
BERND SCHNEIDMüLLER 

F R I E S E N - W E L F E N - B R A U N S C H W E I G E R . 
T R Ä G E R R E G I O N A L E R I D E N T I T Ä T I M 13. J A H R H U N D E R T 1 

M i t b i t teren W o r t e n k o m m e n t i e r t e P r o p s t G e r h a r d v o n Ste terburg d ie K ä m p f e u m 
B r a u n s c h w e i g n a c h d e m S tu r z H e i n r i c h s des L ö w e n . D a s H e e r der W e i f e n g e g n e r sei 
u n n ü t z fü r das L a n d u n d ke ine Z i e r d e f ü r das Re ich 2 . L a n d u n d R e i c h , terra u n d im-
perium, m a r k i e r e n un tersch ied l i che B e z u g s s y s t e m e des Gesch i ch t s schre ibe r s , d ie erst 
aus m o d e r n e r P e r s p e k t i v e in e ine R a n g f o l g e na t iona ler o d e r reg iona ler Ident i tä t ge 
p r e ß t w e r d e n k ö n n e n . A m E n d e des 12. J a h r h u n d e r t s s tand der C h r o n i s t f re i l ich in 
v ie l fä l t igeren soz i a l en , s tänd i schen , po l i t i s chen u n d r ä u m l i c h e n B e z ü g e n , d i e n i ch t in 
e iner R e i h u n g v o n reg iona ler u n d ü b e r w ö l b e n d e r nat iona ler Ident i tä t z u begre i fen 
s ind . D a r u m s ind F o r s c h u n g s t r a d i t i o n e n a u f z u b r e c h e n , d ie R e i c h s - u n d H e i m a t b e 
w u ß t s e i n aus der Sicht des neuze i t l i chen Na t i ona l s t aa t s a u c h qua l i ta t iv segment ie ren . 
H ä u f i g sche int m a n s ich eher fü r d ie E n t s t e h u n g mi t te la l ter l i chen N a t i o n a l b e w u ß t 
seins z u interess ieren als f ü r d e n h o h e n R a n g der au f das L a n d , auf d ie terra, ger ich 
teten A f f e k t e , d i e w i r n u r sehr u n v o l l k o m m e n u n d al lenfal ls v e r a b r e d u n g s g e m ä ß als 
reg iona le Ident i tä t b e z e i c h n e n w o l l e n . N i m m t m a n in e i n e m S a m m e l b a n d na t i ona le 
u n d reg iona le B e z u g s s y s t e m e v o m Mi t te la l te r b is in d ie N e u z e i t ve rg l e i chend in d e n 
B l i c k , s o l o h n t s ich auch d ie A n a l y s e un tersch ied l i cher F o r m e n auf e n g e r e m R a u m in 
über schaubare r Ze i t . U n s e r e K o n z e n t r a t i o n auf das n o r d d e u t s c h e 13. J a h r h u n d e r t re 
sul t iert aus der A b s i c h t , f ü r den A u f b a u reg iona ler Ident i tä t un te r sch ied l i che T r ä g e r 
sch i ch ten z u b e n e n n e n u n d so die F u n k t i o n a l i t ä t v o n E n t s t e h u n g u n d W a n d e l 
p o l i t i s c h e n B e w u ß t s e i n s z u ve rdeu t l i chen . 

G r a v i e r e n d e V e r ä n d e r u n g e n der po l i t i s chen u n d soz ia l en R a h m e n b e d i n g u n g e n an 
der W e n d e v o m h o h e n z u m späten Mi t te la l ter he l fen , den B l i c k auf I n d i k a t o r e n des 
W a n d e l s w i e au f s tänd i sche R ü c k b e z i e h u n g v o n B e w u ß t s e i n s p r o z e s s e n z u schär fen . 
I m 13. J a h r h u n d e r t ve r l o r der n o r d d e u t s c h e R a u m seine f rühere K ö n i g s n ä h e , n a c h 
d e m Fr i edr i ch I . n o c h ta tkrä f t ig den V e r s u c h e inhe i t l i cher herrscha f t l i cher D u r c h 
d r i n g u n g i m H e r z o g t u m H e i n r i c h s des L ö w e n v e r h i n d e r t hatte3 . 

1 Geringfügig erweiterter und mit Anmerkungen versehener Text des Pariser Vortrags vom 6.10.1993. 
Wegen der Vielfalt der Phänomene und der Beschränkung des eingeräumten Platzes kann hier nur die 
wichtigere oder neuere Literatur aufgeführt werden. Für Gespräche und Anregungen im Zusammen
hang mit der Präsentation der Sektion »Regionale Identität und soziale Gruppen im Mittelalter« auf 
dem Deutschen Historikertag in Bochum 1990 danke ich den Herren Kollegen Volker Henn (Trier) 
und Heinrich Schmidt (Oldenburg). Manuskriptabschluß im September 1994. 

2 ... inutilem terrae et indecorum imperio contraxerunt exercitum, Gerhard von Steterburg, Annales Ste-
derburgenses, M G SS 16, S. 225. 

3 Karl JORDAN, Heinrich der Löwe. Eine Biographie, München 1979; Ferdinand OPLL, Friedrich Bar
barossa, Darmstadt 1990. 
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Seit d e m Frühmi t te la l ter gab es z w a r mehrere A n l ä u f e z u r Integrat ion des R a u m s , 
d o c h dessen Gesch i ch te verl ief d i skon t inu ie r l i ch . W e d e r der sächsische W i d e r s t a n d 
gegen die f ränk i sche E x p a n s i o n 4 , d ie l iudo l f ing i sche Herrscha f t in Sachsen5 , d ie 
A d e l s o p p o s i t i o n gegen das salische K a i s e r t u m 6 oder das randseit ige b i l lungische 
H e r z o g t u m 7 n o c h die A n s t r e n g u n g e n Kaiser Lo thar s I I I . z u r D u r c h s e t z u n g des 
Lehnrechts 8 v e r m o c h t e n das gesamte S ied lungsgebiet des sächsischen V o l k e s g le ich
mäß ig zu erfassen oder gar z u e inen; w i e d e r h o l t scheiterten z u d e m die V e r s u c h e z u r 
A n b i n d u n g der fr ies ischen K o m i t a t e an K ö n i g e , H e r z ö g e o d e r G r a f e n . G e r a d e d ie 
K o n s o l i d i e r u n g u n d d ie E x p a n s i o n des we i f i s chen H e r z o g t u m s führ ten dann z u r 
Kr i se des späten 12. J a h r h u n d e r t s m i t d e m endgül t igen Ver lu s t des Zugr i f f s auf Fr ies 
land u n d der Dezen t ra l i s i e rung v o n Herr scha f t in Sachsen, die for tan n u r als B ü n d e l 
herzog l i cher M a c h t v o n A s k a n i e r n , W e i f e n u n d der K ö l n e r K i r c h e s o w i e geistl icher, 
adl iger u n d städtischer G e w a l t e n beschr ieben w e r d e n kann . 

D ie se r f eh l enden E inhe i t l i chke i t des R a u m s entsprach seit d e m Frühmit te la l ter die 
V ie l fa l t des h i s tor i sch -po l i t i schen Bewußt se in s . Untersch ied l i che T r a d i t i o n e n g r u p 
p ier ten s ich in adl igen o d e r geist l ichen Zen t ren , aber es existierte ke ine einheit l iche 
u n d herrschaf t l ich garantierte S tammest rad i t i on , w e d e r der Sachsen n o c h der Fr iesen. 
E s w ä r e aussichts los , nach gänz l i ch e igenständigen sächsischen Bewußtse ins inha l ten 
z u f a h n d e n , d e n n seit d e m 9. J a h r h u n d e r t o f f e n b a r e n s ich die T rad i t i onskerne ganz 
wesent l i ch als R e f l e x au f d ie U m w e l t , auf die f ränk i sche E x p a n s i o n ebenso w i e auf 
den ze i twei l igen A u f s t i e g der Sachsen z u m R e i c h s v o l k oder die sächsische A d e l s o p 
p o s i t i o n gegen H e i n r i c h IV . 9 . Sächsische libertates oder patria iura10 w a r e n nicht an 
s ich v o r h a n d e n , s o n d e r n b i ldeten stets P r o g r a m m e inze lner G r u p p e n in wechse lnden 
S i tuat ionen. So gab es n i ch t den S t a m m oder das V o l k der Sachsen oder Friesen, s o n 
dern ganz untersch ied l iche V o r s t e l l u n g e n v o n so lchen V e r b ä n d e n . I m 13. J a h r h u n -

4 Die Eingliederung der Sachsen in das Frankenreich, hg. v. Walther LAMMERS, Darmstadt 1970; Martin 
LAST, Niedersachsen in der Merowinger- und Karolingerzeit, in: Geschichte Niedersachsens 1, hg. v. 
Hans PATZE, Hildesheim21985, S. 574 ff. 

5 Wolfgang GlESE, Der Stamm der Sachsen und das Reich in ottonischer und salischer Zeit, Wiesbaden 
1979, S. 62 ff.; Wolfgang EGGERT/Barbara PÄTZOLD, Wir-Gefühl und regnum Saxonum bei frühmit
telalterlichen Geschichtsschreibern, Weimar 1984, S. 181 ff. 

6 Lutz FENSKE, Adelsopposition und kirchliche Reformbewegung im östlichen Sachsen. Entstehung 
und Wirkung des sachsischen Widerstandes gegen das salische Königtum während des Investitur
streits, Göttingen 1977; Wolfgang GlESE, Reichsstrukturprobleme unter den Saliern - der Adel in Ost
sachsen, in: Die Salier und das Reich 1, Sigmaringen 1991, S. 273-308. 

7 Hans-Joachim FREYTAG, Die Herrschaft der Billunger in Sachsen, Göttingen 1951; Gerd ALTHOFF, 
Die Billunger in der Salierzeit, in: Die Salier und das Reich 1, Sigmaringen 1991, S. 309-329. 

8 Herbert Walter VOGT, Das Herzogtum Lothars von Süpplingenburg 1106-1125, Hildesheim 1959; 
zum programmatischen Neuansatz jetzt Stefan WE!NFURTER, Erzbischof Philipp von Köln und der 
Sturz Heinrichs des Löwen, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelalters. Fest
schrift Odilo Engels, hg. v. Hanna VoLLRATH/Stefan WEINFURTER, Köln/Weimar/Wien 1993, S. 461 

9 Zur Entstehung von Stammesbewußtsein grundlegend Reinhard WENSKUS, Stammesbildung und Ver
fassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln/Graz 1961. Zum sächsischen Befund ID., 
Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel, Göttingen 1976; LAST (wie Anm. 4) S. 553 ff. 
Eine zusammenfassende Studie zu den sächsischen »Stammestraditionen« im Wandel vom frühen bis 
zum späten Mittelalter ist ein Desiderat. 

10 Vgl. Karl LF.YSER, Von sächsischen Freiheiten zur Freiheit Sachsens. Die Krise des 11. Jahrhunderts, 
in: Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee 
und Wirklichkeit im europäischen Vergleich, hg. v. Johannes FRIED, Sigmaringen 1991, S. 67-83. 
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dert eigneten sie sich gerade d a r u m als A n k n ü p f u n g s p u n k t e , we i l sie n icht als e inhei t 
l iche po l i t i sche G r ö ß e n bestanden, sondern aus der E r i n n e r u n g für die je eigene 
G e g e n w a r t instrumental is ierbar blieben11 . 

D e s h a l b s ind regionale Ident i täten keine überze i t l ichen, r a u m g e b u n d e n e n P h ä n o 
mene , sondern P r o d u k t e v o n Sein u n d B e w u ß t s e i n in soz ia ler u n d po l i t i scher B i n 
d u n g , nur v o n ihren T r ä g e r n her erklärbar. V o n ihnen w o l l e n w i r ausgehen u n d den 
Z u g a n g exemplar i sch bahnen , als A u s f l u ß umfassenderer F o r s c h u n g e n z u m po l i t i 
schen B e w u ß t s e i n s w a n d e l v o m h o h e n z u m späten Mitte la l ter , als universitates u n d 
terrae s o deut l i ch z u B e z u g s p u n k t e n v o n H a n d e l n u n d D e n k e n erwuchsen1 2 . D e r 
begrenzte R a u m z w i n g t z u m A u s k l a m m e r n der n icht unbeträcht l i chen que l lenkr i t i 
schen P r o b l e m e w i e z u holzschni t tart iger V e r k ü r z u n g . U m m e t h o d i s c h e Ü b e r z e u 
gungen k lar w e r d e n z u lassen, sol len hier drei Trägersch ichten mi t ganz ung le ichge 
wicht iger Q u e l l e n ü b e r l i e f e r u n g herausgestellt w e r d e n , zunächs t die fr iesischen 
Bauerno l igarch ien u n d d ie Idee der in ihren L a n d e s g e m e i n d e n gelebten fr ies ischen 
Freihei t , dann d ie we i f i sche H e r z o g s f a m i l i e w i e ihre geistl ichen H e l f e r u n d der W a n 
del adliger Ident i tät in der V e r k n ü p f u n g v o n Fürs t u n d L a n d , schl ießl ich das B r a u n 
schweiger B ü r g e r t u m u n d seine U b e r z e u g u n g v o m P la tz der Stadt in der Gesch i ch te 
des Landes . 

I. Von der Freiheit aller Friesen 

I n der Gesch i ch te der abend länd ischen Freiheit13 n i m m t d ie fr iesische libertas e inen 
besonderen R a n g ein. Wesen t l i ch als R e c h t z u m Bes i tz u n d als U n a b h ä n g i g k e i t v o n 
äußerer Her r scha f t def in iert , w u r d e i m 13. J a h r h u n d e r t Freihei t den Friesen als 
Vo lkse igenscha f t zugeschr ieben u n d m i t der Sti fterautorität Kar l s des G r o ß e n ver 
knüpf t 1 4 . B i s in unsere G e g e n w a r t prägt die L e h r e v o n den freien u n d edlen Friesen 
eine se lbs tbewußte regionale Identi tät in staatlicher Per ipher ie , d ie sich friesischer E i 
genheit i m steten K a m p f gegen das M e e r , in Sprache, K u l t u r w i e schl ießl ich in der Sti 
l i s ierung idealer Vergangenhe i t versicherte. T r o t z langer A n s t r e n g u n g e n hat die 
F o r s c h u n g aber n o c h n i ch t e inmal alle w ich t igen quel lenkr i t i schen P r o b l e m e lösen 
k ö n n e n . Sie dat iert die E n t s t e h u n g der landschaf t l ich z w a r unterschiedl ich über l ie fer 
ten, frei l ich u m gemeinsame K e r n ü b e r z e u g u n g e n gruppier ten Rechtstexte1 5 in die 
Ze i t seit d e m späten 11. Jahrhunder t 1 6 , k a n n da für aber nicht den A u s w e i s der h a n d -

11 Zur Konstruktion oder Rekonstruktion von Geschichte Frantisek GRAUS, Lebendige Vergangenheit, 
Uberlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter, Köln/Wien 1975. 

12 Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen Mittelalter, hg. v. Peter MORAW, Berlin 1992. 
13 Johannes FRIED, Über den Universalismus der Freiheit im Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 240 

(1985) S. 313-361; Die abendländische Freiheit (wie Anm. 10). 
14 Heinrich SCHMIDT, Studien zur Geschichte der friesischen Freiheit im Mittelalter, in: Jahrbuch der Ge

sellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 43 (1963) S. 5-78; Oebele 
VRIES, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986. 

15 Karl Freiherr von RlCHTHOFEN, Friesische Rechtsquellen, Berlin 1840. - Die altfriesischen Texte sind 
in zweisprachiger Ausgabe bequem zugänglich gemacht in der Reihe Altfriesische Rechtsquellen, hg. 
v. Wybren Jan BUMA/Wilhelm EBEL, Bd. 1 ff., Göttingen 1963 ff. 

16 Philipp HECK, Der Ursprung der gemeinfriesischen Rechtsquellen (Küren, Landrechte und Überkü
ren) und der friesische Gottesfrieden, in: Neues Archiv 17 (1892) S. 567-598. 
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schr i f t l i chen Über l ie ferung 1 7 , s o n d e r n nur ze i tgenöss ische Re f lexe m i t N iedersch lag 
in den n o r m a t i v e n Q u e l l e n ins Fe ld führen . S o w u r d e d ie in diesen T e x t e n gefeierte 
fakt ische A u t o n o m i e v o n V e r b ä n d e n , die sich nach A u s w e i s ihrer Über l i e f e rung ge 
nossenschaf t l i ch organis ierten u n d ihren Z u s a m m e n h a l t seit d e m H o c h m i t t e l a l t e r in 
universitates, in terrae o d e r L a n d e s g e m e i n d e n fanden1 8 , augenschein l ich i m Zer fa l l 
sächsischer Gra fenautor i t ä t seit spätsal ischer Ze i t , i m w iederho l t en Scheitern h e r z o g 
l icher oder kön ig l i cher A u s g r i f f e in den fr ies ischen R a u m errungen1 9 . Anges i ch t s des 
N iedersch lags gesel lschaft l icher Real i tät in den f rühmit te la l ter l ichen Leges w i r d m a n 
fre i l ich vors ich t ig sein, h is tor ische W i r k l i c h k e i t aus n o r m a t i v e n T e x t e n entstehen z u 
lassen; d ie D i s k u s s i o n e n u m die E x i s t e n z eines f ränk i schen A d e l s ze igen z u r G e n ü g e 
d ie N o t w e n d i g k e i t des que l lenkr i t i schen Z u g a n g s v o n unterschied l ichen Q u e l l e n s o r 
ten her20. 

D i e Ü b e r l i e f e r u n g der fr ies ischen Rechts tex te w i r f t z u d e m spez i f i sche Fragen auf . 
Sie hängen näml i ch o f fens ich t l i ch v o n einer lateinischen V o r l a g e ab, deren Verhä l tn i s 
z u e inem m ü n d l i c h tradierten vo l k s sprach l i chen R e c h t t r o t z ausgeklügelter B e w e i s 
gänge n o c h n icht absch l ießend geklärt sein dürfte2 1 . D i e ersten erhal tenen H a n d 
schr i f ten s ind erst seit d e m letzten Vier te l des 13. J a h r h u n d e r t s entstanden. Selbst 
w e n n sie Rechtssä tze w iedergeben , die in i h r e m K e r n z w e i J a h r h u n d e r t e z u v o r en t 
standen sein k ö n n t e n , m u ß nach unserer a l lgemeinen K e n n t n i s des Verhäl tn isses v o n 
M ü n d l i c h k e i t u n d Schr i f t l i chke i t i m Mittela l ter2 2 eine erhebl iche V e r f o r m u n g bis h in 
z u r schr i f t l ichen F i x i e r u n g a n g e n o m m e n w e r d e n . D ie se r F a k t o r w i r d in der e inschlä 
gigen rechtshistor ischen F o r s c h u n g o f fens icht l i ch w e n i g diskut iert , w e n n die über l i e 
ferten T e x t e als P r o d u k t e des 11. J a h r h u n d e r t s begr i f fen werden 2 3 . I n ihrer erhaltenen 
Fassung so l l ten sie v i e l m e h r als verschr i f t l i chte N o r m e n des späteren Mittelal ters aus 
älteren Rech t s t rad i t i onen heraus beurtei lt w e r d e n . O b d a r u m die n o c h z u bespre 
chende karo l in i sche St i f tung fr iesischer Fre ihe i t auf alter m ü n d l i c h e r Über l i e f e rung 
o d e r auf der R e z e p t i o n der hochmi t te la l ter l i chen Kar lsbegeis terung beruht , k a n n 

17 Vgl. Gerhard KöBLER, Artikel Friesisches Recht, in: Lexikon des Mittelalters 4 (1989) Sp. 978 f. Eine 
Beschreibung der Handschriften von Küren und Landrechten u.a. bei Jelle HOEKSTRA, Die gemein
friesischen siebzehn Küren, Assen 1940, S. 27 ff.- Die Textkritik bleibt umstritten: Gegen die Studie 
von N.E . ALGRA, De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onder-
zoek, Grins 1966, hat Krogmann (wie Anm. 21) erhebliche Vorbehalte angemeldet. 

18 Heinrich SCHMIDT, Zum Aufstieg der hochmittelalterlichen Landesgemeinden im östlichen Friesland, 
in: Res Frisicae. Beiträge zur ostfriesischen Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, Aurich 1978, 
S. 11-27. Von besonderer methodischer Bedeutung sind die folgenden landesgeschichtlichen Spezial
Studien: Almuth SALOMON, Geschichte des Harlingerlandes bis 1600, Aurich 1965; Hajo VAN LEN 
GEN, Geschichte des Emsigerlandes vom frühen 13. bis zum späten 15. Jahrhundert, 2 Teile, Aurich 
1973; Wilfried EHBRECHT, Landesherrschaft und Klosterwesen im ostfriesischen Fivelgo (970-1290), 
Münster 1974; Albrecht Graf FlNCK VON FlNCKENSTEIN, Die Geschichte Butjadingens und des Stad-
landes bis 1514, Oldenburg 1975. 

19 Zusammenfassend Heinrich SCHMIDT, Politische Geschichte Ostfrieslands, Leer 1975, S. 18 ff. 
20 Die Literatur bei Karl Ferdinand WERNER, Artikel Adel, in: Lexikon des Mittelalters 1 (1980) Sp. 118-

128. 
21 Willi KROGMANN, Die friesische Vorstufe des »Vetus Ius Frisicum« (17 Küren, 24 Landrechte, allge

meine Bußtaxen), in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 
89 (1972) S. 33-77; 90 (1973) S. 31-72. 

22 Hanna VOLLRATH, Das Mittelalter in der Typik oraler Gesellschaften, in: Historische Zeitschrift 233 
(1981) S. 571-594. 

23 Vgl. das Referat bei HOEKSTRA (wie Anm. 17) S. 13 ff. 
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w e g e n der erst i m 13. J a h r h u n d e r t e insetzenden, frei l ich auch sehr breiten Über l i e f e 
rung m e t h o d i s c h nicht sauber geklärt werden ; auf jeden Fal l h i l f t hier e in vors icht iges 
» n o n l iquet« wei ter als d ie B e h a u p t u n g langer Trad i t i onske t ten . 

N e b e n e inze lnen H i n w e i s e n in den Rechtstexten2 4 selbst lassen erzählende Q u e l 
len eine soz ia le u n d ö k o n o m i s c h e Sch ichtung in Fr ies land erahnen2 5 , d ie frei l ich 
wen iger aus d e n a l teuropäischen Feuda ls t rukturen als aus e thno log i schen Kategor ien 
einer »rank soc ie ty« z u beschreiben bleibt: Z u po l i t i schen Entsche idungsträgern 
w u r d e eine G r u p p e , die sich selbst als consules oder redjeven benannte u n d sich 
o f fens icht l i ch auch soz ia l abgrenzte. U n s e r O r d n u n g s b e g r i f f »Bauerno l igarch ie« 
b le ibt deshalb sehr u n v o l l k o m m e n , w e i l sich diese Schicht n icht als »Bauern« de f i 
nierte u n d d a r u m ständisch n icht e indeut ig z u veror ten ist; v i e lmehr sind die consules, 
iudices oder redjeven n u r aus ihrer großbäuer l ichen, merkant i len , kr iegerischen u n d 
po l i t i schen Prägung z u begreifen. 

D i e L e h r e v o n der v o n Kar l d e m G r o ß e n gestifteten fr iesischen Freiheit m u ß also 
n icht aus der Karo l ingerze i t 2 6 , sondern zunächs t aus den U m s t ä n d e n der Über l i e f e 
rung i m Hochmi t t e l a l t e r erklärt werden , als der K a r l s b e z u g i m G e f o l g e einer bre i te 
ren europä ischen R ü c k b e s i n n u n g auf den großen Karo l inger 2 7 z u m gesamtfr iesischen 
P h ä n o m e n w u r d e . A u s den Karlss iegeln der Landesgemeinden 2 8 sol l hier n u r das v o n 
Franeker aus d e m Jahr 1313 mi t der U m s c h r i f t Rex Carolas Frisones liberos facit29 

h e r v o r g e h o b e n werden . 
Frei l ich exist ierten unterschiedl iche Vor s t e l l ungen v o n den E n t s t e h u n g s u m s t ä n -

den u n d der P rägung friesischer Freiheit : D i e lateinische Fassung der siebten 
fr ies ischen K ü r e leitet d ie Freiheit der ersten K ü r e (Hec est prima petitio et karoli 
regis concessio. omnibus frisonibus. quod vniuersi rebus propriis utantur. quam diu 
non de meruerunt possidere) aus der Vergabe d u r c h K a r l den G r o ß e n ab. D a f ü r , daß 
sie zu C h r i s t e n u n d d e m süd l ichen K ö n i g u n t e n a n g e w o r d e n seien, hätten sich die 
Fr iesen mi t der huslotha ihre nobilitas et libertas erkauft . D e m K ö n i g , der H e e r e s 
fo lge bis nach H i t z a c k e r u n d z u m Sinkfa l e inforderte , sei schl ießl ich - so die zehnte 
K ü r e - die begrenz te Heer fahr t i m O s t e n nur bis z u r Weser , i m W e s t e n bis z u m Fl ie 
abgerungen w o r d e n , u m so d ie H e i m a t contra fluctus et contra gentilem exercitum 
schützen z u können 3 0 . Freiheit lebte hier also als erkaufter kaiserl icher G u n s t e r w e i s 
f ü r die Verd iens te b e i m K ü s t e n s c h u t z u n d bei der N o r m a n n e n a b w e h r u n d w u r d e 

24 So die achte der 17 gemeinfriesischen Küren, die in ihrer älteren, lateinischen Fassung zwischen nobi-
leSy liberi und minus nobiles unterscheidet; zitiert nach Jelle HOEKSTRA, De eerste en de tweede Hun-
singer codex, >s-Gravenhage 1950, S. 111. 

25 Heinrich SCHMIDT, Adel und Bauern im friesischen Mittelalter, in: Niedersächsisches Jahrbuch für 
L a n d e s g e s c h i c h t e 45 (1973) S. 4 5 - 9 5 ; ID . ( w i e A n m . 14) S. 41 ff . 

26 Dies versucht M. P. VAN BuiJTENEN, De grondslag van de Friese vrijheid, Diss. Amsterdam 1953, S. 
39 ff. Zur friesischen Geschichte im Frühmittelalter vgl. die Hinweise im Lexikon des Mittelalters 4 
(1989) Sp. 970-976, außerdem Stephane LEBECQ, Marchands et navigateurs frisons du haut moyen äge, 
2 Bände, Lille 1983. 

27 Robert FOLZ, Le Souvenir et la legende de Charlemagne dans PEmpire germanique medieval, Paris 
1950, zu Friesland S. 172 ff., 334 ff. 

28 Erich VON LEHE, Das Landessiegel des Landes Wursten. Überlieferung und Deutung eines mittelal
terlichen Königssiegels, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 27 (1936) S. 40-62, bes. S. 52 f. 

29 Abbildungen in Friesche Oudheiden, Leeuwarden 1875, Tafel 25, Nr. 20; VAN BuiJTENEN (wie Anm. 
26) nach S. 60, Abb. 5. 

30 HOEKSTRA (wie Anm. 24) S. 110 und 112. 
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nicht al lein v o m A s e g a , d e m R e c h t s k u n d i g e n , s o n d e r n v o m ganzen V e r b a n d 
getragen31 . 

D i e Idee v o n der G r u n d l e g u n g fr iesischer Fre ihe i t e r fuhr beze i chnende M o d i f i k a 
t i onen , d ie A u s k u n f t ü b e r den W a n d e l po l i t i scher Vors te l l ungswe l ten gewähren . B e i 
spiel da für s ind die M a g n u s k ü r e n 3 2 , ents tanden nach den 17 gemeinfr ies ischen K ü r e n , 
in der F o r s c h u n g häuf ig ins 12. J a h r h u n d e r t dat iert , v ie l le icht aber auch erst deut l i ch 
später i m Z u g e der V e r s c h r i f t l i c h u n g des R e c h t s entstanden. Sie verankern d ie 
W ü r d e , that Fresan fri heran were, in e inem Schlachtensieg der nakeda Fresann f ü r 
K a r l den G r o ß e n v o r R o m unter d e m Fahnenträger M a g n u s , der den P r o t o t y p des 
fr iesischen Streiters i m 13. J a h r h u n d e r t spiegeln k ö n n t e . A l s L o h n n a h m e n die K ä m p 
fer ke in G o l d , sondern l ießen s ich v o m K ö n i g ihre Freihei t in Sieben K ü r e n bestät i 
gen. D a s h ö l z e r n e B a n d u m den H a l s als Z e i c h e n der G e b u n d e n h e i t w a r for tan abge 
schafft . E i n z e l n e B e s t i m m u n g e n entsprechen den 17 gemeinfr ies ischen K ü r e n , so d ie 
A b g a b e n b e f r e i u n g m i t A u s n a h m e v o n Höchte huslada u n d K i r c h e n z e h n t u n d d ie 
e ingeschränkte H e e r f o l g e p f l i c h t z w i s c h e n W e s e r u n d Fl ie, m i t der F l u t h inaus u n d 
m i t der E b b e zurück 3 4 . N e u ist f re i l i ch die geforderte u r k u n d l i c h e Bekrä f t i gung der 
Sieben M a g n u s k ü r e n , der 17 gemeinfr ies ischen K ü r e n , der 24 Landrech te u n d der 36 
Sendrechte d u r c h Paps t L e o und K ö n i g Kar l3 5 . 

D i e geschenkte Fre ihe i t , d ie e rkau f te Freihei t , d ie e r k ä m p f t e Freiheit , d ie auf Papst 
u n d K ö n i g b e z o g e n e Freihei t , d ie in der H i s t o r i o g r a p h i e als Vo lkse igenscha f t st i l i 
sierte Freiheit3 6 , - das w a r e n d ie Parameter , d ie d ie V ie l fa l t der i m H o c h m i t t e l a k e r en t 
w icke l t en V o r s t e l l u n g e n prägten; sie s ind po l i t i s ch oder soz ia l selten e indeut ig z u 
veror ten , verraten aber versch iedene K o n z e p t e einer G r u n d l e g u n g fr iesischer E i g e n 
ständigkei t . 

E i n e so l che V ie l fa l t w a r v e r m u t l i c h nicht al lein in unterschiedl icher soz ia ler R ü c k -
b i n d u n g , s o n d e r n auch in der o f f e n e n S t ruk tur nebene inander exist ierender u n d real 
n icht v e r k n ü p f t e r L a n d e s g e m e i n d e n begründet . Fr ies land lebte z w a r i m K a m p f 
gegen das M e e r u n d i m besonderen B e z u g z u G o t t in den K ö p f e n der C h r o n i s t e n des 
13. J ah rhunder t s , w i e es d ie R e f l e x i o n e n über d ie häuf igen S turmf lu ten in der H i s t o 
r iographie E m o s 3 7 o d e r M e n k o s 3 8 belegen. D o c h result ierte daraus ke in H a n d e l n 

31 Heinrich SCHMIDT, Friesische Freiheitsüberlieferungen im hohen Mittelalter, in: Festschrift für Her
mann Heimpel 3, Göttingen 1972, S. 524; zum Asega Willi KROGMANN, Artikel Asega, in: Handwör
terbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1 (1971) Sp. 239-242. 

32 Zur Interpretation SCHMIDT, Freiheitsüberlieferungen (wie Anm. 31) S. 525 ff. 
33 Text der Magnusküren bei P. SlPMA, Fon alra Fresena fridome, Snits 1947, S. 158-160, Zitate S. 158. 
34 Die fünfte der Magnusküren lautet: that se nene hera fordern an hereferd ne volde folgia, than aster ti 

ther wiser and wester ti ther fle up mittha flode and wth mittha ebba, truch that se thine ower wariad 
deis and nachtis with thine nordkoning and thine wilda witzingis ses flod mit tha fif wepnum, mit 
suerde, mit scilde, mit spada, and mit forca, and mit etkeres orda (ebd. S. 159). 

35 Ibid. 
36 Beispiel dafür ist der Hinweis auf die Freiwilligkeit friesischer Gefolgschaft in der nach 1232 Sept. 20 

geschriebenen Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis 
episcopis Traiectensibus, ed. Hans VAN RlJ, Hilversum 1989, c. 34, S. 78: Etpost pauca dies belli contra 
Drentones indicitur, ad quem nostri Frisones tamquam veri peregrini et sue ecclesie Traiectensis specia-
lissimi defensores, non ex iure, cum sint homines liberi et ab omni iugo servitutis vel cuiuslibetprementts 
dominii exuti, ex mera etpia compassione et propter indulgenciam predicatam episcopo parati evocantur 
per suos plebanos, per decanos, per monachos et viros religiosos et per abbates. Der Bericht Emos in der 
folgenden Anm. Vgl. auch die Belege bei VAN BUIJTFNF.N (wie Anm. 26) S. 3 ff. 
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n a c h i n n e n u n d a u c h k e i n w i r k s a m e s p o l i t i s c h e s A g i e r e n n a c h a u ß e n . N a c h a u ß e n 
m o c h t e m a n z w a r m a n d i e G e s c h l o s s e n h e i t d e r tota Frisia u n d d i e E i n h e i t d e r s i e b e n 
S e e l a n d e 3 9 b e s c h w ö r e n , a b e r i m e n t s c h e i d e n d e n K o n f l i k t f a l l b l i e b e n n u r i n h a l t s l e e r e 
F o r m e l n . K u r z z e i t i g , i n d e r e r s t e n H ä l f t e d e s 13 . 4 0 u n d i n d e n z w a n z i g e r J a h r e n d e s 
14 . J a h r h u n d e r t s 4 1 , s c h e i n t m a n a m o s t f r i e s i s c h e n U p s t a l s b o o m 4 2 i m m e r h i n s o g a r 
ü b e r g e m e i n d l i c h e B u n d e s f o r m e n g e f u n d e n z u h a b e n , d i e a b e r w o h l e h e r a u s d e r 
h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e n G e m e i n d e b i l d u n g 4 3 d e n n a u s u r f r i e s i s c h e m W e s e n z u d e u t e n 
s i n d 4 4 . 

A u c h d a s E i g e n b e w u ß t s e i n b l i e b v o n d e n R a h m e n b e d i n g u n g e n ä u ß e r e r P o l i t i k d e s 
1 3 . J a h r h u n d e r t s b e s t i m m t . D a s F e r n r ü c k e n d e s K ö n i g t u m s , d e r Z e r f a l l e x p a n s i v e r 
h e r z o g l i c h e r M a c h t i n S a c h s e n , d i e v o m f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g t u m p r o p a g i e r t e s p ä t e 

37 Nach der Flut von 1219 fragt sich Emo von Huizinge im Kloster Floridus Hortus (Wittewierum), 
durch welche Sünden Friesland trotz seiner Vorzüge die Flut verdient habe, und stellt Lob und Tadel 
des Landes zusammen: Pro violentia vero Friste oppressione per subitam maris diruptionem multas se-
cum causas pertractabat, que licet multis religiosorum conventibus sit insignis, quipio affectupro ea in-
desinenter supplicant, quia tarnen numerosa hominum multitudine est elata et libertate, que res est 
inestimabilis, pauperum et divitum ditissima, animalium quoque copia, pascuis et fructuum fertilitate 
opulenta et iocunda, forsitan in oculis Altissimipro tot et tantis bonis rea arguitur ingratitudinis et con-
vincitur iudicio diluvü, famis et pestilentiae, ne innoxia sibi videatur, sed ut reatum suum cognoscat et 
abhominationes suas etpreapue illorum qui deberent esse sal terre, saporem sapientie et lucem scientie 
in salsuginem et tenebras convertunt. Unde posita est terra in salsuginem a malicia inhabitantium in ea 
(MG SS 23, S. 491). 

38 Eine schlaue Erklärung für die Flut von 1267 hält Menko im mit allerlei Bibelzitaten gespickten Hin
weis auf die Verweigerung der Kirchenabgaben bereit. Freiheit von Abgaben und Sturmflut scheinen 
sich hier geradezu zu bedingen: Credibile autem est, quod quia sola inter omnes nationes christianorum 
Frisia decimas et primicias non solvit, plagam occeani tollere, quod Deo denegatur, secundum quod in 
psalmo dicitur: >Posuit terram fructiferam in salsuginem a malitia babitantium in ea< (Ps. 106,34).- Und 
der Chronist faßt zusammen: Et sie sepe in Frisia, quod non datur Christo, tollit occeanus (MG SS 23, 
S. 552). Zur Geschichtsschreibung Emos und Menkos vgl. jetzt die zweisprachige Ausgabe Kroniek 
van het klooster Bioemhof te Wittewierum, ed. H.P.H. JANSEN/A. JANSE, Hilversum 1991. 

39 Bis ins 15. Jh. handelte es sich dabei wohl nur um eine symbolische Zahl, so Heinrich SCHMIDT, Stam
mesbewußtsein, bäuerliche Landesgemeinde und politische Identität im mittelalterlichen Friesland, in: 
Regionale Identität (wie Anm. 14) S. 19 f. 

40 Zu 1222 meldet Emo: Contremuit tota terra propter iuratos, quos universitas Frisonum de more vetu-
stissimo creaverunt apud Upstellesbome ( M G SS 23, S. 495 f., vgl. auch S. 505, 513). 

41 Urkundliche Quellen zum Upstalsboom im Ostfriesischen Urkundenbuch 1, 1878, Nr. 50, 51, 53; 3, 
Aurich 1975, Nr. 90-93. Bundesbemühungen blieben erfolglos, und »seit 1327 versinkt der Upstals
boom in der friesischen Geschichte«, SCHMIDT (wie Anm. 14) S. 77; vgl. dort auch S. 74. Zur Gesetz
gebung, die mit dem Upstalsboom verbunden wurde, vgl. Hendrik Derk MEIJERING, De willekeuren 
van de Opstalsboom (1323). Een filologisch-historische monografie (Diss. Amsterdam), Groningen 
1974, mit kritischen Hinweisen zur traditionellen rechtshistorischen Ausdeutung als »Upstalsboomer 
Recht«. 

42 Die Quellen, um allerlei Hypothesen bereichert, bei Georg SELLO, Vom Upstalsbom und vom Totius-
Frisiae-Siegel, in: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Em
den 21 (1925) S. 65-137. 

43 B. H. SUCHER VAN BATH, Universitas, in: id., Herschreven historie. Schetsen en Studien op het gebied 
der middeleeuwse geschiedenis, Leiden 1949, S. 281-304; Heinz STOOB, Landausbau und Gemeinde
bildung an der Nordseeküste im Mittelalter, in: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen I, 
Konstanz/Stuttgart 1964, S. 365-422; Wilhelm EBEL, Zur Rechtsgeschichte der Landgemeinde in Ost
friesland, ibid. S. 305-324. 

44 Vgl. SCHMIDT (wie Anm. 14) S. 68, 70.- Als künftige Aufgabe landesgeschichtlicher Forschung wäre 
eine Studie zur Instrumentalisierung des Upstalsbooms für das friesische Bewußtsein des 19. und 20. 
Jhs. lohnender als die erneute Beschwörung und hypothetische Anreicherung der dürren Quellen
überlieferung. 



312 Bernd Schneidmüller 

K r e u z z u g s b e w e g u n g , der küs tennahe H a n d e l über po l i t i sche G r e n z e n h inweg : H i e r 
lagen die G r ü n d e fr iesischer Selbständigkei t u n d engerer landesgemeindl icher B i n 
d u n g e n v o n bäuerl ich l ebenden O l i g a r c h i e n , d ie ihre fr ies ischen W e r t e wen iger in 
o b j e k t i v v o r h a n d e n e n h i s tor i schen V o r f o r m e n d e n n i m europä ischen K u l t u r k o n t a k t 
f anden u n d ihre A u t o n o m i e w i e ihre L e b e n s f o r m e n aus der eigenen G e g e n w a r t erst 
h is tor isch begründeten . 

Selbst in prakt ischer P o l i t i k w u r d e dabei der R ü c k b e z u g auf K a r l den G r o ß e n 
w i r k s a m , so in f r i es i sch - f ranzös i schen W i r t s c h a f t s k o n t a k t e n des späten 13. u n d in 
B ü n d n i s v e r h a n d l u n g e n der 30er J a h r e des 14. J a h r h u n d e r t s : K a r l der G r o ß e , attavus 
des f ranzös i schen K ö n i g s P h i l i p p I I I . , habe, s o die consules v o n O s t e r g o u n d W a n -
gerland, ihre Fre ihe i t begründe t , so daß sie v o m rex Allimannie u n d al len potestates 
cuiuslibet nationis u n a b h ä n g i g seien45. P h i l i p p V I . n a h m e t w a ein halbes J a h r h u n d e r t 
später dieses Schre iben nach A u s w e i s der Ü b e r l i e f e r u n g in den Pariser A r c h i v e s 
N a t i o n a l e s auf46 u n d ident i f i z ier te i m R a h m e n seiner B ü n d n i s p o l i t i k als N a c h f a h r e 
des großen Karo l i ngers d ie Fr i sones s chme iche lnd 1337 m i t Franci, qui apud nos 
>liberi< interpretantur*7. 

I n Fr ies land dur f te m a n damals auf eine längere T r a d i t i o n dieser Kar ls f re ihe i t 
zu rückschauen . 1248 verbr ie f te K ö n i g W i l h e l m v o n H o l l a n d auf e i n e m A a c h e n e r 
H o f t a g seinen fr ies ischen K ä m p f e r n in W ü r d i g u n g ihrer U n t e r s t ü t z u n g omnia iura, 
libertates et privilegia concessa Frisonibus universis a Karolo magno imperatore, ante-
cessore nostro sancte memorie4*. D e r Herausgeber der D i p l o m a t a W i l h e l m s hat sich 
n a c h d r ü c k l i c h für die E c h t h e i t des Stücks , dessen O r i g i n a l n o c h i m 17. J a h r h u n d e r t 
vor lag , e ingesetzt u n d f rühere V e r m u t u n g e n , daß f ü r die U r k u n d e n a u s s t e l l u n g 1248 
d ie b e r ü h m t e Fä l schung auf den N a m e n Kar l s des G r o ß e n hergestellt w o r d e n sei, 
zurückgewiesen 4 9 . V i e l m e h r soll d ie echte U r k u n d e W i l h e l m s interessierten Kre i sen 
den A n s t o ß für die F a b r i k a t i o n des F a l s u m gegeben haben5 0 . G r ö ß e r e K larhe i t d ü r f t e 
aus einer v o r a l lem über l ie ferungsgesch icht l i chen Studie z u m P s e u d o k a r o l i n u m z u 
z i ehen sein, das n u r i n e inem u n z u r e i c h e n d e n D r u c k in den M G H 5 1 u n d in e i n e m 
nicht be f r ied igenden Para l l e ldruck dreier U b e r l i e f e r u n g e n d u r c h v. R i ch tho fen 5 2 v o r 
liegt. D e r wesent l i che Inha l t läßt sich hieraus i m m e r h i n erschl ießen, auch w e n n d ie 
E n t s t e h u n g s u m s t ä n d e - e ine M i s c h u n g fr iesischer Fre ihe i t smythen m i t den ritterl i -

45 Acta Imperii, Angliae et Franciae ab a. 1267 ad a. 1313, hg. v. Fritz KERN, Tübingen 1911, Nr. 1. 
46 Überliefert im Konvolut der Archives Nationales, Paris, J 526, mit mehreren Urkunden der 30er Jahre 

des 14. Jhs., vgl. die Hinweise und Drucke bei P. J. BLOK, Oorkonden betrekkelijk Friesland en zijne 
verhouding tot Frankrijk in de 13e en 14e eeuw, in: D e vrije Fries 19 (1900) S. 317-333. 

47 Gedruckt, offensichtlich ohne Kenntnis der Arbeit Bloks, von Fritz KERN, Analekten zur Geschichte 
des 13. und 14. Jahrhunderts V: Frankreich und die Friesen, in: Mitteilungen des Instituts für österrei
chische Geschichtsforschung 31 (1910) S. 76-87, hier Nr. 1, S. 83. 

48 M G H Dipl. reg. et imp. Germ. 18, 1, Hannover 1989, Nr. 48. 
49 Dieter HÄGERMANN, Studien zum Urkundenwesen Wilhelms von Holland, Köln/Wien 1987, S. 111 

ff. 
50 ID., Die Urkundenfälschungen auf Karl den Großen. Eine Ubersicht, in: Fälschungen im Mittelalter 3, 

Hannover 1988, S. 440 f. 
51 M G H Dipl. Karol. 1, Hannover 1906, Nr. 269. Zur Kritik Friedrich BOCK, Friesland und das Reich, 

in: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 33 (1953) 
S. 33 f. 

52 Karl Freiherr VON RlCHTHOFEN, Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte II 1, Berlin 1882, 
S. 165-213. 
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chen Sehnsüchten einer aufste igenden O b e r s c h i c h t - letzt l ich verborgen b le iben: 
Friesische Tap ferke i t , so das P s e u d o k a r o l i n u m , habe gegen die Sachsen u n d v o r R o m 
die libertas erstritten, d ie sich in Freiheit v o n Steuern oder A b g a b e n u n d v o n n icht 
selbst gewähl ten H e r r e n ausdrücke; ihre consules k ö n n t e n sich die Friesen frei küren . 
D o c h m i t e iner B e s t i m m u n g ging das S p u r i u m über die sozia le Realität h inaus: E i n e n 
potestas Friste, d e m ganz Fries land u n t e r w o r f e n sei, dür f ten sich die consules näml i ch 
erheben, der d a n n die Befäh igten u n d Wi l l i gen z u R i t tern more militum regni Francie 
schlagen könne 5 3 . So begann eine kriegerische Sp i t zengruppe , sich in ritterl ichen F o r 
m e n e inzu leben , s ich das W a p p e n des Re ichs aufs Schi ld u n d einen Potestaten, e inen 
G e w a l t h a b e r i tal ienischer Prägung an d ie nebl ige N o r d s e e k ü s t e z u wünschen 5 4 . H i e r 
w a r der ke ineswegs e in förmige , v i e lmehr v o n Uber lagerungen herrschaft l icher u n d 
genossenschaft l icher B i n d u n g e n geprägte W e g z u r Häupt l ingsherrscha f t des 14. u n d 
15. J a h r h u n d e r t s in den L a n d e s g e m e i n d e n u n d z u r schl ießl ichen Feudal is ierung in 
Os t f r i e s l and gewiesen5 5 . M a n besang wei ter die freien u n d edlen Friesen56 , d o c h es 
l o h n t sich, auf d ie Interessen v o n Städten u n d H e r r e n z u achten, die friesisches W e s e n 
für ihre Z w e c k e in die spätmittelalter l iche D e b a t t e führten . 

II. Fürst und Land 

D i e U b e r l i e f e r u n g aus d e m U m k r e i s der we i f i schen Fürstenfami l ie w i e ihre 
G e s c h i c h t e v o m 12. bis z u m 14. J a h r h u n d e r t b ieten v o r z ü g l i c h e Zeugn i s se f ü r d e n 
W a n d e l h o c h a d l i g e r Ident i tä t u n d d ie V e r k n ü p f u n g v o n Fürs t u n d L a n d an der 
W e n d e v o m H o c h - z u m Spätmitte la l ter . U m f a s s e n d e r e eigene Stud ien so l len hier 
i m H i n b l i c k auf d ie verg le ichend angelegte Frageste l lung z u s a m m e n g e f a ß t 
werden 5 7 . 

D e m A u f s t i e g z u r bayer ischen u n d z u r sächsischen H e r z o g s w ü r d e , d e m M i t 
e inander m i t den stauf ischen V e r w a n d t e n seit den fün fz iger Jahren des 12. J a h r h u n 
derts u n d der fast kön igsg le ichen Stel lung H e i n r i c h s des L ö w e n i m norddeutschen 
R a u m 5 8 fo lg te die Kr i se i m P r o z e ß gegen den L ö w e n u n d i m Ver lus t der R e i c h s -

53 D K 1269. 
54 SCHMIDT, Freiheitsiiberlieferungen (wie Anm. 31) S. 531 ff. Vgl. auch Folz (wie Anm. 27) S. 334 ff. 
55 Willem VAN ITERSON, Feudalisierungsversuche im westerlauwerschen Friesland, in: Zeitschrift der Sa-

vigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 79 (1962) S. 72-103; SCHMIDT (wie 
A n m . 19) S. 6 2 ff.; VRIES ( w i e A n m . 14). 

56 Oebele VRIES, De aldfryske pearformule fry ende freesk, in: Us Wurk 35 (1986) S. 75-84. 
57 Bernd SCHNEIDMüLLER, Landesherrschaft, weifische Identität und sächsische Geschichte, in: Regio

nale Identität und soziale Gruppen im deutschen Mittelalter, hg. v. Peter MORAW, Berlin 1992, S. 65-
101. 

58 Vgl. zum Problem der weifischen Sonderstellung neben den allgemeineren Arbeiten von JORDAN und 
OPLL (wie Anm. 3) vor allem Johannes FRIED, Königsgedanken Heinrichs des Löwen, in: Archiv für 
Kulturgeschichte 55 (1973) S. 312-351. In diesen Zusammenhang gehört auch die heftige neuere Dis
kussion um die politische Ausdeutbarkeit des Evangeliars Heinrichs des Löwen; die Positionen sind 
zuletzt markiert von Johannes FRIED, »Das goldglänzende Buch«. Heinrich der Löwe, sein Evangeliar, 
sein Selbstverständnis. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung, in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 
242 (1990) S. 34-79; Otto Gerhard OEXLE, Zur Kritik neuer Forschungen über das Evangeliar Hein
richs des Löwen, in: ibid. 245 (1993) S. 70-109. 
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lehen59 . Fakt i sch beschränkten d ie E n t s c h e i d u n g e n der achtz iger J ahre des 12. J a h r 
hunder ts d ie W e i f e n auf ihre A l l o d i a l g ü t e r in Os t sachsen , A l l od ia lgü ter , die v o n 
sächsischen V o r f a h r e n ererbt waren6 0 . A n dieser Basis änderte die Gesch i ch te der 
S ö h n e H e i n r i c h s des L ö w e n nichts , w e d e r d ie ze i twei l ige Herrscha f t H e i n r i c h s v o n 
B r a u n s c h w e i g in der rhe in ischen Pfa lzgrafschaft6 1 n o c h der A u f s t i e g O t t o s I V . z u r 
K ö n i g s - u n d Ka i serwürde 6 2 . Sein endgül t iges Schei tern legte die fragi len G r u n d l a g e n 
des po l i t i schen u n d recht l ichen Potent ia l s b l o ß , das auch d u r c h die fakt ische N a c h 
fo lge O t t o s des K i n d e s 1227 in den we i f i s chen A l l o d i a l g ü t e r n nicht nennenswer t 
konso l i d i e r t wurde 6 3 . E r s t d ie A u s s ö h n u n g O t t o s m i t Ka i ser Fr iedr ich I I . u n d die 
B e g r ü n d u n g des H e r z o g t u m s B r a u n s c h w e i g als R e i c h s f ü r s t e n t u m neuen T y p s auf 
d e m M a i n z e r H o f tag v o n 123564 regelten d ie ver fassungsrecht l ichen u n d po l i t i schen 
P r o b l e m e i m sächsischen R a u m u n d schufen d ie tragfähige Basis fü r d ie spätmit te la l 
terl iche Her r scha f t der W e i f e n in B r a u n s c h w e i g u n d Lüneburg 6 5 . 

D e m Ver lu s t der süddeu t schen H a u s g ü t e r u n d des bayer ischen H e r z o g t u m s w i e 
d e m A u f g e h e n in der neuen , sächsischen H e i m a t kor respond ie r te ein n a c h d r ü c k l i 
cher W a n d e l des h i s to r i sch -po l i t i s chen Bewußtse ins . H a t t e m a n sich i m 12. J a h r h u n 
dert in W e i n g a r t e n , d e m H a u s k l o s t e r u n d der G r a b l e g e der süddeutschen W e i f e n , auf 
die S icherung der süddeu t schen Fami l i engesch ich te konzentr ier t 6 6 u n d auch den 
Bes i t zwechse l zu den Staufern gegen E n d e des 12. J a h r h u n d e r t s i m Sinne bes i tzrecht 
l icher u n d fami l iärer K o n t i n u i t ä t verarbeitet6 7 , s o setzte d ie neue O r i e n t i e r u n g auf 
Sachsen u n d auf das H e r r s c h a f t s z e n t r u m B r a u n s c h w e i g als P r o t o t y p eines neuen 
Mi t t e lpunk t s 6 8 s c h o n in der B lü teze i t der H e r r s c h a f t H e i n r i c h s des L ö w e n ein: A m 
alten b r u n o n i s c h e n H e r r e n s i t z w u r d e ein vö l l iger N e u b a u des alten Kol leg iats t i f ts als 

59 Neuere Studien stammen von Karl HEINEMEYER, Der Prozeß Heinrichs des Löwen, in: Blätter für 
deutsche Landesgeschichte 117 (1981) S. 1—60; Gerhard THEUERKAUF, Der Prozeß gegen Heinrich den 
Löwen. Uber Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter, in: Heinrich der Löwe, hg. v. Wolf-Die
ter MOHRMANN, Göttingen 1980, S. 217-248; Odilo ENGELS, Zur Entmachtung Heinrichs des Löwen, 
in: ID., Stauferstudien, Sigmaringen 1988, S. 116-130; WEINFURTER (wie Anm. 8) S. 455—481. 

60 Lotte HüTTEBRäUKKR, Das Erbe Heinrichs des Löwen. Die territorialen Grundlagen des Herzogtums 
Braunschweig-Lüneburg von 1235, Göttingen 1927. 

61 Lothar VON HEINEMANN, Heinrich von Braunschweig, Pfalzgraf bei Rhein, Gotha 1882. 
62 Bernd Ulrich HUCKER, Kaiser Otto IV., Hannover 1990. 
63 August MICHELS, Leben Ottos des Kindes, ersten Herzogs von Braunschweig und Lüneburg, Phil. 

Diss. Göttingen 1891; Sigurd ZlLLMANN, Die weifische Territorialpolitik im 13. Jahrhundert (1218-
1267), B r a u n s c h w e i g 1975. 

64 Egon BOSHOF, Die Entstehung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg, in: Heinrich der Löwe, hg. 
v. Wolf-Dieter MOHRMANN, Göttingen 1980, S. 249-274. 

65 Hans PATZE, Die Weifen in der mittelalterlichen Geschichte Europas, in: Blätter für deutsche Landes
gesch ichte 117 (1981) S. 1 3 9 - 1 6 6 . 

66 Karl SCHMIU, Weifisches Selbstverständnis, in: Adel und Kirche, Freiburg/Basel/Wien 1968, S. 389^116. 
67 Otto Gerhard OEXLE, Weifische und staufische Hausüberlieferung in der Handschrift Fulda D 11 aus 

Weingarten, in: Von der Klosterbibliothek zur Landesbibliothek, hg. v. Artur BRALL, Stuttgart 1978, 
S. 2 0 3 - 2 3 1 . 

68 Auf das neue Konzept von Braunschweig als patria im Widmungsgedicht des Evangeliars Heinrichs 
des Löwen hat Otto Gerhard OEXLE, Das Evangeliar Heinrichs des Löwen als geschichtliches Denk
mal, in: Das Evangeliar Heinrichs des Löwen. Kommentar zum Faksimile, hg. v. Dietrich KöTZSCHE, 
Frankfurt am Main 1989, S. 9-27; id., Die Memoria Heinrichs des Löwen, in: Memoria in der Gesell
schaft des Mittelalters, hg. v. Dieter GEUENICH/Otto Gerhard OEXLE, Göttingen 1994, S. 128-177, 
bes. S. 171 ff., hingewiesen. Vgl. auch Arno WEINMANN, Braunschweig als landesherrliche Residenz 
im Mittelalter, Braunschweig 1991. 
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Fürstengrablege6 9 u n d eine neue Pfa lzanlage v o n kön ig l i chen D i m e n s i o n e n err ich
tet70 u n d d e m herzog l i chen Se lbstbewußtse in in der Er r i ch tung des L ö w e n s t e i n s 
A u s d r u c k verl iehen7 1 , lange bevor der O r t g le ichsam no tgedrungen z u e inem der 
letzten S t ü t z p u n k t e des Hauses w i e - neben L ü n e b u r g - z u m Z e n t r u m des neuen 
Re i chs fü r s ten tums w e r d e n sollte. 

M i t der fakt i schen B e s c h r ä n k u n g auf die ehemal igen b r u n o n i s c h e n u n d b i l l un -
g ischen H e r r e n s i t z e B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g g ing d ie Schär fung h i s tor i schen 
Interesses an der G e s c h i c h t e d i e s e r p a t r i m o n i a e inher , d ie i m 13. J a h r h u n d e r t gezie l t 
v o r d ie s c h w ä b i s c h e n W u r z e l n des We i f engesch lech t s geschoben w u r d e n . D e u t l i c h 
w i r d dies in der geist l ichen M e m o r i a 7 2 in St. M i c h a e l in L ü n e b u r g 7 3 u n d in 
St. B las ius in Braunschwe ig 7 4 , w o n u r die sächsischen u n d we i f i s chen P a t r o n e der 
geist l ichen Ins t i tu te k o m m e m o r i e r t w u r d e n , u n d schl ießl ich in der H i s t o r i o 
graphie . 

O b Gesch i ch t s schre ibung in geist l ichen Zen t ren i m U m k r e i s mittelalterl icher 
A d e l s f a m i l i e n w i r k l i c h als A u s d r u c k adl igen E igenbewußtse ins oder n icht v i e lmehr 
aus der inst i tut ione l len G e b u n d e n h e i t der schre ibenden K le r i ke r zu begrei fen ist, 
k a n n hier n icht grundsätz l i ch erörtert werden7 5 . Z w a r besaßen die W e i f e n einen 
umfassenden herrschaft l ichen Z u g r i f f auf die in Frage s tehenden Institute7 6 , aber 
d a m i t ist das k o m p l i z i e r t e G e f ü g e v o n A u f t r a g u n d Interesse n o c h nicht geklärt. 

Jedenfa l l s verankerte d ie Gesch ich tsschre ibung in z u n e h m e n d e r Genea log i s i e rung 
u n d Terr i tor ia l i s ierung d ie W e i f e n auch histor isch in der neuen H e i m a t u n d 
präparierte unter Vernach läss igung süddeutscher Bezüge die v ie l fä l t igen sächsischen 
W u r z e l n des Gesch lech ts heraus. D a f ü r legt eine heute in Tr ie r ve rwahr te S a m -

69 Ernst DöLI., Die Kollegiatstifte St. Blasius und St. Cyriacus zu Braunschweig, Braunschweig 1967. 
70 Fritz ARKNS, Die Königspfalz Goslar und die Burg Dankwarderode in Braunschweig, in: Stadt im 

Wandel 3, hg. v. Cord MECKSEPER, Stuttgart-Bad Cannstatt 1985, S. 117-149. 
71 Karl JORDAN/Martin GOSEBRUCH, 800 Jahre Braunschweiger Burglöwe 1166-1966, Braunschweig 

1967; Der Braunschweiger Löwe, hg. v. Gerd SPIES, Braunschweig 1985; Der Braunschweiger Burglö
we, Göttingen 1985.- Die historischen Quellen zur Errichtung und Datierung des Steins stellt erstmals 
zusammen Klaus NASS, Zur Cronica Saxonum und verwandten Braunschweiger Werken, in: Deut
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters 49, 1993, S. 557-582. 

72 Grundsätzlich zur weifischen Memoria Otto Gerhard OKXLE, Adliges Selbstverständnis und seine 
Verknüpfung mit dem liturgischen Gedenken - das Beispiel der Weifen, in: Zeitschrift für die Ge 
schichte des Oberrheins 134 (1986) S. 47-75.- Oexle hat das Thema in Vorträgen aufgenommen und 
weitergeführt, die daraus hervorgehenden Publikationen lagen bei Manuskriptabschluß noch nicht 
vor. 

73 Otto Gerhard OEXLt, Die »sächsische Welfenquelle« als Zeugnis der weifischen Hausüberlieferung, 
in: Deutsches Archiv 24 (1968) S. 493; Gerd ALTHOFF, Adels- und Königsfamilien im Spiegel ihrer Me
morialüberlieferung. Studien zum Totengedenken der Billunger und Ottonen, München 1984, S. 64. 

74 S C H N E I D M ü L L E R ( w i e A n m . 57) S. 79 ff. 
75 Auf die Notwendigkeit zur Erfassung der causa scribendi bei der Erforschung mittelalterlicher Histo

riographie verwies wiederholt Gerd Al.THOFF, Anlässe zur schriftlichen Fixierung adligen Selbstver
ständnisses, in: Zeitschrift für die Geschichte der Oberrheins 134 (1986) S. 34-46; ID., Causa scribendi 
und Darstellungsabsicht: Die Lebensbeschreibungen der Königin Mathilde und andere Beispiele, in: 
Litterac medii aevi. Festschrift für Johanne Autenrieth, hg. v. Michael BORGOLTE/Herrad SPILLING, 
Sigmaringen 1988, S. 117-133; ID., Gandersheim und Quedlinburg. Ottonische Frauenklöster als 
Herrschafts- und Überlieferungszentren, in: Frühmittelalterliche Studien 25 (1991) S. 123-144. 

76 DOLI, (wie Anm. 69) S. 90 ff.; Bernd SCHNEIDMüI l.ER, Weifische Kollegiatstifte und Stadtentstehung 
im hochmittelalterlichen Braunschweig, in: Rat und Verfassung im mittelalterlichen Braunschweig, 
Braunschweig 1986, S. 276 ff. 
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melhandschr i f t aus St. Blas ius in Braunschwe ig 7 7 m i t Schri f ten z u r L a n d e s 
geschichte7 8 ebenso Z e u g n i s ab w i e die m i t t e lhochdeu t sche Braunschwe ig i sche 
R e i m c h r o n i k 7 9 , d ie das B i l d des B a u m s f ruch tbar mach t z u r Suche nach den W u r z e l n , 
den sächsischen W u r z e l n v o n L i u d o l f i n g e r n , B r u n o n e n u n d B i l lungern , vere int 
schl ießl ich in H e i n r i c h d e m L ö w e n 8 0 . M i t i h m , se inen S ö h n e n u n d se inem E n k e l O t t o 
w a r die we i f i sche G e s c h i c h t e in Sachsen aufgegangen, u n d d ie sächsische Gesch i ch te 
lief auf das neue H e r z o g t u m B r a u n s c h w e i g o d e r B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g zu , h ier 
w a r d ie Gesch i ch te des sächsischen V o l k e s u n d seiner H e r r e n konzent r i e r t , bewahr t 
u n d fo r tge führ t . 

D i e Braunschwe iger H i s t o r i o g r a p h i e stellte i m letzten V ier te l des 13. J a h r h u n d e r t s 
n icht m e h r d ie G e s c h i c h t e der Fami l i e ins Z e n t r u m u n d entwicke l te v o n hier aus d ie 
e r rungenen A m t e r u n d W ü r d e n . S o w o h l das in der Tr ie rer Sammelhandschr i f t ü b e r 
l ieferte F r a g m e n t der Fürs tenchron ik 8 1 als auch die C r o n i c a d u c u m de B r u n s w i c k 8 2 

rück ten B r a u n s c h w e i g als den Zen t ra lo r t des H e r z o g t u m s u n d den erb l ichen Bes i t z 
an der proprietas in Bruneswich o d e r an der proprietas liberrima hereditatis innate in 
Bruneswic^ in den V o r d e r g r u n d . U m diesen Sitz w u r d e die Gesch i ch te mehrerer 
H e r r e n f a m i l i e n , ihrer G e n e a l o g i e n u n d V e r w a n d t s c h a f t e n , ihrer A m t e r u n d W ü r d e n 
gruppiert . E i n e so lche V o r s t e l l u n g v o m erb l ichen Bes i t z ü b e r J ahrhunder te , v o n G r a f 
B r u n aus d e m Beg inn des 11. J a h r h u n d e r t s bis z u H e r z o g A l b r e c h t in der z w e i t e n 
H ä l f t e des 13. J ah rhunder t s , ku lm in i e r t e d a n n i m Sch lußsatz der Fürs tenchron ik : Hec 
est linea heredum descendencium a domno Brunone principe usque ad domnum 
Albertum ducem et principem in Bruneswich**. 

V o n so l chen bes i t z recht l i ch -herrschaf t l i chen K o n t i n u i t ä t e n k ü n d e n genealogische 
B i ld ta fe ln , d ie v o n der M i t t e des 13. J a h r h u n d e r t s an das E n s e m b l e sächsischer F ü r 
sten, v o n den B i l lungern , der W i d u k i n d - S i p p e oder den L i u d o l f i n g e r n ausgehend, 
z u s a m m e n f ü g t e n u n d d a m i t Re f l exe hochad l igen Fami l i enbewußtse ins e inf ingen. 

A u f eine so lche T a f e l aus der Ze i t u m 1300, ents tanden in St. B las ius in B r a u n 
schweig , habe ich bereits 1987 a u f m e r k s a m gemacht8 5 . Sie stellt den Reditus b i l l ung i -
scher H e r z o g s h e r r s c h a f t aus den 1106 v e r z w e i g t e n we ib l i chen L i n i e n in der E h e 

77 Stadtbibliothek Trier, Ms. 1999/129: Chronicae principum Brunsvicensium fragmentum, Chronica 
principum Saxoniae ampliata, Annalium s. Blasii Brunsvicensium maiorum fragmenta, Cronica Boe-
morum, Cronica Slavorum (ed. Hc-LDER-EGGERS, M G SS 30, 1, S. 16-43), außerdem noch Listen der 
Bischöfe von Halberstadt und Hildesheim sowie der Äbte von Montecassino; vgl. SCHNEIDMÜLLER 
(wie Anm. 57) S. 86 ff. 

78 Hans PAT/E, Adel und Stifterchronik. Frühformen territorialer Geschichtsschreibung im hochmittel
alterlichen Reich, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 100 (1964) S. 8-81; 101 (1965) S. 67-128. 

79 Braunschweigische Reimchronik, ed. WEILAND, M G DtChr . 2, S. 430-574. Aus der Perspektive Alt -
hoffs müßte die Schrift im Hinblick auf die Haltung des Kapitels von St. Blasius, des mutmaßlichen 
Entstehungsortes der Reimchronik, zu den weifischen Teilungen des späten 13. Jhs. erneut analysiert 
werden. 

80 Hans PATZE/Karl-Heinz AHRENS, Die Begründung des Herzogtums Braunschweig im Jahre 1235 und 
die »Braunschweigische Reimchronik«, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 122 (1986) S. 67-89. 

81 Chronicae principum Brunsvicensium fragmentum, M G SS 30, 1, S. 21-27. 
82 Cronica ducum de Brunswick, ed. WEILAND, M G DtChr . 2, S. 574-585. 
83 Fürstenchronik (wie Anm. 81) cap. 4, S. 23. 
84 Ibid., cap. 10, S. 26. 
85 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Billunger - Weifen - Askanier. Eine genealogische Bildtafel aus dem Braun

schweiger Blasius-Stift und das hochadlige Familienbewußtsein in Sachsen um 1300, in: Archiv für 
Kulturgeschichte 69 (1987) S. 30-61. Vgl. die beigegebene Abbildung. 
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H e r z o g O t t o s des K i n d e s v o n B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g u n d M e c h t h i l d s v o n 
B r a n d e n b u r g dar u n d fügt auch die stauf ischen V e r w a n d t e n a m R a n d e an. I n z w i 
schen k o n n t e K l a u s N a ß 8 6 d ie V o r l a g e für dieses Blatt in der C h r o n i k A lbe r t s v o n 
Stade z u 1152 ermitteln8 7 . Für das J a h r der K ö n i g s w a h l Fr iedr ichs I. k a m es A l b e r t 
auf V e r w a n d t s c h a f t e n u n d sächsische U r s p r ü n g e an, u n d die erhaltene H a n d s c h r i f t 
des 14. J a h r h u n d e r t s w i e die E d i t i o pr inceps führen das S t e m m a bis z u He lena , einer 
T o c h t e r O t t o s des K i n d e s u n d Mech th i l d s , deren nahe V e r w a n d t s c h a f t z u i h rem G a t 
ten, H e r z o g A l b e r t v o n Sachsen, herausgestellt w i r d ; A l b e r t verdeut l icht z u d e m die 
N a h e h e v o n A l b e r t s T o c h t e r M e c h t h i l d mi t J o h a n n e s v o n B r a n d e n b u r g u n d ver 
m e r k t die E h e v o n A l b e r t s anderer T o c h t e r El isabeth mi t G r a f J o h a n n e s v o n H o l 
stein88. In St. Blasius in B r a u n s c h w e i g nutzte m a n an der W e n d e v o m 13. z u m 14. 
J a h r h u n d e r t dieses S t e m m a A l b e r t s f ü r eine eigenständige W e i t e r f ü h r u n g in einer 
großen , n u n auch f igür l ichen Dars te l lung am A b s c h l u ß des O r d i n a r i u s s. Blasi i , eines 
K a p i t e l b u c h s m i t den A b s c h r i f t e n der bedeutendsten U r k u n d e n 8 9 . D e r Ze i chner 
führ te die Verwand ten ta f e l n u n z u al len K i n d e r n O t t o s u n d M e c h t h i l d s u n d z u ihren 
Ehepar tnern f o r t u n d legte dami t Zeugn i s für ein aus seinen n o r d - u n d mi t te ldeut 
schen B e z ü g e n lebendes or ig inär hochadl iges Bewußtse in v o n wei f i scher V e r w a n d t 
schaft mit Staufern u n d A s k a n i e r n u n d v o n wei f i scher V e r w u r z e l u n g in sächs i schen 
E l i ten ab90. 

A u f die e inheit l iche Gesch ich te dieser sächsischen Her ren fami l i en we i sen schl ieß
l ich z w e i gegenüberstehende T a f e l n aus der M i t t e des 15. J ahrhunder t s h in , entstan
den in der D i ö z e s e Halberstadt9 1 . A n die Fo lge der f rühmit te la l ter l ichen H e r r e n über 
Sachsen, v o n W i d u k i n d über L i u d o l f z u den o t ton i schen K ö n i g e n u n d Ka isern , w i r d 
d ie Re ihe der we i f i schen H e r z ö g e in Sachsen seit H e i n r i c h d e m Sto l zen angesch los 
sen, losgelöst v o n ihren süddeutschen V o r f a h r e n u n d aufgegangen in der sächsischen 
Ade ls landschaf t 9 2 . In der f rühen N e u z e i t fand die V e r k n ü p f u n g v o n Fürs ten fami l i e 

86 NASS (wie Anm. 71) S. 570 ff. Herrn Kollegen NASS danke ich für freundliche Hinweise. 
87 M G SS 16, S. 329; Korrekturen bei Naß, S. 571, Anm. 49. Zur Überlieferung (Handschrift des 14. Jhs., 

drei weitere Handschriften verloren, Editio princeps von Reineccius) vgl. neben der Vorrede des 
MGH-Edi tors Lappenberg die Hinweise bei Wilhelm WATTENBACH/Franz-Josef SCHMALE, Deutsch
lands Geschichtsquellen im Mittelalter. V o m Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum 
1, Darmstadt 1976, S. 423 ff. 

88 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. Heimst. 466, fol. 121r. Ed. v. R. Reineccius, 
Helmstedt 1587, fol. 168v; vgl. die beigegebenen Abbildungen. 

89 Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel, VII B Hs 129. Das Stemma befindet sich fol. 47v; zum 
kodikologischen Befund Schneidmüller (wie Anm. 57) S. 47 ff. Abbildung der Tafel dort nach S. 60. 
Zur »Grundstockhand« und zur »Nachtragshand« Naß (wie Anm. 71) S. 570.- Es ist nicht ausge
schlossen, daß man in Braunschweig eine mögliche erweiterte Fassung von Alberts Chronik benutzte, 
deren Textgeschichte noch nicht eindeutig geklärt ist. Die erhaltene Uberlieferung des Albertschen 
Stemmas, dessen Quellen zudem dunkel bleiben, kennt jedenfalls keine figürliche Darstellung des bil-
lungischen Paares. Nach freundlicher Auskunft von Frau Dr. Renate Kroos (München) deutet der Stil 
der Braunschweiger Zeichnung auf eine ältere Vorlage aus der Mitte des 13. Jahrhunderts hin. Diese 
könnte sich in einer verlorenen Albert-Chronik des 13. Jhs. befunden haben. 

90 Die Anordnung der Tafel aus St. Blasius verrät als Erweiterung der Vorlage Alberts diese bewußte Sti
lisierung der nach Otto und Mechthild folgenden Generation von Weifenkindern neben den Nach
kommen Kaiser Friedrichs II. Zu den Ehen der Kinder Ottos und Mechthilds ZlLl.MANN (wie Anm. 
63) S. 326 f. und Stammtafel IV. 

91 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. Weißenburg A , fol. 1 l v und 12r; Beschreibung 
bei Hans BUTZMANN, Die Weißenburger Handschriften, Frankfurt am Main 1964, S. 79 f. 

92 Abbildung bei Bernd ScHNEIDMÜLl.ER, Reichsnähe - Königsferne. Goslar, Braunschweig und das 
Reich im Spätmittelalter, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 64 (1992) Farbtafeln 
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u n d L a n d ihren kräft igsten A u s d r u c k , als ein K u p f e r s t i c h f ü r H e r z o g H e i n r i c h J u l i u s 
( 1 5 6 2 - 1 6 1 3 ) den W e i f e n s t a m m b a u m aus d e m L a n d der Braunschwe iger S tadts i lhou 
ette herauswachsen ließ93 . 

In so lcher sächsischer K o n z e n t r a t i o n , in der Genea log i s i e rung u n d Terr i tor ia l i s ie 
rung v o n Gesch i ch t s schre ibung , spiegelt sich der W a n d e l po l i t i schen Bewußtse ins i m 
U m k r e i s des We i f enhauses u n d d ie a l lmäh l i che Iden t i f i z i e rung v o n Fürs t und L a n d : 
D i e geistl iche M e m o r i a fügte d ie herzog l i che Fami l i e in das K o n t i n u u m ihrer sächsi 
schen V o r f a h r e n u n d V o r g ä n g e r ein, auf se inen H o f f e s t e n präsentierte sich der w e i 
f ische H e r z o g inmi t ten seiner R i t te r aus d e m Sachsenland9 4 , u n d d ie G e s c h i c h t s 
schreiber k o n n t e n d ie F o l g e sächsischer K ö n i g e u n d H e r z ö g e m i t den W e i f e n 
f o r t führen . Ident i tät or ient ierte s ich am A m t w i e a m Patrimonium, u n d d ie 
G e s c h i c h t e v o n A m t u n d L a n d w u r d e für d ie eigene G e g e n w a r t f ruchtbar gemacht , 
v o m eigenen O r t her erschlossen. 

D a m i t w a r Or i en t i e rungspo ten t i a l fü r die U n t e r t a n e n bereitgestellt , f ü r ihre H e r 
z e n u n d K ö p f e 9 5 . Es e r h o b n icht w i e in der M o d e r n e d e n A n s p r u c h auf a l lgemeine 
A k z e p t a n z d u r c h alle G l i e d e r des Herrscha f t sverbandes , k o n n t e d e m A u s w e i s der 
erhal tenen Q u e l l e n v o r w i e g e n d aus geist l ichen Z i r k e l n nach k a u m in großer Bre i te 
rezipiert w e r d e n . A b e r g l e i c h w o h l w i r k t e es s innst i f tend; da für legt das B e w u ß t s e i n 
spätmitte la l ter l icher Stadtbürger v o n sächsischer Gesch i ch te u n d v o m O r t der Stadt 
Z e u g n i s ab. 

III. Die Stadt als Krone und Spiegel des Sachsenlandes 

R e c h t spät erst geben u n s d ie Q u e l l e n ergiebige H i n w e i s e z u m his tor ischen B e w u ß t 
sein städt ischer Führungssch ichten 9 6 . W i e andernor t s auch waren die S tad twerdung 

nach S. 36; zur Interpretation SCHNEIDMÜLLER (wie A n m . 57) S. 91 f. Ergänzend dazu ist darauf hin
zuweisen, daß das Liudolfingerstemma auf eine Vorlage in den Frutolf-Ekkehard-Chroniken zurück
geht, vgl. Frutolfs und Ekkehards Chroniken und die anonyme Kaiserchronik, hg. v. Franz-Josef 
ScHMALE/Irene SCHMALE-OTT, Darmstadt 1972, S. 54, w o Baba und ihr Sohn Adalbert korrekt als 
Nachfahren Ottos des Erlauchten auftauchen (im Stemma des 15. Jhs. Nachkommen Heinrichs I.); 
eine Abbildung des Stammvaters Liudolf aus der Frutolf-Chronik (Jena, Universitätsbibliothek, C o 
dex Bose q. 19) bei WAITZ, M G SS 6, Tafel nach S. 8. Zur Problematik solcher Stemmata anhand einer 
anderen Gruppe Nora GäDEKE, Zeugnisse bildlicher Darstellung der Nachkommenschaft Heinrichs 
I., Berl in/New York 1992. 

93 Stark verkleinerte Abbildung und Beschreibung von Christof RÖMER, in: Stadt im Wandel 2, hg. v. 
Cord MECKSEPER, Stuttgart-Bad Cannstadt 1985, Nr . 1007a, S. 1140 f. 

94 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Reichsfürstliches Feiern. Die Weifen und ihre Feste im 13. Jahrhundert, in: 
Feste und Feiern im Mittelalter, hg. v. Detlef ALTENBURG/Jörg JARNUT/Hans-Hugo STEINHOFF, Sig
maringen 1991, S. 165-180. Der Hinweis auf Ritter als Festteilnehmer uz Saxenlant in der Braun
schweigischen Reimchronik (wie A n m . 79) v. 7902. 

95 Zu Grundproblemen mittelalterlicher Mentalitätsgeschichte (Herz und Kopf) Frantisek GRAUS, Men
talität-Versuch einer Begriffsbestimmung und Methoden der Untersuchung, in: Mentalitäten im Mit
telalter. Methodische und inhaltliche Probleme, hg. v. Frantisek GRAUS, Sigmaringen 1987, S. 9-48, 
bes. S. 38. 

96 Karl STACKMANN, Die Stadt in der norddeutschen Welt- und Landeschronistik des 13. bis 16. Jahr
hunderts, in: Über Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter, hg. Josef FLEC.KENSTF.IN/ 
Karl STACKMANN, Göttingen 1980, S. 289-310; Klaus SCHREINER, Sozialer Wandel im Geschichtsden
ken und in der Geschichtsschreibung des späten Mittelalters, in: Geschichtsschreibung und G e 
schichtsbewußtsein im späten Mittelalter, hg. v. Hans PATZE, Sigmaringen 1987, S. 237-286. 

http://Flec.KENSTF.IN/
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u n d die E n t s t e h u n g städtischer Ins t i tu t ionen in Sachsen ein V o r g a n g der E m a n z i p a 
t i o n v o n stadtherr l icher G e w a l t , der eine sozia le u n d rechtl iche Ident i tät i m Bürger 
verband begründete . K o n z e n t r i e r e n w i r uns auf die Stadtgeschichte Braunschwe igs 
als V o r o r t des we i f i schen H e r z o g t u m s , so f inden v o r al lem d ie E r r i n g u n g k o m m u n a 
ler A u t o n o m i e d u r c h Pr iv i leg u n d V e r p f ä n d u n g u n d schl ießl ich die A u s f o r m u n g e i 
ner innerstädt ischen O r d n u n g 9 7 W i d e r h a l l in den schri f t l ichen Q u e l l e n . Erst später, 
i m U b e r g a n g v o m Mit te la l ter z u r N e u z e i t , suchte das se lbs tbewußte B ü r g e r t u m , in 
K o n k u r r e n z z u f o r tdauernden fürst l ichen A n s p r ü c h e n , den eigenen O r t auch h i s to 
risch z u begründen . S tad twerdung resultierte aus herrscher l ichem H a n d e l n v o n 
B r u n o n e n , W e i f e n oder o t ton i schen K ö n i g e n u n d Kaisern9 8 , u n d d a r u m stand d ie 
Stadt in der Gesch i ch te Sachsens. Fo lger icht ig s c h m ü c k t e sie in der Mi t t e des 15. J a h r 
hunder ts die Fassade ihres Al ts tadtrathauses m i t sächsischen K ö n i g e n u n d H e r z ö g e n . 
H i e r , a m P la t z bürger l icher Eides le is tung v o r d e m H e r z o g als d e m Stadtherren, w u r 
den die K o n t i n u i t ä t e n sächsischer Her ren fami l i en , v o n O t t o n e n u n d W e i f e n , opt i sch 
erfahrbar w i e auch die E i n f ü g u n g der W e i f e n in die sächsische Ade lsgesch ichte a k 
zentuiert9 9 . 

U n s e r W i s s e n v o n so lchen herrschaft l ichen V e r a n k e r u n g e n ließe sich durch eine 
auf breiterer Basis betr iebene E r f o r s c h u n g der städtischen H i s t o r i o g r a p h i e beträcht 
l ich erweitern. Es fällt näml i ch auf , daß bürger l iche E d i t o r e n v o r a l lem jene T e x t e 
bereitstel lten, d ie v o n der E m a n z i p a t i o n des mittelal ter l ichen B ü r g e r t u m s oder v o n 
der E n t s t e h u n g einer »bürger l ichen« Mental i tät künden1 0 0 . W e l t - u n d L a n d e s c h r o n i 
ken fanden dabe i k a u m Interesse, o b w o h l gerade d ie für die Faktengesch ichte w e n i g 
interessante u n d d a r u m ungedruck te oder nicht h inre ichend edierte Braunschwe iger 
C h r o n i s t i k des 15. u n d 16. J ahrhunder t s die Stadt z u m G l i e d der Gesch i ch te Sachsens 
w e r d e n ließ. 

I m G e f ü g e wir tschaf t l icher , sozialer u n d rechtl icher Verankerungen 1 0 1 besaß also 
auch die regionale Ident i tät in histor ischer Perspekt ive h o h e B e d e u t u n g f ü r das B ü r 
ger tum, das sich in der Stadt u n d i m L a n d e inordnete . A u c h bürgerl iches H a n d e l n 
hatte näml i ch d ie Gesch i ch te dieses Landes geprägt, als erst die G u n s t der B r a u n 
schweiger Bürger - so H e r m e n B o t e se lbs tbewußt i m ungedruck ten Te i l seiner W e l t -

97 Manfred R.W. GARZMANN, Stadtherr und Gemeinde in Braunschweig im 13. und 14. Jahrhundert, 
Braunschweig 1976. 

98 Martin LAST, Die Anfänge der Stadt Braunschweig. Mittelalterliche Tradition im Lichte moderner 
Forschung, in: Brunswiek 1031 - Braunschweig 1981. Folgeband zur Festschrift, hg. v. Gerd SPIES, 
Braunschweig 1982, S. 25-35. 

9 9 SCHNEIDMüLLER ( w i e A n m . 57) S. 98 f.; ID. ( w i e A n m . 92) S. 49 f. 
100 Die von Ludwig Hänselmann ausgewählte Braunschweigische Chronistik ist ediert in: Die Chroniken 

der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert 6, 16, 35: Braunschweig 1-3, Leipzig (Stuttgart/ 
Gotha) 1868-1928; zur spätmittelalterlichen Stadtchronistik Heinrich SCHMIDT, Die deutschen Städ
techroniken als Spiegel des bürgerlichen Selbstverständnisses im Spätmittelalter, Göttingen 1958; Jo
hannes Bernhard MENKE, Geschichtsschreibung und Politik in deutschen Städten des Spätmittelalters. 
Die Entstehung deutscher Geschichtsprosa in Köln, Braunschweig, Lübeck, Mainz und Magdeburg, 
in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 33 (1958) S. 1-84; 34/35 (1960) S. 85-194.- Zum Editor 
Manfred R.W. GARZMANN, Ludwig Hänselmann (1834-1904). Erster hauptamtlicher Stadtarchivar 
Braunschweigs, Braunschweig 1984. 

101 Joachim EHLERS, Historiographie, Geschichtsbild und Stadtverfassung im spätmittelalterlichen 
Braunschweig, in: Rat und Verfassung im mittelalterlichen Braunschweig, Braunschweig 1986, S. 99-
134. 
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c h r o n i k - d i e E n t s t e h u n g 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 1 2 3 5 e r m ö g 
l i c h t e 1 0 2 . Z u 8 6 1 , d e m v e r m e i n t l i c h e n J a h r d e r S t a d t g r ü n d u n g B r a u n s c h w e i g s , 
n o t i e r t e B o t e , d a ß d i e S t a d t s e i t d e m i m m e r s t ä r k e r u n d m ä c h t i g e r u n d z u m S p i e g e l 
w i e z u r K r o n e d e s S a c h s e n l a n d e s u n d d e r F ü r s t e n 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 
g e w o r d e n s e i 1 0 3 : B r a u n s c h w e i g a l s insignis civitas Saxoniew o d e r a l s urbs maxima, 
universae Saxoniae Metropolis105, w i e e s f r ü h n e u z e i t l i c h e S t a d t a n s i c h t e n f e i e r n ! 

O b d i e s e s ä c h s i s c h e G r u n d l a g e d a s p o l i t i s c h e H a n d e l n d e s G e m e i n w e s e n s i n d e r 
s ä c h s i s c h e n o d e r h a n s i s c h e n S t ä d t e l a n d s c h a f t 1 0 6 g e l e i t e t h a t , m a g f ü g l i c h b e z w e i f e l t 
w e r d e n . S t ä d t e b ü n d e w a r e n s i c h s e i t d e m 1 3 . J a h r h u n d e r t i h r e r l a n d s c h a f t l i c h e n P r ä 
g u n g z w a r d u r c h a u s b e w u ß t , v o n i h r a b e r n i c h t a l l e i n g e f o r m t 1 0 7 . V i e l m e h r d i e n t e n 
d i e B ü n d e i n n e r h a l b e i n e r L a n d e s h e r r s c h a f t e b e n s o w i e ü b e r t e r r i t o r i a l e o d e r 
g e m i s c h t s t ä n d i s c h e E i n u n g e n 1 0 8 k o n k r e t e n p o l i t i s c h e n Z w e c k e n u n d v e r r a t e n a l l e n 
f a l l s m i t t e l b a r i h r e V e r a n k e r u n g i n d e r R e g i o n . S t ä d t e in deme lande to Sassen k o n n 
t e n s i c h i m 1 4 . J a h r h u n d e r t g e g e n d i e Ü b e r t r a g u n g w e s t f ä l i s c h e n R e c h t s i n d e r L a n d 
f r i e d e n s p o l i t i k K ö n i g W e n z e l s w e h r e n 1 0 9 o d e r i n d e r F r e m d e Z u s a m m e n h a l t m i t 
N a c h b a r s t ä d t e n z u m N u t z e n d e s H a n d e l s s u c h e n 1 1 0 . D o c h d i e Q u e l l e n d e s 1 3 . u n d 
1 4 . J a h r h u n d e r t s b l e i b e n s p r ö d e i m H i n b l i c k a u f e i n r e g i o n a l e s S o n d e r b e w u ß t s e i n 
d e r S t ä d t e b ü n d e , d a s f r e i l i c h b i s h e r a u c h n i c h t d a s h e r a u s r a g e n d e I n t e r e s s e d e r 
G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t a u f s i c h g e z o g e n h a t . 

102 Die Weltchronik Hermen Botes ist in zwei Handschriften auf uns gekommen (Stadtarchiv Braun
schweig, H VI 1, Nr. 28; unvollständig gedruckt von Caspar ABEL, Sammlung etlicher noch nicht ge
druckten alten Chronicken, Braunschweig 1732, und Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, 
MS X I 669), das Zitat aus der Hannoverschen Hs., fol. 445r. Dem Autor und seiner Historiographie 
gelten neuerdings verstärkte Anstrengungen von Germanistik und Geschichte, vgl. Joachim EHLERS, 
Hermen Bote und die städtische Verfassungskrise seiner Zeit, in: Hermen Bote. Braunschweiger Autor 
zwischen Mittelalter und Neuzeit, hg. v. Detlev SCHöTTKER/Werner WUNDERLICH, Wiesbaden 1987; 
zuletzt: Hermann Bote. Städtisch-hansischer Autor in Braunschweig 1488-1988, hg. v. Herbert BLU-
ME/Eberhard ROHSE, Tübingen 1991. 

103 unde is van dagbe to dagbe, van jaren to jaren beter, starcker, mechtiger geworden, unde is eyne krönen 
unde eyn speygel des landes to Sassen unde der fürsten to Brunswick unde Lüneborch, Gerhard COR
DES, Auswahl aus den Werken von Hermann Bote, Wolfenbüttel/Hannover 1948, S. 14. 

104 Uberschrift der Stadtansicht des Monogrammisten PS von 1547, Abb. Braunschweig. Das Bild der 
Stadt in 900 Jahren. Geschichte und Ansichten, hg. v. Gerd SPIES, Bd. 2: Braunschweigs Stadtbild, 
Braunschweig 1985, S. S. 32 f. 

105 So der Kupferstich von Braun/Hogenberg, Abb. ibid. S. 34 f. 
106 Matthias PUHLE, Die Politik der Stadt Braunschweig innerhalb des sächsischen Städtebundes und der 

Hanse im späten Mittelalter, Braunschweig 1985; ID., Der sächsische Städtebund und die Hanse im 
späten Mittelalter, in: Hansische Geschichtsblätter 104 (1986) S. 21-34. 

107 Dazu jetzt grundlegend Volker HENN, Städtebünde und regionale Identitäten im hansischen Raum, 
in: Regionale Identität (wie Anm. 12) S. 41-64. Vgl. auch die knappen Hinweise von ID., Innerhansi
sche Kommunikations- und Raumstrukturen. Umrisse einer neuen Forschungsaufgabe?, in: Der han
sische Sonderweg? Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse, hg. v. Stuart JENKS/ 
Michael NORTH, Köln/Weimar/Wien 1993, S. 255-268. 

108 Zu den Formen jetzt Jürgen Karl W . BERNS, Propter communem utilitatem. Studien zur Bündnispo
litik der westfälischen Städte im Spätmittelalter, Düsseldorf 1991. 

109 1384 Feb. 5 wandten sich die sächsischen Städte an König Wenzel und unterschieden in ihrem Schrei
ben zwischen dem lande to Westvalen und dem lande to Sassen, Hanserecesse 3, Leipzig 1875, Nr . 179, 
S. 156 f.; vg l . H E N N ( w i e A n m . 107) S. 59. 

110 Ein gutes Beispiel dafür ist der Protest der Ratsherren von Bremen, Stade, Hamburg, Lüneburg, 
Quedlinburg, Halberstadt, Helmstedt, Goslar, Hildesheim, Braunschweig, Hannover, Wernigerode 
und den omnia oppida Saxome gegen die Haftungsverfügung der Stadt Gent gegen sächsische Kauf
leute von ca. 1267 oder 1268; im Schreiben auch das Bewußtsein der Ratsherren von terra nostra. Han
sisches Urkundenbuch 1, Halle 1876, Nr . 650, S. 223 f. Vgl. dazu PUHLE, 1986 (wie Anm. 106) S. 22. 
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D i e städtische H i s to r i ograph ie h i l f t hier wei ter u n d läßt den Bürgerverband als 
G l i e d in einer H ierarch ie v o n Zugehör igke i ten hervortreten. I m H i n b l i c k auf reg io 
nale u n d h is tor ische B e z ü g e haben die soz ia lgeschicht l ichen T r a d i t i o n e n stadtge
schicht l icher F o r s c h u n g d e n B l i ck eher verengt, u n d so bleibt es A u f g a b e künf t iger 
W e i t e r u n g , bürger l iche Iden t i f i ka t i on m i t d e m L a n d u n d seiner Gesch ich te , auch der 
Gesch ich te der sonst hef t ig b e k ä m p f t e n Stadtherren, deut l icher z u erkennen u n d z u 
beurtei len. 

Zusammenfassung 

1) D i e F o r m e n regionaler Ident i tät in N o r d d e u t s c h l a n d waren i m 13. J a h r h u n d e r t 
d u r c h den W a n d e l po l i t i scher R a h m e n b e d i n g u n g e n geprägt, durch das Fernrücken 
des deutschen K ö n i g t u m s , d u r c h die Spal tung einer e inheit l ichen herzog l i chen 
G e w a l t u n d d a m i t d u r c h d ie Mög l i chke i t en größerer Viel fal t . 

2) D i e Ident i täten in Fr ies land u n d Sachsen s ind nur aus ihrer Funkt iona l i tä t für 
ihre Trägersch ichten u n d deren po l i t i schen u n d soz ia len O r t z u begreifen. Sie s ind 
keine überze i t l i chen , r a u m g e b u n d e n e n P h ä n o m e n e , sondern P r o d u k t e konkre ter 
u n d sich w a n d e l n d e r B e d i n g u n g e n u n d Interessen. Landesbewußtse in lebte d a r u m 
aus dynast ischer , genossenschaft l icher oder gemischtständischer Prägung. 

3) D i e Gesch i ch te Fr ies lands u n d Sachsens w u r d e v o n der jewei l igen G e g e n w a r t 
des 13. J a h r h u n d e r t s erschlossen u n d für diese f ruchtbar gemacht. I n zugespi tz ter 
F o r m u l i e r u n g : D i e s e Gesch i ch te existierte n icht als so lche aus ihrem Ver l au f v o n den 
A n f ä n g e n bis ins Hochmi t te l a l t e r , s ondern w u r d e erst aus d e m Hochmi t te la l t e r her 
aus, aus den Ident i täten des 13. J ahrhunder t s z u ihren A n f ä n g e n zurückkons t ru ie r t . 
Po l i t i sche u n d soziale Ident i tät def in ierte sich histor isch, i n d e m Gesch ich te nicht 
ob j ek t i v v o r h a n d e n w a r , sondern sub jek t i v e m p f u n d e n w u r d e . U n d dies zeitigte 
we i t re ichende Fo lgen : I n ihrer S u m m e prägten die hier beobachteten F o r m e n u n d 
F u n k t i o n e n näml i ch die Gesch i ch te der L ä n d e r u n d damit die mul t i zentra le deutsche 
Gesch i ch te in a l teuropäischer Zei t . 

4) W e n n w i r die beobachte ten P h ä n o m e n e verabredungsgemäß als »regionale 
Ident i tät« beze ichneten , so w o l l t e n w i r dami t ke ine Wer t igke i t in einer H ierarch ie 
untersch ied l icher B e z u g s s y s t e m e herstellen. D i e s e regionale Identität k a n n nur aus 
i h r e m o f f e n e n Verhä l tn i s z u po l i t i schen , soz ia len, wirtschaft l ichen, geistl ichen u n d 
menta len V e r a n k e r u n g e n beschrieben werden . I m U n t e r s u c h u n g s r a u m haben so lche 
regionalen B e z ü g e die P o l i t i k u n d das po l i t i sche Bewußtse in vermut l i ch stärker als 
der E i n f l u ß eines z u n e h m e n d verblassenden Re ichsverbandes geprägt. D a r u m ist die 
m o d e r n e Ü b e r w ö l b u n g regionaler Ident i täten d u r c h einen Re i chsbezug aus der Pe r 
spekt ive des neuze i t l i chen Nat ionals taats untaugl ich für die E r f o r s c h u n g hochmi t t e l 
alterl icher Bewußtse insgesch ichte . 
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Abb. 1: Die Billunger und ihre Nachkommen in Sachsen, Stemma in der Chronik Alberts von Stade zu 
1152 (Hs. des 14. Jhs.), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. Heimst. 466, fol. 121'(Foto 
Herzog August Bibliothek). 
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Abb. 2: Die Billunger und ihre Nachkommen in Sachsen, Stemma in der Chronik Alberts von Stade zu 
1152 (Editio prineeps von 1587), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, G L 52, fol. 168" (Foto Herzog 
August Bibliothek). 
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Abb. 3: Die Billunger und ihre Nachkommen in Sachsen, Stemma im Ordinarius s. Blasii (um 1300), Nie
dersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel, VII B Hs. 129, fol. 47» (Foto Niedersächsisches Staatsarchiv 
Wolfenbüttel). 




