t e m Q u e l 
l e n m a t e r i a l se tz t der V e r f a s s e r e i n m i n u t i ö s e s Bi ld der p o l i t i s c h e n 
und wirtschaf t l i chen B e z i e h u n g e n B r e m e n s z u s e i n e r U m w e l t in der 
Zei t v o n 1794—1803 z u s a m m e n u n d w e i s t nach, d a ß d i e S t a d t e i n e n 
e r s t a u n l i c h e n Einfluß auf d ie f r a n z ö s i s c h e P o l i t i k z u g e w i n n e n v e r 
s t a n d u n d dadurch w e i t g e h e n d ihre e i g e n e n A b s i c h t e n v e r w i r k l i c h e n 
k o n n t e . 

Gle ich zu B e g i n n der A b h a n d l u n g w e r d e n d i e Z i e l e der b r e m i s c h e n 
A u ß e n p o l i t i k klar h e r a u s g e s t e l l t : G e w i n n u n g a b s o l u t e r N e u t r a l i t ä t 
unter B e f r e i u n g v o n a l l en m i l i t ä r i s c h e n L a s t e n u n d L e i s t u n g e n u n d 
v o n jeg l i cher B e s c h r ä n k u n g d e s H a n d e l s v e r k e h r s in K r i e g e n mi t d e m 
Reichsfe ind, d. h, Frankreich, u m d e n H a n d e l u n g e s t ö r t durch i r g e n d 
w e l c h e Eingrif fe fort führen z u k ö n n e n ; d a b e i u n t e r A b w e i s u n g j e d e n 
G e d a n k e n s a n e i n e L o s l ö s u n g v o m Reich d i e W a h r u n g u n d Aufrecht 
e r h a l t u n g d e r durch d i e r e v o l u t i o n ä r e U m g e s t a l t u n g der B e s i t z v e r 
h ä l t n i s s e i n D e u t s c h l a n d b e d r o h t e n R e i c h s i m m e d i e t a t , der Rechts 
g r u n d l a g e für die B e h a u p t u n g d e r S e l b s t ä n d i g k e i t u n d In tegr i tä t d e s 
S t a d t s t a a t e s g e g e n ü b e r d e n b e n a c h b a r t e n Terr i tor ia l fürs t en . Im Zu
s a m m e n h a n g mit d i e s e n d e n dre i H a n s e s t ä d t e n g e m e i n s a m e n Z i e l e n 
s t a n d e n d ie S o n d e r w ü n s c h e B r e m e n s , d i e B e s i t z u n g e n u n d H o h e i t s 
rechte , d ie H a n n o v e r i n n e r h a l b der S t a d t u n d i n ihrer n ä h e r e n U m 
g e b u n g v o n S c h w e d e n ü b e r n o m m e n h a t t e , z u e r w e r b e n u n d d ie Sper
r u n g der u n t e r e n W e s e r durch d e n Zol l , d e n O l d e n b u r g i n Elsf leth 
e r h o b , z u b e s e i t i g e n . 

W . g e h t i m e i n z e l n e n den v e r s c h l u n g e n e n W e g e n nach, auf d e n e n 
d i e b r e m i s c h e D i p l o m a t i e d i e s e Z i e l e z u e r r e i c h e n suchte . Er ze ig t , 
d a ß s i e se i t Ende 1794, a l s der U b e r g a n g d e r r e p u b l i k a n i s c h e n H e e r e 
v o n der V e r t e i d i g u n g z u m A n g r i f f s ich v o l l z o g e n h a t t e u n d der Be 
g i n n ihres S i e g e s z u g e s sich a b z e i c h n e t e , k o n s e q u e n t d i e Linie v e r 
fo lg te , a n d e m e r s t a r k e n d e n F r a n k r e i c h Rückha l t z u s u c h e n , durch d ie 
f ranzös i s che R e g i e r u n g P r e u ß e n , H a n n o v e r , K a i s e r u n d R e i c h u n t e r 
Druck z u s e t z e n s o w i e auf E n g l a n d u n d R u ß l a n d e i n z u w i r k e n , u m s i e 
d e n W ü n s c h e n B r e m e n s g e f ü g i g z u m a c h e n . 

D i e Erfo lge d i e s e r Po l i t ik v e r d a n k t e B r e m e n d e m G e w i c h t s e i n e s 

2 E. V. Tar le , K o n t i n e n t a l ' n a j a b l o k a d a . M o s k a u 1913. N e u d r u c k 
1958, S. 255. 
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H a n d e l s , der z w a r b e i w e i t e m nicht a n d e n H a m b u r g s heranre i ch te , 
aber g e r a d e für F r a n k r e i c h d o c h s c h w e r g e n u g in d i e W a a g s c h a l e fiel, 
u n d s e i n e m G e l d e . B r e m e n h a t d i e F r e u n d s c h a f t F r a n k r e i c h s durch d i e 
Z a h l u n g h o h e r S u m m e n a n d e n u n t e r ä u ß e r s t e m G e l d m a n g e l l e i d e n 
d e n S t a a t u n d in d i e w e i t g e ö f f n e t e n T a s c h e n der m a ß g e b e n d e n M ä n 
n e r t e u e r e r k a u f e n m ü s s e n . D i e b e k a n n t e H a b g i e r T a l l e y r a n d s w i r d 
durch d i e s e V o r g ä n g e v o n n e u e m b e l e g t . E n t s c h e i d e n d w a r jedoch, 
daß B r e m e n e s i m G e g e n s a t z z u H a m b u r g fer t igbrachte , d i e e r p r e s 
ser i sche G e l d f o r d e r u n g , d i e T a l l e y r a n d A n f a n g 1798 a n d i e dre i H a n 
s e s t ä d t e r ichte te , für d i e Er fü l lung s e i n e r e i g e n e n P l ä n e a u s z u n u t z e n 
u n d für s e i n f i n a n z i e l l e s O p f e r d i e t a t k r ä f t i g e U n t e r s t ü t z u n g s e i n e r 
F o r d e r u n g e n durch F r a n k r e i c h e i n z u h a n d e l n . Es w a r v o r n e h m l i c h d a s 
W e r k d e s b r e m i s c h e n G e s a n d t e n i n R a s t a t t u n d Par i s , G e o r g Grö-
n ing , d a n k d e s s e n W i r k s a m k e i t d i e b r e m i s c h e D i p l o m a t i e d e r H a m 
b u r g s w e i t ü b e r l e g e n w a r durch i h r e G e w a n d t h e i t , A n p a s s u n g s f ä h i g 
ke i t a n d i e s c h w i e r i g s t e n S i t u a t i o n e n , i h r e n U n t e r n e h m u n g s g e i s t u n d 
Erf indungsre ichtum. S e l b s t a u s B e d r ä n g n i s s e n , w i e j e n e r f r a n z ö s i s c h e n 
G e l d f o r d e r u n g o d e r d e r B e s e t z u n g der S t a d t durch p r e u ß i s c h e Trup
pen , s u c h t e s i e n o c h V o r t e i l e h e r a u s z u s c h l a g e n , w ä h r e n d H a m b u r g 
und Lübeck i m e n t s c h e i d e n d e n A u g e n b l i c k p a s s i v b l i e b e n . Frankre ich 
aber v e r m o c h t e m a n w i r k l i c h durch g e s c h i c k t e B e h a n d l u n g für d i e 
e i g e n e n Z w e c k e e i n z u s p a n n e n . Es n a h m s ich mit s o l c h e m Eifer s e i n e s 
S c h ü t z l i n g s an, d a ß e s z. B. d e n W u n s c h B r e m e n s n a c h B e s e i t i g u n g 
d e s Els f l e ther Z o l l s auf d e m R a s t a t t e r K o n g r e ß z u e i n e r P r e s t i g e f r a g e 
z w i s c h e n d e n G r o ß m ä c h t e n h o c h s p i e l t e u n d s e i n e D u r c h s e t z u n g i m 
R a h m e n e i n e s U l t i m a t u m s e r z w a n g . Fre i l i ch e n d e t e d i e A n g e l e g e n 
he i t durch das E i n t r e t e n R u ß l a n d s für O l d e n b u r g in e i n e m für Bre
m e n u n b e f r i e d i g e n d e n K o m p r o m i ß , der d a z u führte, d a ß d ie S tadt erst 
1820 v o n d e m u m s t r i t t e n e n Zo l l be fre i t w u r d e . 

B r e m e n s g r o ß e s S p i e l in Paris , R a s t a t t u n d R e g e n s b u r g , w i e e s W . 
e r s t m a l i g i n s e i n e r g a n z e n K o m p l i z i e r t h e i t aufdeckt , w a r e b e n e i n 
nicht u n w e s e n t l i c h e r B e i t r a g z u d e r t e r r i t o r i a l e n N e u o r d n u n g D e u t s c h 
lands , d i e s ich u n t e r d e n A u s p i z i e n F r a n k r e i c h s u n d R u ß l a n d s , i m 
Z u s a m m e n s p i e l u n d G e g e n e i n a n d e r w i r k e n der b e i d e n M ä c h t e , v o l l 
zog . Es h a n d e l t s ich u m e i n m e r k w ü r d i g e s T e i l s t ü c k j e n e s t r a u r i g e n 
Länderschachers , in d e n s ich j e d o c h , w i e v o n W . g u t h e r a u s g e a r b e i 
te t w i r d , g e r a d e s o l c h s c h w a c h e S t a a t s w e s e n w i e B r e m e n w o h l o d e r 
ü b e l a k t i v e i n s c h a l t e n m u ß t e n , w e n n s i e n icht u n t e r d i e R ä d e r k o m m e n 
w o l l t e n . A u c h auf d i e R o l l e H a n n o v e r s d a b e i fäl l t m a n c h i n t e r e s s a n 
t e s Streif l icht . N u r d i e s e m N a c h b a r n g e g e n ü b e r , d e s s e n Zugriff Bre
m e n s e i t d e n E r f a h r u n g e n d e s S i e b e n j ä h r i g e n K r i e g e s fürchtete , hat e s 
s e i n e A b s i c h t e n m i t f r a n z ö s i s c h e r H i l f e i n v o l l e m U m f a n g z u errei 
chen v e r m o c h t ; H a n n o v e r g a b s e i n e R e c h t e , d i e i h m b i s h e r e i n e b e 
q u e m e H a n d h a b e zur B e s e t z u n g d e r s t r a t e g i s c h w i c h t i g e n S tadt g e 
b o t e n h a t t e n , auf. D i e g r ö ß t e E r r u n g e n s c h a f t der b r e m i s c h e n A u ß e n -
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pol i t ik d ie ser J a h r e aber w a r doch d ie E r h a l t u n g der s t a a t l i c h e n S e l b 
s t ä n d i g k e i t in G e s t a l t der R e i c h s i m m e d i e t ä t , w e n n s i e auch b a l d dar
auf an den g e f ä h r l i c h e n B e s c h ü t z e r v e r l o r e n g i n g u n d ers t nach d e m 
Z u s a m m e n b r u c h d e s n a p o l e o n i s c h e n I m p e r i u m s w i e d e r g e w o n n e n w e r 
den konnte . 

H a n n o v e r W . M e d i g e r 

E n g e l s i n g , R o l f : B r e m e n a l s A u s w a n d e r e r h a f e n 1683—1880. 
B r e m e n : S c h ü n e m a n n (1961). 196 S. = Veröff . a u s d. S t a a t s a r c h i v 
d. Fre ien H a n s e s t a d t B r e m e n H. 29. 

D ie Arbei t , e i n e G ö t t i n g e r D i s s e r t a t i o n (1954, Prof. Dr. P. E. 
S c h r a m m ) , z i e l t nicht auf q u a n t i t a t i v e F e s t s t e l l u n g e n zur B e v ö l 
k e r u n g s g e s c h i c h t e . D a d a s s t a t i s t i s c h e U r m a t e r i a l in B r e m e n g r ö ß t e n 
te i l s vern ich te t is t , s ind g e n a u e Z a h l e n ü b e r d i e Z u s a m m e n s e t z u n g 
der A u s w a n d e r e r i m B r e m e r E i n s c h i f f u n g s h a f e n o h n e h i n nicht m ö g 
lich. Zwar w e r d e n auch s i e , s o w e i t v o r h a n d e n , a n g e g e b e n u n d b e 
sprochen (S. 167—174, S t a t i s t i k S. 180—186) , D o c h s ind s i e v o n g e 
r i n g e r e m I n t e r e s s e a l s d ie K e r n f r a g e , d i e E n g e l s i n g s te l l t . Es g e h t i h m 
— auf Grund e i n e r A n r e g u n g v o n S t a a t s a r c h i v d i r e k t o r i. R. Dr. P r ü -
s e r — um d i e A u s w a n d e r u n g a l s e i n e n F a k t o r i m B r e m e r Wir t schaf t s 
l e b e n , um e i n e D a r s t e l l u n g , „in w e l c h e r W e i s e s ich D e u t s c h l a n d s füh
render A u s w a n d e r u n g s h a f e n B r e m e n d a n k d e m F a h r g a s t v e r k e h r nach 
1830 der L ä h m u n g s e i n e r W i r t s c h a f t e n t z o g , m i t s e i n e r H i l f e d i e U n 
guns t s e i n e r g e o g r a p h i s c h e n L a g e ü b e r w a n d u n d z u e i n e r S e e s t a d t 
v o n i n t e r n a t i o n a l e m R a n g a u f s t i e g " . D a m i t h e b t Verf . d i e A u s w a n 
d e r u n g aus d e r ü b l i c h e n b e v ö l k e r u n g s g e s c h i c h t l i c h e n Sicht u n d aus 
ihrer v o r w i e g e n d n a t i o n a l e n u n d s o z i a l e n B e u r t e i l u n g in d e n Bere ich 
nüchternen g e s c h ä f t l i c h e n K a l k ü l s ; u n d e s i s t h i n z u z u f ü g e n , daß d i e s 
mit a l ler U m s i c h t u n d S o r g f a l t g e s c h i e h t . A l s W e s e n t l i c h s t e s erg ibt 
sich, daß d ie A u s w a n d e r e r , n a c h d e m e i n m a l 1830/31 u n t e r b e s o n d e r e n 
U m s t ä n d e n e i n s t ä r k e r e r Z u g d e n W e g ü b e r B r e m e n g e n o m m e n hat te , 
zum „Hauptar t i ce l der b r e m i s c h e n R h e d e r e i " u n d zur G r u n d l a g e für 
d e n wir t schaf t l i chen A u f s t i e g B r e m e n s i m 19. J a h r h u n d e r t w u r d e n . 
D ie Arbe i t k o n z e n t r i e r t s ich z u Recht g a n z auf d i e Frage , w i e und 
w a r u m d ie s g e s c h a h . D i e v o r h e r g e h e n d e Z e i t (1683—1830) w i r d d e m 
g e g e n ü b e r i. w . nur e i n l e i t e n d b e h a n d e l t (S. 11—26) . V o m A n n a h m e 
geschäft , d. h. d e m M a k l e r - u n d A g e n t e n w e s e n , w i e e s s ich nach 1830 
in A n p a s s u n g a n d i e n e u e S i t u a t i o n e n t w i c k e l t e (S. 27—48) , führt die 
U n t e r s u c h u n g b i s h i n zu d e n g e s e t z l i c h e n A u s w a n d e r u n g s - u n d Über
f a h r t b e s t i m m u n g e n in B r e m e n u n d d e n U S A (S. 131—142) u n d zur 
„ A b w i c k l u n g d e s A u s w a n d e r e r v e r k e h r s " in B r e m e n , B r e m e r h a v e n und 
auf der ü b e r f a h r t (S. 143—177; h i e r auch F e s t s t e l l u n g e n ü b e r d i e A u s 
w a n d e r e r u n d ü b e r d e n R ü c k v e r k e h r ) . In d i e s e n R a h m e n e i n g e s p a n n t 
s ind d ie b e i d e n H a u p t k a p i t e l ü b e r „Die B e d e u t u n g d e r A u s w a n d e r u n g 
für d i e b r e m i s c h e Wir t schaf t" (S. 49—84) u n d ü b e r „Die Schiffahrt" 
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(S. 8 5 — 1 3 0 ) . — M i t d e n A u s w a n d e r e r n g e w a n n e n d i e B r e m e r Kauf
m a n n s r e e d e r e i e n e i n e g e l d b r i n g e n d e Ausfracht , d i e v e r b i l l i g t e Z u 
l a d u n g e n a n d e r e n Frachtgutes u n d zug le i ch in der Rückfracht e i n e 
U n t e r b i e t u n g der a u s l ä n d i s c h e n K o n k u r r e n z e r m ö g l i c h t e n . S t e i g e r u n g 
d e r A u s f u h r ( sons t nicht w e t t b e w e r b s f ä h i g e r ) deut scher W a r e n n a c h 
d e n U S A , rasche A u s w e i t u n g der Bremer H a n d e l s f l o t t e , B e l e b u n g d e s 
I m p o r t s v o r a l l e m v o n T a b a k u n d B a u m w o l l e u n d d a m i t d i e Ent 
s t e h u n g d e r B r e m e r T a b a k i n d u s t r i e u n d d e s B r e m e r B a u m w o l l m a r k 
t e s w a r e n d i e Folge? freilich auch d i e E i n s e i t i g k e i t der O r i e n t i e r u n g 
B r e m e n s n a c h N o r d a m e r i k a . D e n n d ie R ichtung v o n Schiffahrt u n d 
H a n d e l w u r d e v o n der A u s w a n d e r u n g b e s t i m m t . W i e im e i n z e l n e n 
d i e Z u s a m m e n h ä n g e w a r e n — auch d ie A u s w a n d e r u n g j u n g e r Kauf
l e u t e i s t a l s p o s i t i v e r Faktor e i n z u f ü g e n — , k a n n h i e r nicht a n g e d e u 
t e t w e r d e n . E n g e l s i n g schi ldert e s , v o n Z a h l e n a n g a b e n u n d z e i t g e n ö s 
s i s c h e n Ä u ß e r u n g e n k o n k r e t unterbaut , in g e d a n k l i c h k larer u n d g u t 
l e s b a r e r F o r m . Es is t — über d e n G e w i n n für d i e Gesch ichte B r e m e n s 
h i n a u s — erfreul ich, daß h ier auch d ie wirtschaf t l i che S e i t e d e r A u s 
w a n d e r u n g e i n m a l in e i n e m b e s o n d e r s g e e i g n e t e n B e i s p i e l d i e ihr 
g e b ü h r e n d e B e l e u c h t u n g e r h a l t e n hat. 

O s n a b r ü c k Th. P e n n e r s 

P r ü s e r , F r i e d r i c h : H in ter der M a u e r . D i e B r e m e r S t e f f e n s t a d t 
i m S p i e g e l ihrer a l t en S t r a ß e n n a m e n . B r e m e n : A . G e i s t 1960. 
51 S., 1 A b b . = Ro landbüchere i . V o l k s b ü c h e r zur b r e m i s c h e n G e 
schichte , H e i m a t u n d V o l k s k u n d e , hrsg . v o n Diedr ich S t e i l e n u n d 
Fr iedr ich Prüser . (Reihe 2) Hef t 1. 4,80 D M . 

D a s v o r l i e g e n d e Bändchen se i zunächst d e s w e g e n h ier v o r g e s t e l l t , 
w e i l e s d i e 1941 ff. in 10 N u m m e r n o h n e e i g e n t l i c h e R e i h e n b e z e i c h 
n u n g e r s c h i e n e n e F o l g e der Ro landbüchere i mi t n e u e m U n t e r t i t e l u n d 
n e u e r Z ä h l u n g w i e d e r a u f n i m m t . 

D i e R e i h e so l l , w i e der Verf. d i e s e s H e f t e s e i n l e i t e n d sagt , „ d e m 
V e r s t e h e n u n d der Pf lege der H e i m a t d i e n e n " u n d „ o h n e d i e w i s s e n 
schaft l iche G r u n d l e g u n g außer acht z u l a s s e n , i n v o l k s t ü m l i c h e r F o r m 
h e i m a t l i c h e Gesch ichte und h e i m i s c h e s V o l k s t u m d a r s t e l l e n u n d er
l e b e n l a s s e n " . Zwar ist der R a h m e n u n s e r e s J a h r b u c h e s nicht der Ort , 
auf E i n z e l h e i t e n d i e s e r Verö f f en t l i chung e i n z u g e h e n . Doch darf h e r 
v o r g e h o b e n w e r d e n , daß das g e n a n n t e P r o g r a m m in i n t e r e s s a n t er 
z ä h l e n d e r u n d a b g e w o g e n d e u t e n d e r S c h r e i b w e i s e , h in ter der der 
e x a k t e S a c h k e n n e r auf j e d e r S e i t e deut l i ch wird , m e i s t e r l i c h durch
ge führt ist . Für d e n N i c h t b r e m e r w ä r e e s a l l e r d i n g s a n g e n e h m , w e n n 
auf e i n e r S e i t e d e s Büch le ins e i n e k l e i n e L a g e s k i z z e e i n g e f ü g t w ä r e . 
Für d e n „ T a g e n b a r e n " aber w i e für d e n i n B r e m e n b e r e i t s h e i m i s c h 
G e w o r d e n e n g i l t u n e i n g e s c h r ä n k t das a n St. A u g u s t i n u s e r g a n g e n e 
W o r t „ N i m m u n d l i e s"! 

H a n n o v e r Th. U l r i c h 
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G r u n d n e r - C u l e m a n n , A l e x a n d e r : D i e F l u r n a m e n d e s 
S t a d t k r e i s e s Gos lar , Te i l II: N a m e n a u s d e m B e r e i c h e der S t a d t 
forst. Gos lar . S e l b s t v e r l a g d e s Geschichts - u. H e i m a t s c h u t z v e r e i n s 
G o s l a r 1960. 129 S. = B e i t r ä g e zur Geschichte der S t a d t G o s l a r , 
Heft 19. Brosen. 6 ,— DM, g e b . 8 ,— D M . 

Der a l s S t a d t f o r s t m e i s t e r u n d H e i m a t p f l e g e r h o c h v e r d i e n t e V e r 
fasser b i e t e t h i e r e i n a l p h a b e t i s c h e s V e r z e i c h n i s v o n 257 F o r s t o r t e n 
und W e g e n a u s der G o s l a r e r Stadtforst mi t w e r t v o l l e n E r l ä u t e r u n g e n . 
Z u g r u n d e l i e g e n a u ß e r e i n e m a l t e n V e r t r a g v o n 1552 B e s c h r e i b u n g e n 
u n d Kar ten v o m 16. b i s z u m 19. Jahrhundert , v o n d e n e n d i e s e c h s 
w i c h t i g s t e n mi t A n m e r k u n g e n b e i g e f ü g t s ind. 

D a s B e s o n d e r e a n d i e s e m Buche ist: e r s t ens , daß w i r h i e r n a t u r 
g e m ä ß k e i n e e i g e n t l i c h e n F l u r n a m e n f inden ( w i e Esch, K a m p , A n g e r ) , 
s o n d e r n v o r w i e g e n d B e z e i c h n u n g e n v o n B e r g e n , Tä lern , K l i p p e n , 
Q u e l l e n , W a s s e r l ä u f e n , u n t e r i h n e n e i g e n t ü m l i c h e N a m e n w i e G l e i e , 
Grane, Hai , S t ö ß e ; z w e i t e n s , daß d e r V e r f a s s e r in berecht ig t er , a b e r 
w o h l a l l zu s t r e n g e r Z u r ü c k h a l t u n g auf m ü n d l i c h e Q u e l l e n („als u n z u 
ver läs s ig") u n d auf D e u t u n g e n (mit e i n i g e n A u s n a h m e n ) v e r z i c h t e t . 

E in ige i n t e r e s s a n t e N a m e n s e i e n h e r v o r g e h o b e n : B r a u t s t e i n , K i n 
derborn u n d Kinderta l , a b z w e i g e n d das Mut ter - u n d G r o ß m u t t e r t a l , 
der s c h w a r z e H a r m ( H e r m a n n ) , L a u s e b e r g („felsicht u n d s c h i e b e -
richt"), A s c h a r (1700 A a r s k e r b e ! ) , K ü k e n k o r b („nach e i n e m A u e r h a h n 
n e s t mi t Korbgef lecht") , Bocksberg (1715: Blockberg) , A m m e n t a l 
(e igent l ich: A m t s m a n n s t a l ? ) , H e r z b e r g (1555: Hirschberg) , Elf S t ö ß e = 
Kl ippen (1797: E l b e n s t ö ß e ) , Döberkopf , j e tz t T ö b e r s c h e K o p f ( a n g e b 
lich v o n T ö b e r s c h e = Z a u b e r i n , a l s o Zauberberg) , der H e r r e n D i s c h e 
(„v ie l le icht Frühs tücksp la tz der Ratsherren" — ähnl ich: K a l t e Hof
s tub e i m C e l l e r F l u r n a m e n b u c h ) . D e r N a m e Hacke l ( - W i e s e ) e r i n n e r t 
a n d e n i m 16. J a h r h u n d e r t b e r ü c h t i g t e n Harzer W i l d d i e b H a c k e l b e r g , 
der v i e l l e i c h t das U r b i l d d e s w i l d e n J ä g e r s (Hackelbernd) g e w e s e n is t . 
E in ige (ganz w e n i g e ) p l a t t d e u t s c h e N a m e n : E k e n b e r g , Q u a d e Lücke, 
D ö r p k e , N ü n n e k e , T r ü e l k e , M ü s e k e , Drei Börne , U r h a h n ( = A u e r 
hahn) , S u d e n k u m ( S ü k u m — 1682: S i e h e dich umb!) . 

Zur V o r s i c h t b e i D e u t u n g e n m a h n t d i e E n t s t e h u n g v o n N a m e n w i e 
J u n g f e r n w e g (der er s te W e g v o n 1875, nicht e t w a v o n e i n e m K l o s t e r ) , 
K ö n i g s w e g ( K ö n i g s b e r g 1630), aber K a i s e r w e g ( v o m B e s u c h d e s Ka i 
s er s W i l h e l m I. 1875!). 

C e l l e A 1 p e r s 

B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e d e s S t a a t s a r c h i v s d e r 
F r e i e n u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g . H a m b u r g : Lütcke u n d Wulf f 
1960. 188 S., 2 A n l a g e n (Ahnentafe ln ) = Veröff. a u s d e m S t a a t s 
archiv der F r e i e n u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g 5. 1 0 , — D M . 

H. K e l l i n g h u s e n zur V o l l e n d u n g d e s 75. L e b e n s j a h r e s g e w i d m e t , 
b i e t e n d i e a u s d e n S c h ä t z e n d e s S taat sarch ivs e r w a c h s e n e n 11 kr i t i -
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sehen A b h a n d l u n g e n in ers ter Linie der A r c h i v w i s s e n s c h a f t e i n e er
w ü n s c h t e Bere i cherung . Feh l t doch b i s h e r e i n e G e s c h i c h t e d e s H a m 
b u r g i s c h e n Staatsarch ivs , das a l s S e n a t s a m t g e r a d e 250 J a h r e alt ist . 
H a m b u r g i s c h e A r c h i v a r e w e r d e n b e h a n d e l t ( S t a m p e e l v o n J. Bo l land , 
Frans v. S o m v o n E. v . Lehe ) ; d i e A r c h i v r ä u m e b e s c h r e i b t H. P e 
tersen , d ie A r c h i v b i b l i o t h e k A . Tecke . In d ie ä l t ere Gesch ichte der 
A r c h i v a l i e n führt der b e s o n d e r s fruchtbare A u f s a t z v o n H. Re incke ( f ) : 
Zur Geschichte d e s H a m b u r g e r D o m a r c h i v s u n d der „ H a m b u r g e r Fäl 
s chungen" e in , der aus d e m R e i c h s k a m m e r g e r i c h t s a k t e n s t ü c k S 22 
fasc . 7 für d i e f rühen U r k u n d e n d e s Erzst i f tes H a m b u r g - B r e m e n e i n e 
für d ie D i p l o m a t i k w i c h t i g e U b e r l i e f e r u n g erschl ießt . D i e ä l t ere G e 
schichte berührt auch J. Ree tz : O r d n u n g u n d U n o r d n u n g i n H a m b u r g s 
T h r e s e . N e u e r e A r c h i v p r o b l e m e erörtern S. W ü l f k e n ( V o m hambur
g i s c h e n Grundbuch) , F. Schmidt ( P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r ) , M . E w a l d 
(Die gedruckten S a m m l u n g e n h a m b u r g i s c h e r Rechtsvorschr i f ten d e s 
18. u n d 19. Jhs . ) . D e r B e i t r a g v o n D. K a u s c h e : D a s G r o ß - H a m b u r g -
G e s e t z u n d das S taat sarch iv H a m b u r g betrifft auch n i e d e r s ä c h s i s c h e 
B e l a n g e . Z u der U n t e r s u c h u n g v o n H. W . Hertz : D i e W a p p e n a m 
Epi taph d e s S e n a t o r s Caspar M o l l e r in der St . -Kathar inen-Kirche 
S. 187 hä t t e aus d e m N i e d e r s . S taatsarchiv in H a n n o v e r d a s A k t e n 
stück C e l l e Br. Aren. D e s . 71 XLIX Nr. 1 h e r a n g e z o g e n w e r d e n k ö n 
n e n , das d i e W a p p e n v e r l e i h u n g s u r k u n d e v o n He inr ich , Ernst u n d 
Albrecht , H e r z ö g e n z u B r a u n s c h w e i g , für C o r d N i g e l v o n 1449 D e 
z e m b e r 23 i n Abschrif t d e s 16. Jhs . en thä l t ; i m g l e i c h e n A r c h i v f inden 
sich in Ms . D Ol v o l . II Nr . 366, v o l . IV N r . 1270 u n d v o l . V Nr. 1804 
A n g a b e n ü b e r N a m e n s t r ä g e r N i g e l zu Einbeck a u s d e n J a h r e n 1379, 
1457 u n d 1486. D a s l e t z t g e n a n n t e M a t e r i a l läßt sich wahrsche in l i ch 
aus d e m Stadtarchiv Einbeck e r g ä n z e n . 

H a n n o v e r W . O h n s o r g e 

O l d e n b u r g i s c h e V o g t e i k a r t e u m 1 7 9 0. Bl. 2815 (Olden
burg) . Z w e i f a r b i g e Karte 1 : 2 5 000, bearb . v o n H. L ü b b i n g . 
O l d e n b u r g (Oldbg . ) : Kartogr . V e r l a g Ernst V ö l k e r (1961). = Hrsg . 
v o n der Hi s tor i s chen K o m m i s s i o n für N i e d e r s a c h s e n . 3 , — D M 
(auf U l t r a p h a n 4 , — D M ) . 

A l s dr i t tes Land N i e d e r s a c h s e n s l e g t nach B r a u n s c h w e i g u n d H a n 
n o v e r n u n m e h r auch O l d e n b u r g das er s te Blatt e i n e s t o p o g r a p h i s c h e n 
K a r t e n w e r k e s aus d e m 18. Jh. im M a ß s t a b 1 : 25 000 v o r . Es ist e i n e 
U m z e i c h n u n g der s o g . O l d e n b u r g e r V o g t e i k a r t e a u s d e n J a h r e n 
1790/94, d ie i m N i e d e r sächs i schen Staat sarch iv in O l d e n b u r g auf
b e w a h r t wird . A u s j ü n g e r e n K a r t e n w u r d e n d ie V o g t e i g r e n z e n (1803) 
s o w i e d ie M e h r z a h l der F l u r n a m e n (Kirchspie l skarte u m 1840) ü b e r 
n o m m e n . 

B e r e i t s i m v o r i g e n J a h r e w a r e i n A u s s c h n i t t d e s v o r l i e g e n d e n Blat-
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tes als U m g e b u n g s k a r t e v o n O l d e n b u r g im R a h m e n d e s N i e d e r s ä c h 
s ischen S t ä d t e a t l a s e r s c h i e n e n (Besprechung im N d s . Jb. 32, 1960 S. 441.) 

D ie Karte ist ze ichner i sch und b i l d m ä ß i g sehr erfreul ich. O b w o h l 
s ie nur in z w e i F a r b e n ( G e w ä s s e r b l a u n e b e n d e m Schwarz d e s Grund
risses) a u s g e f ü h r t ist, b i e t e t s i e e i n übers icht l i ches Bi ld d e s Land
schaf t szus tandes im 18. Jh., w e i l sich das A c k e r l a n d durch s e i n e sche
mat i sche S tre i f ens ignatur k lar v o n M o o r u n d W i e s e n a b h e b t . M a n 
kann d e m W e r k e i n e n z ü g i g e n F o r t g a n g w ü n s c h e n . 

Bückeburg Franz E n g e l 

K o h t e , W o l f g a n g : W e s t f a l e n u n d der E m s m ü n d u n g s r a u m . Dort 
m u n d : Gese l l s chaf t für W e s t f ä l i s c h e Wir t schaf t sgesch ich te e. V . 
1960. 59 S., 2 Ktn. = V o r t r a g s r e i h e der Gese l l s chaf t für W e s t 
fäl ische Wir t schaf t sgesch ichte e, V., Dor tmund , Hef t 7. 3,60 DM. 

Die k l e i n e l ehrre iche Schrift i s t d ie durch A n m e r k u n g e n e r w e i t e r t e 
F a s s u n g e i n e s a m 29. O k t o b e r 1958 v o r der Gese l l schaf t für W e s t f ä l i s c h e 
Wirtschaf t sgesch ichte e. V . in D o r t m u n d g e h a l t e n e n V o r t r a g s . Stoff
lich berührt er sich mi t d e n Grenz landforschungen , d e n e n sich der V e r 
fasser a l s früherer M i t a r b e i t e r a m Prov inz ia l ins t i tu t für w e s t f ä l i s c h e 
Landes- u n d V o l k s k u n d e s o w i e a l s Archivrat am B u n d e s a r c h i v in 
K o b l e n z g e w i d m e t hat u n d zu d e r e n E r g e b n i s s e n unter a n d e r e m auch 
der 1953 im „ N e u e n A r c h i v für N i e d e r s a c h s e n " , Heft 5/6, S. 207—219 
veröf fent l i chte A u f s a t z ü b e r „Die E n t w i c k l u n g der W e s t g r e n z e N i e -
dersachsens" zählt . In d e m jetz t v o r g e l e g t e n Büchle in k o m m t e s d e m 
Verf. darauf an, „die B e d e u t u n g d e s R a u m e s der E m s m ü n d u n g für 
W e s t f a l e n u n d d ie E n t w i c k l u n g der b e i d e v e r k n ü p f e n d e n V e r k e h r s 
w e g e in n e u e r e r Zeit" d a r z u s t e l l e n u n d dabe i auch auf d ie R o l l e der 
N i e d e r l a n d e a l s N a c h b a r u n d G e g e n s p i e l e r e i n z u g e h e n . — N a c h kur
z e m Rückblick auf d ie H a n d e l s - u n d V e r k e h r s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
W e s t f a l e n , Os t f r i e s land u n d d e m G r o n i n g e r l a n d a m A u s g a n g d e s 
Mi t t e la l t er s g e h t der Verf . auf d ie m a n n i g f a c h e n K a n a l p r o j e k t e im 
m i t t l e r e n E m s g e b i e t im 17. u n d 18. Jahrhunder t e in . Im M i t t e l p u n k t 
der d a n n f o l g e n d e n K a p i t e l s t e h t n e b e n k n a p p e n A n g a b e n ü b e r d e n 
A u s b a u d e s S traßen- u n d E i s e n b a h n n e t z e s v o r n e h m l i c h d ie Ent
s t e h u n g u n d B e d e u t u n g d e s j e tz t ü b e r 60 J a h r e b e s t e h e n d e n D o r t m u n d -
Ems-Kanals . Ursprüng l i ch v o r a l l e m a l s W a s s e r s t r a ß e für b i l l i g e A u s 
fuhr der R u h r k o h l e gedacht , d ient er h e u t e m e h r als z u v o r der Ein
fuhr l e b e n s w i c h t i g e r M a s s e n g ü t e r (Erz, Getre ide , Holz ) b e i trans
at lant i scher A u s w e i t u n g d e s durch ihn g e l e i t e t e n V e r k e h r s . 

D ie mit d e m g e s t e l l t e n T h e m a e n g z u s a m m e n l i e g e n d e n P r o b l e m e 
w i e der A u s b a u d e s H a f e n s Delfzij l , d ie n i e d e r l ä n d i s c h e n K a n a l b a u 
p r o j e k t e , d ie G r e n z z i e h u n g a m Dol lart u n d in der A u ß e n e m s s o w i e 
d i e G e b i e t s - u n d W i r t s c h a f t s f o r d e r u n g e n H o l l a n d s nach d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g f inden e i n e z u v e r l ä s s i g e u n d g e r e c h t e B e u r t e i l u n g . E t w a s 
m i ß v e r s t ä n d l i c h freilich ist auf S. 10 das 1595 er fo lg te E i n g r e i f e n der 
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G e n e r a l s t a a t e n in d ie i n n e r e n V e r h ä l t n i s s e O s t f r i e s l a n d s b e i der sog . 
E m d e r R e v o l u t i o n g e g e n d e n L a n d e s h e r r n Edzard II. d a r g e s t e l l t . Zu 
d i e s e r Z e i t k a n n v o n e i n e m B r u d e r z w i s t z w i s c h e n d e n G r a f e n Ed
z a r d II. (nicht: III.) u n d J o h a n n k e i n e R e d e m e h r se in , d a J o h a n n 
s c h o n 1591 g e s t o r b e n w a r . I n t e r e s s a n t e Schlag l ichter f a l l e n endl ich 
auf d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der p r e u ß i s c h e n H a n d e l s - u n d V e r k e h r s 
p o l i t i k u n d d e r d e s K ö n i g r e i c h s H a n n o v e r , das v o n 1815—1866 z w a r 
v e r s t ä n d n i s v o l l , aber v ie l fach nur z ö g e r n d u n d spät auf e i n e B e s s e 
r u n g der wir t schaf t l i chen V e r h ä l t n i s s e i m E m s g e b i e t bedacht war . 

H a n n o v e r J. K ö n i g 

M ö h l m a n n , G ü n t h e r (Hrsg. ) : O s t f r i e s l a n d . W e i t e s Land an der 
N o r d s e e k ü s t e . E s s e n : B u r k h a r d - V e r l a g Ernst H e y e r 1961, 235 S., 
4 o, m i t v i e l e n A b b . u n d Karten . 3 2 , — D M . 

In d e r v o m B u r k h a r d - V e r l a g h e r a u s g e b r a c h t e n R e i h e „Deut sche 
Landschaf ten" s ind b i s h e r 9 B ä n d e e r s c h i e n e n , d a v o n 2 — d i e Lüne
b u r g e r H e i d e u n d d a s W e s e r b e r g l a n d — a u s d e m n i e d e r s ä c h s i s c h e n 
Bere ich . N u n l i e g t der O s t f r i e s l a n d - B a n d vor , nach der A b s i c h t v o n 
V e r l a g u n d H e r a u s g e b e r w e d e r a l s p o p u l ä r g e h a l t e n e s H e i m a t b u c h 
n o c h a l s r e i n w i s senschaf t l i che V e r ö f f e n t l i c h u n g o d e r g a r a l s N a c h 
s c h l a g e w e r k gedacht . Er so l l v i e l m e h r E i n h e i m i s c h e n u n d F r e m d e n 
e i n e n z u v e r l ä s s i g e n , daher v o n F a c h l e u t e n g e s c h r i e b e n e n , a l l g e m e i n 
v e r s t ä n d l i c h e n Überbl ick „über d a s gesch icht l i che u n d g e g e n w ä r t i g e 
O s t f r i e s l a n d i n s e i n e n charakter i s t i s chen E i g e n a r t e n in l a n d e s k u n d 
licher, geschicht l icher , ku l ture l l er u n d wir t schaf t l i cher Hins icht" g e b e n , 
w o b e i s ich d i e V e r f a s s e r d e m O s t p r e u ß e n - B a n d a l s V o r b i l d b e s o n d e r s 
verpf l i chte t füh len . Es b e s t e h t k e i n Z w e i f e l , daß das a n g e s t r e b t e Zie l 
i m R a h m e n d e s M ö g l i c h e n erreicht ist . Im G e g e n s a t z z u a n d e r s a r t i g e n 
W e r k e n , d i e sich v o r w i e g e n d auf d i e B e s o n d e r h e i t e n der e i n z e l n e n 
O r t e b e z i e h e n ( D e h i o s u n d R e c l a m s Kuns t führer , H i s t o r i s c h e S t ä t t e n 
u s w . ) w i r d h i e r Os t f r i e s land in s e i n e r G e s a m t h e i t g e s e h e n ; daher 
t r e t e n auch d i e e i n z e l n e n „Länder" O s t f r i e s l a n d s w i e das Har l inger - , 
B r o k m e r - , O v e r l e d i n g e r l a n d u s w . in A n l a g e u n d D a r s t e l l u n g nicht 
b e s o n d e r s i n Ersche inung . 

D i e e r s t e n K a p i t e l d e s B a n d e s b e f a s s e n sich mi t d e n n a t ü r l i c h e n 
G e g e b e n h e i t e n , d e r Pf lanzen- u n d T i e r w e l t , der B e v ö l k e r u n g u n d d e m 
V o l k s c h a r a k t e r O s t f r i e s l a n d s (G. S i e b e i s , P. Blasz ik , G. M ö h l m a n n , 
M. J a h n ) . Es fo lg t e i n 42 S. u m f a s s e n d e r l ehrre icher u n d z u v e r l ä s 
s i g e r U b e r b l i c k über d i e Gesch ichte d e s Landes , d e n w i r W . Haar
n a g e l , H. W i e m a n n , G. M ö h l m a n n u n d H. Schmidt v e r d a n k e n . D e r 
g r ö ß t e n S t a d t Os t f r i e s lands , E m d e n , i s t v o n W . S c h ö n i n g h e i n g e 
s o n d e r t e s K a p i t e l g e w i d m e t w o r d e n , d u r c h a u s ver tre tbar , w e n n m a n 
Aur ich , Leer u n d N o r d e n , ggf. a u c h a n d e r e n S t ä d t e n d e s Landes , 
e i n e n k n a p p e n Überbl ick z u g e b i l l i g t h ä t t e , e t w a w i e e s i m „Städte-
s p i e g e r d e s M e r i a n - H e f t e s „Ost fr i e s land" g e s c h e h e n ist. N i c h t m i n d e r 
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aufschlußreich s i n d d ie A u s f ü h r u n g e n über Sprache u n d Dichtung , 
das Recht, d ie b i l d e n d e K u n s t u n d d ie V o l k s k u n d e , d ie in W . K r o o g 
mann, G. Chr. v . Unruh, W . S c h ö n i n g h u n d G. Schlechtr iem s a c h k u n 
d i g e Bearbe i ter g e f u n d e n h a b e n , w ä h r e n d H. R a m m die b e d e u t e n d e 
S t e l l u n g der „Ost fr i e s i schen Landschaft" i m Leben des L a n d e s w ü r 
digt . Z u s a m m e n f a s s e n d e K a p i t e l über d ie Landwirtschaft (S. O. Sief
ken) , d i e g e w e r b l i c h e W i r t s c h a f t (K. Pufpaff), d i e W a s s e r w i r t s c h a f t 
und d ie W a s s e r s t r a ß e n (H. Breuer) b i l d e n n e b e n e i n e m k n a p p e n Li
t era turverze ichni s d e n Schluß d e s Bandes . 

E t w a s zu kurz g e k o m m e n s i n d d ie os t fr i e s i schen I n s e l n s o w i e 
die W i r k s a m k e i t der V e r w a l t u n g und d e s k irch l i ch-re l ig iösen L e b e n s . 
R e i z v o l l w ä r e e s v i e l l e i c h t auch g e w e s e n , B e s c h r e i b u n g e n u n d U r t e i l e 
über Os t f r i e s land aus V e r g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t a u s z u g s w e i s e 
in e i n e m b e s o n d e r e n A b s c h n i t t z u s a m m e n z u s t e l l e n . A b e r d e r H e r 
a u s g e b e r hat recht: in e i n e m S a m m e l w e r k k a n n nicht i m m e r j e d e r 
W u n s c h und j e d e A n r e g u n g v e r w i r k l i c h t w e r d e n . D ie charakter i s t i 
s chen Z ü g e d i e s e r e i g e n w i l l i g e n h e r b e n Landschaft mit i h r e m Dre i 
k l a n g v o n Marsch, G e e s t u n d M o o r , d i e L e i s t u n g e n der F r i e s e n im 
Kampf mit d e m M e e r , d i e f re ihe i t l i che G e s i n n u n g der B e w o h n e r , ihr 
S inn für das Recht, d ie m a n n i g f a c h e n B e s o n d e r h e i t e n auf sprachl ichem, 
k ü n s t l e r i s c h e m u n d v o l k s k u n d l i c h e m G e b i e t s o w i e die d e n F r i e s e n 
z u g e d a c h t e e u r o p ä i s c h e A u f g a b e s ind j e d e n f a l l s gut h e r a u s g e k o m 
m e n . D i e M ü h e d e s H e r a u s g e b e r s , der V e r f a s s e r und V e r l a g e s um 
T e x t u n d A u s s t a t t u n g d e s W e r k e s hat s ich sicherl ich g e l o h n t : d i e 
O s t f r i e s e n k a n n der v o r l i e g e n d e Band mit F r e u d e u n d Sto lz er fü l l en , 
d ie „Düütsken" aber m ö g e n e r k e n n e n , mit w i e w e s e n t l i c h e n Z ü g e n 
d i e s e oft a l s a b g e l e g e n g e l t e n d e Landschaft d ie V ie l fa l t d e u t s c h e n 
L e b e n s zu bere ichern v e r m a g . 

H a n n o v e r J. K ö n i g 

XII. B E V Ö L K E R U N G S - U N D P E R S O N E N G E S C H I C H T E 

B e u l e k e , W i l h e l m : D i e H u g e n o t t e n in N i e d e r s a c h s e n , V u n d 
246 S. H i l d e s h e i m : Lax 1960. Q u e l l e n und D a r s t e l l u n g e n zur Ge
schichte N i e d e r s a c h s e n s , h r s g . v o m H i s t o r i s c h e n V e r e i n für N i e 
dersachsen , B a n d 58. Kart . 9,80 DM. 

Eine G e s a m t d a r s t e l l u n g d e s n i e d e r s ä c h s i s c h e n Refuge g a b e s b i sher 
nicht. D a s v o r k u r z e m e r s c h i e n e n e W e r k s te l l t e i n e L e b e n s a r b e i t dar 
u n d b e h a n d e l t d ie E i n w a n d e r u n g der H u g e n o t t e n nach N i e d e r s a c h s e n , 
ihre Ü b e r s i e d l u n g , A u f n a h m e u n d E i n g l i e d e r u n g . G e m e s s e n a n der 
u m f a s s e n d e n Dars te l lung , a n g e s i c h t s der darin n i e d e r g e l e g t e n D a t e n 
u n d in b a l d d r e i ß i g j ä h r i g e r F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t e r m i t t e l t e n E r g e b 
n i s s e m u ß der Pre i s d e s B u c h e s als e in s e h r n i edr iger b e z e i c h n e t 
w e r d e n . 
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D a s V o r w o r t g e w ä h r t e i n e n Einbl ick in d ie P r o b l e m a t i k v o n 
F l ü c h t l i n g s b e w e g u n g e n ü b e r h a u p t u n d e r l ä u t e r t d i e S c h w i e r i g k e i t e n 
ihrer z a h l e n m ä ß i g e n Erfassung . Ein w e i t e r e s K a p i t e l br ingt d i e h i s t o 
r i schen G r u n d l a g e n der E i n w a n d e r u n g u n d schi ldert d e n gesch icht 
l ichen A b l a u f d e s K o l o n i s a t i o n s e x p e r i m e n t s , d i e Gründung , d e n Auf
s t ieg , d i e B lüte , d e n z w a n g s l ä u f i g e n N i e d e r g a n g u n d d e n sch l i eß
l ichen V e r f a l l der R e f u g i e s k o l o n i e n in N i e d e r s a c h s e n . Da m a n c h e d e r 
u r k u n d l i c h e n U n t e r l a g e n Opfer d e s L u f t k r i e g e s g e w o r d e n u n d s o m i t 
u n w i e d e r b r i n g l i c h v e r l o r e n s ind , e r s c h e i n t d i e A u s s a g e ü b e r d a s 
n i e d e r s ä c h s i s c h e R e f u g e e n d g ü l t i g u n d v e r m a g h ö c h s t e n s n o c h durch 
D e t a i l s a u s n i ch tn i edersächs i s chen , v o r a l l e m a u s s c h w e i z e r i s c h e n u n d 
n i e d e r l ä n d i s c h e n A r c h i v e n s o w i e durch E i n z e l d a t e n a u s e n t l e g e n e n , 
b i sher u n b e k a n n t e n n i e d e r s ä c h s i s c h e n Q u e l l e n ergänz t zu w e r d e n . 

I n f o l g e d e r V e r s t r e u t h e i t d e s h u g e n o t t i s c h e n Q u e l l e n 
m a t e r i a l s , das v ie l fach n o c h d e r A u f f i n d u n g u n d Ersch l i eßung , 
der S a m m l u n g , S ichtung u n d O r d n u n g bedarf , m u ß t e n w e i t e Arch iv 
r e i s e n u n t e r n o m m e n w e r d e n , u m e i n m a l d i e q u e l l e n m ä ß i g e Grund
l e g u n g d e r A b h a n d l u n g zu g e w ä h r l e i s t e n u n d u m a n d e r e r s e i t s d a s 
F o r s c h u n g s v o r h a b e n ü b e r h a u p t z u e r m ö g l i c h e n . Im V e r l a u f d e r J a h r e 
w u r d e n i n g a n z D e u t s c h l a n d H u n d e r t e v o n K i r c h e n m a t r i k e l n fran
zös isch- , w a l l o n i s c h - und d e u t s c h - r e f o r m i e r t e r , lu ther i scher u n d k a t h o 
l ischer P r o v e n i e n z an Ort u n d S t e l l e e i n - u n d d u r c h g e s e h e n . Nicht 
w e n i g e f r a n z ö s i s c h e Presbyter ia l - , G e r i c h t s - u n d N o t a r i a t s p r o t o k o l l e , 
s taat l i che K a m m e r r e d m u n g e n , s t ä d t i s c h e Bürgerbücher u n d U n i v e r 
s i t ä t s m a t r i k e l n l i e fer ten z a h l r e i c h e w e r t v o l l e E r g ä n z u n g e n . T a u s e n d e 
v o n E i n t r a g u n g e n w u r d e n auf i h r e n sach l i chen G e h a l t b e z ü g l i c h Her
kunft, N a m e n , L e b e n s d a t e n , Beruf, V e r w a n d t s c h a f t der Z u z ü g e r e x t r a 
hiert u n d k r i t i s c h - v e r g l e i c h e n d überprüft , u n d d ie g e w o n n e n e n Fil-
trate s o d a n n mi t w i s senschaf t l i cher A k k u r a t e s s e zur n i e d e r s ä c h s i s c h e n 
K o l o n i e l i s t e z u s a m m e n g e f ü g t . 

D i e n i e d e r s ä c h s i s c h e K o l o n i e l i s t e br ingt w e d e r e i n e 
A u s w a h l n o c h e i n e n r e p r ä s e n t a t i v e n Q u e r s c h n i t t noch e i n e St ichtag
übers icht , s o n d e r n ste l l t d ie G e s a m t h e i t a l l er j e m a l s nach N i e d e r 
s a c h s e n e i n - u n d d u r c h g e w a n d e r t e n F r a n z o s e n re formierter K o n f e s s i o n 
dar. D a n a c h b a t e n i n s g e s a m t 1514 H u g e n o t t e n u m A s y l u n d suchten 
Zuflucht i m Land z w i s c h e n Elbe u n d Ems . In der n i e d e r s ä c h s i s c h e n 
K o l o n i e l i s t e s i n d die E i n w a n d e r e r u n t e r 916 N u m m e r n e i n z e l n auf
geführt u n d i h r e L e b e n s d a t e n u n d -Schicksale g e w i s s e n h a f t au fgeze i ch 
net . D i e R e g i s t r i e r v e r m e r k e e n t h a l t e n d i e N a c h w e i s e ü b e r d e n 
A u f e n t h a l t d e r Z u z ü g e r an a n d e r e n O r t e n u n d g e b e n A u f s c h l u ß über 
d e n e i n g e s c h l a g e n e n W a n d e r w e g . S c h o n e i n e f lücht ige Durchsicht ver 
mi t t e l t e i n e n l e b h a f t e n Eindruck v o n d e r R e i c h h a l t i g k e i t d e s G e b o 
t e n e n . D i e g a n z e A n l a g e der A b h a n d l u n g is t s o v i e l s e i t i g u n d inson
derhe i t d i e K o l o n i e l i s t e b i e t e t e i n s o l c h u m f a n g r e i c h e s u n d u n v e r 
g le ichl ich s o r g s a m v e r a r b e i t e t e s Q u e l l e n m a t e r i a l , daß s i e für His to -
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riker, S o z i o l o g e n u n d G e n e a l o g e n g l e i c h e r w e i s e e i n e nicht le icht zu 
e r s c h ö p f e n d e F u n d g r u b e b i lde t . Es w ä r e s e h r z u w ü n s c h e n , w e n n der 
V e r f a s s e r d i e G e s a m t f o r s c h u n g u m w e i t e r e R e g i o n a l l i s t e n b e r e i c h e r n 
k ö n n t e , z. B. ü b e r d ie h u g e n o t t i s c h e n R e f u g i e n in d e n H a n s e s t ä d t e n , 
in K u r h e s s e n , i m R h e i n - M a i n - G a u u n d in Mi t t e l f ranken , d e r e n K o 
l o n i e l i s t e n i m w e s e n t l i c h e n a b g e s c h l o s s e n s ind, b e r e i t s i m M a n u 
skript v o r l i e g e n u n d l ed ig l i ch n o c h der A u s w e r t u n g u n d d e r Veröf 
fent l i chung harren . 

W ä h r e n d in der K o l o n i e l i s t e b i s in s k l e i n s t e auf d i e e i n z e l n e n 
h u g e n o t t i s c h e n N a m e n s t r ä g e r e i n g e g a n g e n w o r d e n ist, w i r d i n der 
A u s w e r t u n g das n i e d e r s ä c h s i s c h e R e f u g e m e h r u n t e r a l l g e m e i n e n 
G e s i c h t s p u n k t e n in der Z u s a m m e n s c h a u betrachtet . D e r V e r f a s s e r 
hat das g r o ß e V e r d i e n s t , d a ß d i e nicht i m m e r leicht b e n u t z b a r e n u n d 
über e i n räuml ich w e i t e s G e b i e t z e r s t r e u t l a g e r n d e n O r i g i n a l i e n n u n 
m e h r — s o w e i t s i e das n i e d e r s ä c h s i s c h e R e f u g e be tre f f en — g u t er
s c h l o s s e n s i n d u n d e i n e I n t e r p r e t a t i o n v o r a l l e m in s t a t i s t i s c h - s o z i o l o 
g i scher Sicht er fahren h a b e n . D i e s e A u s w e r t u n g erfo lgt i n b e s o n d e r e n 
K a p i t e l n u n d nach z. T. e i g e n s v o m V e r f a s s e r e n t w i c k e l t e n s p e z i e l l e n 
F o r s c h u n g s m e t h o d e n : F e s t s t e l l u n g d e s P e r s o n a l b e s t a n d s d e r Einze l 
k o l o n i e n u n d B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e n nach d e m V e r b l e i b d e r Ein
w a n d e r e r , Ermi t t lung der V o r n a m e n der S i e d l e r u n d d e r e n A u f s c h l ü s 
s e l u n g nach H ä u f i g k e i t u n d U r s p r u n g , U n t e r s u c h u n g e n z u m L e b e n s 
alter , zur S t e r b e h ä u f i g k e i t u n d z u m A l t e r s a u f b a u , D a r s t e l l u n g der 
beruf l i ch - soz ia l en G l i e d e r u n g d e r Z u z ü g e r . 

D e r A u f h e l l u n g der u r s p r ü n g l i c h e n H e i m a t z u g e h ö r i g 
k e i t der E i n w a n d e r e r w u r d e a l s P r o b l e m v o n e r s t r a n g i g e r B e d e u t u n g 
e i n b e s o n d e r s bre i ter R a u m e i n g e r ä u m t . D i e H u g e n o t t e n w u r d e n nach 
H e i m a t p r o v i n z e n und L a n d s m a n n s c h a f t e n übers icht l ich a u f g e s c h l ü s 
sel t , der Brückensch lag v o n d e r n e u e n zur a l t e n H e i m a t v o l l z o g e n 
u n d d ie aus der H e r k u n f t s l i s t e g e z o g e n e n Sch lüsse u n d g e w o n n e n e n 
Eins ichten durch a u t h e n t i s c h e f r a n z ö s i s c h e U n t e r l a g e n e r g ä n z t , un
t e r m a u e r t u n d erhärtet . G e s c h i c h t l i c h e T a t s a c h e n s i n d durch tabe l 
lar i sche U b e r s i c h t e n u n d D i a g r a m m e b e l e g t , Schaubi lder u n d K a r t o 
g r a m m e i l lus tr i eren anschau l i ch d i e l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e u n d r e g i o 
n a l e Z u s a m m e n s e t z u n g der n i e d e r s ä c h s i s c h e n K o l o n i e n , w o d u r c h e in 
an sich t rockenes Mater ia l i n g lück l i cher W e i s e l e b e n d i g d a r g e s t e l l t 
w e r d e n k o n n t e . 

A l p h a b e t i s c h e V e r z e i c h n i s s e der G e b u r t s o r t e u n d Fa
m i l i e n n a m e n er le ichtern d e n U m g a n g u n d d ie A r b e i t m i t d e m Buch 
u n d e r m ö g l i c h e n N a c h p r ü f u n g e n u n d K o n t r o l l e n . D a s V e r z e i c h n i s der 
Q u e l l e n u n d d e s Schri f t tums g i b t A u f s c h l u ß ü b e r das b e n u t z t e Ma
ter ia l u n d l ie fert d e n B e w e i s , d a ß w i r k l i c h zu d e n Q u e l l e n v o r g e s t o 
ß e n w u r d e , die , w i e a u s z a h l r e i c h e n B e m e r k u n g e n im T e x t u n d aus 
H i n w e i s e n in d e n F u ß n o t e n h e r v o r g e h t , w e i t g e h e n d u n d s i n n v o l l 
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a u s g e s c h ö p f t w u r d e n . In fo lge ihrer u m f a s s e n d e n arch iva l i schen F u n -
d i e r u n g v e r m i t t e l t d ie G e s a m t d a r s t e l l u n g d a h e r e in k l a r e s u n d h i s t o 
risch g e s i c h e r t e s Bi ld d e s n i e d e r s ä c h s i s c h e n R e f ü g e , da w e d e r bre i t 
g e t r e t e n e W e g e beschr i t ten s ind noch F r e m d e s a u s g e s c h r i e b e n n o c h 
k o m p i l i e r t w u r d e . 

E i n i g e k l e i n e M ä n g e l dürfen nicht v e r s c h w i e g e n w e r d e n : 
1. Ein S c h ö n h e i t s f e h l e r is t der f e h l e n d e K u r s i v s a t z für f r e m d 

s p r a c h l i c h e T e x t e u n d A u s d r ü c k e , d e n n das S a t z b i l d 
w ä r e durch schräg g e n e i g t e Druckschrift n o c h k larer g e w o r d e n . A n 
ges i ch t s d e s v i e l e n Französ i sch i m M a n u s k r i p t sch ien d ie F o r d e r u n g 
nach K u r s i v s a t z e t w a s zu w e i t z u g e h e n , d a r u m u n t e r b l i e b d i e A n 
o r d n u n g u n d b e i m Umbruch s t e l l t e n sich d i e nachträgl ich e n t s t e h e n 
d e n K o s t e n a l s z u hoch h e r a u s . 

2. Be i d e r W i e d e r g a b e v o n D a t e n w ä r e e s angebracht g e 
w e s e n , d i e M o n a t e in r ö m i s c h e n statt in a r a b i s c h e n Ziffern z u s e t z e n . 

Luzern Friedrich E b r a r d 

W a l t e r , H u b e r t : B e v ö l k e r u n g s g e s c h i c h t e der Stadt Einbeck. 
H i l d e s h e i m : A u g u s t Lax 1960. VII u. 145 S., 43 A b b . ( d a v o n e i n e 
auf e i n e m Faltblatt ) , 39 T a b e l l e n , 9 K a r t e n ( d a v o n 5 a l s Fa l tb lä t 
ter i m A n h a n g ) . 9,60 D M . 

D i e A r b e i t b e h a n d e l t d ie „b io log i sche Gesch ichte e i n e r Kle ins tadt" 
(S. 3) m i t H i l f e s o z i a l a n t h r o p o l o g i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n u n d M e t h o d e n ; 
d ie e i g e n t l i c h e n P o b l e m e der h i s tor i s chen D e m o g r a p h i e w i e F e s t s t e l 
l u n g d e r V o l k s z a h l , U n t e r s u c h u n g e n über d ie Soz ia l s t ruktur u n d Ein
f lüsse durch E p i d e m i e n w e r d e n nicht a n g e s c h n i t t e n . 

Ein h i s t o r i s c h e r Abr iß in A n l e h n u n g an d a s N i e d e r s . S tädtebuch is t 
v o r a n g e s t e l l t ; er br ingt auf 12 S e i t e n d ie Gesch ichte E.s v o n der A l t 
s t e i n z e i t a n (in Tab. 1 w i r d das Jahr 500 000 v . Chr. g e n a n n t ) , in d i e 
ser Kürze a b e r in Hinbl ick auf d e n Ti te l d e s B u c h e s u n b e f r i e d i g e n d . — 
S o d a n n w e r d e n s tat i s t i sch d ie B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g im überb l i ck , 
Geburt l i chke i t , Heirat l i chke i t , S terb l ichke i t u n d W a n d e r b e w e g u n g 
b e s c h r i e b e n . A l s Z ä h l q u e l l e n d i e n e n aussch l i eß l i ch d ie Kirchenbücher 
se i t 1700, a b 1875 d ie S t a n d e s a m t r e g i s t e r . Verf. h ä l t s ich e t w a s darauf 
z u g u t e , k e i n e e i n z e l n e n P e r s o n e n o d e r F a m i l i e n „verzet te l t" , s o n d e r n 
„die er forder l i chen D a t e n o h n e Berücks i cht igung der F a m i l i e n z u g e h ö 
r igke i t . . . h e r a u s g e z o g e n " zu h a b e n . D a r a u s fo lgt aber, daß d ie Unter
s u c h u n g e n z w a n g s l ä u f i g an der Oberf läche b l e i b e n m ü s s e n , d e n n er
g ä n z e n d e A r c h i v a l i e n , e t w a frühe V o l k s z ä h l u n g e n o d e r d ie K a r t e i e n 
d e s E i n w o h n e r m e l d e a m t s s ind nicht h e r a n g e z o g e n w o r d e n . A n d e r e r 
s e i t s i s t a u s d e m T e x t nicht ersichtlich, auf w e l c h e s M a t e r i a l Verf. 
s e i n e S t a t i s t i k der W a n d e r b e w e g u n g gründet . 

A b g e s e h e n v o n e i n e m D i a g r a m m mit d e n a b s o l u t e n G e b u r t e n z a h l e n 
(Abb. 15) u n d d e n W e l t k r i e g s v e r l u s t e n (Tab. 6, 7) erfährt m a n l e i d e r 
n i r g e n d s d a s E r g e b n i s der A u s z ä h l u n g e n , s o n d e r n nur Re la t ivwer te , , 
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Prozent- o d e r Promil lez i f fern. D i e s e r M a n g e l ruft B e d e n k e n h e r v o r , 
z. B, be i d e n B e r e c h n u n g s e r g e b n i s s e n für d e n M ü l l e r s c h e n K o n n u p -
t ia l index . Verf. untersucht , o b d ie e i n z e l n e n S o z i a l g r u p p e n n u r u n t e r 
sich o d e r auch „hinauf- o d e r h i n u n t e r g e h e i r a t e t " haben . W i e Verf . 
d i e se G r u p p e n a u s g e z ä h l t hat und w i e stark s i e sind, erfährt m a n 
nicht. W i e s ind Ehen b e h a n d e l t , be i d e n e n nur der N a m e i m Kirchen
buch steht , w o s ind der Küster , der Scharfrichter, der R a t s d i e n e r , w o 
die A d e l i g e n e i n g e o r d n e t ? 

Ä h n l i c h e F r a g e n e r g e b e n sich bei der B e h a n d l u n g a n d e r e r Pro
b l e m e ; e s w ü r d e zu w e i t führen, h ier w e i t e r e zu n e n n e n . A u f z w e i 
D inge m ö c h t e Rez. noch h i n w e i s e n . Bei d e m „Heiratsradius" trägt 
Verf. d ie Herkunf t a u s w ä r t i g e r Partner für j e 50 Jahre a b 1700 in 
Karten ein, mißt d ie Ent f ernungen in Luftl inie v o n E. und b i l d e t d a s 
ar i thmet i sche Mit te l , u n d z w a r auf 100 m g e n a u . Daß d i e s e r R a d i u s 
im 18. Jh. g e r i n g e r ist a ls i m 19, u n d 20. i s t e v i d e n t . Be i der a n o n y m e n 
Z ä h l m e t h o d e d e s Verf. s ind aber auch E h e p a a r e berücksicht igt , d e r e n 
späterer W o h n s i t z gar nicht E. war . Hier h ä t t e n d i e N e u b ü r g e r b ü c h e r 
mit h e r a n g e z o g e n w e r d e n m ü s s e n . A b g e s e h e n v o n so lchen U n s i c h e r 
h e i t e n in der Rechnung ist d i e A u s s a g e k r a f t e i n e s „He ira t srad ius" , 
ger ing, da das Interva l l v o n 50 J a h r e n v i e l zu groß und auch z u w i l l 
kürlich g e w ä h l t ist. W i e v i e l e untersch ied l i che Ere ign i s se , d ie d i e Part
n e r w a h l b e e i n f l u s s e n k o n n t e n , fa l l en in d ie Zeit v o n 1900—1950. 

Zu der kürzl ich w i e d e r in G a n g gebrachten D i s k u s s i o n über d i e Pes t 
s teuert Verf. e i n i g e A r g u m e n t e bei . Es g e h t aber nicht an , H e c k e r s 
Schätzung ü b e r die V e r l u s t e durch d e n „Schwarzen Tod" 1348/50 aus 
d e m J a h r e 1832 (!) w i e d e r v o r z u b r i n g e n , noch sich auf e i n e Gesch ich te 
der M e d i z i n v o n 1903 (Neuburger -Page l ) o d e r Z e i t u n g s f e u i l l e t o n 
(Hühnerfe ld) zu berufen . 

So e n t h ä l t d ie Arbe i t i n s g e s a m t g e s e h e n e i n i g e i n t e r e s s a n t e an thro 
p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n , d e r e n Ti te l : B e v ö l k e r u n g s g e s c h i c h t e a b e r 
nicht g a n z zutref fend ist, da die h is tor ische Gesamts icht fehl t . 

U e l z e n Erich W o e h l k e n s 

K r o n s h a g e , W a l t e r : D i e B e v ö l k e r u n g G ö t t i n g e n s . Ein d e m o 
graphi scher Be i trag zur Soz ia l - u n d Wirtschaf t sgesch ichte v o m 14. 
b i s 17. Jahrhundert . G ö t t i n g e n : V a n d e n h o e c k u n d Ruprecht 1960. 
IV u n d 434 S. Mit 26 nicht n u m e r i e r t e n T a b e l l e n im T e x t u n d 
35 w e i t e r e n T a b e l l e n im A n h a n g . = S t u d i e n zur Gesch ichte der 
Stadt G ö t t i n g e n . H e r a u s g e g e b e n v o n der Stadt G ö t t i n g e n . (Schrift
l e i t u n g : W a l t e r N i s s e n ) . Bd. 1. 8 — D M . 

Mit d i e s e m W e r k eröffnet d i e Stadt G ö t t i n g e n e i n e Buchre ihe , in 
der in z w a n g l o s e r F o l g e S t u d i e n zur Geschichte der Stadt u n d auch 
N i e d e r s a c h s e n s e r s c h e i n e n s o l l e n , d ie v o n v e r s c h i e d e n e n P r o f e s s o r e n 
a l s D i s s e r t a t i o n e n a n H a n d der i m G ö t t i n g e r Stadtarchiv r u h e n d e n 
Schätze a n g e r e g t w u r d e n . 
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Es h ä t t e s ich dafür k e i n e b e s s e r e A r b e i t f inden l a s s e n a l s d i e v o n 
K., e i n e w e s e n t l i c h e r w e i t e r t e D i s s . a u s d e m J a h r e 1954, d i e v o n 
H. H e i m p e l u n d G. S c h n a t h b e t r e u t w u r d e . Ein Blick in das Q u e l l e n 
v e r z e i c h n i s z e i g t , w i e w e i t g e s p a n n t d e r R a h m e n der U n t e r s u c h u n g 
ist, auch i m Ze i t l i chen , e t w a A n f a n g d e s 14. Jh. b i s 1626. — Im Mit 
t e l p u n k t d e r B e t r a c h t u n g e n s t e h t d i e Pest , auf d i e d ie B e v ö l k e r u n g s 
b e w e g u n g , a b e r a u c h d i e W i r t s c h a f t u m f a s s e n d b e z o g e n w e r d e n . D i e 
Z ä h l e r g e b n i s s e a u s u n t e r s c h i e d l i c h s t e m M a t e r i a l w e r d e n in zahl 
re i chen T a b e l l e n m i t g e t e i l t , s o d a ß m a n sich auch v o n d e n G r ö ß e n 
o r d n u n g e n d e r a b s o l u t e n W e r t e e i n B i ld m a c h e n k a n n . A u f e i n e Dar
s t e l l u n g in D i a g r a m m e n i s t a b e r l e i d e r gänz l i ch verz i chte t w o r d e n . — 
W ä h r e n d der „ S c h w a r z e T o d " 1350 a n G. v o r b e i z o g , w u r d e d i e Stadt 
u m s o h e f t i g e r 1357 u n d d a n n i m m e r w i e d e r b i s 1626 v o n der Pes t 
h e i m g e s u c h t . 1597 s tarb e i n D r i t t e l d e r B e v ö l k e r u n g , s o v i e l w i e i m 
g l e i c h e n J a h r i n U e l z e n ( W o e h l k e n s ) . E in leuchtend s i n d d ie Erklä
r u n g e n u n d D e u t u n g e n ü b e r d i e A n t e i l e der K i n d e r a n d e n E p i d e m i e 
v e r l u s t e n , ü b r i g e n s M u s t e r b e i s p i e l e für e i n e q u a l i t a t i v e M e t h o d e in 
der D e m o g r a p h i e . — A u f d a s W i r t s c h a f t s l e b e n h a t t e d i e P e s t nur 
e i n e n g e r i n g e n Einf luß. Z w i s c h e n 1400 und 1600 s c h w a n k t e d i e Be 
v ö l k e r u n g s z a h l n a c h K.s B e r e c h n u n g e n (Koeff iz ient: 4, 1) z w i s c h e n 
6400 u n d 4400. In d e m L i t . - V e r z e i c h n i s v e r m i ß t m a n d i e v i e l z u w e 
n i g b e n u t z t e F r i b o u r g e r jur i s t i s che D i s s . v o n C a s p e r O t t ü b e r d ie 
„ B e v ö l k e r u n g s s t a t i s t i k i n d e r S tadt u n d Landschaft N ü r n b e r g " v o n 
1907, der i m G e g e n s a t z z u d e n K l a s s i k e r n d e s 19. Jh. w i e Bücher, 
Paasche , B u o m b e r g e r , Richter , für h ö h e r e Koe f f i z i en ten b e i d e r Be
r e c h n u n g der V o l k s z a h l e n e intr i t t . 

W i r k ö n n e n n u r w ü n s c h e n , d a ß d i e Arbe i t , w i e Verf. hofft, A n 
r e g u n g e n gibt , m i t ä h n l i c h e n M e t h o d e n und der g l e i c h e n Sorgfa l t d ie 
B e v ö l k e r u n g s - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e a n d e r e r S t ä d t e z u b e a r b e i t e n . 

U e l z e n Erich W o e h l k e n s 

A l v e n s l e b e n - W i t t e n m o o r , U d o v o n : A l v e n s l e b e n s c h e 
B u r g e n u n d L a n d s i t z e . Z e i c h n u n g e n v o n A n c o W i g b o l d u s . Dort
m u n d : Fr. W i l h . R u h m s 1960. 77 S. T e x t u. 29 B i l d s e i t e n . Gzl. 
2 1 , — D M . 

D e r u n s in N i e d e r s a c h s e n durch s e i n e A r b e i t e n über H e r r e n h a u s e n 
u n d L ü t e t s b u r g b e k a n n t e A u t o r s c h e n k t uns e r n e u t e i n e s o w o h l h i s to 
risch a l s auch k u n s t h i s t o r i s c h a u s g e z e i c h n e t e Arbe i t , d i e s m a l s e i n 
e i g e n e s G e s c h l e c h t b e t r e f f e n d , w e l c h e s in der b e n a c h b a r t e n A l t m a r k 
u n d i m e h e m . E r z b i s t u m M a g d e b u r g b e i d e r s e i t s der Elbe b e h e i m a t e t 
war , a b e r auch n a c h N i e d e r s a c h s e n z a h l r e i c h e B e z i e h u n g e n , nicht nur 
v e r w a n d t s c h a f t l i c h e r Art , h a t t e . In d e n b r a u n s d i w e i g - l ü n e b u r g - h a n -
n o v e r s c h e n L a n d e n s i n d e s d i e B e s i t z u n g e n Fanta i s i e , d a s Lustschloß 
an der H e r r e n h ä u s e r A l l e e b e i H a n n o v e r , v o n 1723 b i s 1756 i m Bes i tz 
der dre i h a n n o v e r s c h - e n g l i s c h e n M i n i s t e r v o n A l v e n s l e b e n (Groß-
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vater b i s Enkel) und Burg u n d A m t K l ö t z e , 1343 -1446 d e r F a m i l i e 
g e h ö r e n d , anfäng l i ch b r a n d e n b u r g i s c h e s P f a n d l e h e n u n d a b 1383 Lü
n e b u r g e r b z w . h a n n o v e r s c h e s L e h e n , d a s s p ä t e r d i e v . d. S c h u l e n b u r g 
erh i e l t en u n d 1815 an Preußen fiel. A u ß e r d e m b e s a ß e n d i e v . A . v o n 
e t w a 1406—1542 d i e Burg C a l v ö r d e i n d e r e h e m a l i g e n b r a u n s c h w e i -
g i schen E x k l a v e . Der h a n n . - e n g l i s c h e M i n i s t e r J o h a n n Friedrich v . A . 
(1657—1728) g a b im Zei ta l ter d e s Barock a l s B u r g h e r r der H u n d i s b u r g 
d i e s e m k ü n s t l e r i s c h h e r v o r r a g e n d e n B e s i t z durch s e i n e N e u g e s t a l t u n g 
des S c h l o s s e s (1696—1702) m i t s e i n e n p r a c h t v o l l e n G ä r t e n e i n e b e 
s o n d e r e B e d e u t u n g . H e r z o g A n t o n Ulr ich v o n B r a u n s c h w e i g - W o l f e n 
bütte l s t e l l t e g r o ß e Mitte l , M a t e r i a l i e n u n d auch s e i n e n K ü n s t l e r s t a b , 
darunter d e n A r c h i t e k t e n H e r m a n n Korb , d e r s c h o n Sch loß S a l z d a h 
lum (1688) erbaut hat te , zur V e r f ü g u n g . — W e n n w i r d i e B i l d e r b e 
trachten, d i e s e V o g e l s c h a u - A n s i c h t e n , s o v e r m e i n e n wir , S t i che aus 
der Zei t M e r i a n s v o r uns zu h a b e n ; e s s i n d a b e r W i e d e r g a b e n der 
v o m V e r f a s s e r mi t s e i n e m h o l l ä n d i s c h e n M a l e r f r e u n d A n c o W i g b o l -
dus g e m e i n s a m geschaf fenen a q u a r e l l i e r t e n u n d l a v i e r t e n Z e i c h n u n g e n , 
kurz v o r d e m l e t z t e n K r i e g e e n t s t a n d e n auf G r u n d v o n S k i z z e n , a l t e n 
Stichen u n d Baur i s sen , d ie u n s i n s e l t e n p l a s t i s c h e r D a r s t e l l u n g d ie 
k u l t u r e l l e n L e i s t u n g e n e i n e s G e s c h l e c h t s v e r a n s c h a u l i c h e n . Es i s t e i n 
Genuß , s ich mit d i e s e m Buch s o w o h l t e x t l i c h — z u j e d e m B e s i t z , ins 
g e s a m t 3 1 , g ibt der V e r f a s s e r e i n e gesch icht l i che , b a u - u n d k u n s t 
geschicht l iche A n m e r k u n g — a l s auch b i ld l i ch z u b e s c h ä f t i g e n . 

H a n n o v e r - K i r c h r o d e H. M a h r e n h o l t z 

B r i e f e J o h a n n C a r l B e r t r a m S t ü v e s . Z w e i t e r Band: 
1848—1872. E i n g e l e i t e t u n d a u s g e w ä h l t v o n W a l t e r V o g e l . 
M i t 1 A b b . G ö t t i n g e n : V a n d e n h o e c k u n d Ruprecht (1960). S. 627 
b i s 1101 = Veröff . der N i e d e r s . A r c h i v v e r w a l t u n g H. 11. G e b . 
4 5 , — D M . 

D e r z w e i t e B a n d d i e s e s Q u e l l e n w e r k e s , d e s s e n e r s t e r T e i l i m N d s . 
Jahrbuch, Jg . 1959, S. 368 ff. b e s p r o c h e n w u r d e , l e g t ü b e r d e s s e n W e r t 
als G e s c h i c h t s q u e l l e u n d ü b e r d i e B e d e u t u n g d e s b e h a n d e l t e n g e 
schicht l ichen G e g e n s t a n d e s e i n e b e n s o e i n d r u c k s v o l l e s Z e u g n i s ab 
w i e der e r s t e Band. 

D e n re i chs ten Inhalt b i e t e n d i e a u s g e w ä h l t e n Briefe , d i e S t ü v e w ä h 
rend der 2V2 J a h r e s e i n e r T ä t i g k e i t a l s M i n i s t e r schr ieb , w e i l d i e s e r 
Ze i t raum d e n H ö h e p u n k t s e i n e r p o l i t i s c h e n L a u f b a h n u m f a ß t e . 

S i e g e b e n Aufsch luß darüber, w i e er s ich mi t H i l f e der R e v o l u t i o n 
über s e i n e n l a n g j ä h r i g e n k ö n i g l i c h e n W i d e r s a c h e r Ernst A u g u s t durch 
se in u m f a s s e n d e s R e f o r m w e r k ü b e r d i e R e v o l u t i o n e r h o b . S i e z e i g e n 
ihn a l s Schöpfer e i n e s n e u e n p a r l a m e n t a r i s c h o r i e n t i e r t e n V e r f a s s u n g s 
g e s e t z e s u n d T r ä g e r e iner p a r l a m e n t a r i s c h g e h a n d h a b t e n S t a a t s 
g e w a l t . Z u g l e i c h b e s t ä t i g e n s i e i h n a l s d e n G e s e t z g e b e r d e r F r e i h e i t 
auf a l l e n G e b i e t e n d e s ö f fent l i chen u n d p r i v a t e n L e b e n s , a l s e i n e n 
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S t a a t s m a n n d e s d e u t s c h e n L i b e r a l i s m u s , d e r das S t a a t s i d e a l der B e 
w e g u n g s p a r t e i e n d e s 19. J a h r h u n d e r t s in e i n e m g e s c h l o s s e n e n S taa t s 
u n d G e s e l l s c h a f t s a u f b a u v o n u n t e n n a c h o b e n be i sp i e lha f t v e r w i r k 
l ichte . E b e n s o l a s s e n s i e d e n b e s t i m m e n d e n Einfluß S t ü v e s in der d a 
m a l i g e n d e u t s c h e n Pol i t ik e r k e n n e n , a l s er d e n V e r s u c h machte , s e i 
n e m n e u g e s t a l t e t e n S t a a t s w e s e n in e i n e m u m g e b i l d e t e n S t a a t s v e r 
b a n d n e u e E n t f a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n u n d R e c h t s s i c h e r h e i t e n z u g e b e n . 

E iner E r i n n e r u n g ist der nicht a b g e d r u c k t e u n d noch nicht v e r ö f f e n t 
l ichte B r i e f v o r g a n g wert , d e r d i e B e r u f u n g S t ü v e s z u m M i n i s t e r , 
e i n e n der b e d e u t e n d s t e n g e s c h i c h t l i c h t e n M o m e n t e der h a n n o v e r s c h e n 
L a n d e s g e s c h i c h t e d e s 19. J a h r h u n d e r t s , f ix i er t : a m 20. März 1848 te i l t 
i h m L e h z e n mit , daß Graf B e n n i g s e n d e m K ö n i g ihn a l s I n n e n m i n i s t e r 
v o r g e s c h l a g e n hat . „Der K ö n i g h a t d i e s e B e d i n g u n g e n g e n e h m i g t u n d 
u n s ermächt ig t , S ie zu e r s u c h e n , s c h l e u n i g s t h i e r h e r z u k o m m e n . " A n 
F r o m m a n n schre ibt S t ü v e a m 21 . M ä r z 1848 d i e s e Nachricht u n d 
sch l i eßt mi t d e n W o r t e n : „In so l cher Z e i t fühlt m a n , daß m a n e i n e n 
G o t t n ö t i g hat , mit d e m m a n s ich b e r a t e n k a n n . Er ruft, a l s o m u ß ich 
fo lgen ." 

D e r g r ö ß t e Te i l der Br ie fe d i e s e s B a n d e s ist d e n L e b e n s j a h r e n 
S t ü v e s nach s e i n e r M i n i s t e r t ä t i g k e i t g e w i d m e t . S o w e i t s i e s ich m i t 
d e n k u r z l e b i g e n M i n i s t e r i e n b e f a ß t e n , d i e nach der E n t l a s s u n g d e s 
M ä r z m i n i s t e r i u m s b i s 1866 a m t i e r t e n , s p i e g e l t sich in i h n e n d a s Urte i l 
d e s M a n n e s , d e s s e n N a c h f o l g e r a n der v o m K ö n i g g e s e t z t e n A u f g a b e 
s c h e i t e r t e n , d a s v o m Br ie f s t e l l e r g e s c h a f f e n e R e f o r m w e r k u n d R e g i e 
r u n g s s y s t e m a b z u b a u e n . S o w e i t d i e Br ie fe d i e b i smarcksche B u n d e s 
re form u n d d i e A n n e k t i o n H a n n o v e r s b e r ü h r e n , b e s t ä t i g e n s i e das 
v o n S t ü v e v o r h e r g e s a g t e u n d e r w a r t e t e Schicksal der h a n n o v e r s c h e n 
K ö n i g e u n d i h r e s Landes . D i e scharf a b w e r t e n d e B e u r t e i l u n g der b i s -
m a r c k s c h e n Pol i t ik , d i e i l l u s i o n s l o s e u n d kr i t i sche Betrachtung d e s 
a u ß e r p r e u ß i s c h e n Po l i t ikers g e w ä h r t der F o r s c h u n g über d i e s e s Sach
g e b i e t ü b e r r a s c h e n d e u n d e r g ä n z e n d e Einbl icke . S o w e i t d i e beruf
l i chen E r ö r t e r u n g e n die B ü r g e r m e i s t e r t ä t i g k e i t S t ü v e s betref fen , of
f e n b a r e n s i e e i n e n M a n n , d e r d e n k l e i n e n D i n g e n der k o m m u n a l e n 
V e r w a l t u n g s e i n e r H e i m a t s t a d t m i t d e r g l e i c h e n H i n g a b e o b l a g w i e 
d e n g r o ß e n A n g e l e g e n h e i t e n d e r V e r w a l t u n g , R e g i e r u n g u n d A u ß e n 
p o l i t i k s e i n e s Landes . E b e n s o w i c h t i g n a h m er s e i n e A r b e i t e n an der 
G e s c h i c h t e s e i n e r H e i m a t s t a d t O s n a b r ü c k . 

So i s t n u n d i e v o r l i e g e n d e z w e i b ä n d i g e B r i e f a u s g a b e e i n w i c h t i g e s 
Q u e l l e n w e r k a u s d e m 19. J a h r h u n d e r t d e r h a n n o v e r s c h e n Landes 
gesch ich te . D a d i e m e i s t e n e i n s c h l ä g i g e n A k t e n d e s N i e d e r s ä c h s i s c h e n 
S t a a t s a r c h i v s in H a n n o v e r w ä h r e n d d e s l e t z t e n K r i e g e s vern ichte t 
w u r d e n , e r w e i s t sich in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g der H i n w e i s a l s not 
w e n d i g , d a ß d i e Erforschung d i e s e s S a c h g e b i e t e s nur noch auf Grund 
d e r i n d i e s e r A u s g a b e u n d in a n d e r e n S a m m l u n g e n g e d r u c k t e n Briefe 
w i e a u s d e m S t ü v e n a c h l a ß i m N i e d e r s ä c h s i s c h e n Staat sarch iv in O s -
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nabrück s e l b e r mög l i ch ist. D e r z u v e r l ä s s i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e A p 
parat, das u m f a s s e n d e P e r s o n e n - , Sach- und Ort sreg i s t er u n d d i e im 
A n h a n g a u f g e f ü h r t e n B r i e f v e r z e i c h n i s s e dürften d i e s e n e u e s t e S a m m 
l u n g S t ü v e b r i e f e aber z u m A u s g a n g s p u n k t und zur G r u n d l a g e für 
j e d e k ü n f t i g e A r b e i t zu d i e s e m w i c h t i g e n P r o b l e m k r e i s der n i e d e r 
sächs i schen L a n d e s g e s c h i c h t e w e r d e n l a s s e n . 

Bad P y r m o n t Bernhard M ü h 1 h a n 

B e r i c h t i g u n g 

In m e i n e r B e s p r e c h u n g d e s B u c h e s v o n Eckart T h u r i c h , D i e G e 
schichte d e s Lüneburger S t a d t r e c h t e s i m Mit te la l ter , im v o r i g e n B a n d e 
d i e s e r Zeitschrift , S. 421—423 , h a t t e ich g e s c h r i e b e n , Verf . h a b e nach
g e w i e s e n , daß in Lüneburg m i t d e m „Kaiserrecht" d a s S a c h s e n r e c h t 
g e m e i n t se i . Hier ist mir, w o r a u f Verf. h i n w e i s t , e i n b e d a u e r l i c h e s 
V e r s e h e n unter laufen: Mi t d e m „Kaiserrecht" ist v i e l m e h r d i e H a n d 
schrift d e s S c h w a b e n s p i e g e l s a u s d e m Ende d e s 14. J a h r h u n d e r t s g e 
m e i n t . „ . T T 

Carl H a a s e 
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N A C H R I C H T E N 

Historische Kommission für Niedersachsen 
( B r e m e n u n d d i e e h e m a l i g e n L ä n d e r H a n n o v e r , O l d e n b u r g , Braun

s c h w e i g u n d S c h a u m b u r g - L i p p e ) 

4 8. J a h r e s b e r i c h t ü b e r d a s G e s c h ä f t s j a h r 1 9 6 0 / 6 1 

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g z u L e e r (Ost fr i e s land) a m 12. M a i 1961 

H a t t e d i e H i s t o r i s c h e K o m m i s s i o n b e i i h r e m B e s u c h auf N o r d e r n e y 
i m J a h r e 1950 G e l e g e n h e i t , d i e I n s e l w e l t u n d g r o ß e T e i l e d e s n ö r d 
l i c h d e r L e d a l i e g e n d e n O s t f r i e s l a n d k e n n e n z u l e r n e n , s o brachte 
d i e M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g 1961 n icht n u r e i n W i e d e r s e h e n mit Leer, 
d a s e i n e n s o s c h ö n e n A u s k l a n g der N o r d e r n e y e r T a g u n g g e b o t e n 
ha t t e , s o n d e r n e i n e n g e n a u e n Einbl ick in d i e Marsch- , M o o r - u n d 
G e e s t l a n d s c h a f t s ü d l i c h d e r Leda . A u f d e m B e g r ü ß u n g s a b e n d gab 
zunächs t S t a d t d i r e k t o r Dr. B a k k e r e i n e n Uberb l i ck ü b e r d i e schick
s a l s b e s t i m m e n d e n Kräf te d e r g a s t g e b e n d e n Stadt , ihr W e r d e n u n d 
W e s e n , w ä h r e n d d a s C o l l e g i u m m u s i c u m u n t e r Le i tung v o n Ober
s t u d i e n r a t Kurt S c h u l z d i e l e h r r e i c h e u n d fes t l i che V e r a n s t a l t u n g 
mi t der f e i e r l i c h e n S u i t e a u s H ä n d e i s „Rodrigo" u m r a h m t e . D i e am 
n ä c h s t e n M o r g e n f o l g e n d e Fahrt durch das O v e r l e d i n g e r l a n d unter 
F ü h r u n g v o n O b e r k r e i s d i r e k t o r E l s t e r u n d K r e i s s y n d i k u s Dr. v . 
U n r u h m i t d e m B e s u c h d e s L e d a s p e r r w e r k s u n d der M e l i o r a t i o n s 
g e b i e t e i m S ü d e n d e s K r e i s g e b i e t e s darf a l s M u s t e r e i n e r l a n d e s k u n d 
l ichen E x k u r s i o n g e l t e n . B e i m a n s c h l i e ß e n d e n Essen , das Kre i s und 
Stadt i n d e r „ W a a g e " g a b e n , w u r d e d i e H i s t o r i s c h e K o m m i s s i o n durch 
Landrat B r a c h t b e g r ü ß t . 

Zu B e g i n n der M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g , a n d e r auch Re
g i e r u n g s p r ä s i d e n t B e u t z , A u r i c h , t e i l n a h m , umriß Staatsarch ivd irek
tor Dr. M Ö h l m a n n , A u r i c h , d i e o s t f r i e s i s c h - n i e d e r l ä n d i s c h e n Be
z i e h u n g e n v o n d e r Ze i t d e r f r i e s i s c h e n B a u e r n r e p u b l i k e n über die 
P e r i o d e der E i n m i s c h u n g d e r G e n e r a l s t a a t e n in d i e K ä m p f e z w i s c h e n 
L a n d e s h e r r n u n d S t ä n d e n b i s in d i e G e g e n w a r t , in d e r nachbarl iche 
Freundschaf t a l l m ä h l i c h d a s i m l e t z t e n W e l t k r i e g e n t s t a n d e n e Miß
t r a u e n ü b e r w i n d e t . D e r V o r t r a g b i l d e t e z u g l e i c h e i n e g u t e Einführung 
in d ie z u m A b s c h l u ß d e r T a g u n g g e p l a n t e S tudienfahrt . 
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Mit der F e s t s t e l l u n g der v o r s c h r i f t s m ä ß i g e n E i n b e r u f u n g u n d Be
sch lußfähigke i t durch d e n V o r s i t z e n d e n trat d i e M i t g l i e d e r v e r s a m m 
l u n g u m 16.40 Uhr in ihren g e s c h ä f t l i c h e n Te i l . Er b e g a n n m i t d e m 
v o m Schriftführer, S taa t sarch ivra t Dr. K ö n i g , e r s t a t t e t e n G e 
s c h ä f t s b e r i c h t , i n d e m u. a. auf d i e s ta t t l i che Z a h l der i m G e -
sdiäf t s jahr 1960/61 h e r a u s g e b r a c h t e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n (s. u. lfd. 
Nr. 1, 3 c, d, e, 10) h i n g e w i e s e n w u r d e . Z u b e k l a g e n w a r d e r T o d v o n 
nicht w e n i g e r a l s n e u n a n g e s e h e n e n M i t g l i e d e r n , v o n d e n e n e i n z e l n e 
s o g a r zu d e n G r ü n d e r n der K o m m i s s i o n g e h ö r t h a t t e n : O b e r s t u d i e n 
d irektor i. R. W i l h e l m L o h s e , O l d e n b u r g i. O.; O b e r s t u d i e n r a t Prof. 
Dr. Ludwig S c h i r m e y e r , O s n a b r ü c k ; A m t s g e r i c h t s r a t i. R. Dr. 
Robert W i e b a l c k , D o r u m ; Prof. Dr. Dr. H e i n r i c h R e i n c k e , 
H a m b u r g ; Prof. Dr. K a r l - H e r m a n n J a c o b - F r i e s e n , H a n n o v e r ; 
B i b l i o t h e k s d i r e k t o r i. R. Prof. Dr. O t t o L e u n e n s c h l o ß , H a n n o v e r ; 
Prof. Dr. Friedrich T a m ß , R o t e n b u r g i. H ; Prof. Dr. Erich W e n i 
g e r , G ö t t i n g e n , u n d R e k t o r i. R. D i e d r i c h S t e i l e n , B r e m e n . 

Im K a s s e n b e r i c h t , d e n der Schri f t führer in V e r t r e t u n g d e s 
Schatzmeis ters er s ta t t e te , w u r d e d e n St i f t ern u n d P a t r o n e n für ihre 
Be i t räge s o w i e der K l o s t e r k a m m e r , d e r F r e i e n S tadt B r e m e n , d e r N i e 
dersächs i schen Landesbank , d e n L a n d k r e i s e n H a m e l n u n d S p r i n g e 
für Z u s c h ü s s e für e i n z e l n e U n t e r n e h m u n g e n b e s o n d e r s g e d a n k t . N a m 
hafte Z u w e n d u n g e n erh ie l t d i e K o m m i s s i o n a u s M i t t e l n d e s Z a h l e n 
lo t tos . Im e i n z e l n e n w a r e n f o l g e n d e E i n n a h m e n z u v e r z e i c h n e n : 
V o r t r a g aus d e m V o r j a h r e 2 111,42 D M , B e i t r ä g e der St i f ter 
10 0 0 0 , — DM, B e i t r ä g e der P a t r o n e 7 662 ,50 D M , a n d e r e E i n n a h m e n 
(Zinsen) 149,09 D M , S o n d e r b e i h i l f e n 81 050 — D M , V o r e i n n a h m e n (Pa-
tronatsbe i t räge ) 1 6 5 0 , — D M , V e r k a u f v o n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
644,04 DM. D i e s e n E i n n a h m e n s t a n d e n f o l g e n d e A u s g a b e n g e g e n 
über: V e r w a l t u n g s k o s t e n 2 381,69 D M , N i e d e r s ä c h s i s c h e s J a h r b u c h 
12 700,03 DM, B i b l i o g r a p h i e n 11 474,11 D M , K a r t e d e s L a n d e s Braun
s c h w e i g im 18. Jh. 7 5 0 0 , — D M , T o p o g r a p h i s c h e L a n d e s a u f n a h m e 
4 690,14 DM, O l d e n b u r g e r V o g t e i k a r t e 1 726,76 D M , S c h a u m b u r g -
Karte 920,75 D M , Karte N i e d e r s a c h s e n s v o n 1780 46,50 D M , S t ä d t e 
a t las 521,96 D M , R e g e s t e n d e r Erzb i schofe v o n B r e m e n 6 0 0 , — D M , 
Geschichte d e s H a n n o v e r s c h e n K l o s t e r f o n d s 5 3 0 8 , — D M , M a t r i k e l 
der n i e d e r s ä c h s i s c h e n H o c h s c h u l e n 2 0 0 0 , — D M , N i e d e r s ä c h s i s c h e Le
b e n s b i l d e r 85,55 DM, K o p f s t e u e r b e s c h e i b u n g v o n 1689 5 261,60 DM, 
S t ä n d e g e s c h i c h t e N i e d e r s a c h s e n s 1 0 0 0 , — D M , G e s c h i c h t l i c h e s Orts 
v e r z e i c h n i s 3 061,97 D M , V e r s c h i e d e n e s u n d U n v o r h e r g e s e h e n e s 
1 288,45 DM. Da d i e R e c h n u n g s p r ü f u n g d e r K a s s e n i n H a n n o v e r u n d 
W o l f e n b ü t t e l (für d i e Karte d e s L a n d e s B r a u n s c h w e i g i m 18. Jh.) z u 
k e i n e n B e a n s t a n d u n g e n g e f ü h r t hat , w u r d e d e r A n t r a g auf E n t l a s t u n g 
der K a s s e n f ü h r u n g e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n . 

U b e r d ie e i n z e l n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h 
m u n g e n w u r d e n f o l g e n d e Ber i ch te e r s t a t t e t : 
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1. D e r mi t 4 6 5 / 8 B o g e n o d e r 746 S e i t e n b e s o n d e r s s tat t l iche B a n d 3 2 
d e s N i e d e r s ä c h s i s c h e n J a h r b u c h e s f ü r L a n d e s 
g e s c h i c h t e is t , w i e Dr. K ö n i g i m N a m e n d e s Hauptschr i f t l e i t er s 
mi t te i l t e , d e m 1 2 5 j ä h r i g e n B e s t e h e n d e s H i s t o r i s c h e n V e r e i n s u n d d e m 
5 0 j ä h r i g e n B e s t e h e n d e r H i s t o r i s c h e n K o m m i s s i o n für N i e d e r s a c h s e n 
g e w i d m e t w o r d e n . W i e v o r 25 J a h r e n h a b e n auch zu d i e s e m B a n d e 
fast a l l e v o n der H i s t o r i s c h e n K o m m i s s i o n u m f a ß t e n G e b i e t e ( B r e m e n 
u n d d i e gesch icht l i ch b e d e u t e n d s t e n e h e m a l s s e l b s t ä n d i g e n T e r r i t o 
rien) w e r t v o l l e B e i t r ä g e b e i g e s t e u e r t . W i e d i e Krit ik h e r v o r h e b t , w i r d 
h ierdurch s o w i e durch d e n v o n Prof. Schnath v e r f a ß t e n Rückbl ick 
auf d a s l e t z t e V i e r t e l j a h r h u n d e r t K o m m i s s i o n s g e s c h i c h t e e in e i n d r u c k s 
v o l l e s B i ld v o n d e r W e i t e d e s A r b e i t s b e r e i c h e s der K o m m i s s i o n v e r 
mit te l t . A l s N a c h f o l g e r für d e n l a n g j ä h r i g e n Schrift le i ter der „Nach
richten a u s N i e d e r s a c h s e n s U r g e s c h i c h t e " , Prof. Dr. J a c o b - F r i e 
s e n (f) , k o n n t e Prof. Dr. J a n k u h n , G ö t t i n g e n , g e w o n n e n w e r d e n . 
Der Ber icht sch loß m i t B e k a n n t g a b e d e r für Bd. 33 (1961) v o r g e s e h e 
n e n A u f s ä t z e . 

2. V o n d e n durch B i b l i o t h e k s d i r e k t o r i. R. Dr. B u s c h b e a r b e i t e t e n 
N i e d e r s ä c h s i s c h e n B i b l i o g r a p h i e n so l l d ie S c h a u m -
b u r g i s c h e B i b l i o g r a p h i e , v o n der sich T e i l e b e r e i t s i m Satz 
be f inden , i n K ü r z e z u m A b s c h l u ß gebracht w e r d e n . Der 1959 e r s c h i e n e 
n e n B i b l i o g r a p h i e d e r n i e d e r s ä c h s i s c h e n G e 
s c h i c h t e für d i e J a h r e 1956 u n d 1957 w i r d nicht, w i e u r s p r ü n g 
lich g e p l a n t , e i n Z w e i j a h r e s - , s o n d e r n e i n D r e i j a h r e s b a n d f o l g e n , der 
d i e J a h r e 1958—1960 u m f a ß t u n d e i n R e g i s t e r für d ie N e u e r s c h e i n u n 
g e n v o n 1956 b i s 1960 e n t h ä l t . D i e M a t e r i a l s a m m l u n g für d e n 2. B a n d 
der N d s . B i b l i o g r a p h i e , der d i e Lücke v o n 1933 b i s 1955 s c h l i e ß e n 
sol l , g e h t n e b e n d e r g e n a n n t e n A r b e i t her . D a ß auch d ie v o n der Ost 
f r i e s i s chen Landschaft i n A u f t r a g g e g e b e n e O s t f r i e s i s c h e B i 
b l i o g r a p h i e durch d i e I n i t i a t i v e v o n H e r r n M a h r e n h o l t z , 
H a n n o v e r , er freu l i che For t schr i t t e macht , w u r d e mi t B e f r i e d i g u n g zur 
K e n n t n i s g e n o m m e n . 

3a. Z u s a m m e n f a s s e n d b e r i c h t e t e Prof. S c h n a t h s o d a n n ü b e r die 
g e s a m t e n A t l a s u n t e r n e h m u n g e n der K o m m i s s i o n . Nicht zu le tz t i n f o l g e 
u n e r w a r t e t e r S c h w i e r i g k e i t e n b e i m f o t o m e c h a n i s c h e n H e r s t e l l u n g s 
v e r f a h r e n k o n n t e d i e A r b e i t v o n Dr. W . H i l l e b r a n d : „Die Be
sitz- u n d S t a n d e s v e r h ä l t n i s s e d e s O s n a b r ü c k e r A d e l s b i s 1300" 
( = H e f t 23 der S t u d i e n u n d V o r a r b e i t e n z u m H i s t o r i 
s c h e n A t l a s N i e d e r s a c h s e n s ) i m m e r n o c h nicht e r s c h e i n e n . 
M i t d e m A b s c h l u ß d e s D r u c k e s i m J a h r e 1961 i s t j e d o c h z u rechnen . 
D i e w e i t e r h i n für d i e s e R e i h e v o r g e s e h e n e n U n t e r s u c h u n g e n v o n Dr. 
H. v. B o t h m e r : „Bleckmar. E i n e S t u d i e zur S o z i a l g e s c h i c h t e N i e 
d e r s a c h s e n s i m f r ü h e n u n d h o h e n M i t t e l a l t e r " u n d v o n Dr. K.-H. 
L a n g e : „Der H e r r s c h a f t s b e r e i c h der G r a f e n v o n N o r t h e i m " dürf ten 
erst 1962 g e d r u c k t v o r l i e g e n . 

326 



3b . D e r i n der Ber ichtsze i t n icht zur D u r c h f ü h r u n g g e k o m m e n e Plan 
e i n e s a u s 30 Kar ten b e s t e h e n d e n u n d v o n d e n H e r r e n Prof. B r ü 
n i n g u n d Prof. S c h n a t h g e m e i n s a m zu b e a r b e i t e n d e n „ K l e i n e n 
G e s c h i c h t s - u n d H e i m a t a t l a s v o n N i e d e r s a c h s e n" 
s t e h t nach w i e v o r auf d e m P r o g r a m m d e r K o m m i s s i o n . 

3c . V o n der K a r t e d e s L a n d e s B r a u n s c h w e i g i m 
1 8 . J h . s i n d 1960/61 d ie B lä t ter H e i l i g e n d o r f , Groß T w ü l p s t e d t , W e 
f e r l i n g e n u n d F a l l e r s l e b e n , b e a r b e i t e t v o n d e n H e r r e n Dr. K 1 e i n a u , 
Dr. P i t z u n d A . V o r t h m a n n f e r t i g g e s t e l l t w o r d e n . Druckfert ig 
s ind d ie B lä t ter O e b i s f e l d e , E h r a — S t e i m k e , Lut t er—Gos lar , S e e s e n — 
O s t e r o d e u n d V i e n e n b u r g — H a r z b u r g , in V o r b e r e i t u n g d i e Blät ter 
G a n d e r s h e i m — N o r t h e i m und B o c k e n e m — R i n g e l h e i m . (Die Blät ter 
O e b i s f e l d e , Lut ter—Gos lar u n d S e e s e n — O s t e r o d e s i n d i n z w i s c h e n er
schienen. ) 

3d. A u c h d i e N e u h e r a u s g a b e der K u r h a n n o v e r s c h e n L a n 
d e s a u f n a h m e d e s 18 . J h s . (1 : 25 000) u n t e r L e i t u n g v o n S taa t s 
archivrat Dr. E n g e l , B ü c k e b u r g , n ä h e r t s ich i h r e m A b s c h l u ß . 
112 Blät ter s i n d b e r e i t s f e r t i g g e s t e l l t , 23 s i n d druckfert ig ; d i e rest 
l i chen Blä t ter w e r d e n 1961 b e a r b e i t e t , v i e l l e i c h t auch s c h o n gedruckt 
w e r d e n . V o n e i n z e l n e n Blät tern s i n d für s p ä t e r Farbdrucke v o r g e s e h e n ; 
z u n ä c h s t s o l l e i n Probeblat t in A u f t r a g g e g e b e n w e r d e n . 

3e . In d e m v o n S t a a t s a r c h i v d i r e k t o r a. D. Dr. L ü b b i n g g e l e i t e t e n 
U n t e r n e h m e n der O l d e n b u r g e r V o g t e i k a r t e u m 1790 k o n n t e 
das e r s t e Blatt der S c h w a r z - W e i ß - A u s g a b e n e b s t e i n e m U l t r a p h a n -
b lat t u n t e r der B e z e i c h n u n g „Blatt 2815 O l d e n b u r g (Oddbg . )" v o r 
g e l e g t w e r d e n . 

3f. V o n der auf 9 Blät ter b e r e c h n e t e n K a r t e d e s S c h a u m 
b u r g e r L a n d e s i m 18. J h . (1 : 25 000) b e a b s i c h t i g t S taa t sarch ivra t 
Dr. E n g e l , Bückeburg, 1961 z w e i B lä t ter h e r a u s z u b r i n g e n . 

3g . A l s V o r a r b e i t für d ie g e p l a n t e Ü b e r s i c h t s k a r t e v o n 
N i e d e r s a c h s e n u m 1 7 8 0 w o l l e n d i e H e r r e n S t a a t s a r c h i v d i r e k t o r 
Dr. W r e d e u n d S taa t sarch ivra t Dr. E n g e l z u n ä c h s t e i n e G r u n d 
k a r t e m i t E i n z e i c h n u n g e n d e r G e m e i n d e g r e n z e n e r a r b e i t e n , a u s der 
ggf. auch Ä m t e r - u n d B e s i t z s t a n d s k a r t e n e n t w i c k e l t w e r d e n k ö n n e n . 

3h. W e i t e r h i n p lant Dr. E n g e l d i e G a u ß s c h e N a c h v e r 
m e s s u n g der 1815 v o n H a n n o v e r e r w o r b e n e n L a n d e s t e i l e (Hi ldes 
h e i m , Eichsfeld, Uchte, A u s b u r g , H u n n e s r ü c k , Osnabrück , B e n t h e i m ) 
i m M a ß s t a b 1 : 2 5 000 z u m N e u d r u c k v o r z u b e r e i t e n , w o b e i auf j e 
e i n e m Blatt 4 Karten z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n s o l l e n . 

4. B e i m S t ä d t e a t l a s (Abt . 3 : O l d e n b u r g i s c h e S tädte ) b e a b s i c h t i g t 
Dr. L ü b b i n g zunächst n o c h nicht, w i e u r s p r ü n g l i c h g e p l a n t , d ie 
K a r t e „ O l d e n b u r g a l s d ä n i s c h e F e s t u n g " , s o n d e r n s ta t t d e s s e n d ie 
K a r t e „ O l d e n b u r g u n d U m g e b u n g " v o n 1821 z u b e a r b e i t e n ( inzwi 
s c h e n veröf fent l i cht ) . 
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5. D i e R e g e s t e n d e r E r z b i s c h ö f e v o n B r e m e n s i n d 
i m R a h m e n d e r d e m Bearbe i ter , Dr. K ö n i g , zur V e r f ü g u n g s t e h e n 
d e n Z e i t g e f ö r d e r t w o r d e n . Herr Dr. Reetz , H a m b u r g , ha t b e i Bear
b e i t u n g d e r A c t a A v i n i o n e n s i a i m Staat sarch iv H a m b u r g n o c h e i n i g e s 
auf d e n B r e m e r Erzbischof Burchard G r e l l e (1327—1344) b e z ü g l i c h e s 
M a t e r i a l ermi t te l t , das in d e n R e g e s t e n Berücks i ch t igung f inden w i r d , 

6. D i e Durchführung d e s P l a n e s , i m R a h m e n d e s U n t e r n e h m e n s 
» R e g e s t e n d e r H e r z ö g e v o n B r a u n s c h w e i g u n d L ü 
n e b u r g " zunächs t e i n e E r g ä n z u n g s r e i h e z u m „Sudendorf" h e r a u s 
z u b r i n g e n , i s t nach w i e v o r problemat i sch , z u m a l d i e B e n u t z u n g der 
U r k u n d e n b e s t ä n d e i m N d s . S taatsarchiv z u H a n n o v e r noch e r s c h w e r t 
ist. 

7. B e i m D u r c h a r b e i t e n d e s r i e s i g e n Q u e l l e n s t o f f e s zur G e s c h i c h t e 
d e s H a n n o v e r s c h e n K l o s t e r f o n d s , 3. T e i l (Bd. 1: 1634 
b i s 1745) s t ö ß t der Bearbe i ter , Dr. A . B r a u c h , Eschede , i m m e r w i e 
der auf Nachr ichten , d i e das B e s t e h e n e i n e r „ K l o s t e r k a m m e r " s c h o n 
se i t E n d e d e s 17. Jh . n a c h w e i s e n ; d ie „Gründung 1 1 v o n 1818 i s t a l s o 
nur d i e nachträg l i che F e s t l e g u n g e i n e s l ä n g s t b e s t e h e n d e n Z u s t a n d e s 
zu g e g e b e n e m A n l a ß . G e g e n w ä r t i g s i eh t der „Klosterschre iber" d i e 
re s t l i chen e i n s c h l ä g i g e n A k t e n b e s t ä n d e in d e n N d s . S t a a t s a r c h i v e n 
H a n n o v e r u n d W o l f e n b ü t t e l für s e i n g r o ß e s T h e m a durch. 

8. Im Z u g e der H e r a u s g a b e n i e d e r s ä c h s i s c h e r U n i v e r 
s i t ä t s m a t r i k e l ha t S t a a t s a r c h i v a s s e s s o r Dr. H i 11 e b r a n d , 
W o l f e n b ü t t e l , j e tz t D irektor der s tädt i schen S a m m l u n g e n i n Gos lar , 
d i e e r s t e n V o r a r b e i t e n für d e n 2. B a n d d e r H e l m s t e d t e r Matr ike l , 
der v o n 1636 b i s e t w a 1680 re ichen sol l , g e l e i s t e t . 

9a, D i e M a t r i k e l s a m m l u n g für das B i o g r a p h i s c h e H a n d 
b u c h N i e d e r s a c h s e n s w i r d v o n B i b l i o t h e k s d i r e k t o r i. R. Dr. 
B u s c h l a u f e n d fortgeführt . 

9b. D i e V o r b e r e i t u n g e n für Bd. 5 der N i e d e r s ä c h s i s c h e n 
L e b e n s b i l d e r s ind laut Bericht v o n B i b l i o t h e k s d i r e k t o r i. R. Dr. 
M a y i n d e r l e t z t e n Zei t gut v o r a n g e k o m m e n . Mi t d e m Druck d e s 
B a n d e s , d e r e t w a 30 B i o g r a p h i e n u m f a s s e n wird , k a n n i m W i n t e r 
1961/62 g e r e c h n e t w e r d e n . 

10. V o n d e r K o p f s t e u e r b e s c h r e i b u n g d e r F ü r s t e n 
t ü m e r C a l e n b e r g - G ö t t i n g e n u n d G r u b e n h a g e n v o n 
1 6 8 9 (Le i tung: Stadt. Arch ivrat Dr. M u n d h e n k e ) i s t T e i l 4, w i e 
b e r e i t s ber ichtet , i m S p ä t s o m m e r 1960 h e r a u s g e k o m m e n . D e r Druck 
v o n T e i l 5, d e r d i e Ä m t e r Lauenau, L a u e n s t e i n u n d S p r i n g e , d i e S tädte 
M ü n d e r u n d S p r i n g e s o w i e d i e a d e l i g e n Ger ichte B a n t e l n , D e h n s e n 
u n d L i m m e r umfaßt , s t e h t kurz v o r d e m A b s c h l u ß . (Ist i n z w i s c h e n 
ersch ienen . ) T e i l 6 mi t d e n Ä m t e r n Ä r z e n , G r o h n d e , O h s e n , Po l l e , 
der A m t s v o g t e i Lachem, d e n S t ä d t e n B o d e n w e r d e r u n d H a m e l n , d e n 
a d e l i g e n G e r i c h t e n H ä m e l s c h e n b u r g , H a s t e n b e c k u n d Ohr s o w i e d e m 
Stift S. B o n i f a c i i in H a m e l n ist i n B e a r b e i t u n g . 
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11. D i e Fort führung der G e s c h i c h t e H a n n o v e r s i m Z e i t 
a l t e r d e r IX. K u r u n d d e r e n g l i s c h e n S u k z e s s i o n 
1674—1714 ruht w e g e n A r b e i t s ü b e r l a s t u n g v o n Prof. Schnath . 

12. Auf d e m G e b i e t e der S t ä n d e g e s c h i c h t e N i e d e r 
s a c h s e n s h a b e n d ie H e r r e n R e c h t s a n w a l t v . L e n t h e u n d 
H. M a h r e n h o l t z ihre S a m m l u n g e n ü b e r d e n Br ie fade l w e i t e r a u s 
b a u e n k ö n n e n . Herr M a h r e n h o l t z l e g t e darüber h i n a u s e i n e m a s c h i n e n 
schriftl iche A u s a r b e i t u n g ü b e r d ie F a m i l i e D e n i c k e vor , e i n B e i s p i e l 
der V e r s i p p u n g n e u g e a d e l t e r Fami l i en , d e r e n V o r f a h r e n d e m g e h o 
b e n e n B ü r g e r s t a n d a n g e h ö r t e n . 

Der Photodruck der A r b e i t v o n J o a c h i m L a m p e : „ A r i s t o k r a t i e , 
H o f a d e l , S taatspatr iz ia t . D i e Führungssch ich ten H a n n o v e r s . E in Be i 
trag zur S t ä n d e g e s c h i c h t e d e s 18. Jh." k o n n t e w e g e n m a n n i g f a c h e r 
technischer S c h w i e r i g k e i t e n , i n s b e s o n d e r e b e i W i e d e r g a b e d e r v i e l e n 
A h n e n t a f e l n , in der Ber ichtsze i t noch nicht v o r g e l e g t w e r d e n . Mit 
d e m Ersche inen d e s W e r k e s darf E n d e 1961 gerechne t w e r d e n . 

13. D a s U n t e r n e h m e n „ G e s c h i c h t l i c h e s O r t s v e r z e i c h 
n i s N i e d e r s a c h s e n s " erl i t t e i n e n s c h w e r e n V e r l u s t durch d e n 
a m 13. Ju l i 1960 e r f o l g t e n p l ö t z l i c h e n T o d d e s O b e r s t u d i e n d i r e k 
tors i. R. W . L o h s e , der d i e S to f f sammlung für d e n B a n d O l d e n b u r g 
se i t 1955 m i t ras t lo ser E n e r g i e w e i t v o r a n g e b r a c h t hat. D i e H i s t o r i s c h e 
K o m m i s s i o n is t b e m ü h t , d i e F o r t s e t z u n g d e s O l d e n b u r g - B a n d e s zu 
erre ichen. D e r v o n S t u d i e n d i r e k t o r i. R. Dr. S c h o m b u r g b e e n d e t e 
B a n d „Land B r e m e n " w u r d e für d i e b e v o r s t e h e n d e D r u c k l e g u n g noch 
e i n m a l ü b e r a r b e i t e t . — Prof. W e s c h e , G ö t t i n g e n , b e r i c h t e t e kurz 
v o n W ü s t u n g e n , d i e a u s F l u r n a m e n u n d B o d e n f u n d e n b e s o n d e r s i m 
s ü d n i e d e r s ä c h s i s c h e n R a u m ermit te l t w u r d e n . 

14. Für d i e R e i h e „ N i e d e r s a c h s e n u n d P r e u ß e n " s i n d laut 
Bericht v o n Prof. S c h n a t h m e h r e r e U n t e r s u c h u n g e n i n A r b e i t , u n d 
z w a r : S c h r i d d e : „Bismarck u n d H a n n o v e r v o n 1851 b i s 1866", 
H o p f : „Die d e u t s c h - h a n n o v e r s c h e B e w e g u n g ab 1870", Prof. M e 
d i g e r : „ H e r z o g F e r d i n a n d v o n B r a u n s c h w e i g a l s p r e u ß i s c h e r H e e r 
führer." D i e S t u d i e v o n H. P h i l i p p i ü b e r d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g 
d e r b r a u n s c h w e i g i s c h e n R e g e n t s c h a f t s f r a g e unter K a i s e r W i l h e l m II. 
b i s zur W i e d e r z u l a s s u n g d e r we i f i s chen D y n a s t i e w i r d v o r a u s s i c h t l i c h 
i m n ä c h s t e n o d e r ü b e r n ä c h s t e n B a n d d e s N d s . J a h r b u c h e s e r s c h e i n e n . 

15. D a s M a n u s k r i p t s e i n e r K u n s t g e s c h i c h t e N i e d e r s a c h 
s e n s k o n n t e v o n Prof. K a r p a w e i t e r ge fördert w e r d e n . 

Im A n s c h l u ß an die T ä t i g k e i t s b e r i c h t e t rug Dr. K ö n i g d e n v o m 
A u s s c h u ß b e f ü r w o r t e t e n H a u s h a l t s p l a n 1961 vor , der v o n der Mit 
g l i e d e r v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e . 

Be i d e n s o d a n n v o r z u n e h m e n d e n W a h l e n sch lug der V o r s i t z e n d e 
v o r , d e n durch Erre ichung d e s 70. L e b e n s j a h r e s f r e i w e r d e n d e n A u s 
s c h u ß s i t z v o n Herrn Dr. B u s c h , d e r d e m A u s s c h u ß w e i t e r h i n 
a l s A l t m i t g l i e d u n d R e f e r e n t e r h a l t e n ble ibt , mi t Herrn S t a a t s a r c h i v -
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rat Dr. E n g e l , Bückeburg, zu b e s e t z e n . N a c h A n n a h m e d i e s e s V o r 
s c h l a g e s b e i e i n e r S t i m m e n t h a l t u n g w u r d e n n a c h s t e h e n d g e n a n n t e 
H e r r e n auf E m p f e h l u n g d e s A u s s c h u s s e s z u n e u e n M i t g l i e d e r n 
g e w ä h l t : Prof Dr. W i l h e l m A b e l , G ö t t i n g e n ; B i b l i o t h e k s r a t Dr. Rolf 
E n g e l s i n g , B r e m e n ; Prof. Dr. A . E. v a n G i f f e n , G r o n i n g e n ; 
Prof. Dr. Kar l J o r d a n , Kie l ; K a u f m a n n A n t o n K a p p e l h o f f , 
E m d e n ; Dr. A r e n d W . L a n g , Juis t ; S taatsarch ivrat Dr. W i l h e l m 
L ü h r s , B r e m e n ; M u s e u m s d i r e k t o r i. R. Dr. W a l t e r M ü l l e r -
W u 1 c k o w , O l d e n b u r g i. O.; K a u f m a n n Dr. Herber t R ö h r i g , 
H a n n o v e r ; S tadtarch ivar u. M u s e u m s l e i t e r W o l f g a n g S c h ö n i n g h , 
E m d e n ; K r e i s s y n d i k u s Dr. G e o r g - C h r i s t o p h v . U n r u h , Leer; A r c h i v 
rat Dr. W a l t e r V o g e l , K o b l e n z , u n d M u s e u m s l e i t e r Karl W a l l e r , 
C u x h a v e n . 

B e i m P u n k t e „ S a t z u n g s ä n d e r u n g " , d e n M i t g l i e d e r n ord
n u n g s g e m ä ß b e i der E i n l a d u n g in der T a g e s o r d n u n g a n g e k ü n d i g t , 
s t e l l t e d e r V o r s i t z e n d e d e n A n t r a g , d a s Geschäf t s jahr auf d a s K a 
l e n d e r j a h r u m z u s t e l l e n u n d h i erzu i m l e t z t e n A b s a t z v o n § 2 c d e r 
S a t z u n g d i e W ö r t e r „1. Apri l" in „1. Januar" z u ändern . D e r A n t r a g 
w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n . A u f G r u n d d i e s e s B e s c h l u s s e s s o l l 
'die B e u r k u n d u n g der S a t z u n g s ä n d e r u n g i m V e r e i n s r e g i s t e r b e a n t r a g t 
w e r d e n . (Die E i n t r a g u n g der S a t z u n g s ä n d e r u n g durch das A m t s g e r i c h t 
i s t a m 8. A u g u s t 1961 erfolgt .) 

W e i t e r h i n w u r d e b e s c h l o s s e n , für d i e n ä c h s t e T a g u n g d e r 
w i e d e r h o l t a u s g e s p r o c h e n e n E i n l a d u n g der Stadt G o s l a r z u f o l g e n 
u n d d i e M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g 1962 v o m 31. M a i b i s 2. Jun i in d e r 
r e i z v o l l e n H a r z s t a d t a b z u h a l t e n . 

A b s c h l i e ß e n d n a h m e n d i e M i t g l i e d e r e i n i g e M i t t e i l u n g e n v o n S t a a t s 
a r c h i v d i r e k t o r Dr. M ö h 1 m a n n , Aurich, e n t g e g e n , in d e n e n er d a s 
nächs te g e s a m t f r i e s i s c h e Jahrbuch (Emder Jahrbuch Bd. 41), d i e H e r 
a u s g a b e der „Chronik der F r i e s e n " d e s E g g e r i k B e n i n g a a u s d e m 
N a c h l a ß v o n Dr. Louis H a h n , Emden, u n d d a s E r s c h e i n e n e i n e s n e u e n 
O s t f r i e s l a n d b u c h e s in der R e i h e „Deutsche Landschaften" (Burkhard-
V e r l a g , E s s e n ) a n k ü n d i g t e u n d auf das s o e b e n e r s c h i e n e n e W e r k v o n 
O b e r l a n d e s k i r c h e n r a t Dr. M ü l l e r - J ü r g e n s „ V a s a sacra, A l t a r g e r ä t in 
Os t f r i e s land" h i n w i e s . 

Schluß d e r M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g : 18.40 Uhr. 
D e r A b e n d bo t G e l e g e n h e i t , d e n t i e f g r ü n d i g e n V o r t r a g v o n Ober 

k r e i s d i r e k t o r E l s t e r , Leer: „Der g o l d e n e R i n g — d a s os t f r i e s i sche 
Deichrecht" z u h ö r e n u n d damit nicht nur e i n e der g r ö ß t e n Le i s t un
g e n d e s F r i e s e n s t a m m e s , s o n d e r n auch d ie mi t d e m D e i c h b a u u n d der 
D e i c h e r h a l t u n g v e r b u n d e n e n R e c h t s p r o b l e m e n ä h e r k e n n e n z u l e r 
n e n . M i t e i n e m B e i s a m m e n s e i n auf E i n l a d u n g d e s L a n d k r e i s e s u n d 
der S tadt Leer in der „ W a a g e " fand der T a g e i n e n h a r m o n i s c h e n 
A u s k l a n g . 

D i e a m S o n n a b e n d , d e m 13. Mai , v e r a n s t a l t e t e S tud ien fahr t nach 
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G r o n i n g e n , d ie z u m e r s t e n m a l in der 5 0 j ä h r i g e n K o m m i s s i o n s g e s c h i c h t e 
ins A u s l a n d führte, s t a n d im D i e n s t e der V e r t i e f u n g n i e d e r l ä n d i s c h 
deutscher B e z i e h u n g e n . S i e w u r d e g e l e i t e t v o n Landschaftsrat Dr. 
Harm W i e m a n n , der sich u m d ie Pf lege e i n e s g u t e n os t fr i e s i sch-
n i e d e r l ä n d i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s nach d e m K r i e g e die g r ö ß t e n V e r 
d i e n s t e e r w o r b e n hat . N a c h e i n e r s ehr l ehrre ichen Fahrt durch das 
Re ider land u n d T e i l e d e s a n s c h l i e ß e n d e n n i e d e r l ä n d i s c h e n Grenz
g e b i e t e s e r f o l g t e in G r o n i n g e n e i n e h r e n v o l l e r E m p f a n g durch d ie 
P r o v i n z i a l v e r w a l t u n g . A n s c h l i e ß e n d w u r d e n unter F ü h r u n g n i e d e r 
ländischer P r o f e s s o r e n u n d A r c h i v a r e T e i l e der Stadt, i n s b e s o n d e r e 
die U n i v e r s i t ä t u n d das M u s e u m , bes icht igt . D a s g e m e i n s a m e M i t t a g 
e s s e n im Stadtpark s o w i e d ie d a n n f o l g e n d e Fahrt durch d i e O m m e -
l a n d e gab d ie M ö g l i c h k e i t zu m a n c h e m fruchtbaren G e s p r ä c h z w i s c h e n 
d e n d e u t s c h e n u n d d e n n i e d e r l ä n d i s c h e n His tor ikern . In L o p p e r s u m 
er läuter te der Pas tor d i e kunstgesch icht l i ch i n t e r e s s a n t e Kirche. 

N a c h Leer zurückgekehr t , g a b e s e i n herz l i ches A b s c h i e d n e h m e n 
v o n d e n l i e b e n s w ü r d i g e n G a s t g e b e r n . Für a l l e s h a t t e n s i e g e s o r g t , 
nicht zu le tz t auch für e i n e b l e i b e n d e Er innerung a n d ie s c h ö n e n T a g e 
in der Ledas tadt : für d i e D a m e n in Form e i n e s r e i z e n d e n T e e t ä ß c h e n s 
nach Ost fr iesenart , für d ie H e r r e n durch Ü b e r r e i c h u n g e i n e r Fes t 
schrift mi t w e r t v o l l e n B e i t r ä g e n der H e r r e n Bakker , Elster , v . U n r u h 
und W i e m a n n zur H e i m a t k u n d e u n d Geschichte v o n Kre i s u n d Stadt 
Leer. S o i n j e d e r Hins i ch t reich beschenkt , w i r d auch d i e s e T a g u n g 
im gas t l i chen O s t f r i e s l a n d d e n T e i l n e h m e r n i n d a n k b a r e r E r i n n e r u n g 
b l e i b e n . Kg. 
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Institut für Historische Landesforschung 
der Universität Göttingen 

Tätigkeitsbericht 

Geographische Abteilung 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. H . B r ü n i n g : F o s s i l e F r o s t s p a l t e n u n d B i s k e i l e a u s H a n 
n o v e r - S t ö c k e n . In: N e u e s A r c h i v f. N i e d e r s a c h s e n , Bd. 10 (15), 
1961, H. 1, S . 7 1 — 7 5 . 

2. H . J ä g e r : D a s Luftbi ld i m D i e n s t der h i s t o r i s c h e n L a n d e s 
k u n d e ( B e i s p i e l e a u s N i e d e r s a c h s e n : B e s s i n g e n , I t h b ö r d e u n d 
K o l d i n g e n s ü d l . H a n n o v e r ) . In: D a s Luftbi ld i n s e i n e r landschaf t 
l i c h e n A u s s a g e — L a n d e s k u n d l i c h e B i l d a u s w e r t u n g i m m i t t e l 
e u r o p ä i s c h e n R a u m . S c h r i f t e n f o l g e d e s Ins t i tuts für L a n d e s k u n d e 
i n d e r B u n d e s a n s t a l t für L a n d e s k u n d e u n d Raumforschung , 
H. 3 , S e l b s t v e r l a g d e r B u n d e s a n s t a l t f. L a n d e s k u n d e u n d R a u m 
forschung , B a d G o d e s b e r g , 1960, S. 17—23, A b b . Ktn. 

3. W . R u t z : U m l a n d b e z i e h u n g e n v o n W a s s e r s t r a ß e n , e r l ä u 
tert a m B e i s p i e l d e r O b e r w e s e r . G ö t t i n g e r G e o g r a p h i s c h e A b 
h a n d l u n g e n , H. 25, S e l b s t v e r l a g d e s G e o g r a p h i s c h e n Ins t i tu t s 
d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n *. 

II. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h 

v o r l i e g e n d 

I. H. B r ü n i n g : D a s N a c h k r i e g s s c h i c k s a l d e s M a g d e b u r g e r 
R e i t e r s . 
2 . H, B r ü n i n g : Ein B e i t r a g z u m W a n d e l der Kul tur land
schaft in d e r M a g d e b u r g e r A l t s t a d t . 
3. H . J ä g e r : D i e B e d e u t u n g der A l l m e n d t e i l u n g e n i n N o r d 
w e s t d e u t s c h l a n d für d i e E n t w i c k l u n g der h e u t i g e n Kul tur land
schaf ten . V o r t r a g auf d e m I n t e r n a t i o n a l e n K o l l o q u i u m ü b e r 
d i e M o r p h o g e n e s e d e r A g r a r l a n d s c h a f t e n in V a d s t e n a , A u g u s t 
1960. Druck v o r b e r e i t e t durch das G e o g r a p h i s c h e Inst i tut d e r 
U n i v e r s i t ä t S t o c k h o l m . 

1 A l s m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e A r b e i t b e r e i t s im Jahrbuch Bd. 32 a n 
g e z e i g t . 
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4. A . S c h u 11 z e : D i e S i e l h a f e n o r t e z w i s c h e n E m s u n d W e 
ser . Z u m P r o b l e m d e s r e g i o n a l e n T y p u s i m B a u p l a n d e r K u l 
turlandschaft . Phil. Diss . G ö t t i n g e n 1961 2 . 

III. I n B e a r b e i t u n g 

1. R e i c h e l : K u l t u r g e o g r a p h i s c h e B i b l i o g r a p h i e für N i e d e r 
s a c h s e n u n t e r H i n z u z i e h u n g h i s t o r i s c h e r K a r t e n w e r k e u n d 
S t a d t p l ä n e . Berücksicht igt w e r d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r J a h r e 
1945—1959. N a h e z u a b g e s c h l o s s e n i s t d i e S a m m l u n g d e s M a 
t e r i a l s ; d i e s e s so l l a n s c h l i e ß e n d s y s t e m a t i s c h b e a r b e i t e t u n d 
veröf fent l i cht w e r d e n ; ( M o r t e n s e n - C z a j k a ) 3 . 

2. K ö 11 n e r : Erforschung d e s n a t ü r l i c h e n L a n d s c h a f t s ü b e r 
g a n g e s z w i s c h e n G ö t t i n g e r W a l d u n d U n t e r e m Eichsfe ld , Druck
l e g u n g in V o r b e r e i t u n g ; (Czajka) 3 . 

3. K l i n k : D i e k l e i n l a n d s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g ( P h y s i o t o p e n -
g e f ü g e ) i m Bereich der H i l s m u l d e ; (Czajka) 3 . 

4. B a l d e r m a n n : E n t w i c k l u n g d e s n i e d e r s ä c h s i s c h e n Stra
ß e n n e t z e s unter B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r i m Laufe d e r Z e i t e i n 
g e t r e t e n e n S c h w e r p u n k t s Verlagerung; ( M o r t e n s e n ) 3 . 
5. R o h d e n b u r g : D i e m o r p h o l o g i s c h e Landschaft a m S ü d 
o s t r a n d d e s S o l l i n g s ; ( M o r t e n s e n ) 3 . 

6. W i t t e : U n t e r s u c h u n g d e r K u l t u r l a n d s c h a f t s e n t w i c k l u n g 
d e s K r e i s e s O s t e r o d e ; (Jäger) 3 . 

7. M a r t e n : U n t e r s u c h u n g der K u l t u r l a n d s c h a f t s e n t w i c k l u n g 
d e s K r e i s e s H a m e l n / P y r m o n t ; (Jäger) 3 . 

8. B r ü n i n g : J u n g p l e i s t o z ä n e E i s v o r s t ö ß e i m S p i e g e l v o n 
F r o s t b o d e n s t r u k t u r e n ( d a r g e s t e l l t a n B e i s p i e l e n a u s S ü d n i e d e r 
s a c h s e n ) . 

Ur - u n d frühgeschicht l iche A b t e i l u n g 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. R. G r e n z : D i e s l a w i s c h e n F u n d e a u s d e m H a n n o v e r s c h e n 
W e n d l a n d . G ö t t i n g e r Schri f ten zur V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , 
Bd. 2, 1961. Karl W a c h h o l t z V e r l a g , N e u m ü n s t e r *. 

2, K r ü g e r : D i e ä l tere E i s e n z e i t in d e n K r e i s e n L ü n e b u r g , 
S o l t a u , U e l z e n u n d L ü c h o w - D a n n e n b e r g . G ö t t i n g e r Schr i f t en 
zur V o r - u n d Frühgesch ichte , Bd. 1, 1961, Karl W a c h h o l t z V e r 
lag , N e u m ü n s t e r . 

2 S i e h e Di s ser ta t ionsber i chte S. 264 f. 
3 In K l a m m e r n N a m e d e s Ber i ch ters ta t t er s . 
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II. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h 
v o r l i e g e n d 

1. W . N o w o t h n i g : D i e F u n d e der V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t 
a u s S ü d - u n d O s t n i e d e r Sachsen. G ö t t i n g e r Schriften, Bd. 3 o d e r 4 . 

III. B u r g w a l l v e r m e s s u n g e n 

D i e V e r m e s s u n g der B u r g w ä l l e B a r e n b u r g , R a t s b u r g 
u n d M a r i e n b u r g ist a b g e s c h l o s s e n . 

IV. A u s g r a b u n g e n 

V o m 15. März b i s 30. Apr i l 1961 f a n d e n auf der Ort s s tä t t e d e r 
m i t t e l a l t e r l i c h e n W ü s t u n g K ö n i g s h a g e n b e i Barbis (Kreis 
O s t e r o d e ) A u s g r a b u n g e n statt . S i e s t a n d e n u n t e r der Le i tung 
d e s H e r r n Dr. Claus , N i e d e r s ä c h s i s c h e s L a n d e s m u s e u m H a n 
n o v e r , u n d cand. phi l . W. J a n s s e n , S e m i n a r f. Ur- u n d Früh
g e s c h i c h t e der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n . A l s G a s t n a h m an d e r 
A u s g r a b u n g Mr. C. Platt v o n der Schoo l of H i s tory , U n i v e r s i t y 
of L e e d s te i l . D i e A u s g r a b u n g w i r d i m H e r b s t 1961 f o r t g e s e t z t 
w e r d e n . 
Im A p r i l 1961 w u r d e auf e i n e r S i e d l u n g der r ö m i s c h e n E i s e n z e i t 
a m W e s t u f e r d e s K i e s s e e s im S t a d t g e b i e t v o n G ö t t i n g e n e i n e 
P r o b e g r a b u n g durchgeführt , durch d ie Ex i s t enz v o n H ä u s e r n 
d i e s e r Epoche e r w i e s e n w u r d e . 

Agrargeschichtliche Abteilung 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. W . A c h i l l e s : D i e Getre idewir t schaf t der Kirchen z u H e 
d e p e r u n d Bornum, Kre i s W o l f e n b ü t t e l . Ein Be i t rag zur M e 
t h o d i k der D a r s t e l l u n g u n d d e s V e r g l e i c h s v o n Ernteer trägen . 
In: Zeitschrift für A g r a r g e s c h i c h t e u n d A g r a r s o z i o l o g i e , 8. Jg. , 
H . 2 , O k t o b e r 1960, S. 138—158 K 
2 . D . S a a l f e l d : Bauernwirtschaf t u n d G u t s b e t r i e b in der 
v o r i n d u s t r i e l l e n Zeit . In: Q u e l l e n u n d F o r s c h u n g e n zur Agrar 
gesch ich te , Bd. VI , G. Fischer V e r l a g , S tut tgart 1960 i. 
3. H. H. W ä c h t e r : D i e Landwirtschaf t N i e d e r s a c h s e n s v o m 
B e g i n n d e s 19. b is zur M i t t e d e s 20. J a h r h u n d e r t s . In: Veröf
f e n t l i c h u n g e n d e s Inst i tuts für L a n d e s p l a n u n g u n d für n ieder 
s ä c h s i s c h e L a n d e s k u n d e an der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n . R e i h e 
A I , Bd. 72, W a l t e r D o r n V e r l a g , B r e m e n - H o r n 1959. 183 S. 

II. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h 
v o r l i e g e n d 

1. W . A b e l : R i n d e r h a l t u n g i n G r ü n l a n d g e b i e t e n i m Mit te l 
a l ter . Ein Be i t rag zur R a s s e n b i l d u n g d e s R i n d e s i m H a u s s t a n d 

3 3 4 



(Referat auf d e m I n t e r n a t i o n a l e n S y m p o s i o n ü b e r P r o b l e m e 
der D o m e s t i k a t i o n u n d Frühgesch ichte der H a u s t i e r e , Kie l , 
2 4 . - 2 8 . 4, 1961). Erscheint demnächs t in der „Zeitschrift f. T ier 
z ü c h t u n g u n d Z ü c h t u n g s b i o l o g i e " . 

III. I n B e a r b e i t u n g 

1. A d e n : D i e i n d u s t r i e l l e Entwick lung auf d e m Land u n d 
i h r e s o z i a l e n A u s w i r k u n g e n in Os t f r i e s land v o n 1744 b i s z u m 
A u s g a n g d e s 19. J a h r h u n d e r t s ; ( A b e l ) 3 , 

2. B ö 11 s : D i e R i n d v i e h h a l t u n g in der Landwirtschaft d e s n o r d 
w e s t d e u t s c h e n K ü s t e n g e b i e t e s ; (Abel) 3 . 

3 . H e n n i n g : D i e s o z i a l e u n d wirtschaft l iche L a g e l e i b e i g e 
n e r B a u e r n d e s F ü r s t e n t u m s Paderborn u n d d e s K a m m e r b e z i r k s 
O s t p r e u ß e n i m 18. J a h r h u n d e r t — e in V e r g l e i c h ; (Abe l ) 3 . 

4. W i e s e : R i n d e r h a n d e l im n o r d w e s t d e u t s c h e n K ü s t e n g e b i e t 
s e i t B e g i n n der N e u z e i t ; (Abel ) 3 . 

Kirchengeschichtliche Abteilung 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. P. F l e i s c h : V i k t o r v . Strauß u n d T o r n e y a n A u g u s t v . 
A r n s w a l d t . Br ie fe a u s der E r w e c k u n g s b e w e g u n g i n N i e d e r s a c h 
s e n . In: S t u d i e n zur Kirchengeschichte N i e d e r s a c h s e n s , Bd. 12, 
1960. 

II. I n B e a r b e i t u n g 

1. H a h n - E n g e l - B a u c h : F o r s c h u n g e n über d i e H e l m 
s t e d t e r Schule , i n s b e s o n d e r e Cal ix t . In A r b e i t b e f i n d e t s ich d i e 
Ed i t i on der Schri f ten C a l i x t s u n d g e p l a n t i s t d ie N e u b e a r b e i 
t u n g d e s W e r k e s v . E. L. Th. H e n k e : G e o r g C a l i x t u n d s e i n e 
Zeit , 2 Bde., 1853—1860; (Krumwiede) 3 . 

2. S ö h l m a n n : E r g ä n z u n g u n d A u s w e r t u n g der m i t t e l a l t e r 
l i c h e n Kirchen- u n d A l t a r p a t r o z i n i e n v e r z e i c h n i s s e . D i e p l a n m ä ß i g e 
Durchsicht der Pfarrarchive so l l d ie Lücken s c h l i e ß e n u n d ü b e r 
d ie s ta t i s t i sche A u f n a h m e d e s H e i l i g e n k u l t s u n d d i e Kirchen-
u n d A l t a r p a t r o z i n i e n h i n a u s (Altarbi lder , Glocken , Inschrif ten, 
F l u r n a m e n etc.) e i n e K u l t g e o g r a p h i e N i e d e r s a c h s e n s v o r b e r e i 
t e n ; (Krumwiede ) 3 . 

III. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t 
l i c h v o r l i e g e n d 

1. O. H. K o s t : D i e sächs i sche K ö n i g s t h e o l o g i e i m I n v e s t i t u r 
s tre i t . T h e o l . D i s s . G ö t t i n g e n 1954; (Dörries) . Erscheint in d e n 
S t u d i e n zur Kirchengesch ich te N i e d e r s a c h s e n s . 
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K u n s t g e s c h i c h t l i c b e A b t e i l u n g 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. H. R. R o s e m a n n , O. Karpa u n d E. H e r z o g : R e c l a m s 
K u n s t f ü h r e r - B a u d e n k m ä l e r - B a n d I V - N i e d e r s a c h s e n , H a n s e 
s t ä d t e , S c h l e s w i g - H o l s t e i n , H e s s e n . S tut tgart 1960. 

II . I n B e a r b e i t u n g 

1. E i c h h o r n : D e r h a n n o v e r s c h e B i l d h a u e r He inr ich G e o r g 
K ü m m e l (1810—1855); (Rosemann) K 

2. E n g e l : W i l h e l m K n o k e — D e r B a u m e i s t e r d e s C h o r e s v o n 
St. C y r i a c u s i n D u d e r s t a d t ; (Rosemann) 4 . 

3 . M a i e r : Zur B a u k u n s t d e s 16. J a h r h u n d e r t s i n N o r d w e s t 
d e u t s c h l a n d ; (Rosemann) 3 . 
4. M ü l l e r - H a u c k : Mi t t e la l t er l i che B r o n z e t a u f e n i m n ö r d 
l i c h e n N i e d e r s a c h s e n ; (Rosemann) 3 . 

5. P l a t e : Der Erzgießer Ghert K l i n g h e a u s B r e m e n ; (Rose 
m a n n ) 3 . 

G e s c h i c h t l i c h e A b t e i l u n g 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. H. E. E g g e l i n g : D i e wirtschaft l iche E n t w i c k l u n g der 
S t a d t N o r t h e i m i. H a n n , v o m M i t t e l a l t e r b i s z u m Ersten W e l t 
k r i e g . Paul H a h n w a l d t V e r l a g , N o r t h e i m 1960 l . 

2. W . K r o n s h a g e : D i e B e v ö l k e r u n g G ö t t i n g e n s . In: Stu
d i e n zur Geschichte der Stadt G ö t t i n g e n , Bd. 1, 1960. V a n d e n -
h o e c k u. Ruprecht V e r l a g , G ö t t i n g e n 1 . 

II. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h 

v o r l i e g e n d 

1. G. B l u m e : G o s l a r u n d der s chmalka ld i s che B u n d 1531 b i s 
1542. 

2. G. G l a e s k e : D i e Erzbischöfe v o n H a m b u r g - B r e m e n als 
R e i c h s f ü r s t e n (937—1258) * 

III. I n B e a r b e i t u n g 

1, G r e u e r : D i e O b e r h a r z e r K n a p p s c h a f t s k a s s e n v o m 16. Jahr
h u n d e r t b i s zur M i t t e d e s 19. J a h r h u n d e r t s . Ein B e i t r a g zur 
S o z i a l g e s c h i c h t e der O b e r h a r z e r B e r g l e u t e ; (Schramm-
Schnath) 

< V e r g l . N i e d e r s . Jahrbuch Bd, 32, S. 485. 
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2. B r o s i u s : Rudol f v . B e n n i g s e n a l s O b e r p r ä s i d e n t v o n H a n 
n o v e r ; (Schnath) 3. 

3. E c k h a r d t : D e r Lüneburger Kanz ler B a l t h a s a r K l a m m e r 
u n d d ie R e z e p t i o n d e s römischen Rechts im F ü r s t e n t u m Lüne
burg; (Schnath) s. 

4. H o p f : D i e d e u t s c h - h a n n o v e r s c h e B e w e g u n g s e i t 1870; 
(Schnath) 3. 

5. J a n s s e n : D i e W ü s t u n g K ö n i g s h a g e n , Kreis O s t e r o d e a. H.; 
(Schnath) 3, 

6. K a n z l e r : Leibniz ' s cr ip tores rerum B r u n s v i c e n s i u m ; 
(Schnath) 3. 

7. P r a d e 1 : W ö l p e u n d Wunstorf . T e r r i t o r i a l g e o g r a p h i e des 
K r e i s e s N e u s t a d t a. R b g e . ; (Schnath) 3. 

8. S i e m e n s : O l d e n b u r g u n d P r e u ß e n 1815—1871; (Schnath) 3. 

9. S c h m o e : H i s t o r i o g r a p h i e der Grafschaft S c h a u m b u r g ; 
(Schnath) 3. 

10. S c h r i d d e : B i smarck u n d H a n n o v e r 1851-1866; (Schnath) 3. 

11. S t u b b e n d i e k : Stift u n d Stadt H e l m s t e d t . Ihr g e g e n 
s e i t i g e s V e r h ä l t n i s ; (Schnath) 3. 

12. T ü t k e n : Dorf u n d Gericht G e i s m a r b e i G ö t t i n g e n ; 
(Schnath) 3. 
13. V i e r t e l : D i e „hübschen" F a m i l i e n in H a n n o v e r 1750 bis 
1850; (Schnath) 3. 

IV. I n V o r b e r e i t u n g 

H e r a u s g a b e e i n e r W e i f e n - I k o n o g r a p h i e ; (Schramm). 

RechtsgeschichtUche Abteilung 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. W . E b e l : S t u d i e z u e i n e m G o s l a r e r R a t s u r t e i l s b u c h d e s 
16. Jahrhunder t s . G ö t t i n g e r Recht swi s senschaf t l i che S t u d i e n , 
H. 38, G ö t t i n g e n 1961, O. Schwartz -Ver lag . 
2. W . E b e l : D a s E n d e d e s fr ies i schen Rechts in O s t f r i e s l a n d . 
V o r t r ä g e u n d A b h a n d l u n g e n zur Geschichte O s t f r i e s l a n d s , hrsg . 
v o n der O s t f r i e s i s c h e n Landschaft, Bd, 37, 1961. 

3. W . E b e l : Zur Gesch ichte der J u r i s t e n f a k u l t ä t u n d d e s 
R e c h t s s t u d i u m s a n der G e o r g i a A u g u s t a . G ö t t i n g e r U n i v e r s i t ä t s 
r e d e n Nr. 29, G ö t t i n g e n 1960, V a n d e n h o e c k & Ruprecht V e r l a g . 

4. W . E b e l : Z u m E n d e der bürger l i chen c o n i u r a t i o re i terata . 
(Ein O s t e r o d e r Statut a u s d e m 18. Jahrhundert . ) Ze i t schr i f t der 
S a v i g n y s t i f t u n g für Rechtsgesch ichte , Germ. Abt . , Bd. 78, 1961. 
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5. W . E b e 1 : ü b e r d e n L e i h e g e d a n k e n in der d e u t s c h e n Rechts 
g e s c h i c h t e . V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n , hrsg . v o n Th. M a y e r , 
Bd. V : S t u d i e n z u m mi t t e la l t er l i chen L e h n s w e s e n . S. 11—36, 
L i n d a u 1960, J a n T h o r b e k e V e r l a g . 

II. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h 
v o r l i e g e n d 

1. W . E b e l : Friedrich Esa ias Pufendorf s Entwurf e i n e s h a n 
n o v e r s c h e n Landrechts . In: Festschrift d e s OLG C e l l e z u m 250-
j ä h r i g e n B e s t e h e n . 

2. W . E b e l : J u s t i z v e r t r ä g e n i e d e r s ä c h s i s c h e r S t ä d t e i m Mit 
t e l a l t e r . In: Festschrift der Rechts- u n d S t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n z u m 2 5 0 j ä h r i g e n B e s t e h e n 
d e s OLG C e l l e . G ö t t i n g e r Recht swi s senschaf t l i che S tud ien , H. 40. 

3 . W . E b e l : D a s P r i e s t e r z e u g n i s i m fr i e s i schen Recht. In: 
Festschr i f t für Prof. Dr. Dr. G e o r g S c h r e i b e r , V e r l a g A s c h e n -
dorf, M ü n s t e r . 

4. W . E b e l : D i e P r i v i l e g i e n u n d ä l t e s t e n S t a t u t e n der G e o r g -
A u g u s t - U n i v e r s i t ä t zu G ö t t i n g e n . V a n d e n h o e c k & Ruprecht 
V e r l a g . 

5. W . E b e l : D i e G e o r g i a A u g ü s t a . W e s e n u n d Geschichte . In: 
G e d e n k b u c h der G ö t t i n g e r Burschenschaft Fris ia zu i h r e m 
150. S t i f t u n g s f e s t 1961, V e r l a g B o y e n s , H e i d e / H . 

6. W . E b e l : Zur Gesch ichte der G e m e i n d e v e r f a s s u n g in O s t 
f r i e s land . In: V o r t r ä g e u n d Forschungen , hrsg . v o n Th. M a y e r , 
Bd. 6 (?). J a n T h o r b e k e V e r l a g , Lindau. 

7. W . E b e l : Lübeck in der d e u t s c h e n Rechtsgesch ichte . In: 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e A n z e i g e n . S o n d e r h e f t zur E i n w e i h u n g 
d e s n e u e n J u s t i z g e b ä u d e s in Lübeck, 1961. 

II. D i s s e r t a t i o n e n i m D r u c k o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t 
l i c h v o r l i e g e n d 

1. K r a s e m a n n : D a s bremische W e c h s e l r e c h t . Geschichte 
u n d S y s t e m nach d e n W e c h s e l o r d n u n g e n v o n 1712 u n d 1843; 
(Ebel) 3. 
2. T u r n e r : D a s C a l e n b e r g e r Meierrecht . Geschichte u n d Sy
s t e m ; (Ebel) s. 

3 . H. v o n d e r W e n s e : D a s Erbrecht d e s H a d e l n e r Land
rechts . N e b s t e i n e m Abdruck d e s Landrechts ; (Ebel) 3 . 

III. I n B e a r b e i t u n g 

1. E b e l : Os t f r i e s i s che Bauernrechte d e s 16.—18. Jahrhunder t s . 
E d i t i o n mi t E in le i tung . 
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2. E b e l : Friedrich E s a i a s Pufendorfs Entwurf e i n e s C o r p u s 
Jur i s G e o r g i a n i o d e r H a n n o v e r s c h e n Landrechts . 
3. E b e l : Corpus A c a d e m i c u m G o t t i n g e n s e 1735—1961. 

4. E b e l : H i s t o r i s c h - s y s t e m a t i s c h e s V e r z e i c h n i s a l ler v o n 1735 
b i s 1961 an der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n g e h a l t e n e n V o r l e s u n g e n . 

5. E b e l : D i e G ö t t i n g e r U n i v e r s i t ä t s v e r w a n d t e n . N e b s t e i n e m 
A b d r u c k der Matr i cu la i l l i t t eratorum. 

D i s s e r t a t i o n e n 

1. L a n d w e h r : D i e Landger ichte in d e n a l t h a n n o v e r s c h e n 
L a n d e n ; (Ebel) 3 . 

2. L e n z : D ie Gesch ichte d e s Patr imonia lger ichts W e l l i n g s 
büt te l ; (Ebel) 3. 

3. M o h n h a u p t : Gesch ichte der G e r i c h t s v e r f a s s u n g G ö t t i n 
g e n s ; (Ebel) 3. 

4. E y s e l : Gesch ichte der R a t s v e r f a s s u n g G ö t t i n g e n s ; ( E b e l ) 3 . 

5. N e s e m a n n : D a s O s t e r s t a d i s c h e Landrecht; (Ebel) 3 . 

6. B ü ß : Geschichte d e s T e s t a m e n t s r e c h t s in O s t f r i e s l a n d ; 
(Ebel) 3. 

7. G r ö t t r u p : D i e V e r f a s s u n g d e s H a r l i n g e r l a n d e s v o m 16. 
z u m 18. Jahrhunder t ; ( E b e l ) 3 . 

8. E r b s : D a s B r e m i s c h e T e s t a m e n t s r e c h t ; (Ebel) 3 . 

9. L i n d e n a u : Gesch ichte d e s b r e m i s c h e n V o r m u n d s c h a f t s 
rechts ; (Ebel) 3. 

Sprach- und literaturgeschichtliche Abteilung 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. H. W e s c h e : V o l k s e t y m o l o g i e u n d V e r b a l l h o r n u n g in 
n i e d e r s ä c h s i s c h e n F l u r n a m e n . In: H e i m a t u n d V o l k s t u m . Bre
m e r B e i t r ä g e zur n i e d e r d e u t s c h e n V o l k s k u n d e 1959/60. H g . 
V e r e i n f. n i e d e r s ä c h s i s c h e s V o l k s t u m e. V . B r e m e n 1 . 
2. H. W e s c h e : Z e t a z i s m u s in n i e d e r s ä c h s i s c h e n F l u r n a m e n . 
In: I n d o g e r m a n i c a — Festschrift für W o l f g a n g Krause , Carl 
W i n t e r U n i v e r s i t ä t s v e r l a g , H e i d e l b e r g 1960. S. 2 3 0 — 2 4 8 1 . 

3. H. W e s c h e : D a s Suff ix- ing (en) in n i e d e r s ä c h s i s c h e n Ort s 
u n d F lurnamen . In: Jahrbuch für Fränki sche Landes forschung . 
M i c h a e l L a s s l e b e n V e r l a g , Kal lmünz/Opf . i960 , S. 257—281 i . 

4. H. W e s c h e : S c h w ä c h u n g u n d Schärfung der V e r s c h l u ß 
l a u t e b e s o n d e r s in n i e d e r d e u t s c h e n Orts - u n d F l u r n a m e n . In: 
B e i t r ä g e zur Gesch ichte der d e u t s c h e n Sprache u n d Literatur, 
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E. K a r g - G a s t e r s t ä d t g e w i d m e t . V E B M a x N i e m e y e r V e r l a g , 
H a l l e / S a a l e 1961. S. 271—295 K 

5. H. W e s c h e : D i e O r t s n a m e n auf -büt te l i m P a p e n t e i c h . In: 
J a h r b u c h d e s V e r e i n s f. n i e d e r d e u t s c h e Sprachforschung 1960, 
5 . 1 7 — 2 8 i. 
6. H. W e s c h e : D i e Lage der M u n d a r t e n in N i e d e r s a c h s e n . 
In: H a r t w a r r nich m ö ö d . Festschrif t für Chr i s t ian B o e d c z u m 
85. G e b u r t s t a g a m 10. 3. 1960, Hrsg . v o n G u s t a v H o f f m a n n u n d 
G u s t a v J ü r g e n s e n . V e r l a g der F e h r s g i l d e H a m b u r g - W e l l i n g s 
b ü t t e l , i . 
7. F o r t s e t z u n g s a r b e i t e n a m N i e d e r s ä c h s i s c h e n W ö r 
t e r b u c h : L ie ferung 9 e r s c h i e n e n . 

II. I m D r u c k b e f i n d l i c h o d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h 
v o r l i e g e n d 

1. F o r t s e t z u n g s a r b e i t e n a m N i e d e r s ä c h s i s c h e n W ö r 
t e r b u c h , L ie ferung 6 i m Druck. 

III. I n B e a r b e i t u n g 

1. M e w s : Erforschung der Sprache d e s A m m e r l a n d e s ; 
( W e s c h e ) » . 

2 . W e s c h e : T o n b a n d a u f n a h m e n n i e d e r s ä c h s i s c h e r M u n d 
a r t e n u n d ihre Erforschung. 

V o l k s k u n d l i c h e A b t e i l u n g 

I. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

1. W . E. P e u c k e r t V e r b o r g e n e s N i e d e r s a c h s e n . Mi t e i n e m 
G r u ß w o r t z u m 65. G e b u r t s t a g für Wi l l -Er ich Peuckert v o n Kurt 
R a n k e . Schwarz u. Co. V e r l a g , G ö t t i n g e n 1960. 

2. W . E. P e u c k e r t . Ein V o l l s t ä n d i g k e i t a n s t r e b e n d e s n i e d e r 
s ä c h s i s c h e s S a g e n w e r k auf kr i t i scher Bas i s . Im Druck: I . B a n d 
d e s W e r k e s „Niedersächs i s che S a g e n " . D e n k m ä l e r d e u t s c h e r 
V o l k s d i c h t u n g , Bd. 5. 

II. I n B e a r b e i t u n g 
1. Graf v . P f e i l : Urkundl i che A u f n a h m e d e s n i e d e r s ä c h 
s i s c h e n Brauchtums. D i e 1959 b e g o n n e n e u n d b i s Ju l i 1960 
durchge führ te A r b e i t w i r d i m A u f t r a g der F o r s c h u n g s g e m e i n 
schaft f or tge se t z t unter d e m T h e m a : S a c h s e n u n d d a s Re ich 
w ä h r e n d der e r s t e n J a h r h u n d e r t e ihrer B e g e g n u n g a u s v o l k s 
k u n d l i c h e r Sicht. D i e E r g e b n i s s e s o l l e n a l s M o n o g r a p h i e v o r 
g e l e g t w e r d e n . 

2. W o l f e r s d o r f : D e r B e r g m ö n c h mit der e w i g e n L a m p e ; 
(Peuckert) s. 
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G e s a m t i n s t i t u t 

I n B e a r b e i t u n g 

1. D i e ursprüngl ich (s. N i e d e r s ä c h s i s c h e s Jahrbuch Bd. 32) im 
M a ß s t a b 1 : 100 000 v o r b e r e i t e t e h i s t o r i s c h - l a n d e s k u n d l i c h e E x 
k u r s i o n s k a r t e 5 v o n S ü d n i e d e r s a c h s e n wird i m g r ö ß e r e n 
M a ß s t a b 1 : 50 000 e r s c h e i n e n , u n d z w a r mit f o l g e n d e n Einze l 
b lä t tern: H ö x t e r , M o r i n g e n , O s t e r o d e , Bad Lauterberg , M ü n 
den , G ö t t i n g e n , Duders tad t , B le i cherode , K a s s e l u n d W i t z e n 
h a u s e n . J e d e m Einze lb la t t s o l l e i n k u r z g e f a ß t e s E r l ä u t e r u n g s 
heft b e i g e g e b e n w e r d e n u n d nach Absch luß a l ler K a r t e n w i r d 
e in z u s a m m e n f a s s e n d e s Beg le i the f t er sche inen . K a r t e n u n d Er
l ä u t e r u n g s h e f t e berücks i ch t igen f o l g e n d e S a c h g e b i e t e : L a n d e s 
natur (Jäger) 6 , Ur- u n d frühgeschicht l iche O b j e k t e (Narr) , A l t 
s t raßen (Kühlhorn) 7 , P fa lzen u n d frühmit te la l ter l i che B u r g e n 
(Gauert) , hochmi t t e la l t er l i che W e h r a n l a g e n (Schnath), W ü s t u n 
g e n (Jäger) , Ger i ch t s s tä t t en (Landwehr) , Kirchliche I n s t i t u t i o n e n 
( M ü l l e r - K r u m w i e d e ) , K u n s t d e n k m ä l e r (Reuther) , T y p e n g e b i e t e 
der B a u e r n h ä u s e r (Plath) , T i e p l ä t z e (Landwehr) , S p r a c h g r e n z e n 
( W e s c h e ) , A m t s g r e n z e n d e s 18. J a h r h u n d e r t s (Schnath) , S tadt 
p l ä n e d e s 18. J a h r h u n d e r t s (Jäger) . D a s Blatt D u d e r s t a d t bef in
det s ich in A r b e i t u n d dürfte vorauss icht l i ch i m J a h r e 1962 er
s c h e i n e n . 

2. W i e b e r e i t s im Jahrbuch Bd. 32 a n g e k ü n d i g t , be f indet s ich im 
A u f t r a g e d e s Ins t i tu t s e i n H a n d b u c h f ü r H e i m a t f o r 
s c h u n g in V o r b e r e i t u n g . A n i h m a r b e i t e n 59 S a c h k e n n e r aus 
N i e d e r s a c h s e n mit . D i e M a n u s k r i p t e s i n d fast a l l e e i n g e g a n g e n , 
so daß mit d e m b a l d i g e n B e g i n n d e s Druckes z u r e c h n e n is t . J. 

5 E. K ü h l h o r n : E ine h i s t o r i s c h - l a n d e s k u n d l i c h e Karte für S ü d h a n 
n o v e r in V o r b e r e i t u n g . G ö t t i n g e r Jahrbuch 8/1960. 

8 N a m e d e s Bearbe i t er s . 
7 S i e h e auch E. K ü h l h o r n : R e l i k t e e iner A l t s t r a ß e z w i s c h e n Rado l f s -

h a u s e n u n d R o r i n g e r W a r t e . Mi t 4 A b b . d. Verf. u n d 1 Karte . Göt 
t i n g e r Jahrbuch 9/1961. 
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Nachruf 

Kurt Brüning 
27, N o v e m b e r 1897 — 14. A u g u s t 1961 

N o c h s t ä r k e r a l s d i e a l l g e m e i n e Gesch ichte ha t e s d ie L a n d e s h i s t o r i e 
mi t R a u m u n d B o d e n z u t u n ; n o c h e n g e r a l s j e n e is t s i e m i t der Lan
d e s k u n d e v e r s c h w i s t e r t , d i e i h r e r s e i t s w i e d e r e i n T e i l g e b i e t der G e o 
g r a p h i e ist . S o h a t d i e L a n d e s g e s c h i c h t s f o r s c h u n g a l l e n A n l a ß , e i n e 
e n g e F ü h l u n g m i t d e r G e o g r a p h i e a n z u s t r e b e n u n d m i t B e d a u e r n z u 
v e r m e r k e n , d a ß n e u e r d i n g s i m S t u d i e n b e t r i e b u n s e r e r H o c h s c h u l e n 
d ie früher s o h ä u f i g e u n d fruchtbare F ä c h e r v e r b i n d u n g z w i s c h e n G e 
schichte u n d G e o g r a p h i e i m m e r s e l t e n e r w i r d . Z u m T e i l l i e g t d a s 
daran, d a ß sich d i e i h r e r A r t n a c h z w e i g l e i s i g e D i sz ip l in d e r G e o 
g r a p h i e g e g e n w ä r t i g m e h r n a c h d e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n h i n ent 
wicke l t . D a ß a b e r auch e i n v o n d i e s e r S e i t e s e i n e s Faches k o m m e n d e r 
G e o g r a p h b e d e u t e n d e W i r k u n g e n auf d ie Gesch ichts forschung a u s 
z u s t r a h l e n v e r m a g , e r w e i s t s ich a n Kurt B r ü n i n g , d e s s e n u n e r w a r 
tet früher H e i m g a n g a m 14. A u g u s t 1961 auch in d i e R e i h e n u n s e r e r 
H i s t o r i s c h e n K o m m i s s i o n e i n e schmerz l i ch e m p f u n d e n e Lücke g e s c h l a 
g e n hat . 

Se i t s e i n e m S t u d i u m in H a l l e u n d M a r b u r g e i n der n a t u r w i s s e n 
schaft l ichen R i c h t u n g s e i n e s F a c h e s u n d i n s b e s o n d e r e der G e o l o g i e 
z u g e w a n d t e r G e o g r a p h i s t K. B r ü n i n g nach prakt i scher B e w ä h r u n g 
im B e r g b a u ü b e r s e i n e D o z e n t e n t ä t i g k e i t in H a n n o v e r 1923—1930 und 
B r a u n s c h w e i g 1930—1933 m e h r u n d m e h r auf d a s G e b i e t der L a n d e s 
k u n d e u n d R a u m f o r s c h u n g N i e d e r s a c h s e n s ge führt w o r d e n , auf d e m 
er a l s b a l d M e i s t e r w u r d e . S o v e r s t a n d es s ich v o n se lbs t , daß i h m 
d ie L e i t u n g d e s 1937 zur 2 0 0 - J a h r - F e i e r der G e o r g i a A u g u s t a g e g r ü n 
d e t e n Ins t i tu t s für L a n d e s k u n d e i n G ö t t i n g e n ü b e r t r a g e n w u r d e , d ie 
Prof. B r ü n i n g b i s z u s e i n e m A b l e b e n i n n e g e h a b t hat . S e i n e s c h o n da
m a l s i n A u s s i c h t g e n o m m e n e v o l l s t ä n d i g e Ü b e r s i e d l u n g a n d i e Lan
d e s u n i v e r s i t ä t u n t e r b l i e b , d a K. B r ü n i n g i n z w i s c h e n a l s Lei ter d e s 
A m t e s für L a n d e s p l a n u n g u n d S t a t i s t i k b e i der P r o v i n z i a l v e r w a l t u n g 
in H a n n o v e r u n a b k ö m m l i c h g e w o r d e n w a r . D i e l a n d e s p l a n e r i s c h e u n d 
s ta t i s t i s che A r b e i t d i e s e s A m t e s h a t e r z u Erfo lgen geführt , d i e i h m 
i n t e r n a t i o n a l e n Ruf e i n b r a c h t e n . 
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Mit der Landesgesch ichte N i e d e r s a c h s e n s k a m B r ü n i n g s c h o n in d e n 
A n f ä n g e n s e i n e r h a n n o v e r s c h e n T ä t i g k e i t in B e r ü h r u n g , a l s er 1927 
v o m L a n d e s d i r e k t o r i u m den A u f t r a g erh i e l t , d i e z u e i n e r L ö s u n g 
d r ä n g e n d e n F r a g e n der R a u m g l i e d e r u n g N o r d w e s t d e u t s c h l a n d s z u 
u n t e r s u c h e n u n d darzus te l l en . D a s g e s c h a h i n d e r z w e i b ä n d i g e n D e n k 
schrift „ N i e d e r s a c h s e n i m R a h m e n d e r N e u g l i e d e r u n g d e s R e i c h e s " 
(1929/31), d i e zu d e n k l a s s i s c h e n V o r a r b e i t e n für d i e E n t s t e h u n g d e s 
Landes N i e d e r s a c h s e n g e r e c h n e t w e r d e n m u ß . Prof. B r ü n i n g h a t d i e s e 
Le i t l in ie w e i t e r g e f ü h r t mi t e i n e m 1946 v o r g e l e g t e n M e m o r a n d u m , d a s 
den E r ö r t e r u n g e n u n d Ü b e r l e g u n g e n ü b e r F o r m u n d G r e n z e n d e s 
n e u e n L a n d e s N i e d e r s a c h s e n d i e u n e r l ä ß l i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
G r u n d l e g u n g gab . D i e s e r a u m p o l i t i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n führten 
Brüning v o n s e l b e r zur A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r V e r g a n g e n h e i t , 
aus der a l l e i n der ü b e r k o m m e n e Z u s t a n d d e r r ä u m l i c h e n G l i e d e r u n g 
N o r d w e s t d e u t s c h l a n d s erklärbar ist . S o w u r d e er a l s V e r b ü n d e t e r 
und I n t e r e s s e n t be i a l l en auf d i e E r f o r s c h u n g der h i s t o r i s c h e n G e o 
g r a p h i e N i e d e r s a c h s e n s g e r i c h t e t e n B e s t r e b u n g e n a u c h z u m H e l f e r 
der H i s t o r i s c h e n K o m m i s s i o n für ihre A t l a s - A r b e i t . Er Öffnete d i e 
v o n i h m h e r a u s g e g e b e n e n S c h r i f t e n r e i h e n d e r W i r t s c h a f t s - W i s s e n -
schaft l ichen Gese l l schaf t u n d d e s P r o v i n z i a l i n s t i t u t s s o w i e s p ä t e r d a s 
Arch iv für N i e d e r s a c h s e n s L a n d e s - u n d V o l k s k u n d e w e i t u n d w i l l i g 
für l a n d e s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n , v o n d e n e n m a n c h e o h n e 
s e i n e F ö r d e r u n g nicht h e r a u s g e k o m m e n w ä r e n . In d e m e r s t m a l s 1934 
h e r a u s g e g e b e n e n P l a n u n g s a t l a s N i e d e r s a c h s e n r ä u m t e er d e r h i s t o 
r ischen L a n d e s k u n d e e i n e g a n z e R e i h e v o n K a r t e n e i n u n d a r b e i t e t e 
s e l b e r a n d e m 1939 e r s c h i e n e n e n G e s c h i c h t l i c h e n H a n d a t l a s N i e d e r 
s a c h s e n s mit . D i e z w e i t e A u s g a b e d e s N i e d e r s a c h s e n a t l a s 1950 ent 
w i c k e l t e e i n e A n z a h l der h i s t o r i s c h e n K a r t e n d e s H a n d a t l a s w e i t e r , 
d e s s e n N e u a u f l a g e mi t Prof. B r ü n i n g v i e l f a c h erör ter t w u r d e , a b e r 
l e i d e r nicht m e h r z u s t a n d e gebracht w e r d e n k o n n t e . D a ß d e r s o v i e l 
s e i t i g t ä t i g e u n d i n t e r e s s i e r t e G e l e h r t e a u c h p e r s ö n l i c h z u d e r H i s t o 
r i schen K o m m i s s i o n in n a h e B e z i e h u n g k a m , v e r s t e h t s ich v o n s e l b s t . 
Se i t 1935 g e h ö r t e er ihr a l s M i t g l i e d a n u n d s e t z t e s e i t 1937 i m A u s 
schuß n e b e n H a n s M o r t e n s e n d i e g e o g r a p h i s c h e T r a d i t i o n e i n e s H e r 
m a n n W a g n e r u n d H a n s D ö r r i e s fort. 

M a n w i r d das er s te J a h r z e h n t n a c h d e m E n d e d e s Z w e i t e n W e l t 
k r i e g e s a l s H ö h e p u n k t in B r ü n i n g s W i r k e n u n d W e r k b e z e i c h n e n 
k ö n n e n . A n der Sp i tze d e s N i e d e r s ä c h s i s c h e n A m t e s für L a n d e s p l a 
n u n g u n d Stat is t ik , a l s Präs ident der A k a d e m i e für R a u m f o r s c h u n g , 
a l s D i r e k t o r d e s G ö t t i n g e r Ins t i tu t s für L a n d e s k u n d e N i e d e r s a c h s e n s 
und L a n d e s p l a n u n g ent fa l t e t e er e i n e r a s t l o s e , i n a l l e W e i t e n u n d 
T i e f e n d e s Landes g r e i f e n d e T ä t i g k e i t , d i e fre i l ich auch d i e e r d r ü c 
k e n d e Last der V i e l g e s c h ä f t i g k e i t u n d d e r k r ä f t e z e h r e n d e n U b e r 
b e a n s p r u c h u n g auf s e i n e Schul tern l e g t e . S o b e g r ü ß t e er d i e A u s s i c h t , 
sich nach Erre ichung der A l t e r s g r e n z e g a n z auf d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
u n d a k a d e m i s c h e Lehrtä t igke i t in G ö t t i n g e n z u r ü c k z i e h e n z u k ö n n e n , 
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mit u m s o größerer Freude , a ls d i e U m o r g a n i s a t i o n in s e i n e m h a n 
n o v e r s c h e n A r b e i t s b e r e i c h be i der Einrichtung d e s L a n d e s v e r w a l t u n g s 
a m t e s mancher l e i h e r b e E n t t ä u s c h u n g e n für i h n mi t s ich gebracht 
hat te . A n der S c h w e l l e d e s R u h e s t a n d e s , aber m i t t e n in n e u e n Pla
n u n g e n u n d Entwürfen w u r d e Prof. B r ü n i n g v o m T o d e abberufen . 
S e i n N a m e lebt fort unter d e n g e i s t i g e n V ä t e r n d e s L a n d e s N i e d e r 
sachsen . 

H a n n o v e r / G ö t t i n g e n G. S c h n a t h 
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August Lax, Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 





Das Nordsee*Programm der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft zur 
Untersuchung eisenzeitlicher Siedlungen 

im norddeutschen Flachland 

Von 

Dr. W. T r e u e (Bad Godesberg) 

Im Jahre 1955 stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
die Mittel für den Beginn einer umfassenden Wurtengrabung 
zur Verfügung. Dadurch sollte es ermöglicht werden, den schon 
früher in den Niederlanden wie auch im deutschen Küstengebiet 
durchgeführten Teiluntersuchungen und Notgrabungen erst
mals die planmäßige Abdeckung einer Wurt in ihrem gesam
ten Umfange folgen zu lassen. Auf Grund sorgfältiger Vor
arbeiten wurde die F e d d e r s e n W i e r d e — in der Nähe 
von Bremerhaven bei dem Dorf Mulsum — ausgewählt, eine 
Wurt, die vom 1, vorchristlichen bis zum 5. nachchristlichen 
Jahrhundert besiedelt und — dem Steigen des Meeresspiegels 
entsprechend — immer wieder erhöht worden war. Die Gra
bung sollte Aufschluß geben über das Alter, die Größe und 
die Anlage der übereinanderliegenden Dörfer, von denen in
zwischen sieben freigelegt werden konnten, und weiter über 
die Lebensweise, die Wirtschaftsform und die soziale Gliede
rung der Bewohner. Es ist hier nicht der Ort, über die bisheri
gen Ergebnisse dieses Unternehmens, das vielleicht schon Ende 
dieses Jahres, spätestens wohl Ende 1962 abgeschlossen wer
den wird, im einzelnen zu berichten. Die seit einigen Jahren 
in jedem Sommer veranstalteten Collocruia am Grabungsort, 
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an denen nicht nur Vertreter der Vor- und Frühgeschichte, son
dern auch der mittelalterlichen Geschichte, der Agrargeschichte, 
der Geographie, Biologie, Bodenkunde und anderer Fachgebiete 
teilgenommen haben, bestätigen immer von neuem den außer
ordentlichen Reichtum der Erkenntnisse, die die Grabung für 
die siedlungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Forschung 
bereits erbracht hat. Es wurde aber auch immer deutlicher, 
daß eine solche frühgeschichtliche Marschensiedlung das Le
ben und die Wirtschaft des Menschen unter ganz besonderen, 
nur für die Marsch gültigen Bedingungen erkennen läßt und 
daß es nicht möglich ist, dieses Bild, das dank der sehr guten 
Erhaltungsbedingungen für organisches Material, also auch für 
Gebäudereste, Werkzeug und Gebrauchsgegenstände aus Holz, 
Horn, Knochen, für pflanzliche Uberreste usw., besonders reich 
und eindrucksvoll ist, auf andere Siedlungsplätze, z. B. in der 
benachbarten Geest, zu übertragen. Wohl aber wurden zahl
reiche Wechselbeziehungen zur nahegelegenen Geest erkenn
bar, deren Art und Intensität noch der genaueren Untersuchung 
bedürfen. 

Gewiß war diese Überlegung zur Grenze des Aussagewertes 
einer solchen Siedlungsgrabung nicht neu, sie wurde aber nun 
sehr überzeugend bestätigt und legte im Verein mit der Tat
sache, daß die Feddersen Wierde nur bis in das 5. nachchrist
liche Jahrhundert hinein besiedelt gewesen war, eine Ergän
zung der Grabung in mehrfacher Beziehung nahe: einmal durch 
die Untersuchung einer weiteren Wurf, die in der zweiten 
Phase der Wurtensiedlungen, also etwa vom 5. bis zum 10. 
oder 11 . Jahrhundert bewohnt war, zum anderen aber durch die 
Ausgrabung von Geestsiedlungen sowohl aus der römischen 
Kaiserzeit als auch aus dem frühen Mittelalter im Hinterlande 
der Marsch. 

Aus diesen Erwägungen und aus zahlreichen Anregungen, 
die sich bei vielfachen Diskussionen im größeren Kreis wie mit 
einzelnen Vertretern der beteiligten Disziplinen ergaben, ent
stand schließlich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft der 
Gedanke, ihre Hilfe einer weitausgreifenden Untersuchung der 
Besiedlungsgeschichte des Nordseebereiches für die Zeit vom 
1. oder 2. vorchristlichen Jahrhundert bis zum Ende des 1. nach-
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christlichen Jahrtausends zur Verfügung zu stellen. Die genaue 
räumliche Abgrenzung wird sich erst im Verlaufe der Arbeiten 
festlegen lassen — es mag sein, daß sie das ganze Gebiet zwi
schen der Nordseeküste und den Mittelgebirgen umfaßt. 

Das Ziel dieses Forschungsprogrammes ist es, die Kenntnis 
von den frühen Wirtschaftsweisen und Sozialordnungen so zu 
erweitern und zu vertiefen, daß es gelingt, den Übergang von 
der Vorgeschichte zur Geschichte zu vollziehen und dabei einen 
Zeitabschnitt zu untersuchen, der durch die Klimaverschlechte
rung an seinem Anfange, durch die großräumige Eindeichung 
an seinem Ende gekennzeichnet ist und in dem der Mensch sich 
in einer ganz besonderen Weise mit seiner Umwelt auseinan
dersetzen mußte. Es konnte kein Zweifel daran bestehen, daß 
dieses Ziel nur in engem Zusammenwirken der Geisteswissen
schaften und der Naturwissenschaften erreichbar ist und daß 
es über eine ganze Reihe von Jahren hinweg der Anspannung 
aller verfügbaren Kräfte und des Einsatzes umfangreicher 
finanzieller Mittel bedarf. Dem Plan kommen das Interesse und 
die Vorarbeiten zugute, die vielerorts und nicht zuletzt auch im 
Ausland geleistet worden sind. Die enge und freundschaftliche 
Zusammenarbeit etwa zwischen der Universität Groningen und 
der Niedersächsischen Landesstelle für Marschen- und Wurten-
forschung in Wilhelmshaven — deren Direktor die Ausgrabung 
auf der Feddersen Wierde leitet — hat in der erfreulichsten 
Weise zu beiderseitiger Anregung und Bereicherung geführt. 

Eine der wichtigsten Vorarbeiten für das Gesamtunterneh
men war die archäologische Landesaufnahme des küstennahen 
Gebietes zwischen Elbe und Weser, um die Lage und Dichte 
der verschiedenaltrigen Fund- und Siedlungsplätze kartogra
phisch festzulegen. Die Aufnahme wurde in der Nachbarschaft 
der Feddersen Wierde begonnen (und für dieses Gebiet inzwi
schen auch schon abgeschlossen), so daß Klarheit über die dichte 
Besiedlung der Landschaft am Rande der hohen Geest besteht. 
Viele Spuren bekräftigen die schon auf der Feddersen Wierde 
gewonnene Vermutung, daß zwischen den einander benach
barten Marsch- und Geestsiedlungen enge Beziehungen bestan
den haben. Aber noch bleibt zu untersuchen, ob die Geest
bevölkerung, die einen ganz anderen Boden bewirtschaftete 
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und nicht der Gefahr von Sturmfluten ausgesetzt war, dieselben 
Haus-, Siedlungs- und Wirtschaftsformen hatte wie die Bewoh
ner der Feddersen Wierde. Erst die Ausgrabung einer dieser 
Siedlungen, die von der Spätlatenezeit bis zum Mittelalter 
bewohnt waren, ja gelegentlich noch heute bewohnt sind, kann 
darüber Auskunft geben und den Vergleich mit den Marsch
dörfern erlauben. Diese Geestgrabung gehört somit zu den 
unerläßlichen Aufgaben innerhalb des Gesamtplanes. 

Nicht weniger wichtig ist die bereits in diesem Jahr begon
nene Ausgrabung einer Wurt in der Eiderstedter Marsch. E l i 
s e n h o f ist im 2. Besiedlungsabschnitt, also wesentlich später 
als die Feddersen Wierde bebaut worden und wurde vom 
8. Jahrhundert bis zum hohen Mittelalter bewohnt. Diese Wurt 
bietet somit den Anschluß an jene Zeit, für die die Befunde der 
Feddersen Wierde so reiches Material liefern. Voruntersuchun
gen, die schon 1958 stattgefunden haben, lassen erwarten, daß 
auch auf Elisenhof zahlreiche kleine und große Gebäude aus
gegraben werden können und daß man Einblicke in die Wirt
schaftsweise ihrer Bewohner nehmen kann. Ein besonderer An
reiz liegt in der Nähe zu Haithabu. Sehr wahrscheinlich ist die 
Lage dieser bäuerlichen Siedlung auf dem Wege zu einer sehr 
bedeutenden Kaufmannssiedlung nicht ohne Einfluß geblieben. 
Somit besteht eine wichtige Verbindung der Untersuchungen 
zur Siedlungsgeschichte des Nordseebereiches mit den von Pro
fessor J a n k u h n in großzügiger Planung angelegten und durch
geführten Ausgrabungen in H a i t h a b u , die ebenfalls finan
ziell von der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragen wer
den. 

Einen erheblichen wissenschaftlichen Ertrag wird man von 
einer Grabung erwarten dürfen, die auf der kaiserzeitlichen 
Siedlung G r i s t e d e r E s c h im Kreis Ammerland geplant ist. 
Dieser Ort zeichnet sich durch eine besonders umfassende Sied
lungskontinuität aus, die von der Spätlatenezeit bis in das 3 . 
oder 4. Jahrhundert reicht. Die Ergiebigkeit des Platzes ist ge
sichert. Trotzdem konnte die Grabung noch nicht begonnen 
werden, da ein so umfangreiches und auf eine ganze Reihe von 
Jahren geplantes Unternehmen nicht allein an die wissenschaft
liche Qualifikation des Leiters, sondern auch an seine organi-
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satorische Befähigung hohe Anforderungen stellt und eine 
solche Persönlichkeit zunächst noch nicht zur Verfügung steht. 

Weiterhin wurden eine Reihe von Probegrabungen teils schon 
begonnen, teils vorbereitet, die der Auswahl von Siedlungen 
dienen, welche durch ihre wissenschaftliche Bedeutung weitere 
größere Untersuchungen rechtfertigen. Es fehlt nicht an Ansatz
punkten, weder in den küstennahen Gebieten noch im tieferen 
Hinterland, in der Lüneburger Heide, im Vorland der Mittel
gebirge wie auch in den Flußmarschen. In diesem Zusammen
hange bedarf die Verbindung mit den Untersuchungen von 
Siedlungen am Niederrhein durch das Rheinische Landesmuseum 
in Bonn der Erwähnung, da diese in der Flußmarsch gelegenen 
Wohnplätze offenbar in charakteristischen Einzelheiten man
cherlei Übereinstimmung mit den Anlagen auf der Nordsee
marsch erkennen lassen. 

Es war bereits erwähnt worden, daß die naturwissenschaft
lichen Disziplinen in erheblichem Umfange zu diesem Programm 
beitragen sollen. Das gilt einmal der direkten Hilfe für den 
Ausgräber, z. B. durch die Bestimmung von Tierknochen nach 
Art, Alter und Größe der Individuen, zum anderen aber auch 
der Lösung in sich geschlossener Forschungsaufgaben. Vom Bo
tanischen Institut der Universität Kiel aus werden u. a. M o o r 
u n t e r s u c h u n g e n im B e r e i c h d e r K ü s t e n m a r s c h be
trieben, die eine genauere Erfassung des zeitlichen Verlaufes 
der Küstenverschiebungen im Zusammenhang mit Vegetations
und Siedlungsgeschichte zum Ziel haben. Solche Arbeiten, die 
ja ihrer Natur nach nur in weiteren Grenzen erfolgen können, 
werden möglicherweise in der Erforschung des Klimas und der 
Klimaveränderungen, in der Aussage über die Zusammenset
zung der Flora und der Fauna und über die Anbaumöglichkeiten 
von Getreide und anderen Kulturpflanzen dem Archäologen 
wertvolle Hilfsmittel, aber auch dem Naturwissenschaftler 
durch die archäologischen Befunde wichtige Hinweise oder Be
stätigungen bringen. Wichtig für beide ist aber, daß in unmit
telbarem Zusammenhange mit den Ausgrabungen und mit den 
Arbeiten zur vorläufigen Auswertung der Grabungsbefunde 
bereits die biologischen Untersuchungen erfolgen, die sich auf 
die einzelnen Grabungsplätze beziehen. Pollenanalyse und Dia-
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tomeenanalyse, Bestimmungen von Pflanzenresten, Getreide
körnern, Früchten und Samen wie Untersuchungen von Gewebe
schnitten von Fasern und vorgeschichtlichen Schnüren und Ge
weben und vieles andere mehr können schon im Verlauf der 
Grabung wesentliche Hinweise und Hilfen bieten. Es erwies 
sich daher a l s notwendig, der Leiterin der Biologischen Abtei
lung an der Niedersächsischen Landesstelle für Marschen- und 
Wurtenforschung, die die Verantwortung für diesen Teil des 
Programmes übernommen hat, die erforderlichen wissenschaft
lichen und technischen Hilfskräfte und eine geeignete appara
tive Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Manches wird auch 
in dieser Beziehung in den nächsten Jahren noch getan werden 
müssen zur Auswertung der Funde, gegebenenfalls auch zu 
ihrer Konservierung (wie z. B. der teilweise recht umfang
reichen Holzgegenstände). 

Die Ergebnisse der G T a b u n g auf der Feddersen Wierde bedür
fen noch der sorgfältigen Auswertung. Sie lassen aber in Ver
bindung mit kleineren und größeren Unternehmen ähnlicher 
Art, die unabhängig und lange vor dem oben skizzierten For
schungsprogramm durchgeführt wurden, bereits erkennen, daß 
es möglich sein wird, einen bisher wenig erforschten und un
zureichend bekannten Abschnitt der Geschichte aufzuhellen und 
ihn vielleicht an die Epochen anzuschließen, über die wir aus 
schriftlichen Quellen ausführlicher und zuverlässiger unterrich
tet sind. Mehr über den erhofften Ertrag des Nordsee-Program-
mes schon jetzt zu sagen, ist wohl kaum möglich. Aber als ein 
unmittelbar sich auswirkender und großer Gewinn darf es 
betrachtet werden, daß dieses Programm die Vertreter der Vor
geschichte wie der Geschichte, der Naturwissenschaften wie der 
Geisteswissenschaften zur gemeinsamen Arbeit an einem gro
ßen Forschungsplan und zum regelmäßigen Austausch von 
Erfahrungen und Ergebnissen, Problemen und Methoden, Fra
gen und Antworten zusammengeführt hat. 
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Zur Frühgeschichte des Wesergebietes 
zwischen Minden und Bremen 

V o n 

Dr. A l b e r t G e n r i c h (Hannover) 

Mi t 10 A b b i l d u n g e n im T e x t u n d Tafel 1 

Die Beschäftigung mit der Frühgeschichte eines Stammes oder 
einer Landschaft ist für den Prähistoriker aus verschiedenen 
Gründen sehr anziehend. Kann er doch hoffen, durch die Her
anziehung auch der schriftlichen Überlieferung seine Arbeits
ergebnisse zu kontrollieren und darüber hinaus sich eine Über
prüfung der eigenen Arbeitsmethoden versprechen. Ganz be
sonders reizvoll ist jedoch die Aussicht, das aus der schrift
lichen Überlieferung gewonnene Geschichtsbild durch die Boden
funde zu ergänzen. Betrachten doch beide, die schriftlichen Nach
richten und die Ergebnisse der Prähistorie, gemeirihin dieselbe 
Sache von ganz verschiedenen Standpunkten aus. Dabei ist die 
Spatenwissenschaft insofern im Vorteil, als sie eine ständige 
Vermehrung der Quellen und eine Verbesserung der Arbeits
methoden erwarten kann, was bei der schriftlichen Überliefe
rung in dem Maße bestimmt nicht möglich ist. 

Was nun die Frühgeschichte des Weserraumes zwischen Min
den und Bremen angeht, so wissen wir aus den schriftlichen 
Nachrichten nicht eben viel über sie. Als Bewohner dieses Ge
bietes werden in augustischer Zeit die Angrivarier anläßlich 
der Kriegszüge der Römer genannt. Gegen Ende des ersten 
Jahrhunderts ist dieser Volksstamm an der Vernichtung der 
Brukterer beteiligt. Eine völlige Auswanderung ist jedoch un-
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wahrscheinlich. Aus der folgenden Zeit kennen wir keine 
schriftliche Überlieferung. Einen Angriff des Frankenkönigs 
Dagobert zu Beginn des 7. Jahrhunderts auf das Wesergebiet 
verweist Drögereit „ins Reich der Fabel"*. Man kann also mit 
Fug und Recht auch für die Geschichte der festländischen Alt-
sachsen „dark ages", „dunkle Jahrhunderte" feststellen. 

Inzwischen muß jedoch das Wesergebiet, ohne daß wir 
direkte Nachrichten darüber besitzen, in den Machtbereich des 
sächsischen Stammes eingegliedert worden sein, denn bereits 
Ende des sechsten Jahrhunderts werden Sachsen weit im Sü
den im Vorharzgebiet erwähnt. Mit der voranschreitenden 
Christianisierung setzen auch die schriftlichen Nachrichten all
mählich wieder ein. Kurz vor 700 verlieren die Boruktuarier, 
also ein angeblich bereits von den Angrivariern vernichteter 
Stamm, dessen Wohnsitze südlich der Lippe zu suchen sind, 
ihre Selbständigkeit an die Sachsen. Ob die Erwähnung des in 
der „vita Lebuini" genannten „Marklo" das heutige Marklohe 
im Kreise Nienburg betrifft, das erst in jüngster Zeit aus Lohe 
so umgetauft wurde, war bisher trotz aller Wahrscheinlichkeit 
noch nicht zu entscheiden, obwohl das hohe Alter der Archi-
diakonatskirche auf die frühe Bedeutung des Ortes hinweist 2. 
Durch die Sachsenkriege Karls des Großen tritt das Weser
gebiet noch mehr in das Licht der schriftlichen Überlieferung. 
Aber auch für die nun folgende Zeit hat die Archäologie noch 
einige Steinchen zum Mosaikbild der Geschichte beizutragen. 
Was wissen wir z. B. schon über die Haus- und Siedlungsfor
men dieser Frühzeit, oder wie hat sich ein gewöhnliches Bau
ernhaus von einem Herrenhof unterschieden? Wie dicht war 
die Besiedlung und wo konzentrierte sie sich? Auf alle diese 
Fragen könnte eine systematisch betriebene Spatenforschung 
die richtigen Antworten geben. 

Auch die Quellen der Prähistorie sind bisher nicht gerade 
reichlich geflossen. Zwar waren die „Reihengräberfelder" von 
Stolzenau und Schinna, Kreis Nienburg, seit der Mitte des ver-

1 N i e d e r s ä c h s i s c h e s J a h r b u c h 31 , 1959, S. 75. 
2 H a n d b u c h d e r h i s t o r i s c h e n S t ä t t e n D e u t s c h l a n d s II, N i e d e r s a c h s e n 

S . 2 7 5 . 
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gangenen Jahrhunder ts b e k a n n t 3 . I n M e h l b e r g e n , Kre is N i e n 
burg , w u r d e e in offenbar vö lkerwanderungsze i t l i ches W a f f e n -
grab g e f u n d e n 4 , i n Holzba lge F ibe ln , W a f f e n und anscheinend 
Buckelurnen derselben Z e i t 5 . A u s Rohrsen s tammt e ine spät
römische T ie rkop fschna l le 6 u n d eine Spatha m i t go ldp la t t i e r tem 
G r i f f 7 , aus Haßbergen späte B u c k e l u r n e n 8 , aus Hassel , Kre is 
H o y a , e in Standringgefäß m i t S t e m p e l v e r z i e r u n g 9 . A u s dem 
ganzen Raum sind h i n u n d w i e d e r römische I m p o r t f u n d e be
kann tgeworden , die eine schwache V o r s t e l l u n g v o n dem ehe
mals vorhandenen Reichtum v e r m i t t e l n k ö n n e n 1 0 . Eine Zusam
menste l lung der Funde zum Zwecke der Dars te l lung der Besied
lungsgeschichte ist b is lang n icht v e r ö f f e n t l i c h t 1 1 . I n dem bekann
ten Buch Plet tke 's über U r s p r u n g und A u s b r e i t u n g der A n g e l n 
und Sachsen s ind aus dem v o n uns betrachteten Gebie t so 
wenige Funde erwähnt , daß m a n tatsächl ich auf die Idee k o m 
men könnte , daß dieser Raum nach der A b w a n d e r u n g eines 
großen Tei les der B e v ö l k e r u n g n u r noch schwach besiedel t ge
wesen sei. Diese These w u r d e noch i m Jahre 1953 auf e iner Ta
gung i n Georgsmar ienhüt te be i Osnabrück v e r t r e t e n 1 2 , w o unter 
anderem folgendes behauptet w u r d e : „ I m Räume der m i t t l e ren 
Weser u n d dem we i te r benachbarten Gebiet , e t w a d e m Osna
brücker Raum, sind die D inge sehr v i e l schwier iger zu über
sehen (als i m Gebiet der Untere lbe) . I m m e r h i n muß m a n an
nehmen, daß auch dor t die große S ied lungsbewegung, w i e sie 
we i te r i m Nordos ten festgestel l t und be leg t w e r d e n konnte , 
w i r k s a m war . Dies s c h e i n t aus der archäologischen Betrach-

3 N e u e s V a t e r l ä n d i s c h e s A r c h i v 1840, S. 15 ff. Ztschr. d. H i s t o r i s c h e n 
V e r e i n s für N i e d e r s a c h s e n 1854, S. 325. Ztschr. d. His t . V e r e i n s f. 
N i e d e r s . 1859, S. 117. M ü l l e r - R e i m e r s , V o r - u. Frühgesch icht l . A l t e r -
Ihümer der Prov inz H a n n o v e r 1893, S . 2 6 f . 

4 M ü l l e r - R e i m e r s , S. 2 0 . 
5 Schuchhardt in Ztschr. d. Hi s t . V e r e i n s f. N i e d e r s . 1908, S. 105. 
« D i e K u n d e N . F. 7, 1956, S. 40. 
7 T y p P e t e r s e n B, M u s . N i e n b u r g , 
8 M u s e u m N i e n b u r g , 
9 M ü l l e r - R e i m e r s , S. 10. 
J 0 Eggers , H. J., Der r ö m i s c h e Import im f r e i e n G e r m a n i e n , Harn-

iburg 1951. 
1 1 Karte u n d L e g e n d e in: M a t e r i a l h e f t e zur Ur- u n d F r ü h g e s c h i c h t e 

j N i e d e r s . Bd. 1 (druckfert iges M a n u s k r i p t ) . 
12 W e s t f ä l i s c h e F o r s c h u n g e n 7, 1 9 5 3 / 5 4 , S. 2 6 8 / 6 9 . 
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tung des Weserraumes und des Osnabrücker Landes mi t z i e m 
l i c h e r S c h l ü s s i g k e i t hervorzugehen, auch wenn in die
sem Raum größere prähistorische U n t e r s u c h u n g e n noch 
a u s s t e h e n . Das Vorhandensein vereinzelter später Funde 
bestätigt nur das Bild einer dünn verlaufenden weiteren Sied
lungskontinuität bis zur frühgeschichtlichen Zeit hin. Der Ein
wand, daß gerade u. a. das Wesergebiet noch in der spätrömi
schen Zeit einen besonders starken römischen Import aufzu
weisen habe, wird durch Fachuntersuchungen widerlegt, die 
nachweisen, daß in der Zeit nach (gemeint ist wohl „vor") 200 
der westgermanische Raum von einer dicht besiedelten (wohl 
„siedelnden11) „demokratisch" ausgerichteten Bauernbevölke
rung mit kleinem Luxusbedürfnis eingenommen wird, während 
in der spätrömischen Zeit wohl vom ostgermanischen Raum her 
eine mehr feudal ausgerichtete, wohl im größeren Raum ver
ankerte Bevölkerung um sich greift, die u. a. auch ein größeres 
Luxusbedürfnis und damit einen größeren Importbedarf hatte." 
(Sperrungen und Klammern vom Verf. hinzugefügt.) 

Abgesehen von den offenbar durch die protokollarische Kürze 
hervorgerufenen Sinnentstellungen und der unlogischen Schluß
folgerung, aus der Menge der spätrömischen Importfunde eine 
Abnahme der Besiedlung abzuleiten — zu einer feudal aus
gerichteten Oberschicht gehört immer auch eine breite Unter
schicht, die sie trägt — können wir diesen Darstellungen den 
Mangel an geeigneten Quellen und Untersuchungen entneh
men, dessen unmittelbare Folge ein unvollständiges Geschichts
bild ist. 

Offenbar von einer gewissen Konzentration des römischen 
Importes im Raum der mittleren und unteren Weser aus
gehend 1 3 konstruierte Tischler abweichend von der oben zi
tierten These für die jüngere Kaiserzeit eine „Hunte-Weser-
Gruppe" u . Verfasser selbst warf die Frage auf, ob der Grund 
für das angebliche Fehlen von Funden ein Siedlungsabbruch 
oder eine Forschungslücke sei 1 6 . Seine Kartierung ergibt aller-

1 3 Eggers , Import , Karte 5. 
1 4 Tischler, Fr.: Der S tand der Sachsenforschung , archäo log i sch ge 

s e h e n . 35. Ber. d. Röm.-Germ. -Komm. 1954 (56) S. 72, A b b . 12. 
" F o r s c h u n g e n u n d Fortschri t te 33, 1959, H. 12, S. 358 ff. m i t e iner 

Karte . 
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dings — ohne Berücksichtigung der Importfunde — eine we
sentliche Konzentration der Funde im mittleren Wesergebiet 
etwa zwischen Schlüsselburg und Verden, so ein geschlossenes 
Siedlungsgebiet andeutend, das nach allen Richtungen hin 
offenbar durch fundarme Zonen gegen andere Siedlungsgebiete 
abgesetzt ist, wobei natürlich die Möglichkeit erwogen werden 
muß, daß ein Unterschied in der Intensität der Lokalforschung 
das Bild verfälschen kann. Im wesentlichen wird jedoch die 
Frage nach der Siedlungskontinuität durch die Ergebnisse 
zweier Ausgrabungen beantwortet, die in jüngster Zeit durch
geführt wurden. 

Der F r i e d h o f v o n D ö r v e r d e n 

Uber eine Ausgrabung in D ö r v e r d e n , Kreis Verden, braucht 
hier nur kurz zusammenfassend berichtet zu werden, da die 
Veröffentlichung der Ergebnisse vorbereitet wird l ß . Der Ort, 
elf Kilometer südlich der alten Bischofsstadt Verden gelegen 
und von dieser durch das Urstromtal der Aller getrennt, bildet 
den südlichen Brückenkopf des Uberganges der alten Weser
straße über diese Niederung. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
ist der Ort als „tulifurdon" schon in der im zweiten nachchrist
lichen Jahrhundert geschriebenen Geographie (II 11) des berühm
ten alexandrinischen Gelehrten Ptolemäus erwähnt 1 7. Die zum 
Friedhof gehörende Siedlung liegt anscheinend an der Stelle des 
heutigen Ortes, dessen merkwürdig gestalteter Ortskern eine 
Untersuchung verdiente. Am südlichen Ausgang des Ortes 
liegt der Friedhof, wahrscheinlich identisch mit der Fundstelle 
einer bereits Anfang des vorigen Jahrhunderts geborgenen 
Urne mit einer Silbermünze des Vespasian 1 8. Die ergrabenen 
Grenzen des Friedhofes, eines langen, schmalen, von Norden 
nach Süden sich erstreckenden Streifens, ließen von Anfang an 
die Vermutung aufkommen, daß er in die Ackerstreifen eines 
alten, heute nicht mehr erkennbaren Flurbildes einzupassen sei. 

10 M a t e r i a l h e f t e z. Ur- u. Frühgesch . N i e d e r s . Bd. 1. 
17 S teche , Th. , A l t g e r m a n i e n im Erdkundebuch d. C l a u d i u s P t o l e 

m ä u s , L e i p z i g 1937, 
18 M ü l l e r - R e i m e r s , S. 215. 
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Tatsächlich konnte dieser Flurstreifen mit sehr großer Wahr
scheinlichkeit auf einer Zehntkarte des 18. Jahrhunderts identi
fiziert werden. Es sei hier vorweggenommen, daß nicht nur die 
von Westen nach Osten ausgerichteten und daher wohl Christ* 
liehen Gräber auf diesen Streifen beschränkt waren, sondern 
offenbar auch die älteren heidnischen Süd-Nord-Körpergräber 
und wahrscheinlich sogar die Brandbestattungen, von denen 
einige bis in die frühe Eisenzeit zurückreichen. Es braucht kaum 
noch betont zu werden, welche Bedeutung diese Erkenntnis für 
eine zukünftige Bearbeitung des Flurbildes von Dörverden 
besitzt. 

Beginnen wir mit der Betrachtung der jüngsten Gruppe von 
Bestattungen, der West-Ost-Gräber. Sie stellen die häufigste 
Bestattungsart dar und bedecken einen großen Teil des Fried-
hofsgeländes. Durch sie ist ein hoher Prozentsatz der älteren 
Bestattungen zerstört worden. Bis zu sieben Überschneidungen 
an einer Stelle lassen auf eine Benutzung des Friedhofes bis 
weit in das zehnte Jahrhundert hinein schließen. Einige Pfo
stenlöcher und Reste von Hüttenlehm aus den Grabfüllungen 
lassen das Vorhandensein eines Gebäudes annehmen, ohne 
daß der Grundriß oder die mögliche Zweckbestimmung als 
Kirche oder Kapelle nachgewiesen werden könnten. 

Einige der West-Ost-Gräber werden von Brandgrubenbestat
tungen und Scheiterhaufenresten überschnitten. Damit ist nicht 
nur ein Beleg für die auch schriftlich überlieferten Schwierig
keiten gegeben, denen sich das neu eingeführte Christentum 
gegenübersah, sondern gleichzeitig wird darüber hinaus der 
Fortbestand der Brandbestattung über das Ende der heidnischen 
Zeit hinaus bewiesen. Diese Feststellung ist wichtig, da noch 
Grohne 1 9 mit einem „Abbrechen der Leichenbrandperiode um 
500 oder wenig später" rechnet, obwohl er dadurch in erheb
liche Datierungsschwierigkeiten gerät, und auch Tischler nur 
für die Gebiete zwischen Weser und Ems „eine echte Konti
nuität des Brandbestattungsgedankens von der Kaiserzeit bis 
in die Karolingische Zeit" annimmt 2 0. 

1 9 Grohne , Mahndorf , Frühgesch . d. Bremer R a u m e s , B r e m e n 1953,, 
S. 167. 

so Tischler, S tand d. Sachsenforsch . S. 114. 
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Die These, daß mit dem Auftreten christlicher Gräber die Ab
nahme der Beigabensitte in einen ursächlichen Zusammenhang 
zu bringen sei, läßt sich aus dem Befund von Dörverden nicht 
bestätigen. In den Frauenbestattungen finden sich wie auch in 
den noch zu besprechenden Süd-Nord-Gräbern der heidnischen 
Zeit Bestandteile der Tracht, wie Perlenketten, Messer und 
Nadelröhrchen aus Eisen oder Bronze. In wenigen Männer
gräbern sind bolzenförmige Pfeilspitzen gefunden worden. Auf
fällig sind die Größe und die Form der meisten eisernen Mes
ser, die aus den Gräbern stammen, die nicht durch Beigaben 
als Frauenbestattungen bestimmt sind. Auch das gelegentliche 
Vorkommen von „Blutrinnen" an ihnen läßt an eine Deutung 
als Waffen denken. In den meisten Gräbern, deren Verfärbun
gen darüber Auskunft geben konnten, wurden die Reste von 
Baumsärgen festgestellt, einige ließen Bohlensärge erkennen, 
nur ganz wenige hatten nachweisbar keinen Sarg enthalten. 
An besonderen Beigaben sind ein gleicharmiges Silberkreuz, 
eine Rechteckfibel, zwei Armreifen aus Bronze mit degenerier
ten Tierkopfenden und zwei Schläfenringe erwähnenswert. 

Daß die West-Ost-Gräber wirklich die jüngste Bestattungs
form dieses Friedhofes darstellen, geht aus der Beobachtung 
hervor, daß eine große Anzahl der Süd-Nord-Gräber von ihnen 
überschnitten wird und daß sie die meisten Brandbestattungen 
zerstört haben. Bis auf die erwähnten seltenen Überschneidun
gen durch ganz junge Brandgräber stellen sie also auch strati-
graphisch die jüngste Bestattungsform dar. 

Ein besonderes Interesse beanspruchen die Süd-Nord-Gräber 
von Menschen und Pferden. Einige Männerbestattungen haben 
Waffen enthalten. Von der Beigabe nur einer einzigen Pfeil
spitze bis zur Ausrüstung mit Schwert und Schild sind sämt
liche Abstufungen vorhanden. Es läßt sich feststellen, daß an
scheinend jedem Pferdegrab ein in der Nähe gelegenes Männer-
grab mit Waffen oder anderer besonderer Ausrüstung entspricht, 
oder daß die Lage am Rande der Grabungsfläche die Annahme 
einer zugehörigen Bestattung außerhalb der Grabungsgrenzen 
als möglich erscheinen läßt. Mehrfach ist die Auskleidung der 
Grabgrube mit Bohlen und die Verwendung von Bohlensärgen 
feststellbar. Bemerkenswert ist die Beobachtung, daß ein sol-
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ches Grab (Nr. 8), das durch eine solche Bohlenauskleidung und 
die Beigabe eines silbertauschierten Spornes hervorgehoben 
ist, in dessen Nähe auch ein wahrscheinlich zugehöriges Pferde-
grab lag, keine Waffenbeigaben enthielt. Allerdings handelt 
es sich nach der stratigraphischen Lage und der Ausstattung 
um ein verhältnismäßig junges Grab. Ein Abklingen der Bei-
<jabensitte ist demnach also schon in der heidnischen Zeit zu 
beobachten. In den Frauengräbern ist die Mitgabe echter Bei
gaben nicht festzustellen. Was wir in den Gräbern finden, sind 
die erhaltenen, manchmal allerdings reichen Reste der Tracht, 
in der die Toten beigesetzt wurden. Lediglich einige Beigefäße 
xjehen über diesen Rahmen hinaus. Dabei ist es natürlich mög
lich, daß Beigaben aus organischen Stoffen restlos vergangen 
sind. Bezeichnend ist die Beobachtung, daß Gräber ohne erkenn
bare Einbauten oder Särge immer auch ohne Funde sind. Eine, 
angesichts des geringen ausgegrabenen Ausschnittes natürlich 
vorsichtig auszuwertende Statistik mag einen ungefähren Über
blick über die Verteilung der Beigaben geben. Es wurden aus
gegraben: 
5 Waffengräber 
3 Gräber mit Sporen oder Feuerstahl 
7 Gräber mit Perlen und anderer Frauenausstattung 
6 mit nicht für das Geschlecht der Bestatteten auswertbarer 

Ausrüstung 
10 ohne jede erkennbare Ausrüstung 
11 Pferdegräber. 

Sieht man einmal von dem Unsicherheitsfaktor ab, der sich 
daraus ergibt, daß nur ein Ausschnitt des Friedhofes ausgegra
ben werden konnte, dann ergibt sich folgendes Bild: Acht Be
stattungen von Männern stehen elf Pferdegräber und sieben 
Frauengräber gegenüber. Verteilt man die sechs Gräber ohne 
geschlechtsbestimmende Beigaben auf die Männer- und Frauen
gräber, so entsprechen die mit irgendeiner Ausstattung ver
sehenen Männergräber genau der Zahl der Pferdebestattungen 
und die der Frauenbestattungen käme dieser Anzahl nahezu 
gleich. Auch wenn man berücksichtigt, daß die Ausgrabungs
fläche nur einen willkürlichen Ausschnitt aus dem Friedhof 
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darstellt, ist die Feststellung wichtig, daß praktisch zu jedem 
mit Beigaben ausgestatteten Männergrab eine Pferdebestattung 
gehört. Auch das Verhältnis der Anzahl von Männer- und 
Frauenbestattungen erscheint als normal, so daß die hier vor
gelegte Statistik trotz aller Vorbehalte einen Anspruch auf 
Gültigkeit erheben kann. Uberraschend für den, der die Kör
pergräber als die Bestattungsform einer sozial angehobenen 
Schicht zu betrachten gewohnt war, ist die Beobachtung, daß 
ein Drittel der S-N-Gräber keine Beigaben enthielt. 

Ein Vergleich mit einer Statistik der W-O-Gräber zeigt, daß 
von 121 Bestattungen 77 gar keine Beigaben, nicht einmal Be
standteile der Tracht besaßen, bei 27 eine Geschlechtsbestim
mung durch die Beigaben nicht möglich war, 6 Perlen, 9 Nadel
büchsen oder andere weibliche Ausrüstungsgegenstände lie
ferten, während nur in zwei Gräbern Pfeilspitzen gefunden 
wurden. Dazu ist zu bemerken, daß zehn der geschlechtsmäßig 
nicht bestimmbaren Bestattungen auffällig große Messer ent
hielten, die vielleicht als Waffen gedeutet werden können. 
Dadurch kann sich das statistische Bild also noch etwas ver
schieben. Jedenfalls ist dieser Aufstellung zu entnehmen, daß 
das Nachlassen der Beigabensitte sich schon in den heidnischen 
Körpergräbern anzubahnen beginnt und in den christlichen 
Gräbern immer häufiger wird. Dabei muß berücksichtigt wer
den, daß nach der Christianisierung auch die Kreise, die vor
her ihre Toten verbrannten, zwangsläufig zur Körperbestattung 
übergehen mußten. 

Eine Statistik über die Brandbestattungen in Dörverden ist 
insofern nicht angebracht, als diese Gräber in den allermeisten 
Fällen zerstört wurden. Die ältesten Funde aus ihnen stammen 
schon aus der frühen Eisenzeit. Eine erhaltene Urne und zwei 
völlig unzerstörte, weil sehr tief eingegrabene Brandgruben 
bezeugen eine so frühe Benutzung des Friedhofes mit aller 
Sicherheit. Aus der nachfolgenden Kaiserzeit ist nur eine 
Brandgrube, die zufällig in dem freien Raum zwischen zwei 
Körpergräbern lag, erhalten. Sie enthielt eine Tutulusfibel und 
eine Bügelfibel mit kastenförmigem Nadelhalter. Die übrigen 
Bestattungen sind fast alle so zerstört, daß wir diese frühen 
Perioden des Friedhofes nur durch Scherben belegen können, 
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die zum Teil zum zweitenmal gebrannt sind und deshalb mit 
großer Wahrscheinlichkeit aus Scheiterhaufenresten stammen. 
Es ist kein Wunder, daß die Brandbestattungen bis auf wenige 
Reste zerstört sind, da sowohl die Scheiterhaufen als auch die 
Brandgruben und Urnenbestattungen meist nahe der Oberfläche 
lagen und aus diesem Grunde durch die jüngeren Gräber oder 
durch die neuzeitliche Beackerung zerstört wurden. Immerhin 
sind einige Scheiterhaufenflächen erhalten, die meistens von 
West - Ost - Gräbern überschnitten werden, selten über ihnen 
liegen. In der Füllerde fast aller Körpergräber, der heidnischen 
und der christlichen, liegen Scherben, z. T. sekundär gebrannt, 
Leichenbrand und andere Reste zerstörter Brandbestattungen. 
Eine Planierung des Geländes während der Benutzungszeit des 
Friedhofes hat weitere Gräber zerstört. Deshalb sind natürlich 
Einzelbeobachtungen über Bestattungs- und Beigabengebräuche 
schwer möglich, eine verallgemeinernde Schlußfolgerung gar 
völlig ausgeschlossen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen in Dörverden bestehen 
in dem nahezu sicheren Nachweis der Kontinuität des Fried
hofes, die durch das Alter des Namens, also durch die schrift
liche Uberlieferung, gestützt wird. Beachtlich ist die Verteilung 
der Beigaben in den Körpergräbern, die bei künftigen sozial
geschichtlichen Untersuchungen berücksichtigt werden sollte. 
Die Beobachtung, daß die Brandbestattung bis an das Ende der 
heidnischen Zeit üblich blieb, entspricht ebenfalls der schrift
lichen Uberlieferung, die von einem Verbot dieses Brauches 
durch Karl den Großen zu berichten weiß. Einige Beigaben von 
Wert müssen auch aus den Brandgräbern stammen, da sie, 
obwohl kein direkter Grabzusammenhang mehr nachweisbar 
ist, durch ihren angeschmolzenen Zustand ihre Herkunft ver
raten. 

Der F r i e d h o f von L i e b e n a u 
Eine Bestätigung und Ergänzung unserer Erkenntnisse erfah

ren wir durch die Ergebnisse der Ausgrabung eines Friedhofes 
bei L i e b e n a u , vielleicht gerade deshalb, weil er bei aller 
Ähnlichkeit in Anlage und Belegung so ganz verschieden von 
dem in Dörverden ist. Er liegt nämlich in einem Gebiet, das 
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seit der Benutzung als Friedhof nicht mehr überackert wurde. 
Da er sich zudem über ein ausgedehntes Dünengelände erstreckt 
— seine Grenzen sind bisher durch die Ausgrabung noch nicht 
erfaßt, obwohl die untersuchten Flächen das Ausgrabungsgebiet 
in Dörverden um ein mehrfaches an Größe übertreffen —, sind 
die älteren Gräber durch die jüngeren nicht so häufig gestört, 
abgesehen von einigen durchaus aufschlußreichen Überschnei
dungen, die nicht nur für die Datierung wichtig sind. Da die 
Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind und ausführ
liche Veröffentlichungen noch nicht vorliegen, müssen wir die
sen Friedhof und seine Ausgrabung etwas eingehender be
trachten. 

Die Fundstelle liegt auf einem Dünengelände, das von Heide 
bewachsen oder mit einem Eichen-Birken-Mischwald bestanden 
ist. Die Dünen begleiten das Südufer der sogenannten „War
men Aue", die eben unterhalb Liebenau in die Weser ein
mündet. Das ehemals zusammenhängende, breit zur Weser hin 
ausbuchtende Gelände, unfruchtbar und deshalb zur Anlage 
eines Friedhofes prädestiniert, wird jetzt durch eine Straße 
und eine Kleinbahnlinie zerschnitten, die von Liebenau nach 
Steyerberg führen, und bei deren Anlage sicher ein Teil des 
Friedhofes zerstört worden ist. Weitere Eingriffe in den Be
stand des Friedhofes geschahen durch wild angelegte moderne 
Sandstiche und ein Spargelfeld. 

Noch auf einer Karte des 18. Jahrhunderts, der „Topographi
schen Landesaufnahme des Kurfürstenthums Hannover", ist 
das Gebiet als Ödland eingezeichnet. Auf einem im Staats
archiv Hannover befindlichen farbigen Originalausschnitt mit 
der Darstellung des Amtes Liebenau erscheint der Friedhof mit 
den benachbarten Äckern, auf denen jüngst durch systemati
sches Absuchen viele Scherbenfundstellen ermittelt werden 
konnten, die nach kürzlich durchgeführten Untersuchungen 
Siedlungsstellen angeben, als Kern einer Siedlungszelle, von 
der der Hof Reese, der schon in der Gemarkung Steyerberg 
liegt, möglicherweise den letzten Rest darstellt 2 1 . Zu einem 
Vorläufer des im jetzigen Flecken Liebenau aufgegangenen 

21 v . B o t h m e r , D i e K u n d e N . F . I I , i960 , S. 66. 
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Ortes „Brockthorpe" kann der Friedhof schwerlich gehört haben, 
da einen knappen Kilometer westwärts von ihm in Richtung 
auf den Ort, in der Nähe des heutigen Judenfriedhofes und des 
Sportplatzes, schon wieder ein gleichartiger Fundplatz liegt, 
auf den allerdings nur noch ein zufällig gefundener Hemmoorer 
Eimer und die Nachricht von dort gefundenen, jetzt verschol
lenen Eisenschwertern und anderen Bestattungsresten hinwei
sen. Untersuchungen haben an dieser Stelle bislang noch nicht 
stattgefunden. 

Das Dünengelände, auf dessen einem Teil unser Friedhof 
liegt, war als Fundplatz von Geräten und Scherben von der 
Steinzeit bis zum frühen Mittelalter durch die unermüdliche 
Suchtätigkeit des Pflegers Kreisbaumeister Ecker (Stolzenau) 
bekannt. Da aber vor der Grabung nie heile Gefäße gefunden 
waren, Leichenbrand wegen der Kalkarmut des Bodens fast 
restlos aufgezehrt wurde und einige der Brandgruben als Pfo
stenlöcher selbst von Fachprähistorikern gedeutet wurden 2 2 , 
glaubte man an eine Siedlungsstelle, deren Ausgrabung aus 
Mangel an Mitteln für die Bodendenkmalpflege nicht geplant 
werden konnte. Nachdem die Ausgrabung schließlich den 
Charakter der Fundstelle als Friedhof erkennen ließ, mußte man 
auch bei der Deutung der Scherbenfunde auf den benachbarten 
Äckern als Anzeichen für eine Siedlung seine Bedenken haben, 
obwohl eine Ausdehnung des Friedhofes bis in dieses Gebiet 
geradezu riesenhaft hätte genannt werden müssen. Die Lage des 
Fundgeländes an einem für die damaligen Schiffe etwa von der 
Größe des Nydambootes befahrbaren Gewässer, das dazu noch 
gegen das Weserhochwasser geschützt war und der trockene 
und daher für einen Verkehrsweg günstige Dünenstreifen bil
den zudem gute Voraussetzungen für die Anlage einer Sied
lung, die anscheinend auch genutzt worden sind. Die vielen 
Wegspuren, die über das Friedhofsgelände hinwegführen, und 
die Einzeichnung von Wegen auf den Karten der „Kurfürst
lichen Landesaufnahme" zeigen, daß in der Neuzeit und viel
leicht auch im Mittelalter eine Trasse der links des Flusses 
vermutbaren „Weserstraße" entlangführte. Jedoch überschnei-

22 Genr ich , D i e K u n d e N . F . 4 , 1953, S. 58. 
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den alle bis jetzt beobachteten Wagenspuren die Gräber, so 
daß bisher keine einzige nachweisbar bis in die Zeit des Fried
hofes zurückreicht. Das Vorkommen von Importfunden in 
Liebenau selbst, zweier römischer Kupfermünzen, Resten von 
Glasgefäßen und fränkischer Drehscheibengefäße, der römischen 
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Bronzeeimer von Stolzenau und einer Kerbschnitt-Riemenzunge 
von Schinna und Glasstücken mit Fadenauflage aus Wellie süd
lich unserer Fundstelle, des Eimers von Liebenau, römischer 
Münzen aus Bühren und eines Bronzebeckens aus Oyle in nörd
licher Richtung, zeigen die Nähe eines bedeutenden Verkehrs
weges an. 2 3 

Von dem Friedhofsgelände, dessen Vernichtung durch Sand
abfuhr in absehbarer Zeit droht, sind bisher nur einige Aus
schnitte durch Grabung untersucht worden (Abb. 1). Die Aus
wahl derselben erfolgte zwangsläufig nach dem Grade der Ge
fährdung, weniger aufgrund der erkannten Probleme. Der nörd
liche Teil der Ausgrabung (Abschnitt I), in der Nähe der Aue, 
der zunächst gefährdet war, wurde durch mehrere drei Meter 
breite Suchgräben aufgeschlossen. Eine bis zu 60 cm mächtige 
Humusschicht mit starkem Holzkohlegehalt und wenigen Scher
ben ließ sich nur schwer deuten. Pfostenlöcher wurden über
haupt nicht, Brandgruben und Leichenbrandhäufchen nur selten 
beobachtet. Die tiefschwarze Humusschicht wurde von Prof. 
Tüxen von der Bundesanstalt für Vegetationskartierung in 
Stolzenau, dessen Beobachtungen und ständiger verständnis
voller Mitarbeit viele Erkenntnisse verdankt werden, als durch 
Festuceen hervorgerufene natürliche Bodenbildung erklärt. Das 
Vorkommen von Scherben und Holzkohle bedeutet jedoch auch 
die Mitwirkung des Menschen am Zustandekommen der Boden
schicht. Viele Steinabschläge und offenbar während der Dünen
bildung bereits entstandene, bislang nicht sicher datierte und 
deutbare Holzkohleanreicherungen lassen eine Entstehung der 
Humusschicht in diesem Teil des Geländes schon vor der Be
nutzung als Friedhof vermuten, während an anderen Stellen 
die Düne noch in der Zeit der Bestattungen, etwa im vierten 
nachchristlichen Jahrhundert und später in Bewegung war, wie 
das übereinander verschiedener durch Gräber datierbarer alter 
Oberflächen bezeugt. Nur an einer Stelle des Abschnittes I wur
den Urnen der älteren Eisenzeit gefunden, darunter eine zwei
henklige Terrine, die vielleicht schon an das Ende der jüngeren 

23 E g g e r s , D e r röm. Import, e rgänz t durch N o t i z e n a u s d e m Orts 
archiv d e s L a n d e s m u s e u m s H a n n o v e r . 
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Bronzezeit gehört (Abb. 2). Damit wurde die Benutzung des 
Friedhofes in dieser alten Zeit erwiesen, die bisher nur durch 
gelegentliche Funde vermutet werden konnte, deren Zugehö
rigkeit zu Bestattungen bislang zweifelhaft erschien. Die Funde 
wurden in unmittelbarer Nähe von Suchgräben entdeckt, die 
in früheren Jahren ohne jeden bedeutenden Befund geblieben 
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waren. Das zeigt, wie gründlich das Gelände untersucht wer
den muß, um Fehlschlüsse zu vermeiden, und welche Über
raschungen möglich sind. Jedenfalls liegt anscheinend hier, im 
Abschnitt I, der älteste Teil des Friedhofes. 

Jetzt erhebt sich die durch weitere Untersuchungen zu klä
rende Frage, ob die gelegentlichen Funde von anscheinend 
kaiserzeitlichen Gefäßscherben auf einen bislang noch nicht 
ausgegrabenen Friedhofsteil dieser Zeit hinweisen können, und 
damit nach der kontinuierlichen Benutzung des Friedhofsgelän
des, die nach den Funden von Liebenau und anderen bisher 
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noch nicht systematisch untersuchten Stellen nur vermutet 
werden kann, nach den Befunden in Dörverden jedoch wahr
scheinlich ist. Für die Aussicht, daß diese Lücke noch geschlos
sen werden kann, spricht die Tatsache, daß gerade für die 
ältere Kaiserzeit im mittleren Weser gebiet ein kräftiger Stamm, 
die Angrivarier, bezeugt ist, und die Beobachtung des Fort
lebens eines früheisenzeitlichen Bestattungsbrauches, der über
flügelten Scheiterhaufen, den wir später noch eingehender ken
nenlernen werden. Vorausgesetzt, daß die nach den bisherigen 
Beobachtungen sehr wahrscheinliche Vermutung sich als zutref
fend erweist, daß die älteren Funde des Friedhofes vornehmlich 
im Norden, die jüngeren auf dem Südteil des Friedhofes liegen, 
besteht die Möglichkeit, daß in dem zwischen den Abschnitten I 
und II liegenden, von einem Wäldchen bestandenen unausge-
grabenen Gelände die Bestattungen der ersten beiden nach
christlichen Jahrhunderte gefunden werden. Da dieser Teil des 
Friedhofes jedoch am wenigsten gefährdet ist, werden wir auf 
die Klärung dieses Problemes noch etwas warten müssen. Die 
Notwendigkeit, eine prähistorische Urkunde zu retten, steht 
hier vor dem Drang nach baldiger Erkenntnis. 

In dem südlich von Abschnitt I und eben nördlich der Straße 
gelegenen Gelände, den Abschnitten II (Abb. 3) und V, die auch 
die Grabungsflächen der Jahre 1953/54 mit umfassen, wurden 
größere Flächen abgedeckt. Teile eines seit mindestens der 
jüngeren Kaiserzeit benutzten Friedhofes wurden freigelegt, 
in dem neben den Brandbestattungen auch Körpergräber beob
achtet wurden. Südlich davon, jenseits der Straße, setzt sich 
der Befund in Abschnitt III fort (Abb. 4), ohne daß bisher die 
Grenze des Friedhofes erfaßt wäre. Hier wurden vorwiegend 
jüngere Bestattungen, unter anderen auch West-Ost-Gräber 
beobachtet. In einer weit entfernten Sandgrube im Ostteil des 
Dünengeländes, Abschnitt IV, wurden noch Scherben und Lei
chenbrand gefunden und die Reste eines anscheinend der frü
hen Eisenzeit angehörenden überhügelten Scheiterhaufens ge
borgen. Weitere Untersuchungen an dieser Stelle stehen noch 
aus. Auch ganz im Süden des Dünengeländes, jenseits der 
Bahn, gibt es noch Fundstellen, deren Charakter durch Aus
grabungen noch geklärt werden muß. 
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A b b . 4. L i e b e n a u , Abschni t t III. 

Hier kann also nur das Ergebnis der Ausgrabung eines ganz 
kleinen Ausschnittes des Fundgeländes vorgelegt werden, das 
zudem noch dadurch geschmälert wird, daß die technische Be
arbeitung, die Sichtung und die Präparation der Funde erst zu 
einem geringen Teil durchgeführt werden konnte, da das tech
nische Personal des Niedersächsischen Landesmuseums nur 
sehr begrenzt für diese Aufgaben zur Verfügung stand. Wenn 
trotzdem schon jetzt Teilergebnisse vorgelegt werden, so des
halb, weil Probleme angerührt werden, die über den Rahmen 
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der Grabung hinaus auch vor ihrer endgültigen Lösung all
gemeine Beachtung finden können. 

Vor allem die Ausgrabung der B r a n d b e s t a t t u n g e n er
gänzt uns das von anderen Friedhöfen her bekannte Bild, weil 
die dicht unter der Oberfläche vorhandenen Reste der Scheiter
haufen, anderswo durch die Beackerung zerstört, in Liebenau 
erhalten sind. Besonders bemerkenswert sind einige überflü
gelte Scheiterhaufen, die in dieser Form aus demselben Raum 
sonst nur aus viel älterer Zeit bekannt sind 2 4 . Der Rest eines 
solchen sehr wahrscheinlich früheisenzeitlichen Hügels wurde 
im Abschnitt V untersucht. Zwei wesentlich jüngere, die im 
Gegensatz zu anderen kaum gestört waren, konnten annähernd 
vollständig ausgegraben werden. Beide besitzen eine charak
teristische und gut datierbare Ausstattung, so daß sie hier als 
Beispiel auch für die weniger gut erhaltenen Grabstätten glei
cher Art stehen können, die durch den Sandgrubenbetrieb 
schon weitgehend zerstört waren. 

Der eine dieser Hügel (Hügel 9/1953, im jetzigen Abschnitt II) 
enthielt eine Frauenbestattung mit zwei durchbohrten Kupfer
münzen, von denen die eine eine Prägung des Marcus Antonius, 
die andere eine Constantins d. Gr. ist. Zur Ausstattung des 
Grabes gehören außerdem zwei fragmentarische Scheibenfibeln 
mit hohem Nadelhalter, eine eiserne Fibel mit kastenförmigem, 
vorne geschlossenem Nadelhalter, eine Rechteckschnalle aus 
Bronze mit ebenfalls rechteckigem Beschlag, eine ovale Eisen
schnalle und eine breit ausladende Bronzepinzette. Auffällig 
ist die große Anzahl von 63 Nieten und Nägeln aus Eisen in den 
Resten des Scheiterhaufens, vielleicht den Resten eines Kastens 
oder einer Truhe. Die Zugehörigkeit eines vor der Grabung von 
Wilderern gefundenen und in einem Tiergang wieder beigesetz
ten Gefäßes ist nicht gesichert, aber wahrscheinlich. Bemerkens
wert sind die vielen Scherben anläßlich der Verbrennung zer
schlagener Gefäße, von denen einige durch die Glut des Schei
terhaufens verschlackt und verbogen sind. Die Beigaben lagen 
bis auf wenige Teile zwischen der Holzkohle des Scheiter-

2 4 Genrich, Nachr . a u s N i e d e r s . Urg . 13, 1939. Sprockhoff, G a n d e r t -
Festschrift , S. 164. 
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haufens, nur die Münzen waren anscheinend zusammen mit 
einem Teil des Leichenbrandes innerhalb des Scheiterhaufens 
beigesetzt, dessen Beobachtung jedoch leider wegen der Ver
schleppung durch einen Tiergang erschwert wurde. Wenn man 
die mögliche Zerstörung weiterer Beigaben durch das Feuer 
des Scheiterhaufens in Betracht zieht, dann ist dieses Grab 
nicht geringer ausgestattet als eines der Körpergräber. 

Für ein offensichtliches Männergrab ließ sich derselbe Be
stattungsbrauch, die Errichtung eines Hügels über den Resten 
eines Scheiterhaufens, nachweisen. Es wurde im Jahre 1954 beim 
Ziehen von Suchgräben, die die Auffindung von Körpergräbern 
zum Ziele hatten, entdeckt. Der Hügel war völlig von Dünen
sand überweht und oberflächlich nicht mehr zu erkennen. Diese 
Uberwehung hat sicher schon während der Benutzungszeit des 
Friedhofes stattgefunden, da von der neuentstandenen Ober
fläche her ein Körpergrab etwa des 7. Jahrhunderts (16/1953) 
eingetieft war. Die Ausstattungsgegenstände des überhügelten 
Grabes fanden sich nicht in der Anhäufung des gesammelten 
Leichenbrandes, sondern zwischen dein Holzkohleresten des 
Scheiterhaufens. Ein pyramidenförmiger Schwertknauf des 5. 
nachchristlichen Jahrhunderts 2 5, eine Bronzeschnalle mit auf die 
Dornachse beißenden Tierköpfen und zwei Schildnägel sprechen 
deutlich für die Bestattung eines Mannes mit seiner Waffen
ausrüstung. Auch hier wieder fanden sich Scherben zerschla
gener Gefäße zwischen den Resten des Scheiterhaufens. 

Weitere überhügelte Scheiterhaufen waren leider durch die 
Sandgewinnungsaxbeiten so stark zerstört, daß eine einwand
freie Datierung nicht möglich ist und das Inventar sicher nicht 
mehr vollständig erfaßt werden konnte. Jedenfalls zeigt das 
mehrfache Vorkommen, daß die beiden einwandfrei erfaßten 
überhügelten Scheiterhaufen nicht die einzigen am Platze 
waren. Das Weiterbestehen des früheisenzeitlichen Bestattungs
brauches stützt die Annahme einer aus den Funden bislang 
nicht mit absoluter Sicherheit zu erschließenden Kontinuität der 
Bevölkerung und wahrscheinlich auch des Friedhofes. Daneben 

8 5 B e h m e r , E.: D a s z w e i s c h n e i d i g e S c h w e r t der g e r m a n i s c h e n V ö l 
k e r w a n d e r u n g s z e i t , S t o c k h o l m 1939, S. 156 ff. 
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erhebt sich auch die Frage, wie weit die Entwicklung einer nach 
Sprockhoff „mitteleuropäisch-keltisch orientierten Gruppe" an
hand des geschilderten Grabbrauches nachweisbar ist, die, wenn 
ein ununterbrochener Zusammenhang festgestellt würde, in 
einen durch schriftliche Nachrichten bezeugten germanischen 
Stamm einmünden müßte 2 6 . Von diesem Gesichtspunkt aus 
gewinnt die Frage nach der örtlichen Kontinuität des Fried
hofes und der auf ihm zu beobachtenden Kulturerscheinungen 
eine überörtliche Bedeutung. 

Auch über die sonstigen Brandbestattungsbräuche lassen sich 
in Liebenau besonders gute Beobachtungen machen. In dem 
seit der Anlage des Friedhofes nie überpflügten und nur durch 
einige Wegespuren und forstwirtschaftliche Maßnahmen un
wesentlich gestörten Gelände wurden, vor allem im Bereich 
der Abschnitte II, III und V, dicht nebeneinander liegende 
Scheiterhaufenreste beobachtet. Die durch Holzkohleanreiche
rungen und Scherben zerschlagener Gefäße in der Humusschicht 
der Heide oder des Festucca-Rasens erkennbaren Verfärbungen 
gingen bisweilen so ineinander über, daß sie nur durch die 
Kartierung der zu den gleichen Gefäßen gehörenden Scherben 
voneinander unterschieden werden konnten. Reste von Uber-
hügelungen waren nicht erkennbar. Die eigentlichen Beiset
zungen sind mit großer Wahrscheinlichkeit die innerhalb der 
Scheiterhaufen oder auch dicht neben ihnen beobachteten häu
figen Brandgruben oder seltenen Urnen. Die Gruben sind oft 
kreisrund und recht tief, wie Pfostenlöcher geformt. Gelegent
lich kommen auch breitangelegte Brandgruben vor. Manche sind 
rechteckig und besitzen Größe und Form von Körpergräbern 
(Abb. 6). Bisweisen sind Beigefäße ganz oder in Scherben mit in 
die Grube gelangt, manche so verschlackt, daß sie mit auf dem 
Scheiterhaufen gelegen haben müssen. Besonders bemerkens
wert ist die Beobachtung, daß die Reste der manchmal reichen 
Ausstattung der Brandgräber fast ausschließlich in den Ver
färbungen der Scheiterhaufen und nicht in den Brandgruben 
gefunden wurden. Die Vorstellung, daß bei einer Uberpflügung 
des Geländes die fundreichen Schichten mit ihrem Inhalt zer-

2 » Sprockhoff , Gandert -Festschr i f t , S. 164. 
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stört würden, so daß nur die fast beigabenlosen Brandgruben 
und Urnen erhalten blieben, muß vor jeder statistischen Aus
wertung solcher Brandbestattungs-Friedhöfe warnen, in denen 
eine Zerstörung der oberen Bodenschichten stattgefunden haben 
kann. Andernfalls können Fehlschlüsse entstehen, etwa die An
nahme einer angeblich reicheren Ausstatttung der Körpergräber 
und der Beigabenarmut der Brandbestattungen. Alle bisher an
gestellten Erwägungen über die soziale Stellung der Bestatteten 
anhand der Beigaben bedürfen nach den Grabungsergebnissen 
von Liebenau also einer sehr kritischen Überprüfung. 

Die Beigaben aus den Brandbestattungen ermöglichen durch 
geschlossene Funde eine Datierung der Gräber und deuten 
bemerkenswerte kulturelle Verbindungen an. Leider sind die 
Funde bislang nur zum Teil gesichtet, noch nicht präpariert 
und nicht inventarisiert. So war bisher keine Prüfung möglich, 
wie weit sich die Scherben der an den Scheiterhaufen zerschla
genen Gefäße zusammensetzen und ergänzen ließen. Von die
ser Sichtung und Präparation lassen sich in Zukunft noch wei
tere für die Datierung auswertbare Fundkombinationen erwar
ten. Jetzt läßt sich nur die Wertung der aus den Brandbestat
tungen stammenden Einzelfunde vornehmen. 

Als wesentliches Argument für den sozialen Unterschied der 
in den Körpergräbern und in den Brandbestattungen Beigesetz
ten wurde bislang das Vorhandensein oder Fehlen von Waf
fenbeigaben angesehen. Zwar sind schon auf sächsischen Urnen
friedhöfen, z. B. in Westerwanna 2 7 , Waffen als Beigaben zu 
Brandbestattungen beobachtet worden. Das Argument, diese 
Brandgräber bezeichneten die Bestattungen eines sozial ange
hobenen Kriegerstandes vor dem Auftreten der Körperbestat
tungen etwa um 400 n. Chr., trifft für den oben besprochenen 
überhügelten Scheiterhaufen von Liebenau mit Schwertknauf, 
Schildnägeln und Tierknopfschnalle insofern nicht zu, als der 
pyramidenförmige Knauf zu einer Frühform von E. Behmers 
Schwerttyp V I 2 8 und damit in die zweite Hälfte des 5. Jahr-

2 7 Zimmer-Linnfe ldt , C , W e s t e r w a n n a I, 9. Beihft . z. A t l a s z. U rg . 
O r t b ä n d e r in d e n Gräbern 17, 1103, 1109, S p e e r u n d P f e i l s p i t z e n in 
d e n G r ä b e r n 203, 1467, 1481, Schwertgriff in Grab 535. 

28 B e h m e r , D a s z w e i s c h n e i d i g e Schwert , S. 161. 
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hunderts gehört, in eine Zeit also, in der es in Liebenau schon 
Körpergräber mit Waffen gibt. Waffenbeigaben gibt es sogar 
noch in jüngeren Brandgräbern von Liebenau. In den Resten 
eines anscheinend nicht überhügelten Scheiterhaufens fand sich 
das Bronzemundstück einer Schwertscheide (Abschnitt II Grab 9). 
Es ähnelt sehr einem Stück aus einem Körpergrab (A/1953), 
dessen Inventar frühestens in die Zeit um 500 gesetzt werden 
kann. Ein anderes, aus einer Brandgrube (Abschnitt II Grab 1) 
stammendes Scheidenmundstück aus Bronze 2 9, dürfte noch jün
ger sein. Es hat offenbar nur die Vorderseite der Scheide ver
ziert, da die seitlichen Enden nach hinten umgebogen sind und 
dort durch vier Nieten auf der Rückseite befestigt waren. Die 
Vorderseite ist durch vier Reihen in unregelmäßigem Kerb-
schnitt ausgeführter Dreiecke verziert. An der einen Kante 
sitzen elf Rundein. In einigen von ihnen befinden sich noch 
Reste von roten Steinen oder Glasstücken. Das Mundblech ist 
im Feuer verzogen und stammt aus einer Brandgrube, die in 
die Grabfüllung eines Frauen-Körpergrabes eingetieft war. Die 
verwilderte Form des Kerbschnittes spricht für die Datierung 
in eine verhältnismäßig junge Zeit, obwohl direkte Parallelen 
bisher nicht bekannt sind. Einen „terminus post quem" bildet 
das Inventar des von der Brandgrube überschnittenen Körper
grabes, zu dem mehrere sehr kleine Rechteckperlen mit Schach
brettmuster gehören, die nach Wegewitz im Elbgebiet vor dem 
7. Jahrhundert nicht auftauchen 3 0. Selbst, wenn man eine 
frühere Datierung dieser Perlen für möglich hält, kann das 
Scheidenmundstück wegen der Fundumstände nur in eine 
Zeit nach dem frühesten Auftreten der Körpergräber in Lie
benau gesetzt werden. Das Vorkommen kleinerer Waffenstücke, 
wie Speer- und Pfeilspitzen, in einigen Brandbestattungen soll 
hier nur kurz erwähnt werden. Sie sind noch nicht präpariert 
und daher nur schwer datierbar. Als Argument für das Vor
kommen von Waffen in späten Brandbestattungen scheiden sie 
also einstweilen bis zur Vollendung der technischen Bearbei
tung aus, wenn auch manche wegen der mit ihnen zusammen 

2 9 D i e P r ä p a r a t i o n s t e h t noch aus . 
so H a m m a b u r g VII , 1951, S. 76. 
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gefundenen Reste der Keramik mindestens in das 5- Jahrhun-
dert datiert werden müssen. 

Auch die Frauenbeigaben der Brandbestattungen sind kei
neswegs ärmlich zu nennen. Fast alle Fibeln, darunter solche 
aus Edelmetall, stammen aus Brandbestattungen. Besonders 
erwähnenswert sind die Fragmente gleicharmiger Fibeln, von 
denen drei durch Kerbschnittmuster verziert sind, deshalb, weil 
es sich um eine Form handelt, die bisher nur von sächsischen 
Friedhöfen der britischen Insel oder des Festlandes bekannt 
ist. Eine gehört, den erhaltenen Resten nach zu urteilen (Ab
schnitt II, 38), zu einem Prototyp ohne Flächenverzierung, etwa 
wie die Stücke von Hemmoor 3 1. Die anderen gehören den voll
entwickelten Typen mit ausgebildeter Kerbschnittverzierung 
an. Ein Stück aus Bronze stammt von der Ecke einer Kopf
platte. Auf der Rückseite ist ein mit dem Stück zusammen 
gegossenes Lager für die Achse der Spirale erhalten, ebenso 
die Ansätze der Randtiere neben dem Bügel und von offenbar 
durchbrochen gearbeiteten Tieren an der Außenkante der Fibel. 
Damit wird das Stück in die Gruppe der gleicharmigen Fibeln 
mit Randtieren und äußerem Tierfries wie die Stücke von 
Nesse, Riensförde, Oberhausen 3 2 und Mahndorf 3 3 gestellt. Mit 
den Exemplaren von Nesse und Mahndorf hat unsere Fibel 
den durchbrochenen äußeren Tierfries gemeinsam. Die Form 
der Spiralen ähnelt mehr der des Stückes von Mahndorf, das 
wegen der noch wenig entarteten Tierfiguren als das ältere 
•der Reihe anzusehen ist 

Ein weiteres Fragment aus Silber ist der Teil einer Kopf
platte ganz ohne Randtiere, das am meisten einer Fibel von 
Wehden ähnelt 3 4 . Wenn man voraussetzt, daß die Herstellung 
nach einer Wachsform geschah, die durch Abdruck aus einer 
Hohlform hergestellt und vor dem Guß dergestalt überarbeitet 
wurde, daß das Rankenornament nachgeschnitten und die bei 

si Genr ich , N e u e s Arch iv f. N i e d e r s . 23, 1951, H. 3, S. 251 ff. insb. 
S. 265, A b b . 2 1 b u n d c. 

32 A . a. O. S. 270. 
33 G r o h n e , Mahndorf , A b b . 37 A . 
34 R o e d e r , T y p o l o g i s c h - d i r o n o l o g i s c h e S tud ien , Jahrbuch d. Prov. 

M u s . H a n n o v e r , 1930, A b b . 78. 

32 



0 10 20 30 40 50 cm 

A b b . 5 L i e b e n a u F läche I I /5 , Brandgrab 32. 
1. B r o n z e f r a g m e n t , 2. Bronzef ibel , 3. Bronzeröhrchen , 4. 5. B r o n z e r i n g e , 

6. 7. T e i l e e iner g l e i c h a r m i g e n Fibe l . F u n d e fünffach v e r g r ö ß e r t . 

3 Nachrichten 3 3 



beiden Stücken unterschiedliche Schrägkerbung der Leisten hin
zugefügt wurde, dann ist die Herstellung in einer Werkstatt 
sehr wahrscheinlich und die Benutzung ein und derselben Form 
nicht ausgeschlossen. Mit entwicklungsgeschichtlichen Gründen 
wurde die Fibel von Wehden in die Mitte des 5. Jahrhunderts 
gesetzt 3 5 . Aus demselben Scheiterhaufen wie die gleicharmige 
Fibel von Liebenau ist der Teil des Bügels und der Fußansatz 
einer kleinen gegossenen Bronzefibel gefunden worden. Die 
Fazetten des Bügels treffen sich in einem scharfen Bügelgrat. 
Auf der Rückseite ist der Bügel hohl. Am unteren Ende befindet 
sich ein vollkantiges Stück, das durch seitliche Einkerbungen 
und einen Querstrich verziert ist. Mit einem gleichen vollkan
tigen Stück setzt der Fuß an. Seine Fazetten, im Ansatz eben 
noch erkennbar, lassen einen schmalen Mittelstreifen frei. Der 
Nadelhalter setzt an der Seite an. Am ehesten könnte das 
Fragment einer kleinen kreuzförmigen Fibel zugeschrieben 
werden, da der hinten ausgehöhlte Bügel mit Mittelgrat an 
anderen einheimischen Fibelformen selten ist. Wegen des Ver
lustes von Fuß- und Kopfplatte ist eine genaue Einordnung 
nicht möglich; die Form widerspricht nicht der Datierung in die 
Mitte des 5. Jahrhunderts. Ein weiteres Fragment aus Bronze 
(Grab II, 32) (Abb. 5) mit einem Teil des Bügels, der Fußplatte 
und der Kopfplatte einer gleicharmigen Fibel findet seine nächste 
Parallele in der Fibel von Anderlingen 8 5

( wenigstens was das 
Bügelornament angeht (Tai. Ie, f). Die unteren Spiralen sind aller
dings nach innen gewendet. Die hochgestellten Seitenkanten 
des Bügels tragen bogenförmige Muster wie die Fibel von An
derlingen. Die im Winkel zwischen Bügel und Platte vorsprin
genden Tierköpfe sind anscheinend naturalistischer dargestellt, 
Von der Platte sind nur die Ansätze großer spiralförmiger Ran
ken erhalten, auf der Rückseite sind Reste der Nadelrast er
kennbar. Die Kopfplatte besitzt einen äußeren durchbrochenen 
Tierfries ähnlich dem Stück von Nesse. Auf der Rückseite ist 
der Rest eines seitlichen Achsenlagers erkennbar. Das stark 
zerschmolzene Fragment einer weiteren kerbschnittverzierten 
Fibel aus Silber mit zwei dicht nebeneinanderliegenden Achsen-

3s Genrich, N e u e s Archiv , S. 273. 

34 



T a f e l 1 

a) L i e b e n a u , B r a n d g r a b II, 58; b—f) L i e b e n a u , B r a n d g r a b II, 32 





lagern und Resten der eisernen Spirale läßt sich dem Typ nach 
nicht mehr bestimmen. Möglich wäre eine Zuweisung zum Luton-
Riensförder-Typ 3 6. Neben Fragmenten einer Gürtelrosette, 
zweier Bronzeringe und eines fragmentarischen quergerieften 
Riemenaufschiebseis wurde das Bruchstück einer Fibel mit 
rautenförmiger Fußplatte und auf der Rückseite ausgehöhltem, 
quergerippten Bügel gefunden (Taf. Ib-d). Die Kopfplatte ist ver
loren. Das Ende des Fußes bildet ein mehrfach quergeriefter 
Knopf. Dieser geschlossene Fund ist für die Anfangsdatierung 
der kleinen Fibeln mit rautenförmigem Fuß sehr wichtig, die 
somit in Norddeutschland anscheinend in etwas älteren Fund
kombinationen auftreten 3 7 als in Mitteldeutschland 8 8. 

Der Rautenfuß einer ähnlichen Fibel, in der Fläche II b in 
keinem bislang erkennbaren Grabzusammenhang gefunden, 
hat anscheinend demselben oder einem verwandten Typ an
gehört. Ein weiteres Stück, das wenigstens in die Familie die
ser Fibeln mit Rautenfuß gehört, ist im Abschnitt V anschei
nend am Rande eines noch nicht völlig erfaßten Scheiterhaufens 
gefunden worden. Von dem Rautenfuß ist der untere Abschnitt 
verloren. Der Bügel besitzt einen scharfen Mittelgrat. Die Kopf
platte ist nahezu rechteckig und hat einen ganz schwach erha
benen Mittelteil in Bügelbreite. Die drei rudimentären Knöpfe, 
von denen der obere etwas länger ist, sind mitgegossen. Auf 
der Rückseite der Kopfplatte befindet sich ein Achsenlager für 
die eiserne Spiralkonstruktion. Das Aussehen der Kopfplatte 
ist ohne das Vorbild ähnlicher Entwicklungen der kreuzförmi
gen Fibel nicht denkbar. Wir kommen damit in die Nähe der 
datierten geschlossenen Funde aus Mitteldeutschland. Daß im 
Grunde die Kleinfibeln dieses Typs mit rautenförmigem Fuß 
ohne Reliefverzierung eine Familie bilden, zeigt ihre gleich-

3 6 R o e d e r , Studien, S. 123. 
3 7 Genrich, Schmuckfunde, N e u e s Archiv , S. 272, Roeder , S t u d i e n 

Abb. 23 u n d 24. 
3 f c Genrich, F o r m e n k r e i s e u n d S t a m m e s g r u p p e n in S c h l e s w i g - H o l 

ste in, N e u m ü n s t e r 1954, S. 9 f. M i l d e n b e r g e r , D i e g e r m a n i s c h e n F u n d e 
der V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t in S a c h s e n , A r b e i t s - u. Forschungsber ichte 
zur s ä c h s i s c h e n B o d e n d e n k m a l p f l e g e , Be ih . 2, Le ipz ig 1959, S. 102, der 
e i n e n g e s c h l o s s e n e n F u n d v o n L a s s a h n X 19 nicht berücksicht igt . 
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artige Verbreitung 3 9. Das Zentrum der Verbreitung liegt im 
Gebiet der unteren Elbe, im nordöstlichen Niedersachsen also, 
in Holstein und im westlichen Mecklenburg. Ein auffälliges 
Ausgreifen unter überspringung des Pommerschen Raumes bis 
nach Ostpreußen hat schon Körner richtig bemerkt. Dazu kom
men einige bedeutsame Beziehungen zu Mitteldeutschland 4 0. 
Das auffällige zeitliche Gefälle in der Datierung von Norden 
nach Süden sollte im übrigen Grund genug sein, die Frage nach 
dem Entstehungsgebiet dieser Form noch einmal zu stellen. 

Mit den gleicharmigen, rehefverzierten Fibeln und den klei
nen Spangen mit Rautenfuß haben wir Formen kennengelernt, 
die ausschließlich oder vorwiegend auf den sächsischen Urnen
friedhöfen zwischen Elbe- und Wesermündung zuhause sind. 
Besonders enge Beziehungen bestehen dabei zu den Friedhöfen 
an der Elbmündung, von denen Perlberg bei Stade der bedeu
tendste ist. Der Friedhof Mahndorf bei Bremen nimmt dabei 
eine nicht zu unterschätzende Mittelstellung ein. Diese Bezie
hungen, soviel läßt sich schon jetzt vor der Präparation sagen, 
werden auch in einigen Formen der Tonware sichtbar. 

Wichtig sind jedoch auch die Hinweise auf Beziehungen zu 
Mitteldeutschland, die durch einige wenige, aber charakteristi
sche Gegenstände besonders deutlich zum Ausdruck kommen. 

In einem Scheiterhaufen (II, 22) wurde eine nur leicht durch 
Brand beschädigte, silberne Fünfknopffibel gefunden. — Diese 
Brandfläche überdeckte übrigens mit ihrem Rand die Grube 
eines beigabenlosen Körpergrabes (11,30). — Die Fibel ist mit 
den auf der Rückseite flachen Knöpfen in einem Stück gegos
sen. Das Mittelfeld der halbrunden Kopfplatte, durch eine in 
den Mittelwulst des Bügels übergehende Mittelsenkrechte hal
biert, ist durch aufsteigende Ranken verziert, so den Eindruck 
eines Augenmusters hervorrufend. Der rückwärts hohle Bügel 
ist durch den kräftigen Mittelwulst und je drei schwächere 
Seitenwülste gegliedert. Das von zwei Wülsten umrahmte 

39 M i l d e n b e r g e r a. a. O, A b b . 75 und 76. 
4 0 M i l d e n b e r g e r a . a . O . S. 109ff. Körner , D i e s ü d e l b i s c h e n L a n g o 

b a r d e n zur V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t , H i l d e s h e i m 1938, S. 29 f. u n d 49f . 
Schmidt, B., D i e s p ä t e V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t in M i t t e l d e u t s c h l a n d , 
H a l l e 1961, S. 126. 
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A b b . 6. L i e b e n a u F läche 11/14, Brandgrab 58. 
1. T o n g e f ä ß , 2. Fünfknopff ibe l , 3 . E i senfragment , 4. T o n p e r l e , 

5. z e r s c h m o l z e n e G l a s p e r l e . F u n d e fünffach v e r g r ö ß e r t . 

rautenförmige Mittelfeld des Fußes ist in vier ungleich große 
Felder unterteilt, von denen das obere und das untere durch 
Ranken, die beiden seitlichen von erhabenen, spitzen Ovalen 
gebildet sind. Den unteren Abschluß bildet ein sehr einfacher 
Tierkopf mit spitzovalen Augen und kaum angedeuteter Nase. 
Ganz ähnliche Fibeln wurden auf dem bekannten Friedhof von 
Weimar gefunden 4 1. Das Vorhandensein von nur vier Knöpfen, 

4i G ö t z e , D i e a l t t h ü r i n g i s c h e n F u n d e v o n W e i m a r , Ber l in 1912, 
Tafe l VI , 1 u. 4. 
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die stärkere Degeneration derselben, das Fehlen der Ranken 
auf der Fußplatte und ihr Ersatz durch ein rein geometrisches 
Muster sowie die stärkere Entwicklung des Tierkopfes könnten 
Anhaltspunkte für die Annahme sein, daß das Stück von Lie
benau das älteste einer ganzen Serie sei, die sich über Mittel
deutschland, Böhmen und das römische Pannonien bis nach 
Oberitalien verfolgen läßt. Ein ähnliches, leider stark ange
schmolzenes Stück stammt aus einem anderen Scheiterhaufen 
(II, 58) (Abb. 6 und Tafel Ia). Die fünf Knöpfe sind gegenüber 
dem eben beschriebenen Exemplar degeneriert, wohl sind noch 
Grundplatte und Kopf schwach voneinander getrennt. Eine 
Ornamentierung in Tierkopfform ist möglich, aber nicht deutlich 
erkennbar. In dem halbrunden Feld der Kopfplatte ist über 
dem Bügel ein erhabenes Dreieck zu erkennen. Darüber hän
gen nach beiden Seiten — man möchte „schnurrbartförmig" 
sagen — Ranken herunter. Auf der Rückseite der Kopfplatte 
halten zwei Achsenlager die eiserne Spiralkonstruktion. Der 
rückwärts hohle Bügel ist gegen Fuß und Bügel durch je eine 
gebogene Zierleiste mit eingepunztem Leiterornament abge
setzt. Der Bügel selbst ist durch fünf Längsrippen verziert, von 
denen die mittlere, kräftigste durch einen Längsstrich und 
rautenförmige Vertiefungen, die Vertiefungen daneben durch 
Reihen runder Eindrücke verziert sind, die wahrscheinlich zur 
Aufnahme von Niellomustern dienten. Am Absatz zwischen 
Bügel und Fuß erkennt man halbrunde, seitliche Auswüchse 
mit kräftigen Vertiefungen. Auf dem von verzierten, leisten
umrahmten, rautenförmigen Mittelfeld des Fußes sind Spuren 
von Rankenmustern erkennbar, etwa wie an einer Fibel ganz 
anderen Typs von Weimar mit rechteckiger Kopfplatte4 2. Der 
den Fuß abschließende Tierkopf ist durch Strichmuster und 
Reihen von Vertiefungen verziert, die sich bei dem hohen 
Grade der Zerschmelzung nur mühsam erkennen lassen. Auch 
diese Fibel findet ihre Parallelen in Mitteldeutschland 4ä t. 

In die gleiche Richtung weist eine kleine silberne, ehemals 
vergoldete Fibel mit halbrunder Kopfplatte, die mit einem 

42 Götze , a. a. O., Tafe l VI , 8. 
« Schmidt, B., V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t , Tafe l 3 1 h . 
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roten Stein oder Glas ausgelegt ist, einem gewölbten, durch 
Querwülste gegliederten Bügel und einem durch drei mit Stei
nen ausgelegten Rundein gebildeten Fuß. Ein genaues Gegen
stück rindet sich wieder auf dem Friedhof von Weimar 4 4. Die 
Form wird von Schnellenkamp4 5 in das 6 . Jahrhundert gesetzt. 
Vermutungsweise liegt ihr Ursprung in Mitteldeutschland, sie 
ist jedoch auch westlich im fränkischen und allemannischen 
Gebiet vertreten und kommt einmal in England vor. Die räum
liche Verbindung zu diesem Stück könnte unsere Fibel aus 
Liebenau schaffen. Die noch ausstehende technische Bearbeitung 
der Glas- und Bronzereste desselben Grabes (II, 5 7 c ) verspricht 
Aufschlüsse über die Datierung. 

Die Verbindungen mit dem Mitteldeutschen Raum, wo durch 
das Reich der Thüringer ein politisches und auch kulturelles 
Kraftfeld entstanden war, kommen auch durch verschiedene 
Funde des gemischtbelegten Friedhofes von der Mahndorfer 
Düne südlich von Bremen zum Ausdruck. Die Weser scheint 
demnach für die Vermittlung dieser Einflüsse eine nicht un
wesentliche Bedeutung gehabt zu haben. Wenn man bedenkt, 
wie wenige systematische Untersuchungen bislang aus diesem 
Raum vorliegen und ein wie kleiner Ausschnitt sogar nur von 
dem Friedhof von Liebenau ergraben ist, dann läßt sich ermes
sen, daß wir in einiger Zeit über diese und andere Beziehungen 
weit mehr wissen werden, als es jetzt der Fall ist. Schon eine 
weitere Sichtung der bis jetzt ergrabenen Funde wird uns neue 
Aufschlüsse ermöglichen. 

Die wenigen gegebenen Beispiele von der Ausstattung der 
Brandgräber, die nun wirklich nur die guterhaltenen und auf
fallenden Funde betreffen, vermögen uns ein Bild davon zu 
geben, daß es sich hier keineswegs nur um ärmlich ausgestat
tete Beisetzungen gehandelt habe. Es ist deutlich zu erkennen, 
welche Fehlschlüsse die Folge wären, wenn die beigabenfüh
renden Schichten der Scheiterhaufenreste etwa durch eine 
Uberpflügung vernichtet worden wären. Im Vergleich zu den 

4 4 G ö t z e , W e i m a r , Tafe l VI, 15. Ein w e i t e r e s Stück d i e s e s Typus , 
nur mit g l a t t e m Büge l , w u r d e kürzl ich in L i e b e n a u g e f u n d e n . 

4 5 S c h n e l l e n k a m p , Ein Gräberfe ld aus fränkischer Ze i t in B i schofshe im 
bei M a i n z . M a i n z e r Ztschr. X X X I , 1936, S. 1-11. 
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Befunden von Dörverden erhebt sich nun die Frage, wie lange 
sich die Brandbestattung in Liebenau gehalten hat. Die Ant
wort ist wegen der günstigen Beobachtungsmöglichkeiten ver
hältnismäßig leicht. Gelegentlich wurde schon darauf hingewie
sen, daß verhältnismäßig junge Süd-Nord-Körperbestattungen 
von Brandgräbern überschnitten wurden. Allein schon wegen 
der Datierung der Beigaben läßt sich die von Grohne vertre
tene Meinung von einem frühen Aufhören der Brandbestattung 
nicht halten 4 6 . Ein besonders eindringlicher Befund zeigt jedoch, 
daß auch in Liebenau die Brandbestattung bis an das Ende der 
heidnischen Zeit, ja, sogar darüber hinaus üblich blieb, über 
einem west-östlich ausgerichteten, also schon christlichen Kör
pergrab, das glücklicherweise durch ein Profil durchschnitten 
wurde, fanden sich die ungestörten Reste eines Scheiterhaufens 
(III, 106). Ein weiterer Zufall ermöglichte es, hier einmal den 
Scheiterhaufen mit der zugehörigen Brandgrube einwandfrei 
in Verbindung zu bringen. Eine Scherbe aus der Brandstelle 
paßte ganz genau an das Beigefäß der Brandgrube III, 79. Nach 
dem Befund von Liebenau kann keine Rede davon sein, daß 
die Brandbestattung zeitweise oder ganz außer Gebrauch ge
kommen sei. Hier und in Dörverden ist ihre Beibehaltung bis 
zur Christianisierung, also bis in die Zeit um 800, nachweisbar. 

Uber die von Süden nach Norden ausgerichteten Körper
gräber wird unsere Kenntnis durch die Ausgrabungsergebnisse 
von Liebenau bereichert. Infolge der größeren Ausdehnung des 
Friedhofs, der nicht wie in Dörverden in die engen Grenzen 
eines Flurstückes gepreßt werden mußte, sondern ein weites 
unfruchtbares Dünenstück zur Verfügung hatte, hat bei weitem 
keine so große Zerstörung der älteren Bestattungen durch jün
gere Gräber stattgefunden. Überschneidungen von Körpergrä
bern sind nur selten beobachtet worden. Einmal (11,21) trifft 
das jüngere Grab fast genau die Grube des älteren (Abb. 7), 
so daß man fast eine Absicht unterstellen möchte, das andere-
mal überschneidet ein West-Ost-Grab ein Süd-Nord-Grab (2, 
1957, Abschnitt III). So kann man fast auf die Idee kommen, 
daß die Lage der Gräber äußerlich erkennbar gewesen sei. 

4« G r o h n e , Mahndorf , S . 2 8 4 . 
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A b b . 7. L i e b e n a u F läche II/3, S ü d - N o r d - G r a b 21 . 
Aufs icht u n d Se i t enans i ch t . 1. E i s e n g e g e n s t a n d mi t G e w e b e r e s t e n u n d 
a n g e k l e b t e m F e u e r s t e i n , 2. E i s e n g e g e n s t a n d m i t G e w e b e r e s t e n u n d 

a u f l i e g e n d e r B r o n z e p l a t t e , 3. Dre i e i s e r n e P f e i l s p i t z e n . 
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Es gibt jedoch keine Grabungsbefunde, die eine solche Kenn
zeichnung sicher beweisen könnten. Lediglich in einem vor der 
Grabung von Sandgrubenarbeitern aufgefundenen Waffengrab 
(A 1953) soll die Lanzenspitze senkrecht so in der Grabgrube 
gestanden haben, daß der Schaft aus dem Grabe hätte ragen 
müssen. Leider ist durch die Ausgrabung nie wieder ein solcher 
Befund erschlossen worden. 

Anders als in Dörverden kann der Beginn des neuen Bestat
tungsbrauches in Liebenau verhältnismäßig sicher datiert wer
den. Im Bereich des Abschnittes II wurde ein reiches mit spät
römischen Gürtelgarnituren ausgestattetes Waffengrab aus der 
Zeit um 400 in einer Sandgrube angeschnitten und von D. Bohn-
sack ausgegraben (1, 1957). Es gehört in den Kreis der von J. 
Werner zusammengestellten Gruppe von reichen Waffengrä
bern 4 7 , die nach ihm das Auftreten von Körpergräbern der 
Völkerwanderungszeit im nordwestdeutschen Raum überhaupt 
eingeleitet haben soll. Etwa ein Jahrhundert jünger zu datie
ren ist ein Grabinventar (A 1953) mit Spatha, Schildbuckel, 
Schildfessel, Lanze, Ango und zwei Gefäßen sächsischen Stils, 
das bei Sandgewinnungsarbeiten gefunden wurde und den An
laß zu dem Beginn der Ausgrabungen bildete. Die Datierung 
ergibt sich aus dem gerieften Mundband, das in dieser Form 
zusammen mit zweischneidigen Schwertern der Typen III und 
V nach Behmer vorkommt, der einfachen vierkantigen Schild
fessel und dem konischen Schildfessel mit Knopf48, die in die 
Zeit um 500 oder den Beginn des 6. Jahrhunderts zu setzen sind. 
Ein weiteres Kriegergrab (13,1953), ein Doppelgrab (Abb. 8), 
enthielt einen Sax von 47 cm Klingenlänge mit einer Griff
angel von 16,5 cm Länge und einer 5,5 cm breiten Klinge, einen 
Schildbuckel (Böhner's Typ C) mit kleinen zum Schild gehörigen 
Bronzenägeln mit gespaltenem Schaft und halbrundem Kopf 
und einen rohgeformten Tonkumpf. Das Grab gehört dem 
7. Jahrhundert an 4 9 . 

4 7 W e r n e r , J., K r i e g e r g r ä b e r a u s der e r s t e n Hä l f t e d e s 5. Jahrh . 
z w i s c h e n S c h e i d e u n d W e s e r . B o n n e r Jahrbücher 158, 1958, S. 372-413. 

4 8 Schmidt , B., V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t , S. 154 f. 
4 9 V e r ö f f e n t l i c h u n g d. Verf. für d i e Tackenberg-Fes t schr i f t v o r 

g e s e h e n . 
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A b b . 8. L i e b e n a u S ü d - N o r d - G r a b V / 1 3 . 
1. Schi ldbuckel mi t B r o n z e n i e t e n u n d H o l z r e s t e n , 2. B e i g e f ä ß , 3. G ü r t e l 

schnal le , 4. Schwert , 5. Dolch . 

Ein anderes Grab (6, 1953) enthielt einen Sax mit folgenden 
Maßen: Klinge 30 X 4 cm, Griffangel 12,5 cm. Die Scheide ist 
an der Schneidenseite durch Silbernägel verziert. Am Scheiden
mund war ein Abschlußblech befestigt, das an der Schneiden
seite ebenfalls durch Silberniete zusammengehalten war. An dem 
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mittelständigen Griff war ein mit Silbernägeln besetzter Riemen 
befestigt. Die Form des hölzernen Griffes ließ sich nicht genau 
erkennen. Dem Toten waren ein eisernes Messer und zwei 
eiserne Pfeil- oder Speerspitzen als weitere Beigaben ins Grab 
gelegt worden. Das Fehlen von Resten eines Schildes muß nicht 
unbedingt bedeuten, daß keiner vorhanden war; das restlose 
Vergehen organischer Substanzen muß als Möglichkeit in Be
tracht gezogen werden. Zwei Körpergräber besaßen als Waf
fenbeigabe lediglich eine oder mehrere Pfeilspitzen. Die Zu
gehörigkeit der fünf bisher aufgedeckten Pferdebestattungen 
zu ganz bestimmten Waffengräbern ist nicht gesichert, da sie 
unglücklicherweise in der Nähe der Grabungsgrenzen liegen. 
Man wird hier als Ergänzung den Befund von Dörverden her
anziehen dürfen. 

Die nachweislichen Frauengräber ergeben ein ähnliches Bild 
unterschiedlicher Ausstattung. Das unstreitig reichste (1, 1953) 
enthielt zwei auf der Brust liegende Silberscheiben, die durch 
Einschläge dreieckiger Gitterpunzen verziert waren. Auf der 
Rückseite der Scheiben beiderseits einer zentralen Wölbung 
sind rötlichbraune Verfärbungen erkennbar, die wahrscheinlich 
von einer nichterhaltenen Befestigungseinrichtung herrühren. 
Zwischen den Scheiben lagen in Abständen, die das frühere 
Vorhandensein von Perlen aus organischer Substanz vermuten 
lassen, sieben farbige Tonperlen, von denen nur die mittlere, 
größte mit Ringaugenmustern verziert ist. Ein Eisenmesser mit 
Resten der Scheide lag nicht an der Hüfte, sondern an der 
linken Schulter. An der Hüfte befand sich eine lange, schmale 
Riemenzunge aus verzinnter Bronze, die in Stoff und Leder 
eingewickelt war. Uber den Unterschenkeln wurden Eisenniete 
und Bronzestreifen, offensichtlich von einem vergangenen 
Kästchen herrührend, gefunden. Vom Inhalt ist nichts erhalten. 
Die Lage des Messers, die eingewickelte Riemenzunge und die 
Niederlegung eines Kästchens sind Anzeichen einer für Lie
benau ungewöhnlichen Grabausstattung mit echten Beigaben. 
Sonst sind anscheinend nur Bestandteile der Tracht, wie Per
lenketten, Schnallen und Messer, einmal ein Fibelpaar gefun
den worden. In einem Grabe waren neben den Perlen der Hals
kette weitere am rechten Unterarm (Abb. 9), also wohl von 
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einem Armband vorhanden (II, 35). In einem anderen Grab 
(II, 68) lagen kleinste Perlen in einer Anordnung, daß sie un
möglich Teile einer Kette sein konnten (Abb. 10). Wahrschein
lich gehören sie zu einem bestickten Stoff. In einem Kindergrab 
(III, 98) war der Fingerring eines Erwachsenen mit auf die Hals
kette gezogen worden. In seiner Nähe waren scheibenförmige 

Grab 35, F läche II/8. 
1. P e r l e n k e t t e , 2. P e r l e n k e t t e , 

3 . E i s e n m e s s e r . 

F läche 11/13. 
1. 2. 3. B r o n z e b e s c h l a g s t ü c k e , 

4. E i s e r n e Schna l l e , 5. Per len . 
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Kalksteinperlen erhalten. In weiterem Abstand von der kon
servierenden Bronze waren sie infolge der Kalkarmut des Dü
nensandes fast völlig vergangen. Andere Körpergräber ent
halten keine Beigaben oder Ausrüstungsgegenstände, die keine 
Geschlechtsbestimmung ermöglichen, wie Beigefäße, Gürtel
schnallen oder Messer. 

Von den bisher gefundenen 33 Süd-Nord-Gräbern enthielten 
acht Waffen. Als Frauengräber sind durch Perlen, Kästchen
beschläge und Bronzefibeln neun Gräber bestimmt. Zehn Grä
ber enthalten überhaupt keine Beigaben. Die übrigen nur 
Schnallen, Messer oder Beigefäße. Wie in Dörverden ist also 
etwa ein Drittel der Süd-Nord-Gräber beigabenlos. Dies ist 
nicht etwa eine späte Erscheinung. Einige der beigabenlosen 
Gräber werden nämlich von verhältnismäßig alten Brandbe
stattungen überschnitten, so das Grab II, 30 durch den Scheiter
haufen II, 22 mit der silbernen Fünfknopffibel und Grab II, 12 
durch den Scheiterhaufen II, 10 mit Scherben eines Gefäßes 
etwa der Mitte des 5. Jahrhunderts. Im Vergleich mit der Aus
stattung der Brandgräber ist die der Körpergräber keinesfalls 
reicher zu nennen. Fast alle, nicht nur die schönsten und wert
vollsten Fibeln stammen aus Brandbestattungen. Audi die Waf
fenausrüstung derselben ist kaum ärmlicher zu nennen, vor 
allem wenn man bedenkt, daß ein Teil der Beigaben der Brand
bestattungen durch das Feuer der Scheiterhaufen zerstört wurde. 
Es ist also unmöglich, den Grund für den Unterschied der ver
schiedenen Beisetzungsformen in der höheren sozialen Stellung 
der Körperbestatteten zu suchen. Der einzige wirkliche Unter
schied besteht darin, daß es für die Pferdebestattungen, die 
doch offenbar zu den Süd-Nord-Gräbern gehören, bislang kein 
Äquivalent bei den Brandbestattungen gibt. Die Annahme, daß 
in den verschiedenen Beisetzungsformen unterschiedliche Glau
bens- oder Jenseitsvorstellungen zum Ausdruck kommen, bildet 
immer noch die wahrscheinlichste Erklärung 5 0. 

Die Form der Beisetzung war nur in einigen Fällen erkenn
bar. In einem Grab war der Tote auf einer aus einem aufgespal
tenen Baumstamm hergestellten Bohle beerdigt. In einem ande-

50 Genrich, Nachr. a. N d s . Urg . 28, 1959, S.20ff . 
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ren Grabe wurden Pfostenlöcher an den Ecken und eine Holz
auskleidung der Grabgrube beobachtet. Dieses stammt von dem 
südlichen, wahrscheinlich jüngeren Teil des Friedhofes. Auf 
den Eisenbeigaben mancher Körpergräber, Schwertern, Schnal
len und Taschenbügeln, waren auf der Oberseite Textilreste 
erkennbar, die an die Bedeckung oder Einhüllung der Toten 
in ein Tuch denken lassen. In der halben Höhe der Grabgruben 
einiger Pferde- und Menschengräber wurden verkohlte Reste 
von Zweigen beobachtet, die auf ein rituelles Feuer während 
der Leichenbestattung schließen lassen. Die Deutung ist inso
fern unbezweifelbar, als die verkohlten Zweige sich über einen 
großen Teil der Grabgrube verfolgen ließen. Eine Verwechse* 
lung mit den Resten zerstörter älterer Brandbestattungen ist 
also nicht möglich. Ob dieser Ritus auch bei anderen Bestat
tungen geübt wurde, läßt sich weder beweisen noch ausschlie
ßen, da natürlich ein kräftiges Feuer alle Holzteile zerstört 
haben kann, kleinere unzusammenhängende Holzkohle- und 
Aschenreste auch von zerstörten, älteren Brandbestattungen 
herrühren können. 

Als jüngste Bestattungsform des Friedhofes Liebenau sind 
die West-Ost-Gräber anzusehen. Eines von ihnen überschneidet 
ein Süd-Nord-Grab, nur eines wird von einem Scheiterhaufen 
überdeckt. Im Abschnitt III sind sechs sichere Bestattungen die
ser Art gefunden, im Abschnitt II zwei 5 0 a . Nur eines (III, 105) 
enthielt Beigaben. Am linken Fuß des Toten lag ein Lanzen
schuh, in Gürtelhöhe ein Dolch mit auffällig langem Griff. Es 
ist natürlich möglich, daß eine ehemals vorhandene Lanzen
spitze aus rituellen Gründen oder wegen ihres Materialwertes 
nicht mit ins Grab gegeben wurde. Jedoch kann nicht aus
geschlossen werden, daß sich an der Spitze des Schaftes ein 
Wimpel oder ein anderes Abzeichen befunden hat, der Bestat
tete also eine Art Fähnrich war. Zu dieser Deutung würde auch 
die für ein christliches Grab ganz ungewöhnliche Beigabe eines 
Dolches passen können. 

Gegenüber Dörverden ist die Anzahl der West-Ost-Gräber 

5 0 a I n z w i s c h e n s i n d dort fünf w e i t e r e W e s t - O s t - G r ä b e r aufgedeckt 
w o r d e n , in d e r e n e i n e m e i n e Rechteckfibel g e f u n d e n w u r d e . 
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In Liebenau sehr gering zu nennen. Natürlich ist es möglich, 
«laß einige weitere durch den Sandgrubenbetrieb zerstört wor
den sind. Es ist nicht auszuschließen, daß in einem bisher noch 
nicht ausgegrabenen Teil des Friedhofes weitere West-Ost-
Gräber auftreten. Andererseits ist es auch möglich, daß Fried
hof und Siedlung kurz nach der Christianisierung ihr Ende 
fanden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g d e r E r g e b n i s s e 

Versuchen wir einmal in kurzem Rückblick einige der Er
kenntnisse und Fragen zusammenzufassen, die sich aus den 
vorliegenden Betrachtungen ergeben. Die ganze Fülle der an
geregten Probleme läßt sich in diesem Rahmen und vor einer 
Weiterführung der Untersuchungen ja kaum darstellen. Weni
gen sicheren Ergebnissen stehen viele neue Fragen gegenüber, 
die sich aus der Kenntnis eines für dieses Gebiet neuartigen 
Fundstoffes ergeben. 

Eines der wesentlichen Probleme, das uns auch methodisch 
weiterzuführen vermag, ist die Frage nach der Kontinuität der 
Plätze. Allerdings ist der Ausgrabungsstand auf beiden Fried
höfen unvollkommen. In Dörverden wurde ein großer Teil des 
Friedhofes vor der Ausgrabung zerstört. Die Untersuchungen 
auf dem noch vorhandenen Rest sind durch den Gartenbau 
behindert. Auch in Liebenau hat der Sandgrubenbetrieb viele 
Gräber vernichtet. Trotz der Untersuchung ausgedehnter Flä
chen ist zudem nur ein ganz kleiner Ausschnitt des weitläufigen 
Friedhofsgeländes erfaßt. Wir müssen also mit mancher Un
sicherheit der Schlußfolgerungen rechnen. 

Dem ärgerlichen Zustand der weitgehenden Vernichtung von 
Teilen des Friedhofes in Dörverden stehen gleichwohl wesent
liche Erkenntnismöglichkeiten gegenüber. Auch die erhaltenen 
Reste der zerstörten, älteren Bestattungen lassen noch auf eine 
ununterbrochene Benutzung des Friedhofes schließen. Die zeit
lichen Grenzen sind durch die Brandgräber der frühen Eisenzeit 
zu Beginn des Friedhofes und durch die siebente Generation 
christlicher West-Ost-Gräber am Ende der Belegungszeit gege
ben. Besondere Bedeutung besitzt die große Anzahl dieser 
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jüngsten Bestattungen, die uns einen Eindruck von dem Aus
sehen und der Ausstattung eines frühchristlichen Friedhofes in 
unserem Gebiet vermitteln. Gestützt wird unsere These von 
der kontinuierlichen Benutzung des Platzes durch die unge
wöhnliche Tradition des Ortsnamens durch mehr als anderthalb 
Jahrtausende. 

Die Befunde in Liebenau bestätigen und ergänzen das in 
Dörverden gewonnene Bild. Die ältesten Funde gehen auch hier 
in die frühe Eisenzeit, möglicherweise sogar bis an das Ende 
der Bronzezeit zurück. Den ersten Jahrhunderten unserer Zeit
rechnung können wir allerdings nur einige Scherben zuweisen. 
Diese Lücke wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit durch die 
Ausgrabung weiterer Friedhofsteile schließen lassen. Sie wird 
z. T. heute schon wettgemacht durch die Beobachtung, daß die 
in der Bronzezeit und frühen Eisenzeit übliche Bestattungsform 
der überflügelten Scheiterhaufen in Liebenau bis in die Völker
wanderungszeit hinein üblich blieb. Die Annahme von der 
Kontinuität des Platzes wird hier also durch die Kontinuität 
der Bestattungsform gestützt. Auf die überörtliche Bedeutung 
dieser Beobachtung wurde oben bereits hingewiesen. 

Für unsere Friedhöfe erhebt sich nun die Frage, wie weit 
man angesichts des Eindringens einer neuen Bestattungsform, 
der Süd-Nord-Körpergräber, und eines neuen Kulturgutes, 
repräsentiert beispielsweise durch gleicharmige Fibeln uncl 
Gefäße „sächsischen Stiles" mit Gurtfurchen und Buckelver
zierung, von einer wirklichen Kontinuität sprechen kann. Die 
Beibehaltung des Bestattungsplatzes und der alten Bestattungs
formen spricht für eine solche trotz der neuen Einflüsse, vor 
allem auch deshalb, weil ein soziales Ubergewicht der in den 
neuauftretenden Körpergräbern Bestatteten durch einen her
vorragenden Reichtum an wertvollen Beigaben keineswegs 
auch nur glaubhaft gemacht werden kann. Auch in Liebenau 
mündet der Friedhof schließlich in die wahrscheinlich christ
lichen West-Ost-Gräber ein, wenn diese auch seltener als in 
Dörverden sind. Dem Bruch in der religiösen Entwicklung 
stehen hier die Kontinuität des Platzes und wohl auch der 
Bevölkerung gegenüber, wenn auch angesichts der bisher ge
ringen Anzahl der christlichen Gräber in Liebenau mit einer 

4 Nachrichten 4 9 



Verlegung des Friedhofes gerechnet werden muß. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß noch weitere in einem bis
her nicht ausgegrabenen Teil des Friedhofes entdeckt werden. 
Die Untersuchung der zugehörigen Siedlung, die inzwischen 
aufgefunden ist, sollte uns hier ergänzende Angaben machen 
können. 

Mit dem Auftauchen neuer Bestattungsformen und von Nor
den her einziehenden Kulturgutes taucht ein neues Problem 
auf, inwieweit nämlich aus diesen Funden und Befunden Rück
schlüsse auf die Stammesgeschichte möglich sind. Die Frage 
nach der Auswertungsmöglichkeit von Bodenfunden für die 
politische Geschichte ist in unserer Wissenschaft zu einer 
Streitfrage geworden, die auf beiden Seiten, bei den Befür
wortern und den Gegnern, häufig zu so drastischen Behaup
tungen geführt hat, daß sie in ihrer Form und ihrem absoluten 
Geltungsanspruch eher in das Gebiet religiöser Dogmatik 
gehören, als der kritischen Methodik der Wissenschaft ent
sprechen. Mit einer solchen Betrachtungsweise wird die Mög
lichkeit einer kritischen Behandlungsweise und so die Weiter
entwicklung der Arbeitsmethode gebremst. Hier kann uns nur 
die Untersuchung konkreter Beispiele weiterführen, die unter 
dem Gesichtspunkt der möglichen Allgemeingültigkeit betrach
tet werden müssen. 

Fragen wir uns einmal, wie sich ein politischer Vorgang, hier 
die Ausdehnung des Machtbereiches der Sachsen, überhaupt 
in den Bodenfunden hätte äußern können. Allein eine gewalt
same Eroberung, einhergehend mit der Vernichtung oder rest
losen Vertreibung der eingesessenen Bevölkerung könnte einen 
mit den Mitteln der Spatenforschung feststellbaren, in Liebenau 
und Dörverden aber nicht nachweisbaren Bruch in der Besied
lung und damit in der Belegung der Friedhöfe hervorrufen, wie 
er nach Winkelmann 5 1 sich im westfälischen Raum erschließen 
läßt. Der Vorgang lediglich der Uberlagerung der eingesessenen 
Bevölkerung durch eine eindringende Herrenschicht müßte sich 
unter günstigen Umständen in einem sozial deutbaren Unter
schied im Reichtum der Grabbeigaben des Friedhofes zeigen 

5i W e s t f ä l i s c h e F o r s c h u n g e n 1953/54 , S. 283. 
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können. Wie ist das nun in Liebenau und Dörverden? Der neu
auftauchende Brauch der Körpergräber ist nicht nur auf ein 
enges, völkisch abgrenzbares Gebiet beschränkt, sondern ist 
gerade in der Zeit um 400 für weite Räume Norddeutschlands 
und des Rheingebietes bezeugt 5 2. Es geht also nicht an, diese 
Grabform als typisch sächsisch zu bezeichnen. Ihre Einführung 
ist vielmehr im Zusammenhang mit der Übernahme auch ande
ren fremden, vornehmlich provinzial-römischen Kulturgutes zu 
suchen. Ein Waffengrab von Liebenau mit spätrömischen Gür
telgarnituren und ein anderes von Stolzenau, das in einer Stein
plattenkiste u. a. den bekannten Löwenfußeimer enthielt, gehö
ren in diesen Rahmen. Dieser ganze Komplex wird sich in 
seinem vollen Umfang erst durch eine Weiterführung der ver
dienstvollen Vorarbeiten J. Werners überblicken lassen. Für 
unsere Frage nach dem Eindringen der Sachsen kann es nichts 
aussagen. Die überreiche Ausstattung mit Schmuck und Waffen 
bleibt eine seltene, im übrigen auf eine ganz kurze Spanne 
beschränkte Zeiterscheinung. 

So bleibt als einziges Argument für die Einvernahme unseres 
Gebietes in den sächsischen Einflußbereich, die ja aus histori
schen Gründen einmal stattgefunden haben muß, das Auftreten 
der so charakteristischen Schmucksachen und Tonwarenformen. 
Dem Einwand, daß sie bislang zu selten seien, um eine histo
rische Entwicklung aus ihnen abzulesen, kann man entgegen
halten, daß bei der ersten größeren, systematischen Grabung 
allein mehr Gegenstände dieser Art an einem einzigen Fund
platz zutage gefördert wurden, als bisher aus dem ganzen 
Wesergebiet an Einzelfunden bekannt waren. Mit einer Ver
mehrung durch eine systematisch betriebene Forschung kann 
also gerechnet werden. 

Diese Gegenstände können in Anbetracht aller Umstände 
nur durch wirtschaftliche oder persönliche Verbindungen in 
unser Gebiet gelangt sein, die als Sekundärerscheinungen im 
Gefolge der politischen Ereignisse zu denken sind. Die kon
tinuierliche Belegung des Platzes, der Fortbestand der alten 
Bestattungsformen und das Fehlen krasser, aus dem Reichtum 

5 2 W e r n e r , B o n n e r Jahrbücher 158, 1958, S. 372 ff. 
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der Beigaben erschließbarer neu auftretender sozialer Unter
schiede läßt nur den Schluß auf eine verhältnismäßig friedliche 
Eingliederung zu. Ob die eigentümliche Verbreitung römischen 
Importgutes in Tischlers „Hunte-Weser-Gruppe" ebenfalls 
schon mit diesem Vorgang der Eingliederung in Zusammen
hang zu bringen ist, kann heute noch nicht geklärt werden. Es 
soll hier betont werden, daß die vorliegenden Spekulationen 
durchaus nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben 
sollen. Es geht nicht an, sie blindlings auf einen anderen Fund
stoff, auf andere Räume oder Zeiten zu übertragen. Als Einzel
beispiel vermögen sie jedoch die Verfeinerung der Arbeits
methode durchaus zu fördern. 

Wir haben oben gesehen, daß das Auftreten der neuen Kör
perbestattungssitte weder durch politische Ereignisse im Sinne 
einer Einwanderung noch durch soziale Unterschiede zu erklä
ren ist. In ihnen jedoch ausschließlich eine Modeerscheinung 
zu sehen, angeregt und weitergegeben durch aus römischen 
Kriegsdiensten zurückkehrende Reisläufer, dagegen spricht die 
Dauer der Übung bis an das Ende der heidnischen Zeit und die 
Beigabenlosigkeit auch früher Gräber. Am ehesten können die 
verschiedenen Bestattungsgebräuche Unterschiede der Jenseits
vorstellungen mit religiösem Hintergrunde widerspiegeln, wie 
oben erläutert wurde. 

Eine weitere Frage ist, wie weit die Ergebnisse der vorlie
genden Untersuchungen symptomatisch für das Gebiet sind, 
in dem die Friedhöfe liegen, und zu dem sie gehören. Die beste 
Möglichkeit einer Klärung bestünde in einem Vergleich mit 
anderen Friedhöfen gleicher Zeit aus demselben Raum, der 
allerdings nur etwa mit den Friedhöfen von Stolzenau und 
Schinna durchführbar wäre, die vor mehr als hundert Jahren 
entdeckt und beschrieben wurden. In späterer Zeit wurde kein 
einziger der bekanntgewordenen Friedhöfe vollständig aus
gegraben, eine Folge des bislang geübten Prinzipes der Denk
malspflege, immer nur das unmittelbar Gefährdete sicherzu
stellen. Selbst in jüngster Zeit noch begnügte man sich damit, 
einen besonders schönen Fund ohne Klärung der Fundumstände 
lediglich in die Sammlung zu überführen. So stammt z. B. die 
emaillverzierte Scheibenfibel von Berxen Kreis Hoya von einem 

52 



fast unbeobachtet zerstörten gemischtbelegten Friedhof. Selbst 
der Friedhof von Dörverden hätte nicht gegraben werden kön
nen, wenn nicht Freunde unserer Wissenschaft, vor allem Prof. 
Tüxen, Stolzenau, durch immer wiederholte energische Vor
stellungen die finanziellen Voraussetzungen für den Beginn 
der Grabung hätten schaffen helfen. Wir müssen uns also mit 
der Tatsache abfinden, daß an kaum einer anderen Stelle des 
hier betrachteten Gebietes auch nur die annähernd vollständige 
Untersuchung eines Gräberfeldes vorliegt, wenn man einmal 
von Mahndorf absieht, das schon nördlich unseres eigentlichen 
Arbeitsgebietes liegt. So können wir einstweilen nur die ein
ander ergänzenden und bestätigenden Funde und Befunde von 
Liebenau und Dörverden auch auf die Fundstellen zu übertra
gen suchen, von denen nur Einzelfunde aus dem zeitlichen 
Rahmen unserer Friedhöfe stammen. Die Kartierung dieser 
Fundstellen 5 3 läßt ein geschlossenes Siedlungsgebiet erkennen, 
das sich im wesentlichen etwa an den Raum der mittleren 
Weser zwischen Verden und Schlüsselburg hält. Fundbezirke 
verwandter Art sind offenbar von diesem Raum durch wenig 
oder gar nicht besiedelte ödmarken getrennt. Eine Aufteilung 
in drei Siedlungszellen, bezeichnet durch die Orte Dörverden-
Eitzendorf, Nienburg - Marklohe und Liebenau - Stolzenau, die 
voneinander durch Streifen unbesiedelten Gebietes getrennt 
sind, läßt sich ebenfalls aus der Fundkarte ablesen. Eine ge
wisse Anreicherung der Fundstellen ist beiderseits der Weser 
nördlich Nienburg zu beobachten. Damit gewinnt die bisher 
hypothetische Gleichsetzung des erst seit einigen Jahren aus 
Lohe in Marklohe umgetauften Ortes mit dem in der „vita 
Lebuini* genannten Hauptversammlungsplatz der Sachsen an 
Wahrscheinlichkeit, die auch aus anderen guten Gründen an
genommen wird 5 4 . Wie weit die in dieser Gegend gehäuft vor
kommenden Wallburgen in Drakenburg, Oyle, Nienburg, 
Heemsen und Heiligenberg sowie die Burg in Verden wenig
stens in die Spätzeit unserer Friedhöfe gehören und damit für 

53 F o r s c h u n g e n u n d Fortschrit te , 33, 1959, H 12, S. 358. 
5 4 D r ö g e r e i t in: H a n d b u c h der Hi s tor i s chen S t ä t t e n D e u t s c h l a n d s 

Bd. II, N i e d e r s a c h s e n S. 275, 
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die Organisation der festgestellten Siedlungszellen eine beson
dere Bedeutung besitzen, kann nur durch eingehende Grabun
gen geklärt werden, deren Ergebnisse sehr wahrscheinlich die 
schriftlichen Nachrichten über die Frühgeschichte unseres Rau
mes wesentlich ergänzen könnten. Eine weitere notwendige 
Ergänzung unserer Kenntnis kann von der Erforschung der 
Siedlungen erwartet werden, die sich nicht nur auf die Aus
grabung der Wohnplätze beschränken, sondern auch die Auf
schlüsselung der Flurbilder umfassen sollte. Die aus diesen 
Untersuchungen zu erwartenden Ergebnisse dürften eine nicht 
geringe Bedeutung für die frühe Landesgeschichte Niedersach
sens besitzen. 
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Niedersächsische Fundchronik 
(für die Zeit vom 1. 7.1960 bis zum 30. 6.1961) 

Vorbemerkung 

Die letzten Jahre haben auch für Niedersachsen eine stärkere 
Belebung der archäologischen Landesforschung mit sich gebracht. 
Organisatorische Neuordnungen und die Bereitstellung größerer 
Forschungsmittel des Landes, vornehmlich aus der Konzessions
abgabe des Zahlenlottos, haben nicht nur zu einer Intensivie
rung der Bodendenkmalpflege geführt, sondern auch die Inan
griffnahme größerer Plangrabungen gestattet. Der freiwillige 
Zusammenschluß der im Lande hauptamtlich tätigen Prähisto
riker zu einer Arbeitsgemeinschaft hat eine Möglichkeit zu 
gegenseitiger Abstimmung der Forschungsvorhaben geschaffen. 

Beim Anhalten der jetzt gegebenen Verhältnisse ist mit einer 
weiteren Belebung der Forschung zu rechnen, zumal auch durch 
die Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein 
großzügiger Forschungsplan für eine Reihe von Jahren in die 
Wege geleitet ist \ der auch für Niedersachsen von großer Be
deutung werden kann. 

Diese Entwicklung läßt es geraten erscheinen, sowohl die 
interessierte Forschung im Lande wie auch die Fachkollegen 
außerhalb von Niedersachsen laufend mit den wichtigeren Er
gebnissen der archäologischen Landesforschung bekannt zu 
machen. Dafür ist erstmalig in diesem Heft der Nachrichten aus 
Niedersachsens Urgeschichte eine „Fundchronik" zusammenge
stellt worden, wie es sie für verschiedene andere Länder schon 
seit längerer Zeit gibt. 

i W . T r e u e , in d i e s e m H e f t S. 3. 
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Die Träger dieser von jetzt ab jährlich geplanten Zusammen
stellung sind die drei großen Landesmuseen in Braunschweig, 
Hannover und Oldenburg als die für die Bodendenkmalpflege in 
Niedersachsen zuständigen Institute. Im Rahmen dieser regional 
abgegrenzten Arbeitsbezirke sollen aber auch die örtlichen Hei
matpfleger und die Leiter der Lokalmuseen zu Worte kommen. 
Damit werden, wie wir hoffen, die vielfältig verstreuten und 
meist schwer erreichbaren Ergebnisse einer stillen, entsagungs
vollen und oft mit großer Begeisterung und hohen persönlichen 
Opfern betriebenen Arbeit der Gesamtforschung zugänglich ge
macht werden. 

Es ist nicht das Ziel dieser „Fundchronik", eine Zusammen
stellung aller in der Berichtzeit in die Museen gelangten Funde 
zu bringen. Das würde ohnehin wenig sinnvoll sein und nur 
dort einen gewissen Zweck haben, wo es möglich wäre, alle 
wichtigeren Funde abzubilden. Das aber verbietet sich aus ver
schiedenen Gründen von selbst. Gedacht ist vorläufig daran, 
knappe Berichte über laufende oder abgeschlossene Untersu
chungen als erste Orientierung zu bieten, ohne daß dadurch die 
Ausgräber der Pflicht umfassender Berichterstattung in erschöp
fenden Grabungspublikationen enthoben werden sollen. 

Die hier gewählte Form der Berichte nach den einzelnen Denk
malpflegebezirken Hannover, Braunschweig und Oldenburg und 
innerhalb dieser Bereiche in chronologischer Reihenfolge wird 
vielleicht nicht die endgültige sein. 

Die wissenschaftliche Verantwortung für die einzelnen Be
richte übernehmen die Berichterstatter, die mit ihrem Namen 
unterzeichnet haben. Die Auswahl der Berichte und ihre Zu
sammenstellung für die einzelnen Denkmalpflegebezirke be
stimmten die jeweils zuständigen Bodendenkmalpfleger. Wenn 
bei diesem ersten Versuch gewisse Ungleichmäßigkeiten be
stehen geblieben sind, so liegt darin ja vielleicht nicht unbe
dingt ein Nachteil; auch in dieser Richtung wird sich wohl im 
Laufe der Zeit eine einheitlichere Form entwickeln. 

Die verständnisvolle Zusammenarbeit, die sich zwischen den 
einzelnen großen Landesinstituten sowohl untereinander als 
auch mit den im Lande tätigen Forschern angebahnt hat, machte 

5 6 



es über die Zusammenstellung dieser Fundchronik hinaus auch 
möglich, weitere große Publikationsvorhaben auf dem Gebiet 
der Vor- und Frühgeschichtsforschung in Niedersachsen aufein
ander abzustimmen, so daß neben diese Fundchronik eine Reihe 
anderer Veröffentlichungsmöglichkeiten tritt. 

Als Fachzeitschriften werden weiterhin nebeneinander „Die 
Kunde" und die „Nachrichten aus Niedersachsen Urgeschichte" 
erscheinen. 

Die von W. Haarnagel begründeten „Probleme der Küstenfor
schung im südlichen Nordseegebiet" dienen weiterhin der Ver
öffentlichung von Forschungsergebnissen aus diesem in Nieder
sachsen seit langem besonders gepflegten Forschungsgebiet, 

Die von W. D. Asmus wieder ins Leben gerufenen „Urnen
friedhöfe in Niedersachsen" konnten mit den Bänden 4 „Der 
Urnenfriedhof in Wehden" und 5 „Der Urnenfriedhof von Doh
ren" erscheinen. Sie werden weiter der Publikation des wichtig
sten aus Urnenfeldern stammenden Quellenmaterials dienen. 

Die von M. Claus neu begründete Reihe der „Materialhefte 
zur Urgeschichte Niedersachsens" will wichtigere Fundkomplexe 
in Form von Materialveröffentlichungen vorlegen. Der erste, 
in Druck befindliche Band ist dem „gemischt belegten Friedhof 
von Dörverden, Kreis Verden" gewidmet. Als zweiter Band ist 
eine Veröffentlichung über „Die alt- und mittelsteinzeitlichen 
Funde im Kreise Gifhorn" vorgesehen. 

Die von H. Jankuhn ins Leben gerufenen „Göttinger Schriften 
zur Vor- und Frühgeschichte" sollen zusammenfassende Ab
handlungen bringen, die zwar vorwiegend Problemen der Lan-
desforschung gewidmet sein werden, sich aber nicht gänzlich auf 
diesen Bereich beschränken sollen. Die Bände 1 „Die Jastorf
kultur in den Kreisen Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Uelzen 
und Soltau" und 2 „Die slawischen Funde aus dem hannover
schen Wendland" sind erschienen, Bd. 3 „Typen ostpreußischer 
Hügelgräber" ist im Druck und Band 4, in dem die Funde der 
Völkerwanderungszeit aus dem südlichen und östlichen Nieder
sachsen vorgelegt werden, liegt im Manuskript abgeschlossen 
vor. 

Außerdem werden die Ergebnisse der im Gebiet des Natur-
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schutzparkes Lüneburger Heide und in einzelnen Kreisen ab
geschlossenen, in einigen weiteren Kreisen laufenden „Archäo
logischen Landesaufnahme" in einer eigenen Reihe vorgelegt 
wrerden. 

Neben die hier begonnene Fundchronik treten also verschie
dene größere Publikationsvorhaben, die der wissenschaftlichen 
Vorlage des reichen Quellenmaterials aus Niedersachsen dienen 
wollen und außerdem eine Fülle regional enger begrenzter Zeit
schriften und Publikationsreihen, die teilweise schon seit langer 
Zeit bestehen und hier nicht mehr aufgeführt werden sollen. 

Dieser erste Versuch, einen knappen Uberblick über die Ge
samtforschung in Niedersachsen auf dem Gebiet der Vor- und 
Frühgeschichte zu geben, kann nicht unternommen werden, ohne 
der niedersächsischen Landesregierung für den in Angriff ge
nommenen Ausbau der Landesinstitute in personeller und ma
terieller Hinsicht zu danken. Besonders gedacht werden muß 
auch der Großzügigkeit, mit der Forschungsmittel aus der Kon-
7:essionsabgabe des Zahlenlottos der Vor- und Frühgeschichts-
lorschung zur Verfügung gestellt worden sind. 

H. J a n k u h n 

Bericht der Abteilung für ur- und frühgesdhichtliche 
Bodendenkmalpflege 

am Niedersächsischen Landesmuseum Hannover 

V o n 

Dr. M a r t i n C l a u s , Hannover 

Wenn im Rahmen dieser Niedersächsischen Fundchronik die 
Abteilung für ur- und frühgeschichtliche Bodendenkmalpflege am 
Niedersächsischen Landesmuseum Hannover erstmalig mit einem 
Bericht in Erscheinung tritt, so ist es selbstverständlich, daß für 
die kurze Zeit ihres Bestehens von drei Monaten noch nicht in 
größerem Umfange über bereits Erreichtes geschrieben werden 
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kann. Um so mehr scheint es angebracht, an dieser Stelle in 
knapper Form über den Arbeitsbereich und die augenblickliche 
Situation dieser Abteilung für ur- und frühgeschichtliche Boden
denkmalpflege zu berichten und dabei nicht nur Positives, son
dern auch die Engpässe, die für sie z. Z. bestehen, aufzuzeigen. 

In Anerkennung der dringenden Aufgaben, die der ur- und 
frühgeschichtlichen Bodendenkmalpflege gerade in der heutigen 
Zeit mit ihrer schnell voranschreitenden technischen und wirt
schaftlichen Entwicklung gestellt sind, und in dem Bestreben, die 
wissenschaftliche ur- und frühgeschichtliche Forschung im Lande 
zu intensivieren, ist durch Erlaß des Herrn Niedersächsischen 
Kultusministers vom 3. März 1961 (veröffentlicht im Nieder
sächsischen Ministerialblatt Nr. 17 vom 22.4.1961, S. 479) nun auch 
in Niedersachsen eine eigene, selbständige Organisation in Form 
der Abteilung für ur-und frühgeschichtliche Bodendenkmalpflege 
geschaffen worden. Mit ihrer Leitung wurde der Berichterstatter 
unter gleichzeitiger Ernennung zum „Staatlichen Vertrauens
mann für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer" im Gebiet der 
ehemaligen Provinz Hannover beauftragt. Damit umfaßt das 
Arbeitsgebiet der Abteilung das Land Niedersachsen mit sechs 
Regierungsbezirken außer den beiden Verwaltungsbezirken 
Braunschweig und Oldenburg, in denen eine selbständige Organi
sation der Bodendenkmalpflege besteht. Unter Berücksichtigung 
der besonderen wissenschaftlichen Forschungsaufgaben, die der 
L a n d e s s t e l l e für M a r s c h e n - und W u r t e n f o r s c h u n g 
in W i l h e l m s h a v e n gestellt sind, wird nach gegenseitiger 
Vereinbarung die Bodendenkmalpflege im Marschengebiet Nie
dersachsens und dem anschließenden Geestrand von jener mit 
durchgeführt. 

Die Aufgaben der Abteilung für Bodendenkmalpflege gliedern 
sich in: 

1. Durchführung der gesamten ur- und frühgeschichtlichen 
Bodendenkmalpflege, 

2. Betreuung und Bearbeitung des niedersächsischen Fund
archivs, d. h. Durchführung einer archivmäßigen Funddoku
mentation, 
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3. Durdiführung einer umfassenden Inventarisation der ur- und 
frühgeschichtlidien Funde und festen Bodendenkmäler in 
Form der ur- und frühgeschichtlidien Landesaufnahme auf 
Kreisebene. 

Für die Durchführung dieser Aufgaben stehen außer dem 
Leiter z. Z. noch drei Wissenschaftler, eine Sekretärin, eine Prä
paratorin und ein Zeichner zur Verfügung, ein weiterer Zeich
ner ist turnusmäßig halbjährig wechselnd für die Abteilung 
für Bodendenkmalpflege und für die urgeschichtliche Abteilung 
des Landesmuseums tätig. 

Ein weiterer Ausbau mit Wissenschaftlern und vornehmlich 
auch mit technischen Stellen ist notwendig, wenn auch plan
mäßige, wissenschaftliche Forschungsarbeit gewährleistet wer
den soll. Ebenso dringlich ist die Schaffung von Außenstellen, 
um eine gleichmäßige Betreuung der Bodendenkmalpflege auch 
in den entfernter liegenden Gebieten durchzuführen. 

Von vielen Seiten erfahren die Arbeiten der Abteilung För
derung, für die auch an dieser Stelle besonders gedankt werden 
muß. Namhafte Beträge stellte die Niedersächsische Landes
regierung aus der Konzessionsabgabe des Zahlenlottos und die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft für die Durchführung größerer 
Grabungen zur Verfügung. Wertvolle finanzielle Unterstützung 
leisteten die Kreise Stade, Bremervörde, Soltau, Uelzen, Celle, 
Osterode für die Durchführung der Bodendenkmalpflege in ihren 
Gebieten. Viele Institute und Amtsstellen fördern durch Bera
tungen und Spezialuntersuchungen die Arbeiten der Abteilungr 
besonders zu nennen sind die Institute für Vor- und Frühge
schichte der Universitäten Göttingen und Münster, das Institut 
für Historische Landesforschung an der Universität Göttingen, 
die Bundesanstalt für Bodenforschung in Hannover, die Insti
tute für Geodäsie und Photogrammetrie an der Technischen 
Hochschule Hannover, die Autobahnneubauämter in Niedersach
sen, das Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen, das 
Niedersächsische Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -
Hannover und nicht zuletzt der Niedersächsische Heimatbund 
und der Heimatbund Niedersachsen. Mit den verschiedenen 
Planungsstellen und -ämtern des Landes wird z. Z. eine engere 
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Zusammenarbeit angestrebt, um dadurch bei Planungsvorhaben 
rechtzeitig die Belange der Bodendenkmalpflege vertreten zu 
können. 

Die Bemühungen um den Schutz der Bodendenkmäler nehmen 
den größten Raum in der Arbeit der Abteilung ein. Nachdem es 
in den Ländern Schleswig-Holstein und Bayern bereits gelun
gen ist, das den heutigen Erfordernissen in keiner Weise mehr 
gerechtwerdende Ausgrabungsgesetz von 1914 durch neue Ge
setze oder Verordnungen zum Schutz der Bodenaltertümer zu 
ersetzen, so muß dies auch für das Land Niedersachsen immer 
wieder aufs neue mit aller Eindringlichkeit gefordert werden. 

Wenn überhaupt der im erschreckenden Maße immer mehr 
um sich greifenden gedankenlosen, willkürlichen oder auch ab
sichtlichen Zerstörung ur- und frühgeschichtlicher Bodendenk
mäler — hierzu gehören auch die eigenmächtigen, nicht fachge
recht durchgeführten „Grabungen" — und der stark florieren
den Raubgräberei Einhalt geboten und die Erfassung ur- und 
frühgeschichtlichen Fundgutes für die wissenschaftliche Auswer
tung in geregelte Bahnen gelenkt werden soll, so sind die not
wendigen Maßnahmen seitens des Gesetzgebers nicht mehr län
ger aufschiebbar. Besonders dankbar ist daher begrüßt worden, 
daß durch einen Erlaß des Herrn Niedersächsischen Ministers 
für Landwirtschaft und Forsten vom 8. 12. 1960 (Nieders. Mini
sterialblatt 1961, Nr. 1 S. 12) der Schutz ur- und frühgeschicht
licher Bodendenkmäler im Bereich der staatlichen und kommu
nalen Forstbezirke geregelt worden ist. Eine wertvolle Hilfe für 
die Erfassung der festen Bodendenkmäler wird durch das Nieder
sächsische Landesverwaltungsamt - Landesvermessung - gege
ben; dank des verständnisvollen Entgegenkommens werden beim 
Neudruck der Grundkartenblätter 1 : 5 000 alle festen Boden
denkmäler in Zusammenarbeit mit der Abteilung kartiert. 

Als Grundlage für eine systematische Erfassung der ur- und 
frühgeschichtlichen Burganlagen in Niedersachsen werden ge
meinschaftlich mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der 
Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit den beiden be
reits genannten Instituten der Technischen Hochschule Hannover 
Neuvermessungen durchgeführt. Neben den von Dr. Ing. F. Stol-
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berg, Goslar, angefertigten Plänen von der Pipinsburg bei 
Osterode/Harz und „König Heinrichs Vogelherd" bei Pöhlde, 
Krs. Osterode, sind inzwischen fertiggestellt: 

Umgebungsplan der Pipinsburg bei Osterode als photogram-
metrische Auswertung der Luftbildaufnahme, Vogelsburg bei 
Northeim, Barenburg bei Elze, Marienburg bei Nordstemmen, 
Hünstollen bei Göttingen und Pfalz Grona bei Göttingen; 

in Arbeit befinden sich die Pläne von der Rathsburg im Göttin
ger Wald und von der Wüstung Königshagen bei Barbis, Krs. 
Osterode. Die topographische Aufnahme der Anlage auf dem 
Wurmberg bei Braunlage/Harz wurde im Jahre 1960 im terre
strisch-photometrischen Verfahren durchgeführt. 

Um neben der hier nunmehr begonnenen Fundchronik auch 
größere Komplexe der Forschung möglichst schnell bekanntzu
geben, ist von der Abteilung für Denkmalpflege die Schriften
reihe „Materialhefte zurUr- und Frühgeschichte Niedersachsens" 
geplant. Das Manuskript für das 1. Heft von A. Genrich: „Der 
gemischt belegte Friedhof von Dörverden, Krs. Verden" liegt 
bereits zum Druck vor; ein zweites Heft mit einer Arbeit vom 
Kreisheimatpfleger B. Zeitz, Gifhorn, „Die alt- und mittelstein
zeitlichen Funde im Kreise Gifhorn", ist in Vorbereitung. 

Die Ausgrabungstätigkeit der Abteilung ist in erster Linie 
durch die in allen Teilen des Arbeitsgebietes ständig ansteigende 
Zahl der Notgrabungen bestimmt. Das Fehlen selbständiger Aus
grabungstechniker macht sich dabei immer nachteiliger bemerk
bar. Bedauerlicherweise müssen dadurch planmäßige Forschungs
vorhaben stark zurücktreten, bzw. können vorläufig nicht in An
griff genommen werden. Lediglich an der Wallanlage bei Pöhlde 
wird in diesem Jahr eine Untersuchung an der Unterburg durch
geführt, um damit einen weiteren Beitrag vonseiten der Archäo
logie zu dem von dem Max-Planck-Institut für Geschichte in die 
Wege geleiteten Forschungsvorhaben über die deutschen Königs
pfalzen des Mittelalters zu liefern. Im Gebiet des Dümmer-Sees 
wurden von Dr. J. Deichmüller Probeuntersuchungen für eine 
im kommenden Jahre zu beginnende planmäßige Untersuchung 
vorgenommen. Ebenso werden von dem Kustos der urgeschicht-
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liehen Abteilung des Landesmuseums, Dr. A. Genrich, die Gra
bungen an dem völkerwanderungszeitlichen Friedhof Liebenau, 
Krs. Nienburg/Weser, fortgesetzt, die in diesem Jahre vornehm
lich auch der Feststellung der zu dem Friedhof gehörenden Sied
lung dienen werden. 

Durch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufge
stellte große Programm zur Erforschung der Siedlungsverhält
nisse im Nordseeküstenbereich erfährt auch die Siedlungsfor
schung in Niedersachsen eine starke Förderung. Im Rahmen die
ses „Nordseeküstenplanes" werden im Arbeitsbereich der Ab
teilung in diesem Jahre Probegrabungen vorgenommen an der 
kaiserzeitlichen Siedlung auf dem Wiernitzberg bei Almstorf, 
Krs. Uelzen, unter Leitung von Prof. Dr. G. Mildenberger und 
Studienreferendar F. Köncke, und an einer Siedlung im Aller
mündungsgebiet bei Böhme, Krs. Fallingbostel, von Dr. A. Gen
rich. In der nachfolgenden Fundchronik wird über einige seit Er
richtung der Abteilung erfolgte Grabungen berichtet. Diese Vor
lage wird ergänzt durch eine kleine Auswahl wichtiger Fund* 
meidungen, die von den Kreispflegern aus ihren Arbeitsgebieten 
der Abteilung eingereicht worden sind. 

Infolge der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war es 
nicht möglich, alle Fundmeldungen so zu bearbeiten und mit 
Zeichnungen zu versehen, daß sie vollzählig vorgelegt werden 
konnten. Dies soll in der nächsten Fundchronik nachgeholt wer
den. Es erscheint zweckmäßig auch erst im nächsten Jahres
bericht über die Durchführung der urgeschichtlichen Landesauf
nahme zu berichten. M. C l a u s 

Voruntersuchung im Ochsenmoor am Dümmer 

Im Sommer 1956 wurde im Ochsenmoor, Gem. Hüde, Kreis 
Grafschaft Diepholz, in der Nähe des Mündungsgebietes der 
Hunte in den Dümmer, von Dr. A. Genrich, Hannover, eine 
Moorfläche aufgedeckt, da dort bei Kultivierungsarbeiten stein
zeitliche Funde, insbesondere auch bearbeitete Knochen und Ge
weihe, zutage gekommen waren. Die Untersuchung ergab da-
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mals ein Fundmaterial aus ganz verschiedenen Perioden der 
jüngeren Steinzeit, das wegen des einbrechenden Hochwassers 
und ungünstiger stratigraphischer Lagerung pollenanalytisch 
altersmäßig nicht bestimmt werden konnte. 

Im Frühjahr 1961 führte der Unterzeichnete auf dem gleichen 
Fundgebiet Probebohrungen durch, um die Ausdehnung der 1956 
angetroffenen Kulturschicht zu ermitteln. Die Bohrungen wurden 
mit Abstand von 10 m durchgeführt. Die Ermittlung des Fund
horizontes erfolgte auf Grund von Phosphatfeststellungen. Die 
chemischen Bestimmungen wurden dankenswerterweise durch 
Herrn Dr. Gundlach vom Niedersächsischen Amt für Bodenfor
schung, Hannover, vorgenommen. Dabei wurde von der Voraus
setzung ausgegangen, daß ein urgeschichtlicher Siedlungshori
zont einen erhöhten Phosphatgehalt aufweist, vor allem als 
Folge zersetzter Knochenreste. Da Phosphat kaum im Boden 
wandert, kann eine starke Anreicherung in einer bestimmten 
Schicht in starkem Maße auf einen alten Siedlungshorizont hin
weisen. Die Bohrungen ergaben eine Ausdehnung des Sied
lungshorizontes über etwa 4000 qm. Bei der Erörterung der 
moorgeologischen Probleme stand Herr Dr. Schneekloth, Nieder
sächs. Amt für Bodenforschung, Hannover, hilfreich zur Seite. 

Am Rande der 1956 bereits aufgedeckten Moorfläche wurde 
ein 8 m langes Moorprofil freigelegt. Dabei kamen zahlreiche 
Scherben, bearbeitete Feuersteine, Knochen- und Holzreste zu
tage. Auf Grund der pollenanalytischen Untersuchung dieses 
Profils durch Herrn Dr. Schütrumpf, Köln — wofür ihm herz
licher Dank gebührt —, wurde festgestellt, daß die Funde zeit
lich vom späten Mesolithikum bis zum Neolithikum reichen; sie 
liegen alle vor der Buchenpollengrenze. Im einzelnen ließen sich 
die Funde jedoch wegen der geringen Schichtmöglichkeit von 
knapp V* m nicht eindeutig zeitlich trennen. 

Es ist deshalb vorgesehen, im Spätsommer 1961 eine zweite 
Voruntersuchung durchzuführen, um dabei möglichst ein Profil 
mit weiter auseinandergezogenen Schichten aufzudecken. 

J. D e i c h m ü l l e r 
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Tafel 2 zu: Erdniß, E n g e r n 

D o l m e n z e i t l i d i e r Tr ichterbecher 
a u s Engern , Krs. Grafschaft S c h a u m b u r g 



z u : V o s s , W i t t e n w a t e r T a f e l 3 

a) H ü g e l 7: S t e i n b e t t u n g v o n W e s t e n 

b) H ü g e l 8: S t e i n k r a n z v o n N o r d e n 



T a f e l 4 z u : J a n s e n , K ö n i g s h a g e n 

b) v e r m u t l i c h e H o f s t e l l e 



zu: T o d e , B r e d e l e m Tafel 5 

G e s a m t k a m m e r ( v o n W e s t e n ) 



Tafel 6 z u : T o d e , B r e d e l e m 

G e s a m t k a m m e r ( v o n O s t e n ) 



z u : T o d e , S u d h o l z , u n d N i q u e t , K l e i n M a h n e r Tafel 7 

1—3 S u d h o l z b e i S c h l a d e n , Krs. G o s l a r ; a — c K l e i n M a h n e r , Krs . G o s l a r 





z u : N i q u e t , P f ings tberg T a f e l 9 

U r n e n v o m Pf ings tberg b e i H e l m s t e d t 



T a f e l 10 zu: N i q u e t , B r u n s h a u s e n 

B r u n s h a u s e n 1960, G r a b e n I m i t der u n t e r s t e n L a g e der B e s t a t t u n g e n 
v o n S ü d e n . 





Tafel 12 z u : Zo l l er , G r i s t e d e 

Blick auf d a s H a u p t g e b ä u d e . V o n O s t nach W e s t . 
In der M i t t e d i e D i e l e n s t ä n d e r r e i h e , a n d e n b e i d e n S e i t e n s t a r k e u n d 
z ieml ich e n g g e s e t z t e A u ß e n p f o s t e n . G e s a m t l ä n g e d e s H a u s e s ( o h n e 
A n b a u ) 21 m, Bre i te 6,80 m. - H a u s t y p entspr icht e t w a d e m v o n 
W e s t i k b e i K a m e n (nördl iche G r a b u n g s f l ä c h e B a u I) u n d Hodorf . -
In der M i t t e der D i e l e d i e H e r d s t e l l e . S i e w i r d v o n der P f o s t e n r e i h e 
e i n e s s p ä t e r e n B a u e s e i n g e s c h n i t t e n . D i e D i e l e n l ö c h e r s i n d d u n k e l 

markier t , w e i ß d i e A u ß e n s t ä n d e r o h n e M a r k i e r u n g . 

G r a b u n g G r i s t e d e 1961, 
Schwart inghof . H e r d s t e l l e n m e h r e r e r S i e d l u n g s s c h i c h t e n i m B a u e r n h a u s . 





Jungsteinzeitlidier Einzelfund aus der 
Gemarkung Engern , Krs, Grafschaft Scbaumburg 

M i t T a f e l 2 

Bei A r b e i t e n i n der K iesgrube Eggersmann i n der Gemarkung 
Engern w u r d e n Te i le eines Tr ichterbechers gefunden. Nach M i t 
te i l ung v o n Prof. Dr. H. Schwabedissen, K ö l n , der das Gefäß i m 
Ins t i tu t fü r Ur- und Frühgeschichte der Un ive rs i tä t K ö l n > er
gänzen l ieß, s ind i n Sch leswig-Hols te in Para l le len zu diesem 
Gefäß vorhanden. 

Der rekonst ru ier te Becher besi tz t e in fast kuge l iges Unte r te i l , 
abgerundeten Bauchknick u n d s te i l nach außen aufsteigenden 
Hals. H a r t unter dem Rande u n d ebenso auf der Schulter we is t 
er als V e r z i e r u n g jewe i l s eine Reihe längl icher Einstiche auf 
(Taf. 2). Das Gefäß besitzt eine H ö h e v o n 22 cm, eine M ü n 
dungswei te v o n 22 cm u n d e ine größte Bre i te v o n 23 cm. Der 
T o n ist m i t Quarz verschiedener K ö r n u n g durchsetzt. 

Bei dem Gefäß handel t es sich u m e inen dolmenzei t l ichen 
Trichterbecher. Für das M i t t e l w e s e r g e b i e t is t dieser Fund v o n 
besonderer Bedeutung, da er außerhalb des eigent l ichen V e r 
brei tungsgebietes dieser Tr ichterbecher l iegt . 

A u s der gleichen K iesgrube s tammt noch der Boden eines ver
mut l i ch zwe i ten neol i th ischen Bechers m i t Bodenpla t te und ge
r ingen Te i l en der nicht eben s te i l anste igenden W a n d u n g . Die 
Gefäßscherbe ist i m Bruch schwarz, außen u n d innen gelbl ich-
b raun bis rö t l i ch ; der T o n is t ebenfa l ls m i t Quarz gemagert. 

Ve rmut l i ch gehören beide Funde zu e iner Siedlung, jedoch 
konn ten be i we i te re r Nachsuche i n der K iesgrube h ie r fü r vo r 
erst ke ine we i te ren A n h a l t s p u n k t e g e w o n n e n werden . 

P. E r d n i ß 

Jungsteinzeitliche Grabhügel bei Scharnhorst, Krs. Verden/Aller 

I n der G e m a r k u n g Scharnhorst l agen d re i k le ine re urgeschicht
l iche Grabhüge l unmi t te lba r auf der Trasse der A u t o b a h n 
Bremen — Anschlußstel le K r e l i n g e n i m Heidegelände, sie w a r e n 
fast ungestört . Die A u s g r a b u n g e r fo lg te i n Zusammenarbe i t m i t 
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Herrn Apotheker Dr. Schünemann, Verden, für dessen Mithilfe 
vielmals gedankt sei. 

Einer der Grabhügel lag in einem mit Heide und Buschwerk 
bewachsenen Dünengelände und hob sich mit 1,15 m Höhe und 
13,50 m Durchmesser allseitig gleichmäßig gut von seiner Umge
bung ab. Durch frühere Eingrabungen war er auf der Kuppe be
schädigt. Diese Störung ging bis auf 0,90 m unter der heutigen 
Hügeloberfläche hinunter und hatte etwa einen Flächendurch
messer von 2,60m. Ostwärts daneben befand sich auf dem Hügel
hang eine zweite Störung, die jedoch nur etwa 0,50 m in den 
Hügel hineinging und eine Flächenausdehnung von etwa 0,80 m 
hatte. 

Die Aufschüttungsmasse des Hügels bestand aus Schichten von 
Heideplaggen und Bleichsand, die, stellenweise recht gut er
kennbar, abwechselnd übereinanderlagen. Eine sekundäre Ver
änderung hatte das Hügelprofil durch die Entstehung eines Ort
steinbandes erfahren. Der Ortstein lief unregelmäßig wellenlinig 
etwa 0,20—0,40 m unter der Hügeloberfläche entlang. Die Bleich
sandschichten im Hügel waren auffällig stark gebleicht und 
überall mit winzigen Holzkohlestücken durchsetzt. Unter dem 
Hügel zog sich, gut erkennbar, die alte Geländeoberfläche als 
schwarzbrauner Streifen mit Holzkohleresten entlang. Darunter 
folgte eine Bleichsandzone, unter welcher der dazugehörige Ort
stein lag. Die Bleichsandzone war wiederum auffällig weiß ge
bleicht und mit kleinen Holzkohle Stückchen durchsetzt. Die 
starke Bleichung nahm zum Hügelrande hin ab. Außerhalb des 
Hügels war der Bleichsand wieder normal gefärbt. 

In der Mitte des Grabhügels, unmittelbar auf den alten, ge
wachsenen Boden aufgesetzt, fand sich ein Holzbehälter von 
60 cm Länge und 20 cm Breite, der von dem Druck der Hügel-
schüttung zusammengedrückt war. Eine Rekonstruktion des Be
hälters soll, soweit möglich, noch erfolgen. Eine Bestattung ist 
zwar in der Nähe dieses Fundgegenstandes im Hügel zu ver
muten, war jedoch auch in Spuren nicht mehr festzustellen. 
Irgendwelche Steinsetzungen, die eine genauere Lokalisierung 
ermöglicht hätten, fehlten. 

Da die Schüttungsmasse aus Dünensand, also völlig stein-
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freiem Boden, bestand, hoben sich alle durch Menschenhand ge
setzten Steine gut und eindeutig erkennbar im Hügel ab. Und 
zwar lagen die allermeisten Steine am Hügelfuß, gruppenweise 
angeordnet. Von einem regulär gesetzten Steinkranz kann nicht 
gesprochen werden. Die größten Steinanhäufungen fanden sich 
im Norden und Nordosten des Hügels. Genau im Westen lag 
am Rande des Hügels eine kleine Steinsetzung von sieben etwa 
kopfgroßen Feldsteinen um einen ebenso großen Mittelstein 
gruppiert. Irgendein System in der Steinsetzung konnte sonst 
nicht festgestellt werden. Zwischen einer südlichen Steinsetzung 
fand sich eine kleine Feuersteinklinge (3,7 cm lang, abgebro
chen). Irgendwelche Scherben kamen nicht zutage. 

In einem zweiten Hügel mit ganz ähnlichem Aufbau wurden 
die Reste eines kleinen, geschweiften Bechers in einer Grab
grube gefunden. Das Grab war in der Mitte des Hügels 30 cm 
in den gewachsenen Boden eingetieft worden. Die Becherbei
gabe stand auf einem flachen Feldstein am Rande der Grab
grube. Auf eine zweite Bestattung in dem gleichen Hügel deutete 
die Streuung von Holzkohle über eine Fläche von etwa. 1,80 m 
mit einer Breite von 60 cm mit einigen Scherben hin. Die Bestat
tung lag am Nordrande des Hügels und war auf dem gewach
senen Boden erfolgt. Steinsetzungen fehlten. 

Der dritte Hügel war in der Mitte stark gestört, so daß dort 
keine Bestattungen festgestellt werden konnten. Eine Grube, 
wiederum am Nordrande des Hügels gelegen, mit einer Eintie
fung von 50 cm in den gewachsenen Boden ohne irgendwelche 
Beigaben, ließ eine Randbestattung vermuten. 

Nach Anlage der Hügel und auf Grund des Becherfundes ge
hören die Gräber der Einzelgrabkultur an. 

J. D e i c h m ü l l e r 

Steinzeitlicher Grabhügel bei Gehrden, Krs. Hannover-Land 
M i t e i n e r A b b i l d u n g 

Weithin sichtbar erhebt sich bei Gehrden der durch die an
gebliche „Cheruskerburg" bekannt gewordene bewaldete Rücken 
des Gehrdener Berges. Den Südabschluß bildet der Sürser Berg, 
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Abb. 1. Gehrden, Krs. Hannover-Land, Sürser Berg. 
Steinkranz und Rest der Bestattung des Grabhügels. 

dessen höchste Kuppe von einem Hügel gekrönt wurde, der den 
„Hollestein" trug. 

Bei den Bauarbeiten für das Kriegerehrenmal der Gemeinde 
Gehrden wurde dieser Hügel eingeebnet. Ein dabei freigelegter 
kreisförmiger Steinkranz wurde jedoch dank der Aufmerksam
keit der Bauleute nicht zerstört. Die Untersuchung durch die 
Abteilung für vor- und frühgeschichtliche Denkmalpflege am 
Niedersächsischen Landesmuseum Hannover erbrachte den 
Nachweis eines Grabhügels, der nach den Befunden an der 
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Wende von der jüngeren Steinzeit zur Bronzezeit errichtet wor
den sein muß. 

Fast in N—S-Richtung war die ehemalige Grabgrube, 1,20 m 
breit und 2,75 m lang, in den Boden eingetieft. Wahllos im Füll
boden verstreut aufgefundene Reste des Skelettes ließen ver
muten, daß das Grab schon einmal geöffnet und gestört worden 
ist. Neben den Knochenresten wurden eine kleine Feuerstein
klinge und eine Scherbe eines zerschlagenen Gefäßes mit ein
gewölbtem Rand gefunden. Weitere messerähnliche Abschläge 
lagen in dem Steinkranz und auch in der aufgeschütteten Hügel
erde, offenbar eine Sitte des Bestattungsbrauches der damaligen 
Zeit, denn in vielen Gräbern sind die Scherben zerschlagener 
Gefäße und frisch geschlagene Feuersteinklingen und andere 
Geräte in der Aufschüttung der Hügel gefunden worden. Er
staunlich die Sorgfalt, mit der der das Grab umgebende Stein
kranz gebaut worden war. Dicht nebeneinander waren die Kalk
brocken zu einem fast mauerartig wirkenden Steinkreis zusam
mengefügt (Abb. 1). 

Der Steinkreis des Gehrdener Grabhügels hat bei einer Breite 
von etwa 90 cm einen Durchmesser von 10,80 X 10,00 m. 

In dankenswerter Weise hat die Gemeindeverwaltung Gehr
den zur Erhaltung des Steinkreises dadurch beigetragen, daß er, 
in seiner ursprünglichen Form in die Gesamtanlage des Ehren
males einbezogen, heute einen Bestandteil des Ehrenmales 
bildet. 

Daß diese Stelle auch in späterer Zeit als Bestattungsplatz 
benutzt worden ist, beweist eine verzierte Urne der frühen 
Eisenzeit. Die Bestattung lag auf der Südwestseite des Hügels 
und war bei Nachgrabungen 1926 gefunden worden. 

Der Hügel auf der Kuppe des Sürser Berges war nun nicht 
das einzige Grab, das hier angelegt worden ist. In unmittel
barer Nachbarschaft liegt ein weiterer gut erhaltener Grab
hügel, und wahrscheinlich hatte man an den großen Hügel eine 
zweite überhügelte Bestattung angefügt. 

W. N o w o t h n i g 
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Jungsteinzeitliche Funde am Höhbeck, 
Gemarkung Peves tor f , Krs. Lüchow-Dannenberg 

M i t e i n e r A b b i l d u n g 

Auf dem Grundstück des Lehrers P. Matyasek, Pevestorf, 
wurde bei Ausschachtungsarbeiten auf einer Terrasse in halber 
Höhe des „Höhbeck", in unmittelbarer Nähe des östlichen Steil
hanges, ein reicher Fund der jüngeren Steinzeit geborgen. Die 
Bergung des Fundes und die Meldung an die Abteilung für 
Denkmalpflege erfolgte durch Mittelschulrektor A. Pudelko, 
Gartow, und Lehrer R. Weide, Nienwalde. Genauere Feststel
lungen über die Fundsituation waren nicht mehr möglich. Nach 
Angabe des Finders lagen die Fundstücke in einer muldenför
mig verlaufenden, dunkel verfärbten Schicht in enger räum
licher Nachbarschaft. Danach und aus dem Umstand, daß die 
Gefäße teils unversehrt, teils mit ausschließlich frischen Brü
chen erhalten sind, darf das Material mit großer Wahrschein
lichkeit für den Inhalt einer Grabgrube gehalten werden. 

Aus hellgrauem, teils dunkelgeflecktem Feuerstein sind fol
gende Gegenstände: 

2 langtrapezförmige Flachbeile mit polierten Breitseiten, 
davon eines mit überschliff enen Schmalseiten; 
2 langschmale, querschneidige Pfeilspitzen,* 
15 unretuschierte Klingen. 

Die Keramikfunde sind aus einheitlich ockergelbem bis gelb
braunem, feingemagertem Ton: 

I.Gefäß mit schwachbauchigem Unterteil, schmaler Schulter 
und schwachgekehltem, konischem Halsteil. Von der 
Schulter reicht ein sehr breiter, nach unten sich verjün
gender, gesattelter Bandhenkel bis unter die Mitte des 
Unterteils. Von der Schulter bis zur breitesten Ausladung 
des Bauches verläuft ein Ziergürtel, darin oben grätenför-
mig gegenständige Einstiche, darunter dichtgesetzte Ein
stiche mit ausgespartem Zickzackband (Abb. 2 d). 

2. Großes Gefäß der gleichen Form, jedoch mit trichterartig 
ausladendem Halsteil; gleichfalls mit breitem, nach unten 
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zulaufendem, hier jedoch ebenem Bandhenkel. Die Zier
zone unterhalb der Schulter zeigt waagerechte, gereihte 
Einstiche mit ausgespartem Zickzackband, welches von 
einer Art Furchenstichlinie gesäumt ist (Abb. 2 a). 

3. Gefäß der gleichen Form mit konischem Halsteil. Auf der 
Schulter zwei gegenständige, kleine, schwachgesattelte 
Henkel. Schulterverzierungen wie bei Gefäß 1, in der 
Mitte zwischen den Henkeln auf beiden Seiten drei durch 
tiefe Kerben markierte Knubben, darunter aufgelöstes, 
doppeltes Zickzackband. Auf dem Halsteil eine Doppel
reihe von Einstichen, darunter gefüllte, hängende Drei
ecke (Abb.2f). 

4. Gefäß der gleichen Form mit verflauter Schulter, auf der 
vier Henkel aufsitzen. Die Zierzone zeigt ein ausgespar
tes, unregelmäßiges Zickzackband zwischen flach-dellen-
förmigen Eindrücken (Abb. 2 g). 

5. Bruchstück einer breiten Schale mit verflauter Schulter 
und Trichterhals. Auf der Schulter (vermutlich zwei) ge
genständige, schwach sanduhrförmige Henkel; in der 
Mitte dazwischen vier pyramidenförmige Knubben. Schul
terverzierung wie bei Gefäß 4. 

6. Einhenkelige Schale, in der Form ähnlich Gefäß 5, jedoch 
mit etwa zylindrischem Henkel. Verzierung: Furchenstich-
gesäumtes Zickzackband in einer Zone aus schrägrechts-
laufenden Furchenstichreihen. Je zwei Griffknubben, 90 
Grad rechts und links des Henkels (Abb. 2 b). 

7. Plumpes Schultergefäß mit Kegelhals, auf der Schulter 
zwei gegenständige, grobe Henkel. Schulterverzierung: 
Eingeschnittenes, schrägrechts schraffiertes Band mit ein
gestellter Winkellinie (Abb. 2 c). 

9. Eiförmiger, kleiner Topf mit Kegelhals j zwei Henkel auf 
der Schulter. Halsteil verziert durch Stichreihe; von der 
Schulter herabhängend, Fransenmuster aus seichtem, mit 
einem gezähnten Gerät eingetieftem Furchenstich. 

9. Kleine Henkeltasse mit schwacher Schulter, Trichterhals 
und gekerbtem Rand. Am Henkelansatz zwei und 90 Grad 
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rechts und links vom Henkel Gruppen von je drei auf
wärtsgebogenen Knubbenzapfen. Schulterzone verziert mit 
dreireihigem Band vertikaler Einstiche (Abb. 2 e). 

10. Reste eines schwachbauchigen Topfes mit kurzem, stei
lem Hals. Unterhalb einer umlaufenden Ritzlinie am Hals
ansatz ist das Gefäß wie durch Aufdrücken einer Matte 
oder eines Strohbüschels gerauht. 

11. Kleine, verzierte Scherben von mindestens vier weiteren 
Gefäßen, ferner eine röhrenförmige Bernsteinperle. 

Die Zeitstellung des Fundkomplexes ist auf Grund enger 
Verbindungen zur Spätphase der Bernburger Kultur Mittel
deutschlands (Gefäßform, Schulterdekor mit ausgespartem 21ick-
zackband, Knubben und Zapfen) als endneolithisch anzusetzen. 

Ausführliche Publikation erfolgt nach Abschluß einer geplan
ten, systematischen Untersuchung des restlichen ungestörten 
Fundplatzes. K. L. V o s s 

Frühbronzezeitliche Grabhügel bei Wittenwater, Krs. Uelzen 

Mit Tafel 3 

Wegen der geplanten Kultivierung einer von Ackern um
gebenen Waldparzelle auf dem „Schwarzen Berge" wurde die 
Untersuchung von 13 Grabhügeln notwendig. Die Hügel liegen 
in einer dichtgeschlossenen Gruppe auf der nach Süden zum 
Wittenwater-Bach hin abfallenden Geländeschwelle am Ost
rand der Gemarkung. In einer ersten Kampagne von sechs
wöchiger Dauer wurden im Mai und Juni fünf kleinere und 
mittlere Hügel mit Durchmessern von 10 bis 18 m ausgegraben, 
zwei davon sind noch nicht vollständig untersucht. 

H ü g e l 5 (Numerierung nach dem Vermessungsplan) war im 
Zentrum durch frühere Raubgrabungen sehr stark gestört, 
sichere Bestattungen konnten nicht erkannt werden. Im Hügel
fuß fanden sich Reste von zwei etwa konzentrischen, lockeren 
Steinkränzen. Als Einzelfund wurde in der zentralen Störung 
eine Feuersteinpfeilspitze mit konkaver Basis geborgen. 
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H ü g e l 7 enthielt im Westteil eine sorgfältig gesetzte, trog-
forange Steinbettung (Taf. 3 a). Auf einer einzelnen Platte in 
der Mitte der Steinpackung, die als Unterlage für einen Bestat
teten anzusehen ist, stand ein kleines, etwa doppelkonisches 
Gefäß mit vier von je zwei vertikalen Schnurösen durchlochten 
Henkelknubben. 

H ü g e l 8 bestand aus einem primären Hügel, der mit einem 
sehr sorgfältigen, drei- bis fünfschichtigen Steinkranz umgeben 
war (Taf. 3 b). Die zugehörige Bestattung bestand aus einer 
rechteckigen Verfärbung in der Mitte; sie enthielt keine Bei
gaben. Nach Süden hin war der ursprüngliche Hügel über je 
einer rechteckigen Steinpackung ohne Beigaben dreifach halb
mondförmig erweitert. Der Fuß der äußeren Hügelanschüttung 
war von einem halbkreisförmigen, etwas hangabwärts ver
rutschten einfachen Steinkranz begrenzt. 

H ü g e l 9 ist der am unvollständigsten untersuchte. Unter
halb der Hügelschüttung, die eine beigabenlose Brandbestat
tung enthielt, wurde eine großflächige, starke Brandschicht an
getroffen. In ihr zeigten sich parallellaufende Strukturen von 
verbrannten Langhölzern. Wegen der unzulänglichen etatmäßig 
zur Verfügung stehenden Mittel mußte die Untersuchung vor
läufig abgebrochen werden; der Befund ist durch Abdeckung 
gesichert. 

H ü g e l 13 war von langovaler Form. Im Nordteil fanden sich 
unterhalb der Hügelaufschüttung, an der Oberfläche des ge
wachsenen Bodens, parallellaufende, gitterförmige Verfärbungen, 
offenbar die Spuren eines Stangenrostes, der einen kreisför
migen Platz unter dem später errichteten Hügel bedeckte. Auf 
dem Gitterrost befand sich in der Mitte eine rechteckige, scharf 
begrenzte, dicke Holzkohlenschicht, welche einzelne Leichen
brandstücke enthielt. Unter ihr war der Boden durch Hitze hell
rot verfärbt. Der Befund wird als Scheiterhaufen gedeutet. Im 
Südteil des Langhügels, unter einem sekundär aufgeschütteten 
Hügelanbau, befand sich eine 6 m lange und IV2 m breite, aus 
Findlingen gesetzte Steinreihung. In ihr lagen vier Bestattun
gen in Form von muldenförmigen Leichenbrandnestern. Zwei 
der Bestattungen enthielten Beigaben, u. a. teilweise durch 
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Hitze deformierte Bruchstücke einer Lüneburger Radnadel, 
einer punzverzierten Scheibennadel, eines Gürtelhakens, zahl
reicher Bronzeblechröllchen und zweifach durchlochter Bronze
buckelchen. — Als Nachbestattung wurden hart westlich der 
Steinsetzung Leichenschatten und Reste eines Skeletts gefun
den, welches eine stark korrodierte, große, der Form nach ver
mutlich kaiserzeitliche (!) Eisenfibel auf der Brust trug. - Der 
Hügel ist bisher nur auf seiner Westseite untersucht; der Be
fund ist durch Abdeckung gesichert. 

In den Aufschüttungen aller Hügel fanden sich in großer Zahl 
meist kleine, stark abgeriebene Scherben, Ein Teil davon ist 
mit Tiefstich-, Ritzlinien- und „Stacheldraht"-Mustern verziert. 
Ferner wurden eine Anzahl von Schabern und unzählige Ab
fallsplitter aus Feuerstein gefunden. 

Durch das Entgegenkommen des Grundbesitzers ist das Kul
tivierungsvorhaben vorläufig ausgesetzt worden. Die Unter
suchungen sollen im kommenden Frühjahr im größeren Rahmen 
einer Plangrabung fortgesetzt werden. Dabei sollen auch der 
Charakter und die Zeitstellung eines ausgedehnten Hochäcker
feldes erforscht werden, das sich nördlich der Grabhügelgruppe 
unmittelbar an den Fuß der äußersten Hügel anschließt. 

K. L.Voss 

Eine böhmische Scheibenkopfnadel 
aus V e s b e c k , Krs. Neustadt a. Rbge. 

M i t e i n e r A b b i l d u n g 

Museumsleiter W. Canenbley, Neustadt a. Rbge., meldete 
der Abteilung für ur- und frühgeschichtliche Denkmalpflege den 
Fund einer sogenannten „Böhmischen Nadel" mit seitlich ste
hender Scheibe (Abb. 3). 

Die Nadel wurde von dem Bauern Harry Lüers, Vesbeck, in 
dem zur Gemarkung Vesbeck gehörenden Moorgebiet „Blankes 
Fiat" gefunden. Daß es sich wirklich um einen Moorfund han
delt, beweist auch die gleichmäßige, bräunliche Moorpatina. 

Der kurze, massive Nadelschaft, an mehreren Stellen leicht 
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O l 2 3 4 5 

Abb. 3. „Böhmische Scheibermadel" von Vesbeck, 
Krs. Neustadt a. Rbge. 

V* nat. Größe 

korrodiert, schwingt nach rückwärts stark aus und geht in sei
nem oberen, stärker werdenden, horizontalen Teil mit vier 
kantig gestalteten Rippen in die dünne, seitlich senkrecht ge
stellte Bronzescheibe über. Die Gesamtlänge der Nadel beträgt 
15,2 cm; der Durchmesser der erhaltenen Scheibe 6,3 cm (ur
sprünglicher Dm. ca.: 6,7 cm). Die Schauseite der Nadelscheibe, 
deren Rand ungefähr zur Hälfte leicht beschädigt ist, trägt eine 
reiche, durch feine, eingravierte Linien, Punkte und Striche ge
bildete Verzierung, die stellenweise durch Korrosion nur noch 
schwach erkennbar ist. Das Zentrum bilden vier quadratisch an
geordnete, mit S-förmig verlaufenden Doppellinien miteinan
der verbundene Spiralen, die von einer kreisförmig verlaufen
den Doppelreihe von Punkten umgeben sind. Der Zwischen
raum von zwei konzentrisch angeordneten, kreisförmigen Ril-
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lengruppen wird ausgefüllt von schräg schraffierten Dreiecken, 
deren Spitzen zum Rande weisen und an einer ebenfalls kreis
förmigen zweiten Doppelreihe von Punkten enden. Den äuße
ren Abschluß bildet ein parallel zum Rande verlaufender 
Kreis von radial angeordneten, kleinen, dreieckförmigen Ein
stichen, deren Spitzen wiederum nach außen weisen. 

Zeitlich gehören diese „Böhmischen Nadeln" mit seitlicher 
Scheibe in die Periode II der Bronzezeit; sie weisen auf Bezie
hungen zum südosteuropäischen Raum hin. Wie die Kartierung 
dieser Nadelform durch H. Piesker (Untersuchungen zur älteren 
lüneburgischen Bronzezeit, 1958, Tf. 69, 2) zeigt, sind diese 
Nadeln innerhalb Nordwestdeutschlands bisher nur im Gebiet 
der Lüneburger Heide in Gräbern angetroffen worden. Die 
Nadel aus Vesbeck gehört zu den am reichsten verzierten 
Exemplaren. Sie kennzeichnet vorläufig die westlichste Aus
breitung dieser Gruppe nahe im Gebiet des Leinetals; auch als 
Moorfund kommt ihr eine besondere Bedeutung zu, 

M . C l a u s 

Urnenfunde auf dem Friedhof Rebenstorf, 
Krs. Lüchow-Dannenberg 

M i t 2 A b b i l d u n g e n 

I. Beim Roden eines Stubbens auf Parz. 178 der Gemarkung 
Rebenstorf kam das Bodenstück einer Urne zum Vorschein. Es 
enthielt noch einen großen Klumpen in sich festgebackenen 
Leichenbrandes. Die Fundstelle war früher schon gestört wor
den. Im noch vorhandenen Leichenbrand fanden sich die in der 
Zeichnung wiedergegebenen Beigaben. 
1. Eine vollständig erhaltene Fibel aus Bronze mit umgeschla

genem Fuß (Almgren Gruppe IV), (Abb. 4 a), 
2. zwei Reststücke, anscheinend vom gleichen Fibeltyp (Bügel-

und Fußstück), (Nadelscheide mit abgebr., angerosteter 
Nadel) (Abb. 4 b—c), 

3. ein kleiner silberner Ohrring, eckig-oval, mit spitzen, über-
einandergelegten Enden (Abb. 4 d), 
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4. ein 14 cm langes, gebogenes Bronzedrahtstück, an einem 
Ende mit Bronzedraht umwickelt und in einer Schleifenöse 
endend (Abb. 4 e), 

5. ein 4,5 cm langes, gerades, gedrehtes Bronzedrahtstück mit 
rechtwinklig abgebogenem Hakenende (Abb. 4f), 

6. ein kleiner, in sich geschlossener Eisenring (Abb. 4f), 
7. ein halbiertes, ursprünglich rundes Eisenfragment (Fußstück 

eines Trinkhorns?) (Abb. 4 g). 
Z e i t : Um 300 n. Chr. 
Aufbew. : Museum Lüchow, Inv.-Nr. 1093. 

II. Beim Roden eines Baumes auf Parzelle 186, Flurkarte 1 
Rebenstorf, Besitzer A. Berger, Rebenstorf, wurden Urnenscher
ben gefunden. Die Parzelle 186 bildet die Ostgrenze des 
„Schwarzen Berges". Hier wurde erstmals 1953 ein Urnenfund 
gemacht. Um festzustellen, ob die Parz. 186 noch in den bekann
ten Friedhof einbezogen werden kann, wurde eine Fläche von 
4 m2 um das Rodungsloch abgedeckt. Es ergaben sich in diesem 
Raum 8 Fundstellen, doch war der Boden überall bis zu 25 
bzw. 30 cm Tiefe gestört, so daß von den Urnen nur Unterteil 
und Scherben erhalten waren und auf eine Profilzeichnung im 
einzelnen verzichtet wurde. Die ursprüngliche Stellung konnte in 
6 Fällen festgestellt werden, in 2 Fällen ist sie fraglich. 

Zwei Urnen konnten wiederhergestellt, zwei zeichnerisch im 
Profil wiedergegeben werden. An Beigaben ergaben sich einige 
Stückchen Urnenharz und Rest eines Dreilagenkammes. 
G r a b 1: Zerstört; Standflächentiefe 40 cm, möglicherweise 

Steinschutz. Urne bis auf Standfläche in Scherben. Teile 
fehlen. 

G r a b 2: Standflächentiefe 40 cm. Urne im oberen Drittel zer
stört. Ein großes Randstück ermöglicht Wiederherstellung. 
Frei im Boden stehend. 

F u n d s t e l l e 3: In 30—35 cm Tiefe Scherbenhaufen, vermischt 
mit Lchbr. Keine Beigaben. Als Grab fraglich. 

G r a b 4: Standflächentiefe 38 cm. Im Oberteil zerstört, nur 
Unterteil erhalten. Frei im Boden stehend. 
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i f 1 1 1 1 
0 1 2 3 4- 5 cm 

Abb. 4. Rebenstorf, Krs. Lücnow-Dannenberg 
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d r a b 5: Zerstört bis zum Unterteil. Standflächentiefe 35 cm; 
ohne Steinschutz, 

G r a b 6: Standflächentiefe 35 cm. Urne im oberen Drittel zer
stört. 1 Randstück ermöglicht Wiederherstellung; ohne Stein
schutz. 

G r a b 7: Zerstört. Standflächentiefe 37 cm. Unterteil u. Scher
ben ohne Umbruch; ohne Steinschutz. 

F u n d s t e l l e 8: In 25 cm Tiefe ein Scherbenhäufchen, ver
mischt mit Lchbr. Als Grabstelle sehr fraglich. 

Scherben aus G r a b 1 ergeben ein in Formung zweigliedriges, 
in Verzierung dreigliedriges Wandungsprofil. Hals und Schul
ter kehlend ineinander übergehend. Bräunlich-schwarze Schalen
urne mit scharfem, tiefliegendem Umbruch und gelipptem Rand. 
Standflächen-Jßf 8,4 cm, Höhe 10, Umbruchhöhe 4, -weite etwa 
20, Halshöhe 3, Mündungs-J^ etwa 16—17 cm. Schulterverzie
rung durch 3 den Hals abschließende horizontale Riefen, an 
denen bogenförmig ein von Augen begleitetes Riefenband bis 
zum Umbruch hängt. Zwischen den Bögen, vertikal den Um
bruch haltend, schwach herausgedrückter Wulst, beiderseits be
gleitet von senkrechten Doppelriefen. Keine Beigaben. Im 
Leichenbrand 1 Stück Urnenharz (Abb. 5 a) (Inv.-Nr, 1097). 

Aus G r a b 2 dunkelbrauner, kammstridiverzierter Topf in 
der Art der sogenannten swebischen Töpfe mit eingezogenem, 
etwas schräg nach innen abgestrichenem Rand. Randzone in 
4 cm Breite glatt. Rand ergänzt. Unterhalb der glatten Zone 
breiter, horizontaler Kammstrich, anschließend unregelmäßig 
angebrachte breite Kammstriche. Standflädien-0 11 cm, Höhe 
14, Mündungs-J3r 22 cm. Keine Beigaben (Abb. 5 e) (Inv.-
Nr. 1098). 

Scherben aus F u n d s t e l l e 3, sehr fein geschlämmter und 
sehr gut gebrannter Ton. Wandungsstärke 3 mm. Schwarzglän
zend. Breite, scharf abgestrichene Rillen, offenbar horizontale 
Schulterrillen. Profil nicht erkennbar (Inv.-Nr. 1099). 

Urnenunterteil und Scherben aus G r a b 4, schwarzbraun, un-
verziert. Tiefliegender Umbruch in 5 cm Höhe. Mündungsrand 
glatt abgestrichen. Profil nicht erkennbar. Im Leichenbrand 
1 Stück Urnenharz. Keine Beigaben (Inv.-Nr. 1100). 
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Abb. 5. Rebenstorf, Krs. Lüchow-Dannenberg 
a: Grab 1; b—d: Grab 6; e: Grab 2 

a, d, e: Vi nat. Größe 
b u. c: V« nat. Größe 

6 Nadirichten 



Scherben aus G r a b 5 ergeben ungefähres Profil, Standflächen-
0 6 cm. Höhe etwa 12, Mündungs-Jßf etwa 16—17, Bauohweite 
etwa 18 cm. Runder Umbruch in 5 cm Höhe. Mündungsrand 
nach außen gelippt. Ausneigender glatter Hals. Verzierung über 
Schulter und Bauchteil durch 4 feine horizontale Wulststreifen, 
beiderseits begleitet von Riefen. Am Unterteil vertikal zur 
Standfläche laufende Riefen. Schwarzglänzend, fein geschlämmt, 
gut gebrannt. Keine Beigaben (Inv.-Nr. 1101). 

Standring-Urne aus G r a b 6, schwarzbraun, im Halsteil zu 7 / 8 

ergänzt. Zweigliederiges Profil. Standflächen-ßT 7,5, Höhe 12, 
Mündungs-ßf 16,6 cm. Tiefliegender, weicher Umbruch in 4,5 cm 
Höhe. Hals und Schulter kehlend ineinanderübergehend, Tren
nung nur durch schwachen horizontalen Wulststreifen ange
deutet. Auf dem Umbruch schwache horizontale Riefe. Mün
dungsrand nach außen gewulstet. Im Leichenbrand 1 Stück 
Urnenharz und als Beigabe R e s t e e i n e s D r e i l a g e n k a m 
m e s (2 aneinanderpassende mit konzentrischen Kreisen ver
zierte Stücke und ein gezähntes Stück mit Bronze-Niet) (Abb. 5 
b—d) (Inv.-Nr. 1102). 

Unterteil und Scherben eines Gefäßes aus G r a b 7; schwarz
braun, Profil im Oberteil nicht mehr erkennbar. Standflächen-0" 
6 cm, runder Umbruch in 7 cm Höhe. Horizontale Riefenverzie
rung auf Schulter und Umbruch. Umbruch von unten her ge
halten durch von innen herausgedrückte, kurze, vertikale 
Wulste, die beiderseits von Doppelriefen begleitet sind. Keine 
Beigaben im Leichenbrand (Inv.-Nr. 1103). 

Scherben aus F u n d s t e l l e 8, offenbar von 2 Gefäßen, un-
verzierte schwarzbraune; eine rotbraune Scherbe mit bogen
förmigen Riefen verziert. 

Damit dürfte erwiesen sein, daß sich der Friedhof an seiner 
Ostseite noch auf Parzelle 186 erstreckt. Wahrscheinlich liegt 
hier auch seine Ostgrenze; denn bei der vor Jahren erfolgten 
Rodung des 30 m weiter ostwärts liegenden Waldstückes konn
ten keine Funde entdeckt werden. 

Ze i t S t e l l u n g : um 300 n. Chr. 
A u f b e w a h r u n g : Museum Lüchow, Inv.-Nr. 1097—1104. 

G. V o e l k e l 
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Untersuchungen an der Wüstung „Königshagen" 
bei Barbis, Krs. Osterode/Harz 

Mit Tafe l 4 

In der Zeit vom 15. 3. bis 30. 4. 1961 wurden Untersuchungen 
an der Wüstung Königshagen im Tal der Beber bei Barbis, Krs. 
Osterode, durchgeführt. Sie waren notwendig geworden, da 
hier Neusiedlungen geplant sind und der Bau einer durch das 
Gebiet der Wüstung führenden Betonstraße bereits vollzogen 
war. 

Die Untersuchung erstreckte sich zunächst auf eine innerhalb 
einer großen Schleife des Flüßchens Beber liegende kleine, 
kreisrunde Befestigungsanlage von rund 100 m Durchmesser. 
(Vgl. M. Claus: Königshagen, eine alte Dorf stelle in der Ge
markung Barbis, Kr. Osterode/Harz; in: Göttinger Jahrbuch 
i960, S. 28 ff.). Unter einer im Zentrum der mit Graben und 
kleinen Innen- und Außenwällen befestigten Anlage liegenden 
ovalen hügelartigen Erhebung wurden die Reste eines Gebäu
des freigelegt; die mit Gips gemörtelten Mauern waren auf 
einem ohne Mörtel gebauten Fundament errichtet worden 
(Taf. 4 a). An der südlichen und nördlichen Längsfront des Bau
werkes zeichnete sich deutlich ein alter Mauerabschluß ab, über 
dem gegen Osten ein späterer kleiner, rechteckiger Anbau an
gefügt worden war. Die Ostmauer des älteren Gebäudes besaß 
einen 2 m breiten Durchgang zu dem ostwärts anschließenden 
jüngeren Bauteil. Zweifelsohne handelt es sich bei diesen 
Mauerteilen um die Reste der ehemaligen Kirche von Königs
hagen, zumal südlich, östlich und nördlich des Bauwerkes zahl
reiche Gräber freigelegt werden konnten. Der Westteil der 
Kirche und der später angebaute Ostchor besaßen je einen 
Gipsestrich; in der Mitte des um 0,40m höher liegenden Estrichs 
des „Ostchores" befanden sich die Fundamente des Altars. Die 
Kirche besaß eine Länge von 21 m und eine Breite von 8 m 
(Außenmaße). Die Innenlänge des Ostchores mißt 4 m, die des 
Westschiffes 14 m. Im Innenraum der Kirche wurde eine auf
fallend große Menge von Keramik des 12.—13. Jahrhunderts ge
funden. Bei den weiteren Untersuchungen ist jedoch noch die 
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Frage zu klären, ob es sieb bei dem älteren Westteil der Kirche 
um einen ursprünglichen Wohnturm handelte, der später durch 
Anfügen des Ostteiles zu einer Kirche ausgebaut worden ist. 

Südlich der Kirche wurde die Befestigungsanlage durch meh
rere Schnitte untersucht. Die wichtigste Feststellung war, daß 
sich hart am Rande des zum Graben abfallenden Innenraumes 
eine stark ausgeprägte Brandschicht erstreckte, die mit großen 
Mengen von Holzkohle und ziegelrot gebrannten Lehmstücken 
durchsetzt war. Unter den zahlreichen Funden von Scherben und 
Eisenteilen sind besonders die zu einem Tor gehörigen Eisen
funde bemerkenswert: 3 Schlüssel, Türangel, Riegel, Torbe
schläge u. ä. Vermutlich ist an dieser Stelle ein zu dem ostwärts 
anschließenden Tor gehöriges Torhaus abgebrannt. Unter der 
Brandschicht verliefen in 5 m Abstand parallel zum Graben zwei 
Pfostenreihen. 

Ein von Osten her an die Befestigung heranführender Weg, 
der noch heute im Wiesengelände deutlich sichtbar ist, läuft 
über eine den Graben unterbrechende flache Erdbrücke in den 
Innenraum. 

Im weiteren Bereich der Siedlung Königshagen wurden an 
zwei größeren, flachen Erhebungen, die auf Grund ihrer heuti
gen Beschaffenheit als ehemalige „Hofpodeste" angesprochen 
worden waren (Taf. 4 b), Suchschnitte durchgeführt. Eine Fülle 
von Keramik und mehrere Spuren von Pfortensetzungen be
stätigen diese Vermutung. Allerdings dürften die eigentlichen 
Hausgrundrisse gerade unter der jüngst erbauten Betonstraße 
liegen. 

Die Funktion der Befestigung muß aus ihrer im Mittelalter 
günstigen strategischen Situation in der Nähe der Hohen Straße 
und an den vom Südharz an diese heranführenden Wegezügen, 
die im Gelände gut sichtbar sind, hergeleitet werden. Acker
terrassen, die nachweislich zu Königshagen gehören, sind an 
den Hängen des Bebertales bis 2 km ostwärts nachweisbar. 
Königshagen liegt im Komi tat der Mitte 12. Jh. vom König ein
gesetzten Grafen von Lauterberg-Scharzfeld und ist urkundlich 
für das Jahr 1228 erwähnt. Die keramischen Erzeugnisse deu
ten ebenfalls auf das 13. Jahrhundert hin, lassen jedoch eine 

84 



Existenz der Ortschaft über das Ende des 14. Jh. zweifelhaft 
erscheinen. 

Während der im Sommer 1961 durchzuführenden Grabung 
sollen weitere Siedlungsreste der Wüstung untersucht werden, 
um Topographie und Zeitstellung sowie Siedlungs- und Haus
formen der Wüstung Königshagen weiter zu klären. 

W. J a n s s e n 

Braunschweigisches Landesmuseum für Geschichte 
und Volkstum 

Bodendenkmalpflege im Niedersächsischen Verwaltungsbezirk 
Braunschweig 

V o n 

Dr. A l f r e d T o d e , Braunschweig 

Das Gebiet des ehemals selbständigen Landes und jetzigen 
Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig ist heute 
gekennzeichnet durch eine intensive industrielle Entwicklung, 
die durch den bedeutenden Ausbau der Hüttenwerke von Salz
gitter und ihrer Tochterindustrien im Räume von Salzgitter, der 
Braunschweigischen Kohlenbergwerke im Gebiet von Helmstedt 
und Schöningen und des Volkswagenwerkes Wolfsburg am 
Nordrande unseres Gebietes bedingt ist. In den Bereichen die
ser großen Werke und der dazwischenliegenden Städte Braun
schweig und Wolfenbüttel kommt noch eine gesteigerte Tief
bautätigkeit für Straßen- und Siedlungsbauten hinzu. 

Für die Durchführung der Bodendenkmalpflege in diesem Ge
biet ist der Berichterstatter als Braunschweigischer Landes
archäologe verantwortlich und stützt sich für seine Arbeiten 
auf die Hilfe eines wissenschaftlichen Mitarbeiters und zweier 
technischer Kräfte. 

Wenn mit der hier vorgelegten Fundchronik für das letzte 
Jahr eine fortlaufende Berichterstattung über die Bodendenk-
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malpflege für die „Nachrichten aus Nieder Sachsens Urgeschichte" 
aufgenommen wird, so darf darauf hingewiesen werden, daß 
nebenher in der Zeitschrift „Braunschweigische Heimat" des 
Braunschweigischen Landesvereins für Heimatschutz seit 1954 
jährliche Kurzberichte über Ausgrabungen, Fundbergungen und 
Einzelfunde im Bezirk Braunschweig von F. Niquet vorgelegt 
werden, die nach Möglichkeit weiterlaufen sollen. 

Eiszeitliche Funde aus Salzgitter-Lebenstedt 

Mehrere Neufunde von eiszeitlichen Zähnen und Knochen 
(Mammut, Nashorn, Ren u. a.), die im Frühjahr 1961 bei den 
Baggerungen für einen geplanten See westlich von Salzgitter-
Lebenstedt geborgen wurden, gehören offenbar den gleichen 
Fundhorizonten am Rande des alten Innerste-Urstromtales an 
(Niederterrasse-Frühwürm), die bei der Ausgrabung von 1952 
wenige Kilometer weiter nördlich angeschnitten waren. Bei der 
systematischen Suche auf den Spülfeldern der Baggerung konn
ten außer Knochenbruchstücken nur einige geringwertige oder 
zweifelhafte Artefakte aufgelesen werden. Die Baggerung 
reicht mit ihrer Tiefe von 3 bis 4 m offenbar in die bei 5 bis 
6 m Tiefe zu vermutenden Fundschichten nicht mehr hinein. — 
Auch in Kiesgruben von W a r t j e n s t e d t bei Derneburg/Gras-
dorf, in denen 1960 und 1961 mehrfach Stoßzähne und Backen
zähne vom Mammut zutage traten, gelang es nicht, eindeutige 
Artefakte der Altsteinzeit zu finden. 

Die Bearbeitung der Ausgrabungen des Jahres 1952 in Salz
gitter-Lebenstedt ist inzwischen weitergeführt worden 2 . Die 
Ergebnisse sollen mit Unterstützung der Deutschen Forschungs
gemeinschaft in einer Monographie vorgelegt werden. Die Ar
beit wird in der von H. Schwabedissen herausgegebenen Reihe 
„Fundamenta" erscheinen. 4 m , 

A.Tode 
2 A . T o d e u. M i t a r b e i t e r (Preul, K. Richter, S e i l e , Pfaf fenberg , K l e i n 

schmidt , G u e n t h e r ) , Die U n t e r s u c h u n g der p a l ä o l i t h i s c h e n F r e i l a n d 
s t a t i o n v o n S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t , in: E i sze i ta l t er u n d G e g e n w a r t 
Bd. 3, 1953, S. 144—220, s o w i e 

A . T o d e , M a m m u t j ä g e r v o r 100 000 J a h r e n (120 S. mi t 72 Abb. ) 
B r a u n s c h w e i g 1954. 
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Bandkeramische Siedlung auf dem Glockberg in Helmstedt 

M i t e i n e r A b b i l d u n g 

Als 1958 auf dem Glockberg Reihenhäuser gebaut wurden, 
stießen die Planierraupen beim Abschieben der Fundamentgru
ben auf Kulturreste, von denen in Zusammenarbeit mit A, Brü-
mann, Helmstedt, einige ausgehoben wurden, soweit es die 
fortgeschrittenen Bauarbeiten erlaubten 3. Sie gehörten vorwie
gend zur jüngeren Linienbandkeramik, einige auch zur älteren. 
In einer flachen Grube mit jüngeren linienbandkeramischen 
Scherben lagen verkohlte Getreidekörner. Sie wurden aus un
gefähr vier Zentnern Kulturerde ausgeschlemmt. Ihre Zeitbe
stimmung steht noch aus. 

Die Glockbergsiedlung ist im Braunschweigischen die nörd
lichste der Bandkeramik, die unmittelbar südlich der Lößgrenze 
auf einem Bergücken liegt. Da nur noch ein schmaler Streifen 
zwischen der Glockbergstraße und dem Einschnitt der Bahn 
Helmstedt-Vorsfelde für kurze Zeit unbebaut bleiben sollte, 
war eine Untersuchung auf diesem wichtigen Fundplatz ange
bracht. Sie wurde im Anschluß an die Pfingstberggrabung vom 
13. 7. 1960 bis zum 4. 8. 1960 durchgeführt. 

Auf einer Fläche von rund 20X50 Metern, die leider schon 
durch einen Graben gestört worden war, trafen wir nicht auf 
die gesuchten Pfostenhäuser, sondern, wie auf Wagenführs 
Acker bei Eitzum, auf flache, schlierenartige Vertiefungen mit 
Kulturerde. Auch hier lagen viele Scherben der jüngeren 
Linienbandkeramik, außerdem einige der älteren Gruppe und 
wenige der Stichreihenkeramik und der Rössener Kultur, nicht 
auf dem Boden der Vertiefungen, sondern einige Zentimeter 
darüber. Auffallend war die große Zahl von Geräten aus Fels
gestein, besonders „Hacken", darunter einige mit Klopf spuren 
an der Schneide (Abb. 6a) und einige Schuhleistenkeile. Her
vorzuheben ist der Fund eines halben, von beiden Seiten ko
nisch durchbohrten Keulenkopfes (Abb. 6 b), einer Geröllkeule 

3 B r a u n s c h w e i g i s c h e H e i m a t 46, 1960, 59. 
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c 
Abb. 6. 

a: Bandkeramische Hacke mit Klopf spuren an der Schneide; 
b: Halber Keulenkopf; c: Geröllkeule. Zeichn. R. Göthert. 

mit zylindrischer Dreivierteldurdibohmiig4 (Ab. 6 c), einem 
Mikrolithen und einem Stichel. Außerdem wurden einige Bern
burger Scherben gefunden. F M.n-no* 

* Hierzu Tackenberg, K.f Die Geröllkeulen Nordwestdeutschlands, 
Festschr. f. L. Zotz, 1960, 532 f. 
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Spätneolithische Steinkiste bei Bredelem a. Harz, Krs. Goslar 

Mit Tafel 5 u n d 6 

Nachdem noch zwei weitere Seitensteine eines 1959 ausge
grabenen spätneolithischen Steinkistengrabes westeuropäischer 
Art gefunden waren, wurde durch das Entgegenkommen der 
Bäuerin Frau I. M. Wedde jun. nahe dem Fundplatz am west
lichen Hang des Innerste-Tales ein landschaftlich sehr geeig
neter Platz zur Verfügung gestellt, an dem das Grab, soweit es 
erhalten blieb, im Juni 1960 in alter Form mit Unterstützung 
des Landkreises Goslar aufgestellt werden konnte. 

Es handelt sich um eine eben unter der Pflugfurche im Acker 
angetroffene west-östlich verlaufende Steinkiste von 16 m 
Länge und 1,80 m Breite, besetzt mit Seitensteinen aus Sand
stein offenbar aus den mehr als 4 km entfernten Sandstein
brüchen bei Langelsheim. Nahe dem östlichen Ende stand noch 
ein sorgfältig behauener „Türstein" an seinem ursprünglichen 
Platz (Taf. 5 und 6). Von Decksteinen fand sich keine Spur. Die 
stark gestörte Kammer enthielt in regelloser Anhäufung, wie 
es auch bei den sehr ähnlichen hessischen und westfälischen 
Steinkisten dieser Art beobachtet wurde (vgl. Züschen, Lohra, 
Altendorf und Calden in Hessen und die entsprechenden Grä
ber in den Kreisen Büren, Paderborn, Lippstadt und Soest in 
Westfalen, neuerdings auch bei Sorsum, Kreis Hildesheim) 
zahlreiche Skelette (ca. 30), die sich besonders im westlichen 
Teil des Grabes erhalten hatten, dazu einzelne Gefäßscherben, 
einige Feuersteinklingen, ein Steinbeil aus Schiefer und eine 
Reihe durchbohrter Tierzähne. Als Beigaben fehlten auch nicht 
die halben Tierunterkiefer von Hund, Wildkatze, Hase, Hirsch, 
Rind und Schwein (Bestimmung von A. Kleinschmidt, Stuttgart). 
Auf einem der Seitensteine fand sich außen eine etwa 20 cm 
lange Einmeißelung in Hufeisen- bzw. Fußsohlenform, die eben
falls in den westeuropäischen Kulturkreis paßt. 

Das Grab von Bredelem ist die bisher östlichste Steinkiste 
westeuropäischer Art. Die in früheren Jahren zumeist ohne 
Untersuchung zerstörten ähnlichen Steinkisten bzw. Kammern 
von Osterode am Fallstein, Ahlum und Seinstedt, Kreis Wol-
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fenbüttel, und die noch erhaltene Steinkiste auf dem Adamshai 
im Elm über Evessen gehören offenbar schon zum Bernburger 
Kulturkreis. 

A. T o d e 

Megalithgrab bei Groß Steinum, Krs. Helmstedt 

In ähnlicher Weise wie bei der Bredelemer Steinkammer 
konnte der Berichterstatter 1960 auch bei Groß Steinum ein 
Vorgeschichtsdenkmal — in diesem Falle eine megalithische 
.Steinkammer — etwa 100 m von seinem ursprünglichen Stand
ort entfernt, wiedererrichten. Diese Grabanlage war schon vor 
Jahren beim Pflügen in einem Acker nahe am Dorm entdeckt. 
Die Freilegung zeigte, daß es ohne Anwendung von Spren
gungen „eingeebnet" worden war. Aus der Lage der Senk
gruben und der versenkten 16 größeren Braunkohlenquarzit-
Felsen ließ sich mit einem hohen Grad von Sicherheit die ur
sprüngliche Grabkammer mit ihren vier Decksteinen und einem 
Eingang auf einer Langseite rekonstruieren, eine Kammer, die 
in Art und Größe weitgehend den Megalithgräbern der Gegend 
von Neuhaidensieben, östlich von Helmstedt, entspricht, von 
wo offenbar die megalithische Einwanderung in das nördliche 
Braunschweiger Land gekommen ist. 

Die Felsen, darunter ein Deckstein von etwa 200 Zentnern 
Gewicht, wurden im Winter nach der Ausgrabung bei hartge
frorenem Boden an den Dormrand geschleift und sind im Som
mer 1960 von 4 Arbeitern unseres Museums mit Hebebäumen, 
Ketten und Flaschenzügen wieder aufgerichtet worden. Der 
Platz am Dormrand, der einen weiten Uberblick nach Süden 
und Westen über das Schuntertal gestattet, wird wie der des 
Bredelemer Grabes mit einer Erklärungstafel und zwei Sitzbän
ken ausgerüstet und dem Landkreis [Helmstedt] in Obhut ge
geben. 

A. Tode 
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Grabhügel der jüngeren Bronzezeit im Sudholz bei Schladen, 
Landkreis Goslar 

M i t Tafe l 7 

Eine Reihe von kleineren und größeren Grabhügelgruppen, 
darunter eine Gruppe von über 20 Hügeln im Sudholz bei 
Schladen, die bei der systematischen Denkmäleraufnahme in 
dem Gebiet von Salzgitter südostwärts über Kl. Mahner, Neuen
kirchen bis Wehre und Beuchte bei Vienenburg ermittelt und 
vermessen waren 5 , konnten bisher zeitlich und kulturell noch 
nicht eingeordnet werden. Den bei Kl. Mahner (vgl. unten) fest
gestellten Gräbern der jüngeren Bronzezeit standen auch ältere 
Funde aus einem Hügel bei Neuenkirchen gegenüber 6 . Vor 
allem blieb unklar, ob diese über eine größere Zahl von Ge
markungen verbreiteten Hügelgruppen in ihrem wesentlichen 
Bestand einem bestimmten Kulturkreis zugeschrieben werden 
können. 

Die bereits 1959 begonnenen Untersuchungen im Sudholz, die 
mit besonderer Unterstützung der Gemeinde Schladen und des 
Landkreises Goslar durchgeführt werden konnten, wurden im 
Juni 1961 wieder aufgenommen und zu einem gewissen Ab
schluß gebracht. 

Untersucht wurden zwei Hügel, und zwar ein kleinerer, 
flacher Hügel (Hügel 13 der Gruppe), der sich als durchwühlt 
erwies und nur eine einzige Scherbe erbrachte, und ein 1,50 m 
hoher Hügel (Hügel 17) von etwa 20 m Durchmesser, der durch 
eine Raubgrabung gestört war und deshalb zur Untersuchung 
ausgewählt wurde. 

Die Untersuchung dieses Hügels ergab Brandschichten in 
mehr oder weniger großer Ausdehnung in den untersten Schich
ten des Hügels, vor allem auf der lehmtennenartig harten und 

5 A . T o d e , 50 J a h r e ur- u n d frühgeschicht l iche B o d e n d e n k m a l p f l e g e 
im B r a u n s c h w e i g i s c h e n , in : B e i t r ä g e zur B r a u n s c h w e i g i s c h e n H e i m a t 
pf lege u n d H e i m a t f o r s c h u n g Hef t 3 , 1958. 

6 F. N i q u e t , D i e U n t e r s u c h u n g e i n e s G r a b h ü g e l s im Lah v o n N e u e n 
kirchen, K r e i s G o s l a r , in : Braunschw. H e i m a t 1951. S. 3 5 — 4 4 , 
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geschwärzten ehemaligen Bodenoberfläche unter dem HügeL 
überall lagen Einzelscherben verstreut. Im Zentrum des Hügels 
fand sich eine in die alte Bodenoberfläche etwa 80 cm tief ein
gegrabene Vertiefung von 2 zu 2 m, die mit Holzkohleresten 
und Leichenbrand vom Scheiterhaufen — deutlich erkennbar 
von Nordwesten her — zugeschüttet war und als einzige Bei
gabe eine bronzene Kugelkopfnadel von 16,2 cm Länge ent
hielt (Taf. 7,1). Eine Brandschüttungsgrube von 50 cm Durchmes
ser und Tiefe etwas höher im Hügel mit einem Steinpflaster 
darüber erbrachte als Beigabe ebenfalls eine in diesem Falle 
unverzierte, stark vergangene Kugelkopfnadel aus Bronze 
(Taf. 7,2), während eine etwa 50 cm höher liegende weitere 
Brandschüttungsgrube keine besonderen Beigaben enthielt. 

Die besser erhaltene Nadel, die der jüngeren Bronzezeit, und 
zwar dem Übergang von der Hügelgräberbronzezeit (Reinecke 
D) zur Urnenfelderzeit (Hallstatt A) angehört, einige Gefäß
scherben, ein Miniatur-Steinbeil, wie es in Schweizer Pfahl
bauten häufig vorkommt (Taf. 7,3), und verschiedene der Grab
beobachtungen weisen auf Einflüsse aus dem süddeutschen 
Raum hin. Bisher waren im Braunschweiger Raum solche von 
Südwesten (über Hessen) gekommene Einflüsse nur bis in den 
Kreis Gandersheim hinein erkennbar gewesen 7 , insbesondere 
bei Grabhügeln der Hügelgräberbronzezeit auf den Höhen 
nördlich und südlich von Bad Gandersheim 8 . Jetzt zeichnen sich 
derartige Verbindungen also noch etwa 40 km weiter nordost-
wärts ab. Im Laufe der Urnenfelderzeit mögen dann auch die 
von F. Niquet bei KL Mahner 8 beobachteten Verbindungen zur 
Urnenfelderkultur der Saalemündungsgruppe hinzugekommen 
s e i n - A . T o d e 

7 A . T o d e , D i e L a n d n a h m e der urgeschicht l i chen Bauernku l turen im 
R ä u m e B r a u n s c h w e i g , in : Braunschw. H e i m a t 1950, S. 25—52. 

8 A . T o d e , D i e A u s g r a b u n g e i n e s H ü g e l g r a b e s b e i G a n d e r s h e i m , in: 
B r a u n s c h w . H e i m a t 1940, S . 4 6 f f . 

9 F. N i q u e t , Gräber der s p ä t e n U r n e n f e l d e r k u l t u r v o n Kl, M a h n e r , 
Kr. G o s l a r , i n : G e r m a n i a 36, 1958, S. 188/189. 
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Spätbronzezeitliches Urnengrab unter Rollsteinpackung 
auf dem „Sicker bei Klein Mahner, Krs. Goslar 

M i t Tafe l 7 

Eine Hügelgräbergruppe auf dem „Sickel" wird schon in den 
„Vor- und frühgeschichtlichen Altertümern der Provinz Han
nover", 1893, als ausgegraben angegeben. Zwei Hügel, teilweise 
abgestürzt und durchgraben, waren am Rande einer Sandgrube 
zu erkennen. Der erste mußte 1952 1 0 , der zweite 1954 ausge
graben werden 1 1 . Im Frühjahr 1960 lieferte Herr Rust, Klein 
Mahner, eine Urne ein. Sie war mit der Böschung in die Kies
grube am Sickel abgestürzt. Einige Scherben könnten von einem 
Beigefäß stammen (Taf. 7 a). 

Im Jahre 1960 fand Prof. Niemeyer, Berlin, am Böschungs
rand der Kiesgrube ein Urnengrab noch in situ, das auf Mel
dung von Herrn Rust in Klein Mahner mit Hilfe der eben
genannten und mit Unterstützung der Realgemeinde (Bauer 
W. Haase) am 4. 1. 1960 untersucht wurde. 

Die Urne (Taf. 7 b) stand mit einem Beigefäß (Taf. 7 c), beide 
auf plattigen Steinen, dicht unter der heutigen Erdoberfläche 
in einem Mantel aus Rollsteinen. Beigaben enthielt sie nicht. 
Sie gehört in die jüngere Bronzezeit, die im Gebiet von Braun-

1 0 N i q u e t , F., Bericht ü b e r A u s g r a b u n g e n , F u n d b e r g u n g e n u n d Ein-
z e l f u n d e i m A r b e i t s b e r e i c h d e s B r a u n s c h w e i g i s c h e n L a n d e s m u s e u m s 
für G e s c h i c h t e u n d V o l k t u m , Abt . Vorgesch ich te . B r a u n s c h w e i g i s c h e 
H e i m a t 40, 1954, 127. D i e „ B r a u n s c h w e i g i s c h e n J a h r e s b e r i c h t e für 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e w , für d i e J a h r e 1945 b i s 1959 in d e r Braun
s c h w e i g i s c h e n H e i m a t e r s c h e i n e n n u n a l s Ber ichte für ur- u n d früh
gesch icht l i che B o d e n d e n k m a l p f l e g e in d e n Nachr ichten a u s N i e d e r 
s a c h s e n s Urgesch ichte . V g l . auch d i e Ubers icht ü b e r d ie w i c h t i g s t e n 
G r a b u n g e n und F u n d e im V e r w a l t u n g s b e z i r k B r a u n s c h w e i g se i t 
1945 b e i : 
N i q u e t , F., D i e vor- u n d frühgeschicht l iche B o d e n f o r s c h u n g i m N i e 
d e r s ä c h s i s c h e n V e r w a l t u n g s b e z i r k B r a u n s c h w e i g , B r a u n s c h w e i g i s c h e s 
Jahrbuch , 39 , 1958, 5 — 4 4 u n d d a s F ü h r u n g s h e f t für d i e A u s s t e l l u n g 
der w i c h t i g s t e n A u s g r a b u n g e n der J a h r e 1950—1955 in G o s l a r be i : 
N i q u e t , F., N e u e A u s g r a b u n g e n d e s B r a u n s c h w e i g i s c h e n L a n d e s 
m u s e u m s im R a u m Gos lar . 

1 1 N i q u e t , F., B r a u n s c h w e i g i s c h e H e i m a t , 47, 1955, 118 f. u n d N i q u e t , 
F., Gräber der s p ä t e n U r n e n f e l d e r k u l t u r v o n K l e i n - M a h n e r , Krs . G o s 
lar, G e r m a n i a , 36, 1958, 188 f. 
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schweig bei der Keramik durch doppelkonische Gefäße mit ein
geschwungenem Ober- und Unterteil und scharfem Umbruch 
und durch Henkelkannen gekennzeichnet wird (z. B. Neuenkir
chen, Krs. Goslar; Veltheim a. d. Ohe, Krs. Braunschweigr 
Küblinger Lah, Krs. Wolfenbüttel; Beierstedt, Krs. Helmstedt). 

Der Fundplatz „Sieker ist durch die verschiedenen Bestat
tungsarten der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit: ein
getiefte Brandgräber mit und ohne Urne unter einem Hügel, 
ebenerdige Brandgräber mit und ohne Urne unter einem Roll
steinmantel, Steinkistengräber und Urnen ohne Steinschutz be
merkenswert, ebenso wie durch den starken Urnenfeldereinfluß 
in der Keramik. p N i q u e t 

Siedlungsfunde der Römischen Kaiserzeit und des frühen 
Mittelalters westlich der Ortswüstung Klein Büddenstedt, 

Krs. Helmstedt 

Während der Ausgrabung auf dem Pfingstberg im Jahre 1960 
übergab der Fahrer R. Balzer einige Scherben. Er hatte sie, wie 
auch G. Koch, in den Arbeitspausen auf dem Abraumgelände 
der Braunkohlengrube „Treue" der Braunschweigischen Kohlen
bergwerke aufgehoben. Sie stammten aus Siedlungsgruben, 
die im Baggereinschnitt eine Zeitlang frei lagen, ungefähr 2 0 0 m 
westlich der Grabung Klein Büddenstedt von 1959 1 2. Die mei
sten Scherben gehören in die ältere Römische Kaiserzeit, und 
je eine in die jüngere Römische Kaiserzeit (graue Drehschei
benware), die merowingische Zeit und in das 12.—13. Jh. 

Aus den Beobachtungen, die Balzer niedergeschrieben hat, 
aus Ubereinstimmung mit dem Grabungsbefund von 1959, den 
Scherben und dem Fehlen schriftlicher Nachrichten über ein 
zweites Dorf auf der Flur Runstedt 1 3 darf man wohl schließen, 

1 2 N i q u e t , F., D i e A u s g r a b u n g e n auf der W ü s t u n g Kle in B ü d d e n 
s tedt , M i t t e i l u n g e n der B r a u n s c h w e i g i s c h e n K o h l e n b e r g w e r k e 1959, 
Hef t 10. 

" K l e i n a u , H , Zur Geschichte d. H ö f e d. D o r f e s Runstedt , Ldkr. 
H e l m s t e d t , u n d ihrer L ä n d e r e i e n , z u g l e i c h e i n i g e B e m e r k u n g e n zur 
b r a u n s c h w . Dorf- und Flurforschung. B r a u n s c h w e i g i s c h e s Jahrbuch, 42 , 
1961, 11—35 . 
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daß die Westsiedlung ein Teil des mittelalterlichen Dorfes 
Klein Büddenstedt gewesen is t 1 4 . 

Bei der Grabung 1959 ging es hauptsächlich um das Alter 
eines -stedt-Ortes. über das 10. Jh. aber reichten die Funde 
nicht zurück. Es fehlte die Verbindung zum 3. und 4. Jh. und 
zur augustinischen Zeit. Nimmt man nun die Scherben der 
Westsiedlung hinzu, so verringert sich die Lücke auf die karo-
lingische Zeit. Bei der sehr geringen, zufälligen Auswahl der 
Funde könnte man das Fehlen karolingerzeitlicher Scherben 
für nicht so schwerwiegend ansehen und das Dorf Klein Büd
denstedt in seinen Siedlungsanfängen bis in die Zeit um Christi 
Geburt zurückführen. Eine eindeutige Entscheidung hierüber 
ist aber leider nicht mehr möglich, weil außer den Funden auch 
exakte Beobachtungen fehlen. 

Eine sehr günstige Gelegenheit, in dem Problem der Entste
hung eines -stedt-Ortes zu einem Ergebnis zu kommen, bietet 
sich bei der Beseitigung des Dorfes Runstedt, das auf Braun
kohle steht und an das sich die Abraumbagger schon heran
nagen. Man müßte während der Abraumarbeiten alle vor- und 
frühgeschichtlichen Siedlungen und Gräber feststellen und auch 
auf der Dorfstelle selbst einige Untersuchungen durchführen. 
Das würde sicherlich ohne großen Aufwand möglich sein, und 
nach den bisherigen guten Erfahrungen auch die Unterstützung 
des Vorstandes der Braunschweigischen Kohlenbergwerke 
finden. F. N i q u e t 

Urnenfeld der jüngeren Römischen Kaiserzeit 
auf dem Pfingstberg bei Helmstedt 

Mit Tafel 8 u n d 9 

Auf dem Pfingstberg bei Helmstedt, einer kleinen Sand
erhebung nordwestlich des St. Annenberges und unmittelbar 
an dem Moor der Roten Wiesenniederung gelegen, kamen seit 
ungefähr 1920 bei Kiesgrubenarbeiten Bodenfunde aus fast 

1 4 N i q u e t , F., D i e V o r - u n d Frühgesch ichte v o n R u n s t e d t , Ldkr. 
H e l m s t e d t , e i n e g e m e i n s a m e A u f g a b e für Wirtschaft . B r a u n s c h w . Jahr
buch, 42, 1961, 5—10. 
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allen vor- und frühgeschichtlichen Zeitperioden zutage und 
gingen größtenteils verloren. Einiges sammelten Landwirt 
Quelle und Studienrat Siebers aus Helmstedt. Siebers führte 
auch kleinere Grabungen durch. Untersuchungen stellten außer
dem das Braunschweigische Landesmuseum vor und nach dem 
Zweiten Weltkriege an. Im Jahre 1937 hatte G. Thaerigen 81 
Urnen ausgegraben 1 5 . 

Da im Sommer 1956 größere Kiesmengen aus dem Pfingstberg 
herausgebaggert werden sollten, waren dadurch die noch in der 
Erde vorhandenen Bodenfunde in Gefahr. Man mußte sich ent
weder mit ihrer Vernichtung abfinden oder sofort eine plan
mäßige Rettungsgrabung ansetzen. Das Ziel mußte es sein, den 
umfangreichen, noch vorhandenen Rest des Sohalenurnenfried-
hofes, vielleicht des größten und letzten im Gebiet von Braun
schweig, auszugraben. 

Dieses Unternehmen konnte planmäßig von 1956 bis 1960 in 
5 Grabungsetappen durchgeführt werden 1 6 . Ermöglicht wurde 
das durch jährliche Sachbeihilfen des Landkreises, der auch die 
Verwaltungsarbeit der Grabung übernahm, und der Stadt Helm
stedt, der Braunschweigischen Kohlenbergwerke, die dazu mit 
Glrabungsgerät und Planierraupen halfen, und des Vereinigten 
Braunschweigischen Kloster- und Studienfonds, denen das Amt 
für Bodendenkmalpflege zu großem Dank verpflichtet ist. Das 
gilt auch für ein Grabungskommando, das die Braunschweigi
sche Justizverwaltung für die beiden letzten Grabungsjähre 
nach Helmstedt gelegt hat. 

Insgesamt wurden 743 Urnen und Urnenreste ausgegraben. 
Mit den 81 Urnen der Untersuchung von G. Thaerigen, ungefähr 
20 Gefäßen im Heimatmuseum Helmstedt und etwa 10 Urnen 
im Privatbesitz sind rund 850 Gefäße aus Gräbern für eine Be
arbeitung vorhanden. 

Das Gräberfeld erstreckt sich über den ganzen Pfingstberg. 
Auf der Kuppe waren die Gräber nur noch in Resten erhalten 
oder durch den natürlichen Abtrag gänzlich verschwunden. Sie 

1 5 T h a e r i g e n , G., D i e N o r d g r u p p e der E l b g e r m a n e n b i s zur sächsi
s c h e n Ü b e r l a g e r u n g , 1939. 

18 N i q u e t , F., B r a u n s c h w e i g i s c h e H e i m a t , 43 , 1957, 124; 44 , 1958, 
9 3 f.; 46, 1960, 93 f. 
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zogen sich den Hang herab bis zur Niederung, von der sie 
später überwuchert wurden und standen in Gruppen mit grö
ßeren und kleineren Abständen und nur am Westhang etwas 
dichter zusammen. Hier standen auch einige wenige überein
ander. Da noch über 200 Urnen im Museum präpariert werden 
müssen, ist über Form und Beigaben noch nichts Abschließen
des zu sagen 1 1 . Der Friedhof ist vom Beginn des 3. Jhs. bis in 
das 5. belegt gewesen. Waffen sind unter den spärlichen Bei
gaben bisher nicht beobachtet worden, dagegen viele Perlen 
und Scherben von Beigefäßen. Beachtlich groß ist die Verschie
denartigkeit der Gefäßformen (Taf. 8 und 9), darunter auch 
Drehscheibenware, an denen sich die Verbindungen und Be
ziehungen unseres Gebietes in der jüngeren Römischen Kaiser
zeit aufzeigen lassen. 

Im Jahr 1960 wurden die Grenzen des Urnenfriedhofes auch 
nach Süden, Norden und Osten erreicht oder festgestellt. Dabei 
ergab sich wie im Westen auch an der Südseite an einer tiefen 
Schlenke ein Ubergreifen des Moores über den Urnenfriedhof, 
so daß auch hier die Randurnen unter dem Grund- oder Nie
derungswasserspiegel gestanden haben. Von dem Moorprofil 
über Urnen hat Studienrat Seile, Braunschweig, Proben für 
pollenanalytische Untersuchungen entnommen, deren Ergebnis 
noch aussteht. 

Im Norden wurde in der beginnenden Niederung unter einer 
1,10 m mächtigen Moorschicht eine Siedlung angetroffen, deren 
Alter nicht festzustellen war. Auch hier wurden Proben ent
nommen. 

Außer dem Urnenfeld wurden in den Jahren 1956—1960 aus
gegraben und festgestellt: 
1. Eine mesolithische Station mit vielen Geräten und wahr

scheinlich auch einigen Siedlungsspuren im Boden. 
2. Reste eines Baalberger Hügelgrabes auf der Kuppe des 

Phngstberges. 

!7 N i q u e t , F., Ein Urnenfr i edhof der j ü n g e r e n R ö m i s c h e n K a i s e r z e i t 
auf d e m P f i n g s t b e r g e b e i H e l m s t e d t , G e r m a n i a , 36, 1958, 202 f.; 
N i q u e t , F., D e r Pf ings tberg be i H e l m s t e d t , e i n e h e r v o r r a g e n d e prähi 
s tor i sche S tä t te . M i t t e i l u n g e n der B r a u n s c h w e i g i s c h e n K o h l e n b e r g 
w e r k e , 1960, Hef t 2 u n d 3. 
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3. Trichterbecherkeramik vom Typ Flötz-Wulfen. 
4. An einigen Stellen eine Besiedlung durch die Schönfelder 

Kultur. 
5. Eine umfangreiche Besiedlung mit Spuren von Pfostenbauten 

der Bernburger Kultur. 
6. Ein Körpergräberfriedhof mit teils flachen, teils bis zu 2,95 m 

tiefen Grabschächten ohne Beigaben. Die Gräber müssen 
älter sein als der Urnenfriedhof. 

7. Körpergräber der älteren Bronzezeit und 
8. ein Brandgrab der älteren Eisenzeit. F. N i q u e t 

Ein neuntes Körpergrab auf dem Friedhof der Merowingerzeit 
Beuchter Schierk, Krs. Goslar 

In der Lehmgrube am Beuchter Schierk stieß man 1955 auf 
ein Körpergrab 1 8 , das fast vollständig zerstört wurde. Die an
schließenden Ausgrabungen zogen sich wegen unzureichender 
Mittel bis 1958 hin. Die Untersuchungen, bei der weitere 7 
Körpergräber und 2 Brandgräber ohne Beigaben freigelegt wur
den, konnten nur mit Sachbeihilfen des Landkreises Goslar 
durchgeführt werden l ö . 

Durch die Aufmerksamkeit des Bürgermeisters Göbel, 
Beuchte, konnte ein Grab, das in der bewachsenen Schräg
böschung lag, und bei der systematischen Suche durch Gräben 
im Jahre 1958 nicht gefunden worden war, am 14. und 15.3.1960 
untersucht werden. Vorhanden war nur noch der südwestliche 
Teil der Grabgrube mit der Grabkammer in einer Länge von 
1,10 m im Süden, 0,72 m im Westen und 0,30 m im Norden. Die 
Tote ruhte in 2,55 m Tiefe, in einer aus starken Bohlen gebau
ten Grabkammer mit Eckpfosten, auf dem Rücken in West-Ost-

»8 K r a u s e , W . , u n d N i q u e t , F., D i e Runenf ibe l v o n Beuchte , Kre i s 
Gos lar , m i t B e i t r ä g e n v o n H e b e r e r , G., u n d V o l k s e n , W . Nachr. d. 
A k a d . d. W i s s e n s c h , in G ö t t i n g e n , I. phi l . -h is t . K l a s s e , Jahrg. 1956, 5, 
81—124 . 

18 B r a u n s c h w e i g i s c h e H e i m a t 42, 1956, 156; 43, 1957, 123; 44 , 1958, 
93; 46, 1960, 92 . 
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Richtung. Oberhalb des Brustbeines in Kinnhöhe lag ein facet
tiert geschliffener, prächtiger Spinnwirtel aus Glas und um den 
Hals eine kleine Kette aus 4 Glasperlen. 

Dieses Frauengrab entspricht ungefähr in der Tiefe der Grab
grube und in der Konstruktion der Grabkammer dem Männer-
grab 2 . Man kann vielleicht die beiden Gräber in einen näheren 
Zusammenhang bringen. Erschwert werden derartige Schlüsse 
aber dadurch, daß wir es bei diesen neun Gräbern wahrschein
lich nur mit dem Rest eines größeren Friedhofes zu tun haben. 

F. N i q u e t 

Ausgrabung des Klosters Brunshausen bei Gandersheim 

M i t e i n e r A b b i l d u n g i m T e x t u n d Tafe l 10 

Durch die neueren Arbeiten von Staatsarchivrat Dr. H. Goet-
ting, Wolfenbüttel 2 0, wurde bewiesen, daß das Kloster Bruns
hausen von Fulda aus kurz vor Ende des 8. Jahrhunderts ge
gründet und von einem Angehörigen des Sächsischen Herzogs
geschlechtes der Ludolfinger mit Land ausgestattet worden ist. 
Damit gewinnt Brunshausen als ältestes Missionskloster im 
Lande Niedersachsen an Bedeutung für die niedersächsische 
Geschichte, ebenso aber auch für die Prähistorie. Man durfte 
hoffen, an diesem Platz, dessen Gründungszeit nach den schrift
lichen Quellen nunmehr feststeht, zu einer genaueren Datierung 
von Bodenfunden des 8. Jahrhunderts zu kommen. Es ergaben 
sich folgende Probleme, zu deren Lösung Grabungen beitragen 
sollten: 
1. Bauphasen von Kloster und Kirche seit der Karolingerzeit. 
2. Militärische und wirtschaftliche Grundlagen für die Neugrün

dung des Klosters. 
3 . Nachweis der historisch erwiesenen Verbindungen von 

Brunshausen nach Fulda auch durch Bodenfunde. 

2 0 G o e t t i n g , H.: D a s F u l d a e r M i s s i o n s k l o s t e r B r u n s h a u s e n u n d s e i n e 
Lage. Harz-Zeitschrift 5—6, 1953—54, 9—27, m i t w e i t e r e r Literatur. 
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4. Sichere Datierung von Bodenfunden durch die festliegende 
Gründungszeit des Klosters. 

Die Grabungen mußten in gemeinsamer Arbeit zwischen Hi
storiker (Dr. Goetting) und Prähistoriker (Dr. Niquet) unter 
Mitwirkung und Beratung von Kunst- und Bauhistoriker (Dr. 
Roggenkamp) durchgeführt werden. Das Unternehmen wurde 
von Prof. Heimpel, seinem Assistenten Dr. Gauert und beson
ders von Prof. Jankuhn unterstützt und betreut, mit Hilfe 
von Forschungsmitteln des Landes Niedersachsen gefördert, 
dem sich der Landkreis Gandersheim (Landrat Klages, 
Kreisoberverwaltungsrat Karvas) mit Sachbeihilfen an
schloß. Ein Arbeitskommando aus Strafgefangenen stellte 
mit Genehmigung der Justizverwaltung in Braunschweig (Ge
neralstaatsanwalt Mützeiburg, Oberstaatsanwalt Zerbst) das 
Strafgefängnis in Wolfenbüttel (Regierungsrat Dr. Stärk), und 
die Grabungserlaubnis gaben die Besitzer von Brunshausen 
(Braunschweig, jetzt Niedersächsische Siedlungsgesellschaft 
(v. d. Hagen, Dr. Maas und Frau Stephanie Hoppe). Allen Ge
nannten gebührt unser herzlicher Dank. 

Das Missionskloster Brunshausen liegt auf einem Sporn 
(Abb. 7) aus einem Kalkkern und einem dicken Lößmantel und 
erstreckt sich bei einer Länge von rund 200 m und einer Breite 
von rund 100 m von Nordwesten aus nach Südosten in die 
Gande-Niederung. Der Höhenunterschied beträgt bei 143 m 
über Meereshöhe im Nordwesten und 134 m an der Südostecke 
der Kirche 9 m und von hier aus zur Gande-Niederung noch 
über 4 m. An der Südwestseite des Spornes ungefähr in Höhe 
des Kircheneinganges entspringt eine kräftige Süßwasserquelle 
und an der Ostseite in der Gande-Niederung die Roswitha
quelle, die Salzwasser führt. Der Sporn gliedert sich in den 
„Großen Garten" im Westen mit 80 m Länge, den ehemaligen 
fürstlichen Garten, späteren Domänenhof und jetzigen Hof 
Hoppe mit 60 m und das eigentliche Klostergelände mit 65 m 
Länge. Seine Breite verringert sich von 95 m an der Genze zum 
Hof Hoppe auf 30 m an der Ostseite der Kirche. 

Das gesamte Gelände des Spornes wurde bei der Probe-

100 



Abb. 7. Lageplan des Klosters Brunshausen, Krs. Gandersheim 



grabung 1960 mit Gräben aufgeschlossen2 1, außer dem Hof 
Hoppe, wo durch das Einplanieren in die Westböschung mit 
einer Höhe von 3 m bei der Anlage des fürstlichen Gartens zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts keine Funde und Feststellungen 
zu erwarten waren (Plan). 

Den großen Garten durchzogen wir mit zwei Hauptgräben, 
Graben IV von Osten nach Westen und Graben VI von Süden 
nach Norden. Graben IV traf auf eine kleine Grube (1/IV) mit 
Scherben und Holzkohle aus dem 8. Jahrhundert und Graben VI 
auf der höchsten Erhebung des Spornes auf eine fundament
artige Steinsetzung aus Kalksteinen ohne Mörtel und Lehm
verband (1/VI). Sie erstreckte sich bei einer Stirnbreite von 
5,50 m mit 0,50 m Mauerbreite 20 m von Westen nach Osten, 
also hangabwärts, mit geringer Abweichung nach Norden 
(Taf. 10 a). Auf der Steinsetzung fand sich neben neuzeitlichen 
Scherben eine Randscherbe des 8. Jahrhunderts und im Gra
ben VIII, der durch das Innere des Fundaments lief, Scherben 
einer Drehscheibenkeramik hessischer A r t 2 2 des 8. Jahrhun
derts, die aus Fulda 2 3 selbst und vom Büraberg bei Fritzlar 2 4 

bekannt ist. Der Graben XII im Südostteil des großen Gartens 
(Gemüsegarten) schnitt einige Verfärbungen an. In 3/XII lagen 
Scherben des 8. Jahrhunderts. 

Graben VI schnitt kurz vor dem Beginn des Nordhanges eine 
winklige Verfärbung an, die, nach Füllerde und Funden zu 
schließen, jüngeren Datums zu sein schien, und lief dann hang
abwärts durch eine Mulde zur nächsten Erhebung, ohne auf 
eine Anlage zu stoßen oder Funde zu bringen. Die anderen 
Gräben trafen keine Verfärbungen oder Steinsetzungen an. 

2 1 D i e A u s g r a b u n g w u r d e v o m 1 2 . 9 . — 5 . 1 1 . 1 9 6 0 durchgeführt , mit 
e i n e m L o h n a r b e i t e r (12. 9.—4. 11.), 4 S t u d e n t e n (12. 9 .—14 .10 . ) , e i n e m 
S t u d e n t e n (17 ,—29. 10.), e i n e m M u s e u m s h a n d w e r k e r d e s L a n d e s m u 
s e u m s (3. 10 .—4. 11.) u n d e i n e m A r b e i t s k o m m a n d o a u s 6 S trafge fan
g e n e n m i t e i n e m A u f s i c h t s b e a m t e n (3.—28. 10.). 

2 2 H e r r n Prof. J a n k u h n h a b e ich für s e i n e H i n w e i s e i n der D a t i e 
rung u n d i n d e n B e z i e h u n g e n b e s o n d e r s b e i der D r e h s c h e i b e n w a r e 
zu d a n k e n . 

2 8 V o n d e r a u , D. , Veröf fent l i ch , d. F u l d a e r G e s c h i c h t s v e r e i n s 26, 
1946. 

24 V o n d e r a u , Verö f f en t l i ch , d. F u l d a e r GeschichtsVereins 22, 1934. 
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Auf dem Klosterhof zeigte Graben III in vielen Mauern und 
einem Pflaster die wiederholte Bebauung bis in die Neuzeit 
hinein. Nur einzelne Scherben waren hier älter als 9. Jahrhun
dert. 

Auf dem Nordostteil des Spornes traf Graben XI auf eine 
Böschungsmauer, die auf gerührtem Boden mit Scherben des 
12. Jahrhunderts stand. Im Graben fanden sich einige Scherben 
wohl des 9. Jahrhunderts, sodann eine Drehscheibenscherbe 
des 8. Jahrhunderts. 

Auf dem Vorplatz vor der Kirche und dem „Haus der Do
mina" wurde Graben I durch die Südböschung geführt, die 
wegen ihrer Steilheit und Höhe den Ostteil des Spornes be
sonders eindrucksvoll erscheinen ließ. Er durchschnitt einen 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Pfarrfriedhof, dessen unterste 
Gräber in „Lößsarkophagen" ohne Beigaben ruhten (Taf. 10 b), 
und eine neuzeitliche herausgerissene Friedhofsmauer. Der 
Boden war hier, wahrscheinlich zur Zeit der Erbauung des 
Fürstlichen Hauses (zu Beginn des 18. Jahrhunderts) über 
IV2 Meter auf gehöht worden. 

Das Ergebnis der Probegrabung von 1960 war folgendes: 
1. Keine Befestigungsanlagen auf dem gesamten Sporn. 
2. Besiedlung des 8. Jahrhunderts auf dem großen Garten und 

auf dem eigentlichen Klostergelände. 
3. Ein Steinfundament wahrscheinlich aus dem 8. Jahrhundert 

auf dem großen Garten. 

Die erste Hauptgrabung Brunshausen 
vom 28.2.—30.3. und 10. 3—9. 6. 1961 2 5 

Die Grabung konzentrierte sich auf den großen Garten. Es 
sollte klargestellt werden, welcher Art die Siedlung des 8. Jahr
hunderts war, zu der anscheinend das Steinfundament gehörte. 

Hierzu war das große Fundament und seine Umgebung frei-
2 5 W e g e n d e s s e h r sch lechten W e t t e r s k o n n t e d i e G r a b u n g nicht 

p l a n m ä ß i g b e e n d e t w e r d e n . S ie w u r d e w i e d e r e i n g e d e c k t , u m s i e b i s 
zur F o r t s e t z u n g der A r b e i t e n zu k o n s e r v i e r e n . D a w e d e r F u n d g u t 
noch F e l d z e i c h n u n g e n a u s g e a r b e i t e t w e r d e n k o n n t e n , w u r d e n für 
d i e s e n k u r z e n Bericht nur a l l g e m e i n e A n g a b e n g e m a c h t . 
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zulegen, zu untersuchen und möglichst eindeutig zu datieren, 
ebenso wie die Winkelverfärbung nördlich davon; und es 
waren größere Flächen im Gemüsegarten abzudecken. 

Aus wirtschaftlichen Gründen begannen wir die Arbeit im 
Gemüsegarten, der zum größten Teil abgedeckt wurde. Auf 
dem sehr stark durch Tiere zerwühlten Lößboden zeichneten 
sich einige Gruben vom 9.—15. Jahrhundert, dazu in regelmäßi
gen Abständen auch Baumlöcher ab, ohne daß bestimmte An
lagen zu beobachten waren. Aus dem 8. Jahrhundert stammten 
außer einigen Gruben ein unregelmäß viereckiger 0,20—0,30 m 
eingetiefter Hüttengrundriß (im östlichen Teil des Gemüsegar
tens) von ungefähr 3,40 bis 3,60 X 4,20 m mit 6 Pfostenlöchern 
von 0,30—0,40 m Tiefe auf dem Hüttenboden, je eines an den 
Ecken, wobei das nordwestliche etwas nach Osten zurückge
setzt ist, und zwei für Firstträger (Stelle 14/61). Auf demHütten-
boden lagen unregelmäßig verteilt plattige Kalksteine, die 
wohl als Dachsteine zu erklären sind, und in leichten Vertie
fungen im Hüttenboden Reste von diskusförmigen Webstuhl
gewichten. Der Eingang scheint im Nordwesten gelegen zu 
haben, weil hier der Pfosten zurückgesetzt ist und außerdem 
hierher eine schmale Verfärbung von Westen aus, vielleicht 
ein Fußweg, führte. Diese Hütte ist sicherlich als Wirtschafts
gebäude zu deuten, das auch zum Weben gedient hat. Zu ihr 
gehören anscheinend 2 Abfallstellen, 2 und 3 m von der Süd
ostecke entfernt, mit Scherben, Tierknochen und Steinen. 

Ungefähr 30 m südwestlich von Stelle 14/61 (unmittelbar an 
der Westgrenze unserer Grabungsfläche) fanden sich Abfall
stellen, von denen einige in das 8. Jahrhundert zu datieren 
sind. Nach dem Befund bei Stelle 14/61 könnte man auch hier 
eine Hütte vermuten. Drei weitere Abfallgruben, die Stellen 
1/IV (60), 143/61 und 150/61 wurden ungefähr 30 m nordwest
lich der obengenannten Abfallstellen aufgedeckt. Auch an dieser 
Stelle dürfte eine Hütte unter den noch nicht abgehobenen 
Flächen anzunehmen sein. Bemerkenswert sind verschiedene 
schmale Verfärbungen in der Nähe dieser Abfallgruben, die 
wohl als Eindruckspur von Fußwegen zu erklären sind. 

Die Freilegung des Steinfundaments [Stelle 1/VI (60)] (Taf. 10) 
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von fast 20 m Länge und 5,20 bis 4,50 m Breite (rechtwinkliger 
Abschluß) ergab eine Einteilung in zwei fast gleichgroße 
Außen- und einen mehr als die Hälfte der beiden kleineren 
Mittelraum, einen Plattenbelag im Nordwesten, vielleicht den 
Rest des ehemaligen Bodenbelages im Innern des Gebäudes, 
und eine auseinandergerissene Herdstelle in der Südwestecke 
des Ostraumes. 

Für die Datierung in das 8. Jahrhundert waren drei Scherben
stellen wichtig, je eine aus einheimischer Ware in der Südwest
ecke des Gebäudes und zwischen den Herdsteinen und die 
Reste eines Drehscheibengefäßes in der Mitte des Mittel
raumes, 

Zwei kleine Mauerzüge, im spitzen Winkel vom Mittelraum, 
aber ohne erkennbaren Verband oder Verzahnung mit dem 
Fundament 1/VI (60) mit einem Zwischenraum von 1,20 m nach 
Nordwesten laufend, biegen nach ungefähr 5,20 m und (die innere 
Mauer) 4 m in beginnendem spitzen Winkel nach Ostostnord 
um und treffen hier auf eine Steinsetzung, die mit einzelnen und 
0,30 m über dem Planum liegenden Steinen 12 Meter nach 
Norden läuft, hier untertaucht und bis 18 m als dunkle Ver
färbung mit deutlichem Abschluß zu verfolgen ist. Die klei
nen Mauerzüge und die große Steinsetzung müssen erst in 
ihrem Aufbau untersucht und datiert werden, um sie dann in 
Beziehung zum Fundament setzen zu können. 

Das Ergebnis der Grabung 1961 bleibt noch unvollkommen, 
weil der vorgesehene Abschluß wegen der Wetterbehinderung 
nicht erreicht worden ist. Durch die Drehscheibenware, die zu
sammen mit einheimischer im Fundament und im Gemüsegar
ten in einer Grube gefunden worden ist, ergeben sich auch in 
den Bodenfunden Beziehungen nach Fritzlar und Fulda. Außer
dem ist durch sie eine Datierung der einheimischen Ware und 
damit die älteste Besiedlung auf dem Großen Garten in das 
8. Jahrhundert möglich. Als Hypothese für die Anlagen auf 
dem Großen Garten darf geäußert werden: 

Ein Hof des 8. Jahrhunderts mit einem Steingebäude als Kern 
und Nebengebäuden, von denen eine (Webe)-Hütte ausgegraben 
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worden ist (14/61), und zwei weitere Nebengebäude auf Grund 
von Abfallstellen und Gruben zu vermuten sind. 

Um zu einem gesicherten Ergebnis zu kommen, ist beabsich
tigt, 1962 (die Arbeiten von 1961 zu Ende zu führen und) das 
Gelände zwischen den beiden Abfallstellen und dem Stein
fundament zu untersuchen, um die Hypothese cur t is 2 6 des 
8. Jahrhunderts hierdurch zu stützen. 

H. G o e t t i n g , F. N i q u e t 

Grabungen auf der ottonischen Pfalz Werla 
bei Schladen, Krs. Goslar 

Wesentliche Vorhaben der Werlagrabung 1961 lagen in der 
annähernd runden Hauptburg (Durchm. ca. 150 m). Hier war 
bisher nur der Südostsektor, in dem die Hauptgebäude liegen, 
intensiv untersucht worden; die übrigen Sektoren hatte man 
durch Suchgräben abgetastet, nur für einzelne Stellen lagen 
Flächenuntersuchungen vor. Da die Grabung 59 gezeigt hatte, 
daß auch nördlich der bekannten Hauptgebäude mit mittel
alterlicher Bebauung zu rechnen war, setzten hier größere Un
tersuchungen ein. Die Fundamente eines über 20 m langen Ge
bäudes, das sich bis dicht an die östliche Ringmauer erstreckte, 
wurden freigelegt. Zwar erlaubt das hier nur spärliche Fund
material keine sichere Datierung, doch könnte das Haus nach 
Baumaterial und -technik in die ältere Burgzeit gehören. — 
Der Südwestsektor der Hauptburg wurde durch Suchgräben und 
Flächenabdeckungen untersucht. Hier wurden zwei ineinander-
übergehende Fundhorizonte festgestellt: über einer starken 
Siedlungsschicht des späten Neolithikums lag ein mittelalter
licher Fundhorizont, der fast ausschließlich vor-blaugraue Ton
ware enthielt. An Steinbauten wurde auf dieser Fläche nur 
ein kleines spätmittelalterliches Haus (3,75 m lichte Breite), 
dessen Nordteil weitgehend zerstört war, angetroffen. Von 

2 6 D ö l l i n g , H., H a u s u n d Hof in w e s t g e r m a n i s c h e n V o l k s r e c h t e n , 
1958, b e s . 63—65 . 
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einem größeren Holzbau (9,5 :9,9 m) konnten die vier Eck
pfosten und einige Zwischenpfosten festgestellt werden. Die 
Pfosten waren Vierkantpfosten, die durch einen Steinkranz 
verankert waren. Das Gebäude dürfte demnach zu dem Hori
zont mit vorblaugrauer Tonware gehören, also in die Pfalzzeit 
der Werla zu datieren sein. Hier, dicht am Nebentor, könnte 
etwa ein Vorrats- oder Zeughaus gestanden haben. 

Bei Nachuntersuchungen in und an der Pfalzkapelle stieß 
man auf einen in der Längsachse des Langhauses in den Bo
den eingelassenen gemauerten Schacht von 0,80 m Tiefe und 
0,45 m lichter Weite. Nördlich der Apsis wurden zwei Kinder
gräber freigelegt. Durch die nördliche innere Vorburg wurde 
ein ost-westlich laufender Suchgraben (150 m Länge) von der 
östlichen Ringmauer bis zum Nordtor der Vorburg gelegt. 
Neben prähistorischer Besiedlung konnte in diesem Teil der 
Vorburg auch eine Werla-pfalzzeitliche Belegung nachgewiesen 
werden. So schnitt der Suchgraben ein kleines eingetieftes 
Holzhaus mit vorblaugrauer Standbodenkeramik an. Erst in den 
dicht am Nordtor gelegenen Teilen des Suchgrabens stieß man 
auf eine starke, über mehrere Jahrhunderte gehende mittel
alterliche Bebauung. 

G u d r u n S t e l z e r 

Burg auf dem Kanstein bei Langelsheim a. Harz. 
Krs. Gandersheim 

M i t e i n e r A b b i l d u n g im T e x t u n d Tafel 11 

Etwa 1 km östlich von Langelsheim a. H. (nordwestl. von 
Goslar) am Wege nach Jerstedt liegt 30 m hoch am hohen Ost
ufer des alten Innerste-Urstromtales die sogenannte „Hinden-
burg" (ursprünglich wohl „Hünenburg") auf der weithin sicht
baren Kanstein-Anhöhe. Es handelt sich um eine Burganlage 
mit noch gut sichtbaren Wällen, über die urkundlich keinerlei 
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Nachrichten vorliegen, und die von C, Schuchhardt und anderen 
ganz allgemein als mittelalterlich angesprochen wurde 2 7 . 

Durch einen Steinbruch, in dem der im Kanstein anstehende 
hochwertige Kalk (Turon-Kreide) abgebaut wird, ist diese An
lage auf das Höchste gefährdet. Bereits abgestürzte Teile der 
Vorburg und der nördlichen Innenburg konnten vor Jahren von 
dem Berichterstatter und seinem früheren Mitarbeiter Dr. Jo
hannes Pätzold untersucht werden 2 8 . 

Die Grabungen der Jahre 1950 bis 1953 ergaben, daß diese an 
einer strategisch sehr wichtigen Stelle am Innerste-Übergang 
erbaute Burganlage sehr stark befestigt war. Die im Grundriß 
(Abb. 8) etwas schiefwinklig-viereckige Innenburg von etwa 
130 m zu 150 m Ausdehnung zeigte im Kern ihrer Wälle eine 
streckenweise noch über 1 m hoch erhaltene, an anderen Stellen 
bis auf die Fundamente zerstörte 1,40 bis 1,60 dicke Burgmauer 
aus gut gesetzten, teilweise mit Gipsmörtel vermauerten Sand
steinen, davor eine Berme und einen 5 m breiten, mindestens 
2,50 m tief in den anstehenden Kalk eingearbeiteten Burg
graben, Wall und Mauer einer im Norden und Osten vorgela
gerten Vorburg sind offenbar unvollendet geblieben. Das zeigte 
vor allem eine Strecke sauber vorbereiteten Fundamentes, über 
dem ein aufgehendes Mauerwerk nie errichtet wurde. In einem 
erhöhten Burgbezirk an der Südwestecke der Innenburg konnte 
schon 1951 ein im Verband mit der Burgmauer stehendes „Pal
las "-Gebäude von etwa 20 zu 10 m festgestellt werden. 

2 7 C. Schuchhardt , A t l a s vorgesch icht l i cher B e f e s t i g u n g e n in N i e d e r 
s a c h s e n , S. 46 u n d Taf. X X X V I , 

K. S te inacker , D i e B a u - u n d K u n s t d e n k m ä l e r d e s K r e i s e s G a n d e r s 
h e i m , 1910, S . 3 7 2 . 

2 8 J. Pä tzo ld , A u s g r a b u n g e n d e s B r a u n s c h w e i g i s c h e n L a n d e s 
m u s e u m s auf d e m K a n s t e i n b e i L a n g e l s h e i m , in: Harz-Zeitschrift 1951, 
S. 5 9 — 6 6 , 

J. P ä t z o l d , Ein K ö n i g s h o f Karls d e s G r o ß e n b e i L a n g e l s h e i m am N o r d 
rand d e s H a r z e s , in: Harz-Zeitschrif t 1953/54, S. 1—5, 

A . T o d e , D i e E r h a l t u n g der K a n s t e i n b u r g b e i L a n g e l s h e i m u n d ihre 
Erforschung (Stand 1954), in: Harz-Zeitschrif t 1953/54, S . 5 — 7 , 

W . K o r t h , Ein Kruzi f ix fund v o m K a n s t e i n b e i L a n g e l s h e i m , in: Harz-
Zeitschrif t 1956, S. 139—141 , 

A . T o d e , F r ä n k i s c h e B u r g e n u n d K ö n i g s h ö f e i m Kre i se G a n d e r s 
h e i m , e i n e a r c h ä o l o g i s c h - t o p o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g , in: „Der Land
k r e i s G a n d e r s h e i m " Bd. 1, 1958, S. 41—60. 
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Die Tatsache, daß die Kansteinburg nach den Geländefest
stellungen offenbar nur kurze Zeit bestanden hat (sehr dünne 
Kulturschicht, keine überbauungen, verhältnismäßig einheit
liche Keramik ohne jede spätmittelalterliche Beimischung usw.), 
ließ es erwünscht erscheinen, diese Anlage genauer zu unter
suchen. 

Im Sommer 1961 konnte der Berichterstatter endlich Grabun
gen mit größeren Mitteln, die das Land Niedersachsen aus dem 
Lotto-Konzessionsfonds zur Verfügung stellte, beginnen. Diese 
Grabungen sollen nach Möglichkeit eine genauere Bestimmung 
des Alters (8. bis 10. Jh.?) und damit womöglich des Erbauers 
der Anlage erbringen, dazu Näheres über den Verlauf der 
Burgmauer, Anfahrt und Toranlage sowie Bebauung insbeson
dere des erhöhten Burgbezirkes usw. (Taf. 11). 

Die im Zeitpunkt dieses Berichtes gerade eingeleiteten Unter
suchungen des ersten Grabungsjahres haben neben größeren 
Mengen einheitlicher „frühgeschichtlicher" Keramik (grob, aus
ladender Rand, Standboden, z. T. Wellenlinien-Verzierung), 
Dreilagen-Knochenkämmen, Spinnwirteln u. dgl. noch keine 
eindeutig die Zeit bestimmenden Fundstücke ergeben. Es be
steht aber die Hoffnung, im Inneren des Hauptgebäudes und 
in der unteren Füllung eines kleinen Grabens, der sich um das 
Gebäude herumzieht, besser bestimmbares Fundmaterial zu 
bergen, durch das nicht nur unsere Anlage auf dem Kanstein, 
sondern auch die Art der hier gefundenen Keramik für 
andere frühmittelalterliche Plätze des Nordharzgebietes ge
nauer datiert werden kann. 

A. T o d e 

Anlagen unbestimmter Zeltstellung auf dem Wurmberg 
bei Braunlage im Harz 

Auf dem Wurmberg bei Braunlage, der zweithöchsten Erhe
bung des Harzes (971,5 m!), waren schon seit langem eine 
„Heidentreppe" (auch „Hexentreppe"), ein mit Steinplatten be
legter Weg und eine ausgedehnte Steinansammlung auf der 
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Höhe als Rest eines „altheidnischenTempels"bekannt gewesen, 
aber vielfach als unbedeutendes Werk eines „Reitenden För
sters" abgetan worden. 

Es ist das Verdienst von Dr. W. Nowothnig, Hannover, daß 
er in der Zeit seiner Tätigkeit in Braunlage diese ausgedehnten 
Anlagen mit einem Zentralwerk, mehreren Steinringen, Straßen, 
Treppen, Terrassen und Podien erkundete und diese Forschun
gen von Hannover aus durch Ausgrabungen und Vergleichs
studien fortsetzte 2 9 . 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Anlagen, die vermutlich 
bis in vorgeschichtliche Zeit zurückreichen und gewisse Paral
lelen besonders im keltischen Raum haben, wurden größere 
Mittel vom Lande Niedersachsen bereitgestellt, mit denen 
W. Nowothnig im vergangenen Jahr als Grundlage für alle 
weiteren Forschungen zunächst einmal eine detaillierte topo
graphische Aufnahme des gesamten in Frage kommenden Ge
ländes durchführen ließ. Die Grabungen sollen dann baldmög
lichst in größerem Umfange fortgeführt werden. 

Wegen der Gefährdung der Anlagen durch den geplanten 
Bau einer Drahtseilbahn sowie durch Besucher besonders ju
gendlichen Alters wird vielleicht ein Teil der bereits freigeleg
ten Anlagen so lange wieder mit Waldhumus abgedeckt werden 
müssen, bis man entscheiden kann, welche Anlagen man unter 
entsprechender Sicherung auf die Dauer zur Besichtigung für 
die Öffentlichkeit offen liegenlassen kann. Die Forstverwal
tung hat sich bereit erklärt, eine solche Zudeckung mit Material 
und Kräften zu unterstützen. 

A. T o d e 

2 9 W . N o w o t h n i g , D e r W u r m b e r g u n d s e i n e B a u r e s t e , e i n V o r 
bericht ü b e r d i e b i s h e r i g e n U n t e r s u c h u n g e n , in: Harz-Zeitschrif t 1956, 
S. 1—20 m i t 12 Tafe ln , 

W , N o w o t h n i g , D i e V o r - u n d Frühgesch ichte d e s O b e r h a r z e s im 
Lichte n e u e r B o d e n f u n d e , in: Jahresschr i f ten H a l l e 41/42, 1958, be s . 
S. 118—124. 
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Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte 
in Oldenburg 

Bodendenkmalpflege im Niedersächsischen Verwaltungsbezirk 
Oldenburg 

V o n 

Dr. H.-G. S t e f f e n s (Oldenburg) 

Untersuchung einer kaiserzeitlichen und frühmittelalterlichen 
Siedlung bei Gristede, Krs. Ammerland 

Mit einer Abbildung im Text und Tafel 12 

Der Gristeder Esch liegt im Gebiet der Gemeinde Wiefel
stede, Landkreis Ammerland, auf einer schmalen Geestzunge, 
die sich von Nordosten nach Südwesten erstreckt und am Zwi-
schenahner Meer ausläuft. Das Dorf Gristede selbst liegt un
mittelbar am Nordwestrande des Esches (Abb. 9), Es bestand 
ursprünglich aus 7 Hausmannsstellen, von denen heute noch 
zwei vorhanden sind. Urkundlich wird das Dorf Gristede erst
malig im Jahre 1243 erwähnt 3 0 . 

Die jetzige Ackerkrume des Esches besteht aus künstlich auf
getragenem „Plaggenboden", der in seiner Mächtigkeit auf der 
gesamten Eschfläche sehr schwankend ist und zwischen 0,23 m 
und 0,80 m liegt. 

Als im Jahre 1958 auf dem Eschgewann „Hasselacker" Rohre 
verlegt wurden, konnten unter der Plaggenbodenschicht Holz
kohleverfärbungen und starke Scherbenanhäufungen im natür
lich anstehenden Sand beobachtet werden. 

Mit Hilfe von Forschungsmitteln des Landes Niedersachsen 
konnten in den Jahren 1960 und 1961 größere Grabungen auf 
dem Gristeder Esch und in seiner unmittelbaren Umgebung 
durchgeführt werden. Im Jahre 1960 wurden durch einen 240 m 

so O l d e n b u r g e r U r k u n d e n b u c h , B a n d IV/249 . 
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langen Suchgraben drei Hofanlagen angeschnitten, die vom 
1 . — 4 . Jhdt n. Zw. zu datieren sind. Dabei ergab sich, daß die 
ältesten Höfe noch im Bereich der Niederung der Halfsteder 
Bäke lagen, während die jüngeren nach und nach auf den höch
sten Punkt des Esches verlegt wurden 3 1 . 

Der auf dem höchstgelegenen Punkt angeschnittene Hof (I) 
wurde während der Grabung 1 9 6 0 fast vollständig freigelegt. 
Er bestand aus einem Hauptgebäude (Taf, 12 a) und mehreren 
Wirtschaftsgebäuden. Bei dem Hauptgebäude handelt es sich 
um ein dreischiffiges Hallenhaus mit einer Länge von 2 1 Metern 
und einer Breite von 6 , 8 0 Metern. Das Haus stand in Richtung 
von Südost nach Nordwest. Unmittelbar vor der Südostseite 
des Hauses befand sich ein 11 Meter langer Anbau, der jedoch 
wesentlich von der Konstruktion des Hauptgebäudes abwich. 
Ahnliche Anbauten sind bei den kaiserzeitlichen Häusern von 
Hodorf in der Störmarsch 3 2 und bei Westik, Kr. Unna 3 3 , zu be
obachten. Die Diele des Hauptgebäudes wurde durch zwei 
Reihen starker Pfosten (etwa 0 , 4 0 X 0 , 4 0 m) begrenzt, die sich 
paarweise gegenüberstanden. Die Dielenbreite betrug im 
Durchschnitt 2 , 5 0 Meter. Eingänge zum Hause waren auf der 
Südost- (Schmalseite) und auf der Südseite (Längsseite) vor
handen. Ungefähr 5 Meter vom Südosteingang entfernt, be
fand sich mitten auf der Diele ein aus Feldsteinen und Scher
ben bestehender Herd. Der Abstand der Innenpfostenpaare war 
nicht gleichmäßig und lag zwischen 0 , 7 0 m und 1 ,40 m. Die 
Außenpfosten standen sehr dicht und waren etwas schwächer 
als die Innenpfosten. Innen- und Außenpfosten standen senk
recht im Boden. Die Eingrabungstiefe der Pfosten betrug zwi
schen 0 , 4 0 m und 0 , 6 5 m. Für die Flechtwerkwand des Hauses 
waren besondere Pfosten gesetzt worden, die nur einen Durch
messer von 0 , 1 5 — 0 , 2 0 m hatten. Diese Wandpfosten standen 
unmittelbar vor der Innenseite der Außenpfosten. Die Flecht
werkwand war also nicht in die Außenpfosten einbezogen. Bei 

8 1 D. Zo l ler , K a i s e r z e i t l i c h e S i e d l u n g e n im A m m e r l a n d , in: D i e 
K u n d e , N . F. 9, Jg . 1958, Hef t 3 — 4 , S. 212 ff. 

8 2 W . H a a r n a g e l , Hodorf , Offa Bd. II, N e u m ü n s t e r 1937. 
8 8 B ä n f e r / S t i e r e n , E ine germ. S i e d l u n g in W e s t i k b e i K a m e n , W e s t 

fa len , in: W e s t f a l e n , 21 . J g . 1936, Heft 7, A b b . 3 , S .417 . 
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Einbeziehung der Flechtwandpfosten in den Innenraum betrug 
die Breite der Kübbungen oder Seitenschiffe im Durchschnitt 
etwa 1,45 Meter. 

Eine Aufstauung von Vieh konnte in den Kübbungen nicht 
festgestellt werden und ist auch nach den Befunden nicht wahr
scheinlich. Der südöstliche Anbau wies starke Außenpfosten 
in dichtem Abstand, aber nur einige schwache Innenpfosten auf. 

Auf der Nordwestseite befanden sich hinter dem Haus ein 
Sechspfostenspeicher und ein Eisenschmelzofen. Zum Hofe ge
hörten weiterhin eine Zisternengrube mit zwei hölzernen Brun
nenfassungen, ein kleines Wirtschaftsgebäude, ein Backofen 
und sechs Grubenhütten. In den Grubenhütten wurden eben
falls kleine Herdstellen aus Scherben und Steinen sowie Webe
gewichte gefunden. Das gesamte Hofareal, das etwa eine Fläche 
von 40 X 80 m umfaßte, war von einem doppelten Flechtzaun 
umgeben 

Die im Bereich dieses Gehöftes vorgefundene Keramik be
steht zumeist aus Trichter- und Schalengefäßen des 3.—4. Jahr
hunderts n. Zw. Neben der einheimischen Keramik wurden 
Bruchstücke von Terra-sigillata und belgischer Drehscheiben
keramik gefunden. 

Im Jahre 1961 wurde im ersten Grabungsabschnitt ein etwa 
600 m langer Suchgraben quer über den Esch von Südost nach 
Nordwest gelegt. Dabei wurden auch die unteren Bereiche am 
Eschrand auf der Südostseite in die Untersuchung mit einbezo
gen. Es ergab sich, daß die Siedlung hier etwa im 1. Jhdt. vor 
Zw. beginnt und sich nach und nach aus der Niederung auf 
den Esch selbst verlagert. Der Siedlungsabbruch auf dem Esch 
liegt etwa im 4. bis Anfang 5. Jhdt. n. Zw. Im Bereich des im 
Jahre 1960 angeschnittenen Hofes II wurde eine Silbermünze 
der römischen Kaiserzeit gefunden (Denar des Kaisers Trajan, 
etwa zwischen 103—111 nach Zw. geprägt). Am gesamten Süd
ostrand des Esches liegen viele Eisenluppen, Rohstücke von 
Raseneisenerz, Holzkohlenester und Schlemmgruben, die auf 
eine rege Verwertung des in der Wiesenniederung anstehen
den Raseneisenerzes schließen lassen. 

Eine weitere Untersuchung der kaiserzeitlichen Siedlungen 
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IL 

A b b . 9. L a g e p l a n d e r S i e d l u n g G r i s t e d e 

auf dem Gristeder Esch wurde nicht vorgenommen, da dieselbe 
einer Großgrabung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
überlassen werden soll. Um einen möglichen Anschluß an die 
Siedlungen auf dem Esch zu finden, wurde im zweiten Gra
bungsabschnitt des Jahres 1961 im rezenten Dorf Gristede selbst 
gegraben. Der Schwarting-Hof, der bereits 1428 namentlich ge-
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narrnt wird, war für diese Untersuchungen besonders geeignet, 
da er von dem jetzigen Besitzer auf Abbruch verkauft werden 
sollte. Bei Grabungsbeginn waren bereits alle Nebengebäude 
und vom Hauptgebäude der Stallteil abgebrochen. Es stand 
lediglich nur noch das Flett und zwei dahinter gelegene Wohn
räume des alten Bauernhauses. 

Es wurden die Bodenfläche unter der Hausruine, ein Teil des 
ehemaligen Dielenraumes mit Stall und weitere Flächen, die 
unmittelbar am Hause angrenzten, untersucht. Im Hause wur
den mehrere durch mehr oder weniger starke Humusschichten 
getrennte Lehmdielen mit den dazugehörigen Herdstellen über
einander gefunden (Taf. 12 b). Insgesamt sechs Herdstellen 
lagen an derselben Stelle — vom 11. Jahrhundert bis zur jetzi
gen Zeit. Die Gesamtmächtigkeit der Horizonte mit den Herd
stellen, Lehmdielen und Kulturschichten betrug im Mittelpunkt 
des Hauses 1,50 Meter. Zwei Lehmdielen, die den Keramik
funden nach etwa zwischen das 13. und 15. Jahrhundert zu da
tieren sind, zeichneten sich durch starke Verziegelung und 
Rotfärbung aus. Es handelt sich hier um zwei einwandfreie 
Brandhorizonte. Unter dem untersten derselben lag eine starke 
Humusschicht, an deren Sohle eine aus Steinen und Scherben 
bestehende Herdstelle (VI) lag. Die Scherben gehören dem 
11. Jahrhundert an. Diese Kulturschicht wurde im ganzen unter
sten Hausbereich angetroffen. Neben einer großen Zahl ein
heimischer Kugeltopfkeramik ergaben sich auch größere Men
gen an Pingsdorfer Scherben. Bei Stichgrabungen auf weiteren 
Hofwüstungen im Bereiche des Dorfes Gristede (Hof Spiker/ 
Ovie und Hof Hilling) wurden ebenfalls Reste von Pingsdor
fer Gefäßen gefunden, so daß mit einem starken Gebrauch die
ser Importgefäße zu rechnen ist. Zu dem Haus des 11. Jahr
hunderts gehört eine Bauopfergrube, die einen merkwürdigen 
Befund ergab. Unter einer kreisrunden Steinsetzung (Durch
messer etwa 1,30 m) mit einem nischenartigen Steinbau im 
Mittelpunkt lag eine etwa 2 m lange, 0,85 m breite und 0,08 m 
starke Eichenbohle. Diese Bohle bedeckte eine Grube, in der 
Teile eines Rindes bestattet lagen. Die größeren Beinknochen 
standen aufrecht am Rand der Grube, während kleinere Knochen 

116 



und Schädelteile unregelmäßig in der Mitte der Grube lagen. 
Einige Röhrenknochen waren aufgeschlagen. 

Eine weitere Bauopfergrube wurde neben einer Steinsetzung 
südöstlich vor der Hausruine gefunden. Dort lagen die Knochen 
eines Kalbes noch im ursprünglichen Zusammenhang in einer 
Grube. Der vor der Bestattung abgetrennte Kopf des Kalbes 
fehlte. 

Südlich und nördlich des Hauses wurden in den Suchflächen 
Reste von kleineren Holzgebäuden festgestellt, die teilweise in 
der Bohlenständertechnik errichtet worden waren. Hinter dem 
Hause wurden zwei Pfostenreihen aufgedeckt, die zu einem 
Zweiständerbau gehören, der etwa in das 9.—10. Jahrhundert 
datiert werden kann. Dieses Haus stand in fast genauer Ost-
West-Richtung. Die unteren Teile der noch gut erhaltenen 
Pfostenreste konnten geborgen werden. Diese Pfosten weisen 
an der unteren Seite einen Durchmesser von 0,50 bis 0,60 m 
auf. Zusammenfassend kann zu dem Hausbefund gesagt wer
den, daß das Zweiständerhaus sich hier vom 9. Jahrhundert 
an nachweisen läßt. Die dazugehörigen Nebengebäude zeigen 
teilweise eine andere Bautechnik. Außer den Gebäuden wur
den im Bereiche des Schwartinghofes auch noch vier Brunnen 
gefunden, von denen drei Baumstammbrunnen und einer ein 
Kastenbrunnen waren. Zwei Baumstammbrunnen enthielten 
keine Funde. In dem dritten fanden sich eine ganze Anzahl 
Scherben der Zeit um 1300, dabei auch ein Fußteil eines Pings
dorfer Gefäßes, Im Kastenbrunnen wurden Scherben des 10. 
bis l l . Jhdts . gefunden, außerdem der Schädel eines großen 
Hundes oder Wolfes. 

Als Gesamtergebnis kann gesagt werden, daß sich für den 
Schwarting-Hof zunächst einwandfrei die Existenz vom 9. Jahr
hundert ab nachweisen läßt und somit der Anschluß an die 
urgeschichtlichen Siedlungen auf dem Esch noch nicht gefun
den ist. Da der Hof jedoch an der Peripherie des ehemaligen 
(mittelalterlichen) Dorfes Gristede liegt, ist es durchaus mög
lich, daß die älteren Höfe im Zentrum zu suchen sind. Außer
dem konnte eine Gesamtabtragung des Schwarting1 sehen Hof
bezirkes nicht erfolgen, die vielleicht auch hier schon das ge-
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suchte Zwischenglied zwischen Esch- und Eschrandsiedlung er
bracht hätte. Eine in der Suchfläche hinter dem Hause gefun
dene Scheibenfibel aus Bronze mit Filigranauflage, die viel
leicht in die Zeit vor dem 9. Jhdt. zu datieren ist, weist auf 
diese Möglichkeit hin. Die Grabungen werden in diesem Jahre 
fortgesetzt 

D. Z o l l e r 

Stadtkern- und Kirchengrabung in Jever, Krs. Friesland 

Von Februar 1960 bis März 1961 wurden mit längeren Unter
brechungen in und an der Ruine der 1959 niedergebrannten 
Stadtkirche, sowie in den angrenzenden Teilen des Ortskernes 
Grabungen durchgeführt. Es gelang, unter und neben der Ruine 
zwei mittelalterliche Bauten festzustellen: 
a) Eine dreischifflge Basilika mit einem Oberbau aus Lehm

fachwerk auf Feldsteinfundamenten. Länge: Fast 46 m. 
Breite: 19,5 m. An der Ostseite laufen die Fundamente in 
drei etwa gleich lange Apsiden aus. 
Erbauungszeit: Um 1000 oder im ersten Drittel des 11. Jahr
hunderts. Im 11. und 12. Jahrhundert zweimal zerstört und 
erneuert. 

b) Eine einschiffige Saalkirche aus Granitquadern und Tuff
stein, deren Wände auf zwei der vier Fundamentmauern 
der Fachwerkkirche aufgesetzt waren. Die Apsis scheint die 
Form eines Trikonchos zu haben. 
Erbauungszeit: Um 1200 oder kurz danach. 

Die ältere Kirche stand innerhalb eines mächtigen Walles 
aus Klei, Lehm, Sand und Siedlungsboden, der den alten Kirch
hügel ringförmig umzieht und als Befestigungsanlage erbaut 
ist. Die Basilika diente als Wehrkirche und bildete einen Teil 
der Befestigung. 

Innerhalb des Walles konnten fast überall zwei durch eine 
neue Erdaufschüttung getrennte Brandschichten festgestellt 
werden, die stellenweise zahlreiche Keramik enthielten. Die 
erste Zerstörung hat um die Mitte des 11. Jahrhunderts statt-
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gefunden, worauf die Kirche neu erbaut und der Wall erhöht 
wurde. Die zweite Zerstörung scheint erst in das 12. Jahrhun
dert zu fallen. Für eine dritte Erneuerung sind Anzeichen ge
funden worden. 

An der Nordseite des Walles, von diesem durch einen Gra
ben getrennt, führt die älteste gepflasterte Straße vorbei, die 
„ S t e in s t r aßede ren älteste Pflasterung auf dem gewachsenen 
Boden aufsitzt und der Keramik nach aus dem 9,—10. Jahrhun-
der stammt. Unter dem südlichen Teil des Walles liegen zahl
reiche Siedungsreste, darunter verbrannte Häuser der gleichen 
Zeit. 

Mehrere Schächte innerhalb des alten Kirchhügels ergaben in 
3,5 bis 5 m Tiefe das Vorhandensein eines dicht belegten christ
lichen Friedhofes aus dem 9.—11. Jahrhundert. Es wurden teil
weise sehr gut erhaltene Baum- und Kastensärge sowie auch 
ein Tonnensarg gefunden, die sämtlich Skelette in West-Ost-
Richtung, der Kopf stets im Westen, ohne jegliche Beigaben 
enthielten. 

Von einer in dem alten Kirchhügel, inmitten des Friedhofes 
zu vermutenden Holzkirche aus dem 9.—10. Jahrhundert wur
den bisher keine Spuren gefunden. 

Für den Spätsommer ist eine Ausgrabung innerhalb des beim 
Brande stehengebliebenen Chorgebäudes der Kirche vorge
sehen, um die Struktur der Apsiden an der Innenseite zu er
gründen. Ferner sollen die Grabungen an den Rändern der 
Wallanlage fortgesetzt und gleichzeitig die Lage des frühmit
telalterlichen Ortskernes festgelegt werden. 

K. H. M a r s c h a l l e c k 

Fortführung der Untersuchungen auf dem altfriesischen 
Friedhof von Zetel, Krs. Friesland 

Im Herbst 1960 wurde auf dem 1956 entdeckten und 1957 zu 
einem kleinen Teil untersuchten Körpergräberfeld eine neue 
Fläche durchgraben, wobei 55 Gräber freigelegt werden konn
ten. Die Gesamtzahl der bisher gehobenen Gräber beträgt 72. 
Scharf zu unterscheiden ist zwischen heidnischen Gräbern, die 
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annähernd in Nord-Süd-Richtung liegen und häufig mit Beigaben 
ausgestattet sind, und christlichen Bestattungen in West-Ost-
Richtung, die fast stets beigabenlos sind. 

Trotz einiger Verzahnung liegen die heidnischen Gräber mehr 
im nördlichen, die christlichen mehr im südlichen Teil der 
Fläche. Nord-Süd-Gräber sind des öfteren durch Ost-West-
Gräber gestört worden. 

Die rechteckigen Grabgruben heben sich mit ihren dunklen 
Füllungen scharf vom gewachsenen gelben Sand ab. Etwa die 
Hälfte der Gräber enthielten kastenförmige Holzsärge oder 
nur Seitenbretter, die in Spuren erkennbar waren. Etwa die 
Hälfte der Toten, besonders Kinder, waren ohne Sarg oder 
Holzurnkleidung in die Grube gelegt worden. 

An Beigaben sind zu nennen: Aus Eisen: Messer, Schnallen, 
Nadeln, Lanzenring. Aus Bronze: Durchlochter Nadelkopf, 
Röhre aus Bronzeblech (Nadelbüchse?). Aus Silber: Drahtför-
miger Ohr- oder Schläfenring. Ferner zwei Halsketten aus frän
kischen Glasperlen. 

Der bis 1956 völlig unberührte Friedhof erstreckt sich noch 
weiter in nördlicher und westlicher Richtung. Die bisher aus
gegrabenen Gräber fallen in die Zeit kurz vor und während 
der allmählichen Christianisierung. Bis auf eine durch Ost-
West-Gräber zerstörte Brandgrube wurden noch keine Brand
gräber gefunden. Die bisher freigelegten Gräber dürften vor
wiegend dem 8. und 9. Jahrhundert angehören. 

Für Herbst 1961 ist die Untersuchung einer weiteren Fläche 
in Aussicht genommen. K.H. M a r s c h a l l e c k 

Probegrabung in einer Gehöftwarf von Grimmens, 
Gem. Hohenkirchen, Krs. Friesland 

Der friesische Ortsname Grimmens haftet ursprünglich an 
einer Dorfwarf im nördlichen Jeverland und ist später auch 
auf die umliegenden Gehöftwarfen übergegangen. In einer die
ser bewohnten Gehöftwarfen wurden 1904 Reste von Urnen-
und Skelettgräbern gefunden. Es sollte daher die Frage geklärt 
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werden, ob es sich hier möglicherweise um eine speziell zu 
Bestattungszwecken aufgeschüttete Warf handelt. 

In zwei Schächten nördlich und östlich vom jetzigen Platz
gebäude wurden keine weiteren Gräber, auch keinerlei Spuren 
von solchen gefunden, dagegen konnten folgende wichtige 
Feststellungen gemacht werden: 

In ca. 2,40 m Tiefe lag der gewachsene Boden in Form von 
schuf durchwachsenem blauem Klei. Darüber befand sich eine 
ca. 1 m mächtige Packung aus Mist, darin Holzreste, die auf 
Stabbau schließen lassen. Die dazugehörige Keramik gehört in 
das 8.—9. Jahrhundert. Einige Stücke können schon in das 
7. Jahrhundert fallen. 

über diesem Horizont liegt eine sterile Auftragung von 
grauem Klei und darüber eine Kulturschicht mit Keramik des 
10.—11. Jahrhunderts. Jüngere Siedlungsspuren waren nir
gends zu finden, d. h. die Warf hat vom späten Mittelalter bis 
zur Errichtung des jetzigen Hofes (17.—18. Jahrh.) unbewohnt 
gelegen. 

Bemerkenswert ist die von uns an anderen Stellen gemachte 
Beobachtung, daß manche Gehöftwarfen schon im frühen Mit
telalter angelegt worden sind. Sie bestehen auch nicht alle 
„aus einem Guß14, wie früher angenommen wurde, d. h. sie sind 
doppelschichtig, also zu einer bestimmten Zeit erhöht worden. 

Die Forschungen über Alter und Aufbau der Gehöftwarfen 
werden fortgesetzt. 

K. H. M a r s c h a l l e c k 
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Anzeigen und Besprechungen 

B a e r , A l b e r t : D i e M i c h e l s b e r g e r K u l t u r in d e r Schwe iz , B a s e l 
1959. M o n o g r a p h i e zur Ur- u n d Frühgesch ichte der S c h w e i z , 
B a n d XII, B i r k h ä u s e r V e r l a g Base l , 4 o. 207 S„ 9 Taf. 

E i n e Gesch ichte der e u r o p ä i s c h e n J u n g s t e i n z e i t h a t a l s V o r a u s 
s e t z u n g d i e B e a r b e i t u n g der e i n z e l n e n Kul turen . D i e s e q u e l l e n k r i t i s c h e 
A r b e i t w i r d se i t J a h r z e h n t e n durchgeführt . Ihre A u f g a b e i s t d i e m ö g 
l ichst v o l l s t ä n d i g e V o r l a g e d e s w i c h t i g e n F u n d g u t e s i n n e r h a l b der 
F u n d z u s a m m e n h ä n g e u n d d e r e n kr i t i sche B e w e r t u n g . H i e r a u s s o l l t e n 
s i c h d i e V e r b r e i t u n g der b e a r b e i t e t e n Kultur, ihre ze i t l i che E i n o r d n u n g 
u n d ihre S t e l l u n g i n n e r h a l b d e s N e o l i t h i k u m s e r g e b e n , w o b e i d i e 
b e i d e n z u l e t z t g e n a n n t e n E r g e b n i s s e s u b j e k t i v a b h ä n g i g s i n d v o n 
d e r A r t d e r A u f a r b e i t u n g d e s Fundstof fes , der B e a r b e i t u n g v o n N a c h 
b a r k u l t u r e n u n d oft auch v o n e i n e r b e s t i m m t e n L e h r m e i n u n g . 

A . Baer , Schüler v o n E. V o g t , Zürich, ha t in s e i n e r s e h r e i g e n w i l 
l i g e n D i s s e r t a t i o n d i e M i c h e l s b e r g e r Kul tur in der S c h w e i z b e h a n d e l t 
u n d auch d i e F u n d e a u ß e r h a l b s e i n e s A r b e i t s g e b i e t e s , d i e s e m e i s t e n s 
nach L i t era turangaben , z u s a m m e n g e s t e l l t u n d auf z w e i V e r b r e i t u n g s 
k a r t e n darges te l l t . 

In d e r V o r l a g e d e s F u n d g u t e s w i r d d i e K e r a m i k sehr ausführl ich 
b e s p r o c h e n . Le ider s t e h t d a z u d i e b i ld l iche W i e d e r g a b e in e i n e m 
i m m e r w i e d e r s p ü r b a r e n M i ß v e r h ä l t n i s . Es w ä r e nicht nur erw ünscht , 
s o n d e r n auch n ö t i g g e w e s e n , w e n i g s t e n s d i e w i c h t i g s t e n T y p e n u n d 
b e s o n d e r s a u s g e s i c h e r t e n s t r a t i g r a p h i s d i e n L a g e n a b z u b i l d e n . D a s 
h ä t t e s ich auch i m R a h m e n der 10 Tafe ln mi t Z e i c h n u n g e n u n d der 
9 T a f e l n mi t F o t o s b e w e r k s t e l l i g e n l a s s e n , w e n n a n S t e l l e v o n t e i l 
w e i s e recht u n w i c h t i g e n R e i h e n v o n T y p e n o d e r s o g a r W i e d e r h o l u n 
g e n i n Z e i c h n u n g u n d F o t o e i n e s o r g f ä l t i g e A u s w a h l getroffen w o r d e n 
w ä r e . B e s o n d e r s b e d a u e r l i c h is t e s , daß s ich ä l t e r e s u n d j ü n g e r e s 
M i c h e l s b e r g , w i e e s s ich a u s d e n Schichten der G r a b u n g Eschen-
L ü t z e n g ü e t l e in L iechtens te in f e s t s t e l l e n l i eß , s o z u s a g e n i m T e x t v e r 
birgt . A u c h in E i n z e l h e i t e n der F u n d g u t v o r l a g e w ä r e m a n c h e s kri
t i sche W o r t z u s a g e n . 

122 



N a c h B a e r i s t d i e M i c h e l s b e r g e r Kultur i n e i n e m R a u m H o l l a n d , 
W e s t f a l e n , H a n n o v e r u n d süd l i chem N o r d w e s t d e u t s c h l a n d a u s d e r 
D o l m e n s t u f e der Trichterbecher-Kultur e n t s t a n d e n u n d d a n n in ihr auf 
der F u n d k a r t e f e s t l i e g e n d e s V e r b r e i t u n g s g e b i e t e i n g e w a n d e r t , e i n 
Ergebnis , d e m m a n in d i e s e r F o r m u l i e r u n g nicht z u s t i m m e n k a n n . 
W a h r s c h e i n l i c h e r k l i n g t s chon e i n e „WurzelVerwandtschaft z w i s c h e n 
d e n b e i d e n Kul turen" der Trichterbecher u n d der M i c h e l s b e r g e r , w i e 
Baer d a n n a n s c h l i e ß e n d b e m e r k t . J e d e n f a l l s i s t d i e F r a g e nach d e m 
U r s p r u n g d e r M i c h e l s b e r g e r Kultur durch d i e v o r l i e g e n d e A r b e i t 
nicht b e f r i e d i g e n d b e a n t w o r t e t w o r d e n . 

D i e z e i t l i c h e S t e l l u n g der M i c h e l s b e r g e r Kul tur erg ibt s ich a u s stra-
t i g r a p h i s c h e n B e f u n d e n : j ü n g e r a l s d i e R ö s s e n e r Kultur, g l e i c h z e i t i g 
mit der S c h u s s e n r i e d e r u n d äl ter a l s d i e A l t h e i m e r u n d H o r g e n e r 
Kultur. 

Durch d i e z u s a m m e n f a s s e n d e B e a r b e i t u n g der ä l t e s t e n Trichter
becher-Kul tur in D ä n e m a r k (im Aarb0ger 1947 u n d 1954 i m A n s c h l u ß 
a n d i e V e r ö f f e n t l i c h u n g der T. -B . -S ied lung v o n S t o r y V a l b y ) h a t 
Becker d a s T r i c h t e r b e d i e r - P r o b l e m k lar h e r a u s g e s t e l l t u n d auf e i n e 
m ö g l i c h e E i n w i r k u n g der M i c h e l s b e r g e r Kul tur b e i der E n t s t e h u n g 
d e r B . -Phase m i t i h r e n r u n d b o i g e n G e f ä ß e n h i n g e w i e s e n . E. V o g t 
ha t 1953 d i e M i c h e l s b e r g e r Kultur in e n g e r e n Z u s a m m e n h a n g m i t der 
Trichterbecher Kul tur g e s t e l l t . W e n n n u n d a s V e r h ä l t n i s der M i c h e l s 
b e r g e r zur Tr id i t erbecher Kultur g e k l ä r t w e r d e n sol l , m ü ß t e m a n 
w o h l be i b e i d e n K u l t u r e n d i e ä l t e s t e n P h a s e n b e s o n d e r s e i n g e h e n d 
b e h a n d e l n . H i e r b e i dürfte auch d i e T a t s a c h e z u berücks i ch t igen s e i n , 
daß in d e r ä l t e s t e n Trichterbecher- u n d d e r M i c h e l s b e r g e r Kultur 
flach- u n d r u n d b o d i g e G e f ä ß e v o r h a n d e n s i n d . V i e l l e i c h t l a s s e n s ich 
i m F u n d g u t d a n n H i n w e i s e auf e i n e g e n e t i s c h e V e r b i n d u n g der 
Trichterbecher- ü b e r d i e M i c h e l s b e r g e r Kul tur mi t w e s t e u r o p ä i s c h e n 
K u l t u r e n f e s t s t e l l e n , z u m a l d ie A n n a h m e e i n e r Herkunf t der Trich
terbecher -Kul tur a u s d e m S ü d o s t e n i m F u n d g u t k e i n e n A n h a l t hat . 
A u c h n e u e F u n d e in M i t t e l d e u t s c h l a n d z e i g e n e i n e e n g e B e z i e h u n g 
z w i s c h e n d e r ä l t e s t e n Trichterbecher- u n d der K e r a m i k der Miche l sber 
g e r Kultur, e t w a d e n b e i d e n G e f ä ß e n v o n B o d m a n i m R o s g a r t e n -
M u s e u m i n K o n s t a n z , d e m Trichterbecher Nr . 336 u n d d e m b e u t e i 
f ö r m i g e n G e f ä ß mi t 4 S c h n u r ö s e n o b e r h a l b der g r ö ß t e n W e i t e . 

Baer h a t durch s e i n e A r b e i t e i n e n Be i trag zur L ö s u n g d e s Trichter-
b e c h e r - P r o b l e m s g e l e i s t e t u n d w i r d d i e F o r s c h u n g a n r e g e n , w e n n auch 
w o h l v o r w i e g e n d durch d i e D i s k u s s i o n ü b e r s e i n e T h e s e n , p B i q u e t 

W a l l e r , K a r l : D e r Urnenfr i edhof in W e h d e n , H i l d e s h e i m 1961. 
D i e U r n e n f r i e d h ö f e in N i e d e r s a c h s e n , B a n d 4, V e r l a g A u g . Lax, 
4 o , VI , 34 S e i t e n , 51 Tafe ln . 

Im Band 4 der U r n e n f r i e d h ö f e a u s N i e d e r s a c h s e n l e g t Karl W a l l e r 
n a c h e i n e r k u r z e n Z u s a m m e n s t e l l u n g der B o d e n f u n d e auf der Flur 
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W e h d e n , Kr. W e s e r m ü n d e , d a s F u n d g u t d e s U r n e n f r i e d h o f e s W e h d e m 
auf 50 T a f e l n (40 m i t G e f ä ß e n , 10 mi t B e i g a b e n ) i n k l a r e n Z e i c h 
n u n g e n v o r . U b e r d i e v e r s c h i e d e n e n „ A u s g r a b u n g e n " , d i e nach d e r 
z u f ä l l i g e n E n t d e c k u n g v o n U r n e n b e i m S t e i n e g r a b e n v o n 1881 a b im 
der d a m a l s ü b l i c h e n A r t e i n s e t z t e n , k a n n er nur auf Grund v o n Z e i 
t u n g s n o t i z e n w e n i g Erfreul iches ber ichten . In frisch-fröhlicher B u d 
d e l e i w u r d e n a n e i n e m T a g v o r g e l a d e n e n G ä s t e n 50 b i s 60 U r n e m 
h e r a u s g e h o l t . V o n d e n m e h r a l s 600 U r n e n o d e r U r n e n r e s t e n k a m e n 
d i e m e i s t e n i n d a s M u s e u m H a n n o v e r , e i n i g e w e n i g e i n d i e M u s e e n 
O l d e n b u r g , B r e m e n , Berl in u n d W i e n . Bedauer l i ch i s t v o r a l l e m , daÄ 
d i e B e i g a b e n v o n i h r e n U r n e n g e t r e n n t w u r d e n , s o daß h e u t e k e i n e 
F u n d z u s a m m e n h ä n g e m e h r ges i cher t s ind. N u r in d e m R e i s e b e r i c h t 
d e s d a m a l i g e n K u s t o d e n a m M u s e u m H a n n o v e r K ö h l e r nach W e h d e n 
s t e h e n e i n i g e w i c h t i g e A n g a b e n ü b e r B e i g a b e n o d e r b e s s e r g e s a g t 
ü b e r d i e B e i g a b e n a r m u t in 84 G e f ä ß e n , ü b e r M i t g a b e v o n B e i g e f ä ß e n 
u n d v o n 13 M ü n z e n i n e i n e r Urne . 

Be i der A u s w e r t u n g d e s F u n d g u t e s g ibt W a l l e r e i n e k u r z e T y p e n 
e i n t e i l u n g der G e f ä ß f o r m e n u n d e i n e Z u s a m m e n s t e l l u n g d e s Schrift
t u m s ü b e r W e h d e n . 

Z w e i B e i t r ä g e ü b e r „die agrargeschicht l i che E n t w i c k l u n g d e s D o r f e s 
W e h d e n " u n d „die W e h d e n e r F l u r n a m e n " ( v o n K. B o h l e n u n d B. E. 
S iebs) b l e i b e n l e ider o h n e j e d e n Versuch , e i n e V e r b i n d u n g z w i s c h e n 
B o d e n f u n d e n u n d d e m Dorf W e h d e n h e r z u s t e l l e n o d e r e i n e B e s i e d 
l u n g s g e s c h i c h t e der Flur W e h d e n z u g e b e n . Es w ä r e e r w ü n s c h t g e 
w e s e n , d i e w i c h t i g s t e n A n g a b e n aus der nicht le icht z u g ä n g l i c h e n 
Literatur ü b e r d e n Urnenfr i edhof abzudrucken. 

Der Urnenfr i edhof v o n W e h d e n e r g ä n z t trotz der M ä n g e l , d i e s i c h 
aus der zu frühen A u f f i n d u n g e r g e b e n h a b e n , d i e V e r ö f f e n t l i c h u n g 
der g r o ß e n U r n e n f r i e d h ö f e der nachchrist l ichen E i senze i t i m n ö r d 
l ichen u n d m i t t l e r e n Deut sch land , d i e in d e n l e t z t e n J a h r e n erfreul ich 
v o r a n g e h t . D i e V o r l a g e d e s a l t e n F u n d g u t e s u n d d i e V e r ö f f e n t l i c h u n g 
n e u e r G r a b u n g e n v o n U r n e n f e l d e r n und S i e d l u n g e n w i r d u n s e i n 
k l a r e r e s Bi ld v o n der g e r m a n i s c h e n Kultur öst l ich d e r F r a n k e n v e r 
mit te ln . F. N i q u e t 

S i e d l u n g u n d V e r f a s s u n g d e r S l a w e n z w i s c h e n 
E l b e , S a a l e u n d O d e r . In V e r b i n d u n g mit H. J a n k u h n , 
W . S c h l e s i n g e r u n d E. Schwarz h e r a u s g e g e b e n v o n H e r b e r t 
L u d a t. 226 Seit . , 20 z. T. farb ige K a r t e n u n d Deckblät ter . W i l 
h e l m Schmitz V e r l a g G i e ß e n 1960. Pre i s 3 6 , — DM. 

Im J a h r e 1957 fand i n G ö t t i n g e n unter der L e i t u n g v o n H. J a n k u h n 
e i n e A r b e i t s t a g u n g zur Erforschung d e s frühgeschicht l ichen S l a w e n 
tums statt , a n der Prähis tor iker , Sprach- u n d Ortsnamenforscher , G e o 
g r a p h e n u n d H i s t o r i k e r i n e i n e m e n g e r e n Kre i s t e i l n a h m e n . In d e m 
v o r l i e g e n d e n s ta t t l i chen S a m m e l w e r k w i r d v o n z e h n d a m a l s be te i» 
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l i g t e n W i s s e n s c h a f t l e r n der e i n s t i g e S i e d l u n g s r a u m der A b o d r i t e n , 
S o r b e n u n d Liut izen u n t e r v e r s c h i e d e n e n A s p e k t e n b e h a n d e l t , w o b e i 
das S c h w e r g e w i c h t i n f o l g e e i n e r g ü n s t i g e r e n Q u e l l e n l a g e auf d e n 
b e i d e n e r s t e r e n ruht. A l l e B e i t r ä g e s i n d d e m P r o b l e m k o m p l e x der 
S i e d l u n g s - u n d V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e , i n s b e s o n d e r e d e n Begr i f f s 
i n h a l t e n S i e d e l r a u m , Terr i tor ium, Burg und Herrschaft , g e w i d m e t . D i e 
K o n v e r g e n z der F r a g e s t e l l u n g e n forderte z u e n g e r Z u s a m m e n a r b e i t 
der b e n a c h b a r t e n D i s z i p l i n e n h e r a u s . S ie h a t deut l ich i h r e n frucht
b a r e n N i e d e r s c h l a g in d e n v e r s c h i e d e n e n A b h a n d l u n g e n g e f u n d e n , 
w o b e i der l e t z t e Be i t rag v o n H. J a n k u h n n o c h e i n m a l kri t i sch d ie 
E i n z e l e r g e b n i s s e z u s a m m e n f a ß t u n d z u e i n e m G e s a m t b i l d abrundet . — 
V o n a r c h ä o l o g i s c h e r S e i t e b e f a s s e n sich W . C o b l e n z u n d P. G r i m m 
mi t d e r f u n k t i o n e l l e n B e d e u t u n g der B u r g a n l a g e n u n d ihrer W e c h s e l 
b e z i e h u n g z u d e n S i e d l u n g s r ä u m e n , in d e n e n s i e d ie h i s tor i sch über
l i e f e r t e n N a m e n der K l e i n s t ä m m e z u l o k a l i s i e r e n suchen . G r i m m g e h t 
f erner auf d i e R e a k t i o n der s l a w i s c h e n B e v ö l k e r u n g unter deut scher 
Herrschaf t e i n . G e r a d e d i e s ich a u s d e m N a c h l e b e n d e s s l a w i s c h e n 
V o l k s t u m s i n e i n z e l n e n Landschaften e r g e b e n d e n P h ä n o m e n e , e t w a 
in F o r m „vers t e iner ter" S i e d l u n g s - u n d Wir t schaf t s formen , b i e t e n d e m 
H i s t o r i k e r A n s a t z m ö g l i c h k e i t e n , b e i s p i e l s w e i s e d i e t i e f e r e n U r s a c h e n 
für d e r e n E r h a l t u n g aufzuspüren , w i e e s K. B laschke für d ie O b e r 
l a u s i t z g e l i n g t , o d e r in r e t r o g r e s s i v e r W e i s e gese l l s chaf t l i che Z u s t ä n d e z u 
e r s c h l i e ß e n u n d an H a n d v o n Karten- u n d O r t s n a m e n m a t e r i a l d a s 
Al t -Landschaf t sb i ld z u r e k o n s t r u i e r e n . 

Es g ibt nur s e h r bruchstückhafte h i s tor i sche A n g a b e n , aus der d ie 
s o z i o l o g i s c h e u n d p o l i t i s c h - v e r f a s s u n g s m ä ß i g e Struktur d e r g e n a n n t e n 
s l a w i s c h e n S t ä m m e d irekt o d e r ind irekt h e r v o r g e h t . Ihre S y n t h e s e 
w i r d e r s c h w e r t durch s tark d i v e r g i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n e n v o n Be
gr i f fen w i e r e g i o , p r o v i n c i a , terra, p a g u s u n d c i v i t a s . D i e s u b t i l e n 
U n t e r s u c h u n g e n v o n M. H e l l m a n n ü b e r d ie Liut izen, W . Sch le s inger , 
u n d H. H e i b i g ü b e r d i e S o r b e n , W . H. Fri tze , W . Prange , u n d F. En
g e l ü b e r d ie A b o d r i t e n h a b e n z u k o n k r e t e r e n V o r s t e l l u n g e n geführt . 
D i e A r b e i t e n v o n S c h l e s i n g e r u n d Fri tze z e i g e n , daß z u m i n d e s t im 
9. J a h r h u n d e r t b e i d e m S t a m m e s v e r b a n d der S o r b e n u n d A b o d r i t e n 
e i n e V i e l z a h l v o n B u r g e n b e s t a n d , d i e n e b e n ihrer s o n s t i g e n Z w e c k 
b e s t i m m u n g d i e p o l i t i s c h e n M i t t e l p u n k t e k l e i n s t e r S i e d l u n g s e i n h e i 
t e n w a r e n , d i e Fr i tze a l s B u r g g a u e b e z e i c h n e t . S i e e n t s p r e c h e n d e n 
für d ie b e i d e n S t ä m m e b e z e u g t e n c i v i t a t e s d e s B a y r i s c h e n G e o g r a 
p h e n . S i e h e b e n s ich a l s S i e d l u n g s k a m m e r n i m W a l d l a n d ab . D a r ü b e r 
g a b e s nach S c h l e s i n g e r wahrsche in l i ch be i d e n S o r b e n n o c h Mit te l 
b e z i r k e , be i d e n e n e s s ich v e r m u t l i c h u m d ie G e b i e t e v o n U n t e r s t ä m 
m e n h a n d e l t . A h n l i c h e G e b i e t s u n t e r t e i l u n g e n s c h e i n e n sich nach 
M. H e l l m a n n auch i m V e r b a n d der Liut izen a b z u z e i c h n e n . Durch d i e 
d e u t s c h e Herrschaft w u r d e i m 10. b i s 11. J a h r h u n d e r t be i d e n S o r b e n 
d ie d e u t s c h e B u r g w a r d g l i e d e r u n g e ingeführt , d i e v ie l fach, a b e r nicht 
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g e n e r e l l a n d i e s l a w i s c h e K l e i n s t a m m g l i e d e r u n g a n g e k n ü p f t h a b e n 
k ö n n t e . Dadurch w u r d e b e i i h n e n e i n e i g e n s t ä n d i g e r s taat l i cher R e i f e 
prozeß unterbrochen . A n d e r s ver l i e f d ie E n t w i c k l u n g b e i d e n A b o -
driten, auf d ie Fr i tze in s e i n e r u m f a n g r e i c h e n A b h a n d l u n g „ P r o b l e m e 
der abodr i t i s chen S t a m m e s - u n d R e i c h s v e r f a s s u n g u n d ihrer Entwick
l u n g v o m S t a m m e s s t a a t z u m H e r r s c h a f t s s t a a t u e i n g e h t . D i e s e r B e i 
trag, der das Kernstück d e s S a m m e l w e r k e s b i ldet , w a r s e i n e H a b i l i 
tat ionsschrift . Er u n t e r s c h e i d e t drei E n t w i c k l u n g s p e r i o d e n . D i e e r s t e 
reichte b i s zur M i t t e d e s 9. J a h r h u n d e r t s . D e r G e s a m t v e r b a n d u n t e r 
Führung e i n e s Samtherrschers , der w o h l ü b e r e i n e g e r i n g e Macht v e r 
fügte, w a r in e i n e R e i h e v o n K l e i n s t ä m m e n g e g l i e d e r t , z u d e n e n j e 
w e i l s m e h r e r e B u r g g a u e g e h ö r t e n . In der z w e i t e n P e r i o d e b i l d e t e n 
sich a l s ha lbs taa t l i che Herrschaf t sgeb i lde d i e T e i l s t ä m m e w i e W a g r i e r , 
P o l a b e n u n d A b o d r i t e n i m e n g e r e n S i n n e auf der G r u n d l a g e ä l terer , 
l andschaf t sbed ing ter lockerer S i e d l u n g s v e r b ä n d e h e r a u s . G l e i c h z e i t i g 
v e r l o r e n d i e K l e i n s t a m m e s f ü r s t e n a n Macht u n d B e d e u t u n g . In der 
dritten, i m 11. J a h r h u n d e r t b e g i n n e n d e n Per iode , führen s t a r k e z e n -
tral i s t i sche B e s t r e b u n g e n zur Schaffung e i n e s abodr i t i s chen E i n h e i t s 
s t a a t e s auf K o s t e n der T e i l s t a m m e s h e r r s c h a f t e n . D e r zu e i n e r b i s d a 
h i n u n b e k a n n t e n M a c h t p o s i t i o n a u f g e s t i e g e n e Samtherrscher b a u t e 
e i n e l a n d e s h e r r l i c h e B u r g b e z i r k s g l i e d e r u n g auf, d i e nach Fr i tze a n 
die ä l t e r e K l e i n s t a m m g l i e d e r u n g a n g e k n ü p f t h a b e n so l l . S o v e r l i e f 
d ie Entwick lung v o m K l e i n s t a m m e s s t a a t über d e n T e i l s t a m m e s s t a a t 
z u m G r o ß s t a m m e s s t a a t . — D i e v o n der A r c h ä o l o g i e s e i t e i n i g e r Ze i t 
e r k a n n t e A u f l a s s u n g der m e i s t e n m i t t e l s l a w i s c h e n Burgen , d i e b i s 
nach P o l e n h i n f e s t z u s t e l l e n i s t u n d d e r e n H i n t e r g r ü n d e b i s h e r nicht 
re s t lo s gek lär t s ind, w i r d v o n Fritze mi t der p o l i t i s c h e n U m o r g a n i -
sa t ion d e s L a n d e s u n d der Schaffung r e l a t i v w e n i g e r großer l a n d e s 
herrl icher B urgbez i rke in V e r b i n d u n g gebracht . — Fritze z i t iert v i e l e , 
b i sher w e n i g b e k a n n t e o d e r b e a c h t e t e Q u e l l e n . In scharfs inn iger A n a 
l y s e deckt er Z u s a m m e n h ä n g e auf, d i e d a s k ü n f t i g e Gesch ichtsb i ld 
stark b e e i n f l u s s e n w e r d e n , w e n n auch h ier u n d dort Abs tr i che erfo l 
g e n dürften. So is t der N a c h w e i s v o n K l e i n s t ä m m e n recht s c h w a c h 
unterbaut . A u c h is t ihre E x i s t e n z s i e d l u n g s a r c h ä o l o g i s c h i m A u g e n 
blick noch nicht n a c h w e i s b a r . S e i n e r T h e s e , d i e s p ä t s l a w i s c h e Burg
b e z i r k s g l i e d e r u n g gre i f e auf d i e ä l tere , v o n i h m v e r m u t e t e K l e i n 
s t a m m g l i e d e r u n g zurück, d ie in F o r m v o n K u l t u r g e m e i n s c h a f t e n w ä h 
rend der P e r i o d e der Te i l s tammesherrschaf t w e i t e r b e s t a n d e n h a b e , s teht , 
w a s O s t h o l s t e i n betrifft, u. a. d i e Tat sache e n t g e g e n , daß d i e m e i s t e n 
burg l i chen M i t t e l p u n k t e der s p ä t s l a w i s c h e n B u r g b e z i r k e f r ü h e s t e n s in 
j e n e r Zei t g e g r ü n d e t s e i n dürften, a l s d i e m e i s t e n m i t t e l s l a w i s c h e n 
B u r g e n v e r ö d e t e n . D a s trifft b e i s p i e l s w e i s e auf P l ö n zu, d a s e i n Kult
ido l b e s a ß , aber k e i n e n burg l i chen V o r g ä n g e r in u n m i t t e l b a r e r N ä h e 
hat te . A r c h ä o l o g i s c h n a c h w e i s b a r h i n g e g e n sche int für d ie m i t t e l s l a 
w i s c h e Zei t in W a g r i e n durch e i n g l e i c h m a s c h i g e s B u r g e n n e t z s e i n e 
B u r g g a u g l i e d e r u n g z u s e i n . In d e m A u s b a u d e s e i n f a c h e n O l d e n b u r g e r 
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R i n g w a l l e s z u e i n e r g r o ß r ä u m i g e n , m e h r t e i l i g e n B u r g a n l a g e , d i e d e r 
V o r o r t W a g r i e n s im 10. J a h r h u n d e r t w a r , k ö n n t e s ich d i e Ers tarkung 
der T e i l s t a m m e s h e r r s c h a f t w i d e r s p i e g e l n . A u c h m ö c h t e m a n d i e U m -
g l i e d e r u n g d e s L a n d e s in s p ä t s l a w i s c h e r Zei t b e s t ä t i g e n . 

A u s e i n e r s e h r gründl ichen , durch v i e l e Kar ten b e l e g t e n S t u d i e 
F. E n g e l s ü b e r „ G r e n z w ä l d e r u n d s l a w i s c h e B u r g w a r d b e z i r k e in N o r d 
m e c k l e n b u r g " i s t ersichtl ich, daß mi t der A u f l a s s u n g zahlre icher mit 
t e l s l a w i s c h e r B u r g e n e i n Bruch i m S i e d l u n g s w e s e n e i n h e r g i n g . D i e 
m i t t e l s l a w i s c h e n S i e d l u n g e n w a r e n ü b e r w i e g e n d an l e i chtere Sand
b ö d e n g e b u n d e n , w ä h r e n d d ie s p ä t s l a w i s c h e n S i e d l u n g e n v o r n e h m 
lich auf b e s s e r e n B ö d e n l a g e n . B e d e u t s a m is t s e i n e F e s t s t e l l u n g , daß 
nicht a l l e S i e d l u n g s k a m m e r n der s p ä t s l a w i s c h e n Zeit , d i e sich mi t 
d e n h i s t o r i s c h e n terrae decken , b i s in d i e L a n d n a h m e z e i t z u r ü c k z u g e h e n 
s c h e i n e n , s o n d e r n v ie l fach s p ä t e A u s b a u g e b i e t e der S l a w e n dar
s t e l l e n . 

Z u s a m m e n f a s s e n d k a n n g e s a g t w e r d e n , daß wir e s mi t e i n e r d e r 
b e d e u t e n d s t e n N e u e r s c h e i n u n g e n zur S l a w e n f o r s c h u n g z u tun h a b e n , 
d ie e i n e F ü l l e ü b e r r a s c h e n d e r E r k e n n t n i s s e b i e t e t u n d in m e t h o d i s c h e r 
B e z i e h u n g e i n P r o g r a m m darste l l t , d a s zur N a c h a h m u n g u n d A u s 
w e i t u n g a n l e i t e n so l l t e . K. W . S t r u v e 

J a h r b u c h d e s R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e n Z e n t r a l 
m u s e u m s M a i n z , 6. J a h r g a n g 1959. V e r l a g d e s RGZM, 
M a i n z 1960. X V u. 157 S e i t e n mi t 45 A b b i l d u n g e n i m T e x t u n d 
60 Tafe ln . 

V l a d i m i r M i l o j c i c ber ichte t ü b e r „Ergebn i s se der d e u t s c h e n A u s 
g r a b u n g e n i n T h e s s a l i e n " , d i e in d e n J a h r e n 1953—1958 an drei F u n d 
s t e l l e n N o r d o s t t h e s s a l i e n s durchgeführt w o r d e n s i n d mi t d e m Ziel , 
s t ra t igraph i sche G r u n d l a g e n für d i e noch w e i t h i n uns i chere C h r o n o 
l o g i e v o r n e h m l i c h der j u n g s t e i n z e i t l i c h e n u n d b r o n z e z e i t l i c h e n Kul
turen z u g e w i n n e n . D i e s e s U n t e r n e h m e n darf a l s er fo lgre ich beze i ch 
n e t w e r d e n i n s o w e i t , a l s d i e r e l a t i v e ze i t l i che A b f o l g e u n d z. T. auch 
d i e a b s o l u t e Z e i t s t e l l u n g der schon b e k a n n t e n Kul turs tu fen e i n e r 
K l ä r u n g erheb l i ch n ä h e r g e f ü h r t u n d e i n e F e i n g l i e d e r u n g in e i n z e l n e 
P h a s e n e r k a n n t w e r d e n k o n n t e . A l s b e d e u t s a m e s „ N e b e n p r o d u k t " 
g e l a n g der N a c h w e i s , daß der t h e s s a l i s c h e R a u m schon in der mit t 
l e r e n A l t s t e i n z e i t b e s i e d e l t g e w e s e n ist . W e n n auch zur Ze i t d i e g e 
s a m t e K u l t u r e n t w i c k l u n g noch nicht in K o n t i n u i t ä t überbl ickt w e r d e n 
k a n n , s o g e b ü h r t Verf. d a s V e r d i e n s t , d e n b i s h e r i g e n B e s t a n d a n 
E i n z e l e r k e n n t n i s s e n g e o r d n e t u n d d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r p r ä z i s e n 
F r a g e s t e l l u n g für k ü n f t i g e F o r s c h u n g e n eröffnet z u h a b e n . 

Durch „Be i t räge zur Gesch ichte d e s a n t i k e n G l a s e s " se tz t Th. E. 
H a e v e r n i c k i h r e A r b e i t e n ü b e r d a s K u n s t g e w e r b e der V o r z e i t fort. 
Ihre O b j e k t e , B r o n z e n b e i n mi t G l a s b ü g e l u n d Glasf läschchen, b i l d e n 
in t echnischer u n d d e k o r a t i v e r Hins icht e i n e Einhei t , da a u s der noch 
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zähen Glasmasse herausgezogene oder aufgetropfte Stachel- und 
Spiralnoppen das Charakteristikum beider Fundgruppen bilden. Für 
die Fibeln kann als Ursprungsgebiet Krain bestimmt werden, von wo 
während der Endhallstattzeit sowohl echte Exporte als auch Anregun
gen in den nördlich und westlich anschließenden Raum ausstrahlten. 
Die Glasfläschchen, nach Verf. in Material und Technik mit den kraini-
schen Fibelbügeln engstens verwandt, sind dagegen in Etrurien zu 
Hause. Die Diskrepanz des räumlich getrennten Auftretens ist vor
erst nicht zu erklären. 

„Vorgeschichtliche Gewebe aus dem Hallstätter Salzberg", die H.-J. 
Hundt in Materialbeschaffenheit und technischer Ausführung gründ
lich durchleuchtet, geben Aufschluß über die hohe Fertigkeit und den 
Kunstsinn der Wollweber in der Hallstatt- und Früh-La-Tene-Zeit. 
Die meist kleinen Gewebeproben, als unbrauchbar weggeworfene 
Kleidungsfetzen, lassen noch kaum Rückschlüsse auf die Tracht der 
damaligen Zeit zu. Der Beitrag zeigt in vorbildlicher Weise, mit wel
chen Methoden Neufunde angegangen werden sollten, um über die 
sorgfältige Untersuchung von Details allmählich zur Kenntnis der 
Trachtengeschichte vorzudringen. 

Eine frühkorinthische Kotyle aus dem Bestand des Zentralmuseums 
nimmt D. A. Amyx (A Corinthian Kotyle in Mainz) zum Anlaß, eine 
Gruppe von insgesamt sieben Gefäßen zusammenzustellen und als 
Arbeiten desselben Vasenmalers auszuweisen. Die aus dem Vergleich 
der Stilelemente in den Tierfriesen, wie auch aus der Einheitlichkeit 
des Formenschatzes bei den Füllornamenten abgeleitete Identität der 
Künstlerhand ist überzeugend belegt. Nach seinem Hauptwerk, einer 
situlaförmigen Pyxis in der Königl. Bibliothek zu Brüssel, wird der 
namenlose Meister als „Royal Library Painter" in die Literatur ein
geführt. 

„Etruskische Bronzekopfgefäße" sind Gegenstand zweier Unter
suchungen von H, Menzel und Sybille Haynes. Die als Balsamarien 
(Salb- und Schminkgefäße) zum Toilettegerät der Dame gehörigen 
Gefäßchen lassen sich auf Grund von formalen und stilistischen Eigen
tümlichkeiten in sieben Gruppen zusammenfassen. Die Zeitstellung 
wird an Hand der „Melonenfrisur", für die es besonders auf Klapp-
spiegeln, Gemmen und Sarkophagen datierbare Vergleichsstücke gibt, 
in das ausgehende 3. und in das 2. Jahrhundert v. Chr. Geb. fest
gelegt. 

„Kaiser Nero und die Mainzer Jupitersäule" heißt der Beitrag, in 
dem H. U. Instinsky den vorwiegend aus religionsgeschichtlicher Sicht 
geführten Meinungsstreit über die Bedeutung des Monuments mit den 
Mitteln des Historikers wieder aufgreift. Gute Gründe sprechen dafür, 
daß aufwendige öffentliche Dedikationen für das Heil des jeweiligen 
Kaisers mit bestimmten inneren oder äußeren Krisen des Reiches ver
knüpft gewesen sind. Für die Regierungszeit Neros, dem die Weihung 
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gilt , k o m m e n a l s A n l ä s s e d ie V e r s c h w ö r u n g e n d e r J a h r e 59 u n d 65 in 
F r a g e . D i e A r g u m e n t e d e s Verf. v e r l e i h e n d e m früheren T e r m i n d a s 
g r ö ß e r e M a ß a n Wahrsche in l i chke i t . 

K. Raddatz l e g t e r s t m a l s i m Z u s a m m e n h a n g „Das v ö l k e r w a n d e r u n g s 
z e i t l i c h e K r i e g e r g r a b v o n Beja , Südpor tuga l" vor , w e l c h e s — i m v o 
r i g e n J a h r h u n d e r t u n s a c h g e m ä ß g e b o r g e n — nur z u m T e i l u n d mi t 
spär l i chen Fundnachr ichten über l i e fer t ist . N e b e n w e n i g e n Einze l 
f u n d e n b i l d e t d a s G r a b i n v e n t a r d e n a r c h ä o l o g i s c h e n H a u p t b e l e g für 
d i e A n w e s e n h e i t v o n e i n z e l n e n , v i e l l e i c h t in r ö m i s c h e n D i e n s t e n s t e 
h e n d e n G e r m a n e n auf der Iber i schen H a l b i n s e l w ä h r e n d der e r s t e n 
H ä l f t e d e s 5. J a h r h u n d e r t s . 

D i e M a n n i g f a l t i g k e i t der i m „Jahrbuch" b e h a n d e l t e n T h e m e n m a g 
a l s e i n Gle i chn i s für d ie v i e l sch icht ig i n t e r e s s i e r t e Forscherpersön l i ch
k e i t G e r o M e r h a r t v o n B e r n e g g s g e n o m m e n w e r d e n , d e s s e n Gedächt 
n i s der v o r l i e g e n d e B a n d g e w i d m e t ist . In e i n e r V o r r e d e w ü r d i g t 
W o l f g a n g D e h n , s e i n Schüler u n d N a c h f o l g e r auf d e m M a r b u r g e r 
Lehrs tuhl , d i e n a c h h a l t i g e W i r k s a m k e i t d e s V e r b l i c h e n e n a l s e i n e s 
W i s s e n s c h a f t l e r s , a k a d e m i s c h e n Lehrers u n d g r o ß e n M e n s c h e n . 

K. L. V o s s 

S l o m a n n , W e n c k e : S a e t r a n g f u n n e t . N o r s k e Old funn IX, O s l o 
1959, 4 0, 62 S e i t e n , 2 Karten , 12 Tafe ln . 

I m J a h r e 1834 w u r d e be i S a e t r a n g , n o r d w e s t l i c h v o n O s l o , b e i m 
A b t r a g e n e i n e s G r a b h ü g e l s e i n e r der b e d e u t e n d s t e n Grabfunde der 
f r ü h e n V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t d e s N o r d e n s u n t e r für d a m a l i g e V e r 
h ä l t n i s s e b e m e r k e n s w e r t sorg fä l t i ger B e o b a c h t u n g der F u n d u m s t ä n d e 
g e b o r g e n u n d w e n i g später , 1836, veröf fent l icht . D i e G r a b a n l a g e b e 
s t a n d a u s z w e i auf der Oberf läche err ichte ten h ö l z e r n e n K a m m e r n , 
d i e v o n S t e i n e n u m p a c k t u n d v o n e i n e m H ü g e l ü b e r d e c k t w a r e n . D e r 
F u n d w u r d e 1924 e r n e u t bearbe i t e t , doch er sch i en d ie V e r ö f f e n t 
l i c h u n g a n e n t l e g e n e r S t e l l e , s o d a ß e i n e auch w e i t e r e n K r e i s e n zu
g ä n g l i c h e N e u v o r l a g e d a n k b a r e r z u b e g r ü ß e n ist . D e r V e r ö f f e n t l i c h u n g 
s i n d A b b i l d u n g e n der w e s e n t l i c h e n Stücke u n d d a n k e n s w e r t e r w e i s e 
auch der z e i t g e n ö s s i s c h e G r a b u n g s p l a n b e i g e g e b e n , b e i d e s s e n D e u 
t u n g l e i d e r v i e l e s fragl ich b l e i b e n m u ß . S o w o h l d ie Form der b e i d e n 
h ö l z e r n e n K a m m e r n , v o n d e n e n d i e e i n e a n g e b l i c h e i n e n trapezför
m i g e n , d ie a n d e r e e i n e n s p i t z d r e i e c k i g e n Grundriß b e s a ß , a l s auch 
d i e G e s t a l t der a n g e b l i c h w i r b e i f ö r m i g e n S t e i n p a c k u n g s i n d b i s h e r 
o h n e P a r a l l e l e g e b l i e b e n u n d m ü s s e n mi t e i n e r g e w i s s e n S k e p s i s b e 
trachtet w e r d e n . Es b l e i b t fraglich, i n w i e w e i t der Ze ichner e i n e n b e 
o b a c h t e t e n B e f u n d w i e d e r g e g e b e n o d e r nach s e i n e n Eindrücken frei 
i n t e r p r e t i e r t hat . A u c h ü b e r d i e K o n s t r u k t i o n der K a m m e r n l a s s e n 
s i ch nur w e n i g s i chere A n g a b e n m a c h e n . F e s t s t e h t nur, daß d i e tra
p e z f ö r m i g e g e d i e l t u n d b e i d e i m u n t e r e n Te i l noch in S u b s t a n z er
h a l t e n w a r e n . 
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In der t r a p e z f ö r m i g e n K a m m e r w a r e n e i n M a n n u n d e i n e F r a u b e i 
g e s e t z t , in d e r d r e i e c k i g e n f a n d e n sich d i e Ton- , G l a s - u n d H o l z 
g e f ä ß e . A l s b e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t e B e i g a b e n s i n d e i n S c h w e r t , 
e i n s e h r reich m i t S i lber -Preßblechen , b l a u e n Glas f lüs sen s o w i e p r o -
p e l l e r f ö r m i g e n K l a p p e r b l e c h e n geschmückter Prunkgürte l , d e r b r o n 
z e n e E n d b e s c h l a g e i n e s T r i n k h o r n e s v o m N y d a m - T y p , g o l d e n e u n d 
s i l b e r n e F i n g e r r i n g e , z w e i g r ü n e G l a s b e c h e r m i t e i n g e s c h l i f f e n e n 
O v a l e n u n d ü b e r 900 P e r l e n aus Berns te in , G l a s u n d S i lber z u n e n 
n e n . H i n z u k o m m e n , l e i d e r nur bruchstückhaft erha l t en , L a n z e n u n d 
Schi ldbuckel , d a z u G l a s s p i e l s t e i n e , Sp innwir te l , T o n g e f ä ß e u n d fünf 
H o l z e i m e r mi t B r o n z e b e s c h l ä g e n u n d schl ießl ich Leder- u n d T e x t i l -
r e s t e . 

Durch d i e h ö l z e r n e n G r a b k a m m e r n s te l l t s ich der F u n d v o n S a e -
t r a n g n e b e n e i n i g e auf k o n t i n e n t a l e m G e r m a n e n g e b i e t s e i t d e r j ü n 
g e r e n K a i s e r z e i t b e k a n n t e , m e i s t u n g e w ö h n l i c h reich a u s g e s t a t t e t e 
Gräber , v o n d e n e n das l e i d e r schon i n frühgeschicht l icher Z e i t a u s 
g e r a u b t e v o n Pi lgramsdorf , Kr. N e i d e n b u r g , d i e H o l z k o n s t r u k t i o n 
n o c h in S u b s t a n z b e s o n d e r s gu t e r k e n n e n l i eß . In d e n K a m m e r g r ä b e r n 
d e s g e r m a n i s c h e n N o r d e n s m ö c h t e d i e A u t o r i n ös t l i che E i n f l ü s s e 
e t w a a u s U n g a r n o d e r Südrußland, s e h e n , b e t o n t aber auch d i e U n 
t e r s c h i e d e u n d g l a u b t nur d i e Ü b e r n a h m e der I d e e a n n e h m e n z u dür
f en . B e m e r k e n s w e r t s i n d ihre A u s f ü h r u n g e n zur Frage , w a s a l s K a m 
m e r g r a b u n d w a s a l s B e s t a t t u n g m i t b e s o n d e r s g e r ä u m i g e m S a r g 
a n z u s p r e c h e n ist . S i chere U n t e r s c h i e d e w e r d e n sich a l l e r d i n g s n u r b e i 
s e h r sorg fä l t i ger B e o b a c h t u n g treffen l a s s e n , in v i e l e n F ä l l e n a b e r 
w i r d e i n e U n t e r s c h e i d u n g s o g a r u n m ö g l i c h se in . 

D i e V e r f a s s e r i n untersucht a l l e w i c h t i g e n Stücke auf Z e i t s t e l l u n g 
u n d Herkunf t . S i e dat ier t d i e G r a b l e g u n g in d i e M i t t e d e r z w e i t e n 
Häl f t e d e s 4. Jahrhunder t s . N e b e n r ö m i s c h e n I m p o r t e n — d e n G l a s 
b e c h e r n u n d P e r l e n u n d v i e l l e i c h t auch d e m Schwer t — s t e h e n a n 
d e r e , auf d e n N o r d e n b e s c h r ä n k t e Stücke, w i e e t w a der P r u n k g ü r t e l , 
d e r Tr inkhorn-Endbesch lag u n d d i e T o n w a r e n . In d i e s e m F u n d z e i g t 
s ich e i n e t y p i s c h e Mischung , d ie sich s e h r ähnl ich in a n d e r e n n o r d i 
s c h e n H ä u p t l i n g s g r ä b e r n w i e d e r h o l t . 

D i e wirtschaf t l i chen H i n t e r g r ü n d e für das A u f t r e t e n d e r I m p o r t e 
w e r d e n g le ichfa l l s b e s p r o c h e n , w o b e i s ich d ie A u t o r i n der v o n J, W e r 
n e r e r s t m a l i g g e ä u ß e r t e n Ansicht anschl ießt , daß w ä h r e n d d e r rö 
m i s c h e n Kaiser - u n d V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t der H a n d e l z w i s c h e n rö
m i s c h e m Reich u n d d e m fre ien G e r m a n i e n a l s M a r k t h a n d e l o r g a n i s i e r t 
w a r . Für N o r w e g e n w ä r e n k l e i n e M a r k t p l ä t z e b e s o n d e r s i m s ü d l i c h e n 
W e s t f o l d a n z u n e h m e n , d i e e i n e r s e i t s in e n g e r V e r b i n d u n g m i t d e n 
g r ö ß e r e n d ä n i s c h e n M ä r k t e n g e s t a n d e n u n d a n d e r e r s e i t s d i e w e i t e r 
i m L a n d e s i n n e r e n w o h n e n d e n re i chen F a m i l i e n m i t G ü t e r n d e s g e 
h o b e n e n Bedar fe s v e r s o r g t h ä t t e n . A l s G e g e n g a b e n für d i e Import 
ar t ike l v e r m u t e t d i e V e r f a s s e r i n W o l l e , H ä u t e , P e l z e u n d V i e h , 
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w ä h r e n d w e g e n der d ü n n e n B e v ö l k e r u n g S k l a v e n h a n d e l a u s g e s c h l o s 
s e n w ird . Es i s t k lar , daß b e i der S c h w i e r i g k e i t d e s a r c h ä o l o g i s c h e n 
N a c h w e i s e s u n d der D e u t u n g s m ö g l i c h k e i t e n der v o r h a n d e n e n Q u e l l e n 
g e r a d e d i e s e P r o b l e m e s ich v o r l ä u f i g e i n e r e n d g ü l t i g e n L ö s u n g ent 
z i e h e n , u n d da ß auch a b w e i c h e n d e A n n a h m e n v e r t r e t e n w e r d e n k ö n 
n e n . H y p o t h e s e b l e i b t auch d i e A n n a h m e , daß d ie H ä u p t l i n g e v o n 
S a e t r a n g i h r e n W o h l s t a n d der V e r m i t t l e r r o l l e i m H a n d e l z w i s c h e n 
d e n K ü s t e n g e b i e t e n u n d d e m L a n d e s i n n e r e n z u v e r d a n k e n h ä t t e n . 

D i e A r b e i t i s t mi t e i n e m K a t a l o g a l l er F u n d s t ü c k e v e r s e h e n , der 
l e i d e r k e i n e T a f e l h i n w e i s e enthä l t . Z u b e d a u e r n is t auch, daß nicht 
a l l e S tücke a u s r e i c h e n d a b g e b i l d e t s ind , e i n i g e e r s c h e i n e n z. B. nur 
in s e h r k l e i n e m M a ß s t a b auf der Ubers ichts ta fe l . B e s o n d e r s a n z u e r 
k e n n e n is t d i e ze i chner i sche R e k o n s t r u k t i o n der Waffenbruchstücke . 
In e i n i g e n F ä l l e n w ä r e n Z e i c h n u n g e n d e n F o t o g r a f i e n v o r z u z i e h e n , 
da s i e m e h r h e r g e b e n ; d i e s g i l t z. B. für d ie B e s c h l ä g e der H o l z e i m e r 
auf Taf. X a l l g e m e i n , b e s o n d e r s aber für d i e N u m m e r 1 d i e s e r Tafel . 
A u f der F ä r b - V o r s a t z t a f e l s i n d l e i d e r d i e P e r l e n z u k l e i n w i e d e r 
g e g e b e n , s o d a ß s i e für e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e u r t e i l u n g nicht a u s 
reicht. E ine T y p e n t a f e l mit A b b i l d u n g e n in natürl icher G r ö ß e w ä r e 
nütz l i cher g e w e s e n . 

D e r V e r f a s s e r i n k a n n für d i e u m s i c h t i g e M a t e r i a l v o r l a g e , ihre 
k e n n t n i s r e i c h e B e h a n d l u n g u n d für d i e mi t der N e u v o r l a g e v e r b u n 
d e n e M ü h e nur aufrichtig g e d a n k t w e r d e n . K. Raddatz 

B r a n d t , K a r l : B i lderbuch zur r u h r l ä n d i s c h e n Urgesch ichte . Te i l II. 
Bronzeze i t , Ä l t e r e E i senze i t , J ü n g e r e E i senze i t , R ö m e r l a g e r a n 
der Lippe, R ö m i s c h e Ka i serze i t , M e r o w i n g i s c h - f r ä n k i s c h e Zeit , 
N a c h k a r o l i n g i s c h e Zei t . H e r n e , o h n e Jahr. 8 °. 

M i t d i e s e m B a n d e r g ä n z t d e r u m d i e Erforschung s e i n e s A r b e i t s 
b e r e i c h e s h o c h v e r d i e n t e D i r e k t o r d e s E m s c h e r t a l m u s e u m s in H e r n e 
d e n 1954 e r s c h i e n e n e n e r s t e n T e i l d e s B i lderbuches , s o daß m a n sich 
j e t z t a n H a n d d e r b e i d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n e i n e n Uberbl ick ü b e r 
d e n dort v o r h a n d e n e n Fundstoff verschaf fen k a n n . D i e s e r 2. Band, 
d e r w i e der e r s t e i n T e x t , B i l d e r a u s w a h l , Unterschr i f t en u n d all
g e m e i n e r G e s t a l t u n g s e h r p e r s ö n l i c h e Z ü g e trägt, b e h a n d e l t d e n Zei t 
r a u m v o n d e r B r o n z e z e i t b i s ins Mi t t e la l t er . D e n 7 auch i m Unter
t i te l a u f g e f ü h r t e n A b s c h n i t t e n i s t j e e i n e k n a p p e Einführung v o r a n 
g e s t e l l t . D i e B i l d e r t e i l e s i n d j e nach der M e n g e d e s v o r h a n d e n e n 
F u n d s t o f f e s , nach der Zahl der G r a b u n g s b e f u n d e u n d d e n D e n k m ä l e r n 
i m G e l ä n d e v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e nicht g l e i c h m ä ß i g a u s g e f a l l e n . Ins
g e s a m t s i n d 264 A b b i l d u n g e n v o n Landschaften , Karten , P l ä n e n , Gra
b u n g s a u f n a h m e n , F u n d s t ü c k e n u n d M i n i a t u r e n u. a. untersch ied l i cher 
Q u a l i t ä t u n d B e d e u t u n g v e r e i n i g t . Im V o r d e r g r u n d s t e h e n d i e Funde , 
d o c h trägt d i e g r o ß e Z a h l v o n G r a b u n g s a u f n a h m e n u n d P l ä n e n zur 
B e l e b u n g u n d Er läu terung u n d V e r k n ü p f u n g d i e s e s M a t e r i a l s mit 
d e r F u n d l a n d s c h a f t be i . 

9 ! 
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W e n n auch a n d e n e i n l e i t e n d e n T e x t e n u n d d e n B i l d e r l ä u t e r u n g e n 
sachl ich m a n c h e s a u s z u s e t z e n ist , s o f a l l e n d i e s e k l e i n e n M ä n g e l 
g e g e n ü b e r d e m i n f o r m a t i v e n W e r t d e r F ü l l e d e s e r s t m a l i g v e r ö f f e n t 
l ichten M a t e r i a l s k a u m i n s Gewicht . D a n k b a r e r k e n n t m a n , i n w i e 
g r o ß e m M a ß e R e t t u n g u n d S icherung v o n F u n d e n u n d B e f u n d e n a u f 
das K o n t o d e s V e r f a s s e r s g e h e n . B e s o n d e r s h e r v o r g e h o b e n z u w e r d e n 
v e r d i e n t d i e Tatsache , daß d i e g l e i c h e Sorgfa l t u n d A u f m e r k s a m k e i t 
s o w o h l d e n Grab- a l s auch d e n S i e d l u n g s f u n d e n g e w i d m e t w o r d e n 
ist . Sehr z u b e g r ü ß e n s i n d d ie l e i d e r n u r d e n b e i d e n K a p i t e l n ü b e r 
d ie römische K a i s e r z e i t u n d d i e m e r o w i n g i s c h - f r ä n k i s c h e Z e i t b e i 
g e g e b e n e n V e r z e i c h n i s s e der F u n d s t e l l e n , d e r e n i m m e r h i n s c h o n er 
freul ich g r o ß e Zahl i m w e s e n t l i c h e n durch d ie T ä t i g k e i t d e s V e r f a s s e r s 
reg i s tr ier t w e r d e n k o n n t e . H e r v o r g e h o b e n z u w e r d e n v e r d i e n t d i e 
offenbar a n r ö m i s c h e m Import s e h r re i che g e r m a n i s c h e S i e d l u n g v o n 
Erin b e i C a s t r o p - R a u x e l , v o n d e r i n t e r e s s a n t e P r o b e n v o r d e r e n d * 
g ü l t i g e n P u b l i k a t i o n a b g e b i l d e t s ind , d i e m a n nach d i e s e n e r s t e n 
H i n w e i s e n m i t b e s o n d e r e m I n t e r e s s e erwar te t . S e h r z u b e d a u e r n ist , 
daß n i r g e n d s Q u e l l e n n a c h w e i s e g e g e b e n o d e r d i e A u f b e w a h r u n g s o r t e 
der F u n d e k o n s e q u e n t g e n a n n t w e r d e n , d i e B e n u t z b a r k e i t d e s B u c h e s 
w i r d dadurch l e i d e r e ingeschränkt . M a n v e r m i ß t auch j e d e w e i t e r f ü h 
r e n d e L i tera turangabe , w a s b e s o n d e r s i n A n b e t r a c h t der B e d e u t u n g 
d e s K a p i t e l s ü b e r d i e r ö m i s c h e n Lager w o h l nicht n u r v o m R e z e n s e n 
ten a l s s e h r b e d a u e r l i c h e r M a n g e l e m p f u n d e n wird . M i t e i n e m n u r 
g e r i n g e n M e h r a u f w a n d a n Ze i t u n d M ü h e h ä t t e s ich durch E inarbe i 
t e n e i n e s s o r g f ä l t i g e n L i t era turverze i chn i s se s e i n H a n d b u c h d e r rhur-
l ä n d i s c h e n Ur- u n d Frühgesch ichte schaffen l a s s e n , o h n e d e n U m f a n g 
w e s e n t l i c h z u v e r g r ö ß e r n . 

Bei d e r buchtechni schen G e s t a l t u n g w ä r e e t w a s m e h r Sorgfa l t d e m 
G e s a m t e i n d r u c k s e h r d ien l i ch g e w e s e n : D i e w e n i g a n s p r e c h e n d e n W i e 
d e r g a b e n der B r o n z e g e r ä t e , A b b i l d u n g e n 8—14, i n natürl icher G r o ß e 
e b e n s o w i e d ie A b b i l d u n g e n 63 u n d 64 h ä t t e n u n t e r e i n e m R a u m 
g e w i n n z u s a m m e n g e z o g e n w e r d e n k ö n n e n , d i e sch lechten u n d nichts 
s a g e n d e n V o r l a g e n für A b b i l d u n g e n 17 u n d 39 w ä r e n b e s s e r w e g g e b l i e 
ben , w a s v o r a l l e m auch für d a s unsachl iche , i n h i s tor i scher u n d 
archaeo log i scher Hins icht g l e i ch falsche, nur a u s der Geschichtsauf
f a s s u n g der v o r i g e n J a h r h u n d e r t e v e r s t ä n d l i c h e Bi ld „ H u n n e n s t u n n " 
gilt , d e s s e n A u f n a h m e in d i e s e m Buch e i n Fehlgr i f f ist, z u m a l v o m 
Fundstoff d e s R u h r g e b i e t e s h e r k a u m e i n b e s o n d e r e r B e z u g z u d e n 
H u n n e n b e s t e h t . 

M i t d e m H i n w e i s auf d i e s e M ä n g e l w i r d der W e r t der n e u e n Ar
be i t K. Brandts nicht v e r k l e i n e r t . D e r i n t e r e s s i e r t e Laie w i r d s i ch in 
g r o ß e n Z ü g e n e i n e V o r s t e l l u n g v o m A b l a u f der V o r - u n d Früh
gesch ichte d e s R h u r g e b i e t e s a n H a n d v o n E r l ä u t e r u n g e n u n d A b b i l 
d u n g e n m a c h e n k ö n n e n , b e s o n d e r s b e g r ü ß e n a b e r w i r d d e r F a c h m a n n 
d i e s e s reichlich M a t e r i a l d a r b i e t e n d e Bi lderbuch. 

K. Raddatz 
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Z i m m e r - L i n n f e l d , K a r o l a : U n t e r M i t w i r k u n g v o n H a n s 
G u m m e l u n d Karl W a l l e r , W e s t e r w a n n a I. 9. Be ihe f t z u m A t l a s 
der Urgesch ichte , h e r a u s g e g e b e n v o n H a n s J ü r g e n E g g e r s , H a m 
burg 1960, 4 0, 49 S e i t e n , 201 Tafe ln . 

S e i t d e m A. P l e t t k e in s e i n e r b e k a n n t e n A r b e i t d e n N a m e n d e s i m 
d a m a l i g e n K r e i s e H a d e l n in H a n n o v e r g e l e g e n e n Dorfe s W e s t e r w a n n a 
zur B e z e i c h n u n g untersch ied l i cher F o r m e n der im G e b i e t z w i s c h e n 
Elbe- u n d W e s e r m ü n d u n g üb l i chen k a i s e r - b i s v ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t 
l ichen T o n w a r e b e n u t z t e , hat d i e s e r Fundor t B e r ü h m t h e i t e r langt u n d 
ist a l s B e n e n n u n g für e i n e Stufe g e w ä h l t w o r d e n . B i sher w a r e s nicht 
mög l i ch , s ich v o n der B e l e g u n g s d a u e r d e s s e i t der M i t t e d e s v o r i g e n 
J a h r h u n d e r t s a u s g e b e u t e t e n r i e s i g e n U r n e n f e l d e s u n d d e m Charakter 
d e s u m f a n g r e i c h e n M a t e r i a l s e i n e V o r s t e l l u n g z u machen . 

D a n k der B e m ü h u n g e n K. W a l l e r s k o n n t e je tz t — e i n h a l b e s Jahr
h u n d e r t n a c h A b s c h l u ß der e i n z i g e n , u n t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n durchge führten M a t e r i a l b e r g u n g durch F. P l e t t k e — 
e i n T e i l d e s F u n d s t o f f e s , der s ich früher i m M u s e u m W e s e r m ü n d e 
b e f a n d u n d u n g l ü c k l i c h e r w e i s e noch nach K r i e g s e n d e z u m g r o ß e n Te i l 
v e r n i c h t e t w u r d e , v o r g e l e g t w e r d e n . D a b e i b i l d e n d ie v o n K. Z immer-
Linnfe ld für i h r e D i s s e r t a t i o n a n g e f e r t i g t e n , s e i n e r z e i t nicht für e i n e 
V e r ö f f e n t l i c h u n g g e d a c h t e n Z e i c h n u n g e n d ie G r u n d l a g e . 

A u f 197 T a f e l n s i n d in e infachen , z. T. recht p r i m i t i v e n Strichzeich
n u n g e n , s o , w i e e s d i e v o r h a n d e n e n U n t e r l a g e n z u l i e ß e n , e in 
z e l n e G r a b u r n e n o d e r g e s c h l o s s e n e I n v e n t a r e a b g e b i l d e t . H i n z u 
k o m m t e i n s e h r k n a p p g e h a l t e n e r K a t a l o g u n d v o n H. G u m m e l e i n e 
aus führ l i che Gesch ichte der W e s t e r w a n n a - F u n d e im M o r g e n s t e r n 
m u s e u m . K. W a l l e r schreibt über d i e v o r g e s c h i c h t l i c h e n F u n d e aus 
der U m g e b u n g d e s F r i e d h o f s g e l ä n d e s . 

D a s i n der ä l t e r e n Ka i serze i t b e g i n n e n d e Gräberfe ld is t a n s c h e i n e n d 
d u r c h g e h e n d b i s in s 5. J a h r h u n d e r t b e l e g t w o r d e n , da t i er te s p ä t e r e 
I n v e n t a r e f e h l e n . U n k l a r b le ibt , o b d ie nur mi t w e n i g e n G e f ä ß e n v e r 
t r e t e n e ä l t e r e K a i s e r z e i t zu fä l l i g unterrepräsent i er t ist. W ä h r e n d d i e 
k a i s e r z e i t l i c h e n I n v e n t a r e sich nicht durch B e i g a b e n r e i c h t u m ausze i ch
n e n , f inden sich u n t e r d e n e n der V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t e i n i g e b e 
m e r k e n s w e r t gut , v o r a l l e m auch mit r ö m i s c h e m Import a u s g e s t a t t e t e , 
u n t e r d e m b e s o n d e r s T e i l e v o n Gürte lgarn i turen , A r m b ä n d e r , Stütz 
armf ibe ln u n d G l ä s e r z u e r w ä h n e n s ind, d e r e n g e h ä u f t e s V o r k o m m e n 
durch d i e K ü s t e n n ä h e zu e r k l ä r e n ist , 

V e r b i n d u n g e n nach N o r d e n w e r d e n durch S c h w e r t o r t b ä n d e r an
g e z e i g t (Gr. 17. 1103. 1109), d e r e n n ä c h s t e E n t s p r e c h u n g e n i m M o o r 
fund v o n N y d a m v o r l i e g e n , w o auch z u e i n i g e n b e i n e r n e n Schwert 
griffen P a r a l l e l e n e r s c h e i n e n . In d ie g l e i c h e Richtung, nach J ü t l a n d 
o d e r F ü n e n , w e i s e n d i e e i s e r n e n , mi t 2 oder 3 Durchbrüchen v e r 
s e h e n e n , für d i e Stufe C 1 t y p i s c h e n K ä m m e (Gr. 155. 171. 1075. 1404). 
A u d i in der K e r a m i k l a s s e n sich g l e i c h e F o r m e n w i e i m N o r d e n er-
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k e n n e n , d e r e n V e r b r e i t u n g i m g l e i c h e n V e r k e h r s - u n d H a n d e l s g e b i e t 
nicht ü b e r r a s c h e n k a n n . 

M a n m u ß K. Z immer-Linnfe ld aufricht ig d a n k e n , d a ß s i e ihr u m 
fangre i ches M a t e r i a l der F o r s c h u n g u n e i n g e s c h r ä n k t z u g ä n g l i c h g e 
macht hat , e b e n s o w i r d m a n H. J. E g g e r s , d e s s e n k u n d i g e H a n d b e i 
d e r R e d a k t i o n d e s T a f e l t e i l e s e r k e n n b a r ist , D a n k für d i e e n t s a g u n g s 
v o l l e A r b e i t w i s s e n , b e s o n d e r s a b e r is t K. W a l l e r s B e m ü h e n a n z u 
e r k e n n e n , d e r d a s e i n m a l g e s t e c k t e Zie l ü b e r J a h r e h i n beharr l i ch 
v e r f o l g t u n d schl ießl ich erreicht hat . 

Für d e n f o l g e n d e n 2. B a n d w ü n s c h t s ich Rez . e i n i g e Fo to -Tafe ln , 
da l e i d e r d i e z. T. s e h r p r i m i t i v e n Z e i c h n u n g e n k e i n e rechte V o r 
s t e l l u n g v o n „sächsischer" S t e m p e l - u n d B u c k e l k e r a m i k z u g e b e n v e r 
m ö g e n , d i e z u d e n b e s t e n L e i s t u n g e n d e s v o r - u n d frühgeschicht l i chen 
T ö p f e r h a n d w e r k s g e h ö r e n u n d auch a l s K u n s t w e r k z u w e r t e n s ind . 
H i e r h ä t t e n d i e a u s d e m Schutt d e s M u s e u m s g e r e t t e t e n G e f ä ß e a l s 
V o r l a g e d i e n e n k ö n n e n . 

B e d a u e r n k a n n m a n nur d i e i n W e s t e r w a n n a für i m m e r v e r p a ß t e n 
G e l e g e n h e i t e n . M a n k a n n sich v o r s t e l l e n , w e l c h e M ö g l i c h k e i t e n d e r 
A u s w e r t u n g b e i d i e s e m r i e s i g e n Gräber fe ld g e g e b e n w ä r e n , h ä t t e e s 
d i e g l e i che F ü r s o r g e g e f u n d e n , w i e s i e 50 J a h r e früher v o n F. S e h e -
s t e d d e m Urnenfr i edhof v o n Brokjser auf F ü n e n g e w i d m e t w o r d e n 
ist , d e s s e n auch h e u t e n o c h unübertro f fene P u b l i k a t i o n e r k e n n e n läßt, 
w i e a n d e r s d a m a l s der urgeschicht l iche Fundstoff be i u n s e r e n n ö r d 
l i chen N a c h b a r n g e w e r t e t w u r d e . K. Raddatz 

B r e n d s t e d , J o h a n n e s : N o r d i s c h e V o r z e i t . B a n d 1. S t e i n z e i t 
i n D ä n e m a r k , Karl W a c h h o l t z V e r l a g N e u m ü n s t e r , 1960. 8 °, 
5 Lfg., 408 S e i t e n , mi t z a h l r e i c h e n A b b i l d u n g e n u n d Tafe ln . D a s 
W e r k ersche in t in L i e f e r u n g e n . S u b s k r i p t i o n s p r e i s 2 0 , — D M j e 
L ie ferung z u 8 0 S e i t e n . 

D a s v o n Prof. Dr. J o h a n n e s B r o n d s t e d v e r f a ß t e d r e i b ä n d i g e Stan
d a r d w e r k „ D a n m a r k s Oldt id", d a s i n dän i scher Sprache s c h o n in der 
z w e i t e n A u f l a g e v o r l i e g t , e r sche in t n u n auch i n d e u t s c h e r U b e r s e t 
zung . W i r s i n d d e m Karl W a c h h o l t z V e r l a g i n N e u m ü n s t e r z u gro 
ß e m D a n k verpfl ichtet , daß er der A n r e g u n g v o n Prof. Dr. Karl Ker-
s t e n u n d d e m S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n L a n d e s a m t für V o r - u n d Früh
geschichte f o l g t e u n d d e n Druck d i e s e s u m f a n g r e i c h e n W e r k e s über
n a h m . U n s e r D a n k g i l t auch Dr. A . B a n t e l m a n n u n d Frau Erna Ban
t e l m a n n für d i e Ü b e r t r a g u n g d e s T e x t e s . 

D a s S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e L a n d e s m u s e u m für V o r - u n d Früh
geschichte s e t z t e i n e v o n Prof. Dr. J o h a n n a M e s t o r f b e g o n n e n e Tra
d i t i o n fort, W e r k e b e d e u t e n d e r s k a n d i n a v i s c h e r Forscher i n Deut sch 
z u g ä n g l i c h z u m a c h e n . Für e i n e n G e s a m t ü b e r b l i c k ü b e r d i e dänische 
V o r g e s c h i c h t e s t a n d b i s j e t z t d i e b e r e i t s 1897 e r s c h i e n e n e »Nord i sche 
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A l t e r t u m s k u n d e " v o n S o p h u s M ü l l e r zur V e r f ü g u n g . W e r sich ernst 
haft mi t der d e u t s c h e n V o r - u n d Frühgesch ich te b e s c h ä f t i g e n wi l l , m u ß 
auch d ie n o r d i s c h e n F u n d e e i n g e h e n d s t u d i e r e n . 

D i e b e s t e K e n n t n i s v e r m i t t e l t d a s v o r l i e g e n d e W e r k , d e m unter 
a l l e n G e s a m t d a r s t e l l u n g e n der n o r d i s c h e n V o r g e s c h i c h t e der h ö c h s t e 
R a n g gebührt . D e r V e r f a s s e r h a t e s v e r s t a n d e n , d ie n e u e s t e n For
s c h u n g s e r g e b n i s s e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n mi t d e n B o d e n f u n d e n z u 
v e r k n ü p f e n u n d z u e i n e r e i n h e i t l i c h e n D a r s t e l l u n g z u v e r a r b e i t e n , d i e 
s o w o h l d e m a n s p r u c h s v o l l e n W i s s e n s c h a f t l e r a l s auch d e m Laien g e 
recht wird . In d e r v o r l i e g e n d e n e r s t e n Lieferung, w e l c h e d i e ä l t ere 
S te inze i t b e h a n d e l t , h a t der V e r f a s s e r anschaul ich d i e n e u e s t e n Er
g e b n i s s e der D i l u v i a l g e o l o g i e u n d d i e E n t s t e h u n g d e s Landschafts
b i l d e s nach d e m A b s c h m e l z e n d e s I n l a n d e i s e s darges te l l t . Es is t s e lbs t 
vers tändl i ch , daß der V e r f a s s e r i n e i n e r E i n l e i t u n g auf d a s Z u s a m 
m e n a r b e i t e n v o n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n u n d der A r c h ä o l o g i e e i n g e h t 
u n d auch d i e M e t h o d e n der D a t i e r u n g , d i e b e s o n d e r s für d i e frühen 
P e r i o d e n e i n e B e d e u t u n g h a b e n , b e h a n d e l t . 

A b w e i c h e n d v o n d e r d e u t s c h e n G e p f l o g e n h e i t , z w i s c h e n e i n e r 
ä l t e r e n u n d m i t t l e r e n S t e i n z e i t z u u n t e r s c h e i d e n , b e n e n n t der V e r 
fasser , w i e e s i n D ä n e m a r k übl ich ist , d e n Z e i t r a u m b i s 3000 v . Chr. 
a l s ä l tere S t e i n z e i t . 

Es g ibt in D ä n e m a r k auch a l tpa läo l i th i s che F u n d e . D a m a n s i e h e u t e 
n o c h nicht e i n w a n d f r e i e i n o r d n e n k a n n , b e g n ü g t s ich d e r V e r f a s s e r 
mi t d e m H i n w e i s , daß m a n i n nicht a l l zu ferner Zei t Gerät schaf ten d e s 
M e n s c h e n a u s e i n e r d e r g e m ä ß i g t e n S t u f e n der l e t z t e n Ei sze i t auf
w e i s e n k a n n . 

Es so l l b e s o n d e r s darauf h i n g e w i e s e n w e r d e n , daß d e n T e x t zahl 
re iche A b b i l d u n g e n u n d K a r t e n er läutern . 

D i e w i c h t i g s t e n F u n d e s i n d a b g e b i l d e t w o r d e n . D i e K l i s c h e e s s t e l l t e 
d e r V e r l a g G y l d e n d a l in K o p e n h a g e n zur V e r f ü g u n g . 

D a s W e r k e r s c h e i n t i n L i e f e r u n g e n i m Z e i t r a u m v o n v i e r Jahren . 
Es i s t erfreul ich, daß d e r V e r f a s s e r zu d e n b e r e i t s v o r l i e g e n d e n drei 
B ä n d e n ü b e r d i e S te inze i t , B r o n z e z e i t u n d E i s e n z e i t D ä n e m a r k s e i n e 
Z u s a m m e n f a s s u n g ü b e r d i e V o r g e s c h i c h t e N o r w e g e n s , S c h w e d e n s u n d 
F i n n l a n d s a l s v i e r t e n B a n d d e r n o r d i s c h e n V o r z e i t h inzufügt . 

W i r w ü n s c h e n , daß d i e s e s v o r z ü g l i c h e W e r k nicht nur v o n u n s e r e n 
F a c h g e n o s s e n u n d d e n M u s e u m s b ü c h e r e i e n e r w o r b e n wird , s o n d e r n 
daß e s auch in d e n H a n d b ü c h e r e i e n u n s e r e r H ö h e r e n S c h u l e n u n d in 
d e n V o l k s b ü c h e r e i e n zur B e n u t z u n g zur V e r f ü g u n g s teht . 

W . W e g e w i t z 

O t t o , K a r l - H e i n z : D e u t s c h l a n d in der Epoche der U r g e s e l l s c h a f t 
(500 000 v . u. Z. b i s z u m 576 . Jh. u .Z . ) . Lehrbuch der D e u t s c h e n 
Gesch ichte (Herausg . v . A . M e u s e l u. R. F. Schmiedt) Bd. 1. Ber-
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l in 1960: V E B Deut scher V e r l a g der W i s s e n s c h a f t e n . 202 S e i t e n 
in 8 0. 

„D i e ser Be i t rag z u m Lehrbuch der d e u t s c h e n Geschichte" b r i n g t 
„ e i n e n Überbl i ck ü b e r d e n er s t en u n d z u g l e i c h l ä n g s t e n Abschn i t t i n 
d e r Gesch ichte d e r m e n s c h l i c h e n Gese l l schaf t , u n d z w a r auf d e m G e 
b i e t d e s h e u t i g e n Deutsch land" (so daß z. B. v o n der Laus i tzer Kul tur 
n u r d i e w e s t l i c h der O d e r g e l e g e n e n G r u p p e n b e h a n d e l t w e r d e n ) . . . 
»auf der t h e o r e t i s c h e n u n d m e t h o d i s c h e n G r u n d l a g e d e s H i s t o r i s c h e n 
M a t e r i a l i s m u s " . D a s b e d e u t e t , daß e s w e n i g s i n n v o l l w ä r e , h i e r ü b e r 
d i e a r c h ä o l o g i s c h e n F r a g e n der D a r s t e l l u n g z u d i s k u t i e r e n , d e n n d a s 
w ü r d e a m S c h w e r p u n k t u n d der A b s i c h t d e s Buches v o r b e i g e h e n . S o 
k a n n m a n e s e n t w e d e r l ed ig l i ch zur N o t i z n e h m e n o d e r in e i n e u m 
s tänd l i che A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e m z u g r u n d e g e l e g t e n S y s t e m 
e i n t r e t e n , w o z u h ier nicht der Platz ist . 

T r o t z d e m s e i e i n Punkt w e n i g s t e n s zur I l lus trat ion der A r b e i t s w e i s e 
h e r a u s g e g r i f f e n . Zahlre iche F r a g e n d e s Gese l l s cha f t s - u n d G e i s t e s 
l e b e n s s i n d a u s d e n o b j e k t i v e n a r c h ä o l o g i s c h e n Q u e l l e n für d a s ä l t e r e 
P a l ä o l i t h i k u m natürl ich gar nicht z u b e a n t w o r t e n . H i e r k a n n a l l e n f a l l s 
e i n e a l l g e m e i n e kul turgeschicht l i che K o n z e p t i o n e i n t r e t e n , d i e w e 
s e n t l i c h auf v ö l k e r k u n d l i c h e r Bas i s beruht . D i e s e n A u s g a n g s p u n k t 
s t e l l e n für O t t o d ie K o n s t r u k t i o n e n v o n L. H. M o r g a n dar, d i e b e 
k a n n t l i c h v o n F. E n g e l s w i r k u n g s v o l l z u g e s p i t z t u n d v o n a n d e r e n 
n o c h t e r m i n o l o g i s c h u m g e p r ä g t w u r d e n u n d s o das Rückgrat d e s H i 
s tor i s chen M a t e r i a l i s m u s b i lden . N u n w a r e n a b e r zur Ze i t M o r g a n s 
w irk l i ch e in fache J ä g e r - u n d S a m m l e r v ö l k e r n o c h s o g u t w i e u n 
b e k a n n t : d i e i n t e n s i v e Erforschung der W i l d b e u t e r h a t ers t v i e l s p ä 
t er e i n g e s e t z t . D e r Tatsache , daß ihre Kul tur nicht z u d e m S c h e m a 
M o r g a n s paßt , w e i c h t der V e r f a s s e r — w i e a n d e r e , ü b r i g e n s auch 
„wes t l i che" G e l e h r t e — dadurch a u s , daß er sagt , s i e s p i e g e l t e n k e i n e 
w irk l i ch a l t e n Z u s t ä n d e . D a s k a n n m a n a k z e p t i e r e n o d e r nicht; w i c h 
t i ger ist , w i e d e n n O t t o zur A u f h e l l u n g a l ter Z u s t ä n d e g e l a n g e n w i l l , 
w e n n er d i e s e Q u e l l e ausschl ießt : e b e n durch d i e L e h r e n d e s h i s t o 
r i schen M a t e r i a l i s m u s , d. h. le tzt l ich mi t d e n K o n s t r u k t i o n e n M o r 
g a n s , der d a b e i v o n d e n — t e i l w e i s e n o c h d a z u m i ß v e r s t a n d e n e n — 
V e r h ä l t n i s s e n be i V ö l k e r n „höherer Kultur" a u s g i n g , z. B. d e n A u s t r a 
l i e r n u n d P o l y n e s i e r n , w e i l d i e s e n a n g e b l i c h b e s t i m m t e E h e f o r m e n 
g e m e i n s a m w a r e n , w ä h r e n d e i n k e n n t n i s r e i c h e r s o w j e t i s c h e r Forscher 
w i e S. P. T o l s t o v (Sov . Etnograf. 1, 1946, 25 ff.) d i e P o l y n e s i e r in e i n 
„ A n f a n g s s t a d i u m der Klas sengese l l s cha f t" u n d damit a n d e n g l e i c h e n 
ku l turgesch icht l i chen Ort s t e l l t e w i e e s — in e i n e r a n d e r e n Termi 
n o l o g i e — auch d i e „Bürgerl iche W i s s e n s c h a f t " tut. (Zur U n n a h b a r 
k e i t der s p e z i e l l e n F a s s u n g d e s Begri f fes e i n e r „ S k l a v e n h a l t e r g e s e l l 
schaft" i m S y s t e m d e s h i s tor i schen M a t e r i a l i s m u s v g l . i m ü b r i g e n 
F. Vitt inghoff , S a e c u l u m 11, 1960, 89 ff.) E b e n s o i s t e s k e i n e N e u 
e n t d e c k u n g , w e n n z. B. T o l s t o v fes ts te l l t , daß j e n e E l e m e n t e , d i e zur 
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K o n s t r u k t i o n e i n e r „Blut sverwandtschaf t s fami l i e 1 ' v e r w e n d e t w u r d e n r 

sich g e r a d e b e i V ö l k e r n f e s t s t e l l e n l a s s e n , „bei d e n e n sich d i e G e n -
t i l i n s t i t u t i o n e n i m Z u s t a n d d e s ä u ß e r s t e n V e r f a l l s be f inden" (vgl . d a z u 
auch R. Schott , S a e c u l u m 11, 1960, 27 ff.). H i e r w i r d a l s o g a n z k l a r 
g e s e h e n , d a ß i m S y s t e m M o r g a n s V ö l k e r mi t b e r e i t s h ö c h s t k o m p l i 
z ier ter W i r t s c h a f t s - u n d Gese l l s chaf t s s t ruktur zur v e r m e i n t l i c h e n Er
k e n n t n i s der A n f ä n g e der F a m i l i e b e n u t z t w e r d e n , w ä h r e n d m a n 
so l che m i t w i r k l i c h s e h r e infacher Wir t schaf t s - u n d L e b e n s f ü h r u n g 
d e s h a l b aussch l i eß t , w e i l s i e zur Ze i t v o n M o r g a n u n d E n g e l s noch 
nicht o d e r nicht a u s r e i c h e n d b e k a n n t w a r e n . W e n n n u n a b e r T o l s t o v 
trotz s e i n e r w e i t g e h e n d e n Kritik, d i e g e e i g n e t w ä r e , a n d e n Grund
f e s t e n v o n M o r g a n s S c h e m a zu rüt te ln , doch i m w e s e n t l i c h e n das a l t e 
S y s t e m b e i b e h ä l t , s o offensicht l ich d e s h a l b , w e i l s o n s t a u t o m a t i s c h 
d i e Krit ik auf d i e „Klass iker" ü b e r g r e i f e n w ü r d e : h i er a b e r ha t s i e 
z u s c h w e i g e n , u n d v o n ihrer U n a n t a s t b a r k e i t profit iert d e n n auch d e r 
b ü r g e r l i c h - v i k t o r i a n i s c h e M o r g a n u n d damit das v o n i h m k o n s t r u i e r t e 
S c h e m a e v o l u t i o n i s t i s c h e r Kultur- u n d Geschichtsbetrachtung , d e m 
fo lger i ch t ig auch O t t o — g e l e i t e t v o n der „ k o n s t r u k t i v e n Kritik" d e s 
„ V o r s i t z e n d e n d e s A u t o r e n k o l l e k t i v s " u n d g e s t ü t z t auf d i e M a t e 
r i a l i e n v o n L. S t e r n —• sich anschl ießt . Karl J. N a r r 

P a t t e , E t i e n n e : Les H o m m e s p r e h i s t o r i q u e s e t la r e l i g i o n . Pa
ris 1960: P i c a r d & Cie . 195 S e i t e n in 8<> mit 35 A b b . i m T e x t . 

D e r V e r f a s s e r d i skut i er t e i n l e i t e n d i n t h e o r e t i s c h e n E r ö r t e r u n g e n 
u n d a n p r a k t i s c h e n B e i s p i e l e n d i e g r u n d l e g e n d e P r o b l e m a t i k e i n e r 
Erforschung präh i s tor i scher R e l i g i o n e n . D a b e i w e r d e n schon e i n i g e 
E i n z e l f r a g e n a b g e h a n d e l t ; doch i s t a n d e r e n e i n umfangre i cher w e i 
t e r e r A b s c h n i t t g e w i d m e t . D e n A b s c h l u ß b i lde t e i n e B e h a n d l u n g d e s 
i n r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e r Hins icht g e g e n ü b e r d e m P a l ä o l i t h i k u m w e i t 
a u s u n e r g i e b i g e r e n N e o l i t h i k u m s u n d C h a l k o l i t h i k u m s . 

D i e G r u n d e i n s t e l l u n g d e s V e r f a s s e r s b i l l i g t auch d e m frühen M e n 
s c h e n e i n e r e l i g i ö s e H a l t u n g z u u n d betrachtet d i e M a g i e e h e r a l s 
e t w a s S e k u n d ä r e s . D a s w i r d b e s o n d e r s w i c h t i g für d ie In terpre ta t ion 
d e r a l t s t e i n z e i t l i c h e n Kunst , b e i der er u. a. d ie s o g . „Zauberer" u n d 
M a s k e n t ä n z e r u n m i t t e l b a r für D a r s t e l l u n g e n m y t h i s c h e r W e s e n häl t . 
D a m i t n ä h e r t er sich o f fenbar s e l b s t ä n d i g A u f f a s s u n g e n , w i e s i e auch 
v o n a n d e r e n v e r t r e t e n w e r d e n (vgl . z. B. La N o u v e l l e C l io 4, 1952, 
65 ff. u. A n t h r o p o s 50, 1955, 513 ff.). E i n e n b r e i t e n U m f a n g n i m m t d i e 
D i s k u s s i o n der v ö l k e r k u n d l i c h e n A n a l o g i e n e in , u n d e s l i e g t P. o f fen
s icht l ich daran , b e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n , w i e v i e l f ä l t i g d i e s e doch 
s i n d u n d z u w i e v e r s c h i e d e n e n D e u t u n g e n m a n auf d i e s e r G r u n d l a g e 
g e l a n g e n k a n n . H i e r m u ß aber e i n g e w e n d e t w e r d e n , daß so l che M u l -
t i v a l e n z d o c h v o r n e h m l i c h d a n n auftritt , w e n n äußer l i che U b e r e i n 
s t i m m u n g e n a u s d e m Bere ich untersch ied l i chs ter k u l t u r e l l e r Schichten 
u n d S t r u k t u r e n h e r a n g e z o g e n w e r d e n : nur e i n e s o g f ä l t i g e A n a l y s e 
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der kul turgesch icht l i chen S t e l l u n g u n d d a r a n a n s c h l i e ß e n d e „ g e b u n 
d e n e Para l l e l i s i e rung" k a n n e i n e m e t h o d i s c h v e r t r e t b a r e B a s i s für d i e 
A u s w a h l u n t e r d e n A n a l o g i e n b i l d e n . D i e s e r W e g w i r d v o n P. nicht 
beschr i t ten , u n d das i s t s icherl ich z u e i n e m nicht g e r i n g e n T e i l auf 
d i e untersch ied l i che E i n s t e l l u n g u n d E n t w i c k l u n g der E t h n o l o g i e i m 
deutsch- u n d französ i sch-sprach igen Bere ich zurückzuführen . S o l i e ß e 
sich z. B. d i e v o n P. h e r v o r g e h o b e n e V i e l f a l t der E r k l ä r u n g e n für 
d i e F i n g e r v e r s t ü m m e l u n g e i n s c h r ä n k e n , u n d e s k ö n n e n w e n i g s t e n s 
s chemenhaf t G r u n d v o r s t e l l u n g e n h e r a u s g e s c h o b e n w e r d e n , w e n n m a n 
sich d ie e t h n o l o g i s c h e V e r k n ü p f u n g u n d E i n o r d n u n g der E i n z e l p h ä n o m e 
d i e s e s gu t a n a l y s i e r t e n P h ä n o m e n s z u n u t z e macht (vgl , Zeitschr. f. 
Ethnol . 85, 1960, 228 ff.). E b e n s o w i r d m a n P. darin z u s t i m m e n , d a ß 
d ie E i n z e l h e i t e n der i d e o l o g i s c h e n G r u n d l a g e n d e s S c h a m a n i s m u s u n d 
d e s B ä r e n k u l t s mi t a r c h ä o l o g i s c h e n M i t t e l n nicht z u e r f a s s e n s ind; 
aber d e s h a l b l a s s e n sich doch d ie e n t s p r e c h e n d e n G r u n d e i n s t e l l u n g e n 
mit h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t h e r a u s a r b e i t e n , w e n n m a n d a b e i g e 
b ü h r e n d d i e k u l t u r e l l e Schichtung u n d V e r b i n d u n g b e a c h t e t (vgl . S a e -
c u l u m 10, 1959, 233 ff.). N icht zu le tz t u n t e r d i e s e m A s p e k t is t s icher 
d e r H i n w e i s d e s V e r f a s s e r s berecht ig t , d a ß das in v i e l e n E i n z e l h e i t e n 
v e r a l t e t e Buch v o n Th. M a i n a g e (Les r e l i g i o n s d e la preh i s to i re , Pa
ris 1921) i m m e r n o c h s e h r l e s e n s w e r t ist . 

A u c h w o m a n d e m V e r f a s s e r nicht zus t immt , i s t doch s t e t s d i e 
sachl iche u n d n ü c h t e r n e D i s k u s s i o n a n z u e r k e n n e n , d i e s ich v o n freier 
F a n t a s i e u n d ö d e m P o s i t i v i s m u s g l e i c h w e i t ent fernt hält , u n d nicht 
zu le tz t a u s d i e s e m G r u n d e v e r d i e n t das h i er b e s p r o c h e n e W e r k u n t e r 
d e n P u b l i k a t i o n e n ü b e r urgeschicht l iche R e l i g i o n , d i e n a c h d e m Buche J. 
M a r i n g e r s (De G o d s d i e n s t der Praeh i s tor ie , R o e r m o n d 1952; deutsch: 
Vorgesch icht l i che R e l i g i o n , Zürich u. K ö l n 1956; v g l . d a z u A n t h r o p o s 
48, 1953, 315 ff.) in e i n i g e r Fü l l e e r s c h i e n e n s ind , b e s o n d e r s h e r v o r 
g e h o b e n z u w e r d e n . 

K. J. Narr 

D r i e h a u s , J ü r g e n : D i e A l t h e i m e r G r u p p e u n d d a s J u n g n e o l i 
t h i k u m i n M i t t e l e u r o p a . M a i n z 1960: R ö m i s c h - G e r m a n . Zentral 
m u s e u m . 245 S e i t e n i n 4 9 m i t 17 A b b i l d u n g e n i m T e x t u n d 
59 Tafe ln . 

D i e b e r e i t s v o n W . Butt ler für d a s „Handbuch der Urgesch ichte 
Deut sch lands" v o r g e s e h e n e , d r i n g e n d n o t w e n d i g e m o n o g r a p h i s c h e 
B e a r b e i t u n g der A l t h e i m e r G r u p p e w i r d e s in Zukunf t nicht m e h r 
er lauben , s i e a l s e i n e m e h r o d e r w e n i g e r u n b e d e u t e n d e L o k a l v a r i a n t e 
a b z u t u n u n d s i e in H a n d b ü c h e r n z u ü b e r g e h e n o d e r u n z u r e i c h e n d 
u n d m e h r a m R a n d e z u e r w ä h n e n ( w i e z. B. „ O l d e n b o u r g s A b r i ß der 
Vorgesch ichte ' 1 u n d der „Große H i s t o r i s c h e W e l t a t l a s " d e s B a y e r i s c h e n 
Schulbuch-Ver lags ) . 
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D e r V e r f a s s e r g e h t a u s v o n e i n e r B e s c h r e i b u n g d e s n a m e n g e b e n d e n 
E r d w e r k s v o n A l t h e i m u n d b e h a n d e l t s o d a n n d i e w e i t e r e n w i c h 
t i g e r e n S i e d l u n g e n u n d d a n n d i e re s t l i chen F u n d e der A l t h e i m e r 
G r u p p e i n B a y e r n . D a r a n schl ießt s ich e i n e s y s t e m a t i s c h e Ubers icht 
der K e r a m i k u n d der s o n s t i g e n G e r ä t f o r m e n s o w i e der S i e d l u n g s - u n d 
W i r t s c h a f t s w e i s e der A l t h e i m e r Gruppe , b e i d e r e s s ich u m e i n e bäuer 
l iche Kul tur mi t A n b a u v o n Emmer, E i n k o r n u n d b e s p e l z t e r G e r s t e 
u n d H a l t u n g v o n Rind, Schaf, Z i e g e , S c h w e i n u n d H u n d h a n d e l t , w ä h 
r e n d D o m e s t i k a t i o n d e s Pferdes nicht ges ichert , a b e r auch nicht a u s 
z u s c h l i e ß e n ist . (Daß auch i m l e t z t e r e n Fal l d a s Pferd nur a l s F le i sch
t ier genutzt w o r d e n se i , i s t aber ein A r g u m e n t u m e x s i l e n t i o u n d 
w ü r d e v o r s i c h t i g e r e F o r m u l i e r u n g angebracht e r s c h e i n e n lassen . ) D i e 
J a g d trat j e d e n f a l l s s tark zurück. E ine „SteinbeilWerkstatt" läßt der 
V e r f a s s e r mi t Recht nicht a l s Z e i c h e n „ a l l g e m e i n e r S p e z i a l i s i e r u n g " 
gelten — w o b e i d i e s e e t w a s u n k l a r e F o r m u l i e r u n g w o h l g e w e r b l i c h e 
S p e z i a l i s i e r u n g a u ß e r h a l b d e s b ä u e r l i c h e n H a u s f l e i ß e s m e i n t — u n d 
K u p f e r g e r ä t e s i n d of fenbar durch Tausch e r w o r b e n w o r d e n . 

D e r g r ö ß t e T e i l d e s B u c h e s i s t der U n t e r s u c h u n g d e s V e r h ä l t n i s s e s 
d e r A l t h e i m e r G r u p p e z u i h r e n l o k a l e n V o r g ä n g e r n u n d Nachfahren , 
i h r e n u n m i t t e l b a r e n N a c h b a r n u n d der S t e l l u n g i m R a h m e n d e s mit 
t e l e u r o p ä i s c h e n J u n g n e o l i t h i k u m s g e w i d m e t . A l s w i c h t i g s t e s E r g e b n i s 
darf w o h l d i e A u f s t e l l u n g e i n e s — i m w e s e n t l i c h e n frei l ich k e r a m i k 
m o r p h o l o g i s c h e n — N o r d a l p i n e n K r e i s e s d e s J u n g n e o l i t h i k u m s a n 
g e s e h e n w e r d e n , der d i e A l t h e i m e r G r u p p e mi t e i n i g e n a n d e r e n 
n ä h e r z u s a m m e n s c h l i e ß t , n ä m l i c h d e r v o n A . Baer a l s j ü n g e r e s Mi 
c h e l s b e r g a u f g e f a ß t e n Pfyner G r u p p e (dazu i n z w i s c h e n auch I. Sco l lar , 
P r o c e e d . Preh i s t . S o c . 25, 1959, 82 ff.), d i e B a a l b e r g e r G r u p p e u n d d i e 
m ä l t e r e m ä h r i s c h e Gruppe", D a s entspricht w e i t g e h e n d der süd l i chen 
Tr i ch terbecher -Prov inz K. J a z d z e w s k i s , d i e d a m i t a u s d e m N o r d i s c h e n 
K r e i s h e r a u s g e l ö s t w ird . W e s e n t l i c h e M e r k m a l e d e s N o r d a l p i n e n 
K r e i s e s u n d d e r Tr ichterbecherkul tur m ö c h t e der V e r f a s s e r a u s der 
k u p f e r z e i t l i c h e n b a l k a n i s c h e n E n t w i c k l u n g h e r l e i t e n , w o b e i i m N o r d 
a l p i n e n Kre i s , in d e s s e n B e r e i c h d i e N e o l i t h i s i e r u n g ja s c h o n e i n 
r u n d e s J a h r t a u s e n d früher er fo lg t war , e i n e s t a r k e h e i m i s c h e K o m 
p o n e n t e m i t s p i e l t , w o z u noch E i n w i r k u n g e n a u s d e m ös t l i chen R a u m 
u n d d e m k a u k a s i s c h e n M e t a l l z e n t r u m k o m m e n u n d z u m a l für d ie 
Tr ich terbecherku l tur w e s t l i c h e Impul se , d e r e n B e d e u t u n g w o h l doch 
h ö h e r z u v e r a n s c h l a g e n s e i n dürfte a l s s k a n d i n a v i s c h e Forscher e s 
n e u e r d i n g s tun. 

W e i t ü b e r d i e A l t h e i m e r G r u p p e h i n a u s b e h a n d e l t d a s b e s p r o c h e n e 
Buch z a h l r e i c h e F r a g e n d e s J u n g n e o l i t h i k u m s (im m i t t e l e u r o p ä i s c h e n 
S i n n e ) u n d b r i n g t v i e l e n e u e G e s i c h t s p u n k t e u n d H i n w e i s e , d i e in der 
k ü n f t i g e n D i s k u s s i o n s icher e i n e R o l l e s p i e l e n u n d d i e s e fruchtbar 
b e l e b e n w e r d e n . D i e F r a g e der A l t h e i m e r G r u p p e a u s i h r e m D o r n 
r ö s c h e n s c h l a f g e w e c k t u n d e i n e b i s l a n g n u r g e l e g e n t l i c h a n g e d e u t e t e 
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Einhe i t k larer h e r a u s g e h o b e n zu h a b e n , i s t e i n V e r d i e n s t , das d i e s e r 
w e r t v o l l e n A r b e i t e i n e n b l e i b e n d e n Platz in d e r Fachl i teratur s i chern 
w i r d . 

Karl J . N a r r 

v o n C l e s - R e d e n , S i b y l l e : D i e Spur der Z y k l o p e n . V e r l a g 
M. D u M o n t Schauberg , K ö l n 1960, 8<>, 329 S e i t e n , 121 Tafe l 
a b b i l d u n g e n u n d 82 T e x t a b b i l d u n g e n . 2 9 , — D M . 

D e r W e l t e r f o l g v o n C e r a m s „Götter, Gräber u n d G e l e h r t e " h a t e i n e 
F lu t p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e r archäo log i scher Literatur v o n unter 
s c h i e d l i c h e m W e r t a u s g e l ö s t . Durchaus erns t z u n e h m e n i s t d a s v o r 
l i e g e n d e Buch v o n S. v o n C l e s - R e d e n , d i e l a n g e u n t e r L. Curt ius u n d 
F. M a g i in R o m arbe i t e t e . S i e u n t e r n i m m t d e n Versuch , d i e Ent
s t e h u n g u n d landschaft l iche D i f f e r e n z i e r u n g der M e g a l i t h g r ä b e r i m 
w e i t e s t e n S i n n e m i t d e n i h n e n a s s o z i i e r t e n E r s c h e i n u n g e n d e s m a n n i g 
f a l t i g e n S y m b o l g u t e s w i e b e i s p i e l s w e i s e der B e i l a m u l e t t e o d e r Schäl 
c h e n g r u b e n u n d der M e n h i r e h e r a u s z u a r b e i t e n . D a b e i l i e g t der S c h w e r 
p u n k t w e n i g e r auf e i n e r s t r e n g e n ze i t l i chen S y n c h r o n i s i e r u n g der 
v o m V o r d e r e n O r i e n t ü b e r d e n m e d i t e r r a n e n R a u m b i s nach N o r d 
e u r o p a z u v e r f o l g e n d e n Grabbauten , z u m a l v i e l e D a t i e r u n g e n noch 
w e n i g fundiert s ind . S i e b e l e u c h t e t aber d i e A s p e k t e , d i e s ich a u s der 
n e u e r d i n g s w i e d e r dank der C - 1 4 - U n t e r s u c h u n g e n b e v o r z u g t e n „ l a n g e n 
C h r o n o l o g i e " g e g e n ü b e r der „kurzen C h r o n o l o g i e " e r g e b e n . U n t e r 
Z u g r u n d e l e g u n g e i n s c h l ä g i g e r n e u e r e r Fachl i teratur g e h t e s ihr n a 
m e n t l i c h darum, d e n g e i s t i g e n U r g r u n d u n d d i e wir t schaf t l i ch-soz ia len 
V o r a u s s e t z u n g e n für d i e E n t s t e h u n g u n d A u s b r e i t u n g der M e g a l i t h -
g r a b i d e e a u f z u z e i g e n . D e r E n t s t e h u n g s h e r d sche int a m e h e s t e n i m 
R a u m d e s „fruchtbaren H a l b m o n d e s " , u n d z w a r in P a l ä s t i n a z u s u 
c h e n s e i n , S u m e r u n d Ä g y p t e n h i n g e g e n dürften nicht d ie e n t s c h e i 
d e n d e n I m p u l s e a u s g e s t r a h l t h a b e n . Nicht Pflanzer s o n d e r n n o m a 
d i sche u n d h a l b n o m a d i s c h e V i e h z ü c h t e r v ö l k e r s o l l e n in der 1. H ä l f t e 
d e s 4. J a h r t a u s e n d s d ie Erbauer p a l ä s t i n e n s i s c h e r M e g a l i t h g r ä b e r g e 
w e s e n s e i n . D i e A u s b r e i t u n g der M e g a l i t h g r a b i d e e v o n O s t e n nach 
W e s t e n f o l g t e d e n f r ü h e s t e n S e e - u n d L a n d v e r b i n d u n g e n u n d w u r d e 
w e s e n t l i c h durch P r o s p e k t o r e n gefördert . Aus führ l i ch w ü r d i g t s i e d i e 
m i t t e l m e e r i s c h e n Z w i s c h e n s t a t i o n e n u n d ze igt , w i e d ie m e g a l i t h i s c h e 
Sepulchra larchi tektur auf Mal ta , G o z a , S a r d i n i e n u n d K o r s i k a b i s nach 
W e s t - u n d N o r d e u r o p a h i n trotz v e r b i n d e n d e r E l e m e n t e e i g e n s t ä n d i g e 
B l ü t e n tr ieb u n d v e r s c h i e d e n z e i t l i c h e H ö h e p u n k t e erre ichte . 

W o of fens icht l iche F o r s c h u n g s l ü c k e n klaffen, w o r a t i o n e l l e B e w e i s e 
für r i tue l l e Z u s a m m e n h ä n g e f eh l en , v e r s p ü r t m a n d i e i n t u i t i v e Be 
g a b u n g der durchaus kr i t i schen Schrif ts te l ler in . In e i n e r g e p f l e g t e n 
Sprache w i r d der L e s e r ü b e r l e b e n d i g e A u s g r a b u n g s s c h i l d e r u n g e n u n d 
D e n k m ä l e r b e s c h r e i b u n g e n an d i e P r o b l e m e herange führ t . D e m Buch 
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s ind z a h l r e i c h e I l l u s t r a t i o n e n u n d a u s g e z e i c h n e t e , t e i l s w e n i g b e 
kannte F o t o s b e i g e g e b e n . 

W e n n auch d i e K a p i t e l h i e u n d dort nicht frei v o n Irrtümern s ind, 
s o b i e t e n s i e d o c h d e m j e n i g e n , der s ich e i n e ers te , g u t l e s b a r e G e s a m t 
übersicht verschaf f en wi l l , e i n e F ü l l e v o n E ins i chten u n d A n r e g u n g e n . 

Karl W . S t r u v e 

D e r M e n s c h d e r U r z e i t . 600 000 J a h r e M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t e . 
U n t e r M i t a r b e i t v o n C. A r a m b o u r g , P. Bosch-Gimpera , A b b e H. 
Breui l , V . Elisseeff , P. M o n t e t , J. N a u d o u u n d A . Parrot, h e r a u s 
g e g e b e n v o n A . V a r a g n a c . ( A u s d e m F r a n z ö s i s c h e n v o n M.-L. 
W i r s i n g u n d R. V o r e t z s c h v o n Schaeven . ) Düsse ldor f : E u g e n D i e -
der ichs V e r l a g i960 . 464 S e i t e n , 8 farb ige u n d 32 e i n f a r b i g e Ta
fe ln , 115 Z e i c h n u n g e n u n d 30 Karten . L e i n e n 4 8 , — D M , H a l b l e d e r 
5 6 f — D M . 

Der d i c k e B a n d mit d e m v i e l v e r s p r e c h e n d e n Ti te l g e h ö r t an d e n 
A n f a n g e i n e s m e h r b ä n d i g e n , v o n L u c i e n F e b v r e u n d F e r n a n d Braude l 
h e r a u s g e g e b e n e n S a m m e l w e r k e s „Epochen der Menschhe i t" . D a s B e 
dürfnis n a c h g e n a u e r e r Unterr i ch tung ü b e r u n s e r e „vorgeschicht l iche" 
V e r g a n g e n h e i t w ä c h s t s t e t i g . Es w i r d b e g l e i t e t — m a n c h m a l s o g a r 
ü b e r s c h a t t e t — v o n e i n e m „archäo log i schen In teres se" , d e s s e n Ur
sprünge , m i n d e s t e n s t e i l w e i s e , i n a n d e r e n R e g i o n e n der m e n s c h l i c h e n 
P s y c h e l i e g e n . 

Läßt s i ch d i e s e s I n t e r e s s e v e r h ä l t n i s m ä ß i g le icht b e f r i e d i g e n , s o is t 
e s b e i m h e u t i g e n F o r s c h u n g s s t a n d fast u n m ö g l i c h auch n u r einen 
Bruchtei l d e r F r a g e n z u b e a n t w o r t e n , d i e auf e i n e V e r t i e f u n g d e s 
G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n s h i n z i e l e n . D a b e i i s t d i e Lückenhaf t igke i t u n 
s e r e s W i s s e n s v i e l l e i c h t nicht e i n m a l d a s g r ö ß t e H i n d e r n i s . D e n n b i s 
h e r is t e s i m m e r s o g e w e s e n , daß h i n t e r j e d e m g e l ö s t e m P r o b l e m 
n e u e , b i s h e r u n b e k a n n t e h e r v o r t r a t e n ; u n d m a n braucht w o h l k a u m 
z u hof fen — o d e r be fürchten — daß d i e s s ich in a b s e h b a r e r Ze i t än
dert . S c h w e r e r w i e g t , d a ß s o w o h l d i e g e i s t i g e n Trad i t i onen , a l s auch 
d a s T e m p o u n d der R h y t h m u s d e s F o r s c h u n g s p r o z e s s e s in d e n ein
z e l n e n G e b i e t e n oft s o untersch ied l i ch s ind, daß fast j e d e r V e r s u c h 
w e i t r ä u m i g e r Z u s a m m e n s c h a u z u M i ß v e r s t ä n d n i s s e n führt. So lche 
Z u s a m m e n s c h a u so l l u n d m u ß z w a r i m m e r w i e d e r g e w a g t w e r d e n . 
Doch s o l l t e n s ich nicht nur d i e daran b e t e i l i g t e n A u t o r e n , s o n d e r n 
auch d i e L e s e r d e s G e w a g t e n b e w u ß t se in . 

V o n d i e s e n i n n e r e n V o r a u s s e t z u n g e n ist in d e m h ier zu b e s p r e 
c h e n d e n W e r k nur s e h r s e l t e n d i e R e d e . Z w a r g e w i n n e n d i e A u s 
s a g e n d a d u r c h e i n e n g e w i s s e n Sche in v o n S icherhei t u n d Endgü l t i g 
keit , doch w i r d damit a l s „Forschungss tand" fixiert, w a s k a u m m e h r 
a l s e in U b e r g a n g s s t a d i u m i m „Forschungsprozeß" s e i n k a n n . D i e Dar
s t e l l u n g m a g s o l e ichter z u s c h r e i b e n u n d a u f z u n e h m e n se in , s i e v e r 
a l t e t a b e r auch schne l ler . 

141 



Es w ä r e B e c k m e s s e r e i , i n e i n e m s o l c h e n W e r k e a l l e p r o b l e m a t i s c h e n 
I n t e r p r e t a t i o n e n a n z u k r e i d e n . J e d e r e i n z e l n e u n d j e d e A r b e i t s g e m e i n 
schaft w ü r d e e i n a n d e r e s G e s a m t b i l d h e r v o r b r i n g e n . A l s B e u r t e i l u n g s 
m a ß s t a b s c h e i n e n mir d a h e r nur z w e i F r a g e n berecht ig t : 1. Ist w e 
n i g s t e n s d e r V e r s u c h g e m a c h t w o r d e n , d a s b e h a n d e l t e T h e m a n a c h 
a l l e n R i c h t u n g e n u n d in g e o g r a p h i s c h e r V o l l s t ä n d i g k e i t a u s z u s c h ö p 
fen? U n d 2., s i n d d i e d i r e k t e n A u s s a g e n ü b e r archäo log i s che S a c h 
v e r h a l t e „richtig"? 

Zur B e a n t w o r t u n g der e r s t e n F r a g e w ä r e z u s a g e n , daß der H e r 
a u s g e b e r , d e m e s a n e i n e m g e w i s s e n Esprit nicht z u f e h l e n s c h e i n t , 
z w a r e i n i g e A n s ä t z e in d i e s e r Richtung g e m a c h t hat , v i e l e L ü c k e n 
j e d o c h offensicht l ich s e l b s t nicht b e m e r k t e . D a s m a g v o r a l l e m d a r a n 
l i e g e n , daß s e i n A r b e i t s g e b i e t b i s h e r v o r n e h m l i c h i m Bere ich d e r 
f r a n z ö s i s c h e n F o l k l o r e l a g u n d er a l s Präh i s tor iker durch S p e z i a l -
a r b e i t e n b i s h e r n o c h w e n i g h e r v o r g e t r e t e n ist. (Uber d i e i m V o r w o r t 
z u findende A n g a b e , er h a b e s e i n e T ä t i g k e i t „vor u n g e f ä h r 40 J a h 
r e n " a m M u s e e d e s A n t i q u i t e e s N a t i o n a l e s b e g o n n e n , s i e h e d i e k u r z e 
A n z e i g e der f ranzös i s chen A u s g a b e d i e s e s Buches i m B u l l e t i n d e l a 
S o c i e t e P r e h i s t o r i q u e F r a n c h i s e 56, 1959, 751.) 

N i c h t b e h a n d e l t s i n d z. B. K l e i n a s i e n u n d P a l ä s t i n a - S y r i e n . T r o j a 
w i r d n u r e i n m a l — b e i der B e s p r e c h u n g d e s F u n d e s v o n M a i k o p — 
e r w ä h n t . W ä h r e n d d i e v o n P. Bosch -Gimpera s t a m m e n d e U b e r s i c h t 
ü b e r d i e Frühze i t A m e r i k a s d i e p r ä k o l u m b i s c h e n H o c h k u l t u r e n e i n 
schl ießt , f indet m a n nichts ü b e r d i e s p ä t s t e i n z e i t l i c h e n u n d m e t a l l z e i t 
l i c h e n K u l t u r e n A f r i k a s a u ß e r h a l b v o n Ä g y p t e n . A l s o b e r e Z e i t g r e n z e 
d e s z u B e h a n d e l n d e n is t der B e g i n n der B r o n z e z e i t g e s e t z t w o r d e n . 
B e g r ü n d e t w i r d das mi t der „Entdeckung, daß d i e V e r w e n d u n g e i n e r 
Schrift s t e t s u n m i t t e l b a r auf d i e e r s t e M e t a l l v e r a r b e i t u n g f o l g t " 
(S.VI). 

W a s d i e „Richtigkeit" der u n m i t t e l b a r e n A u s s a g e n betrifft, s o i s t 
z u b e m e r k e n , daß d i e v e r s c h i e d e n e n B e i t r ä g e offensichtl ich z u v e r 
s c h i e d e n e n Z e i t e n a b g e s c h l o s s e n w o r d e n s ind. D a s er s te K a p i t e l ü b e r 
„d ie A b s t a m m u n g s g e s c h i c h t e d e s M e n s c h e n " is t offenbar s p ä t e s t e n s 
i m Frühjahr 1959 a b g e s c h l o s s e n w o r d e n . S e i t d e m h a b e n n e u e F u n d e , 
u n d Krit ik a n a l t e n V o r s t e l l u n g e n i n O s t - u n d Südafr ika , d. h. i n d e n 
G e b i e t e n , d i e in d e r D i s k u s s i o n e i n e g a n z b e s o n d e r e R o l l e s p i e l e n , 
e i n e s tark v e r ä n d e r t e u n d noch s e h r undurchs icht ige Lage g e s c h a f f e n . 
Dafür k a n n der Autor , d e s s e n Be i t rag s o n s t zu d e n b e s t e n d e s B u c h e s 
g e h ö r t , natürl ich nichts . A b e r h ä t t e nicht d ie M ö g l i c h k e i t b e s t a n d e n , 
i m V o r w o r t o d e r in e i n e m N a c h t r a g auf d i e n e u e Lage h i n z u w e i s e n ? 

In K a p i t e l z w e i u n d dre i b e h a n d e l t der H e r a u s g e b e r d a s A l t - u n d 
M i t t e l p a l ä o l i t h i k u m E u r o p a s u n d A f r i k a s . W a s ü b e r A f r i k a g e s a g t 
w i r d , g e h t v o r w i e g e n d auf das 1954 e r s c h i e n e n e Buch der G e o l o g i n 
H. A l i m e n zurück, d a s d a m a l s a l s s e h r v e r d i e n s t v o l l e r V e r s u c h e i n e s 
G e s a m t ü b e r b l i c k e s g e l t e n durfte (und i n der v o n m a n c h e n F e h l e r n 
b e f r e i t e n e n g l i s c h e n A u s g a b e b e n u t z t w e r d e n so l l t e ) . D i e h i e r w i e d e r -
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g e g e b e n e K a r t e 2 (S. 60) w a r a l l e r d i n g s schon s e i t 1955 ü b e r h o l t . 
D e n n i n m e h r e r e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n h a b e n f ranzös i sche Präh i s to 
riker darauf h i n g e w i e s e n , daß S p a l t k e i l e — w i e m a n d e n Begriff 
H a c h e r e a u = C l e a v e r statt „Spalter 1 1 ü b e r s e t z e n s o l l t e — auch i m 
A c h e u l e e n d e s M a g h r e b v o r k o m m e n . B e i Karte 4 (S. 91) l i e g t z w a r 
der V e r d a c h t n a h e , daß e s s tat t „ C a p s i e n - L e v a l l o i s i e n " C a p s i e n -
A u r i g n a c i e n h e i ß e n s o l l t e ; doch s i n d auch d i e W a l d l a n d k u l t u r e n d e r 
S a n g o a n - T r a d i t i o n ( = Tumbakul tur ) m i t d e n g r u n d v e r s c h i e d e n e n 
„ M i d d l e - S t o n e - A g e " - G r u p p e n der ö s t l i c h e n u n d s ü d l i c h e n Bere iche 
A f r i k a s in e i n e r S i g n a t u r z u s a m m e n g e f a ß t w o r d e n , s o d a ß auch d i e 
s e s K a r t e n b i l d i n j e d e m F a l l e i r re führend ist . 

In K a p i t e l 4 g ib t H. Breui l e i n e n k n a p p e n , s ehr d ichten Überb l i ck 
ü b e r d i e p a l ä o l i t h i s c h e Kunst . V a d i m e El i s see f f b e h a n d e l t i n K a p i t e l 5 
das P a l ä o l i t h i k u m N o r d - O s t a s i e n s — unter E i n b e z i e h u n g v o n T e i l e n 
O s t e u r o p a s — in d a n k e n s w e r t e r Klarhe i t . B e s o n d e r s s e i auf d i e 
F a u s t k e i l f u n d e v o n T i n g - t s ' u e n in Schans i h i n g e w i e s e n . S i e unter 
s tre i chen d i e Z w e i f e l , d i e auch J e a n N a u d o u in s e i n e m Uberbl ick 
ü b e r d a s P a l ä o l i t h i k u m S ü d a s i e n s (Kap. 6) a n der G ü l t i g k e i t der M o -
v i u s ' s c h e n T h e s e v o n d e m s e l b s t ä n d i g e n K r e i s d e s Süd- u n d O s t 
a s i a t i s c h e n A l t p a l ä o l i t h i k u m s g e ä u ß e r t hat . W a s v o r 20 J a h r e n — 
unter d e m Einfluß d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n Franz W e i 
denre i chs — a l s T h e s e e n t w i c k e l t w u r d e , w a r z w e i f e l l o s e i n e g e n i a l e 
Le i s tung , d i e i m m e r in d e r Gesch ichte der F o r s c h u n g i h r e n Platz b e 
h a l t e n w i r d . A b e r d e s h a l b s o l l t e m a n s i e nicht a l s „ges i cher te s W i s 
s e n " z u m D o g m a e r h e b e n . 

Ubers icht l i ch i s t auch d i e B e h a n d l u n g d e s P a l ä o l i t h i k u m s u n d M e 
s o l i t h i k u m s i n A m e r i k a durch P. Bosch-Gimpera . H i e r h a t d e r For
s c h u n g s p r o z e ß frei l ich e i n T e m p o erreicht , b e i d e m j e d e Z u s a m m e n 
f a s s u n g z w i s c h e n Niederschr i f t u n d D r u c k l e g u n g v e r a l t e n m u ß . 

A n d r e Parrot , d e r V e r f a s s e r d e s 8. K a p i t e l s „Die V o r g e s c h i c h t e M e 
s o p o t a m i e n s " i s t e i n e r der M e i s t e r d e r V o r d e r a s i a t i s c h e n A r c h ä o 
l o g i e . S e i n e D a r s t e l l u n g i s t vorzüg l i ch . D a s i e j e d o c h auf d a s Z w e i -
S trom-Land b e s c h r ä n k t b le ibt , ü b e r d a s nur s e l t e n h i n a u s g e g a n g e n 
w i r d , w i r d der L e s e r k a u m e i n Bi ld v o n d e n w e i t e n Z u s a m m e n h ä n g e n 
g e w i n n e n , i n n e r h a l b derer d i e p r ä h i s t o r i s c h e n V o r g ä n g e in V o r d e r 
a s i e n ers t v e r s t ä n d l i c h w ü r d e n . H i e r w i r d v o n d e n h i s t o r i s c h e n 
Z e n t r e n a u s z u r ü c k g e s e h e n u n d a n s c h e i n e n d v o r a u s g e s e t z t , daß d i e 
V e r h ä l t n i s s e v o r h e r ähnl ich g e l a g e r t w a r e n . U n d g e r a d e das w a r 
b e s t i m m t nicht der Fal l . A u c h sche int d a s M a n u s k r i p t s c h o n v o r 
m e h r e r e n J a h r e n a b g e s c h l o s s e n g e w e s e n z u s e in . V o n Jer i cho w e r d e n 
z. B. nur G r a b u n g e n a u s d e n J a h r e n 1951/52 e r w ä h n t . D j a r m o — w i e 
m a n „Jarmo" t r a n s k r i p i e r e n s o l l t e — ist auf Karte 17 (S. 181) ü b r i g e n s 
auf d i e i r a n i s c h e Hochf läche v e r s e t z t w o r d e n . D i e v e r g l e i c h e n d e Chro
n o l o g i e t a b e l l e (S. 202/3) g e w ö n n e a n W e r t , w e n n m a n z u d e n z i t ier
t e n A u t o r e n n a m e n w e n i g s t e n s d i e E r s c h e i n u n g s j a h r e der h i e r g e -
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m e i n t e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n g e s e t z t h ä t t e . J e a n N a u d o u b e h a n d e l t 
i m A n s c h l u ß d a r a n a l l zu k n a p p auf k a u m 6 S e i t e n d i e V o r g e s c h i c h t e 
Irans. 

Der b e k a n n t e Ä g y p t o l o g e Pierre M o n t e t schr ieb d a s 9. K a p i t e l ü b e r 
d a s präh i s tor i sche Ä g y p t e n . Für d e n R e z e n s e n t e n w a r d a s d i e g r ö ß t e 
Ent täuschung . Trotz k l a r e m A u f b a u u n d g u t e r D a r s t e l l u n g b e d ü r f t e e s 
s e i t e n l a n g e r Ber i ch t igungen . S p ä t e s t e n s s e i t S. A . H u z a y y i n ' s g r u n d 
l e g e n d e r A r b e i t v o n 1941 s o l l t e doch k l a r g e w o r d e n s e i n , d a ß d i e a l t e 
V o r s t e l l u n g v o n d e n durch d ie „ A u s t r o c k n u n g d e r Sahara* i n s N i l t a l 
g e t r i e b e n e n N e o l i t h i k e r n falsch ist . Im G e g e n t e i l spricht a l l e s dafür , 
daß e s i m 5. Jh . v . Chr. auch i m n ö r d l i c h e n A f r i k a f euchter w u r d e . 
S e i t e 244 l i e s t m a n d e n Satz: „Die ä l t e s t e n Gräber , d i e v o n M e r i m d e , 
l a g e n n o c h a u ß e r h a l b d e s Dorfes ." M e r i m d e i s t j e d o c h g e r a d e d a 
durch b e k a n n t u n d b e d e u t s a m , w e i l dort d i e B e s t a t t u n g e n i n n e r 
h a l b der S i e d l u n g e n l a g e n . D a ß e s a u ß e r h a l b Ä g y p t e n s — z. B. i m 
S u d a n — e b e n f a l l s prähis tor i sche K u l t u r e n g a b , d e r e n K e n n t n i s z u m 
V e r s t ä n d n i s d e r ä g y p t i s c h e n V o r g e s c h i c h t e b e i t r a g e n k ö n n t e , b l e i b t 
u n e r w ä h n t . 

Erfreulich i s t d e m g e g e n ü b e r w i e d e r V a d i m e E l i s s e e f f s B e h a n d l u n g 
d e s N e o l i t h i k u m s N o r d - O s t a s i e n s . Z w e i F e h l e r auf K a r t e 21 ( S . 2 8 6 ) 
s i n d a n s c h e i n e n d ers t nachträgl ich e i n g e f ü g t w o r d e n : C h o u - k o u - t i e n 
l i e g t n icht in der M a n d s c h u r e i u n d d i e E i n t r a g u n g J a n g - s c h a u - t s u a n 
b e i N r . 94 l i e s t s ich auf S e i t e 412 richtiger a l s Y a n g - s c h a o - t s ' u e n . 
S e i t e 298 f. w i r d v o r s i c h t i g für e i n e l ä n g e r e „ C h r o n o l o g i e " d e s j a 
p a n i s c h e n N e o l i t h i k u m s e i n g e t r e t e n . R e z e n s e n t k a n n d i e s e s B e s t r e 
b e n nur unters tre i chen . Hier , w i e i m v o n J e a n N a u d o u b e h a n d e l t e n 
N e o l i t h i k u m S ü d a s i e n s (Kap. 11), s t e h e n u n s n o c h v i e l e Ü b e r r a s c h u n 
g e n b e v o r . D i e n e o l i t h i s c h e u n d p r ä k o l u m b i s c h e Z e i t A m e r i k a s b e 
h a n d e l t w i e d e r P. Bosch-Gimpera k n a p p u n d übers icht l ich . 

D i e l e t z t e n dre i K a p i t e l s t a m m e n a u s d e r F e d e r d e s H e r a u s g e b e r s . 
U n t e r d e m O b e r t i t e l „ V o m J ä g e r z u m Bauern" s i n d s i e d e r e u r o 
p ä i s c h e n K u l t u r e n t w i c k l u n g v o m M e s o l i t h i k u m b i s z u m C h a l k o l i t h i -
k u m " u n d der „Entwicklung Europas" g e w i d m e t . O b w o h l i n g u t e m St i l 
g e s c h r i e b e n , w e r d e n d i e s e K a p i t e l w o h l a m w e n i g s t e n d e m Z i e l d e s 
B u c h e s gerecht . Z u m Inhalt w ä r e s e h r v i e l z u s a g e n . E i n i g e s s e i h e r 
ausgegr i f f en : W o h e r k a m e n d i e T r ä g e r d e s T a r d e n o i s i e n ? „ O h n e 
Z w e i f e l a u s der Ä g ä i s " (S. 353). Ein b e s o n d e r e s K a p i t e l i s t d e r „Ver
b r e i t u n g d e s M e g a l i t h g l a u b e n s " g e w i d m e t . „Mis s ionare" s o l l e n „die 
V ö l k e r a n Ort u n d S t e l l e b e k e h r t h a b e n " (S .377 ) . Es g e n ü g t w o h l 
d i e G e g e n f r a g e z u s t e l l e n , w e l c h e R e l i g i o n e n m i s s i o n i e r t e n u n d m i s 
s i o n i e r e n . T r ä g e r der „ U r n e n f e l d e r w a n d e r u n g " w a r e n d i e „Protoko l 
l e n " (S. 397 ff.). „Eine w e i t e r e Erf indung der K e l t e n " w a r e s , „Pferde 
(siel) v o r d e n Pflug m i t Rädern" z u s p a n n e n (S. 399). 

Da, w o der V e r f a s s e r fo lk lor i s t i sche A n a l o g i e n h e r a n z i e h t , finden 
s ich I d e e n , ü b e r d i e m a n d i s k u t i e r e n k ö n n t e , doch g e h ö r t e n s i e k a u m 
i n e i n e n s o l c h e n Z u s a m m e n h a n g . D i e b e i g e g e b e n e n T e x t a b b i l d u n g e n 
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s ind t e i l s n i c h t s s a g e n d (z. B. A b b , 95), t e i l s w i r d s e l b s t der Fachmann 
die Unterschri f t z u Rate z i e h e n m ü s s e n , u m z u e r k e n n e n , w a s g e m e i n t 
s e i n s o l l (z. B. A b b . 104 u n d 105). Auch z u d e n L i t era turverze i chn i s sen 
w ä r e m a n c h e s kr i t i sche W o r t zu s a g e n . Z. B. h ä t t e e s doch n a h e g e l e 
g e n , b e i d e n j e n i g e n z i t i er ten W e r k e n , v o n d e n e n e i n e deut sche Uber 
s e t z u n g v o r l i e g t , auch d i e s e anzuführen . 

A m E n d e d e s W e r k e s findet m a n e in „Glossar ium" in d e m e i n i g e 
Fachbegrif fe er läuter t w e r d e n . A m A n f a n g s t e h t das St ichwort „Ab-
b e v i l l i e n " : „ . . . G l e i c h b e d e u t e n d mit d e r f rüheren B e z e i c h n u n g C h e -
leen" (s ie!) . Le ider is t das e in Irrtum, w e n n auch e i n v e r b r e i t e t e r . 
D a ß d i e s c h ö n e n Photo ta fe ln , unter d e n e n sich auch e i n i g e v o r z ü g 
l iche Farbb i lder bef inden, z i eml i ch r e g e l l o s in d e n T e x t e i n g e s t r e u t 
s ind, w a r s c h o n in der o b e n z i t i er ten A n z e i g e der f ranzös i schen Ori
g i n a l a u s g a b e b e m ä n g e l t w o r d e n . D i e Ü b e r s e t z e r i n n e n h a b e n ihre 
s c h w e r e A u f g a b e b e w u n d e r n s w e r t g e m e i s t e r t . A l s s c h w e r w i e g e n d e r e n 
Irrtum k ö n n t e m a n w o h l nur d ie U b e r s e t z u n g v o n „ A l l e e s c o u v e r -
tes" m i t „Ganggräber" (S. 381) b e z e i c h n e n . A u c h w e r d e n v i e l e Leser 
unter e i n e m „Pachyderm" w o h l k e i n e n schl ichten „Dickhäuter" v e r 
muten . 

Daß d i e I d e e e i n e s s o l c h e n W e r k e s g u t ist , daß s i e s o g a r in der 
Luft l i e g t , s t e h t außer Z w e i f e l . D a ß der e r s t e V e r s u c h ihrer Rea l i s i e 
rung i n j e d e r Hins i ch t g e g l ü c k t s e i n m ü s s e , w ä r e z u v i e l v e r l a n g t . 
D a ß der G e s a m t e i n d r u c k d i e s e s W e r k e s j e d o c h s o z w i e s p ä l t i g ist, ist 
schade . G. S m o l l a 

B a u d o u , E v e r t : D i e r e g i o n a l e u n d c h r o n o l o g i s c h e E inte i lung 
der j ü n g e r e n B r o n z e z e i t i m N o r d i s c h e n Kreis , S t o c k h o l m 1960. 
V e r l a g A l m q v i s t u n d W i k s e l l . 4 « , 340 S e i t e n , 31 Tafe ln , 58 Kar
t e n . 

Der V e r f a s s e r untersucht in der v o r l i e g e n d e n A r b e i t d e n g r ö ß t e n 
Te i l a l l e r e r h a l t e n e n G e g e n s t ä n d e a u s Bronze , K n o c h e n u n d Ste in 
s o w i e e i n e n g r o ß e n Te i l der K e r a m i k d e r j ü n g e r e n B r o n z e z e i t im 
s k a n d i n a v i s c h e n R a u m mi t d e m Ziel , d i e v e r s c h i e d e n e n G e g e n s t a n d s 
f o r m e n in i h r e m ze i t l i ch-räuml ichen V e r h ä l t n i s z u e i n a n d e r zu grup
p i e r e n u n d d ie k u l t u r h i s t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n w ä h r e n d der jün
g e r e n B r o n z e z e i t i m N o r d i s c h e n Kre i s a u f z u z e i g e n . Er g ibt zunächst 
e i n e u m f a s s e n d e Ubers icht ü b e r a l l e w e s e n t l i c h e n F u n d g e g e n s t ä n d e 
u n d k o m m t auf Grund f o r m e n k u n d l i c h e r Ü b e r l e g u n g e n z u e iner 
r e g i o n a l e n E i n t e i l u n g in 3 G r u p p e n : 1. T y p e n , d ie i m g e s a m t e n oder 
n a h e z u g e s a m t e n n o r d i s c h e n b r o n z e z e i t l i c h e n Kul turbere ich v e r b r e i 
tet , a u ß e r h a l b d a v o n a b e r u n b e k a n n t s ind. 2. T y p e n , d ie nur in e i n e m 
b e g r e n z t e n T e i l d e s n o r d i s c h e n b r o n z e z e i t l i c h e n K u l t u r g e b i e t e s vor 
k o m m e n u n d a u ß e r h a l b d a v o n u n b e k a n n t s ind . 3, T y p e n , d ie s o w o h l 
i n n e r h a l b a l s auch a u ß e r h a l b d e s n o r d i s c h e n b r o n z e z e i t l i c h e n Kultur
b e r e i c h e s v o r k o m m e n . 
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D i e G r u p p e 1 i s t d i e größte der dre i T y p e n k a t e g o r i e n u n d s t e l l t 
d i e g e m e i n s a m e G r u n d l a g e d e r j ü n g e r e n B r o n z e z e i t i m N o r d e n dar . 
Ein g r o ß e r T e i l d e s M a t e r i a l s der G r u p p e 2 w i r d v o n d e n j ü t l ä n -
d i s c h e n F o r m e n der P e r i o d e I V g e b i l d e t . Es z e i g t sich, daß w ä h r e n d 
d i e s e r Ze i t b e s o n d e r s i m nörd l i chen M i t t e l j ü t l a n d e i n s t a r k e s S i e d 
l u n g s z e n t r u m mit e i n e m re la t iv s e l b s t ä n d i g e n K u l t u r g e b i e t g e l e g e n 
h a b e n m u ß . A u f d e n d ä n i s c h e n I n s e l n h e r r s c h e n d e m g e g e n ü b e r d i e 
G e g e n s t ä n d e der Gruppe 1 vor . W ä h r e n d der P e r i o d e V e r s c h e i n e n 
v e r s c h i e d e n e L o k a l t y p e n der G r u p p e 2. Ihre V e r b r e i t u n g s g r e n z e n 
ü b e r s c h n e i d e n sich j edoch . D a h e r s i n d b e s t i m m t e Z e n t r e n nicht a n 
z u g e b e n . J ü t l a n d n i m m t j e tz t auch k e i n e S o n d e r s t e l l u n g m e h r e i n . 
D a s K e n n z e i c h n e n d e für d ie P e r i o d e V i s t d a h e r trotz d e r A u s b i l d u n g 
l o k a l e r T y p e n d i e Einhei t l i chkei t . A u c h w ä h r e n d der P e r i o d e V I i s t 
d i e G r u p p e 2 noch v e r t r e t e n . Ihr b e s o n d e r e s G e p r ä g e erhä l t d i e P e 
r i o d e V I j e d o c h durch d ie Gruppe 3 v o r a l l e m i n Jü t land , w o s ich d i e 
v o n S ü d e n e i n d r i n g e n d e Ha l l s ta t tku l tur b e m e r k b a r macht . J ü t l a n d 
l ö s t s ich a u s der B r o n z e z e i t d e s n o r d i s c h e n K u l t u r k r e i s e s l o s u n d 
g e h ö r t n u n m e h r der frühen E i s e n z e i t an . D e r i n s e l d ä n i s c h e R a u m 
n i m m t e i n e M i t t e l s t e l l u n g z w i s c h e n J ü t l a n d u n d d e m ü b r i g e n S k a n d i 
n a v i e n , w o n o c h d i e t rad i t i one l l e b r o n z e z e i t l i c h e Kultur vorherrscht , 
e i n . 

N a c h e i n e r A b h a n d l u n g ü b e r d i e B e d e u t u n g v o n F u n d k o m b i n a 
t i o n e n in Gräbern u n d H o r t e n w e n d e t s ich B a u d o u d e r F r a g e d e r 
r e l a t i v e n u n d a b s o l u t e n C h r o n o l o g i e i m N o r d e n zu . S e i n e r e l a t i v e 
C h r o n o l o g i e i s t i m w e s e n t l i c h e n a u f g e b a u t auf e t w a 500 d a t i e r e n d e 
G r a b f u n d e , d i e s ich fast ü b e r das g e s a m t e Geb ie t , a u s d e m G r ä b e r 
der j ü n g e r e n B r o n z e z e i t b e k a n n t s ind, v e r t e i l e n . D a n a c h k o m m t 
B a u d o u z u d e m Schluß, daß i m g e s a m t e n N o r d e n d i e P e r i o d e n IV, 
V , V I der B r o n z e z e i t u n d d i e P e r i o d e I der ä l t e r e n E i s e n z e i t nach
e i n a n d e r f o l g e n . Für e i n g l e i c h z e i t i g e s V o r k o m m e n v o n z w e i P e r i o d e n 
i n n e r h a l b v e r s c h i e d e n e r T e i l e i m N o r d e n g i b t e s k e i n e B e l e g e . Ins 
b e s o n d e r e s i n d d a n a c h d ie P e r i o d e n V I der B r o n z e z e i t u n d I der 
E i s e n z e i t z w e i deut l ich v o n e i n a n d e r g e t r e n n t e P e r i o d e n . 

F ü r d ie A u f s t e l l u n g e i n e r a b s o l u t e n C h r o n o l o g i e v e r s u c h t B a u d o u 
e i n e P a r a l l e l i s i e r u n g der m i t t e l e u r o p ä i s c h e n C h r o n o l o g i e m i t d e r nor 
d i s c h e n auf Grund d e s v o r l i e g e n d e n M a t e r i a l s . Er sch l ießt s ich d a b e i 
e n g a n d ie U n t e r s u c h u n g e n v o n M ü l l e r - K a r p e ( C h r o n o l o g i e d e r Ur-
n e n f e l d e r z e i t nördl ich u n d südl ich der A l p e n , 1959) u n d K o s s a c k (Süd
b a y e r n w ä h r e n d der Hal l s ta t tze i t , 1959) an. D a n a c h is t d ie P e r i o d e I V 
in d a s 10. u n d 9. Jh. v . C h r . (Ha B l u n d B 2) u n d d i e P e r i o d e V i n 
d a s 8 Jh. v . Chr. (Ha B 3) z u s e t z e n . D i e P e r i o d e V I g e h ö r t nach B a u d o u 
d e m 7. Jh . v . Chr. (Ha C) an, w o b e i J ü t l a n d u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
b e r e i t s d e m n o r d e u r o p ä i s c h e n e i s e n z e i t l i c h e n K u l t u r k r e i s zuzurech
n e n s ind . 

N a c h A u f s t e l l u n g e i n e r T y p e n ü b e r s i c h t der S t e i n b e i l e u n d - ä x t e 
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w ä h r e n d der j ü n g e r e n Bronzeze i t i m N o r d i s c h e n Kre i s k o m m t B a u d o u 
z u d e m Schluß, daß d ie H e r l e i t u n g der v e r s c h i e d e n e n T y p e n noch 
u n m ö g l i c h ist , da das g r o ß e M a t e r i a l d e s ä l t e r b r o n z e z e i t l i c h e n N o r 
d e n s b i s h e r n o c h nicht durchgearbe i t e t w o r d e n ist . D i e a u ß e r n o r d i 
schen V e r b i n d u n g e n s i n d a l l erd ings k larer . D a b e i dürfte e i n e b e 
s o n d e r e R o l l e e i n d irekter Import aus d e m Laus i tzer K u l t u r g e b i e t 
g e s p i e l t h a b e n . R e c h t w i n k l i g e S t e i n ä x t e m i t o v a l e m Querschni t t d e s 
N a c k e n z a p f e n s u n d f ü n f k a n t i g e m Umriß s o w i e r h o m b i s c h e S t e i n ä x t e 
mi t f ü n f k a n t i g e m Umriß k n ü p f e n s o w o h l i n ihrer F o r m a l s auch i n 
ihrer V e r b r e i t u n g an d i e Lausitz an. 

In der G r u n d a u f f a s s u n g der H a u p t z ü g e d e r 4 J a h r h u n d e r t e der nor 
d i schen j ü n g e r e n B r o n z e z e i t s t e h t B a u d o u i m G e g e n s a t z zu a n d e r e n 
Forschern , z. B. B r o h o l m , mi t der Ans icht , daß d i e s e Ze i t für d e n 
N o r d e n durchaus w e c h s e l r e i c h war , „in d e r d i e nord i sche Kul turent 
w i c k l u n g d i e g a n z e Zei t d i e g r ö ß e r e n G e s c h e h n i s s e in M i t t e l e u r o p a 
w i d e r s p i e g e l t " . D i e B e d e u t u n g der v o r l i e g e n d e n A b h a n d l u n g b e s t e h t 
v o r a l l e m darin , an H a n d e i n e r v i e l s e i t i g durchdachten u n d klar for
m u l i e r t e n A u s w e r t u n g der u m f a s s e n d e n M a t e r i a l a u f n a h m e d i e Fra
g e n r e g i o n a l e r u n d chrono log i scher E i n t e i l u n g der j ü n g e r e n B r o n z e 
ze i t i m N o r d i s c h e n Kre i s w e s e n t l i c h e r K l ä r u n g e n t g e g e n g e f ü h r t z u 
h a b e n , J. D e i c h m ü l l e r 

J a h n , M a r t i n : D e r ä l t e s t e B e r g b a u i n Europa, Ber l in 1960, 4 o , 
62 S e i t e n , 17 A b b i l d u n g e n u n d 4 Tafe ln . 

Se i t d e m E r s c h e i n e n v o n A n d r e e ' s „ B e r g b a u in der V o r z e i t " ; Leip
z i g 1922, s i n d zah lre i che w e i t e r f ü h r e n d e E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n ü b e r 
d e n p r ä h i s t o r i s c h e n B e r g b a u b e k a n n t g e w o r d e n . Eine w e i t g e h e n d e 
Übers i ch t ü b e r d e n S t a n d der Forschung auf d e m G e b i e t d e s ä l t e s t e n 
B e r g b a u e s in Europa w i r d n u n v o n M. J a h n in der v o r l i e g e n d e n 
S t u d i e dargebracht . U n d z w a r is t d ie A r b e i t a u f g e g l i e d e r t nach d e n 
v e r s c h i e d e n e n A r t e n der b e r g b a u l i c h e n A n l a g e n . 

Ehe der M e n s c h l ernte , M e t a l l e a u s z u w e r t e n , w a r der S t e i n e i n e r 
d e r w i c h t i g s t e n W e r k s t o f f e . D a b e i w u r d e d e r le icht s p a l t b a r e F e u e r 
s t e i n o d e r e i n e i h m ähnl i che G e s t e i n s a r t b e v o r z u g t . H i e r z u g e h ö r e n 
v o r a l l e m der H o r n s t e i n u n d Jasp i s , d ie nicht, w i e der F e u e r s t e i n in 
d e r K r e i d e f o r m a t i o n , s o n d e r n im J u r a k a l k v o r k o m m e n . Ein w e i t e r e s , 
d e m F e u e r s t e i n ähn l i ches G e s t e i n , ist der C h a l z e d o n , der a l l e r d i n g s 
s e l t e n i m G r u b e n b a u g e f ö r d e r t w o r d e n ist . D a d i e s e G e s t e i n s a r t e n 
g e w ö h n l i c h nur in s c h m a l e n B ä n d e r n in d e n s i e u m g e b e n d e n K a l k e n 
b z w . Tuffen v o r k o m m e n , w a r der V o r z e i t m e n s c h g e n ö t i g t , s i e v o r 
w i e g e n d b e r g m ä n n i s c h z u g e w i n n e n . A n d e r e für d i e G e s t a l t u n g v o n 
W a f f e n u n d W e r k z e u g g e e i g n e t e G e s t e i n e , w i e Basal t , Grüns te in , 
S e r p e n t i n u n d v o r a l l e m d a s v u l k a n i s c h e M i n e r a l O b s i d i a n , k o m m e n 
i n k o m p a k t e n M a s s e n v o r u n d w u r d e n a n d e n S te l l en , w o s i e b i s 
zur Erdoberf läche a n s t a n d e n , i m e in fachen S t e i n b r u c h b e t r i e b a b g e b a u t . 
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Eine G e w i n n u n g d e s spa l tbaren Q u a r z i t s er fo lg te , w e n n überhaupt , 
nur in F o r m e i n e r g e r i n g e n Schürf tät igke i t dort, w o Quarz i tb löcke 
ü b e r d i e Erdoberf läche h i n a u s r a g t e n (z. B. b e i B ü h r e n u n d Drans fe ld 
i m K r e i s e M ü n d e n , S ü d n i e d e r s a c h s e n ) . D i e e r s t e n A n f ä n g e e i n e s so l 
chen p r i m i t i v e n G e s t e i n s a b b a u e s g e h e n a l l e r d i n g s b e r e i t s in d i e aus
g e h e n d e A l t s t e i n z e i t zurück. 

Ein s y s t e m a t i s c h e r u n d groß a n g e l e g t e r G e w i n n v o n G e s t e i n s m a t e 
rial b e g a n n in der J u n g s t e i n z e i t v o r a l l e m in D ä n e m a r k , S c h w e d e n , 
England, B e l g i e n , Frankreich und P o l e n . D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n För
d e r u n g s a r t e n w i e der A b b a u v o n S t r a n d w ä l l e n , der M a r d e l l e n b a u , 
der Schachtbau o d e r auch der h ö h l e n a r t i g e A b b a u s t e l l e n k e i n e tech
nisch b e d i n g t e E n t w i c k l u n g s r e i h e u n d auch k e i n e ze i t l i che R e i h e n f o l g e 
dar. Im G e g e n t e i l , d i e e in fachs ten F ö r d e r u n g s a r t e n g e h e n zei t l ich 
n e b e n d e n e n t w i c k e l t s t e n e inher . D i e A b b a u w e i s e r ichtete s ich j e 
w e i l s nach d e n L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e n d e s zu g e w i n n e n d e n G e s t e i n s , 
der Beschaf fenhei t der Deckschichten u n d der Struktur u n d F e s t i g k e i t 
d e s M u t t e r g e s t e i n s . 

W o F e u e r s t e i n führende Kre idesch ichten a m M e e r e s u f e r v o n Bran
d u n g s w e l l e n unterspü l t und a u s g e w a s c h e n w u r d e n , h ä u f t e n sich d ie 
i m W a s s e r u n l ö s b a r e n F e u e r s t e i n k n o l l e n a m F u ß e d e s S te i lu f er s in 
S t r a n d w ä l l e n an. So l che F e u e r s t e i n - S t r a n d w ä l l e b o t e n d e m 
V o r z e i t m e n s c h e n d e n b e g e h r t e n Rohstoff in g r o ß e n M e n g e n u n d unter 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g l e i c h t e m A r b e i t s a u f w a n d an. Ein g u t e s B e i s p i e l für 
d e n A b b a u führt J a h n v o n der S t e i l k ü s t e N o r d o s t j ü t l a n d s an, w o m a n be i 
S a n g s t r u p a m Fornaes -Leucht turm auf d i e R e s t e a l ter S t r a n d w ä l l e 
s t ieß . „Die S t e i n a r b e i t e r h a t t e n d i e W ä l l e a u s e i n a n d e r g e r i s s e n und 
d i e brauchbaren F e u e r s t e i n k n o l l e n h e r a u s g e s u c h t . " Gle ich a n Ort u n d 
S t e l l e h a t t e m a n d i e K n o l l e n b e a r b e i t e t , u n d z w a r k o n n t e m a n aus 
d e n zah lre i chen R e s t e n v o n G e r ä t e n , d i e kurz v o r ihrer V o l l e n d u n g 
z e r s p r u n g e n w a r e n , sch l i eßen , daß dort auch d i e F e i n b e a r b e i t u n g 
s t a t t g e f u n d e n h a b e n muß. Trotz der e in fachen G e w i n n u n g s a r t i s t der 
Betr ieb v e r h ä l t n i s m ä ß i g jung , u n d z w a r in d i e 1. P e r i o d e der e u r o 
p ä i s c h e n B r o n z e z e i t z u dat i eren . 

Ein M a r d e l l e n - G r u b e n b a u w a r dort mög l i ch , w o brauch
bare F e u e r s t e i n k n o l l e n in Schichten dicht u n t e r h a l b der Erdoberf läche 
l a g e n . U n d z w a r w u r d e d ie s c h w a c h e Deckschicht a b g e g r a b e n u n d d ie 
Kreideschicht s o w e i t f re ige l eg t , d a ß der F e u e r s t e i n a u s der Kre ide 
h e r a u s g e s t e m m t w e r d e n k o n n t e . S o e n t s t a n d e n tr ichterförmige Gru
b e n mit T i e f e n b i s z u e t w a 4 m, w i e z. B. b e i A a l b o r g a m Limfjord in 
N o r d j ü t l a n d . 

D i e B e r g w e r k e m i t U n t e r t a g e b a u w e r d e n in z w e i Grup
pen , in s o l c h e mi t e n g e n u n d a n d e r e mi t w e i t e n Schächten e i n g e t e i l t . 
V o n d e n Schächten a u s s i n d S t o l l e n i n d i e F e u e r s t e i n f ü h r e n d e n 
Schichten g e t r i e b e n w o r d e n , u m d i e s e a b z u b a u e n . W ä h r e n d in Frank
reich u n d B e l g i e n F e u e r s t e i n b e r g w e r k e mi t e n g e n Schächten auf treten , 
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k o m m e n in E n g l a n d u n d P o l e n so lche mi t s e h r w e i t e n Schachtöffnun
g e n vor . D i e s t e i n z e i t l i c h e n B e r g l e u t e k a m e n z. T. b i s z u 16 m Tie fe 
(z. B. in S p i e n n e s , W e s t b e l g i e n ) in d ie Erde. Trotz so lcher T i e f e n s ind 
b i s h e r k e i n e r l e i Spuren v o n H o l z v e r s t e i f u n g e n angetrof fen w o r d e n . 
Es ist j e d o c h z u v e r m u t e n , daß d ie t i e f e r e n Schächte durch sp i ra l i ge 
R e i f e n v e r k l e i d u n g ges i cher t w u r d e n . Zu d e n B e r g w e r k e n mit w e i t e n 
Schächten g e h ö r t d a s w i c h t i g s t e präh i s tor i sche F l i n t a b b a u z e n t r u m i n 
P o l e n be i K r z e m i o n k i , K r e i s O p a t o w a m O s t a b h a n g der L y s a Gora. 
Es is t s e h r z u b e g r ü ß e n , daß der V e r f a s s e r g e r a d e d i e s e n Fundpla tz 
s e h r e i n g e h e n d b e h a n d e l t , zumal er a u ß e r h a l b P o l e n s nur w e n i g b e 
k a n n t ist. Es h a n d e l t sich u m d e n A b b a u d e s s o g . „ g e b ä n d e r t e n Feuer 
s te ins" , der e i g e n t l i c h r icht iger a l s H o r n s t e i n o d e r J a s p i s i m d o r t i g e n 
J u r a k a l k a n s t e h t . Im g a n z e n fand m a n e t w a 1000 Schächte! D i e Stol 
l e n w u r d e n z. T. b i s zu 12 m a l 18 m I n n e n r a u m u n d mit H ö h e n v o n 
1,5 b i s 2 m a u s g e w e i t e t ! 

D a s H a u p t a n l i e g e n d e s V e r f a s s e r s , d ie h e r v o r r a g e n d e n techni schen 
u n d o r g a n i s a t o r i s c h e n L e i s t u n g e n d e s S t e i n z e i t m e n s c h e n auf d e m 
G e b i e t e d e s F l i n t a b b a u e s in Europa a n H a n d der n e u e s t e n For
s c h u n g s e r g e b n i s s e a u f z u z e i g e n , k a n n a l s durchaus g e l u n g e n beze i ch 
n e t w e r d e n . W e n n sich d i e S t u d i e d a b e i im w e s e n t l i c h e n auf die 
nörd l i ch der A l p e n g e l e g e n e n T e i l e E u r o p a s beschränkt , s o is t d i e s 
w o h l d a h e r ver s tänd l i ch , daß im S ü d e n v o r a l l e n D i n g e n der v u l 
k a n i s c h e O b s i d i a n im Ste inbruch gefördert , a l s o nicht e i g e n t l i c h b e r g 
m ä n n i s c h g e w o n n e n w u r d e , w e n n m a n darunter nur d e n U n t e r t a g e 
b a u v e r s t e h t . D a s ös t l i che M i t t e l m e e r g e b i e t i s t unberücks icht ig t g e 
b l i e b e n , w e i l e s — w i e der V e r f a s s e r m e i n t — b e s s e r i m Z u s a m m e n 
h a n g mit d e m V o r d e r e n Or ien t d a r z u s t e l l e n ist, w o innerha lb d e s b e 
s p r o c h e n e n Z e i t r a u m s b e r e i t s L a g e r s t ä t t e n v o n Kupfer a u s g e b e u t e t 
w o r d e n s ind. A u c h der e u r o p ä i s c h e Te i l der S o w j e t u n i o n fehlt , da b i s 
h e r aus d i e s e m G e b i e t e n t s p r e c h e n d e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n nicht v o r 
l i e g e n . J. De i chmül l er 

P o w e l l , T. G. E.: D i e K e l t e n . V e r l a g M. D u M o n t Schauberg , Kö ln 
1959, 8 ° , 293 S e i t e n , 34 T e x t a b b i l d u n g e n u. 79 Bi ldtafe ln . 14,80 D M . 

Eine s ta t t l i che Zahl v o n m e i s t g u t a u s g e s t a t t e t e n Buchre ihen ist in 
d e n l e t z t e n J a h r e n er sch i enen , d ie v e r s u c h e n , e i n e m i n t e r e s s i e r t e n 
L e s e r k r e i s das Bi ld a l ter Kul turen u n d V ö l k e r der Frühze i t auf Grund 
d e r E r g e b n i s s e w i s senscha f t l i cher U n t e r s u c h u n g e n z u v e r m i t t e l n . Nach
d e m 1958 T. G. E. P o w e l l s Buch „The C e l t s " in der Ser i e „ A n c i e n t 
P e o p l e s a n d P l a c e s " b e i m V e r l a g T h a m e s a n d H u d s o n , London, er
s c h i e n e n w a r , ha t n u n der V e r l a g M. D u M o n t Schauberg , Köln , d ie 
d e u t s c h e U b e r s e t z u n g in s e i n e r R e i h e „ A l t e Kul turen u n d V ö l k e r " 
h e r a u s g e b r a c h t . I n d e m der V e r f a s s e r a l l e h e u t e z u g ä n g l i c h e n For
s c h u n g s e r g e b n i s s e h e r a n z i e h t , g ibt er mit s e i n e m W e r k e i n e n Uber -
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blick ü b e r d e n h e u t i g e n S tand der K e l t e n - F o r s c h u n g u n d l ie fert d a m i t 
g l e i c h z e i t i g e i n e n Be i t rag für e i n u m f a s s e n d e s B i ld j e n e s V o l k e s , d a s 
auf d ie g e s a m t e E n t w i c k l u n g i m mit te l - u n d w e s t e u r o p ä i s c h e n R a u m 
s o n a c h h a l t i g e i n g e w i r k t hat . 

D e r V e r s u c h , e i n e n d e r a r t i g e n Überbl i ck ü b e r d a s W e r d e n , W i r k e n 
u n d V e r g e h e n d e s k e l t i s c h e n V o l k e s z u g e b e n , k a n n n u r d a n n Er fo lg 
h a b e n , w e n n e s g e l i n g t , d ie E r g e b n i s s e a l l er w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s 
z i p l i n e n , d i e h i e r z u e t w a s a u s z u s a g e n h a b e n , h e r a n z u z i e h e n u n d g e 
g e n e i n a n d e r a b z u w ä g e n . P o w e l l g ib t h ierfür auch i n m e t h o d i s c h e r 
H i n s i c h t e i n g u t e s Be i sp ie l . Durch e i n e A u s w a h l a u s der F ü l l e a r c h ä o 
l o g i s c h e r F u n d e u n d B e f u n d e M i t t e l - u n d W e s t e u r o p a s , durch d i e i n 
i h r e r A u s s a g e k r a f t oft recht u n z u v e r l ä s s i g e n Z e u g n i s s e a n t i k e r G e 
schichtsschre iber , a u s d e n U b e r l i e f e r u n g e n ke l t i s cher Li teratur u n d 
u n t e r H e r a n z i e h u n g d e s h e u t e noch l e b e n d i g e n Erbes k e l t i s c h e r 
Sprache u n d G e b r ä u c h e schafft er e i n s o l c h e s G e s a m t b i l d . W ä h r e n d 
e r i m e r s t e n K a p i t e l s e i n e s Buches d e n F r a g e n nach der H e r k u n f t u n d 
d e r E n t w i c k l u n g d e s k e l t i s c h e n V o l k s t u m s u n d s e i n e r K u l t u r v o r 
n e h m l i c h auf G r u n d archäo log i scher u n d h i s tor i scher U b e r l i e f e r u n g e n 
u n d F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e nachgeht , w e r d e n i n d e n f o l g e n d e n A b 
s c h n i t t e n s o z i o l o g i s c h e Fragen , wir tschaf t s - u n d s i e d l u n g s g e s c h i c h t l i c h e 
P r o b l e m e , H a n d e l , Kuns t u n d Brauchtum b e h a n d e l t , u m d a n n a u s 
führl icher d i e r e l i g i ö s e V o r s t e l l u n g s w e l t der K e l t e n d a r z u s t e l l e n . D a s 
a b s c h l i e ß e n d e IV. Kapi te l br ingt e i n e Ubers i cht ü b e r d i e V e r h ä l t n i s s e 
u n d B e z i e h u n g e n b z w . A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e n b e n a c h b a r t e n 
V ö l k e r n ; e s be faßt s ich m i t d e m U n t e r g a n g d e s K e l t e n t u m s u n d s e i 
n e m V e r m ä c h t n i s an das nachrömische u n d mi t t e la l t er l i che Europa . 

In der v o n P o w e l l b e a b s i c h t i g t e n G e s a m t s c h a u is t e s nicht m ö g l i c h , 
n ä h e r auf e i n z e l n e P r o b l e m e e i n z u g e h e n ; R a h m e n u n d U m f a n g d e s 
W e r k e s w ä r e n g e s p r e n g t w o r d e n ; s i e e r g e b e n sich a b e r i n j e d e m 
K a p i t e l aufs n e u e . Es darf d a b e i auch nicht ü b e r s e h e n w e r d e n , d a ß 
s e h r v i e l e der b e h a n d e l t e n P r o b l e m e n o c h i m Fluß s ind; d e n k e n w i r 
n u r a n d i e s c h w i e r i g e n F r a g e n nach d e m U r s p r u n g u n d der H e r a u s 
b i l d u n g d e s k e l t i s c h e n V o l k s t u m s u n d der k e l t i s c h e n Kultur . H i e r 
s i n d g e r a d e der a r c h ä o l o g i s c h e n Forschung w i c h t i g e A u f g a b e n g e 
s te l l t . G e w i ß läßt s ich mit H i l f e der a r c h ä o l o g i s c h e n B e f u n d e e i n in 
s e i n e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n r e l a t i v e inhe i t l i cher K o m p l e x u n d e i n g e o 
graphi sch v e r h ä l t n i s m ä ß i g fest u m r i s s e n e r R a u m w ä h r e n d der B l ü t e 
z e i t der k e l t i s c h e n Kultur, der La-Tene-Ze i t , n a c h w e i s e n . I n w i e w e i t 
s i ch h ierbe i j e d o c h w e i t e r e U n t e r s c h e i d u n g e n in e i n z e l n e G r u p p e n , e s 
s e i z. B. auf das P r o b l e m der B e l g a e v e r w i e s e n , auf G r u n d v o n 
a r c h ä o l o g i s c h e n E r g e b n i s s e n durchführen l a s s e n , w i r d durch k ü n f t i g e 
F o r s c h u n g e n z u k l ä r e n se in . B e s o n d e r s für d i e Z e i t e n C a s a r s i s t e s 
s c h w i e r i g , auf G r u n d der a n t i k e n Ü b e r l i e f e r u n g e n e i n e k l a r e U n t e r 
s c h e i d u n g z w i s c h e n K e l t e n u n d G e r m a n e n zu treffen. O b h i e r d i e 
A r c h ä o l o g i e e i n e n Be i t rag z u e i n e r K l ä r u n g l i e f ern k a n n , w i r d d i e 
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Zukunf t l e h r e n . A b e r nicht nur für s i e , s o n d e r n auch für a l l e a n d e r e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n e r g e b e n s ich d e r a r t i g e A u f g a b e n b e i m 
S t u d i u m v o n P o w e l l ' s Buch. V e r s c h i e d e n t l i c h h ä t t e der d e u t s c h e Leser 
e i n n ä h e r e s E i n g e h e n auf d i e P r o b l e m e , d i e s ich b e s o n d e r s für d i e 
K e l t e n f o r s c h u n g auf d e u t s c h e m B o d e n e r g e b e n , begrüßt . G e r a d e i n 
n e u e r e r Ze i t w e r d e n z. B. durch d i e U n t e r s u c h u n g e n an k e l t i s c h e n 
O p p i d a u n d a n d e n k e l t i s c h e n V i e r e c k s c h a n z e n w i c h t i g e B e i t r ä g e g e 
l ie fert . 

D a s Buch is t nicht nur für d e n W i s s e n s c h a f t l e r , s o n d e r n g e r a d e auch 
für e i n e a n d e n E r g e b n i s s e n der K u l t u r w i s s e n c h a f t e n i n t e r e s s i e r t e 
b r e i t e r e Öffent l i chke i t g e s c h r i e b e n . J e d e m , der s ich mi t e i n e m der 
v i e l e n a n g e s c h n i t t e n e n P r o b l e m e e i n g e h e n d e r b e f a s s e n möchte , h e l 
f e n n e b e n d e r f lüss ig g e s c h r i e b e n e n D a r s t e l l u n g auch g e r a d e d i e kri
t isch a u s g e w ä h l t e n K a p i t e l a n m e r k u n g e n u n d d ie B i b l i o g r a p h i e w e i 
ter. H i e r b e i i s t auch d ie G e g e n ü b e r s t e l l u n g e i n e r h i s t o r i s c h e n und 
a r c h ä o l o g i s c h e n Ze i t ta fe l s o w i e e in V e r z e i c h n i s d e r M u s e e n , d ie wich
t i g e S a m m l u n g e n k e l t i s c h e n K u l t u r g u t e s b e w a h r e n , v o n N u t z e n . 
D a n k b a r z u b e g r ü ß e n s ind d i e aus führ l i chen B e s c h r e i b u n g e n z u d e n 
B i ld ta fe ln , d i e in V e r b i n d u n g mi t T e x t a b b i l d u n g e n u n d Kartendar
s t e l l u n g e n d a s Buch z u e i n e m G a n z e n a b r u n d e n . 

P o w e l l s Buch trägt d a z u be i , e i n e s e i t l a n g e m b e s t e h e n d e Lücke z u 
s c h l i e ß e n . J e d e m , der s ich m i t e i n e m der v i e l e n P r o b l e m e der Ke l 
t e n f o r s c h u n g b e s c h ä f t i g e n wi l l , e b n e t e s d e n W e g z u w e i t e r e n A r b e i 
t e n u n d auch z u d e n b e n a c h b a r t e n F o r s c h u n g s g e b i e t e n . G e r a d e da
durch g i b t e s auch in m e t h o d i s c h e r Hins icht v i e l e w e r t v o l l e A n r e g u n 
g e n . D e m V e r l a g i s t e s z u d a n k e n , daß d i e s e s W e r k in a n s p r e c h e n d e r 
F o r m n u n auch i n deut scher F a s s u n g v o r l i e g t . M. C l a u s 

H e r r e , W o l f ; N o b i s , G ü n t e r ; R e q u a t e , H o r s t ; S i e -
w i n g , G e r t r a u d : D i e H a u s t i e r e v o n H a i t h a b u . A u s d e m In
s t i tu t für H a u s t i e r k u n d e der U n i v e r s i t ä t Kie l , 4 o, 152 Se i t en , 
10 T a f e l n , 55 A b b i l d u n g e n , 52 T a b e l l e n . Karl W a c h h o l t z V e r l a g , 
N e u m ü n s t e r . 1960, 

Es is t b i s h e r n u r s e l t e n g e s c h e h e n , daß d i e b e i A u s g r a b u n g e n g e 
f u n d e n e n H a u s t i e r r e s t e s o u m f a s s e n d u n d s o r g f ä l t i g untersucht w o r 
d e n s i n d w i e d i e a u s d e r b e f e s t i g t e n S i e d l u n g H a i t h a b u be i S c h l e s w i g 
(9 .—11 . J a h r h u n d e r t nach Chr.), w o se i t J a h r e n G r a b u n g e n u n t e r Lei
t u n g v o n Prof. H. J a n k u h n statt f inden. D e r Lei ter d e s Ins t i tu te s für 
H a u s t i e r k u n d e a n der U n i v e r s i t ä t Kiel , Prof. W o l f Herre , u n d s e i n e 
i m T i t e l g e n a n n t e n M i t a r b e i t e r h a b e n s ich d e r ü b e r a u s m ü h e v o l l e n 
A r b e i t u n t e r z o g e n , d i e T a u s e n d e v o n Bruchs tücken v o n S ä u g e t i e r -
u n d V o g e l k n o c h e n z o o l o g i s c h z u u n t e r s u c h e n u n d d ie E r g e b n i s s e 
ihrer F o r s c h u n g i m v o r l i e g e n d e n Buch, das a l s dri t ter B a n d der „ A u s 
g r a b u n g e n i n H a i t h a b u " e r s c h i e n e n ist, z u veröf fent l i chen . Ist auch 
d e r I n h a l t d e s Buches in ers ter Linie für d e n F a c h m a n n b e s t i m m t , s o 
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s i n d doch d ie auf M e s s u n g e n und B e s c h r e i b u n g e n b e r u h e n d e n E r g e b 
n i s s e in S t a t i s t i k e n u n d D i a g r a m m e n s o übers icht l ich z u s a m m e n g e f a ß t , 
d a ß auch d e m nicht z o o l o g i s c h g e s c h u l t e n Leser e i n Einblick i n d i e 
M e t h o d e der U n t e r s u c h u n g u n d d e r e n E r g e b n i s s e ermögl i cht w i r d . 
Ü b e r d i e s s ind d i e B e a r b e i t e r der e i n z e l n e n H a u s t i e r a r t e n (Rind, Pferd , 
S c h w e i n , Schaf, Z i e g e , H u n d , Katze , H u h n , G a n s u n d Ente) w e i t 
g e h e n d b e m ü h t g e w e s e n , d i e v o n i h n e n e r m i t t e l t e n M e r k m a l e d e r 
S k e l e t t m o r p h o l o g i e der H a i t h a b u - H a u s t i e r e m i t b e r e i t s b e k a n n t e n , 
a n a n d e r e n F u n d s t e l l e n a u s v e r s c h i e d e n e n Ze i tabschn i t t en g e w o n 
n e n e n E r g e b n i s s e n z u v e r g l e i c h e n , w o d u r c h u n s e r e g e s a m t e K e n n t n i s 
d e r ur- und frühgeschicht l i chen H a u s t i e r e w e s e n t l i c h e E r g ä n z u n g e n 
erfährt . S o k a m e n z. B. d i e B e a r b e i t e r d e r m e i s t e n , i m v o r l i e g e n d e n 
Buch z u s a m m e n g e f a ß t e n A u f s ä t z e z u der Ans icht , daß d i e in ä l t e r e n 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n v o r h e r r s c h e n d e Ans icht , u n s e r e w i c h t i g s t e n H a u s 
t i e r e s e i e n b e r e i t s s e i t d e r J u n g s t e i n z e i t in „Rassen" g e s p a l t e n g e 
w e s e n , nicht m e h r aufrechterha l t en w e r d e n k a n n , n a c h d e m sich h e r 
a u s g e s t e l l t hat , daß s c h e i n b a r rass i sch b e d i n g t e U n t e r s c h i e d e i n G r ö ß e , 
Form, F ä r b u n g u s w . auf b i o l o g i s c h e T a t s a c h e n w i e V a r i a t i o n , G e 
s c h l e c h t s v e r s c h i e d e n h e i t u. a. z u r ü c k g e h e n . N e b e n d e n n e u e n Be i 
t r ä g e n z u d e n b i o l o g i s c h e n P r o b l e m e n der H a u s t i e r k u n d e : zur 
F r a g e der A b s t a m m u n g v o n w i l d l e b e n d e n S t a m m e l t e r n , f erner z u m 
V e r l a u f u n d zur A u s w i r k u n g d e r D o m e s t i k a t i o n — d e s „ g r ö ß t e n 
b i o l o g i s c h e n E x p e r i m e n t e s der M e n s c h h e i t " nach W . H e r r e —, w e i t e r 
zur natür l i chen V e r ä n d e r l i c h k e i t u s w . e r g a b e n s ich b e i der Unter 
s u c h u n g der T i e r k n o c h e n a u s H a i t h a b u auch w e s e n t l i c h e k u l t u r 
g e s c h i c h t l i c h e E r k e n n t n i s s e . W ä h r e n d W i l d t i e r e (darunter der 
d a m a l s noch l e b e n d e Ur) be i der Ernährung der S t a d t b e v ö l k e r u n g 
n u r e i n e g e r i n g e R o l l e g e s p i e l t h a b e n , b i l d e t e d ie H a u s t i e r h a l t u n g 
(Rind 54,5 °/o, S c h w e i n 34,2 °/o, Schaf u n d Z i e g e z u s a m m e n 10,1 °/o, 
Pferd nur 0,5 %>, H u n d 0,7 °/o) e i n e n w i c h t i g e n wir tschaf t l i chen Fak
tor. D i e h o h e Zahl der O c h s e n ( = Kastraten) macht e s wahrsche in l i ch , 
daß d i e s e a l s T r a n s p o r t t i e r e v e r w e n d e t w u r d e n ; d i e s erklärt auch d i e 
g e r i n g e A n z a h l der Pferde , d i e offenbar s o w o h l a l s F l e i s c h l i e f e r a n t e n 
w i e auch a l s Rei t - o d e r Transpor t t i e re w e n i g V e r w e n d u n g g e f u n d e n 
h a b e n . Der a l l g e m e i n e Eindruck der H a u s t i e r e v o n H a i t h a b u ist der , 
d a ß ihre ges ta l t l i che M a n n i g f a l t i g k e i t nicht das E r g e b n i s züchter i scher 
A b s i c h t e n u n d V o r g ä n g e i s t ; „der frühgeschicht l iche M e n s c h i n Mit
t e l e u r o p a ersche int t ierzüohter isch u n i n t e r e s s a n t u n d unbefäh ig t" 
(Herre) . D i e e i n z e l n e n B e i t r ä g e der i m Tite l g e n a n n t e n V e r f a s s e r 
w e r d e n ergänz t durch A u s f ü h r u n g e n v o n Herre ü b e r a l l g e m e i n kul 
turgeschicht l iche u n d b i o l o g i s c h e F r a g e n der H a u s t i e r f o r s c h u n g u n d 
durch e i n ausführl iches L i teraturverze ichni s . Im g a n z e n g e s e h e n e i n 
m e t h o d i s c h u n d inhal t l i ch vorb i ld l i cher B e i t r a g zur Frühgesch i ch te der 
H a u s t i e r e , g l e i c h z e i t i g auch zur Kul turgesch ichte frühmit te la l ter l i cher 
H a n d e l s p l ä t z e i m N o r d i s c h e n Kul turkre i se . W . La B a u m e 
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G u m m e l , H a n s : H e r m a n n A l l m e r s u n d d ie A l t e r t u m s f o r s c h u n g . 
Festschr i f t zur W i e d e r e r ö f f n u n g d e s M o r g e n s t e r n m u s e u m s , h e r a u s 
g e g e b e n v o m M a g i s t r a t der Stadt B r e m e r h a v e n . 55 Se i t en , 5 Ta
fe ln . B r e m e r h a v e n 1961. 

A m 5. F e b r u a r 1961 k o n n t e das M o r g e n s t e r n m u s e u m w i e d e r eröffnet 
w e r d e n , n a c h d e m e s d e m B o m b e n h a g e l d e s l e t z t e n K r i e g e s fast g ä n z 
lich z u m Opfer g e f a l l e n war . D a m i t k o n n t e d i e s e s M u s e u m s e i n e w i s 
senschaf t l i che Trad i t ion w i e d e r for t se tzen , d ie e s in fast 60 J a h r e n 
in s t ä n d i g e m W a c h s t u m aufbaute . A u s d i e s e m A n l a ß beauf t rag te d e r 
B r e m e r h a v e n e r M a g i s t r a t d e n b e k a n n t e n Präh i s tor iker H a n s G u m m e l , 
d e n e i n s t i g e n S taa t l i chen V e r t r a u e n s m a n n für vorgesch icht l i che Bo
d e n f u n d e der P r o v i n z Brandenburg , mit der A b f a s s u n g e i n e r Festschrift . 
H a n s G u m m e l , der sich nach d e m K r i e g e in u n e n d l i c h e r K l e i n a r b e i t 
b e m ü h t hat , d i e R e s t e der e i n s t so b e d e u t e n d e n präh i s tor i schen S a m m 
l u n g zu o r d n e n u n d zu b e t r e u e n , b e n u t z t e d i e s e n Auftrag , sich a u s 
der Sicht der G e g e n w a r t mi t d e m W i r k e n d e s M a n n e s z u beschäf t igen , 
d e m der H e i m a t b u n d d i e G r ü n d u n g u n d d e n N a m e n v e r d a n k t , d e m 
M a r s c h e n d i c h t e r H e r m a n n A l l m e r s . Es is t e i n b e s o n d e r e s V e r d i e n s t 
d e s V e r f a s s e r s , daß er durch d i e s e Schrift dank s e i n e r b i o g r a p h i s c h e n 
K e n n t n i s s e u n d s e i n e r p la s t i s chen D a r s t e l l u n g s w e i s e d ie Persön l i chke i t 
A l l m e r s der Öffent l ichkei t e i n m a l w i e d e r n ä h e r g e r ü c k t hat. 

In d e m e r s t e n Te i l der Schrift er fahren w i r W e s e n t l i c h e s aus s e i n e r 
E r z i e h u n g u n d e r s t e n W e i t e r b i l d u n g u n d über das G e i s t e s l e b e n in 
B r e m e n z u s e i n e r Zeit , i n s b e s o n d e r e ü b e r d e n S tand d e s M u s e u m s 
w e s e n s s o w i e ü b e r d ie Eindrücke, d ie A l l m e r s d i e s e r H a n s e s t a d t v e r 
dankt . M i t d e m se i t 1827 v e r k e h r e n d e n D a m p f e r z w i s c h e n B r e m e n 
u n d d e n U n t e r w e s e r s t ä d t e n besuchte er w i e d e r h o l t d i e s e a u f s t r e b e n 
d e n S t ä d t e u n d s a m m e l t e dort Mater ia l für s e i n Marschenbuch . In 
s k i z z e n h a f t e r D a r s t e l l u n g läßt der V e r f a s s e r d e n Leser i h n b e g l e i t e n 
auf s e i n e n v i e l e n R e i s e n durch D e u t s c h l a n d u n d I ta l i en u n d s tößt 
d a n n auf d a s H a u p t i n t e r e s s e n g e b i e t d e s Dichters , auf s e i n e S t e l l u n g 
zur a r c h ä o l o g i s c h e n W i s s e n s c h a f t u n d auf s e i n e B e g e g n u n g mit d e r e n 
b e d e u t e n d s t e n V e r t r e t e r n . D i e s e B e r ü h r u n g v e r d a n k t e er d e m Zu
s a m m e n t r e f f e n mi t d e m Glücks tädter A l t p h i l o l o g e n u n d A r c h ä o l o g e n 
D e t l e f D e t l e f s e n , e i n e Berührung , d ie ihn b i s in s e i n A l t e r nicht w i e d e r 
l o s l i e ß . H a n s G u m m e l v e r s t e h t e s a u s g e z e i c h n e t , d i e s e n u m f a s s e n d e n 
Stoff, d e n A l l m e r s in s e i n e n „Sch lender tagen" ausführl ich n i e d e r g e l e g t 
ha t u n d der durch d e n j ü n g s t verö f f en t l i ch ten Br ie fwechse l mi t D e t l e f s e n 
e r w e i t e r t w i r d , in k l a r e n G r u n d z ü g e n z u s a m m e n z u f a s s e n . N a c h der 
„ A r c h ä o l o g i e " k o m m t der V e r f a s s s e r im 3. Te i l auf A l l m e r s S t e l l u n g 
zur h e i m a t l i c h e n V o r g e s c h i c h t e z u sprechen; er schi ldert , w i e A l l m e r s 
sich schon in der J u g e n d für d ie vorgesch ich t l i chen S t ä t t e n s e i n e r 
H e i m a t i n t e r e s s i e r t e . N a c h s e i n e r Rückkehr v o n s e i n e n R o m r e i s e n 
w a r A l l m e r s a b e r s o s tark für d ie B e d e u t u n g der k l a s s i s c h e n A l t e r 
t ü m e r e i n g e n o m m e n , daß ihn d ie h e i m a t l i c h e n B o d e n f u n d e nur in -
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s o w e i t e i n I n t e r e s s e a b l o c k e n k o n n t e n , s o w e i t s i e e i n e n k l a s s i s c h e n 
U r s p r u n g v e r m u t e n l i e ß e n . D i e s e E i n s e i t i g k e i t g a b er a b e r auf, a l s 
e r b e i der N e u b e a r b e i t u n g s e i n e s M a r s c h e n b u c h e s v o n d e n n e u e n t 
d e c k t e n M a r s c h e n f u n d e n K e n n t n i s erhie l t . Mi t der i h m e i g e n e n S p o n 
tani tät w a n d t e er s ich n u n m e h r d i e s e m G e b i e t e z u u n d s a h i n d e r e n 
Erforschung e i n e l o h n e n d e A u f g a b e der W i s s e n s c h a f t . Ihm g e l a n g e s , 
i n t e r e s s i e r t e K r e i s e d e s L a n d e s W u r s t e n u n d d e r U n t e r w e s e r s t ä d t e 
z u e i n e m g e s e l l i g e n H e i m a t b u n d , d e n „ M ä n n e r n v o m M o r g e n s t e r n " 
z u s a m m e n z u s c h l i e ß e n , e i n i g e J a h r e später auch d i e But jad inger . Durch 
d i e E i n w i r k u n g j u n g e r G e l e h r t e r w u r d e i h m a b e r ernst l i ch n a h e g e l e g t , 
i m M o r g e n s t e r n d i e H e i m a t k u n d e m e h r a l s d i e G e s e l l i g k e i t z u pfle
g e n . V o n a u s s c h l a g g e b e n d e r B e d e u t u n g w a r e n a b e r für A l l m e r s d i e 
r ö m i s c h e n Barbot inebecher , d ie Dr. B ö h l s auf der D i n g e r W u r t i m 
Lande W u r s t e n a u s g r a b e n k o n n t e . S i e r e g t e n i h n a n für d e n P lan 
e i n e s „ v o l l s t ä n d i g e n N o r d s e e m u s e u m s , d a s der Stadt G e e s t e m ü n d e 
w e i t u n d brei t e i n e n förml ichen N i m b u s v e r l e i h e n k ö n n t e " . 

In s e i n e m A l t e r ä n d e r t e er a l l e r d i n g s d i e s e A u f f a s s u n g , i h m er
s c h i e n e s n u n rat samer , daß „al le i n t e r e s s a n t e n O b j e k t e d e n han
n o v e r s c h e n L a n d e s m u s e u m e i n z u v e r l e i b e n s e i e n " . A b e r der M u s e u m s 
g e d a n k e s e t z t e s ich d e n n o c h a n der U n t e r w e s e r durch, d i e G r ü n d u n g 
er fo lg t e a m 27. 6. 1902. H e r m a n n A l l m e r s e r l e b t e s i e nicht m e h r , a m 
9. 3. w a r er in s e i n e m M a r s c h e n h e i m sanft entsch la fen . 

D e n A b s c h l u ß der Schrift b i l d e t d a s F a k s i m i l e e i n e s Br ie fe s d e s 
Dichters a n Dr. Böhls , e i n e Übers icht d e s b e n u t z t e n Schrif t tums u n d 
e i n ausführl icher K o m m e n t a r a l l er z i t i e r t e n A n g a b e n . D e r T e x t t e i l 
w i r d bere ichert durch v o r z ü g l i c h e A b b i l d u n g e n v o n H e r m a n n A l l m e r s 
u n d v o n d e n n e u e n M u s e u m s r ä u m e n . D e r b e s o n d e r e W e r t d i e s e r 
Schrift l i e g t nicht a l l e i n darin, daß anschaul ich u n d k lar h e r a u s g e s t e l l t 
w o r d e n ist, w i e e n g der Marschendichter mi t der A l t e r t u m s f o r s c h u n g 
v e r b u n d e n w a r , s o n d e r n daß e s d e m V e r f a s s e r g e l u n g e n ist , i m H i n 
t e r g r u n d e d i e s e r Persön l i chke i t d i e F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e d e s 19. Jahr
h u n d e r t s z u b e l e u c h t e n . W a s s o n s t nur a n Begri f fen u n d E r g e b n i s s e n 
e r k e n n b a r war , n i m m t durch d i e H e r a n z i e h u n g der P e r s ö n l i c h k e i t e n 
u n d d e r e n W i r k e n p l a s t i s c h e F o r m e n an , s o daß der Leser d a s W e r 
d e n der urgeschicht l i chen Forschung förmlich mi ter lebt . — S o v e r d i e n t 
d i e s e Schrift, auch v o n d e n e n g e l e s e n z u w e r d e n , d i e d e m W i r k u n g s 
k r e i s e H e r m a n n A l l m e r s ferner s t e h e n , d e n e n a b e r an e i n e r m u s t e r 
g ü l t i g e n S c h i l d e r u n g der F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e d e s 19, J a h r h u n d e r t s 
b e s o n d e r s g e l e g e n ist . K. W a l l e r 

R a d d a t z , K l a u s : D e r T h o r s b e r g e r M o o r f u n d , G ü r t e l t e i l e und 
Körperschmuck. N e u m ü n s t e r , V e r l a g Karl W a c h h o l t z , 1957, 4<>, 
5 T e x t a b b . , 20 Tafe ln , 15 Karten . 3 2 , — D M . 

Mit d e m v o r l i e g e n d e n B a n d b e g i n n t d i e N e u v e r ö f f e n t l i c h u n g d e s 
T h o r s b e r g e r M o o r f u n d e s , d i e hof fent l ich b a l d durch w e i t e r e ergänz t 
wird . 
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A u s e i n e r g r ü n d l i c h e n K e n n t n i s d e s w e i t v e r s t r e u t e n u n d oft an 
u n z u g ä n g l i c h e n S t e l l e n v e r ö f f e n t l i c h t e n V e r g l e i c h s m a t e r i a l s h e r a u s 
w e r d e n z u e r s t d i e S c h n a l l e n e i n g e h e n d b e s c h r i e b e n , t y p o l o g i s c h ab
g e g r e n z t , G e s c h i c h t e u n d V e r b r e i t u n g „der g a n z e n Art" gesch i lder t 
u n d d a n n „die I n d i v i d u e n " aus T h o r s b e r g e i n g e o r d n e t . B e s o n d e r s 
a n g e n e h m e m p f i n d e t Rez . d e n k l a r e n A u f b a u der K a p i t e l m i t d e n 
k u r z e n Z u s a m m e n f a s s u n g e n a m Schluß. D a b e i e r g e b e n s ich m e t h o 
dische L e c k e r b i s s e n w i e der V e r s u c h , a n H a n d der E n t w i c k l u n g der 
K r e m p e n s c h n a l l e d i e ze i t l i che G r e n z e z w i s c h e n d e n S tu fen B 1 u n d B 2 
z u b e s t i m m e n . D i e geschickt z u s a m m e n g e s t e l l t e n Karten er läu tern d ie 
A u s f ü h r u n g e n d e s T e x t e s in w i l l k o m m e n e r W e i s e . 

In g l e i c h — m a n m ö c h t e fast s a g e n — erschöpfender W e i s e u n d 
doch kurz u n d k n a p p w e r d e n n a c h e i n a n d e r d ie R i e m e n k a p p e n , d ie 
R i e m e n z u n g e n , d ie F ibe ln , A r m - u n d F ingerschmuck u n d A n h ä n g e r 
b e h a n d e l t . D a s W e r k k ö n n t e g e r a d e z u z u e i n e m N a c h s c h l a g e w e r k 
für d ie b e h a n d e l t e n T y p e n g e w o r d e n s e i n , w e n n d i e a u s oft ent 
l e g e n e r Li teratur z i t i e r t e n V e r g l e i c h s f u n d e a b g e b i l d e t w ä r e n . A b e r das 
h ä t t e w o h l d i e D r u c k k o s t e n z u s e h r erhöht . 

In e i n e r Z u s a m m e n f a s s u n g s i n d a l l e w e s e n t l i c h e n E r g e b n i s s e noch 
e i n m a l z u s a m m e n g e s t e l l t . Z w e i b r o n z e z e i t l i c h e F u n d e a u s d e n Pe 
r i o d e n III u n d V s i n d b i s h e r s o v e r e i n z e l t , daß s i e nicht a l s A n f a n g s 
g l i e d e r e i n e r u n u n t e r b r o c h e n e n R e i h e v o n N i e d e r l e g u n g e n a n z u s e h e n 
s ind . D a g e g e n i s t e i n e F i b e l v o m M i t t e l l a t e n e s c h e m a z u s a m m e n mit 
der g l e i c h z e i t i g e n K e r a m i k e i n A n z e i c h e n für d ie d a m a l i g e B e d e u 
t u n g d e s M o o r e s a l s Opferpfa lz . Mi t w e n i g e n M e t a l l f u n d e n der 
S t u f e B 1 b e g i n n t d i e N i e d e r l e g u n g v o n G ü r t e l t e i l e n u n d s o n 
s t i g e m Körperschmuck , d i e in der Stufe B 2 erheb l i ch zun immt . 
D i e m e i s t e n F u n d e s t a m m e n a u s d e r U b e r g a n g s z e i t z u C 1 u n d a u s 
d i e s e r S tu fe s e l b s t . D i e F u n d e n e h m e n in C 2 e t w a s ab, w ä h r e n d in 
D v o r n e h m l i c h d i e i n d i e s e m B a n d e nicht b e h a n d e l t e n W a f f e n n i e 
d e r g e l e g t w o r d e n s ind . 

D i e K u l t u r v e r b i n d u n g e n w e i s e n in d e n S t u f e n B 1 u n d B 2 (a lso der 
ä l t e r e n K a i s e r z e i t ) auf d a s E l b e g e b i e t h in . In der Stufe C 1 z e i g e n 
d i e F i b e l n ä h n l i c h e V e r b i n d u n g e n auf, d a n e b e n is t e i n e O r i e n t i e r u n g 
nach F ü n e n u n d S e e l a n d h in f e s t z u s t e l l e n . A u c h B e z i e h u n g e n z u m 
W e i c h s e l g e b i e t s i n d n a c h w e i s b a r . In d e n Stufen C 2 u n d D f inden 
w i r v o r w i e g e n d n o r d i s c h e s Mater ia l . D i e s e B e z i e h u n g e n w e r d e n a l s 
H a n d e l s v e r b i n d u n g e n g e d e u t e t , das E i n d r i n g e n fremder B e v ö l k e 
r u n g s t e i l e v e r n e i n t . 

D i e W a n d l u n g v o n der N i e d e r l e g u n g v e r g ä n g l i c h e r G a b e n in der 
f r ü h e n E i s e n z e i t zur N i e d e r l e g u n g v o n M e t a l l w a r e n in der K a i s e r z e i t 
i s t s chon a u s d i e s e r h i e r v o r l i e g e n d e n B e h a n d l u n g nur e i n e s T e i l e s 
d e s g r o ß e n F u n d e s zu e r k e n n e n . E ine e n d g ü l t i g e B e h a n d l u n g der re
l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e n B e d e u t u n g k a n n w o h l erst nach d e r g l e i c h w e r 
t i g e n B e h a n d l u n g der ü b r i g e n F u n d k a t e g o r i e n d i e s e s g r ö ß t e n M o o r -
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fundes auf d e u t s c h e m B o d e n er fo lgen , d ie w i r u n s v o n d e m s e l b e n 
V e r f a s s e r erhof fen . 

Z w e i E x k u r s e zur a b s o l u t e n D a t i e r u n g der römischen K a i s e r z e i t 
u n d zur E n t s t e h u n g d e s k a i s e r z e i t l i c h e n V o g e l k o p f m o t i v e s b i l d e n e r 
freul iche D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e z u d i e s e n v o r l ä u f i g w o h l k a u m z u e r 
s c h ö p f e n d e n T h e m e n . A . G e n r i c h 

G r e n z , R u d o l f : A u s g r a b u n g e n auf d e m U n t e r s t e d t e r K a r k b a r g , 
Kr. R o t e n b u r g / W ü m m e . R o t e n b u r g / W ü m m e 1960, 8<>, 58 S e i t e n , 
53 A b b i l d u n g e n u n d P l ä n e i m Tex t . 

Vorb i ld l i che A r b e i t i s t a n s c h e i n e n d i m K r e i s e R o t e n b u r g / W ü m m e 
g e l e i s t e t w o r d e n . A n g e s i c h t s der z u n e h m e n d e n G e f ä h r d u n g d e r i m 
Kre i se v o r h a n d e n e n B o d e n d e n k m ä l e r u n d v o r - u n d frühgeschicht 
l ichen F u n d s t e l l e n , d e r e n R e t t u n g u n d B e r g u n g durch d ie s t a a t l i c h e n 
S t e l l e n w e g e n d e r ü b e r g r o ß e n Zahl derar t iger v o n der V e r n i c h t u n g 
bedrohter O b j e k t e a l s a u s s i c h t s l o s e r s c h e i n e n mußte , s t e l l t e m a n 
e i n e n A r c h ä o l o g e n e in , d e n Verf. der v o r l i e g e n d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g . 
Im S o m m e r 1960 w u r d e d i e G r a b u n g e i n e s F r i e d h o f e s auf d e m Kark
barg b e i U n t e r s t e d t a b g e s c h l o s s e n , i m N o v e m b e r b e r e i t s e r f o l g t e d i e 
Pub l ika t ion u n d unterr ichte te d ie Öffent l ichkei t v o n d e m w i c h t i g e n 
Ergebnis , e i n T e m p o , d a s sich g r ö ß e r e Ins t i tute u n d b e k a n n t e r e F o r 
scher z u m V o r b i l d n e h m e n k ö n n t e n . 

Verf. ber ichtet über d ie A u s g r a b u n g e i n e s g e m i s c h t - b e l e g t e n F r i e d 
hofes . U m e i n e n s t e i n z e i t l i c h e n H ü g e l h e r u m s i n d m e h r e r e G r u p p e n 
v o n Körpergräbern , v e r m u t l i c h nach S i p p e n ge trennt , a n g e l e g t . D i e 
ä l t e s t e n B e s t a t t u n g e n dat ier t Verf. in das Ende d e s 5. u n d d e n B e g i n n 
d e s 6. nachchrist l ichen J a h r h u n d e r t s . A n s c h e i n e n d g l e i c h z e i t i g m i t 
ihnen s ind w e n i g e B r a n d b e s t a t t u n g e n , d ie in Form v o n U r n e n , Brand
gruben u n d S c h e i t e r h a u f e n r e s t e n z u t a g e tre ten . V o n d e n v i e r s i cher 
d ieser Frühze i t d e s F r i e d h o f e s a n g e h ö r e n d e n Gräbern e n t h a l t e n z w e i 
B e i g a b e n i n Form v o n B e i g e f ä ß e n , d a s e i n e s o g a r e i n e für d i e s e G e g e n d 
reiche W a f f e n a u s s t a t t u n g (Grab 56). R a h m e n f ö r m i g e s c h w a r z e V e r 
färbungen k ö n n t e m a n für d i e R e s t e e i n e r B o h l e n a u s k l e i d u n g der 
Grabgruben h a l t e n , w e n n s i e nicht ü b e r d i e B e i g e f ä ß e h i n w e g g i n g e n . 
D i e s e ä l t e r e n Gräber z e i c h n e n sich nach d e m Bericht d e s A u s g r ä b e r s , 
dadurch aus , daß i m G e g e n s a t z zu n a c h w e i s l i c h j ü n g e r e n in der G r a b 
fü l lung e i n e O r t s t e i n b i l d u n g b e o b a c h t e t w e r d e n k o n n t e , für den , der 
we iß , auf w i e e n g e m R a u m d i e s e Art der B o d e n b i l d u n g w e c h s e l n 
kann, k e i n a b s o l u t s c h l ü s s i g e r B e w e i s , aber i m m e r h i n e i n A n h a l t s 
punkt. D e r F u n d p l a n (Ab. 43) ze ig t , daß e i n e S c h e i d u n g ä l t erer u n d 
jüngerer, d. h. h e i d n i s c h e r u n d christ l icher Gräber re in nach der 
O r i e n t i e r u n g i m G e g e n s a t z z u ä h n l i c h e n F r i e d h ö f e n a u s g a r nicht so* 
w e i t e r Ent fernung (z. B. Mahndorf ) a n s c h e i n e n d nicht m ö g l i c h ist . 
S o s ind d i e für j ü n g e r g e h a l t e n e n Gräber 27, 32—33 u n d 45 g e n a u s o 
or ient iert w i e d i e nach d e n B e i g a b e n ä l t e r e n 54—57. D a s a u s s t r a t i -
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g r a p h i s c h e n G r ü n d e n für ä l ter g e h a l t e n e Grab 36 d a g e g e n is t g e g e n 
über d i e s e r G r u p p e u m 90 0 gedreht . A n g e s i c h t s d i e s e s B e f u n d e s is t 
e s s chwier ig , d i e Gräber a u s he idn i scher u n d christ l icher Ze i t a u s e i n 
a n d e r z u h a l t e n , w e n n s i e k e i n e B e i g a b e n w i e b e i s p i e l s w e i s e d i e kreuz
v e r z i e r t e E m a i l s p a n g e e n t h a l t e n . D a s F e h l e n v o n B e i g a b e n a l l e i n ist 
noch k e i n B e w e i s für d ie D a t i e r u n g in d ie Ze i t nach der Chr i s t ian i s i e 
rung, da das N a c h l a s s e n der B e i g a b e n s i t t e schon in B e s t a t t u n g e n a u s 
v i e l früherer Ze i t b e o b a c h t e t w e r d e n k a n n , aus e i n e m j ü n g e r e n Grabe 
(30) s o g a r e i n e W a f f e n b e i g a b e , näml ich e i n e S tre i tax t s tammt . V i e l 
le icht g ibt a b e r g e r a d e d ie B e o b a c h t u n g d e r m a n g e l n d e n O r i e n t i e r u n g 
der Gräber z u s a m m e n mit d e n F o r m e n der T o n w a r e H i n w e i s e auf 
e i n e Z u g e h ö r i g k e i t d e s F r i e d h o f e s z u e i n e m v o m Verf. a n g e d e u t e t e n 
b e s o n d e r e n Kul turkre i s , der nicht g le ich l a n g o b a r d i s c h s e i n muß. 

W e g e n d e s M a n g e l s an B e i g a b e n ist d i e Frage nach der kont i 
nu ier l i chen B e l e g u n g natürl ich s c h w e r zu b e a n t w o r t e n , v o r a l l em, da 
of fens icht l ich e i n Tei l d e s F r i e d h o f e s s c h o n v o r l a n g e r Zei t u n b e o b 
achtet zers tör t w u r d e . B e s o n d e r s w i c h t i g ist d i e F r e i l e g u n g e i n e s 
G e b ä u d e g r u n d r i s s e s , d e n Verf. a ls d ie S p u r e n e i n e s kirchl ichen Ge
b ä u d e s d e u t e n möchte . Bei der W i c h t i g k e i t g e r a d e e i n e s s o l c h e n Be
f u n d e s h ä t t e m a n ja n u n gar zu g e r n e darüber e i n i g e s N ä h e r e s an 
H a n d v o n G r a b u n g s p l ä n e n k e n n e n g e l e r n t . A u c h d ie Ü b e r s e t z u n g der 
G r a b u n g s p l ä n e in S tr i chze i chnungen w ä r e w o h l b e s s e r durch e i n e n 
Graph iker g e s c h e h e n . D i e s e k l e i n e n M ä n g e l ä n d e r n j e d o c h nichts an 
d e r Freude , ü b e r e i n e n s o w i c h t i g e n Befund s o schne l l u n d ausführl ich 
unterr ichtet w o r d e n zu se in . A . Genrich 

B e h m - B l a n c k e , G ü n t e r : A l t s t e i n z e i t l i c h e R as t p lä t ze i m Tra-
v e r t i n g e b i e t v o n Taubach, W e i m a r , Ehringsdorf . A l t - T h ü r i n g e n 4, 
1959/60. W e i m a r 1960: H. B ö h l a u s Nachf. — 246 S e i t e n in 8<> mit 
66 A b b i l d u n g e n i m T e x t u n d 103 Tafe ln . 

D a s W e r k b e h a n d e l t d i e F u n d e der m i t t e l p a l ä o l i t h i s c h e n S t a t i o n e n 
der U m g e b u n g v o n W e i m a r i m A n s c h l u ß an d i e n e u e r e n Unter 
s u c h u n g e n . E iner a u s g i e b i g e n D i s k u s s i o n d e s g e o l o g i s c h e n A l t e r s und 
d e r p a l ä o n t o l o g i s c h e n B e f u n d e fo lgt e i n e B e s c h r e i b u n g u n d Einord
n u n g der M e n s c h e n f u n d e , a n d i e s ich e i n ausführl icher E x k u r s über 
p a l ä o l i t h i s c h e n K a n n i b a l i s m u s anschl ießt . D e n A b s c h l u ß b i l d e n d ie 
Indus tr i en u n d d i e F o l g e r u n g e n zur Wirtschaf t u n d L e b e n s w e i s e . 

Ü b e r d ie B e d e u t u n g der n e u e n U n t e r s u c h u n g e n der a l t b e r ü h m t s n 
S t a t i o n e n k a n n k e i n e M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t b e s t e h e n , u n d ihre 
W e r t u n g führt i m ü b r i g e n — g e m e s s e n an d e m , w a s s o n s t s chon a l l e s 
ü b e r d i e I l m t a l - F u n d e g e s a g t w o r d e n ist — z u e i n e r v e r g l e i c h s w e i s e 
k o n s e r v a t i v e n In terpre ta t ion . Es z e i g t sich, daß d ie F u n d e in ihrer 
G e s a m t h e i t in d a s In terg laz ia l z u s t e l l e n s ind, d a s in M i t t e l e u r o p a 
durch d ie l e t z t e A n t i q u u s - F a u n a charakter i s ier t ist u n d m e i s t a ls 
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„Riß/Würm" b e z e i c h n e t wird . G l i e d e r u n g u n d T e r m i n o l o g i e d e s J u n g -
p l e i s t o z ä n s s i n d a l l e r d i n g s in d e n l e t z t e n b e i d e n J a h r z e h n t e n s t a r k 
i n s S c h w i m m e n g e r a t e n u n d d i e B e z e i c h n u n g s w e i s e b i l d e t e i n g e r a d e 
z u undurchdr ing l i ches Dickicht, w i r d doch z. B. d e r N a m e „ W ü r m I* 
i n m e h r a l s e i n e m D u t z e n d v e r s c h i e d e n e n S i n n g e b u n g e n v e r w e n d e t . 
A u c h d e r V e r f a s s e r sche int e i n i g e n V e r w e c h s l u n g e n nicht e n t g a n g e n 
z u s e i n u n d b e d i e n t s ich auch e i n i g e r k e i n e s w e g s g e s i c h e r t e n K o r r e 
l a t i o n e n : daß z. B. d a s „Riß/Würm" i m S i n n e der W e i m a r e r W a r m 
ze i t ident i sch s e i m i t d e m „Riß/Würm" d e s S y s t e m s v o n K. B r u n n 
acker ( w o h l = G ö t t w e i g ) ist e h e r unwahrsche in l i ch , p e r V e r f a s s e r 
fo lgt a n s c h e i n e n d w e i t g e h e n d d e n A u f s t e l l u n g e n v o n H. M ü l l e r - B e c k , 
d i e aber z u f o l g e n s c h w e r e n W i d e r s p r ü c h e n führen: v g l . d a z u v o r e r s t 
Forsch, u. Fortschr. 33, 1959, 147 ff. u. Current A n t h r o p o l o g y 2 , 1961, 
i m Druck.) T r o t z d e m b l e i b e n d i e W e i m a r e r F u n d s t e l l e n d i e ä l t e s t e n 
wirk l ich a u s s a g e f ä h i g e n S t a t i o n e n d e s M o u s t e r i e n (im w e i t e r e n S i n n e ) ; 
d e n n daß s i e d i e s e m z u g e r e c h n e t w e r d e n k ö n n e n (vgl . a u c h B o n n e r 
Jahrb. 151, 1951, 33) , w i r d durch d i e n e u e n U n t e r s u c h u n g e n b e s t ä t i g t : 
v o n „Prä -Aur ignac i en" o d e r e i n e r „ W u r z e l d e s m i t t e l e u r o p ä i s c h e n 
A u r i g n a c i e n " z u r e d e n — w i e d a s ja auch g e s c h a h — i s t g a n z u n d 
gar über f lüss ig o d e r gar a b w e g i g . D i e W e r t u n g d e r M e n s c h e n f u n d e 
er fo lg t i n e i n e r Art , d i e s ich w e i t g e h e n d a n A u f f a s s u n g e n ü b e r d i e 
N e a n d e r t a l e r anschl ießt w i e s i e h e u t e z. B. v o n E. B r e i t i n g e r u n d 
F. C. H o w e l l v e r t r e t e n w e r d e n , w ä h r e n d sich a n d e r e , v o r n e h m l i c h 
G. H e b e r e r , i n z w i s c h e n z u g u n s t e n e i n e r e x t r e m e n E n t f a l t u n g s - H y p o 
t h e s e d a v o n a b g e w a n d t h a b e n . D i e In terpre ta t ion d e r K n o c h e n b e f u n d e 
durch K a n n i b a l i s m u s is t e i n sehr h e i k l e s Kapi te l : w e n n m a n p a l ä o l i -
th ische A n t h r o p o p h a g i e akzept ier t , w i r d s i e doch nicht durch d i e en t 
s p r e c h e n d e n v ö l k e r k u n d e r l i c h e n A n a l o g i e n z u e r k l ä r e n s e i n , d e n n 
d a z u is t d a s k u l t u r e l l e G e s a m t m i l i e u z u v e r s c h i e d e n , u n d d i e s e Kluft 
k a n n auch durch d e s V e r f a s s e r s K o n s t r u k t i o n e i n e r E n t w i c k l u n g d e s 
K a n n i b a l i s m u s nicht überbrückt w e r d e n (vg l . d a z u n ä h e r h i n Ze i t schr . 
f. Ethonol . 85, 1960, 278 ff.). 

U b e r E i n z e l h e i t e n der I n t e r p r e t a t i o n e n k a n n m a n auch s o n s t g e w i ß 
v e r s c h i e d e n e r M e i n u n g s e i n — s o w e n n z. B. a u s der Zahl d e r A r t a -
fakt funde u n d der T i e r k n o c h e n i n Ehringsdorf auf e i n e g e g e n ü b e r 
Taubach g r ö ß e r e „Horde" g e s c h l o s s e n w i r d , o b w o h l doch d i e un 
ermeßl i che Dauer , ü b e r d i e sich d i e F u n d e ers trecken , o d e r d e r u n t e r 
schiedl iche Charakter v o n D a u e r a u f e n t h a l t u n d kurzfr i s t iger Ras t , m i t 
d e m z u m i n d e s t t h e o r e t i s c h g e r e c h n e t w e r d e n darf, s o e t w a s e i g e n t l i c h 
v e r b i e t e t . A u f j e d e m Fal l aber h a t d i e W i e d e r a u f n a h m e der Fe ld for 
s c h u n g e n zur K l ä r u n g e i n i g e r w i c h t i g e r F r a g e n geführt , u n d h ierfür 
u n d für d i e ausführ l iche V o r l a g e d e s M a t e r i a l s darf der V e r f a s s e r d e s 
D a n k e s der F a c h w e l t g e w i ß s e i n . 

G ö t t i n g e n Kar l J. N a r r 
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B r a n d t , J o h a n n a : D a s U r n e n g r ä b e r f e l d v o n Preetz in H o l s t e i n , 
m i t e i n e m A n h a n g v o n Ulrich Schäfer: A n t h r o p o l o g i s c h e U n t e r -
s u n g e n e i n i g e r Le ichenbrände d e s G r ä b e r f e l d e s . N e u m ü n s t e r i960 , 
V e r l a g Karl W a c h h o l t z . 8 T e x t a b b i l d u n g e n , 37 Tafe ln , 29 P l ä n e 
u n d Karten . 3 6 , — D M . 

In der v o r l i e g e n d e n A r b e i t w i r d der Fundstof f e i n e s v o n der Verf. 
n a h e z u v o l l s t ä n d i g a u s g e g r a b e n e n , g e s c h l o s s e n e n U r n e n f r i e d h o f e s 
m i t e i n e r aus führ l i chen M a t e r i a l b e s c h r e i b u n g , v i e l e n A b b i l d u n g e n 
fast a l l er F u n d e , Karten , P l ä n e n u n d T a b e l l e n v o r g e l e g t . D i e A r b e i t 
k o n n t e mi t S p a n n u n g e r w a r t e t w e r d e n , da d i e V o r l a g e d e s Fund
stof fes a l l e i n e i n e S t e l l u n g n a h m e z u d e n w e i t g e h e n d e n m e t h o d i s c h e n 
u n d sachl ichen S c h l u ß f o l g e r u n g e n ermögl i cht , d i e Verf. a n a n d e r e r 
S t e l l e v o r g e t r a g e n hat . 

D e r er s te H a u p t a b s c h n i t t i s t der B e s c h r e i b u n g u n d G l i e d e r u n g d e r 
T o n w a r e g e w i d m e t . D a s is t b e i e i n e m F o r m e n k r e i s k e i n e l e i ch te Auf
g a b e , b e i d e m d i e t y p o l o g i s c h e G l i e d e r u n g nicht i m m e r zur Grund
l a g e e i n e r c h r o n o l o g i s c h e n E in te i lung g e m a c h t w e r d e n k a n n , w i e an 
d e m M a t e r i a l d e s F r i e d h o f e s Pritz ier v o n E. Schuldt er läutert 
w u r d e . T r o t z d e m n i m m t Verf. d ie A u f g a b e auf sich, d i e T o n w a r e 
c h r o n o l o g i s c h z u g l i e d e r n u n d d i e g e w o n n e n e n E r g e b n i s s e zur Grund
l a g e e i n e r Z o n e n e i n t e i l u n g d e s F r i e d h o f s g e l ä n d e s z u m a c h e n . Be i der 
G l i e d e r u n g der T o n w a r e g e h t s i e of fenbar m e h r v o n der V e r z i e r u n g 
a l s v o n der F o r m aus , ist dabe i a l l e r d i n g s offensichtl ich nicht i m m e r 
k o n s e q u e n t g e w e s e n . D e m T y p A der R a n d g e f ä ß e w e r d e n z. B. s o 
unter sch ied l i che F o r m e n w i e d i e U r n e n 2 u n d 25 (Taf. 2) z u g e w i e s e n . 
U r n e 31 so l l g e g e n ü b e r U r n e 120 e i n e n m e h r a b g e s e t z t e n R a n d b e 
s i t z e n . D i e Z u t e i l u n g der U r n e 2 z u d e n G e f ä ß e n mit s chw ach a b 
g e s e t z t e m R a n d u n d d i e v o n 120 in d ie G r u p p e mi t deut l ich a b g e s e t z 
t e m R a n d w ü r d e n a l l e r d i n g s e t w a s U n r u h e in d i e Z o n e n k a r t i e r u n g 
b r i n g e n . A u c h b e i d e n H a l s g e f ä ß e n i s t e s s chwier ig , e t w a a n d e n Ur
n e n 96 u n d 112 e i n e n m e h r a b g e s e t z e n H a l s a l s a n 162 u n d 164 zu 
s e h e n (Taf. 16). U m g e k e h r t i s t e h e r be i d e n l e t z t g e n a n n t e n durch d e n 
K e r b w u l s t e i n A b s a t z z w i s c h e n Schul ter u n d H a l s g e g e b e n . U r n e 65 
w i r d g l e i c h u n t e r z w e i Rubr iken , L u n d P, aufgeführt . B e f r e m d e n d 
i s t d i e A n n a h m e , K n o p f h e n k e l g e f ä ß e u n d s t e i l w a n d i g e S c h a l e n s e i e n , 
w e i l in der T o n w a r e o h n e t y p o l o g i s c h e V o r b i l d e r , import iert , o b w o h l 
Verf. s e l b s t d i e H e r l e i t u n g v o n F o r m e n a u s a n d e r e m Mater ia l , H o l z 
o d e r M e t a l l , v i e l l e i c h t auch Glas , e r w o g e n hat . ü b e r z e u g e n d s i n d d i e 
M e r k m a l e e i n e r ört l i chen Haupt form, d e s „Preetzer T y p e s " darges t e l l t . 
Eine g e w i s s e B e r e c h t i g u n g g e w i n n t d a s Prinzip der E i n t e i l u n g nach 
der V e r z i e r u n g s f o r m b e i d e n p las t i sch v e r z i e r t e n G e f ä ß e n — d e r 
A u s d r u c k B u c k e l u r n e n trifft w o h l nur auf e i n e n k l e i n e n Te i l d i e s e r 
G e f ä ß g a t t u n g z u —, d e r e n v e r s c h i e d e n e G e f ä ß f o r m e n nicht nur das 
g e m e i n s a m e D e k o r , s o n d e r n auch d ie L a g e auf d e m offensichtl ich 
j ü n g s t e n Te i l d e s F r i e d h o f e s g e m e i n s a m h a b e n . D a s s e l b e trifft auf 
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d i e „ g r o b e n Gefäße" zu . D i e B e s c h r e i b u n g der B e i g a b e n u n d i h r e 
D a t i e r u n g e n f o l g e n d e m a l l g e m e i n e n Schema, o h n e v i e l N e u e s für d i e 
D a t i e r u n g z u b r i n g e n . D a g e g e n i s t d i e V e r b r e i t u n g d e r e i n z e l n e n F o r 
m e n i n Anbetracht der E i n t e i l u n g d e s F r i e d h o f e s i n Z o n e n b e a c h t e n s 
w e r t . M a n so l l t e s ich v o r e iner U b e r b e w e r t u n g d e r Z o n e n e i n t e i l u n g 
für d i e D a t i e r u n g h ü t e n . D i e o b e n für d ie G r u n d l a g e d e r Z o n e n e i n 
t e i lung , d ie K e r a m i k f o r m e n , a n g e m e l d e t e n B e d e n k e n , d i e T a t s a c h e 
dei T<üten V e r b r e i t u n g der F ibe ln der S e r i e VII 2 ü b e r dre i Z o n e n , 
das V̂ TTT o m m e n der b e i d e n e i n z i g e n F i b e l n mi t b r e i t e m u m g e s c h l a 
g e n e n / 3 in d e n Z o n e n 1 u n d 3, a l s o U b e r s p r i n g e n e i n e r g a n z e n 
Ze i t s tu fe , m ü s s e n zur Vors icht m a h n e n . V i e l l e i c h t h ä t t e d o c h d i e Z u 
s a m m e n s t e l l u n g der g u t d a t i e r t e n g e s c h l o s s e n e n F u n d e u n d d a m i t d i e 
G e w i n n u n g e i n e s ^thronolog ischen G e r ü s t e s s o w i e d i e U n t e r s u c h u n g , 
w i e s ich d i e s e s d a n n mi t der auf a n d e r e r Bas i s g e w o n n e n e n Z o n e n 
e i n t e i l u n g ver trägt , z u noch b e s s e r e n E r g e b n i s s e n f ü h r e n k ö n n e n . 
I n t e r e s s a n t s i n d d ie A u s f ü h r u n g e n der Verf. über d e n v e r s c h i e d e n e n 
C h a c & t e r der B e i g a b e n in d e n offenbar g l e i c h z e i t i g e n Z o n e n 3 u n d 
4 . (Vgl . Karten H u n d L, d i e anschaul icher n e b e n e i n a n d e r g e s t e l l t 
w o r d e n wären . ) E ine räuml iche T r e n n u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n v e r 
s c h i e d e n e n G ü r t e l b e f e s t i g u n g s v o r r i c h t u n g e n , S c h n a l l e n u n d R i n g e n , 
sche int s ich schon in der Z o n e 2 a n z u b a h n e n . S o l l t e n s i ch h i e r d i e v e r 
s c h i e d e n e n Trachten v e r s c h i e d e n e r Ortschaf ten f a s s e n l a s s e n , d e n e n 
v e r s c h i e d e n e T e i l e d e s F r i e d h o f e s zur B e s t a t t u n g z u g e w i e s e n w a r e n ? 
S o w ä r e n auch d ie U n t e r s c h i e d e i m D e k o r der K e r a m i k a l s W e r k 
s t a t t s u n t e r s c h i e d e v i e l l e i c h t erklärbar, v o r a l l em, w e n n m a n d i e auf
g e s t e l l t e n T r e n n u n g s l i n i e n nicht a l s s o scharf be trachte t , w i e s i e auf 
d e r Karte a u s s e h e n , s o n d e r n a l s d e n Versuch , i r g e n d e i n e O r d n u n g i n 
d e n F r i e d h o f s p l a n z u br ingen . 

Im g a n z e n g e s e h e n is t d ie V o r l a g e d e s F r i e d h o f e s m i t d e r A b b i l 
d u n g der m e i s t e n F u n d e zu b e g r ü ß e n . D i e a n g e w a n d t e n M e t h o d e n 
e i n e r räuml ichen G l i e d e r u n g d e s F r i e d h o f s p l a n e s u n d der D e u t u n g 
der e i n z e l n e n F u n d k o m p l e x e s i n d b e a c h t e n s w e r t . A l l e i n d i e s o r g 
fä l t ige A b b i l d u n g u n d B e s c h r e i b u n g der F u n d e e r m ö g l i c h t e i n e S te l 
l u n g n a h m e z u d e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n der Verf., d i e s e l b s t in d e n 
F ä l l e n e i n e r D i s k u s s i o n w e r t s ind, w o s ich Rez . i h n e n nicht a n z u 
sch l i eßen v e r m a g . Es w ä r e z u b e g r ü ß e n , w e n n auch a n d e r e F r i e d h ö f e 
d i e s e s G e b i e t e s e i n e derart ige D a r s t e l l u n g w i e d i e v o r l i e g e n d e er
führen, damit zu e r s e h e n ist, o b der Urnenfr i edhof P r e e t z m i t s e i n e n 
F u n d e n u n d B e f u n d e n a l s typisch a n g e s e h e n w e r d e n k a n n o d e r o b er 
e i n e n Sonderfa l l betrifft. V o n e i n e r s o l c h e n b r e i t e r e n M a t e r i a l g r u n d 
l a g e her s o l l t e n sich d a n n auch s icherere E r g e b n i s s e für d i e Früh
gesch ichte O s t h o l s t e i n s e r z i e l e n l a s s e n . A . Genr ich 
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