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A m E n d e stand die Katas t rophe . D i e Freunde u n d Begleiter waren 
grausam untergegangen. D e r Fürst selbst starb fern der Heimat . Selbst 
sein genaues T o d e s j a h r bleibt den Wissenscha fdern ein Rätsel. N u r die 
G e b e i n e traten später die He imre i se nach Weingar ten an. D i e Fami l ien 
geschichte der W e i f e n erinnerte sich Jahrzehnte später des V o r f a h r e n , 
erfolgreich und d o c h so widersprüchl ich, standhaft in turbulenter Ze i t , 
ein M a n n der v ie len A n f ä n g e . W e i f - in der Re ihe der bayerischen H e r 
zöge der erste seines N a m e n s , in der Fami l ienfo lge übl icherweise als 
W e i f I V . gezählt — hatte die größte dynastische Kr i se ü b e r w u n d e n u n d 
seinen N a c h k o m m e n entscheidende W e i c h e n gestellt. Selbst das grau
same E n d e galt später als V o r b i l d . 

D e r f r o m m e H e r z o g brachte nach v ie len gottgefäll igen W e r k e n 
d e m Schöp fer ein besonderes Z e i c h e n seiner F r ö m m i g k e i t dar: „ I m J a h 
re der F le i schwerdung des H e r r n 1101 trat der alte H e r z o g W e i f die 
Fahrt nach Jerusa lem an a m 1. Apr i l . " 2 Seit J ahrhunder ten lockten das 
G r a b des Herrn u n d die Stätten seines irdischen W i r k e n s die Chr is ten 
aus der ganzen Welt3 . A u s d e n vielen Pilgerreisen der G läub igen er
w u c h s a m E n d e des 11. Jahrhunder ts die einheitl iche Sehnsucht der 
west l ichen Christenheit nach d e m Besitz der Hei l igen Stadt. G e r a d e 

1 Um Anmerkungen erweiterter Text eines öffentlichen Abendvortrags vom 
11.10.2001 in Ravensburg, der sich an ein breiteres Publikum richtete. Der Vor
tragscharakter wird hier beibehalten. Auf weiterführende Forschungen und Nach
weise in den Beiträgen dieses Bandes wird verwiesen. 

2 Erich KÖNIG (Bearb.), Annales Welfici Weingartenses (Schwäbische Chroniken 
der Stauferzeit 1), 21978, 86, Übersetzung 87. 

3 Vgl. Dieter BAUER u.a. (Hg.), Jerusalem im Hoch- und Spätmittelalter. Kon
flikte und Konfliktbewältigung — Vorstellungen und Vergegenwärtigungen (Cam
pus Historische Studien), 2001. 
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hatten die Ritter des ersten K r e u z z u g s J e rusa l em erobert u n d dort ihre 
christ l iche Herrschaf t begründet . D e r E r f o l g v o n 1099 löste i m W e s t e n 
eine We l l e der Begeis terung aus. W e i l der r ö m i s c h e Ka i ser u n d der f ran 
zös ische K ö n i g i m K i r c h e n b a n n standen, e r foch ten K i r c h e n m ä n n e r 
und große Ad l ige den Sieg. D a wo l l t e auch W e i f n icht m e h r abseits ste
hen. N a c h d e m sich 1096 fast nur K ä m p f e r aus d e m W e s t e n des Re ichs 
der v o r w i e g e n d wes teuropä i schen Rit terschaft angeschlossen hatten4 , 
ergri f f f ü n f J a h r e später die Sehnsucht nach d e m heil igen O s t e n auch 
den bayer ischen H e r z o g . A l s einer der ersten Fürs ten aus d e n K e r n l a n 
den des saüschen Re ichs z o g er a u f d e m L a n d w e g über Ungarn u n d 
G r i e c h e n l a n d nach K le inas ien . D i e dor t erl ittenen K a t a s t r o p h e n schrieb 
die we i f i sche E r i n n e r u n g der Versch lagenhe i t des byzant in i schen K a i 
sers zu. W i e in so v ie len anderen Q u e l l e n s c h u f die laute Sprachlos igkei t 
zw i schen west l i chen K r e u z f a h r e r n u n d den byzant in i schen Her ren das 
B i ld gr iechischer Perf id ie : „ D i e G e n o s s e n seiner m ü h e v o l l e n Pi lgerfahrt 
aber f anden entweder d e n T o d o d e r w u r d e n in fo lge der Ränke des 
treulosen gr iechischen Ka isers A l e x i u s l ebend d e n Sarazenen ausgelie
fert" . A u s d e m A b s t a n d eines dreiviertel J ahrhunder t s erzählt die W e i 
fengeschichte v o m grausamen E n d e der Wegge fähr ten We l f s . E r z b i -
s c h o f T h i e m o v o n Salzburg, z u m G ö t z e n d i e n s t g e z w u n g e n , soll K u l t 
bi lder zerschlagen u n d da für das Mar ty r ium erlitten haben . Markgrä f in 
Ida v o n der O s t m a r k w u r d e v o n e inem sarazenischen Fürsten „ z u r 
schauderhaf testen E h e " gezwungen 3 . D i e N a c h r i c h t e n k ö n n e n n icht 
genauer überprü f t w e r d e n . Sie bezeugen den Schrecken, der die Schrei 
ber u n d Leser über fuhr . N a c h d e m Ver lus t fast aller Begleiter k a m w e 
nigstens W e i f ans G r a b seines He i lands . D i e Pilgerreise - so erzählt die 
Histor ia W e l f o r u m — führte er „un ter g roßen V e r f o l g u n g e n und G e f a h 
ren aus. D e n n er besuchte , n a c h d e m er seine Leu te fast überall ver loren 
hatte, das G r a b des H e r r n u n d die anderen heil igen Stätten. D a n n 
machte er sich a u f den R ü c k w e g u n d g ing in Z y p e r n an L a n d ; hier ist er 
aus d e m L e b e n gesch ieden und begraben w o r d e n . " 6 

4 Guy LOBRICHON, Die Eroberung Jerusalems im Jahre 1099, 1998. 
3 Erich KÖNIG (Bearb.), Historia Welforum (Schwäbische Chroniken der Stau-

ferzeit 1), 21978, 22, Übersetzung 23. 
6 Ebd. 
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Seiner Ze i t w ie den N a c h k o m m e n b o t er dami t e in leuchtendes 
V o r b i l d . Ers t 45 J a h r e später entsch loß sich die pol i t i sche El i te des 
Re ichs fast kol lekt iv z u m zwei ten K r e u z z u g . E r endete fast e b e n s o un 
glückl ich w ie der erste kleine K r e u z z u g v o n 11017. Er fo lgre icher pi lger
ten später der E n k e l u n d der Urenke l nach J e rusa l em, W e i f V I . und 
He inr ich der L ö w e . D i e we i f i sche Kreuzzugsbege i s terung erfaßte d a n n 
die Vertreter der nächs ten be iden Genera t i onen , die S ö h n e u n d den 
E n k e l He inr ichs des L ö w e n 8 . N o c h bevor die K r e u z n a h m e für ein J a h r 
hunder t z u m s tandesgemäßen Verha l ten deutscher K ö n i g e und Fürs ten 
gehörte , hatte W e i f I V . sein Z ie l erreicht. A u f der Rückre ise k a m er 
nach Z y p e r n . A n e inem 8. oder 9. N o v e m b e r 9 starb er in P a p h o s und 
w u r d e dor t begraben. Unk lar bleibt , o b der T o d 1101 oder 1102 eintrat. 
D i e s e W i d e r s p r ü c h e in der hochmit te la l ter l ichen Über l ie ferung sol len 
hier zu W o r t k o m m e n . 

A l b e r t v o n A a c h e n schildert in seiner Kreuzzugsgesch i ch te die 
Nieder lage H e r z o g W e l f s I V . m i t seinen Begleitern 1101. A l s viele M e n 
schen den T o d f anden , w a r f W e i f seine R ü s t u n g u n d alle W a f f e n v o n 

7 Zu ihm: Franz-Josef SCHMALE - Irene SCHMALE-OTT (Bearb.), Frutolfs und 
Ekkehards Chroniken und die anonyme Kaiserchronik (Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 15), 
1972, 164-170. Vgl. Hans Eberhard MAYER, Geschichte der Kreuzzüge (Urban-
Taschenbücher 86), 81995, 64—66; Jonathan Rll.EY-S.MITH, The First Crusaders, 
1095-1131, 1997,96-99, 224. 

8 Erste prosopographische Hinweise bietet Reinhold RÖHRICHT, Die Deutschen 
im Heiligen Lande, 1894. Zu Kreuzzügen und Pilgerfahrten der Weifen vgl. Johan
nes FRIED, Jerusalemfahrt und Kulturimport. Offene Fragen zum Kreuzzug Hein
richs des Löwen, in: Joachim EHLERS - Dietrich KÖTZSCHE (Hg.), Der Weifen
schatz und sein Umkreis, 1998, 111-137; Wolfgang GEORGI, Lebensstationen eines 
Herzogs: Die Pilgerfahrten Heinrichs des Löwen nach Jerusalem und Santiago, in: 
Wolfgang GEORGI (Hg.), Reisen und Wallfahren im Hohen Mittelalter (Schriften 
zur staufischen Geschichte und Kunst 18), 1999, 94-127; Bernd Ulrich HÜCKER, 
Kaiser Otto IV. (Monumenta Germaniae historica [künftig: M G H ] Schriften 34), 
1990, 126-142; Stefan BRHNSKE, Der Hl. Kreuz-Zyklus in der ehemaligen Braun
schweiger Stiftskirche St. Blasius (Dom). Studien zu den historischen Bezügen und 
ideologisch-politischen Zielsetzungen der mittelalterlichen Wandmalereien (Braun
schweiger Werkstücke 72), 1988. 

9 Die Weingartener Uberlieferung commemoriert den 9. November, die Rotten-
bucher den 8. November als Todestag Welfs IV. 
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sich, u m mi t knapper N o t in die Berge zu f l iehen1". D i e E n t k o m m e n e n 
- darunter auch W e i f — überwinter ten in K o n s t a n t i n o p e l oder ander swo 
u n d k a m e n i m M ä r z (1102) nach A n t i o c h i e n " . W ä h r e n d die K r e u z f a h 
rer T o r t o s a belagerten, reiste W e i f direkt nach Je rusa lem, betete seinen 
Her rn J e s u s Chr is tus u n d das Hei l ige G r a b an, begab sich z u Sch i f f nach 
Z y p e r n u n d fand hier sein Ende 1 2 . We i t aus knapper ber ichten die A n 
nales Augus tan i 1 1 v o n der Nieder lage m i t ihren grausamen Folgen: W e i f 
begab s ich, aller H o f f n u n g ledig, a u f ein Sch i f f , k a m to tkrank {moribun-
dus) nach Je rusa lem, eilte (properans) v o n dor t nach P a p h o s / Z y p e r n , 
starb u n d w u r d e hier begraben. W ä h r e n d die or ts fernen A n n a l e s A u g u -
stani d e n g a n z e n Ber icht in das J a h r 1101 rücken , w e i ß A l b e r t v o n A a 
chen , ein n icht i m m e r zuverlässiger Chronis t 1 4 , v o n W e l f s A u f b r u c h aus 
A n t i o c h i a nach J e r u s a l e m i m J a h r 1102. 

D i e Re isegeschwind igke i ten lassen nach d e m A u f b r u c h a m 1. A p r i l 
1101 beide D a t e n (gerade n o c h ) zu . Bei e i n e m T o d a m 8 . / 9 . N o v e m b e r 
1101 m ü ß t e die F l u c h t W e l f s nach der Nieder lage in K le inas ien freil ich 
sehr rasch z u m Z ie l ge führ t haben . G l a u b t m a n A lber t v o n A a c h e n , so 
w ü r d e m a n W e l f s T o d m i t etwas größerer Wahrsche in l i chke i t au f das 
J a h r 1102 datieren. D a g e g e n spricht indes die We ingar tener Uber l ie fe 
rung. D i e endgült ige Be i se t zung des H e r z o g s in der Weingar tener W e i 
fengruf t d u r c h B i s c h o f G e b h a r d I I I . v o n K o n s t a n z f and unter L e i t u n g 
W e l f s V . 1109 statt, nach d e m C o d e x ma io r t rad i t i onum Weingartens i -

"' Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana, in: Recueü des historiens des 
croisades. Historiens occidentaux Bd. 4, 1879, 265-713, hier V I I I / 39 , 581. - Über
setzung: Herman HEFELE (Bearb.), Albert von Aachen, Geschichte des ersten 
Kreuzzugs, 2 Bde., 1923, hier Bd. 2, 105 f. Den Hinweis auf die Quelle und die Da
tierungsprobleme verdanke ich Frau Kollegin Marie-Louise FAVREAI'-LIUE 
(Berlin). Vgl. auch ihren Beitrag in diesem Band. 
" Ebd. V I I I / 41 , 582; Übersetzung 106 f. 
12 Ebd. V I I I /43 , 583; Übersetzung 108. 
" Georg Heinrich P F . R T Z (Bearb.), Annales Augustani, in: M G H Scriptores 3, 

1839, 123-136, hier a. 1101, 135. 
14 Zum Autor Peter KNOCH, Studien zu Albert von Aachen. Der erste Kreuzzug 

in der deutschen Chronistik (Stuttgarter Beiträge zur Geschichte und Politik 1), 
1966. 
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u m „ i m neun ten J a h r seines T o d e s . " 1 5 D e r T o d au f der Pi lgerfahrt i m 
fernen O s t e n läßt das exakte D a t u m also z u m Rätsel werden . D i e in 
nengerichtete süddeutsche M e m o r i a entschied sich für 1101, so daß das 
Jahrgedächtn is des G e d e n k k o l l o q u i u m s i m J a h r 2001 z u m i n d e s t n icht 
abwegig war. 

E r s t J a h r e später barg m a n die G e b e i n e W e l f s I V . u n d schickte sie 
au f lange W e g e zur schwäb i schen Heimaterde . I m Benedikt inerk loster 
We ingar ten , der v o n W e i f n e u gescha f fenen Famil iengrablege, ruht der 
Herzog 1 6 . H i e r bewahr te sich die Er innerung . E s ist gut , w e n n die h is to 
rische Wi s senscha f t au f ihre nüch terne W e i s e eine so lche S t i f t e r m e m o -
ria a u f n i m m t . A u c h dieser Beitrag gehört z u m G e s p r ä c h der L e b e n d e n 
m i t d e n T o t e n . I m langen A b s t a n d v o n 900 J a h r e n fragt er nach d e m 
Platz W e l f s I V . M u t i g maß t s ich die Gesch ich tswissenscha f t heute ein 
Urteil darüber an, als w ü ß t e sie nichts über die Bel iebigkeit ihrer M a ß 
stäbe, die s c h o n die nächste G e n e r a t i o n z u m S c h m u n z e l n bringt. D o c h 
bei aller Relativität des h is tor ischen Rückgr i f f s besitzt auch der heut ige 
D i a l o g m i t den T o t e n seinen N u t z e n , w e n n auch eher für uns als für sie. 

D i e erzählte G e s c h i c h t e v o m tragischen E n d e W e l f s in der F r e m d e 
steht i m bewußten G e g e n s a t z z u m Untertitel dieser Rede: K r e a t i o n e n 
fürstl icher Z u k u n f t . Brach d e n n in P a p h o s au f Z y p e r n nicht ein L e 
b e n s w e g ab? A b e r n o c h i m E n d e erstrahlte der tote W e i f e seiner Ze i t als 
Beispiel . A l s einer der wen igen g roßen M ä n n e r des Re ichs hatte er z u 
letzt die O r t e des Le idens , des Sterbens u n d der A u f e r s t e h u n g des 
H e r r n gesehen. W e l f s G e b e i n e b l ieben nicht in der Ferne. W i r k e n n e n 
zwar d ie U m s t ä n d e ihres Rücktranspor ts nach We ingar ten nicht. A b e r 
wir ahnen etwas v o n der ungeheuren Energie , die zur Bestat tung in der 
k löster l ichen W e i f e n g r u f t führte. D e r Stifter sollte in seinen Uberresten 
präsent sein, als A n k n ü p f u n g s p u n k t v o n E r i n n e r u n g der N a c h k o m m e n 
wie der M ö n c h s g e m e i n s c h a f t . S o kreierte selbst das grausame E n d e sei
ne fürstl iche Z u k u n f t , wei l die G r o ß t a t a m Schluß w ie die Präsenz der 

15 Wirtembergisches Urkundenbuch Bd. 4, 1883, Anhang, X. Vgl. den Beitrag von 
Helmut MAURER in diesem Band. 

Anno incamationis domini milksimo centesimo nono Gwelfo du.x in peregrinatione defunctus 
et a quodam cm nomen Christianus defunctionis sue anno Villi, reportatus est, Wirtembergi
sches Urkundenbuch 4 (wie Anm. 15) Anhang, X. 
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G e b e i n e das virtuelle w ie das phys i sche G e d ä c h t n i s ermögl ichten . B e i 
des, die pol i t i sche Selbstvergewisserung w ie die histor ische T rad i t i on , 
e rwuchs aus e inem langen L e b e n . W e i f w i rk te als Beispiel , begann aus 
b e m ü h t e n K o n t i n u i t ä t e n , prägte das neue B i ld seines Standes u n d ar
beitete an der V e r w a n d l u n g seiner E p o c h e . I n drei Schritten, eher 
Schlagl ichter als r u n d u m gesättigtes W i s s e n , begegnen wi r dieser we i f i 
schen W e l t , die sich v o r m e h r als 900 J a h r e n ihre Z u k u n f t schuf . Z u 
hande ln ist hier über den w a h r h a f t e n E r b e n , die wechse lnde E h e u n d 
die we i f i s che Ehre . 

1) Wahrhafter Erbe 

D i e B e z e i c h n u n g W e i f „der V i e r t e " zeigt an, daß unser H e l d nur G l i e d 
in der langen K e t t e eines adl igen Hauses war. D o c h die K o n t i n u i t ä t e n in 
N a m e n u n d Z ä h l u n g täuschen über tiefe B r ü c h e h inweg . D i e W e i f e n 
gelten zwar als die älteste, dauerhaf t nachweisbare Ade l s f ami l i e in E u 
r o p a 1 . I m J a h r 819 traten sie in das L i ch t der Q u e l l e n e in u n d k o n n t e n 
v o n der rühr igen F o r s c h u n g sogar bis ins 8. J a h r h u n d e r t zurückver fo lg t 
werden1 8 . Schaut m a n j e d o c h genauer , so überdeckt die Uber l i e ferung 
zwe i tiefe B r ü c h e i m 9. u n d i m 11. J ahrhunder t . Sie s tören die h a r m o n i 
sche Fo lge v o n V ä t e r n u n d S ö h n e n ein wen ig . Z u m e inen k ö n n e n wi r 
die s chwäb i schen W e i f e n aus d e m L a n d nörd l i ch des B o d e n s e e s n icht 

r Bernd S C H N E I D M Ü L L E R , Die Weifen. Herrschaft und Erinnerung (819-1252) 
(Urban-Taschenbücher 465), 2000. 
18 Josef F L E C K E N S T E I N , Über die Herkunft der Weifen und ihre Anfänge in S ü d 

deutschland, in: Gerd T F . L I . E N B A C H (Hg.), Studien und Vorarbeiten zur Geschichte 
des großfränkischen und frühdeutschen Adels (Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte 4), 1957, 71-136; Hansmartin SCHVX A R Z M A I E R , Königtum, Adel 
und Klöster im Gebiet zwischen oberer Hier und Lech (Veröffentlichungen der 
Schwäbischen Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für bayerische Lan
desgeschichte 1/7), 1961; Wolfgang H Ä R T U N G , Die Herkunft der Weifen aus Ala-
mannien, in: Karl-Ludwig AY u.a. (Hg.), Die Weifen. Landesgeschichtliche Aspekte 
ihrer Herrschaft (Forum Suevicum 2), 1998, 23-55. 
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sicher an ihre karol ingerzeit l ichen V o r f a h r e n anschließen1 9 . Z u m ande 
ren starb die schwäb ische We i fen l in ie i m M a n n e s s t a m m 1055 aus. D a s 
G e s c h l e c h t setzte sich in weib l icher L in ie fort. D i e genauen G e n e a l o g e n 
beze i chnen die W e i f e n seither als H a u s Es te , andere unterscheiden ein 
jüngeres v o m älteren W e i f e n h a u s . 

D e r Herrschaftsantr i t t W e l f s I V . in der Mi t te des 11. J ahrhunder t s 
markiert die tiefste Z ä s u r in der we i f i schen Fami l iengeschichte . Bis zu 
se inem O n k e l W e i f I I I . fo lgten S ö h n e ihren Vä te rn i m schwäb i sch 
bayerischen W e i f e n b e s i t z nach2 0 . D o c h 1055 war kein K n a b e m e h r v o r 
handen . D e r Sproß einer we i f i s chen Frau m u ß t e das H a u s in seine Z u 
k u n f t führen. D a s E inze lsch icksa l spielte sich in e inem t iefgrei fenden 
W a n d e l europäischer Verwandtscha f t s s t ruk turen ab. G e r a d e entwickel te 
sich das adlige H a u s als dynast ische E inhe i t , so wie w i r sie bis heute 
kennen . A n die Stelle der o f f e n e n A d e l s v e r b ä n d e , die aus m ä n n l i c h e n 
wie we ib l i chen V e r k n ü p f u n g e n lebten, trat seit der Mi t te des Mittelalters 
eine neue O r d n u n g b io log ischer B indungen . Sie konzentr ierte sich au f 
die A b f o l g e v o n V ä t e r n u n d S ö h n e n , v o n E l tern u n d K i n d e r n . Seit d ie 
ser Ze i t k ö n n e n wi r Ade lsgesch lechter — über die G e n e r a t i o n e n h i n w e g 

" Joachim W O L L A S C H , Das Patrimonium beati Germani in Auxerre. Ein Beitrag 
zur Frage der bayrisch-westfränkischen Beziehungen in der Karolingerzeit, in: Gerd 
T E L L E N B A C H (Hg.), Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkischen 
und frühdeutschen Adels (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 4), 
1957, 185-224; Michael B O R G O L T E , Geschichte der Grafschaften Alemanniens in 
fränkischer Zeit (Vorträge und Forschungen. Sonderbd. 31), 1984; Michael B O R 

G O L T E , Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine 
Prosopographie (Archäologie und Geschichte 2), 1986; Hansmartin S C H W A R Z -

M A I E R , Die Weifen und der schwäbische Adel im 11. und 12. Jahrhundert in ihren 
Beziehungen zum Vinschgau, in: Rainer L O O S E (Hg.), Der Vinschgau und seine 
Nachbarräume, 1993, 83-98; Thomas Z O T Z , Die frühen Weifen: Familienformati
on und Herrschaftsaufbau, in: Rainer L O O S E - Sönke L O R E N Z (Hg.), König, Kir
che, Adel. Herrschaftsstrukturen im mittleren Alpenraum und angrenzenden Ge
bieten (6.-13. Jahrhundert), 1999, 189-205. 

211 Wilhelm S T Ü R M E R , Die Weifen in der Reichspolitik des 11. Jahrhunderts, in: 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 104 (1996) 252-
265. 
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- deut l icher fassen21 . E s ist k a u m ein Z u f a l l , daß dieser t iefgrei fende 
W a n d e l s o gut a n h a n d wei f i scher Beispiele studiert w e r d e n kann. V i e l 
m e h r unterstreicht die Uber l i e fe rung aus d e m U m k r e i s der Fürsten d e 
ren herausragenden R a n g in der hochmit te la l ter l ichen Gese l l schaf t . 

I m 12. J a h r h u n d e r t ents tanden wenigs tens drei W e i f e n g e s c h i c h 
ten22. Z u m ersten M a l i m Re i ch z o g die Familie das Interesse der G e 
sch ichtsschre ibung a u f sich. D a m a l s ents tand auch der erste adlige 
S t a m m b a u m i m späteren S inn , v o n un ten n a c h o b e n e m p o r w a c h s e n d , 
eben ein W e i f e n s t a m m b a u m 2 3 . D a s adlige H a u s w u r d e entdeckt , k o n 
zentriert a u f seine Mi t t e lpunk te in R a v e n s b u r g u n d Weingar ten . B is ins 
13. J a h r h u n d e r t h i eßen die W e i f e n nach ihrer v o r n e h m s t e n B u r g A l t d o r f 

21 Karl SCHMID, Geblüt, Herrschaft, Geschlechterbewußtsein. Grundfragen zum 
Verständnis des Adels im Mittelalter, hg. von Dieter MERTENS - Thomas ZOTZ 
(Vorträge und Forschungen 44), 1998. In engem zeitlichen Abstand zu dieser aus 
dem Nachlaß veröffentlichten Habilitationsschrift erschien, selbst wiederum Frucht 
jahrzehntelanger Forschungen, zufällig die große Zusammenschau von Karl Ferdi
nand WERNER, Naissance de la noblesse. L'essor des elites politiques en Europe, 
1998. 
22 Karl SCHMID, Welfisches Selbstverständnis, in: Josef FLECKENSTEIN - Karl 

SCHMID (Hg.), Adel und Kirche. Festschrift Gerd Teilenbach, 1968, 389-416; Wer
ner HECHBERGER, Staufer und Weifen 1125-1190. Zur Verwendung von Theorien 
in der Geschichtswissenschaft (Passauer Historische Forschungen 10), 1996; Wer
ner HECHBERGER, Graphische Darstellungen des Weifenstammbaums. Zum „wei
fischen Selbstverständnis" im 12. Jahrhundert, in: Archiv für Kulturgeschichte 79 
(1997) 269-297; Ursula PETERS, Dynastengeschichte und Verwandtschaftsbilder. 
Die Adelsfamilie in der volkssprachigen Literatur des Mittelalters (Hermaea 85), 
1999; Matthias BECHER, Der Verfasser der Historia Welforum zwischen Heinrich 
dem Löwen und den süddeutschen Ministerialen des weifischen Hauses, in: Johan
nes FRIED — Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Heinrich der Löwe. Herrschaft und Re
präsentation (Vorträge und Forschungen 57), 2003, 347-380. Zur Diskussion um 
die angemessene Einordnung der Historia Welforum vgl. auch die einschlägigen 
Beiträge in diesem Band. 
25 Hessische Landesbibliothek Fulda, Codex D i l , fol. 13v. Farbabbildung: Jochen 

LUCKHARDT - Franz NlEHOFF (Hg.), Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herr
schaft und Repräsentation der Weifen 1125-1235. Katalog der Ausstellung Braun
schweig 1995, 3 Bde., 1995, hier Bd. 1, 64. Vgl. Otto Gerhard OEXLE, Weifische 
und staufische Hausüberlieferung in der Handschrift Fulda D i l aus Weingarten, 
in: Artur BRAIX (Hg.), V o n der Klosterbibliothek zur Landesbibliothek, 1978, 203 -
231. 
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u n d Ravensburg ; für die C h r o n i k v o n St. Michae l in L ü n e b u r g ist O t t o 
„das K i n d " ( f 1252) der „e inz ige Ü b e r l e b e n d e jenes hochad l igen G e 
schlechts , das v o n A l t d o r f u n d Ravensburg genannt wird ."2 4 I m K l o s t e r 
We ingar ten waren die G e b e i n e der Fürsten bis 1126 versammel t , A u s 
gangspunk t des f r o m m e n Gedächtn i s ses , das bis heute anhält25 . A u s 
d e m W i s s e n u m die V o r f a h r e n organisierte sich die fürst l iche G e g e n 
wart u n d bahnte sich H o f f n u n g au f dynast ische Z u k u n f t . O r d n u n g u n d 
Uber l i e ferung dieser G e s c h i c h t e b l ieben der Geis t l ichke i t anvertraut. I h 
re Fürb i t ten k ä m p f t e n in einer W e l t , die i m m e r w ieder das A u s s t e r b e n 
großer Fami l ien erlebte, gegen das Vergessen an26. 

D i e F o r m i e r u n g des adl igen Hauses , die E n t s t e h u n g fürst l icher 
Mi t te lpunkte , die P f lege des l i turgischen Gedächtn i sses : W e r diese 
N e u e r u n g e n quellengesättigt beschre iben wi l l , der tut das a m besten a m 
Beispie l der W e i f e n . V ie l le icht hatten sie b l o ß das G l ü c k rühriger 
Schreiber u n d Maler? V ie l le icht gehör ten sie aber auch zu den m o d e r n i 
s ierungsfähigsten Fami l ien i m Re ich , se lbs tbewußt in K ö n i g s n ä h e u n d 
K ö n i g s f e r n e ? I m K l o s t e r A l t d o r f / W e i n g a r t e n f and i m 11. u n d f rühen 
12. J a h r h u n d e r t G e n e r a t i o n a u f G e n e r a t i o n ihr G r a b , hier erhielt s ich 
die Er innerung . T r o t z m a n c h e r Rücksch läge gelang unter Ka iser H e i n 
rich I I I . der Au fs t i eg . Z u m re ichen Besi tz in S c h w a b e n u n d Bayern er
hielt W e i f I I I . 1047 das H e r z o g t u m K ä r n t e n u n d die Markgra fschaf t V e 
rona; den Besi tz l ieß er sich — einer späten Uber l i e ferung zu fo lge — sogar 
v o n Paps t L e o I X . bestätigen27 . Wicht iger als materieller Z u g e w i n n b l ieb 
der mittelalterl ichen Ranggesel lschaft die W ü r d e eines H e r z o g s u n d 

24 Ludwig WEILAND (Bearb.), Chronicon sancti Michaelis Luneburgensis, in: 
M G H Scriptores 23, 1874, 391-397, hier 397. 
25 Die mittelalterliche Memorialüberlieferung bedarf eindringlicher Erforschung. 

Sie kann ausgehen von Franz Ludwig B A U M A N N (Bearb.), Necrologium Weingar-
tense, in: M G H Necrologia Germaniae 1, 1888, 221-232. 
26 Karl S C H M I D - Joachim W O L L A S C H (Hg.), Memoria. Der geschichdiche Zeug

niswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter (Münstersche Mittelalter-
Schriften 48), 1984; Otto Gerhard O E X L E , Die Gegenwart der Toten, in: Herman 
B R A E T - Werner V E R B E K E (Hg.), Death in the Middle Ages (Mediaevalia Lovanien-
sia 1/9), 1983,19-77. 
27 Egon B O S H O F , Die Salier (Urban-Taschenbücher 387), "2000, 96; zur Papstbe

stätigung August J A K S C H , Geschichte Kärntens bis 1335 Bd. 1,1928,188-192. 
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Markgra fen u n d d a m i t die Zugehör igke i t zur h ö c h s t e n Ade l sgruppe . 
K ä r n t e n war zwar eher ein H e r z o g t u m für Aufs te iger , das seinen I n h a 
bern k a u m neue L e b e n s m i t t e l p u n k t e schuf2 8 . D o c h die V e r k n ü p f u n g 
mit der Markgra f scha f t V e r o n a bahnte einer a lpenumsch l i eßenden 
Herrschaf t wicht ige W e g e . D i e W e i f e n besaßen beste Vorausse t zungen . 
Seit G e n e r a t i o n e n w a r e n sie nörd l i ch w ie süd l i ch des A l p e n h a u p t k a m m s 
präsent29 . 

D a s G e w o n n e n e zerrann al lzu rasch. Ba ld geriet W e i f I I I . in O p p o 
si t ion zu se inem kaiserl ichen Her rn . Mus te r fürst l ichen Stolzes u n d adli 
gen Freiheitswi l lens ents tanden , an die sich die His tor ia W e l f o r u m n o c h 
m e h r als e in J a h r h u n d e r t später erinnerte: „ V o n i h m [ W e i f I I I . ] erzählt 
m a n , er habe , z u m K r i e g gerüstet, an d e m O r t Rungal le [Roncaglia] — 
d e m g e w ö h n l i c h e n S a m m e l p l a t z des ganzen Heeres , w o zu erscheinen 
auch er sich eidl ich verpf l i chtet hatte - au f Ka i se r He inr i ch I I I . drei T a 
ge über d ie festgesetzte Frist gewartet. A l s er d a n n aber n icht e inmal ei
ne N a c h r i c h t über d e n G r u n d des A u s b l e i b e n s erhielt, habe er an der 
Spitze seiner v e r s a m m e l t e n M a n n s c h a f t m i t w e h e n d e m Banner d e n 
R ü c k m a r s c h angetreten. A l s i h m schließlich der Ka i ser begegnet sei, h a 
be er ihn w e d e r d u r c h G e s c h e n k e n o c h d u r c h V e r s p r e c h u n g e n , ge 
schweige d e n n durch D r o h u n g e n v o n der e inma l b e g o n n e n e n H e i m 
kehr abbr ingen k ö n n e n . U n d als der Ka iser d e n Bürgern v o n V e r o n a ei
ne Steuer v o n tausend M a r k abgepreßt hatte, k a m er unversehens herbei 
u n d setzte i h m u n d d e n Seinen unter V o r w ü r f e n u n d S c h m ä h u n g e n so 
zu , daß der Ka iser f r o h sein m u ß t e , durch R ü c k g a b e des ganzen G e l d e s 
freien A b z u g zu erhalten."3 0 

A b e r s c h o n 1055 starb der H e r z o g k inder los in seiner B u r g B o d 
m a n a m B o d e n s e e : „ F ü r die Se inen u n d das g a n z e V o l k ein beklagens-

28 Vgl. den Beitrag von Heinz D O P S C H in diesem Band. 
29 V o m frühen Weifenbesitz im Vintschgau berichtet die Historia Welforum (wie 

Anm. 5) cap. 7, 12. Vgl. Rainer L O O S E (Hg.), Der Vinschgau und seine Nach
barräume, 1993; L O O S E - L O R E N Z (wie Anm. 19). Z u m Aufstieg der Weifen im 
frühen 11. Jahrhundert und zu ihrem alpinen Besitz Stefan W E I N F L ' R T E R , Hein
rich II. (1002-1024). Herrscher am Ende der Zeiten, '2002, 107 f. 
'" Historia Welforum (wie Anm. 5) cap. 10-11, 16. 
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werter T o d " , schr ieb Ber tho ld v o n Reichenau3 1 . A m E n d e verhielt sich 
W e i f w ie andere letzte M ä n n e r . Z u r S icherung seines A n d e n k e n s gab er 
all se inen Besi tz d e m Frauenkloster A l t d o r f . Hier , in der Grab lege der 
Väter , fand der junge Fürst die letzte Ruhe . 

N u r kurz h o f f t e n die N o n n e n . D a s H a n d e l n einer Frau m a c h t e ih 
nen die E r b s c h a f t zunichte . W e l f s Mut ter I r m e n t r u d / I m i z a gab sich m i t 
d e m E n d e des H a u s e s n icht zufr ieden. Sie, die über ein weites V e r 
w a n d t e n n e t z verfügte3 2 , rettete die W e i f e n für die Gesch ich te . Fo lgt 
m a n der Hausüber l ie ferung , ließ die G r ä f i n in Italien nach i h rem E n k e l 
f ahnden , d e m S o h n ihrer T o c h t e r K u n i z a u n d des Markgra fen A l b e r t 
A z z o aus d e m mächt igen Otber t inerhaus . D e r S o h n der W e i f e n t o c h t e r 
z o g nach S c h w a b e n u n d trat in die Herrschaf t u n d Gesch lech ter fo lge 
ein: 

„ W e i f [III.] w u r d e in jugend l i chem A l ter , als er in der B u r g B o d m a n 
war , krank. V o m T o d bedroh t , schenkte er, weil er ke inen E r b e n hatte, 
seinen ganzen Bes i tz m i t d e n Minister ia len d e m heil igen Mart in i m K l o 
ster A l t d o r f zu dauerha f tem Bes i tz u n d vertraute die D u r c h f ü h r u n g ver 
b indl ichst zwe i G r o ß e n an, die damals bei i h m wei l ten. A l s er ges torben 
war , w u r d e er do r th in gebracht u n d unter größter T rauer der Seinen u n d 
der ganzen N a c h b a r s c h a f t beerdigt . Ba ld nach der Be i se tzung wo l l t en 
die Beauftragten die S c h e n k u n g vo l l z iehen , w u r d e n aber gehindert . 
D e n n seine Mut te r wußte , daß sie e inen E r b e n v o n ihrer T o c h t e r hatte. 
Sie schickte B o t e n nach Ital ien, u m ihn zu ho len . E r k a m , untersagte die 
S c h e n k u n g u n d erklärte sich z u m sicheren u n d wahrhaf t igen E r b e n . " 3 3 

W i e zur Bekrä f t igung der langen D a u e r hieß dieser E r b e W e i f , W e i f I V . 
O b er den N a m e n v o n A n f a n g an trug oder ihn erst als schwäbischer 
Herr a n n a h m , k a n n n icht entsch ieden werden . D e r junge M a n n k a m aus 
d e m Que l l enn ich t s u n d w u r d e i m Re ich zur Schlüssel f igur einer W e n d e 
zeit. 

" Ian S. R O B I N S O N (Bearb.), Die Chroniken Bertholds von Reichenau und Ber-
nolds von Konstanz 1054-1100 ( M G H Scriptores rerum Germanicarum Nova Se-
ries 14), 2003, Berthold zu 1055, 178. 

5 2 S T Ö R M F . R ( w i e A n m . 2 0 ) . 

" Historia Welforum (wie Anm. 5) cap. 12, 18. 
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Fast alles a m G e s c h l e c h t e r b r u c h v o n 1055 ist merkwürd ig . W a r u m 
ließ der Vater1 4 , der fast so lange w ie der S o h n lebte u n d z u den wicht ig 
sten M ä n n e r n Ital iens zählte , se inen Ä l tes ten gehen? W a r u m markiert 
sein N a m e W e i f d e n Sieg der mütter l i chen u n d die U n t e r o r d n u n g der 
väter l ichen V o r f a h r e n s c h a f t ? W a r u m gelang die D u r c h s e t z u n g der 
we ib l i chen Herrscha f t s fo lge gegen ein bes tehendes T e s t a m e n t ? D i e 
meis ten A n t w o r t e n b le iben wir schuldig. N u r Erk lärungs fe t zen trägt d ie 
h is tor ische F o r s c h u n g vor . We i t e t sie ihre B l icke a u f d e n ganzen euro 
pä ischen A d e l in der Mi t te des Mittelalters, s o treten B e z ü g e u n d Paral 
lelen zutage, erwächst das neue B i ld einer über die Re ichsgrenzen agie
renden El i te . A l b e r t A z z o , W e i f I V . u n d seine jüngeren B r ü d e r aus einer 
zwe i ten E h e des Va ters dach ten u n d hande l ten n icht als D e u t s c h e oder 
Ital iener, s o n d e r n lebten aus grenzüberschre i tenden Selbstverständl ich
keiten. D i e landesgeschicht l iche F o r s c h u n g tat s ich schwer m i t so lchen 
Fami l ien , w e n n sie l i e b g e w o n n e n e r K le in räumigke i t entglitten. U n s e r 
W e i f behiel t bis z u m E n d e die g a n z e n Sp ie l räume südl ich w ie nörd l i ch 
der A l p e n u n d bis nach Wes teuropa 3 5 . E r s t d ie z u n e h m e n d e nat ionale 
V e r f e s t i g u n g w ie die spätere Reg iona l i s ierung des Ade l sbewußtse ins l ie
ß e n ältere W e i t e n vergessen. E s ist ke in Zu fa l l , daß die europä isch aus 
gerichtete Mi t te la l ter forschung heute wieder deud icher die europä ische 
D i m e n s i o n der mittelal ter l ichen W e i f e n ins F e l d führt . W e i f I V . w u r d e 
1055 kein Deu t scher . Bis ans L e b e n s e n d e handel te er als S o h n seiner 
E l tern , als i tal ienischer O t b e r t i n e r w i e als schwäbisch -bayer i scher W e i f e . 

34 Zu ihm Margherita Giuliana BERTOUNI, Art. Alberto Azzo , in: Dizionario 
Biografico degli Italiani Bd. 1, 1960, 753-758; Katrin BAAKEN, Elisina curtis nobilis-
sima. Welfischer Besitz in der Markgrafschaft Verona und die Datierung der Histo-
ria Welforum, in: Deutsches Archiv 55 (1999) 63-94. Vgl. den Beitrag von Katrin 
BAAKEN in diesem Band. 
33 Die westeuropäischen Verknüpfungen sind erst neuerdings ins Blickfeld getre

ten. Zu den Handlungsspielräumen der Otbertiner/Welfen in Maine: G . BL'SSON — 
A. LEDRU (Bearb.), Acta pontificum Cenomannis in urbe degentium (Archives hi-
storiques du Maine 2), 1901, 376-379, 386 f.; Marjorie CHIBNALL (Bearb.), Orde-
ricus Vitalis, Ecclesiasticae historiae libri XI I I . The Ecclesiastical History, 6 Bde., 
1968-1980, hier üb. IV, 304; V I I I 11, 192-198.- Robert LATOUCHE, Histoire du 
comte du Maine pendant le X c et le X F siecle, 1910; David C. DOUGLAS, William 
the Conqueror. The Norman Impact upon England, 1964, 223 f.; SCHNE[DMüI.LER, 
Weifen (wie Anm. 17) 133-138. 
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Seine A n f ä n g e gestalteten sich m ü h s a m . D e r A l t d o r f e r D a m e n k o n 
vent ver langte die E r f ü l l u n g des we i f i schen Tes taments . D o c h G r o ß 
mutter u n d E n k e l setzten sich durch . D e n Z w i s t v e r m ö g e n wir nur zu 
erahnen, wei l die k löster l iche Uber l i e ferung hartnäckig vergaß. D e r ent 
sche idende H i n w e i s s t a m m t aus Bayern . V o n O d o h v o n St. E m m e r a m 
wissen wir , daß m a n den D a m e n k o n v e n t aus A l t d o r f ins bayerische 
K l o s t e r A l t o m ü n s t e r deport ierte; da für k a m die dort ige M ö n c h s g e m e i n 
schaft nach Schwaben 3 6 . D i e G r ü n d e für d e n T a u s c h s ind nur z u ahnen : 
D e r verbitterte D a m e n k o n v e n t z o g m i t seiner E r i n n e r u n g ans entglitte
ne E r b e nach A l t o m ü n s t e r . D i e M ö n c h s g e m e i n s c h a f t begann in W e i n 
garten aus d e m W i s s e n u m das H a n d e l n W e l f s I V . A m A n f a n g seiner 
Karr iere stand eine erste K r e a t i o n fürstl icher Z u k u n f t : W e i f s c h u f sich 
sein Hausk los ter in schwäbischer Erde . Seit fast neune inha lb J a h r h u n 
derten p f legen die Bened ik t iner in We ingar ten das A n d e n k e n an diese 
we i f i sche Stiftertat37. 

D a s we i f i sche Er innerungswissen spiegelt die D r a m a t i k dieses B e 
g inns n icht . D i e Q u e l l e n b i lden das ab, was in der G e s c h i c h t e a m w i c h 
tigsten war u n d w o r ü b e r die His tor iker a m wenigsten reden, näml i ch das 
Vergessen3 8 . N i c h t i m m e r kann m a n unterscheiden, o b gezielt vergessen 
oder N u t z l o s e s e in fach n icht m e h r i m K o p f mi tgesch leppt wurde . 
S c h o n die f rühesten we i f i schen Gedächtn i szeugn i sse aus der ersten 
Hä l f te des 12. J ahrhunder t s transport ierten jedenfal ls diese B o t s c h a f t 
der H a r m o n i e : W e i f I I . zeugte eine T o c h t e r K u n i z a . D i e s e gebar d e m 
Markgra fen A z z o e inen S o h n W e i f . „ A l s ihr Va te r o h n e einen S o h n als 
E r b e n starb u n d die ganze E r b s c h a f t an den heil igen Mart in nach W e i n -

36 Georg WA1TZ (Bearb.), Otloh von St. Emmeram, Vita sancti Altonis, M G H 
Scriptores 15/2, 1888, 843-846, hier 844 f. 
37 Zur frühen Geschichte Weingartens Erich KÖNIG, Die süddeutschen Weifen 

als Klostergründer. Vorgeschichte und Anfänge der Abtei Weingarten, 1934; Wein
garten 1056-1956. Festschrift zur 900-Jahr-Feier des Klosters, 1956; Ursula RlE-
CHERT, Oberschwäbische Reichsklöster im Beziehungsgeflecht mit Königtum, Adel 
und Städten (12. bis 15. Jahrhundert). Dargestellt am Beispiel von Weingarten, 
Weißenau und Baindt (Europäische Hochschulschriften III/301), 1986, 64 ff. 
38 Patrick J . GEARY, Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the 

End of the First Millenium, 1994. 
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garten fallen sollte, eilte er herbei , erlangte die E r b s c h a f t u n d wurde der 
erste H e r z o g dieses N a m e n s in Bayern ." 3 9 

D i e We i f engenea log ien aus We ingar ten u n d L ü n e b u r g vergaßen 
W e i f III .4 0 , weil i hnen die Dauerha f t igke i t der Zeugungskrä f t igen wicht i 
ger war. E r s t ein halbes J a h r h u n d e r t später w u r d e die süddeutsche W e i 
fengeschichte vo l ls tändiger , auch w e n n die Vergangenhe i t weiter aus ge 
genwär t igem N u t z e n geordne t bl ieb. D e r W e i f e n s t a m m b a u m aus d e m 
K l o s t e r We ingar ten fügte K u n i z a u n d A z z o fest in den d u r c h g e h e n d e n 
S t a m m , w ä h r e n d H e r z o g W e i f v o n K ä r n t e n als absterbender Seitentrieb 
herausblühte . D i e W e i f e n g e s c h i c h t e aus d e m späten 12. J a h r h u n d e r t l ieß 
d e m letzten m ä n n l i c h e n W e i f e n einige Gerecht igke i t z u k o m m e n , wei l 
sie die alten A n f e c h t u n g e n v o n 1055 längst ü b e r w u n d e n wußte . V o n der 
G r o ß m u t t e r aus Ital ien gehol t , erklärte sich W e i f I V . z u m sicheren u n d 
wahrha f t igen E r b e n : certus et verus heres.41 D i e Kr i se des Hauses ver 
s c h w a n d in der G e w i ß h e i t dynast ischer D a u e r . 

2) Wechselnde Ehe 

Bei W e i f lag die V e r a n t w o r t u n g für den For tbes tand des Hauses in g u 
ten H ä n d e n . Zuvers i ch t l i ch berichtet die We i f engesch i ch te : „ A l s G a t t i n 
e m p f i n g er J u d i t h , die verwi twete K ö n i g i n v o n E n g l a n d , die T o c h t e r des 
sehr ed len G r a f e n Ba ldu in v o n F landern . M i t ihr zeugte er zwei S ö h n e , 
W e i f u n d He inr i ch , die be ide nache inander das H e r z o g t u m Bayern be 
saßen."4 2 

D i e Z u k u n f t war gesichert. Seit 900 J a h r e n s t a m m e n alle we i f i schen 
D a m e n u n d Herren aus dieser E h e . Stolz vergewisserte sich das H a u s 
der neuen B i n d u n g e n nach W e s t e n u n d ergänzte die bes tehenden N e t z e 

w Erich K Ö N I G (Bearb.), Genealogia Welforum (Schwäbische Chroniken der 
Stauferzeit 1), 21978, cap. 8, 78, Übersetzung 79. 
4" Genealogia Welforum (wie Anm. 39) cap. 7 -8 , 78; Erich K Ö N I G (Bearb.), 

„Sächsische Weifenquelle" (hier: Anhang IV der Sächsischen Weltchronik) (Schwä
bische Chroniken der Stauferzeit 1), 21978, 84. 
41 Historia Welforum (wie Anm. 5) cap. 12, 18. 
4" Historia Welforum (wie Anm. 5) cap. 13, 20. 
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in D e u t s c h l a n d , Ital ien u n d Frankreich. Freil ich übertr ieb die we i f i sche 
E r i n n e r u n g ein wen ig , wei l die Braut keine engl ische K ö n i g i n war. U n d 
außerdem erfahren w i r nur die halbe Wahrhe i t . D i e andere Häl f te , e ine 
Skandalgeschichte v o n 1070, entwir f t das bunte Bi ld eines ehrgeiz igen 
Aufste igers . Natür l i ch w u r d e das i m U m k r e i s der Sieger alsbald verges
sen. D o c h es ber ichten auch andere Que l l en , ze i tnäher u n d we i f en fe r 
ner. E s waren aufgeregte, w i lde Jahre , in denen sich der junge K ö n i g 
erst mi t se inem A d e l entzweite u n d in d e n e n dann der große E p o c h e n 
kon f l i k t zw i schen K ö n i g t u m u n d Paps t tum entstand. N u r m a n c h e 
W a h r h e i t aus der U m b r u c h s p h a s e der abend länd ischen G e s c h i c h t e 
wo l l te m a n i m we i f i s chen L a n d behalten. D a z u gehörte die E r f o l g s m e l 
dung , daß W e i f I V . 15 J a h r e nach seiner A n k u n f t in D e u t s c h l a n d in die 
große Re ichsgesch ichte eintrat, n icht j edoch das W i s s e n u m die k o m p l i 
zierten W e g e z u d iesem T r i u m p h . 

D e r Fami l ie k a m gewiß B e d e u t u n g zu. Sonst hätte der G r a f n icht 
jene erste E h e schl ießen k ö n n e n , die m a n später aus der eigenen E r i n n e 
rung tilgte. Z u r Frau n a h m er Ethe l inde , die T o c h t e r O t t o s v o n N o r t 
he im , v o m v o r n e h m s t e n G r a f e n in Sachsen z u m H e r z o g v o n Bayern 
aufgestiegen. D i e H o c h z e i t bedeutete für den we i f i schen Bräut igam ge
w i ß eine A u s z e i c h n u n g . D o c h als sich der Schwiegervater mi t K ö n i g 
He inr i ch I V . zerstritt und als H e r z o g abgesetzt wurde , wagte W e i f e inen 
spektakulären, n a h e z u beispie l losen Parte ienwechsel . K u r z e r h a n d 
schickte er seine Frau d e m V a t e r zurück u n d erhielt v o m K ö n i g Bayern, 
das H e r z o g t u m des einstigen Schwiegervaters, zu Lehen . D e r ze i tgenös 
sische Chron i s t L a m p e r t v o n Hers fe ld , ein scharfer Kri t iker H e i n 
richs I V . , konn te seine A b s c h e u in se inem Ber icht k a u m zügeln: „ D e r 
K ö n i g feierte W e i h n a c h t e n in Gos la r . D o r t w u r d e auf Fürsprache H e r 
z o g R u d o l f s v o n S c h w a b e n W e i f , der S o h n Markgra f A z z o s v o n Ital ien, 
mit d e m H e r z o g t u m Bayern belehnt . D ieser hatte eine T o c h t e r H e r z o g 
O t t o s v o n Bayern geheiratet u n d ihr s c h o n z u m zwei ten Mal eidl ich 
ehel iche T r e u e gelobt . So lange n u n Frieden herrschte, solange er n o c h 
h o f f t e , der le ichts innig b e g o n n e n e Kr ieg k ö n n e o h n e große V e r ä n d e 
rung der Z u s t ä n d e beendet werden , erwies er seiner G e m a h l i n ehel ich 
L iebe u n d E h r e u n d förderte die Sache seines Schwiegervaters nach 
K r ä f t e n durch W a f f e n h i l f e u n d gute Ratschläge. A l s er aber v o n d e m 
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Urtei l gegen ihn er fuhr u n d merk te , daß der K r i e g u n d der Z o r n des 
K ö n i g s v o n T a g z u T a g heft iger gegen ihn anschwo l l en , brach er alle 
A b m a c h u n g e n u n d alle B a n d e , m i t d e n e n sie ihre V e r w a n d t s c h a f t ge 
genseitig ane inandergeknüpf t hatten. D e n n er hielt es für besser, d e n 
V o r w u r f des Me ine ids u n d die Schande des T r e u b r u c h s auf s ich zu 
n e h m e n , als s ich in seiner g l änzenden Lage an dessen h o f f n u n g s l o s e , 
ver lorene Sache zu b i n d e n . Z u n ä c h s t versagte er i h m die Hi l fe , u m die 
er i hn in seiner N o t bat. D a n n sch loß er seine [= O t t o s ] T o c h t e r v o n 
den U m a r m u n g e n u n d der G e m e i n s c h a f t des Ehebe t t s aus u n d schickte 
sie i h rem V a t e r zurück . U n d schl ießl ich richtete er sein ganzes B e m ü h e n 
darauf , dessen H e r z o g t u m in seine H ä n d e z u b e k o m m e n , o h n e R ü c k 
sicht darauf , w ie v ie le seiner E i n k ü n f t e u n d Bes i t zungen er versch leu 
dern m u ß t e , w e n n er nur erreichte, was er w ü n s c h t e . S o geriet i h m der 
Betrug , u n d er w u r d e g r o ß u n d mächt ig , aber alle verabscheuten ihn , 
wei l er d ie g länzendste u n d angesehenste W ü r d e i m Re i ch durch so 
s c h m u t z i g e n Ehrge i z besude l t hatte. D e r K ö n i g wußte , daß es den baye 
r ischen Fürs ten n icht gerade gefal len werde , w a s da w ider Sitte u n d 
R e c h t u n d o h n e ihre B e f r a g u n g geschehen werde . D e s h a l b gedachte er, 
so schnel l w ie m ö g l i c h nach Bayern z u gehen , u m eine V e r s c h w ö r u n g , 
die e twa ausbrechen würde , persön l i ch z u beschwicht igen . " 4 3 D i e s e n 
grav ierenden V o r g a n g verhe iml i ch t die We i f engesch i ch te m i t ihren 
n ied l i chen W o r t e n : „ D a s ist jener W e i f , der als erster der Unsr igen das 
H e r z o g t u m der Bayern erlangte. I n i h m w i e in anderen Te i l en des 
Re ichs vo l lbrachte er v ieles W u n d e r b a r e . D e n n er war ein M a n n , tücht ig 
i m K a m p f , k lug i m Rat , i m Rechtsstre i t w ie in schiedl icher V e r h a n d l u n g 
g le i chermaßen hervors techend . D a r u m unterdrückte er alle Kr iegss tür 
m e , die in se inem G e b i e t gegen i hn o d e r unter anderen losbrachen, ent 
weder d u r c h große M ä ß i g u n g o d e r d u r c h g r o ß e Härte . " 4 4 

V o m E h e b r u c h aus po l i t i s chem N u t z e n lesen wir nichts . U n d w i r 
sol l ten uns auch n icht daran abarbeiten. A n W e i h n a c h t e n 1070 fuhr 

43 Oswald HOLDER-EGGER (Bearb.), Lampert von Hersfeld, Opera ( M G H 
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 38), 1894, a. 1071, 118 f. Vgl. 
auch Edmund von OEFELE (Bearb.), Annales Altahenses maiores ( M G H Scriptores 
rerum Germanicarum in usum scholarum 4), 21891, a. 1071, 80. 

44 Historia Welforum (wie Anm. 5) cap. 13, 18. 
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W e i f die E rn te ein. D e r salische K ö n i g m a c h t e ihn z u m neuen H e r z o g 
v o n Bayern . W i e d e r e inmal wo l l te e ine neue, eine junge El i te das Re i ch 
in die Z u k u n f t führen . W a s d e m Fürsten nutzte , erwies sich auch als ge
glückter Schachzug des K ö n i g s . F ü r die I tal ienpol i t ik ver fügte W e i f über 
bessere V o r a u s s e t z u n g e n als der Sachse O t t o v o n N o r t h e i m . N o c h 
w u ß t e He inr i ch I V . v o n se inem ital ienischen D e b a k e l nichts. D i e V o r 
bere i tungen l iefen op t ima l , als er den W e i f e n z u m H e r z o g der A l p e n 
pässe e r h o b u n d d a m i t pol i t i sche Ergebenhe i t schuf . 

G r o ß e W o r t e he l fen i m Urtei l über W e l f s Sche idung nicht weiter. 
W i r wissen , daß sich E h e n über leben k ö n n e n u n d daß der Z w e c k die 
Mittel heiligt. A l s o r ichten wir n icht , d e n n das Urtei l schwankte zw i 
schen brutal und genial. W ich t iger ist etwas anderes: D i e M o r a l erwächst 
aus d e m Ergebnis . D a s ge i fernde Referat der Ze i tgenossen w i c h ein 
J a h r h u n d e r t später wei f i scher Ge lassenhe i t , die sich ihre G e s c h i c h t e z u 
rechtrückte. Besäßen w i r zufä l l ig nur die e ine Er innerung , wir w ü r d e n 
unsere G e s c h i c h t e g a n z anders schreiben. 

1070 hatte sich W e i f r ichtig entschieden. Ba ld s c h o n fiel i h m die 
neue E h e f r a u u n d M u t t e r seiner K i n d e r zu . J u d i t h war zwar keine engli 
sche K ö n i g i n , wie es d ie we i f i sche Uber l ie ferung v o n „der verwi tweten 
K ö n i g i n v o n E n g l a n d " wol l te . A b e r fast wäre sie es g e w o r d e n . Ihr erster 
M a n n T o s t i g fand 1066 i m R i n g e n u m die engl ische K r o n e gegen den 
eigenen Bruder H a r o l d den Sch lachtentod . K u r z darau f m a c h t e W i l h e l m 
der E r o b e r e r in e i n e m grand iosen Sieg bei Hast ings alles angelsächsi 
sche G e z ä n k zunichte . 

Be laden mit insularen Schätzen z o g die W i t w e au f den K o n t i n e n t 
zurück . I h r e m zwe i ten G e m a h l brachte sie außerdem ein doppe l tes 
kulturelles E r b e ein: die weite W e l t des W e s t e n s u n d die T rad i t i onen der 
f landr ischen Gra fen fami l i e . In einer Ze i t vieler E r b e n Kar l s des G r o ß e n 
f l oß in ihren A d e r n tatsächlich karol ingisches Blut , u n d das wußte m a n 
auch45 . S o w u r d e J u d i t h zur Wei fengat t in des Kul turtransfers . Ihre B ü -

45 Zu Judith: Hartwig C L E V E - Eduard H L A W ' I T S C H K A , Zur Herkunft der Herzo
gin Judith von Bayern (|1094), in: Eduard H L A W I T S C H K A , Stirps regia. Forschun
gen zu Königtum und Führungsschichten im früheren Mittelalter. Ausgewählte 
Aufsätze, hg. von Gertrud THOMA - Wolfgang GlESH, 1988, 511-528, hier 526-
528. 
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c h e r s t i f t u n g e n l iegen h e u t e in d e n S c h a t z h ä u s e r n v o n F u l d a , M o n t e c a s -
s ino , N e w Y o r k u n d Stuttgart4 6 . E i n e W e i n g a r t e n e r H a n d s c h r i f t , e n t 
s t a n d e n in F l a n d e r n o d e r N i e d e r l o t h r i n g e n , ze igt i m W i d m u n g s b i l d d ie 
d e m ü t i g e J u d i t h v o r Chr i s tus 4 7 . E r s t m a l s k ü n d e t e das S t i f t e r h a n d e l n d i e 
ser F r a u v o m g r o ß a r t i g e n w e i f i s c h e n M ä z e n a t e n t u m , das i m 12. u n d 13. 
J a h r h u n d e r t s o g l a n z v o l l erstrahlte4 8 . A b e r d ie n e u e H e r z o g i n f ü h r t e 
n o c h G r ö ß e r e s als H a n d s c h r i f t e n m i t s ich , n ä m l i c h d ie h i m m e l w e i s e n d e 
R e l i q u i e v o m he i l igen B l u t J e s u Chr i s t i . 1 0 5 3 z u M a n t u a i m Be i se in v o n 
P a p s t u n d K a i s e r g e b o r g e n , v o m f l a n d r i s c h e n G r a f e n e r w o r b e n , er 
w u c h s d ieses H e i l t u m z u e i n e m der w i c h t i g s t e n R e l i q u i e n s c h ä t z e in 
s c h w ä b i s c h e r E r d e 4 9 . 

H e u t e k e n n e n w i r g e n a u e r als f r ü h e r j ene F a m i l i e n t r a d i t i o n e n , aus 
d e n e n d ie E h e W e l f s m i t J u d i t h v o n F l a n d e r n a n g e b a h n t w u r d e . D i e 
W e i t u n g des B l i c k s a u f d ie e u r o p ä i s c h e A d e l s g e s e l l s c h a f t m a c h t d e u t 
l i ch , w i e d e r V a t e r W e g e n a c h W e s t e n w ies . N i c h t zu fä l l i g w u c h s der 
s c h w ä b i s c h e n L a n d s c h a f t d ie n e u e H e r r i n aus E n g l a n d o d e r F l a n d e r n 
zu . Sie re icherte das o h n e h i n n i c h t an S e l b s t z e r k n i r s c h u n g l e idende w e i 
f i s che B e w u ß t s e i n m i t K a r o l i n g e r h e r k u n f t , W e i t l ä u f i g k e i t u n d G e 
s c h m a c k an. I m e i g e n e n R ü c k b l i c k v e r d r ä n g t e J u d i t h E t h e l i n d e , d ie 
V o r g ä n g e r i n aus d e n U m a r m u n g e n u n d der G e m e i n s c h a f t des E h e b e t t s , 
vo l l s t änd ig . N u r j ene k l e i n l i c h e n H i s t o r i k e r , w e l c h e d ie mi t te la l ter l i chen 
Q u e l l e n h e u t e n e b e n e i n a n d e r in ihrer B i b l i o t h e k f i n d e n , w i s s e n n o c h 
v o n w e c h s e l n d e n E h e n . E i n e e r fo lgsor i en t i e r te E r i n n e r u n g b r a u c h t e 

46 Renate K.ROOS, Weifische Buchmalereiaufträge des 11. bis 15. Jahrhunderts, in: 
Bernd SCHNEIDMÜI.LER (Hg.), D ie Weifen und ihr Braunschweiger H o f im hohen 
Mittelalter (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 7), 1995, 263-278. 
r Abbildung der Miniatur (Hessische Landesbibliothek Fulda, Cod. Aa 21, fol. 2V) 

in: Heinrich der Löwe und seine Zeit 2 (wie Anm. 23) 55. 
48 Vgi. ScHNElDMÜLLER, Braunschweiger H o f (wie A n m . 46); Heinrich der Löwe 

und seine Zeit (wie A n m . 23); Joachim EHLERS, Heinrich der Löwe. Europäisches 
Fürstentum im Hochmittelalter (Persönlichkeit und Geschichte 154/155), 1997; 
EHLERS - K Ö T Z S C H E , W e i f e n s c h a t z (wie A n m . 8). 
49 Georg W.MTZ (Bearb.), D e translatione sanguinis Christi, in: M G H Scnptores 

15/2, 1888, 922 f. Vgl. Norbert KRUSE - Hans Ulrich RUDOLF (Hg.), 900 Jahre 
Heilig-Blut Verehrung in Weingarten 1094—1994. Festschrift zum Heilig-Blut-|ubi-
läum am 12. März 1994, 3 Bde., 1994. 
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den ersten A b w e g m i t E the l inde n icht zu kennen . D e n n J u d i t h brachte 
n icht nur ihre Kos tbarke i t en mi t . V o r al lem gebar sie i h rem M a n n zwe i 
S ö h n e u n d garantierte die Dauerhaf t igke i t des Hauses . E iner vergange
nen Ze i t , der K i n d e r n o c h als G a r a n t e n v o n Fortschr i t t u n d E r i n n e r u n g 
dienten, bedeutete dies ke in geringes G l ü c k . 

3) Weifische Ehre 

A l s bayerischer H e r z o g wo l l te W e i f eigentlich ein guter Fürst sein u n d 
se inem Herrscher treu d ienen. W e i l K ö n i g He inr i ch aber bei der Reise 
in die m o n a r c h i s c h e E i n s a m k e i t seine Fürsten verlor30 , m u ß t e sich der 
beste V o r s a t z wande ln . D i e alleinige Schuld lag o f f e n b a r b e i m sch lech 
ten Herrscher . D i e We i f engesch i ch te verkündigt diese adlige Selbstsi 
cherheit 100 J a h r e später m i t klaren W o r t e n : „ B e v o r der Ka iser A n 
schläge gegen sein L e b e n u n t e r n a h m u n d o f f e n k u n d i g die K i r c h e G o t 
tes b e k ä m p f t e , h ing er [Weif] i h m ganz treu an u n d diente i h m i m K r i e g 
gegen die Sachsen in drei ganz unhe i l vo l l en Schlachten überaus tüchtig. 
A l s aber viel Unehrenha f t e s über ihn [den Kaiser] erzählt w u r d e u n d als 
er, was m e h r war, d e n H e r r n Paps t G r e g o r V I I . v o n se inem Sitz ver 
trieb, u m E r z b i s c h o f W i b e r t v o n R a v e n n a an seine Stelle zu setzen, da 
fiel er [Weif ] m i t anderen rechtgläubigen Fürsten v o n i h m ab u n d stritt 
v o n da an vielfältig m i t ihm." 5 1 

N i c h t der Herrscher handel te richtig, s ondern die fürstl iche O p p o 
sit ion. Sie allein w a r catholicus, rechtgläubig. D e n n sie hielt am richtigen 
Papst , d e m wahren N a c h f o l g e r des Apos te l fü r s ten Petrus, fest, als H e i n 
rich I V . mi t e inem G e g e n p a p s t die K i r c h e spaltete. E i n e aufgeregte Ze i t 
gerann in aufgeregten W o r t e n . Ungeheuer l iches war geschehen. D e r 

10 Frank Martin SlKFARTH, Friedenswahrung im Dissens: Fürstenverantwortung 
für das Reich in spätsalischer Zeit, in: Stefan W'HINFI'RTFR - Frank Martin SlK
FARTH (Hg.), Macht und Ordnungsvorstellungen im hohen Mittelalter. Werkstatt
berichte (Münchner Kontaktstudium Geschichte 1), 1998, 107-124; Jutta SCHLICK, 
König, Fürsten und Reich (1056-1159). Herrschaftsverständnis im Wände! (Mittel
alter-Forschungen 7), 2001. 

51 Historia Welforum (wie Anm. 5) cap. 13, 18/20. 
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K ö n i g hatte mi t se inen B i s c h ö f e n Paps t G r e g o r V I I . erst zur A b d a n 
k u n g aufgefordert u n d ihn d a n n abgesetzt . D e r Papst n a h m d e m K ö n i g 
sein A m t u n d e n t b a n d die Unter tanen v o m Treue id . D i e v ielen K o n 
fl ikte i m Re ich u n d in der K i r c h e konzentr ier ten sich p lö tz l i ch au f das 
R ingen z w i s c h e n K ö n i g u n d Papst5 2 . E s g ing n icht nur u m die E i n s e t 
z u n g v o n B i s c h ö f e n u n d Ä b t e n , es g ing u m s Pr inz ip . A l s der K ö n i g , v o n 
seinen fürst l ichen G e g n e r n in die K n i e g e z w u n g e n , 1077 in Canossa v o r 
d e m Paps t B u ß e tat, zerbrach die verzauberte E i n h e i t der alten Zei t . D e r 
stolze Herrscher , der G e s a l b t e des Herrn , erniedrigte sich. A c h t J a h r e 
später starb G r e g o r V I I . , fern seiner r ö m i s c h e n Cathedra , i m Ex i l . D i e 
K ä m p f e m i t Schwertern u n d W o r t e n , die s ich über J a h r z e h n t e h i n z o 
gen , k ö n n e n hier n icht erzählt werden . U n s genügt der H i n w e i s , daß die 
N ieder lage der sal ischen Ka iser idee eine n e u e O r d n u n g hervorbrachte . 
Sie lebte aus d e m Se lbs tbewußtse in jener Fürs ten , die ihre Rechtg läu 
bigkeit bewahr t u n d d a m i t das Re i ch v o r d e m V e r d e r b e n gerettet hatten. 

D i e K r i s e brachte an den T a g , daß H e i n r i c h I V . u n d sein S o h n die 
G r u n d l a g e n ihrer Herrscha f t aus den A u g e n ver loren hatten. A l s der 
K o n s e n s der Fürs ten als F u n d a m e n t aller O r d n u n g wegbrach , da n u t z 
ten die B e s c h w ö r u n g e n der m o n a r c h i s c h e n Idee n ichts mehr3 3 . D e r 
U m b r u c h erfaßte das ganze Re i ch , forderte P a r t e i n a h m e n ein u n d stellte 
das I n d i v i d u u m in E n t s c h e i d u n g s n ö t e . W e r handel te richtig, wer fa lsch? 
W a s w a r gut , was war böse3 4? D e r Streit e n d u d sich in b lut igen 
Sch lachten u n d feur igen W o r t e n . N i c h t die Bewahrer , s o n d e r n die V e r 
änderungsbere i ten setzten sich wieder e inma l durch . A b e r die W e g e 
z u m K o m p r o m i ß , in d e n e n die klaren We l tb i l der mut ier ten , waren hart 
u n d versch lungen . H i e r f o r m t e n sich H a n d l u n g s m u s t e r u n d das B e -

32 Stefan WEINFL'RTER, Herrschaft und Reich der Salier. Grundlinien einer Um
bruchzeit, 21992. 

33 Jörgen VoGF.L, Gregor VII . und Heinrich IV. nach Canossa. Zeugnisse ihres 
Selbstverständnisses (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 9), 1983. 

34 Zu den Urteilskriterien Joachim EHLERS, Gut und Böse in der hochmittelalter
lichen Historiographie, in: Joachim EHLERS, Ausgewählte Aufsätze, hg. von Martin 
KJNTZINGER - Bernd SCHNKIDMÜLLER (Berliner Historische Studien 21), 1996, 
33-77. 
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wußtse in fürstl icher E h r e . Für J ahrhunder te prägte der f rüh erlangte 
R u h m aus Papsttreue u n d Rechtgläubigkei t die We l fenb i lder . 

B l i cken wir genauer au f die Hand lungse tappen , aus denen sich die 
Fo l i en der Urtei le herausschälten! Schnel l veränderte sich die B i n d u n g 
2wischen sa l ischem K ö n i g u n d w e i f i s c h e m H e r z o g . I m m e r h i n fo lgte der 
se inem Herrscher 1075 n o c h i m K a m p f gegen die Sachsen. A m blut igen 
Sieg bei H o m b u r g an der Uns t ru t , i m L i ed v o m Sachsenkrieg ( C a r m e n 
de bel lo Saxon ico ) besungen , hatte der H e r z o g wicht igen Ante i l : „ I h n e n 
folgte H e r z o g W e i f (Catulus), aus a l tem r ö m i s c h e n Gesch l ech t , b e r ü h m t 
durch N a m e n , Sitten u n d H e r k u n f t . D e r Standarte des H e r z o g s folgte 
das b e r ü h m t e V o l k der Bayern. S o m a n c h e r Sieg über die b e z w u n g e n e n 
Parther [=Ungarn] , n iemals verletzte T r e u e , i m K r i e g erprobte T a p f e r 
keit, d ie sich in zah lre ichen T r i u m p h e n über die B ö h m e n auszeichnete , 
verherr l ichen es."55 D o c h 1076 stieß W e i f zur O p p o s i t i o n süddeutscher 
u n d sächsischer Fürsten. Sie nu t z ten die B a n n u n g K ö n i g He inr i chs 
durch Paps t G r e g o r V I I . , u m s ich endgült ig v o n i h m loszusagen. I m 
M ä r z 1077 w u r d e ihr W o r t f ü h r e r , H e r z o g R u d o l f v o n Schwaben , z u m 
K ö n i g gegen d e n Salier e r h o b e n , „ w e g e n der N o t l a g e des G e m e i n w e 
sens."5 6 D e r W e i f e gehör te z u den wicht igsten Wegbere i tern dieses 
D o p p e l k ö n i g t u m s . N a c h d e m T o d R u d o l f s betr ieb er die W a h l eines 
zwei ten G e g e n k ö n i g s , H e r m a n n v o n Salm57 . 

He in r i ch I V . sch lug so for t zurück . I m M a i 1077 setzte er R u d o l f 
u n d W e i f als H e r z ö g e v o n S c h w a b e n u n d Bayern ab. Bayern behielt er 
s ich selbst vor . Z u m n e u e n schwäb i schen H e r z o g stieg zwe i J ahre später 
Fr iedr ich v o n Staufen auf ; er erhielt auch die einzige T o c h t e r K ö n i g 
He inr ichs zur Frau. D i e G e g n e r s c h a f t des W e i f e n z u m Staufer, beides 
Häup te r benachbarter schwäbischer Fürstenfami l ien , n a h m ihren ersten 
Lau f . D e r Salier ver lor n icht nur w e g e n des päpsd i chen B a n n s die T r e u e 
seiner Herzöge . E r büßte den K o n s e n s seiner G e t r e u e n ein, weil er i hn 
n icht ernsthaf t e inforderte . D e r Rat der G r o ß e n galt n ichts m e h r b e i m 

55 Oswald HOLDER-EGGER (Bearb.), Carmen de bello Saxonico ( M G H Scriptores 
rerum Germanicarum in usum scholarum 17), 1889, 16; de gente vetusta wie Vergil, 
Aen. IX , 284. 

56 Lampen von Hersfeld (wie Anm. 43) a. 1075, 234; a. 1076, 257 f., 273 f. 
57 SCHNEIDMüLLER, Weifen (wie Anm. 17) 139-141. 
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Herrscher . D a s verletzte ihre E h r e aufs tiefste. Rasch löste sich der alte, 
bewähr te W i r k v e r b u n d auf. I n der Kr i se traten die Fürsten, W e i f als ei
ner der v o r n e h m s t e n unter i hnen , gegen d e n K ö n i g als Sachwalter v o n 
Re ich u n d G e m e i n w o h l auf. Anges i ch t s eines versagenden Herrschers 
trugen die G r o ß e n d e n Staat i n die Z u k u n f t 3 8 . D i e s e n e u e A d e l s v e r a n t 
w o r t u n g prägte die deutsche G e s c h i c h t e g a n z entscheidend5 9 . 

I n seiner größten A n f e c h t u n g verhielt s ich der einst so forsche K ö 
nig gar n i ch t ungeschickt . N a c h d e m er in C a n o s s a wenigstens zei tweise 
die G n a d e des Papstes erlangt hatte, spaltete He inr i ch T e i l e des bayer i 
schen A d e l s v o m W e i f e n ab. D e r hatte in d e n wen igen J a h r e n sein A m t 
n icht zur Er fassung g a n z Bayerns nu tzen k ö n n e n , s o n d e r n bl ieb i m w e 
sent l ichen auf den schwäb isch -bayer i schen G r e n z r a u m verwiesen. H i e r 
spielten s ich die heft igsten K ä m p f e ab60. D a s schwäb i sche A u g s b u r g 
w u r d e z u m Z a n k a p f e l der sal ischen u n d der we i f i schen Partei. J e d e 
brachte e inen eigenen B i s c h o f ins A m t . I n b lut igen G e f e c h t e n wechse l te 
die B ischofss tadt d e n Besitzer. E i n A u g s b u r g e r Gesch ichtsschre iber 
s töhnte damals aufs Pergament : „ O h beklagenswertes A u s s e h e n des 
Reichs! W i e in einer K o m ö d i e zu lesen ist ,A l le s ind w i r verdoppe l t ' , s o 

38 Der Gedanke von den „vielen Häuptern des Gemeinwesens" in Frutolfs und 
Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7) 352. Dazu Gerd ALTHOFF, Spielregeln der Po
litik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, 1997, darin: Staatsdiener 
oder Häupter des Staates. Fürstenverantwortung zwischen Reichsinteressen und 
Eigennutz, 126-153. 
39 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und 

Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, in: Paul-Joachim HEINIG u.a. (Hg.), 
Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Mo-
raw (Historische Forschungen 67), 2000, 53-87; Stefan WEINFURTER, Papsttum, 
Reich und kaiserliche Autorität. V o n Rom 1111 bis Venedig 1177, in: Ernst-Dieter 
HEHL u.a. (Hg.), Das Papsttum in der Welt des 12. Jahrhunderts (Mittelalter-
Forschungen 6), 2002, 77-99; Stefan WEINFURTER (Hg.), Stauferreich im Wandel. 
Ordnungsvorstellungen und Politik in der Zeit Friedrich Barbarossas (Mittelalter-
Forschungen 9), 2002. 
611 Wilhelm STORNIER, Die süddeutschen Weifen unter besonderer Berücksichti

gung ihrer Herrschaftspolitik im bayerisch-schwäbischen Grenzraum, in: AY u.a., 
Weifen (wie Anm. 18) 57-96; SCHWARZMAIF.R (wie Anm. 18); Thomas ZOTZ, Ot -
tonen-, Salier- und frühe Stauferzeit (911-1167), in: Meinrad SCHAAB - Hansmartin 
SCHWARZMAIKR (Hg.), Handbuch der baden-württembergischen Geschichte 
Bd. 1,1 V o n der Urzeit bis zum Ende der Staufer, 2001, 380-528, hier 422-433. 
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s ind die Päpste ve rdoppe l t , d ie B i s c h ö f e verdoppe l t , d ie K ö n i g e ver 
doppe l t , d ie H e r z ö g e verdoppe l t . " 6 1 

I n langen Kr iegs jahren bewährte sich der W e i f e als V o r k ä m p f e r der 
fürst l ichen Sache. V e r m u t l i c h w u r d e n die V e r b i n d u n g e n z u m R e f o r m 
p a p s t t u m v o m Va te r A l b e r t A z z o gebahnt . D e r große Markgra f galt als 
„l iebster G e t r e u e r " , als beständiger Sachwalter G r e g o r s V I I . u n d seiner 
Nach fo lge r . A u c h W e i f handel te als Stifter u n d Förderer wie als treuer 
A n h ä n g e r der R e f o r m . Ih r g ing es u m die Freiheit der K i r c h e , u m die 
B e s c h n e i d u n g oder sogar V e r m e i d u n g des wel t l ichen Zugr i f f s . A l t e 
Real itäten adliger Ver fügungsgewa l t s tanden auf d e m Prüfs tand. I m 
Schwarzwaldk los ter H i rsau hatte die Stifterfamil ie beispie lgebend au f 
übl iche Herrschaf tsrechte z u m N u t z e n m ö n c h i s c h e r Freiheiten ver 
zichtet. A l s eines der ersten Benedikt inerk löster ö f fne te sich das we i f i 
sche We ingar ten der Hirsauer R e f o r m . N a c h d e m T o d seiner G e m a h l i n 
J u d i t h übertrug W e i f 1094 das „verschwender i sch bere icherte" K l o s t e r 
d e m hl. Petrus u n d verschaf f te i h m den päpst l ichen Schutz6 2 . 

D i e E r i n n e r u n g des C o d e x m a i o r t rad i t ionum We ingar tens ium aus 
der zwe i ten Hä l f te des 13. J ahrhunder t s bewahrte das W i s s e n v o n der 
herausragenden A u s s t a t t u n g des K los ters mi t Landbes i t z , Re l iqu ien , 
A l tären , G o l d s c h m i e d e a r b e i t e n , Handschr i f t en u n d l i turgischen G e 
w ä n d e r n durch das Stifterpaar W e i f u n d J u d i t h i m J a h r 109463. D i e 
Handschr i f t , in der S c h e n k u n g e n , eine Liste der ersten z w ö l f A b t e (mit 
Federze ichnungen) u n d ein Verze i chn i s der E i n k ü n f t e wie Rechte z u 
sammengeste l l t sind64 , enthält a m Beg inn der Güter l is te ein Stifterbild: 
I n der Mi t te des o b e r e n B i ldrands neigt s ich Christus m i t N i m b u s u n d 
K r e u z in der rechten H a n d e i n e m s tehenden, bar füß igen M a n n m i t 
H e r z o g s k a p p e u n d Mante l zu , der zwei Dr i t te l des gesamten l inken 
B i ldrands füllt. D e m ü t i g reckt der Stifter se inem He i l and ein K i r c h e n -

61 Annales Augustani (wie Anm. 13) a. 1079, 130. 
62 Quellen: Bernoldi Chronicon (wie Anm. 31) zu 1094, 508 f.; Historia Welforum 

(wie Anm. 5) cap. 13, 20; Necrologium Weingartense (wie Anm. 25) 224, 230; Wir-
tembergisches Urkundenbuch Bd. 1, 1849, Nr. 244, 245, 266. Vgl. RlECHERT (wie 
Anm. 37) 64 ff. 

63 Wirtembergisches Urkundenbuch 4 (wie Anm. 15), Anhang, V I I I f. 
64 Beschreibung der Handschrift ebd. II1-VI. 
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m o d e l l entgegen6 5 . Be i der dargestel lten P e r s o n hande l t es s ich, o b w o h l 
eine nament l i che B e z e i c h n u n g fehlt , u m ein Mitg l ied der we i f i schen 
Fundatoren fami l i e . D e r C o d e x ma io r n e n n t anfangs die K l o s t e r g r ü n 
d u n g d u r c h A t h a , die Mut te r des hl. B i s c h o f s K o n r a d v o n K o n s t a n z , 
u n d berichtet v o n Z u w e n d u n g e n ihrer N a c h k o m m e n , des G r a f e n R u 
d o l f m i t seiner G e m a h l i n Ita, des G r a f e n W e i f mi t seiner G e m a h l i n I m i -
za w ie des H e r z o g s W e i f v o n Kärn ten 6 6 . E i n e Ident i f ika t ion der ge
ze ichneten St i f terf igur m i t W e i f I V . erscheint m ö g l i c h , ist aber n icht 
zw ingend . 

A h n l i c h e Fürsorge hatte der H e r z o g z u v o r R o t t e n b u c h bei der 
U m w a n d l u n g v o n einer Ze l l e in ein Augus t inerchorherrens t i f t angedei -
h e n lassen. R o t t e n b u c h prägte maßgeb l i ch die süddeutsche K i r c h e n r e 
f o r m u n d w u r d e in aufgeregter Z e i t z u m Z u f l u c h t s o r t wicht iger K ö 
nigsgegner67 . D a m i t w a r W e i f I V . n icht n u r a u f d e m Schlachtfe ld , s o n 
dern auch i m St i f terhandeln z u m Vorre i ter der R e f o r m v o n Re i ch u n d 
K i r c h e g e w o r d e n . H ie r entwicke l ten sich die Le i tb i lder künf t igen adli 
gen Verha l tens , f r o m m , rechtgläubig, papsttreu. E s stand i m krassen 
G e g e n s a t z z u m sal ischen Behar ren au f der alten K i rchenherrscha f t . I n 
seinen St i f tungen W e i n g a r t e n u n d R o t t e n b u c h führte W e i f es vo r : Z u r 
fürst l ichen Z u k u n f t gehör te dauerhaf ter Re fo rmwi l l e . 

B a l d zahlte s ich die Papst t reue aus. 1089 brachte W e i f für se inen 
S o h n eine au fsehenerregende E h e v e r b i n d u n g zustande: D e r e twa 17-
jährige W e i f V . heiratete die 43- jähr ige Markgrä f in Math i l de v o n T u s z i -
en. D e r eklatante A l te rsuntersch ied l ieß we i f i s che N a c h k o m m e n k a u m 
n o c h erwarten. Für diese sorgte der zwei te S o h n He in r i ch , d e m die 

65 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, B 515, Bd. 2a, fol. 4r = Sp. 13/14. Vgl. die Abbil
dung auf dem Umschlag dieses Bandes. 
66 Wirtembergisches Urkundenbuch 4 (wie Anm. 15) Anhang, V I f. 
67 Jakob MOIS, Das Stift Rottenbuch in der Kirchenreform des 11.-12. Jahrhun

derts. Ein Beitrag zur Ordens-Geschichte der Augustiner-Chorherren (Beiträge zur 
altbayerischen Kirchengeschichte 19), 1953; Johannes LAUDAGE, A d exemplar 
primitivae ecclesiae. Kurie, Reich und Klerusreform von Urban II. bis Calixt II., in: 
Stefan WEINFURTER (Hg.), Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstau-
fischen Reich (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 
68), 1992, 47-73; Jakob MOIS, Die Stiftskirche Rottenbuch, 22000. Vgl. den Beitrag 
von Franz FUCHS in diesem Band. 
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sächsische H e r z o g s t o c h t e r W u l f h i l d eine v ie lköp f ige K i n d e r s c h a r gebar. 
V o n Math i lde e r h o f f t e n die W e i f e n anderes. Sie war die E r b i n eines rie
sigen G ü t e r k o m p l e x e s in O b e r - u n d Mittel ital ien w i e in Lothr ingen 6 8 . 
D i e Par te inahme für das R e f o r m p a p s t t u m u n d der K a m p f gegen die Sa
lier prägten ihr L e b e n . S o erklärte der C h r o n i s t B e r n o l d v o n St. B las ien 
auch die E h e : „ I n Ital ien verheiratete sich die sehr edle H e r z o g i n (nobilis-
sima dux) Math i lde . . . , T o c h t e r des Markgra fen B o n i f a z , W i t w e H e r z o g 
Go t t f r i eds , m i t H e r z o g W e i f , d e m S o h n H e r z o g W e l f s . D a s geschah 
weniger aus Unentha l t samke i t d e n n aus G e h o r s a m gegenüber d e m r ö 
m i s c h e n Papst , d a m i t m a n u m so tüchtiger der heil igen r ö m i s c h e n K i r 
che gegen die E x k o m m u n i z i e r t e n beistehen könne . " 6 9 

Vie l le icht m a c h t e n sich die W e i f e n über die pol i t i sche S toßr ich tung 
h inaus n o c h H o f f n u n g e n au f d ie M e h r u n g ihres i tal ienischen Erbes7 0 . 
A l s Lehns leu te des hei l igen Petrus lebten die ung le ichen G a t t e n bis 
1095 in Ober i ta l ien . D a n n l ie f W e i f V . seiner Frau d a v o n . V o m G e 
schwätz des Sohnes u n d v o m A r g e r des Vaters erzählt uns B e r n o l d : 
„ W e i f , der S o h n H e r z o g W e l f s v o n Bayern, z o g sich vo l l s tändig v o n der 
E h e m i t Frau Math i lde zurück u n d versicherte, sie sei v o n i h m gänz l ich 
unberühr t gebl ieben. D a s hätte sie gerne dauerhaf t verschwiegen , w e n n 
er es n icht z u v o r u n b e d a c h t verbreitet hätte. U n g e h e u e r erzürnt k a m 
d a r u m sein Va ter n a c h L a n g o b a r d i e n u n d b e m ü h t e sich vergebl ich lange 
u n d o f t u m eine A u s s ö h n u n g . Selbst jenen He inr i ch [Kaiser H e i n 
rich I V . ] z o g er gegen Frau Math i lde zur H i l f e , dami t er sie zwinge , ihre 

68 Elke GOEZ - Werner GOEZ (Bearb.), Die Urkunden und Briefe der Markgräfin 
Mathilde von Tuszien ( M G H Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit 
2), 1998. Eine biographische Skizze stammt von Werner GOEZ, Lebensbilder aus 
dem Mittelalter. Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer, 1998, 233-254. 
69 Bernoldi Chronicon (wie Anm. 31) zu 1089,477 f. 
70 Thomas GROSS, Lothar III. und die Mathildischen Güter (Europäische Hoch

schulschriften III/419), 1990; Hansmartin SCHWARZMAIER, Dominus totius domus 
comitisse Mathildis. Die Weifen und Italien im 12. Jahrhundert, in: Karl Rudolf 
SCHNITH - Roland PAL'LER (Hg.), Festschrift Eduard Hlawitschka (Münchener Hi
storische Studien. Abteilung Mittelalterliche Geschichte 5), 1993, 283-305; Hans
martin SCHWARZMAIER, Wege des schwäbischen Adels nach Italien im 12. Jahr
hundert, in: Helmut MAURER u. a. (Hg.), Schwaben und Italien im Hochmittelalter 
(Vorträge und Forschungen 52), 2001, 151-174. 
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G ü t e r se inem S o h n zu geben , auch w e n n sie ihn n o c h n icht i m ehel i 
chen V e r k e h r erkannt habe. D a r u m w u r d e lange, aber vergebl ich gerun 
gen."7 1 Zerrüt tete E h e n prägen heute unseren Al l tag. U n d für die T r e n 
n u n g des ungle ichen Paars m a g m a n V e r s t ä n d n i s haben. D o c h die Stra
tegien mittelalterl icher E h e s c h l i e ß u n g e n folgten n icht d e n Pr inz ip ien 
m o d e r n e r L iebesheiraten. D a r u m ist die T r e n n u n g n icht aus d e m 
E m a n z i p a t i o n s w i l l e n eines end l ich erwachsenen jungen M a n n s zu be 
urteilen. V i e l m e h r hat ten sich die po l i t i schen R a h m e n b e d i n g u n g e n ge 
wande l t . 

F ü n f J a h r e v o r d e m T o d wirbel te der S a u m der G e s c h i c h t e n o c h 
e inmal e in erstaunl iches Fürs ten leben h e r u m . D a s Math i ld i sche E r b e 
e n t s c h w u n d e n , e r s c h ö p f t i m ausweglos ersche inenden Streit, k a m e n der 
Ka i se r u n d der W e i f e z u s a m m e n . G a n z g roße P r o b l e m e lösten die alten 
Stre i thähne n icht m e h r . E r s t der f o lgenden G e n e r a t i o n gelang der A u s 
gleich, als der nächste Ka i se r m i t Un te r s tü t zung des nächsten we i f i schen 
H e r z o g s seinen Fr ieden mi t d e m Papst fand . D i e U m s t ä n d e führ ten 
H e i n r i c h I V . u n d W e i f I V . zur k le inen L ö s u n g . W i e d e r e inmal drehte 
sich das W e i f e n g l ü c k . D e r Va ter , M a r k g r a f A l b e r t A z z o , trat als Für 
sprecher in schwier iger Lage auf. A l s hundert jähr iger Gre i s z o g er 1096 
z u m Ka i se r nach Pav ia u n d bat für den S o h n ' 2 . N a c h z w a n z i g bit teren 
J a h r e n begann die neue Vertrauthei t . 1096 o d e r 1097 erhielt W e i f sein 
H e r z o g t u m Bayern als L e h e n zurück . Selbst hatte er nie darauf verz ich 
tet. D e r Ka i ser , v o n Frau u n d S o h n verlassen, lange in Italien e inge
sch lossen u n d erniedrigt, g e w a n n n e b e n d e m n e u e n L e h n s m a n n die le
benswich t igen W e g e über die A l p e n p ä s s e zurück . E inze lhe i ten der e p o 
chalen A u s s ö h n u n g b le iben dunke l , we i l die R e f o r m e r die D i n g e 
s c h a m h a f t verschwiegen u n d die Ka i ser l i chen keine Ze i t m e h r z u m J u 
be ln fanden . 

D e n größten E r f o l g der we i f i schen Z u k u n f t s b e r e i t u n g ahnen wi r 
nur. V ie l le icht sicherte der alternde Ka i ser d e m al ternden H e r z o g die 
N a c h f o l g e des S o h n s in Bayern zu. Ta tsäch l i ch fo lgte W e i f V . se inem 

1 Bernoldi Chronicon (wie Anra. 31) zu 1095, 517 f. Vgl. den Beitrag von Elke 
G O K Z in diesem Band. 
"2 Gerold MEYER VON KNONAU, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Hein

rich IV. und Heinrich V., 7 Bde., 1890-1909, hier 4, 477^179. 
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Vater o h n e alle T u r b u l e n z e n nach. U n d bei dessen T o d gelang 1120 das 
K u n s t s t ü c k , sein A m t d e m jüngeren Bruder He inr ich zu erhalten. N a c h 
e inem wechse l vo l l en J a h r h u n d e r t war i m bayerischen H e r z o g t u m die 
Dauerhaf t igke i t der Dynas t i e durchgesetzt7 3 . W e i f I V . bewahr te seiner 
Fami l ie d e n exk lus ivs ten R a n g in der Adelsgesel lschaft des Reichs . 
W e n n auch mi t Un te rbrechungen regierten die W e i f e n v o n 1070 bis 
1180 in Bayern7 4 . I n d e n S o h n e s f o l g e n v o n W e i f I V . bis zu H e i n r i c h 
d e m L ö w e n erlangte das H e r z o g t u m eine große Festigkeit , die d a n n v o n 
den wi t te lsbachischen A m t s n a c h f o l g e r n dauerhaft ausgebaut werden 
konn te . 

I n s o l c h e m G l ü c k fiel der W e g ins E n d e n icht m e h r schwer. M i t 
g roßen M ä n n e r n u n d Frauen z o g W e i f I V . 1101 zur heil igen Stadt, z u m 
G r a b des Herrn . D e r T o d in P a p h o s führte die Fami l ie n icht in die K r i 
se. Längs t war die fürsd iche Z u k u n f t gesichert. D i e be iden herzog l ichen 
S ö h n e u n d ihre E r b e n brachten die W e i f e n i m m e r näher an die Spitze 
des Re ichs heran. D e n N a c h k o m m e n waren h o h e fürstl iche W ü r d e n 
u n d sogar ein kurzzeit iges K a i s e r t u m vergönnt . T r o t z aller po l i t i schen 
K a t a s t r o p h e n hatte das H a u s Bestand . N i c h t den Staufern, sondern den 
W e i f e n gehörte die b io log ische Z u k u n f t . Sie entfaltete sich n icht i m 
L a n d der Vä ter u n d Mütter in S c h w a b e n u n d Bayern , sondern fand seit 
d e m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t eine neue G r u n d l a g e in N o r d d e u t s c h 
land75 . 

3 Ferdinand KRAMER, Die Weifen. Eine europäische Dynastie in Bayern, in: Alois 
SCHMID - Katharina WEIGAND (Hg.), Die Herrscher Bayerns. 25 historische Por-
traits von Tassilo III. bis Ludwig III., 2001, 70-90, 393 f. 
"4 Kurt REINDEL, Das weifische Jahrhundert in Bayern, in: Max SPINDI.ER (Hg.), 

Handbuch der bayerischen Geschichte Bd. 1, 21981, 324-349; Andreas KRAUS, 
Heinrich der Löwe und Bayern, in: Wolf-Dieter MoHRMANN (Hg.), Heinrich der 
Löwe (Veröffendichungen der Niedersächsischen Archiwerwaltung 39), 1980, 
151-214; Alois StHMID, Dux districtus et optimus iudex. Heinrich der Löwe als 
Herzog von Bayern, in: Salzgitter-Jahrbuch 17/18 (1995/96) 42-61. 
75 Bernd ScHNEIDMl'LLER, Die neue Heimat der Weifen. Von der kaiserlichen 

Landschaft zum Herzogtum Braunschweig (1125-1252), in: Horst-Rüdiger JARCK -
Gerhard SCHII.DT (Hg.), Die Braunschweigische Landesgeschichte, jahrtausend-
rückblick einer Region, 2000, 177-230. 
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D e r W e i f e n s t a m m b a u m aus W e i n g a r t e n hatte das H a u s über e ine 
we i f i sche Mut te r n o c h a u f Fr iedr ich Barbarossa als d e n g roßen Ka i se r 
des 12. J a h r h u n d e r t s zu lau fen lassen76 . I h m u n d seinen E r b e n fiel das 
W e l f e n p a t r i m o n i u m u m We ingar ten u n d R a v e n s b u r g 1191 zu. A b e r d ie 
se L in ie w u r d e zur Sackgasse. N o c h i m 13. J a h r h u n d e r t starb das stauf i 
sche H a u s aus, v o n d e n Päps ten als „ G e s c h l e c h t der V e r f o l g e r " {genus 
persecutorum) gebrandmarkt 7 7 . D i e Rechtg läub igen dagegen beharrten. 
Beschränk t au f ihr neues H e r z o g t u m u m B r a u n s c h w e i g u n d L ü n e b u r g , 
demons t r ie r ten die m ä n n l i c h e n N a c h k o m m e n W e l f s I V . der W e l t ihre 
Prosper i tät . D a s W e i f e n h a u s über lebte alle seine Widersacher u n d b l ieb 
i m H o c h a d e l präsent. W i e s c h o n v o r 900 J a h r e n n i m m t d ie europä ische 
Ö f f e n t l i c h k e i t bis heute N o t i z v o n spektakulären We i fen ta ten . D o c h 
über den Sensat ionen , deren Aktua l i tä t auch w ieder vergeht , w o l l e n w i r 
den e igent l ichen E r f o l g der fürst l ichen Z u k u n f t s k r e a t i o n n icht aus d e m 
B l i ck verl ieren: I n e i n e m M e e r des Vergessens garantierte die b io log i 
sche Dauerha f t igke i t d e n E r f o l g der Dynas t i e . 

W e i f I V . bahn te so l che W e g e über die eigene Ze i t h inaus. Se inen 
S ö h n e n g a b er die T e i l h a b e an der adl igen Sp i t zengruppe weiter; d e m 
F ü r s t e n t u m i m Re ich verha l f er z u e inem z u k u n f t s g e w a n d t e n Selbstbe
wußtse in , das au f die deutsche G e s c h i c h t e so nachdrück l i ch einwirkte: 
T e i l h a b e a m Re i ch z u s a m m e n m i t d e m K ö n i g , G a r a n t der staadichen 
O r d n u n g not fa l l s auch gegen d e n Herrscher , s tändische V e r a n t w o r t u n g 
für das G e m e i n w e s e n . Ers t l angsam entdecken wi r nach den tragischen 
Karr ieren des Führerpr inz ips w ieder den C h a r m e einer konsensua len 
Pol i t ikgestal tung. D i e K r e a t i o n dieser fürst l ichen Z u k u n f t i m A l t e n 
Re ich e r fuhr in der E p o c h e W e l f s I V . en tsche idende Impu lse . A u s 
L e h n s m ä n n e r n w u r d e n H ä u p t e r des Staates. 

G e w i ß steht W e i f I V . i m aktuel len G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n h inter 
den g r o ß e n Herrschern des Hochmi t te la l te rs zurück . V i e l e wo l l en sich 
die Vergangenhe i t heute nur n o c h aus der B e n u t z u n g des 20. J a h r h u n 
derts d e n k e n . I h n e n k o m m t W e i f I V . n icht in d e n Sinn. A b e r die Stiefel 

~b Abb. wie Anm. 23. Zur Botschaft des Weifenstammbaums Armin WOLF, 
Weif VI . — Letzter der schwäbischen Weifen oder Stammvater der Könige?, in: 
Rainer J K H L (Hg.), Weif VI . (Irseer Schriften 3), 1995, 43-58. 

Ludwig W E I L A N D (Bearb.), M G H Constitutiones Bd. 2, 1896, Nr. 398. 
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H i m m l e r s u n d seiner He l fer , die über das deutsche Mittelalter s t a m p f 
ten, d ü r f e n n icht der einzige Maßs tab für die E r m ü d u n g histor ischer 
Wicht igke i t b le iben. V ie l le icht schmälert der V e r z i c h t au f E r w ä h n u n g in 
den T i s c h r e d e n A d o l f Hiders 7 8 n icht die B e d e u t u n g eines toten Fürsten. 
M a n c h m a l ist es re izvol l , sich jenseits brauner oder roter Bri l lengläser 
au f Vergangenhe i t e inzulassen. Natür l ich trifft das Mittelalter n icht un 
benutz t au f uns. D o c h gerade das F r e m d e , das Zufä l l ige , das A n d e r e 
f o rdern i m A b s t a n d v o n 900 J a h r e n n e u heraus, ve r l ocken z u m G e 
spräch der L e b e n d e n mi t den T o t e n . W e n n wir in S c h w a b e n u n d Bayern 
i m A b s t a n d v o n n e u n J ahrhunder ten an W e i f I V . d e n k e n , so wander t 
n icht n u r unser Interesse in die Gesch i ch te zurück . A u c h der K a m p f der 
A l t e n gegen das Vergessen erringt wieder e inen kleinen Sieg. 

78 Zur neuzeitlichen Instrumentalisierung Heinrichs des Löwen Stefanie Barbara 
BERG, Heldenbilder und Gegensätze. Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwe 
im Urteil des 19. und 20. Jahrhunderts (Geschichte 7), 1994; Hartmut Booc.K-
MANN, Heinrich der Löwe in der Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhun
derts, in: Heinrich der Löwe und seine Zeit 3 (wie Anm. 23) 48-57; Johannes 
FRIED, Der Löwe als Objekt. Was Literaten, Historiker und Politiker aus Heinrich 
dem Löwen machten, in: Historische Zeitschrift 262 (1996) 673-693. 




