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Editorial
Liebe Vereinsmitglieder,
sicher wird dem/der ein oder anderen von Ihnen das dem letzten Heft wie auch dieser Ausga¬
be der „Mitteilungen“ beigelegte Faltblatt aufgefallen sein. Ich will dies daher zum Anlaß neh¬
men , um Ihnen die jüngsten Aktivitäten des Vorstands in puncto Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung kurz vorzustellen.
Mit dem neuen Faltblatt , auf welchem sich unser Verein präsentiert und das auch einen Abriß
mit Beitrittserklärung enthält , halten Sie bereits das wichtigste Produkt unserer Bemühungen in
den Händen . Nachdem der Vereinfür Geschichte an der Universität Paderborn e. V. nun selbst schon
auf eine 20jährige Geschichte zurückblicken kann , über eine ebenso beachtliche wie stabile
Mitgliederbasis, die freilich weiter zu vergrößern ist, und über eine solide Finanzgrundlage ver¬
fügt , schien es angemessen , unsere Außendarstellung diesen Gegebenheiten anzupassen . In ei¬
nem länger währenden , von Barbara Stenger mit großem Einsatz und viel Geduld koordinier¬
ten und vorangetriebenen „Meinungsbildungsprozeß “

, in den von altgedienten über „mittelal¬
te “ bis hin zu ganz jungen Vereinsmitgliedern möglichst viele einbezogen waren , hat sich also
unser altes, recht schmuckloses kopiertes Faltblatt , das die meisten von Ihnen ja noch kennen
werden , zu jenem neuen gedruckten Prospekt gemausert , welcher Ihnen nun vorhegt und von
dem wir natürlich hoffen , daß er Ihnen ebenso gut gefällt wie uns ! Passend zu dem Faltblatt
haben wir im übrigen auch Plakate drucken lassen . Eine eigene Vereins-Homepage (www.vfg-
paderbom .de) befindet sich derzeit im Aufbau , wird aber vielleicht schon fertiggestellt sein,
wenn Sie diese Zeilen lesen . Schauen Sie doch einfach mal nach und schreiben Sie uns , was Sie
von unserem neuen Werbematerial halten.
Mit dem Begriff „Werbematerial “ ist letzthin noch ein wichtiger Punkt den Sinn und Nutzen
all dieser Maßnahmen betreffend angesprochen . Die ja durchaus nicht ganz billige Herstellung
von farbigen Faltblättern und Plakaten zur Präsentation unseres Vereinsfür Geschichte in der Öf¬
fentlichkeit - was in diesem Umfang überhaupt nur durch eine großzügige Spende der
Sprachwerkstatt GmbH realisiert werden konnte , wofür unserem Geschäftsführer Hubert
Tietz an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt sei — dient selbstverständlich keinem Selbst¬
zweck. Dahinter steht vielmehr der Gedanke , über eine attraktive , professionelle und zeitge¬
mäße Außendarstellung mehr geschichtsinteressierte Menschen erreichen und ansprechen zu
können , und schließlich weitere Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen . Eine höhere Mit¬
gliederzahl stärkt letztlich die finanzielle Basis des Vereins und trägt so dazu bei, daß wir unse¬
ren selbstgestellten Zielen und Aufgaben , d . h . vor allem die Förderung von Geschichtsfor¬
schung und -Vermittlung insbesondere (aber nicht ausschließlich) im Bereich der Regionalge¬
schichte durch unsere Publikationen , längerfristig weiterhin verfolgen und nachkommen kön¬
nen , und das bei steigenden Druckkosten und schwindenden Zuschüssen von seiten Dritter.
Vor diesem Hintergrund nutze ich daher die Gelegenheit , jede/n einzelne/n von Ihnen zu bit¬
ten , doch einmal in Ihrem persönlichen Umfeld zu schauen , ob es nicht Verwandte oder
Freunde , Bekannte oder Kollegen gibt , für die eine Mitgliedschaft in unserem Verein interes¬
sant sem könnte . Da unsere Arbeit als gemeinnützig anerkannt ist , sind die Mitgliedsbeiträge
steuerlich absetzbar , ferner erhält nach wie vor jedes neue Vereinsmitglied ein Exemplar des
Paderbomer Künstlerlexikons als Begrüßungsgeschenk . Falls jemand von Ihnen die Möglich¬
keit hat , etwa in seiner Arbeitsstelle oder an einem anderen geeigneten Ort , unser Plakat auf-
zuhängen und/oder Faltblätter auszulegen , würden wir uns freuen , wenn Sie davon Gebrauch
machten . Das Werbematerial ist über unsere Geschäftsstelle (Adresse siehe unter Vereinsmit¬
teilungen) erhältlich.
Ich wünsche Ihnen noch eine anregende Lektüre!
Herzlich Ihre

Stefanie Dick



Von einer Munitionsanstalt zur Vertriebenenstadt
Integration und Identität von Ostvertriebenden in

Espelkamp 1945- 19591

von Gunnar Grüttner

Im Februar 2003 fanden in Espelkamp, einer Kleinstadt im Kreis Minden-Lübbecke,
umfangreiche Bodenanalysen und Bohrungen statt . Der Grund dafür waren Befürch¬
tungen der Anwohner , ihre Grundstücke seien mit chemischen Kampfstoffen aus dem
Zweiten Weltkrieg belastet. Denn dort , wo heute knapp 28 .000 Menschen leben, stell¬
ten die Nationalsozialisten bis 1945 in einer Heeresmunitionsanstalt (Muna) Granaten
her.

Immer wieder wird den Bewohnern Espelkamps so die besondere Geschichte ihrer
Stadt vor Augen geführt ; die Geschichte einer Stadt, die vor knapp 60 Jahren noch
nicht existierte und deren Einwohner damals Schlesien , Pommern und Ostpreußen als
ihre Heimat ansahen. Als Flüchtlinge und Vertriebene kamen sie nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges nach Ostwestfalen. In einer einmaligen Kooperation zwischen
Staat und Kirche wurde ihnen auf dem Gelände der Muna Espelkamp ein neues Zu¬
hause geschaffen. Dieses Modell der Vertriebenenintegration und die Identitätsfindung
der Espelkamper sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.

Begriffsbestimmungen , Anmerkungen zur Forschungs - und Literaturlage
Bereits die exakte Definition der zentralen Begriffe gestaltet sich problematisch . In
diesem Aufsatz dominiert der Begriff .Vertriebene ’

; in der Forschungsliteratur gehen
die Begriffe .Vertriebene’ und .Flüchtlinge’ oft durcheinander, werden häufig sogar
synonym benutzt . Mögliche Differenzierungen zum Beispiel anhand des Schicksals der
Betroffenen — wer floh vor der roten Armee, wer wurde zum Beispiel von den Tsche-
choslowaken vertrieben - finden nicht statt , sind aufgrund der häufig komplexen Ein¬
zelschicksale auch kaum trennscharf durchführbar.

Statistiken verzeichnen Vertriebene oftmals pauschal als Personen , die ,aus dem
Osten ’ in die vier Besatzungszonen gekommen sind . Teilweise wird hier von der Be¬
völkerung des Deutschen Reiches vor Kriegsausbruch 1939 ausgegangen, im Extrem¬
fall die Ausdehnung des Großdeutschen Reiches 1942 zur Grundlage genommen.
Diese Ungenauigkeiten erschweren es natürlich, das millionenfache Schicksal genauer
zu quantifizieren. Statistisch schwer zu erfassen sind darüber hinaus die Vermissten
und auf der Flucht Verstorbenen - hier sind nur grobe Schätzungen möglich. Amtlich
gilt in der Bundesrepublik als .Vertriebener’

, wer als Zivilist aus den Ostgebieten des

1 Vorgetragen im Rahmen des Historischen Gesprächskreisesam 11 . Dezember 2002, für die engagierte
Diskussion und die kritischen Hinweise sei den Teilnehmern gedankt . Der Vortragsstil ist weitge¬
hend beibehalten worden.
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Deutschen Reiches vom Stand des 31 . Dezember 1937 durch die Wirren des Krieges
in die drei westlichen Besatzungszonen gekommen ist . Für diese Personen wurden
sogenannte Vertriebenenausweise ausgestellt , auf die im Folgenden noch eingegangen
wird. Der Begriff ,Flüchtling’ bezeichnete hingegen nach amtlicher Definition diejeni¬
gen Personen , die aus der SBZ/DDR nach Westdeutschland übersiedelten.2

Der Begriff der .Integration ’ ist ebenfalls nicht ganz unproblematisch , bezeichnet er
doch sowohl ein Ziel als auch den Vorgang zur Erlangung dieses Zieles . Darüber hin¬
aus wird er nicht nur von den Fachwissenschafdern wie etwa Historikern, Politologen
und Soziologen verwendet , sondern immer wieder auch in der Sprache der Politiker —
oftmals emotional aufgeladen und auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Das Schlagwort
.Integration ’ wird in der öffentlichen Kommunikation so häufig gebraucht, dass es fast
als ein „von politischen Zwängen beherrschter abgenutzter Begriff“ 3 anzusehen ist.
Allein beim Blick auf die Forschungsliteratur zur Vertriebenenintegraüon lässt sich ein
Wandel in der Verwendung erkennen . Als Abschluss einer frühen Auseinandersetzung
mit dem Thema gilt eine dreibändige Untersuchung von Eugen Lemberg und Friedrich
Edding von 1959.4 Neben diversen fachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen
wurde der Gegenstand ausführlich in emer vom Bundesvertriebenenministerium fi¬
nanzierten vielbändigen Dokumentation der Vertreibung aufgearbeitet. Sie enthält
unzählige Erlebnisberichte , aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Herkunftsgebieten der
Betroffenen . Diese Dokumentation diente sicherlich auch als Argumentaüonswaffe in
der damaligen politischen Auseinandersetzung; ein einordnender , kommentierender
Abschlussband kam nicht zuletzt aufgrund des politischen Drucks nie zustande.5

Grundtenor der Literatur dieser Zeit war die stolze Feststellung, die Bundesrepu¬
blik mit ihrem sogenannten Wirtschaftswunder habe die Integration der Millionen
Vertriebenen erfolgreich bewältigt und abgeschlossen. Der Begriff Integration wurde
hier aber sehr eng gesehen. Integriert war — überspitzt gesagt — wer in seiner neuen
Heimat eine Arbeit und eine Wohnung gefunden sowie genug zu essen hatte . Nach¬
dem die Vertriebenenproblematik in den folgenden zwei Jahrzehnten unter Histori¬
kern weitgehend unbeachtet blieb, wurde das Thema Mitte der 80er Jahre .wiederent-

2 Vgl . Ben/ ., Wolfgang (Hg.) : Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten . Ursachen , Ereignis-
se , Folgen . Frankfurt (M) : 1985 , S . 9 , nachfolgend zit. als Benz (1985 ) .

3 Mhsserschmidt , Rolf : Mythos Schmelztiegel ! Einige Neuerscheinungen zur „Flüchtlingsfor¬
schung“ der letzten Jahre . In : Neue politische Literatur 37 (1992) , S . 34—55 , hier: S. 41.

4 Vgl . LEMBERG , Eugen/EDDING , Friedrich (Hg .) : Die Vertriebenen in Westdeutschland , ihre
' Eingliederung und ihr Einfluß auf Gesellschaft , Wirtschaft , Politik und Geistesleben . Kiel: 1959.

5 Vgl . Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost -Mitteleuropa . In Verbindung mit
Werner Conze [ab Bd . III ] , Adolf Diestelkamp [bis Bd . II ], Rudolf Laun , Peter Rassow und Hans
Rothfels , bearbeitet von Theodor Schieder . Hg . vom Bundesministerium für Vertriebene,
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Bonn : 1953- 1962 . Zur Entstehungsgeschichte der Dokumen¬
tation : vgl . BEER, Matthias : Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte . Das Großfor¬
schungsprojekt „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost -Mitteleuropa“ . In : Vier¬
teljahrshefte für Zeitgeschichte 46 (1998) , S . 345—389.
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deckt’
. Katalysator war ein Göttinger Kongress 1986, dessen Ergebnisse in einem

Sammelband publiziert wurden.6
Inzwischen betrachtet man die Vertriebenenintegration verstärkt als Migrationsbe¬

wegung, wobei die Vertriebenen mit ,klassischen’ Einwanderern verglichen werden.7
Es treten dabei Parallelen zu Tage, mit denen zunächst nicht gerechnet wurde. Zwar
hatten die Vertriebenen im Gegensatz beispielsweise zu den später in die Bundesrepu¬
blik gekommenen südeuropäischen Gastarbeitern den Vorteil, ihre Muttersprache im
Aufnahmeland weiter sprechen zu können — doch mental, religiös , sozial und kulturell
befanden sie sich ebenfalls in einer klassischen Einwanderungssituation. Die Unter¬
schiede zwischen Neuankömmlingen und Aufnahmegesellschaftin den gerade genann¬
ten Bereichen konnten auch nicht durch eine ethno-nationale Bindung überspielt wer¬
den . Argwohn und Abneigung seitens der alteingesessenenBevölkerung schlug sowohl
den einen wie auch den anderen ,Fremden ’ entgegen. Ausführlich mit dem für die
Forschung „zur historischen Laborsituation verdichteten Untersuchungsfeld für Zu¬
wanderung, Eingliederung und Minderheiten im kommunalen Raum“8 der Vertriebe¬
nenstadt Espelkamp hat sich Hannelore Oberpenning beschäftigt, die an der Osnabrü-
cker Universität unter Klaus J . Bade am dortigen Institut für Migrationsforschung
arbeitet.9 Aufschlussreich ist ferner eine Darstellung von Ruby Simon, in der sie mit
den Methoden der oral bistory die Erinnerungen zahlloser Espelkamper dokumentiert
und einordnet.10 Selbst Espelkamperin der .ersten Stunde’

, leitete sie in den 80er Jah¬
ren einen sehr gut besuchten VHS-Gesprächskreis, in dem die frühe Geschichte der
Stadt aufgearbeitet wurde. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse flössen in ihre Publika¬
tion ein.

Die Geschichte Alt-Espelkamps und die Errichtung der „Muna“

Auch wenn sich Espelkamp als Vertriebenenstadt mit einer relativ kurzen Geschichte
definiert, so lassen sich Siedlungen in jenem Raum bis zurück ins Mittelalterverfolgen.
Erste Erwähnung findet der Ort Espelkamp im Jahre 1229 als „Aspelecampe“ in einer

6 Vgl . SCHULZE , Rainer u . a. (Hg .) : Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsge¬
schichte . Bilanzierung der Forschung und Perspektiven für die künftige Forschungsarbeit . Hildes¬
heim: 1987 , nachfolgend zit. als Schulze (1987) .

7 Vgl . Bade , Klaus J . (Hg .) : Aussiedler: Deutsche Einwanderer aus Osteuropa . Osnabrück : 1999;
HOFFMANN , Dierk u . a . (Hg .) : Vertriebene in Deutschland . Interdisziplinäre Ergebnisse und For¬

schungsperspektiven . München : 2000; Moto ; , Jan u . a . (Hg.) : 50 Jahre Bundesrepublik - 50 Jahre
Einwanderung . Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte. Frankfurt (M) /New York: 1999.

8 OBERPENNING , Hannelore : Flüchtlinge , Vertriebene und Aussiedler in Espelkamp - eine empiri¬
sche Fallstudie zum Eingliederungsgeschehen seit 1945 . In : Westfälische Forschungen 48 (1998 ) ,
S . 379- 397 , hier: S . 379 , nachfolgend zit. als Oberpenning (1998) .

9 Neben dem bereits genannten Titel vgl . grundlegend : OBERPENNING, Hannelore : „Arbeit , Woh¬

nung und eine neue Heimat ...“ . Espelkamp - Geschichte einer Idee . Essen : 2002, nachfolgend zit.
als Oberpenning (2002) .

10 Simon , Ruby : Espelkamp . Geschichte lebendig 1945 - 1959 . Es begann in Hallen und Baracken.

Lübbecke : 1986 , nachfolgend zit. als Simon (1986 ) .
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Urkunde des Bischofs Konrad von Minden. Der Name scheint von einem Ritterge¬
schlecht „de Aspelkamp“ abgeleitetworden zu sein , das im 12 . und 13 . Jahrhundert im
Rahdener Raum lebte. 11

Vom Ende des 30-jährigen Krieges bis zur Zeit Napoleons gehörte Espelkamp als
Teil des Fürstentums Minden zum Kurfürstentum Brandenburg. Nach der Niederlage
Preußens gegen die Napoleonischen Truppen wurde Espelkamp dem Distrikt Minden
im Departement Weser des neugeschaffenen Königtums Westfalen zugeschlagen. Die
Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress brachte den Ort wieder unter die
preußische Krone . Als Teil der Landgemeinde Großendorf kam die Bauernschaft Es¬
pelkamp zum Kreis Rahden, der 1832 in „Kreis Lübbecke“ umbenannt wurde.

Gegen Ende des 19 . Jahrhunderts wuchs innerhalb der Espelkamper Bevölkerung
der Wunsch, politisch eine eigenständige Gemeinde zu bilden. Man befürchtete , in der
Landgemeinde Großendorf gegenüber den anderen, an der 1899 eröffneten Neben¬
bahnlinie Bünde-Rahden liegenden Gemeindeteilen benachteiligt zu werden. 1909
wurden diese wiederholten Petitionen schließlich von der Preußischen Regierung er¬
hört ; die Landgemeinde Espelkamp wurde eine eigenständige Kommune mit etwa
18,5 km2 Fläche und knapp 1 .000 Einwohnern.

Diese verstreut lebenden Menschen arbeiteten überwiegend in kleinbäuerlichen Be¬
trieben. Im armen Kreis Lübbecke reichten die Einnahmen aus der Landwirtschaft oft
nicht aus , den Lebensunterhalt für eine Familie zu sichern, zudem wurde der noch im
18 . Jahrhundert verbreitete Flachsanbau für die Leinenproduktion unwirtschaftlich, da
in England industriell produzierte Stoffe die Preise drückten . So zog es zahlreiche
Espelkamper in die Ferne . Entweder arbeiteten sie als sogenannte Hollandgänger
während der Erntesaison in der intensiven Gras- und Forstwirtschaft der benachbarten
Niederlande oder sie gingen als Auswanderer in die Neue Welt. Als Folge dieser Aus¬
wandererwelle ging zwischen 1852 und 1885 die Bevölkerung des Kreises Lübbecke
um etwa 4 .300 Personen oder knapp 9% zurück. 12

Die Erschließung durch die Eisenbahn , sonst ein Motor für die Industrialisierung,
hatte im Kreis Lübbecke fast keine Auswirkung. Zwar siedelten sich einzelne Gewer¬
bebetriebe an, so für die Zigarrenproduktion , doch blieb die Landwirtschaft weiterhin
die Haupteinnahmequelle der Bevölkerung. Bis weit in das 20 . Jahrhundert hinein
blieben Espelkamp und der Kreis Lübbecke weitgehend agrarisch-ländlich geprägt.

1937 erschienen in Espelkamp erstmals Mitarbeiter des Reichsministeriums für
Bewaffnung und Munitionsbeschaffüng. Sie wollten vor Ort feststellen, ob sich nahe
der Dorfmark ein brauchbares Gelände zur Errichtung einer Munitionsanstalt, einer
sogenannten Muna, befand . Für eine Muna waren reichsweit mehrere Standortfaktoren
festgeschrieben: Neben einer möglichst dezentralen Lage zu den Ballungsgebietendes
Reiches und dichtem Baumbestand als Luftschutz sollte das Gelände ein ausreichendes

n Vgl . OBERPENNING (2002 ) , S. 17. Der Ort Rahden liegt wenige Kilometer nördlich der heutigen
Stadt Espelkamp.
Vgl . Oberpenning (2002 ) , S . 21.12
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Abb . 1 : Skizze über Struktur und Aufbau Espelkamp -Mittwalds, 1949 und 1959 [aus: Oberpenning
(2002) , S . 63 . |

Grundwasservorkommen besitzen sowie einen Eisenbahnanschluss , bei dem es sich
allerdings nicht um eine Hauptlinie handeln durfte.13 All dies lag bei dem in Augen¬
schein genommenen Gebiet , der Gemarkung Mittwald , zwei bis drei Kilometer südöst¬
lich der alten Bauernschaft, vor , so dass auf einem Gelände von knapp 250 Hektar
Grundfläche ein Jahr später mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte . Der
Grund , hauptsächlich Kiefern- und Eichenwald, gehörte neben dem Staat einigen
Espelkamper Bauern und in größeren Teilen dem Gutsherrn Alhard Baron von dem
Busche-Münch. Der nicht reichseigene Landbesitz wurde vom Ministerium allerdings
nicht angekauft oder enteignet, sondern lediglich „in Anspruch genommen“ und die
Eigentümer wurden auf einen guten Preis „nach dem Endsieg“ vertröstet. 14 Sie blieben
also juristisch Eigentümer von Teilen des Bodens, auf dem die Muna errichtet wurde.

13 Vgl . Oberpenning (2002) , S . 23.
Vgl . Simon (1986 ) , S . 11.14
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Bis 1941 wurde die Muna erbaut, hauptsächlich von Mitgliedern der Deutschen
Arbeitsfront (DAF ) . 15 Diese wohnten in einem Barackenlager für 300 Personen östlich
der Bahnlinie Bünde-Rahden . Etwa 170 Gebäude wurden erstellt, meist eingeschossig
und zwischen den Bäumen versteckt, die Bunker zur Lagerung der Munition waren
zusätzlich mit Erde bedeckt. Die Gebäude hatten überwiegend eine Grundfläche von
50 bis 300 m2

, einige Hallen waren aber auch bis zu 3000 m2 groß . Ein 20 km langes
Straßennetz und 13 km Gleisanlagen durchzogen das Gelände. Die Gebäude wurden
unterirdisch mit Fernwärme, Strom und Wasser versorgt.

In der Muna Espelkamp sollten sowohl konventionelle Sprenggranaten wie auch
Giftgasmunition hergestellt werden . Das Barackenlager der DAF wurde von Wach¬
mannschaften der Wehrmacht belegt. Westlich der Bahnlinie entstand ein weitaus
größeres Lager für etwa 2000 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter vor allem aus
Russland, die in der Muna eingesetzt wurden.

Ob in Espelkamp tatsächlich Giftgasgranaten befüllt wurden , bleibt umstritten und
soll derzeit durch die anfangs angesprochenen Untersuchungen geklärt werden . Zeit¬
zeugen widersprechen sich in diesem Punkt . Der ehemalige Kommandant der Muna,
August Skirde , beteuerte 1968 gegenüber dem damaligen Espelkamper Stadtarchivar
Hans Behrends:

„Die Füllanlage ist nicht in Betrieb genommen wurden (sic !) , weil man sich beim Ober¬
kommando der Wehrmacht klar geworden war , daß der Einsatz von Kampfstoffen bei
der Knegsfuhrung die Gegner zu einer gefährlichen Vergeltung veranlassen würde .“16

Fest steht, dass im niedersächsischen Munster produzierte Giffgasmunition in Espel¬
kamp gelagert wurde . Sich auf diese Munition beziehend, behauptet Wilhelm Döding,
ein in der Muna beschäftigter Feuerwerker:

„Um diese Zeit (Ende 1944, G .G.) wurde auch die Munition so knapp , daß wir die in der

„Muna “ lagernden Gasgranaten entlaborieren , d .h . das Giftgas aus ihnen entfernen
mußten , damit sie mit einer Sprengladung gefüllt werden konnten . Das war eine teufli¬
sche Arbeit . Trotz der Gasmasken sind viele , die dies tun mußten , später an den Bron¬
chien erkrankt .

“17

Zwei Schiffe voller Kampfstoffmunition aus Espelkamp wurden nach Kriegsende in
der Ostsee versenkt.

Die gute Tarnung und die abgelegene Lage der Muna Espelkamp führte dazu, dass
sie den Alliierten bis April 1945 unbekannt blieb . Sie wurde nicht aus der Luft bom¬
bardiert und laut Aussagen alteingesessener Espelkamper seien die ersten britischen

13 Einen Überblick über den Aufbau der Muna bietet Abb . 1.
16 Simon (1986) , S . 17f.
17 Simon (1986) , S . 19.
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Panzer Anfang April 1945 einfach am Munazaun vorbeigerollt, ohne zu merken , was
sich da im Walde verbarg. 18

Zur Durchführung eines Führerbefehls namens „Sprühteufel“ , in dem die Spren¬
gung der Muna beim Herannahen des Feindes befohlen worden war, kam es nicht. Bei
einer Krisensitzung am 28 . März 1945 beschlossen lokale NS -Größen und Wehr¬
machtsoffiziere, aus Rücksicht auf die Bevölkerung von der Zerstörung der Anlage
abzusehen . Man fürchtete die Auswirkungen einer Sprengung der kompletten Muniti-
onsanstalt, ohne vorher ausreichend evakuieren zu können.19 Es wurden lediglich Ak¬
ten vernichtet ; der Versuch, Munition in andere Liegenschaften der Wehrmacht zu
verbringen scheiterte an bereits unterbrochenen Eisenbahnverbindungen.

Am 4 . April 1945 okkupierte die Zweite Britische Armee die Muna, in der sich nur
noch einzelne Feuerwerker befanden . Gemäß dem Potsdamer Abkommen vom
2 . August 1945 hätte sie als Kriegsanlage der Kategorie I zerstört werden sollen.

Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem Osten
Das 20 . Jahrhundert wird in der Forschung auch „das Jahrhundert der Flüchtlinge“20

genannt . Zwar gab es auch zuvor Bevölkerungsverschiebungen aufgrund von Kriegen,
doch eine international gewollte und gesteuerte Vertreibung von großen Personen¬
gruppen war eine .Erfindung ’ des 20 . Jahrhunderts . Auf der Konferenz von Lausanne
1922/23 wurde unter Vermittlung von Großbritannien und Frankreich ein zwangswei¬
ser Bevölkerungstausch zwischen der Türkei und Griechenland beschlossen, um den
Konflikt der beiden Länder beizulegen. Etwa 1,7 Millionen Menschen mussten unter
Aufsicht des Völkerbundes ihre Heimat verlassen. Die Ungerechtigkeiten und Härten
für die Betroffenen blieben den Vermittlerstaaten dabei nicht verborgen . Doch je län¬
ger die Vertreibungen zurücklagen, desto selbstverständlicher galten sie „Politikern
und Diplomaten als ein faszinierendes Muster für die Durchführbarkeit radikaler eth¬
nischer Entmischung .

“21
Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg begannen 1939 . Über eine Million

Polen mussten aus den neuen Reichsgauen ins .Generalgouvernement ’ weichen, die
neueroberten Gebiete wurden durch - auch zwangsweise - angesiedelte (Volks¬
deutsche .germanisiert’. Die große Flucht- und Vertreibungswelle nach Westen, zeit¬
lich etwa um das Ende des von den Nationalsozialisten angezettelten Weltkrieges fest¬
zumachen , erfasste 12 bis 15 Millionen Menschen.22

>» Vgl . Simon (1986) , S . 21.
19 Vgl . Simon (1986 ) , S . 20.
20 Vgl . NUSCHELER , Franz : Das Jahrhundert der Flüchtlinge. In : Schulze (1987 ) , S . 6—23.
21 Vgl. Henke , Klaus-Dietmar : Die Alliierten und die Vertreibung . In : Benz (1985 ) , 49- 69 , hier:

S . 50 , nachfolgend zit. als Henke (1985 ) .
22 Zu diesen und den folgenden Zahlenangaben vgl . Benz (1985 ) ; vorbehaltlich der angesprochenen

Ungenauigkeiten.
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Im Winter 1944/45 handelte es sich zunächst um eine Fluchtbewegung vor der Ro¬
ten Armee. Aus den östlichsten Reichsteilen zogen sich kilometerlange Planwagen-
Trecks über verschneite Wege und das zugefrorene Frische Haff — insgesamt geht man
davon aus , das in diesem ersten Teil von Flucht und Vertreibung ca . vier Millionen
Menschen ihre Heimat verließen. Gleichzeitig wurde auch eine planmäßige Vertrei¬
bung von Deutschen aus den östlich gelegenen Reichsteilen geplant: Auf der Konfe¬
renz von Teheran im November 1943 einigten sich die Alitierten grundsätzlich auf die
Westverschiebung Polens.23 Dabei sollte das Verbleiben einer starken deutschen Min¬
derheit vermieden werden ; als abschreckendes Beispiel galt die Konstituierung der
Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg.

Die Anzahl der zu vertreibenden Deutschen wurde vor allem von den Briten peni¬
bel berechnet — als Obergrenze galt dabei die Lebensfähigkeit eines ‘Rumpfdeutsch¬
lands ’

. Die maximale Aufnahmefähigkeit betrug bei der Zugrundelegung der Oder-
Neiße-Linie als neuer Ostgrenze sieben Milhonen Vertriebene.24 Die Prager Exilregie¬
rung in London unter Eduard Benes hielt ebenfalls eine Vertreibung der Sudetendeut¬
schen nach dem Sieg der Alliierten gegen das Nazi-Regime für unvermeidlich und
gerecht . So begannen nach dem Rückzug der deutschen Truppen in der Tschechoslo¬
wakei , aber auch in Polen die sogenannten wilden Vertreibungen . Die Einwohner
ganzer Dörfer wurden binnen Stunden zusammengerufen und in das Gebiet der späte¬
ren Besatzungszonen verbracht . Etwa eine Viertelmillion Menschen erlitten dieses
Schicksal.

Das Potsdamer Abkommen geht im XIII . Abschnitt auf das Thema Bevölkerungs¬
verschiebungen ein. Die wilden Ausweisungen der polnischen und tschechoslowaki¬
schen Behörden sollten nach dem Willen der ‘Großen Drei ’ zwar vorläufig eingestellt
werden — an der Notwendigkeit eines Bevölkerungstransfers wurde aber grundsätzlich
festgehalten:

„Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die AusweisungDeutscher aus Po¬
len , der Tschechoslowakeiund Ungarn: Die drei Regierungen haben die Fragen unter al¬
len Gesichtspunkten beraten und erkennen an , daß die Überführung der deutschen Be¬
völkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn zu¬
rückgeblieben sind , nach Deutschland durchgeführt werden muß . Sie stimmen darin ü-
berein, daß jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und
humaner Weise erfolgen soll .

“25

Das Versprechen des letzten Satzes entsprach allerdings oftmals nicht der Realität,
auch bei diesen geordneten Vertreibungen ’ kam es zu chaotischen Verhältnissen.
Knapp sechs Millionen Menschen kamen im Zuge der Durchführung des Potsdamer
Abkommens in das besetzte Deutschland.

23 Vgl . Henke (1985) , S . 52.
2t Vgl . Henke (1985 ) , S . 55.
25 Potsdamer Abkommen vom 2 . August 1945 , zit. nach : Dokumentation der Vertreibung (1953—

1962 ) , Bd. I/1,S . 142 E.
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Vettriebenenaufinahme in det britischen Besatzungszone
In Westdeutschland konzentrierte sich der Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebe¬
nen auf die amerikanische und die britische Zone . Frankreich weigerte sich zunächst
vollständig, diese Personen in seiner Zone aufzunehmen . Aufgrund der gemeinsamen
Grenze zur Tschechoslowakei kam es vor allem in der amerikanischen Besatzungszone
zu einer starken Konzentration von Sudetendeutschen. Innerhalb der britischen Zone
gehörte Nordrhein -Westfalen anfangs nicht zu den Hauptaufnahmeregionen für
Flüchtlinge. Die Vertriebenen wurden eher in die stärker agrarisch geprägten Flächen¬
länder Niedersachsen und Schleswig -Holstein gelenkt. Während dort der Anteil der
Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung etwa ein Drittel betrug, war in NRW nur jeder
Zehnte ein Flüchtling.26 Die rheinischen Großstädte und das Ruhrgebiet waren dar¬
über hinaus zunächst vollständig für Zu - und Rückwanderung gesperrt - der Verlust
an Wohnraum durch Luftangriffe und Kampfhandlungen war nach Ansicht der loka¬
len Behörden zu groß.

So konzentrierte sich der Großteil der bis Herbst 1946 knapp 900 .000 Flüchtlinge
in Nordrhein -Westfalen auf Dörfer und Kleinstädte in (Ost-)Westfalen. Hier - so

Abb. t In Eigenarbeit wurden die kleineren Mun»-Hallen zu Wohnungen unbebaut , (um 1949 , Stadtarchiv

Espelkamp)

■11181111

2b Vgl . Reichung , Gerhard : Flucht und Vertreibung der Deutschen . Statistische Grundlagen und

terminologische Probleme . In: Schulze (1987 ) , S . 46 - 56.
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hoffte die Besatzungsmacht — würde es eher gelingen , den Heimadosen Unterkunft
und Verpflegung zur Verfügung zu stellen.27 An eine Koordination des Zustroms,
beispielsweise nach der beruflichen Qualifikation der Vertriebenen, war im Chaos der
ersten Nachkriegsmonate nicht zu denken . Häufig wurden die Flüchtlinge in Ostwest¬
falen -Lippe auf den Höfen der Bauern einquardert, doch schon bald erinnerten sich
verschiedene Männer an ein Gelände im Kreis Lübbecke, das ausreichend Platz für
eine größere Anzahl der Vertriebenen bieten könnte.

Die „Idee Espelkamp “ : Verschiedene Konzepte zur Nutzung des Muna-
Geländes bis zur Gründung der Aufbaugemeinschaft

Die Idee, die ehemalige Munidonsanstalt in Espelkamp zur Unterbringung der nach
Ostwestfalen strömenden Vertriebenen zu nutzen , entstand fast zeitgleich an verschie¬
denen Stellen . Das Hilfswerk der evangelischen Kirche in Westfalen (aus dem später
das Diakonische Werk hervorgehen sollte) , an dessen Spitze damals Karl Pawlowski
stand, bemühte sich ebenso um eine Freigabe des Geländes wie auch der Pastor Birger
Forell, ein in Deutschland tätiger Geistlicher des schwedischen Hilfswerkes. Zunächst
musste die Besatzungsmacht überzeugt werden , von der im Potsdamer Abkommen
vorgegebenen Totalzerstörung der Kriegsanlage abzusehen.

Auf die wiederholten Bitten der kirchlichen Stellen , inzwischen hatte sich auch das
Zentralbüro des evangelischen Hilfswerks in Stuttgart eingeschaltet, und durch die
Mithilfe der Schwedenhilfe unter Forell als ,neutralem Fürsprecher ’ gelang dies im
September 1947 : Der britische General Alexander Bishop übertrug die Muna „zur
vorläufigen Nutzung“ an das evangelische Hilfswerk Westfalen.28

Bereits zuvor waren erste Flüchtlinge in Baracken im westlichen Lager der Muna
gezogen — immer in der Angst, das Gelände von heute auf morgen wieder verlassen zu
müssen . Die zentral gelegenen Munitionsbunker waren zwar von den Briten gesprengt
worden , doch ein Großteil der übrigen Gebäude konnte genutzt werden , auch wenn
Fenster , Türen und aller beweglicher Hausrat bereits von der Bevölkerung des Umlan¬
des geplündert worden waren.

Nach dem Stopp der Demontage und mit der zumindest relativen Rechtssicherheit
entwickelten sich verschiedene Vorstellungen und Pläne für eine dauerhafte Nutzung
der ehemaligen Munitionsanstalt. Dabei kristallisierten sich zwei große gegensätzliche
Konzeptionen heraus: Das westfälische Hilfswerk unter Pawlowski favorisierte eine
karitative Großsiedlung zur Betreuung Alter, Kranker und Kinder . Die Einrichtungen
mit schulischen, kulturellen und sozialfürsorgerischen Aufgaben sollten unter kirchli¬
cher Führung stehen — das Schlagwort vom „Zweiten Bethel“ ging um. 29 Die andere

27 Vgl . WIESEMANN , Falk : Flüchtlingspolitik in Nordrhein -Westfalen . In : Benz (1985 ) , S . 173 —182,
hier : S . 174.

28 Vgl . Oberpenning (1998) , S . 385.
29 Vgl. KLEINKNECHT, Thomas : Der Wiederaufbau der westfälischen Verbandsdiakonie nach 1945.

Organisatorisch -methodischer Neubeginn und nationalprotestantische Tradition in der kirchli-
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Idee war die einer gewerblichen Vertriebenen- und FlüchtlingsSiedlung, die den Men¬
schen Wohnungen , Arbeitsplätze und schließlich eine neue Heimat geben sollte . Be¬
fürworter dieser Konzeption waren neben dem Schweden Forell der Leiter des Zent¬
ralbüros des evangelischen Hilfswerks , der spätere Bundestagspräsident Eugen Gers¬
tenmaier, und — als Einzelperson — Max Ilgner. Der ehemalige IG -Farben-Manager
war aufgmnd seiner leitenden Tätigkeit in diesem Konzern nach Kriegsende vom
alliierten Gerichtshof zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden . Nach eigener
Aussage hatte er in dieser Zeit zum christlichen Glauben gefunden und verstand sein
Engagement für Espelkamp als „Chance zur moralischen Wiedergutmachung“

.30
Während Max Ilgner vom Stuttgarter Zentralbüro mit der Leitung eines Planungs¬

büros zum Aufbau der Vertriebenensiedlung betraut wurde, verfolgte Karl Pawlowski
die westfälische Idee der karitativen Konzeption weiter. Im Laufe des Jahres 1948
entwickelte sich ein aufreibender, teilweise ins Persönliche gehender Streit zwischen
den Vertretern des westfälischen Hilfswerks und der Zentrale in Stuttgart um die
Richtlinienkompetenz beim weiteren Aufbau von Espelkamp.

In der Folgezeit erlebten die Vertreter der Idee einer gewerblichen FlüchtlingsSied¬
lung mit Genugtuung , dass ihr Projekt in Deutschland und im Ausland mit größtem
Wohlwollen zur Kenntnis genommen wurde. Auf der ökumenischen Flüchtlingstagung
des Weltkirchenrates in Hamburg fand die „Idee Espelkamp“ ebenso große Aufmerk¬
samkeit wie auf der Weltausstellungfür Städtebau in Lissabon 1949.31 Eine Dachorga¬
nisation von 16 privaten amerikanischen Hilfsorganisationen bezeichnete Espelkamp
als Mustersiedlung und meinte enthusiastisch: „Scores of Espelkamps wanted“32 ; also:
‘viele Espelkamps gewünscht’.

Während Max Ilgner und das Zentralbüro des evangelischen Hilfswerks eine Kon¬
ferenz im Oktober 1948 durchführten , auf der unter anderem westdeutsche Industriel¬
le für das Projekt Espelkamp interessiert werden sollten , schafften Karl Pawlowskiund
das westfälische Hilfswerk Fakten . Bestärkt, dass die Briten ihrer Institution und nicht
dem Stuttgarter Zentralbüro die Nutzung der ehemaligen Muna übertragen hatten,
gründeten sie zum Erntedankfest 1948 den „Ludwig -Steil-Hof ‘

, benannt nach einem
westfälischen Pfarrer und Mitglied der Bekennenden Kirche, der am 17 . Januar 1945
im Konzentrationslager Dachau ums Leben gekommen war.

Bei der Gründung , wurde festgelegt „die ehemalige Munitionsanstalt Espelkamp
auf der Grundlage des Evangeliums in eine Stätte karitativer, sozialer und kultureller

chen Nothilfe . In . Westfälische Forschungen 40 (1990 ) , S . 527- 616 , hier: S . 596 , nachfolgend zit.
als Kleinknecht (1990 ) .

3(1 Vgl . OBERPENNING, Hannelore : Das ,Modell Espelkamp ’
. Zur Geschichte der sozialen und kultu¬

rellen Eingliederung von Flüchtlingen , Vertriebenen und Aussiedlern. In : Jan MoTI'E u . a . (Hg.) :
50 Jahre Bundesrepublik - 50 Jahre Einwanderung . Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschich¬
te . Frankfurt (M) /New York: 1999 . S . 33- 55 , hier: S . 38 , nachfolgend zit. als Oberpenning (1999 ) .

31 Vgl . Obkrpenning (1999) , S . 39.
32 Kleinknecht (1990) , S . 607.
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Abb . 3 : Größere Bauvorhaben konnten dank der finanziellen Unterstützung des Landes NRW und der Marshall
Plan-Hilfe verwirklicht werden , (um 1951 , Stadtarchiv Espelkamp)

Tätigkeit“33 umzuwandeln. Im Nordwesten der Muna sollte die Betreuung von Kin¬
dern , Jugendlichen und alten Menschen ihren Anfang nehmen .34

Das Planungsbüro unter Max Ilgner kam dagegen in der Folgezeit kaum voran, ne¬
ben dem Streit mit Pawlowski mussten weitere Rückschläge verkraftet werden. Die
Industriellen, unter anderem Hugo Stinnes und Vertreter der Gütersloher Miele-Werke
nahmen Abstand von dem Projekt Espelkamp, wobei der Hauptgrund wohl in der
peripheren Lage der zu schaffenden Stadt lag . Zudem war wegen der persönlichen
Vergangenheit Max Ilgners im IG -Farben-Konzem die internationale Unterstützung
durch den Marshall -Plan gefährdet.35 Um nicht das Scheitern der Siedlung zu provo¬
zieren, zog Max Ilgner die Konsequenzen und verzichtete auf eine weitere Mitwirkung
im Planungsbüro.

33 Paragraph 2 der Satzung des Evangelischen Vereins Steil -Hof e .V ., zit. nach OBERPENNING
(2002 ) , S . 146.

34 Siehe Bereich „A “ südlich des Nordtores in der Abb . 1.
35 Vgl . Oberpenning (2002 ) , S . 53.
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Das Zentralbüro des evangelischen Hilfswerks unter Eugen Gerstenmaier musste
sich nach dem Rückzug der erhofften privaten Geldgeber nach neuen Partnern Umse¬
hen - es war klar , dass der Aufbau einer Vertriebenenstadt (für erst einmal 5 .000 Per¬
sonen) die finanziellen Möglichkeiten der westdeutschen Diakonie bei weitem über¬
stieg . Man wandte sich daher an das nach dem Krieg neugeschaffene Land Nordrhein-
Westfalen, dessen Landesregierung unter dem CDU-Ministerpräsidenten Karl Arnold
dem Projekt Espelkamp zunächst ablehnend gegenüber stand, da man eine gesell¬
schaftliche Separatentwicklung der Flüchtlinge befürchtete . Gerade in den ersten
Nachkriegsjahren war die Angst vor einer Linksradikalisierung dieser Bevölkerungs¬
gruppe nicht nur in Nordrhein -Westfalen existent. Über solche grundsätzlichen Be¬
denken hinaus äußerten sich die mehrheitlich katholischen Kabinettsmitglieder besorgt
über einen möglichen Prestigegewinn der evangelischen Kirche bei Gelingen des Pro¬
jekts.36

Eugen Gerstenmaier wandte sich hilfesuchend an General Bishop , der inzwischen
britischer Militärgouvemeur des Landes geworden war. Dieser wiederum — in alter
Verbundenheit zu der Idee Espelkamp - übte erfolgreich Druck auf die Düsseldorfer
Regierung aus.37 Mitte Juli 1949 fiel im Kabinett die Entscheidung , sich finanziell an
Espelkamp zu beteiligen und am 4 . Oktober 1949 wurde die Aufbaugemeinschaft
Espelkamp gegründet. An ihr waren zu gleichen Teilen das Land Nordrhein -Westfalen
und die evangelischen Hilfswerke beteiligt - sie sollte die Koordination der gesamten
Stadtplanung übernehmen . Im Gesellschaftsvertrag heißt es zu den Zielen:

„Zweck der Gemeinschaft ist , die bisherige Wehrmachtsliegenschaft Espelkamp durch
Maßnahmen des Wohnungs- und Siedlungswesens , durch Ansetzung von gewerblichen
Unternehmen und Förderung sozialer und caritativer Anstalten zu einem gesunden, dem
Allgemeinwohldienenden Gemeinwesen zu machen, das Flüchtlingen und Heimatver¬
triebenen eine neue Heimat bieten soll .

“38

Die Gründung der Aufbaugemeinschaft war also wohl die wahre Geburtsstunde
Espelkamps . Möglich gemacht wurde sie durch eine geschichtlich einmalige .Ehe¬
schließung’ zwischen Kirche und Staat, eine Partnerschaft , die freilich eher einer Muss¬
ehe denn einer Liebesheirat entsprach , da ihre Kinder - die Vertriebenen und Flücht¬
linge - schon da gewesen seien , wie der Präses der Evangelischen Kirche von Westfa¬
len Ernst Wilm an jenen 4 . Oktober 1949 betonte.39

30 Vgl . WIESEMANN , Falk : Flüchtlingspolitik in Nordrhein -Westfalen . In : Benz (1985 ) , S . 173- 182,
hier: S . 180f.

37 Vgl . Oberpenning (1998 ) , S . 386.
38 Zit . nach Oberpenning (2002 ) , S . 57.
39 Vgl. Simon (1986 ) , S . 103
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Eine „Schicksalsgemeinschaft “:
Die innere Integration und das Selbstverständnis der Neu -Espelkamper

Im Jahr 1949, zur Gründung der Aufbaugemeinschaft waren die Baracken der Lager
westlich der Muna40 schon fast voll belegt, in Espelkamp-Mittwald wohnten 2 .400
Menschen. Nun konnten auch die restlichen Gebäude der Liegenschaft ausgebaut
werden . Dabei stand , um Baukosten zu sparen, die sogenannte Nachbarschaftshilfe im
Vordergrund . Das Muna-Gelände, inzwischen im Besitz des Landes Nordrhein-
Westfalen, wurde den Siedlern über Erbbaurechtsverträge äußerst günstig zur Verfü¬

gung gestellt . Die oben angesprochenen Altbesitzer des Geländes waren nun zwar für
den Verlust ihrer Liegenschaften entschädigt worden , waren aber mit den Erlös unzu¬
frieden. Das Land zahlte ihnen rund eine Mark pro Quadratmeter - zugrunde gelegt
wurde bei der Berechnung ein Schätzwert für Wald- und landwirtschaftlich genutzte
Flächen, nicht für Bauland. Ein erheblicher Teil der Bitterkeit und Feindschaft zwi¬
schen Espelkamp und Umland bzw . Altgemeinde füßt auf dem Gefühl der Altbesitzer,
zugunsten der Flüchtlinge „enteignet und schlecht entschädigt“41 worden zu sein.

Der Aufbau der Häuser ging in der Folgezeit rasch voran , ab Juni 1950 flössen wei¬
tere Fördergelder, als Espelkamp als Modellprojekt von der Marshall -Planhilfe aner¬
kannt wurde. 42 Die Aufbaugemeinschaft widmete sich mit einheimischen Kräften um
den Aufbau Espelkamps . Sie war nicht nur mit dem Wohnungsbau und der Stadtpla¬
nung betraut , ihr unterstand z . B . auch die Sicherstellungder Ver- und Entsorgung im
umfassernsten Sinne. 43 Darüber hinaus kümmerte sich die Aufbaugemeinschaft um
eine Gesamtkonzeption der Integrationsbereiche, mit anderen Worten , sie schob auch
arbeitsmarktpolitische, soziale und kulturelle Projekte an.

Das wirtschaftspolitische Konzept sah die Ansiedlung möglichst arbeitsintensiver
Klein- und Mittelbetriebe vor , besonders aus Branchen, die im Kreis Lübbecke bisher
kaum vertreten waren, so die Chemieindustrie und die Metallverarbeitung. Espelkamp
entwickelte sich zu einer stark von Handwerk und Industrie geprägten Stadt. 44 Die
Zuwanderung von neuen Flüchtlingen nach Espelkamp wurde reglementiert, gesteuert
und in gewissem Sinne auch begrenzt . Voraussetzung für den Zuzug waren über den
weiter oben schon erwähnten Vertriebenenausweis das Vorhandensein eines Arbeits¬
platzes am Ort . Das Motto lautete „erst Arbeit , dann Wohnung“ 45 .

Doch Vertriebenenintegradon umfasste in Espelkamp von Anfang an mehr als nur
diese grundlegenden Themenbereiche : „Wir wissen, daß der Aufbau von Espelkamp
nicht allein von der Schaffung guter wirtschaftlicher Voraussetzungen, von Arbeits-

40 Siehe Bereich „E “ in der Abb . 1.
41 Simon (1986 ) , S . 11.
42 Vgl . Oberpenning (1999) , S . 40.
43 Vgl . Oberpenning (2002 ) , S . 139.
44 Vgl . Oberpenning (1999 ) , S . 45.
43 Protokoll der Aufsichtsratssitzung der Aufbaugemeinschaft vom 12 . April 1950 , zit . nach OBER-

PENNING (1998 ) , S . 389.
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platz und Wohnung abhängt, sondern ebenso von der Bildung neuer menschlicher

Beziehungen in Nachbarschaft und Gemeinde“46
, stellten die Initiatoren der sogenann¬

ten Baugemeinde fest. Sie war ein Dachverband aller Espelkamper Vereine, Organisa¬
tionen und der verschiedenen Siedlergruppen. Dies waren 1953 bereits über 30 Grup¬
pen , von den Kirchen über landsmannschaftliche Vereinigungen bis hin zu Sport- ,
Gesang- und Schützenvereinen. Die Baugemeinde wurde von den Bürgern ange¬
nommen und genutzt , man traf sich regelmäßig, um über den Fortschritt des Aufbaus

Espelkamp zu beraten . War also die Aufbaugemeinschaft quasi die Keimzelle einer

späteren Kommunalverwaltung, so kann die Baugemeinde gewissermaßen als Vorläu¬
fer eines Stadtrates mit starker Bürgerbeteiligungbezeichnet werden.

1954 wurde die für Espelkamp zunächst projektierte Zahl von 5 .000 Einwohnern
erreicht und weitere fünf Jahre später, als Espelkamp die Stadtrechte verliehen bekam,
wohnten dort bereits 10 .000 Menschen.47 80% der Bürger kamen aus den verschiede¬
nen Ostgebieten des Deutschen Reiches nach Ostwestfalen; diese bauten aber offen¬
sichtlich in Espelkamp ihre abgrenzenden, eigenkulturellen Sonderidentitäten schnell
ab . Aufgrund des gemeinsamen Aufbaus einer Stadt — Rückkehrillusionen gab es in

Espelkamp so gut wie überhaupt nicht48 — und der umfassenden Betreuung durch

Baugemeinde und Aufbaugemeinschaft kam es vielmehr zur Ausbildung eines ausge¬
prägten „Wir-Gefühls“ : Man verstand sich als Schicksalsgemeinschaft.49

„Was wollen diese vielen fremden Menschen hier?“

Konfliktpotential mit den Einwohnern des Umlandes

Gelang es den Espelkampern binnen weniger Jahre , sich nach innen zu integrieren, so

barg der Umgang mit der Altgemeinde und den um Espelkamp gelegenen Siedlungen
umso größeres Konfliktpotential. Im überwiegend agrarisch geprägten Kreis Lübbecke
bildete die neugeschaffene industriegewerblicheFlüchtlingssiedlunglange Zeit eine Art

Fremdkörper.5U Lediglich durch die Mitte der 50er Jahre verstärkte Pendlerbewegung
vom Umland in das industriell geprägte Espelkamp kam es zu Kontakten zwischen
den Vertriebenen und alteingesessenen Ostwestfalen. Dennoch klagte der Verfasser
einer Informationsbroschüre über Espelkamp noch um 1956:

„Merkwürdig ist , daß es Menschen in weit entfernten Teilen der Erde gibt , zum Beispiel
in Amerika , in Australien und in Pakistan , denen der Name Espelkamp keineswegs
fremd ist , und andererseits alteingesessenen Bürger in der nur acht Kilometer entfernten

Kleinstadt , die noch nie einen Fuß in die neue Stadt vor ihren Toren setzten .
“51

46 Espelkamper Nachrichten vom 8 . August 1954 , zit. nach OBERPENNING (1998 ) , S . 389.
47 Vgl . Oberpenning (2002) , S . 94.
48 Vgl . Oberpenning (1999) , S . 44.
49 Vgl . Oberpenning (1998) , S . 391.
50 Vgl . Oberpenning (1998) , S . 392.
51 Baugemeinde Espelkamp e .V . (Hg ) : Espelkamp . O . O .: o . J . [läppische Landesbibliothek DT ; Sig.

H 5176 ] .
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Bereits unmittelbar nach Kriegsende, als die ersten Flüchtlinge in die Gegend um
Espelkamp kamen, spürten sie die Abneigung der Altbevölkerung. Die Vertriebenen
wurden nicht als Mitbürger, die unter den Folgen des Krieges vielleicht am stärksten
gelitten hatten , empfangen . Im weitgehend von Kampfhandlungen verschonten und
unversehrten Kreis Lübbecke galten sie als Eindringlinge und Konkurrenten um Nah¬
rung , Arbeit und Wohnung . Unkenntnis über das Schicksal der Flüchtlinge herrschte
vor . Ein Vertriebener schilderte zum Beispiel seinen ersten Kontakt mit einem Ost¬
westfalen:

„Ich wurde also zum Bäckermeister gebracht nach Oberbauerschaft, und ich komme al¬
so da rein , und ja ,

‘dann kommen Sie mal in die gute Stube ’
, kam rein , und dann sagten

sie also : ‘Hier ist eine Couch, da setzen sie sich mal hin, so was haben sie bestimmt zu
Hause nicht gehabt.

’ Das war aber typisch . Ich sage: “Nee , nee, mein alter Herr war also
nur Pastor und hat lange Zeit als Professor gearbeitet, nein ne Couch hatten wir nicht,
wir haben auf dem Fußboden gesessen.

’ Aber so ist damals die Einstellunggewesen .
“52

Die fremden Habenichtse , vor allem weil sie in der neuen Flüchtlingssiedlung als
kompakte Masse auftraten, erzeugten in der unmittelbaren Nachbarschaft Angst und
Misstrauen. Noch Mitte der 50er Jahre bezeichneten Alteingesessenedie neue Siedlung
als das Lager , danach - in Anlehnung an die alte Gemarkung — mehr und mehr als
Mittwald. Der Name Espelkamp indes blieb der kleinen Dorfgemeinde nördlich der
neuen Stadt Vorbehalten.

Wagten sich Espelkamper auf Schützenfeste oder Tanzveranstaltungen im Umland,
so kam es nicht selten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den alteingesessenen
Bewohnern der umliegenden Orte.53 Und kamen Ostwestfalen in die neue Stadt, was
selten genug geschah, so nahmen sie neidvoll zur Kenntnis , dass in kürzester Zeit aus
den dreckigen und heruntergekommenen Flüchtlingen relativ wohlhabende Menschen,
„Besitzende in guten Häusern , teilweise mit guten Geschäften und Autos , also sozial
Bessergestelltegeworden sind.

“54 Ein Vertriebener fasst das so zusammen:

„Nein, wir waren ja also in den Augen der Einheimischen, sage ich mal , der hiesigen Be¬
völkerung — es waren ja alles Bauern — da waren wir ja auch die Russen. Wir kamen ja da
her , und es entstand auch damals schon ein Neid , als hier die ersten Häuser gebaut wur¬
den. Die hatten ihren Kotten da , ihren Bauernhof, und haben sich von früh bis abends
geplagt . Und wir fingen an und haben uns Häuser dahingesetzt moderner als die sie hat¬
ten. Wir hatten z .B . schon Badezimmer eingerichtet jetzt, hatten die natürlich nicht. Wir
hatten Spülklosetts eingerichtet, die hatten ein Plumpsklo. Also kommen da aus der Wa¬
lachei und bauen sich da die Paläste .“55

52 1997 geführtes Zeitzeugeninterview , zit . nach Oberpenning (2002 ) , S . 124.
55 Vgl . Oberpenning (1999) , S . 46.
54 Oberpenning (2002) , S . 125.
55 1997 geführtes Zeitzeugeninterview , zit . nach OBERPENNING (2002 ) , S . 125.
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Die Mischung aus Unkenntnis , Gerüchten und Sozialneid konnte bei den misstrau¬
ischen Ostwestfalen erst in einem langwierigen Prozess überwunden werden , der über
den von mir gewählten Beobachtungszeitraum hinausgeht.

Fazit : Espelkamp als geglücktes Integrationsmodell?
Ausblick auf die weitere Entwicklung der Stadt

Zu weiteren reinen Flüchtlingsstädten nach dem Vorbild Espelkamps kam es jedoch
trotz der anfänglichen Euphorie nicht. Neugablonz in Bayern beispielsweise , eine an¬
dere bekannte Vertriebenenstadt , kann nicht zum Vergleich herangezogen werden , da
sich dort eine gesamte sudetendeutsche Stadt neu ansiedelte, viele integrationstypische
Probleme traten dort in weit geringerem Maße auf.

Dennoch wird die kirchlich -staatlich initiierte Gründung Espelkamps in der Rück¬
schau als gelungene Variante der Vertriebenenintegration betrachtet . In der hier bear¬
beiteten Zeitspanne gelang — so lässt sich zusammenfassend sagen — eine Identitätsfin¬

dung der Vertriebenen als Espelkamper und somit eine Integration nach Innen . Die
allen gemeinsame Entwurzelungserfahrung, der Aufbau der ,eigenen Stadt’ und die
damit verbundene Eigenleistung führten zu einer starken Identifikation der Espelkam¬
per mit ihrer neuen Heimat, die auch weiterhin das Nebeneinander verschiedener Kul¬
turtraditionen zuließ.

Die Integration nach Außen ins ostwestfälische Umland kam aber bis Ende der
50er Jahre nur schleppend voran . Sie erfuhr neue Impulse erst mit dem Heranwachsen
einer neuen Generation , die das Schicksal von Flucht und Anfangsschwierigkeitenin
einer fremden Umgebung nicht am eigenen Leib erfahren mussten.

Auch in den folgenden Jahrzehnten verstand sich Espelkamp aus seiner Grün¬

dungssituation heraus als eine für Migranten aufnahmebereite Stadt. Nach einer Welle

zugezogener Gastarbeiter, vor allem türkischer Herkunft , in den 60er Jahren begann
bereits Anfang der 70er Jahre vor dem Hintergrund der sozial-liberalen Ostpolitik ein

überproportionaler Zuzug sogenannter Spätaussiedler, der seinen Höhepunkt zwischen
1986 und 1991 erreichte. Neue Konflikte mit diesen Bevölkerungsgruppen ließen die

Streitigkeiten der ersten Jahre zwischen alteingesessenen Ostwestfalen und Zuwande-
rem der ersten Stunde in den Hintergrund treten . Ihre „mentale“ Integration war so¬
weit fortgeschritten, „daß die Flüchtlinge und Vertriebenen von gestern sich mit der

bundesrepublikanischen Gesellschaft insoweit solidarisieren , als sie wiederum selbst
Aussiedler, Flüchtlinge, Asylantenund Ausländer als Fremde , oftmals als vermeintliche
Wirtschaftsflüchtlinge, ausgrenzen.

“56

56 MESSERSCHMIDT , Rolf : Mythos Schmelztiegel ! Einige Neuerscheinungen zur „ Flüchtlingsfor¬

schung“ der letzten Jahre . In : Neue politische Literatur (37) 1992 , S . 34- 55 , hier: S . 50.



Zwischen Neuanfang und Kontinuität
Ausgewählte Aspekte der Regentschaft Heinrichs I . im Kontext

der Diskussion um das Werden eines mittelalterlichen deutschen
Reiches

von Manuel Koch

Von den Anfängen der deutschen Mittelalterforschung in der Mitte des
19 . Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre wurde in der deutschen Geschichtsforschung
die Entstehung des mittelalterlichen deutschen Reiches vielfach auf das Jahr 919 da¬
tiert , in welchem Heinrich I . in Fritzlar zum König erhoben wurde.1 Bei der Frage
nach dem Beginn der deutschen Geschichte , gibt die neuere Forschung fast überein¬
stimmend eine andere Antwort : „Mitderweile ist nahezu unstrittig, dass das mittelalter¬
liche deutsche Reich nicht durch ein herausragendes Ereignis , etwa die Kö¬
nigserhebung Heinrichs I . , sozusagen als Analogon zum Zweiten und zum Dritten
Reich begründet wurde , sondern dass es in einem komplexen und lange dauernden
Prozess entstanden ist .

“2 Worauf begründete sich aber die ältere Einschätzung , wenn
sich die neuere Forschung von dieser Bewertung nunmehr mit so seltener Geschlos¬
senheit entfernt hat? Lassen sich im Übergang der Königswürde von Konrad I . auf
Heinrich I . im Jahre 919 und im Laufe seiner bis ins Jahr 936 währenden Zeit als Herr¬
scher Veränderungen oder Neuansätze in einem solchen Maße erkennen, dass es ge¬
rechtfertigt erscheinen könnte , von einem Neuanfang und — wie behauptet wurde —
von dem Anfang des mittelalterlichen deutschen Reiches zu sprechen? Es kann hier

1 GlESEBRECHT , Wilhelm von , Geschichte der deutschen Kaiserzeit , Bd . 1 , Gründung des Kai¬
serthums , Braunschweig 3

*****

1863 , S . 207 ; Heimpel , Hermann , Bemerkungen zur Geschichte König
Heinrichs I ., in : Berichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften , phil.-hist. Kl. 88/4
(1936 ) , wieder abgedruckt in : HLAWITSCHKA , Eduard (Hg ) , Königswahl und Thronfolge in otto-
nisch-frühdeutscher Zeit (Wege der Forschung 178) , Darmstadt 1971 , S . 1—45 , hier S . 45 ; BART-
muss , Hans -Joachim , Die Geburt des ersten deutschen Staates (Schriftenreihe des deutschen Insti¬
tuts für Geschichte 2) , Berlin 1966 , S . 267 ; FLECKENSTEIN , Josef , Das Reich der Ottonen im
10 . Jahrhundert , in : GRUNDMANN , Herbert (Hg .) , Gebhardt . Handbuch der deutschen Geschich¬
te , Bd . 1 , Frühzeit und Mittelalter, Stuttgart 91973 , S . 217- 279 , hier S . 226 ; MlTTEIS, Heinrich , Die
Rechtsidee in der Geschichte . Gesammelte Abhandlungen und Vorträge , Weimar 1957 , S. 488,
Schlesinger , Walter , Die Königserhebung Heinrichs I . Der Beginn der deutschen Geschichte
und die deutsche Geschichtswissenschaft , in : Historische Zeitschrift 221 (1975) , S . 529- 552 , hier
S . 545.

2 Jamut , Jörg , Die Entstehung des mittelalterlichen deutschen Reiches als Forschungsproblem , in:
Steuer, Heiko (Hg .) , Zur Geschichte der Gleichung ‘germanisch - deutsch ’. Sprache und Namen,
Geschichte und Institutionen (Reallexion für Germanische Altertumskunde , Ergänzungsband 34) ,
Berlin/New York [im Druck] ; vgl . ferner Fried, Johannes , Der Weg in die Geschichte . Die Ur¬
sprünge Deutschlands bis 1024 (Propyläen Geschichte Deutschlands 1) , Berlin 1994 , S . 13f£ ; Eh¬
lers , Joachim , Methodische Überlegungen zur Entstehung des deutschen Reiches im Mittelalter
und zur nachwanderzeitlichen Nationenbildung , in : Brühl, Carlrichard/Schneidmüller , Bernd
(Hgg.) , Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich
(Historische Zeitschrift , Beihefte NF 24) , München 1997 , S . 1- 13 , hier S . 8.
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nicht die Diskussion um die Entstehung des deutschen Reiches in seiner ganzen for¬
schungsgeschichtlichenTradition und mit der notwendigen Berücksichtigung all seiner
jeweils gegenwartsspezifischen wissenschaftstheoretischen Implikationen in den Bück
genommen werden . Von unzähligen weiteren Publikationen abgesehen, sind erst vor
einigenJahren zwei monumentale Monographien erschienen, welche dieses Thema auf
jeweils mehr als 800 Seiten erörtern.3 Das Thema dieses Aufsatzes beschränkt sich auf
die Regierungszeit Heinrichs I . wobei vor allem die Besonderheiten und Charakteristi¬
ka seiner Herrschaft herausgestellt und ihre Bedingungen und Konsequenzen disku¬
tiert werden sollen.

Was zunächst als eng gesetzter Rahmen erscheinen mag, erweist sich als ein Feld
ausgiebig und teilweise heftig geführter wissenschaftlicher Diskussion , die gerade in
den letzten Jahren zu einschneidenden Neubewertungen geführt hat, welche Bernd
Schneidmüller sehr treffend wie folgt kommentiert : „Das 10 . Jahrhundert , ver¬
gleichsweise quellenarm und darum oft als dunkel oder bleiern gescholten, entwickelte
sich zum Paradefeld einer Methodendiskussion, die kaum eine traditionelle Wertung
ungescholten beließ.

“4 In diesem Zitat klingt bereits eine Quellenproblematik an, die
daraus resultiert, dass alle maßgeblichen erzählenden Quellen, welche von der Regie¬
rungszeit Heinrichs berichten, die E\erumGestarum Saxonicarumdes Widukind von Cor¬
vey , die Historia Odonis des Liutprand von Cremona , die Gesta Ottonis der Hrotsvith von
Gandersheim und schließlich der Continuator Reginonis, aus der zweiten Hälfte des
10 . Jahrhunderts stammen und damit nicht zeitgenössisch sind. Die Überlieferungs¬
problematik, die mit Blick auf Heinrich existiert, ist für die erste Hälfte des
10 . Jahrhunderts allerdings kein singuläres Phänomen . In Anlehnung an die häufigen
kriegerischen Auseinandersetzungen wurde das 10 . Jahrhundert auch off als saeculum

ferreum, als eisernes Jahrhundert bezeichnet . Sicherlich ist es nicht zuletzt darauf zu¬
rückzuführen , dass die Quellenlage, besonders die erste Hälfte des Jahrhunderts betref¬
fend, äußerst schlecht ist.5 Diese Problematik wird jedoch um einen weiteren Aspekt
ergänzt, insofern als alle oben genannten Historiographen dem sächsischen Königshof
nahe standen und in der zweiten Hälfte des 10 . Jahrhunderts schrieben, also zu einer
Zeit, als die ottonische Herrschaft bereits fest etabliert und auf dem Höhepunkt ihrer
Macht war. 6 In welchem Maße dieses Faktum die Darstellung der Ereignisse beein-

3 Brühl , Carlrichard , Deutschland - Frankreich . Die Geburt zweier Völker , Köln/Wien 1990;
Fried , Weg in die Geschichte.

4 SCHNEIDMÜLLER , Bernd , Am Ende der Anfänge . Schlußgedanken über ottonische Erfolge in
Geschichte und Wissenschaft , in : Ders ./Weinfurter , Stefan (Hgg .) , Ottonische Neuanfänge.
Symposium zur Ausstellung „Otto der Große , Magdeburg und Europa “

, Mainz 2001 , S . 345- 374,
hier S . 346.

5 Brühl, Deutschland - Frankreich , S . 413.
6 Brühl , Deutschland - Frankreich , S. 41 lf .; Lintzel , Martin , Miszellen zur Geschichte des

10 . Jahrhunderts (Berichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften , phil .-hist. KL 100/2 ) ,
Berlin 1953 , wieder abgedruckt in : Ders ., Ausgewählte Schriften , Bd. 2, Zur Karolinger- und Ot-
tonenzeit , zum hohen und späten Mittelalter, zur Literaturgeschichte , Berlin 1961 , S . 220- 296,
hier S . 243.
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flusst haben kann und inwieweit einer Überlieferungsverfälschung Grenzen gesetzt
waren, ist Gegenstand einer eigenen wissenschaftlichenKontroverse , die hier detailliert
zu erörtern zu weit vom eigentlichen Thema wegfuhren würde.7 Es wird der Kom¬
plexität der causa scribendi sicherlich nicht gerecht, diese Zeugnisse ottonischer Ge¬
schichtsschreibung lediglich als spätere Legitimationsversuche zur Konsolidierung der
eigenen Herrschaft aufzufassen8

, aber dennoch muss der vielfältige direkte oder indi¬
rekte herrschaftliche Einfluss auf die Textproduktion bei der Interpretation der ent¬
sprechenden erzählenden Quellen berücksichtigt werden. Kommen wir aber nach
diesen einleitenden Bemerkungen zur Rolle Heinrichs im Entstehungsprozess des
deutschen Reiches.

Der Dynastiewechsel des Jahres 919
Schon früh wurde in der Forschung hinsichtlich der Königserhebung Heinrichs im
Jahre 919 herausgestellt, dass durch den Übergang der Krone von dem Franken Kon-
rad auf den Sachsen Heinrich ein entscheidender dynastischer Wechsel vollzogen wur¬
de.9 Die Betonung des dynastischen Wechsels von den Franken zu den Sachsen er¬
weist sich in der Folge als eine äußerst langlebige wissenschaftliche Konstante . Wenn
auch die marxistischen Interpretationsversuche von Hans -Joachim Bartmuss von
ihrem Ansatz her kaum unterschiedlicher sein könnten als die nationalideologisch
geprägten Ergebnisse bis in die 1940er Jahre , so kommt er dennoch ebenfalls zu dem
Ergebnis, dass eine politisch einheitlich agierendegens der Sachsen aufgrund ihrer Posi¬
tion als machtpolitisch stärkster gentiler Verband die Königswürde übernommen habe
und dadurch das Ende des ostfränkischen Reiches markiert wurde.10 Bei seinen Aus¬
führungen zur Königserhebung Heinrichs und deren Rolle im Werden eines mittelal¬
terlichen deutschen Reiches betont auch Walter Schlesinger immer wieder, dass
durch die Übernahme der Königsmacht durch einen Sachsen im Jahre 919 ein neues
Reichsvolk entstanden sei.11

Zu einer einschneidenden Neubewertung des Dynastiewechsels im Jahre 919 und
zur Ethnogenese der Sachsen haben die Untersuchungen zum sächsischen Herzogtum
im 9 . und 10 . Jahrhundert von Matthias Becher geführt . Nach Becher ist die Kö¬
nigserhebung Heinrichs im Jahre 919 nicht die Konsequenz des Aufstiegs eines selbst-

7 Siehe dazu z . B . FRIED, Johannes , Die Königserhebung Heinrichs I . Hnnnerung , Mündlichkeit
und Traditionsbildüng im 10 . Jahrhundert , in : BORGOLTE, Michael (Hg .) , Mittelalterforschung
nach der Wende 1989 (Historische Zeitschrift , Beihefte NF 20) , München 1995 , S . 267- 318;
A1.THOFF , Gerd , Geschichtsschreibung in einer oralen Gesellschaft . Das Beispiel des

10 . Jahrhunderts , in : SCHNEIDMÜLLER/WEINFURTER(Hgg.) , Ottonische Neuanfänge , S . 151- 170.
8 Dazu ausführlich ALTHOFF, Gerd , Causa scribendi und Darstellungsabsicht . Die Lebensbeschrei¬

bung der Königin Mathilde und andere Beispiele, in : BORGOLTE, Michael/SPILLING , Herrad
(Hgg .) , Litterae medii aevi . Festschrift für Johannes Authenrieth , Sigmaringen 1988 , S . 117- 133.

9 GlESEBRECHT , Geschichte , Bd . 1 , S . 207 ; WAITZ , Georg , Jahrbücher des deutschen Reichs unter

König Heinrich I . , Leipzig 1885 (Nachdruck Darmstadt 41963) , S . 34f.
10 Bartmuss, Geburt des ersten deutschen Staates , S . 222ff . u . 266f.
11 Schlesinger , Beginn der deutschen Geschichte , S . 536 , 542 u . 545.
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bewussten „Stammes“ der Sachsen unter der Führung eines starken liudolfingischen
„Herzogs“

. Vielmehr seien sowohl das ausgeprägte gentile Selbstbewusstsein, wie es
uns in den erzählenden Quellen der zweiten Hälfte des 10 . Jahrhunderts , vor allem bei
Widukind von Corvey, entgegentritt als auch das sächsische Herzogtum selbst das
Produkt eines ethnogenetischen Prozesses, der sich erst nach 919 vollzog. 12 Becher
weist nach, dass nach der Unterwerfung der Sachsen und ihrer Integration in das frän¬
kische Reich unter Karl dem Großen kein ausgeprägtes politisches Eigenbewusstsein
dieser gern existierte. Die von ihm untersuchten Quellen, darunter auch die für das
Selbstverständnis so aussagekräftigeorigo gentis, heben nicht die vom fränkischen König
unabhängige Rolle der Sachsen hervor , sondern leiten die herausgehobene Stellung
einiger sächsischer Adeliger gerade durch ihre Nähe zum fränkischen Königshaus her.
Becher stellt fest, dass die politische Situation des 9 . Jahrhunderts kein „eigenständi¬
ges staatliches Gebilde der Sachsen, das unabhängig von der Führungsrolle und -
person des fränkischen Königs bestanden hätte“ kennt.13 Nachdem die Herrschaft auf
die liudolfingische Familie übergegangen war, blieb die Person des Königs weiterhin
der Bezugspunkt, aber der politische Schwerpunkt des ostfränkischen Reiches verla¬
gerte sich nun in das Gebiet des Harzes, also in den Bereich liudolfingischen Eigenbe¬
sitzes und in sächsisches Kerngebiet . Erst durch diese Entwicklung vollzog sich die
Ethnogenese der Sachsen zu jenem deutlichen Eigenbewusstsein, wie es uns in den
erzählenden Quellen der zweiten Hälfte des 10 . Jahrhunderts oder durch ihr Selbstver¬
ständnis als gewichtigste Stimmgeber bei den Königswahlen Heinrichs II . und Kon-
rads II . zu Beginn des 11 . Jahrhunderts entgegentritt.14

Da sich die Führungsrolle der Sachsen erst nach der Wahl Heinrichs zum König
entwickelte und erst dadurch und durch die folgenden Entwicklungen das sächsische
Eigenbewusstsein entstand , muss auch der Aufstieg der Liudolfinger, der bis dato mit
ihrer mächtigen Stellung innerhalb der sächsischengern begründet wurde , neu bewertet
werden . Becher hebt hervor , dass die Zuordnung einer Person zu einer bestimmten
gens des ostfränkischen Reiches in den Quellen oft oberflächlich und ungenau erfolgt.
Bei öffentlichen Auftritten wurden unterschiedliche gentile Charakteristika gezielt
eingesetzt. Sie waren nicht per Geburt unabänderlich definiert, wie auch die Zuord¬
nung zur agnatischen oder cognatischen genealogischen Linie variabel gehandhabt
wurde.15 Dadurch wird zunächst grundlegend deutlich, dass die Grenzen zwischen den
einzelnen gentes des ostfränkischen Reiches auf einer politischen Ebene durchlässig
waren . Dafür spricht auch die Heiratspolitik, die im Frühmittelalter stets ein wichtiges
Indiz für die Bewertung politischer Beziehungen bildet. Richtet man den Blick dabei

12 Ausführlich Becher , Matthias, Rex, Dux und Gens . Untersuchungen zur Entstehung des sächsi¬
schen Herzogtums im 9 . und 10 . Jahrhundert (Historische Studien 444) , Husum 1996 , S . 92—109,
bes. S . 108 ; Ders ., Volksbildung und Herzogtum in Sachsen während des 9 . und 10 . Jahrhunderts,
in : Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 108 (2000) , S . 67- 84, hier
S . 75 , 77 u . 84.

13 Becher , Volksbildung , S . 70- 75 , Zitat S . 75.
14 Becher, Rex, S . 108 ; Ders ., Volksbildung , S . 68f. u . 77.
15 Becher , Rex , S. 93- 97.
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auf Heinrich, so zeigt sich , dass seine Tante und seine Schwester die Ehefrauen karo¬
lingischer Könige waren und seine Mutter Hadwig der bedeutenden fränkischen Fami¬
lie der Babenberger entstammte. 16 Auch hierin manifestiert sich die bereits angespro¬
chene Nähe dieses sächsischen Geschlechts zum fränkischen Königshaus . Gegen die
Interpretationen , die in der Wahl Heinrichs I . das jähe Ende der fränkischen Herr¬
schaft und den Beginn einer völlig neuen dynastischen Tradition sehen, spricht auch
seine eigene Darstellung als Herrscher nach der Wahl. Zwar betonte er innerhalb Sach¬
sens seine sächsische Abstammung , hob aber auf Reichsebene und im Kontakt mit
reichsfremden Herrschern stets die fränkischen Traditionslinien hervor.17 Wäre seine
sächsische Herkunft so entscheidend für seine Wahl im Jahre 919 gewesen wie stets
betont wurde, dann hätte sie gerade in der Krisenzeit der Zersplitterung des Reiches 18
eine breite Angriffsfläche für seine Gegner hinsichtlich seiner Legitimation als Herr¬
scher geboten . Es finden sich jedoch nirgends Belege , die dieses vermeintliche Manko
polemisch betonen.

Zusammenfassend ergibt sich ein von der älteren Forschung in entscheidenden
Punkten abweichendes Bild von dem im Jahre 919 vollzogenen Dynastiewechsel. Die
Königswürde ging auf das sächsische Geschlecht der Liudolfinger über , was zwei¬
felsohne ein Novum in der Geschichte des fränkischen Reiches darstellte, aber entge¬
gen älteren Forschungsmeinungen begründet sich ihr Aufstieg nicht durch ihre Rolle
als führendes Geschlecht einer politisch einheitlich auftretenden und aufstrebenden
sächsischen gern, sondern durch ihre Position als mächtige Vertreter der fränkischen
Reichsaristokratie. Nicht die gentile Zuordnung zu den Sachsen hat die maßgebliche
Rolle gespielt, sondern entscheidend für die Entwicklungen im Jahre 919 war die Zu¬
gehörigkeit zur politisch handelnden Schicht des Reichsadels , in welcher die sächsische
Abstammung eine Frage zweiten Ranges darstellte. Die Kontinuität und nicht der
Wechsel wird auch durch die berühmte Stelle aus der Chronik Ottos von Freising
betont , in der er sich zum Übergang vom fränkischen zum deutschen Reich äußert. 19
Zwar gesteht er ein, dass manche den Beginn des deutschen Reiches mit dem Über¬
gang der Krone auf Heinrich in Verbindung brächten , er selbst es aber dennoch dem

16 Becher , Rex , S . 100.
17 Becher , Rex , S . 101 u . 108 ; DerS . , Volksbildung , S . 83.
18 Vgl . dazu z . B . ALTHOFF, Gerd , Die Ottonen . Königsherrschaft ohne Staat, Stuttgart/Berlin/Köln

2000, S . 35 ; BRÜHL , Deutschland - Frankreich , S . 421 ; EGGERT, Wolfgang, 919 - Geburts - oder
Krisenjahr des mittelalterlichen deutschen Reiches? Betrachtungen zu einem zweifelhaften Jubi¬
läum , in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 17 (1970 ) , S . 46- 65 , hier S . 59 ; JARNUT, Jörg , Ge¬
danken zur Entstehung des mittelalterlichen deutschen Reiches, in : Geschichte in Wissenschaft
und Unterricht 32 (1981) , S. 99- 114 , hier S . 104 ; Becher , Rex, S . 218ff.

19 Otto von Freising, Chronica sive historia de duabus civitatibus VI , 17 , ed. Adolf HOFMEISTER
(MGH SS rer. Germ , in us. schol . 46) , Hannover 21912 (Nachdruck 1984 ) , S . 276f.: Exhinc qutdam
post Francorum regnum supputant Teutonicorum . Unde fihum eius (sc. Heinrici ) Ottonem in decretis pontificum
Leonem papam primum regem Teutonicorum vocasse dicunt . [ ...] Michi autem videtur regum Teutonicorum [ ...]
partem esse regni Francorum . [. ..] Sicut autem Merovingis defecientibus ac Karolis succedentibus regnum tarnen
mansit Francorum , sic et Karolis decedentibus ex aha famiha seu hngua in uno tarnen regno Ottones sub introiere.

Quea varietas humanarum rerum defectumprodens ab inicio mundi usque in presentem ehern altematur.
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der Franken zurechne . Nach der Neubewertung durch Becher hebt nun auch die
neuere Forschung die Verbundenheit der Liudolfinger zum fränkischen Königshaus in
besonderer Weise hervor. 20

Die „Unteilbarkeit des Reiches“

Mit der Einführung der Individualsukzession und der Festlegung seines Sohnes Ottos
als Nachfolger durch die Hausordnung des Jahres 929 vollzog Heinrich I . einen be¬
merkenswerten Bruch mit der fränkischen Tradition , denn während der gesamten
merowingischen und karolingischen Vergangenheit des Frankenreiches war die Reichs¬

teilung die Normalität und gängige politische Praxis gewesen. 21 Erstmals wurde trotz
der Existenz dreier erbfähiger Söhne nur einem dieser Söhne die Königswürde ange¬
tragen . Wegbereitend hat sich Gerd Tellenbach schon vor mehr als 60 Jahren mit
der daraus resultierenden „Unteilbarkeit des Reiches “ auseinandergesetzt . Von der

Feststellung des Traditionsbruchs ausgehend , weist Tellenbach zunächst ältere Er¬

klärungsmuster zurück , welche die Erlangung der Kaiserwürde durch Otto den Gro¬
ßen im Jahre 962 oder aber die zur Tradition werdende Königswahl als Gründe für die
Reichseinheit anführten . Gegen den imperialen Begründungsansatz lässt sich die Paral¬

lelentwicklung innerhalb des westfränkischen Reiches nennen , die durch diesen Ansatz
unerklärt bliebe. 22 Gegen die Königswahl , statt des Erbrechts , als auslösendes Element
für den Verzicht auf eine Reichsteilung , führt Tellenbach Gegenbeispiele aus dem
9 . Jahrhundert an , die zeigen , dass unter den Karolingern auch durch Wahl in ihr Amt

20 Vgl . z . B . WEINFURTER, Ottonische „Neuanfänge “ und ihre Perspektiven , in:
SCHNEIDMÜLLER/WEINFURTER (Hgg .) , Ottonische Neuanfänge , S . 1 - 16 , hier S . 6:

„Für die neue Ordnung im ostfränkischen Reich des 10 . Jahrhunderts scheint es jeden¬
falls von fundamentaler Bedeutung gewesen zu sein, daß die Verbindung von karo¬
lingischen und liudolfingischen Traditionen im Ottonenhaus einen weiten Integrations¬
rahmen schuf [. . .] .

“
; SCHNEIDMÜLLER , Bernd , Reich - Volk — Nation . Die Entstehung

des Deutschen Reiches und der deutschen Nation im Mittelalter, in : BUES , Al-
mut/REXHEUSER , Rex (Hgg .) , Mittelalterliche nationes - neuzeitliche Nationen . Prob¬
leme der Nationenbildung in Europa (Deutsches Historisches Institut Warschau , Quel¬
len und Studien 2) , Wiesbaden 1995 , S . 73—102 , hier S . 91f.; SCHNFdDMÜLLER , Am Ende
der Anfänge , S . 362 : „Das andere , das sächsische Blut, [. . .] , und das neue Reichsvolk der
Sachsen, [.Tj , wären dann eher aus fränkischen Kontinuitäten der späten Karolingerzeit
zu erklären .

“
21 Vgl. z . B . TELLENBACH , Gerd , Wann ist das deutsche Reich entstanden ?, in : Deutsches Archiv 6

(1943 ) , S . 1- 41 , wieder abgedruckt in : KÄMPF , Hellmut (Hg .) , Die Entstehung des deutschen Rei¬
ches (Deutschland um 900) . Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1928- 1954 (Wege der For¬
schung 1) , Darmstadt 41976 , S . 171 —212, hier S . 199ff.; Brühl, Deutschland — Frankreich,
S . 329ff.

22 Tellenbach , Gerd , Die Unteilbarkeit des Reiches . Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte
Deutschlands und Frankreichs , in : Historische Zeitschrift 163 (1941) , S . 20—41 , wieder abgedruckt
in : Kämpf , Hellmut (Hg .) , Entstehung , S . 110- 134 , hier S . 114 ; bestärkend wiederaufgegriffen von
Brühl , Carlrichard , Die Anfänge der deutschen Geschichte (Sitzungsberichte der wissenschaftli¬
chen Gesellschaft an der Johann -Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/M 10,5) , Wiesbaden
1972 , S . 161 f.
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gelangte Könige ihr Reich unter ihren Nachkommen aufteilten. 23 Bei seiner Interpreta¬
tion geht er zunächst von der zunehmenden Schwächung des karolingischen König¬
tums am Ende des 9 . und zu Beginn des 10 . Jahrhunderts aus , dessen Herrschaftsan¬
sprüche und Funktionen immer mehr vom Reichsadel übernommen wurden . Am
Ende dieser Entwicklung sei das Herrschaftsprinzip des Geblütsrechts schließlich
gänzlich verlorengegangen , wodurch sich das Verhältnis zwischen Adel und Königs¬
familie grundlegend verändert habe. 24 Während hinsichtlich der grundsätzlichen Ver¬
änderung des Verhältnisses zwischen Adel und Königshaus eine opinio communis
herrscht 25, ist in der Forschung bislang keineswegs eine Einigung darüber erzielt wor¬
den , welcher Natur diese veränderte Stellung zwischen Adel und Königsgeschlecht war
und welcher Gedanke den Veränderungen zugrunde lag, die sich daraus im Reich er¬
gaben . Tellenbach geht davon aus , dass durch die Übernahme königlicher Funktio¬
nen durch den Adel im Zuge des dargestellten Niedergangs karolingischer Herrschaft
dieser selbst zur Stütze des Reiches wurde und sich auch so verstand . Seiner Interpre¬
tation folgend , begriff der Adel das Reich nicht mehr als Gut der stirps regia, über wel¬
ches sie frei verfügen konnte , sondern es entwickelte sich ein überpersonales , abstrak¬
tes Reichsverständnis , nach welchem sowohl Adel als auch König Träger dieses Rei¬
ches waren. 26 Nach Tellenbach fußte also der „Unteilbarkeitsgedanke “ auf einem
abstrakten Staatsverständnis , welches das Fordeben eines gemeinsamen regnum als
höchste Priorität über den König und den Adel erhob. 27

Eduard Hlawitschka , ein Schüler Tellenbachs , folgt seinem Lehrer weitest¬
gehend in diesem Ansatz , doch hinsichtlich der Frage , woraus sich das intensive Inte¬
resse an der Existenz dieses nun abstrakt verstandenen „Staates “ erklärt , gehen ihre
Interpretationen auseinander . Für Tellenbach sind die vor allem in der 33-jährigen
Regierungszeit Ludwigs des „Deutschen “ entstandene , unabhängige Tradition des

23 Tellenbach , Unteilbarkeit , S . 115 ; Ders ., Wann ist das deutsche Reich entstanden ?, S . 201.
24 Tellenbach , Unteilbarkeit , S . 119 - 124.
25 Tellenbach , Unteilbarkeit, S. 119 ; ders ., Wann ist das deutsche Reich entstanden ?, S. 207; Hla¬

witschka, Eduard , Vom Ausklingen der fränkischen und Einsetzen der deutschen Geschichte . Em
Abwägen von Kriterien , in : Brühl/Schneidmüller (Hgg.) , Reichs- und Nationsbildung , S . 53- 81,
hier S . 59 ; Schmid, Karl, Die Thronfolge Ottos des Großen , in : Zeitschrift der Savigny -Stiffung
für Rechtsgeschichte , Germ . Abt . 81 (1964) , S . 80—163, hier S . 159f.; Ders ., Das Problem der
„Unteilbarkeit des Reiches“ , in : Ders . (Hg ) , Reich und Kirche vor dem Investiturstreit . Vorträge
beim wissenschaftlichen Kolloquium aus Anlaß des achtzigsten Geburtstags von Gerd Tellen¬
bach , Sigmaringen 1985 , S . 1—15, hier S . 5 ; Schlesinger, Beginn der deutschen Geschichte , S . 549;
Jamut , Gedanken , S . 106 ; Keller, Hagen , Zum Charakter der „Staatlichkeit“ zwischen karolingi¬
scher Reichsreform und hochmittelalterlichem Herrschaftsausbau , in : Frühmittelalterliche Studien
23 (1989 ) , S . 248—264, hier S . 261ff ; Brühl, Deutschland — Frankreich , S . 331 ; Weinfurter , „Neu¬
anfänge“

, S. 4.
26 TELLENBACH , Unteilbarkeit , S . 125f .; DERS ., Wann ist das deutsche Reich entstanden ?, S. 207 ; vgl.

zu diesem Gedanken später auch HLAWITSCHKA , Ausklingen, S . 59- 63 ; SCHMID , Thronfolge,
S . 161ff .; JARNUT , Gedanken , S . 106.

27 Tellenbach , Unteilbarkeit , S . 133f .: „ Aber über dem König und seiner Dynastie und über den
Fürsten steht : das unteilbare Reich.“, S . 134.
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ostfränkischen Reichsteils und die einheitsstiftende Wirkung der äußeren Bedrohung in
Form von Ungarn- und Normanneneinfällen die Hintergründe des genannten Interes¬
ses an der Einheit des regnum.28 In besonderer Weise unterstreicht Hlawitschka die
überpersonale Dimension des Reiches , die sich um die Wende vom 9 . zum
10 . Jahrhundert herausgebildet habe. Bei der Frage bezüglich des Übergangs von der
fränkischen zur deutschen Geschichte , spielt diese für ihn eine entscheidende Rolle,
wobei die Unteilbarkeit des Reiches das wichtigste Ergebnis dieser neuen,
überpersonalen Reichskonzeption gewesen sei.29 Worauf diese verfassungsrechtlich
entscheidende Neuerung fußte, hatte Hlawitschka bereits in einem 1979 erstmals
erschienen Aufsatz mit dem Titel „Zum Werden der Unteilbarkeit des mittelalterlichen
Deutschen Reiches “ als einen „geistigen Reifeprozeß“ des Adels charakterisiert. 30
Wenn er weiter ausführt , dass die „wesentlichste Einsicht war, daß qualifizierte
Herrschaft [. . .] mcht mehr allein den Regenten angeht“ und „Macht durch Teilung
nicht vermehrt , sondern aufgelöst“ werde31

, bleibt leider weiter unklar, was
„qualifizierte Herrschaft“ ausmacht und welcher Art die angesprochene
Machterhaltung ist. Gegen eine kollektive Einsicht des Reichsadels , dass Reichseinheit
zur Machtkonsolidierung führe, sprechen die Ereignisse um die Wahl Heinrichs.32 Ist
mit der angesprochenen Machterhaltung vielleicht eine erfolgreiche Abwehr für alle

gemeinsam existierender äußerer Bedrohungen gemeint? Es ist vielfach dargestellt
worden , welch immense Wirkung der von Heinrich errungene Sieg gegen die Ungarn
im Jahre 933 hatte33

, welcher seine Fähigkeit zu eben dieser Art der Machterhaltung,
wenn man sie so verstehen möchte , unter Beweis stellte . Es muss jedoch beachtet
werden, dass Heinrich die Einzelnachfolge seines Sohnes Ottos bereits im Jahre 929,
also vier Jahre vor der siegreichen Schlacht, durchgesetzt hatte.

28 Tellenbacih; Unteilbarkeit, S . 123 , S . 125 ; Ders . , Wann ist das deutsche Reich entstanden ? ,
S . 198 u . 204.

29 HLAWI TSCHKA, Ausklingen , bes . S . 58- 69 , S . 60 : „Wichtigstes Resultat dieser neuen Reichsauffas¬

sung ist die Unteilbarkeit des Reiches’.“
3<l HLAWITSCHKA , Eduard , Zum Werden der Unteilbarkeit des mittelalterlichen Deutschen Reiches,

in : Jahrbuch der Universität Düsseldorf 1969/70 , S . 43- 55 , wieder abgedruckt in : DerS ., Stirps
regia. Forschungen zu Königtum und Führungsschichten im frühen Mittelalter. Ausgewählte Auf¬
sätze (FS Eduard Hlawitschka) , hgg. v . Gertrud Thoma u . Wolfgang Giese , Frankfurt a.
M ./Bern/New York/Paris 1988 , S . 247- 268 , bes . S . 256—259 , Zitat S . 257.

31 Hlawitschka , Unteilbarkeit , S . 258.
32 Erst nach längerer Verhandlungszeit wurde er von den Franken und Sachsen zum König gewählt,

während die anderen gentes des ostfränkischen Reiches ihm ihre Unterstützung versagten und sich
der Königsmacht nicht unterstellen wollten. Erst durch zähes Ringen, teilweise unter Einsatz mili¬
tärischer Mittel, war es Heinrich gelungen, seine Herrschaft im gesamten ostfränkischen Reichs¬
gebiet zu konsolidieren.

33 Vgl . WAITZ, Jahrbücher , S . 157 ; LlNTZEL, Martin, Die Schlacht von Riade und die Anfänge des
deutschen Staates, in : Sachsen und Anhalt 9 (1933 ) , S . 27- 51 , wieder abgedruckt in : Ders . , Aus¬
gewählte Schriften, Bd. 2 , S . 92- 111 , hier S . 101 ; jARNLT, Gedanken , S . 107 ; Bhumann , Helmut,
Die Ottonen , Stuttgart/Berlin Köln 21991 , S . 46f.; ALTHOFF , Gerd/KELLER, Hagen , Heinrich I.
und Otto der Große . Neubeginn und karolingisches Erbe , Bd. 1 (Persönlichkeit und Geschichte
122/123 ) , Göttingen/Zürich 1985 , S . 90 ; Brühl , Frankreich - Deutschland , S . 453 ; Weinflr
TER , „Neuanfänge

“
, S . 8.
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Karl Schmid , ebenfalls ein Schüler Tellenbachs , hat bereits frühzeitig eine an¬
dere Interpretation für die Individualsukzession Ottos und die mit ihr einhergehende
Reichseinheit artikuliert. Gemäß seinem Ansatz wurde das Reich von 929 an nicht
mehr geteilt, weil Heinrich I . aus seiner machtpolitischen Situation heraus schlicht
keine andere Alternative hatte . Auf der Basis des bereits von Tellenbach erörterten
neuen Verhältnisses von Adel und Königtum , kommt Schmid zu dem Ergebnis, dass
die im Reich führende Adelsschicht eine Teilung nicht mehr zugelassen hätte , da durch
sie zwangsläufig ihre eigene Machtbasis geschmälert worden wäre . Wäre das Gesamt¬
reich Heinrichs unter mehreren Königen aufgeteilt worden , hätte dies in der Konse¬
quenz die Einflussmöglichkeitendes Adels in den jeweils neu entstandenen Teilreichen
beschnitten.34 Die Aufteilung des Reiches unter mehreren Söhnen konnte nach
Schmid nur auf der Grundlage einer starken Königsmacht erfolgen, wie sie noch
unter den Merowingern und den Karolingern existiert hat. 35 Nach den dargestellten
Entwicklungen am Ende des 9 . und zu Beginn des 10 . Jahrhunderts war der König
jedoch zusehends auf einen Interessenausgleich mit dem Adel angewiesen . Der Ein¬
fluss des Adels in den jeweiligen Reichsgebieten konnte von Heinrich nicht mehr ein¬
geschränkt werden, wollte er nicht kriegerische Auseinandersetzungen riskieren, wel¬
che die Königsherrschaft seines Geschlechts wohl gänzlich in Frage gestellt hätten.36
Für Schmid erweist sich die Individualsukzession somit als politisches Mittel, die
Herrschaft der eigenen Familie über das Gesamtreich zu sichern, ohne die Stellung der
jeweiligen duces empfindlich einzuschränken.37 Bis heute wird dieses Thema in der
Forschung kontrovers diskutiert. Die Autoren der beiden ausführlichen Werke, die
zum Thema des Beginns der deutschen Geschichte Anfang der 1990er Jahre erschie¬
nen , Carlrichard Brühl und Johannes Fried , schließen sich in ihrer Interpretati¬
on Schmid an.38 Auch Franz - Reiner Erkens und Gerd Althoff betonen , dass
die pragmatische Notwendigkeit zur Herrschaftssicherung der eigenen Dynastie aus¬
schlaggebend für Heinrichs Entscheidung war. 39 Joachim Ehlers hingegen stützte
noch 1989 vorbehaltlos den Ansatz Hlawitschkas 40

, während in seiner 1994 erschie¬
nen Monographie zur „Entstehung des deutschen Reiches “ zumindest Zweifel daran

34 SCHMID , Thronfolge , S . 146f .; DfiRS., Das Problem der „ Unteilbarkeit des Reiches “
, S . 8.

35 SCHMID , Das Problem der „Unteilbarkeit des Reiches “
, S. 8- 11 , S . 11 : „Wiederholen wir es

nochmals : Teilung setzte Stärke voraus .“
36 Schmid , Thronfolge , S . 146.
37 Schmid , Thronfolge , S . 147 ; Ders . , Das Problem der „Unteilbarkeit des Reiches “

, S . 14f.
38 BrL ' HL, Deutschland - Frankreich , S . 337 : „Da sie [gemeint sind die Nicht -Karolinger ] diesen

Großen erhebliche Zugeständnisse machen mußten [.. .] , blieb für eine Teilungspraxis im Sinne der
karolingischen Tradition kein Raum .“ ; FRIED , Weg in die Geschichte , S . 477 : „Die neuen Herzoge
und der mit dem König am Reich beteiligte Adel ließen sich nicht mehr verteilen, und sie verzich¬
teten schon gar nicht auf das karolingische Königsgut , das weithin in ihre Hände gelangt war.“

39 liRKENS , Franz -Reiner , Einheit und Unteilbarkeit . Bemerkungen zu einem vielerörterten Problem
der frühmittelalterlichen Geschichte , in : Archiv für Kulturgeschichte 80 (1998) , S . 269- 295 , hier
S . 275f.; Althoff, Ottonen , S . 56.

411 KlILERS , Joachim, Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand der Forschung , in : DERS.
(Hg.) , Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter (Nationes 8) , Sigma-
ringen 1989 , S. 11 - 58 , hier S. 36.
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anklingen. Seine Wertung der Zustimmung des Adels zur alleinigen Nachfolge Ottos
als „Votum für das Reich“41 suggeriert eine Weiterführung des Ansatzes Hlawitsch-
kas , aber bereits einige Seiten später meldet auch er insofern Bedenken an, als er for¬
muliert: „Offen blieb , ob es Heinrich I . jenseits der Prinzipienfrage überhaupt möglich
gewesen wäre , das Reich unter Angehörige seiner Familie aufzuteilen; [. . .] .

“42 Über
seinen Standpunkt ähnlich im Ungewissen lässt Stefan Weinfurter seine Leser in
seinem jüngst erschienenen Aufsatz zu ottonischen Neuanfängen . So fragt er hinsicht¬
lich der oft als epochale Wende bezeichneten Individualsukzession Ottos I . : „War auch
dies nur eine Reaktion des Herrschers , zumal angesichts der neuen Herzogsgewalten
gar keine Teilkönige und Teilreiche mehr möglich gewesen wären?“43 Die Antwort
bleibt er schuldig.

Dadurch wird nur ein weiteres Mal deutlich, wie schwierig es oft gerade für quel¬
lenarme Zeiten fällt, strittige Fragen jenseits von Plausibilitätserwägungen eindeutig
durch entsprechende Quellenbelege zu beweisen. Natürlich gibt es keine zeitgenössi¬
schen, geschweige denn persönliche Aufzeichnungen darüber , ob Heinrich durch seine
Maßnahme des Jahres 929 die Einheit des von ihm wieder neu zusammengeführten
Reiches wahren wollte, oder ob ihm angesichts seiner machtpolitischen Lage gar keine
andere Handlungsmöglichkeit blieb und er so wenigstens hoffen durfte , die Herrschaft
seiner Familie weiterhin zu sichern. Ebenso wenig geben die Quellen eindeutig Auf¬
schluss darüber , ob die Großen des Reiches die Existenz eines nun abstrakt verstande¬
nen und überpersonal konzipierten Staates sichern wollten, oder ob ihnen schlicht der
unversehrte Fortbestand des Reiches und damit die Bewahrung ihrer eigenen Stellung
als adäquater Interessenausgleich auf der Basis eines neu etablierten Verhältnisses zwi¬
schen Adel und Königtum erschien. So sind wir denn gezwungen, auf der Grundlage
von Plausibilitäten zu argumentieren.

Ganz eindeutig lässt sich dabei das veränderte Selbstverständnis des Adels gegen¬
über dem Königtum feststellen. Es erscheint aber wenig überzeugend , dass dieses
darin bestanden haben soll, dass sich König und Adel gemeinsam als Träger eines sich
wie auch immer definierenden Staates verstanden . Es ist auf die nachhaltige und tradi¬
tionsstiftende Wirkung der 33-jährigen Regierungszeit Ludwigs des „Deutschen “ ver¬
wiesen worden , doch diese erwies sich auch bis zur Wahl Heinrichs im Jahre 919 kei¬
neswegs als eine Klammer für die Teile des Reiches . Ferner spricht die Art der Konso¬
lidierung der Herrschaft Heinrichs nicht von einer abstrakten Staatsauffassung44

, son-

41 EHLERS , Joachim , Die Entstehung des deutschen Reiches (Enzyklopädie Deutscher Geschichte
31 ) , München 1994 , S . 19.

42 Ehlkrs, Entstehung , S . 67f.
43 Weinfurter , „Neuanfänge

“
, S . 8f.

44 Ganz im Gegenteil ist in der neueren Forschung mehrfach gerade der nicht staatliche Charakter
ottonischer Herrschaft betont worden . Programmatisch geradezu ist der Untertitel Althoffs im
Jahr 2000 erschienener Monographie über die Ottonen (s . Anm . 18) : Königsherrschaft ohne Staat;
Vgl . ferner KELLER, Hagen , Grundlagen ottonischer Königsherrschaft , in : SCHMID (Hg .) , Reich
und Kirche , S . 17 - 34 , hier S . 23- 30 ; NlTSCHKE, August, Karolinger und Ottonen . Von der „karo¬
lingischen Staadichkeit“ zur „Königsherrschaft ohne Staat“? , in : Historische Zeitschrift 273
(2001 ) , S . 1- 29 , hier S . 27f.
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dein es sind vielmehr die persönlichen Bindungen zwischen Heinrich und dem Reichs¬
adel , welche die Zusammenfiiihrung der regna bewirkten, worauf weiter unten noch
intensiver eingegangen wird. Nicht etwa ein staatliches Einheitsgefühl, sondern sein
zum Teil sogar militärisches Auftreten veranlasste Teile des Adels , sich an ihn zu bin¬
den . Sie akzeptierten ihn als ihren obersten Lehnsherrn , aber die zwischenzeitliche
Verselbstständigung des Adels von der Königsherrschaft verstellte zugleich den Weg
zurück zu einer königlichen Herrschaftspraxis, wie sie noch unter den Karolingern
üblich gewesen war. Als besondere politische Leistung Heinrichs ist nicht nur in der
Forschung , sondern bereits in zeitnahen Quellen seine umsichtige Fähigkeit zu frie¬
densstiftendem Ausgleich hervorgehoben worden . Bei der Durchsetzung seiner Herr¬
schaft in den regna, die ihm zu Beginn noch ablehnend gegenüberstanden, hat er unter
Beweis gestellt, dass er zu Konzessionen bereit war , um seine wichtigsten politischen
Ziele zu erreichen und Konflikte nicht eskalieren zu lassen . Der von Schmid als Ers¬
tem skizzierte Interessenausgleich wäre kohärent mit dieser Tradition . Fragwürdig
erschiene hingegen die Maßnahme der Reichsteilung, welche zweifelsohne zu existenz¬
bedrohlichen Konflikten insbesondere mit den duces der regna Bayern und Schwaben
geführt hätte . Wagt man den Blick weiter über die zeitliche Grenze der Regierungszeit
Heinrichs hinaus, stellt man fest, dass das Reich nach der Einzelnachfolge Ottos im
Jahre 936 nicht mehr geteilt wurde . Dieses Faktum scheint für wesentlich mehr zu
sprechen, als nur für den gerade dargestellten Kompromiss , der auf der Basis temporä¬
rer Machtpositionen und Interessenlagen geschlossen wurde . Dieser scheinbare Wider¬
spruch entsteht aber nur a posteriori, wenn man politisch-planerisches Gestalten als
Ursache dieses historischen Faktums voraussetzt . Die „Unteilbarkeit“ des Reiches
nimmt in der Hausordnung Heinrichs I . aus dem Jahre 929 seinen Ursprung, aber es
ist höchst unwahrscheinlich, dass Heinrich ihr über die akute Problematik seiner Nach¬
folgeregelunghinaus bereits jene Stellung zugedacht hat , die sie dann später tatsächlich
in der ostfränkisch-deutschen Geschichte einnahm.45

Im Laufe der Regierungszeit Heinrichs I . und Ottos des Großen traten einige Fak¬
toren auf, welche das Reichsgefüge in ganz besonderer Weise gestärkt haben . Um nur
die wichtigsten Ereignisse zu nennen , müssen die erfolgreiche Abwehr gemeinsam
empfundener äußerer Bedrohungen , deren wirkungsmächtigste Symbole die Siege
gegen die Ungarn 933 bei Riade und schließlich 955 auf dem Lechfeld darstellen, sowie
die Kaiserkrönung Ottos des Großen im Jahre 962 und die mit ihr verbundene imperi¬
ale Politik herausgestellt werden . Die Einheit des Reiches ist somit das Produkt einer
historischen Entwicklung, die erst im Laufe des 11 . Jahrhunderts zu widerspmchsloser
Akzeptanz gelangt zu sein scheint.46 Sie geht von der Entscheidung Heinrichs I . aus , ist
aber nicht Ausdmck eines staatlichen oder gar völkischen Einheitsgefühls, sondern ein
politischer Interessenausgleich mit dem Ziel der Herrschaftssicherung der eigenen
Dynastie.

45 Vgl . dazu etwa Erkens, Einheit und Unteilbarkeit , S . 294f.
46 ERKENS , Einheit und Unteilbarkeit , S . 292ff.
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Friedensstifter oder herausragender Krieger?
Die Fähigkeit eigene Ansprüche an den machtpolitischen Realitäten zu orientieren und
auf dieser Basis zu einem Interessenausgleich zu kommen , wie zum Beispiel bei dem
Problem der Reichsteilung, kann als eine der herausragenden Herrschereigenschaften
Heinrichs gelten. Vor allem sogenannte Freundschaftsbündnisse gehörten dabei zu
seinen wichtigsten politischen Mitteln. Deren Funktion und Häufigkeit stellt eine Neu¬
erung in der Politik Heinrichs I . im Vergleich zu seinen königlichen Vorgängern dar,
wie besonders die Untersuchungen Gerd Althoffs gezeigt haben . Er stellt heraus,
dass Heinrich sich mit einer Vielzahl höchster weltlicher Magnaten in einer Weise
verband , die in den Quellen mit den Begriffen amidtia oder amicus beschrieben wird.47
Als Beispiele sind der westfränkische König Karl der Einfältige, mit welchem er in
dem bekannten Bonner Vertrag eine solche Beziehung einging , König Rudolf II . von
Hochburgund und König Hugo von Italien zu nennen . Doch die Amicitia-Verträge
Heinrichs beschränkten sich nicht lediglich auf die Ebene von Königen , sondern es
gibt auch einige Beispiele aus dem hohen Adel, wie etwa die Freundschaftsbündnisse
mit den duces Eberhard von Franken , Burchard von Schwaben, Arnulf von Bayern und
schließlich Giselbert von Lothringen . Die „Herzoge“

, mit denen Heinrich sich in die¬
ser Weise verband , behielten weitgehende politische Unabhängigkeit und Althoff
stellt auch dar, dass das Zeremoniell der convivia mit dem Austausch von Geschenken,
welches der rituellen Bekräftigung der amidtia diente, die familiaritas der Partner zum
Ausdruck brachte . Neben dieser Art der Respektsbekundung gegenüber dem Herr¬
schaftsanspruch jener duces, schloss diese Verbindung jedoch auch stets eine förmliche
Unterordnung unter die Oberhoheit des Königs mit ein, die im Falle Burchards von
Schwaben wahrscheinlich und im Falle Arnulfs von Bayern mit Sicherheit sogar militä¬
risch erzwungen werden musste .48

Auch Verena Epp , die sich jüngst intensiv mit dem personalen und politischen
Begriffsgehalt der amidtia auseinandergesetzt hat, unterstreicht in ihrer Zusammenfas¬
sung sowohl die Existenz einer horizontalen wie auch einer vertikalen Beziehung im
Rahmen der amidtia, bei denen es auch zu Mischformen kommen konnte .49 Sie arbeitet
heraus, dass die Basis der herrschaftlichen Verwendung der amidtia zumeist ein vertika¬
les Verhältnis war, bei dem der stärkere Partner begünstigt wurde . Im Falle Heinrichs
kam diese Vertikalität formal zum Ausdruck, aber gleichzeitig blieb die Eigenständig¬
keit des Vertragspartners in weiten Bereichen unangetastet.50 Der König trug folglich

47 Althoff , Gerd , Amicitiae und Pacta . Bündnis , Einigung , Politik und Gebetsgedenken im begin¬
nenden 10 . Jahrhundert (Schriften der MGH 37) , Hannover 1992 , S . 29.

48 Althoff , Amicitiae und Pacta, S . 30; Ders ./Keller , Heinrich I . und Otto der Große , Bd . 1,
S . 69f.

49 Epp, Verena , Amicitia. Zur Geschichte personaler , sozialer, politischer und geistesgeschichtlicher
Beziehungen im frühen Mittelalter (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 44) , Stuttgart
1999 , hier S . 300f.

50 Zu nennen sind beispielsweise das Recht auf eine weitgehend eigenständige „Außenpolitik“ und
die selbständige Leitung der jeweiligen Landeskirche.
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der neuen , machtvollen Stellung der hohen Magnaten Rechnung, indem er sich ihrer
Loyalität versicherte, ihnen auf dieser Basis aber weitgehend das Recht für eine eigene
Politik zugestand.51 Der Fall Arnulfs von Bayern belegt, dass auch Heinrich militäri¬
sche Mittel nicht kategorisch ablehnte, um seine Ziele zu erreichen. Aber in Abgren¬
zung zu der durch Fehden und kriegerische Auseinandersetzungen innerhalb des Rei¬
ches gekennzeichneten Herrschaft der letzten karolingischen, beziehungsweise - im
Falle Konrads I . — rein fränkischen Könige, sticht Heinrich besonders durch seine
friedensstiftenden und einigenden Maßnahmen hervor , wie sich sowohl in den Quellen
des ostfränkischen wie des westfränkischen Reiches niedergeschlagenhat. 52 Die inten¬
siven Ausgleichsbemühungen Heinrichs I . sind als Neuanfang in der politischen Praxis
zu betrachten , welche zukünftig für das politische Verhältnis von Adel und Königtum
grundlegend werden sollte. 53 Darauf fußt Althoffs Urteil, wenn er befindet , dass es
„einen deutlicheren Neubeginn [. . .] in der Geschichte des neunten bis elften Jahrhun¬
derts jedenfalls nicht gegeben“ habe. 54 Zwar war das politische Konzept der amicitia
generell nicht unbekannt , aber die Art und Weise , in der Heinrich es unter Berücksich¬
tigung der neugeschaffenen Realitäten eingesetzt hat, stellte eine neue Form der Herr¬
schaftspraxis dar. 55 Mit Blick auf die Entstehung des mittelalterlichen deutschen Rei¬
ches und die frühmittelalterliche Nationsbildung werten Joachim Ehlers und
Bernd Schneidmüller die Aufgabe des Königs zur Konsensbildung innerhalb der
Aristokratie und in ihrem Verhältnis zum König als eine der bedeutendsten Vorausset¬
zungen für erfolgreiche Herrschaft und Reichsbildung.56 In diesem Sinne stellt die
Herrschaft Heinrichs I . nach Jahrzehnten weitgehender Absenz dieser Übereinstim¬
mung einen Einschnitt dar.

Wenn nun Wesen und Bedeutung der amicitia in der Herrschaftspraxis Heinrichs
hinlänglich dargestellt wurden , so darf jedoch nicht über die Bedeutung der integrati-
ven Wirkung Heinrichs militärischer Erfolge hinweggegangen werden . Es hatte zum
Zerfall der karolingischen Königsautorität in nicht zu unterschätzendem Maße beige¬
tragen, dass sie seit dem ausgehenden 9 . Jahrhundert nicht mehr in der Lage gewesen
war das Reich besonders gegen plündernd eindringende Ungarn zu schützen, war doch
die Schutzfunktion des Königs eine seiner zentralen Aufgaben.57 Die Voraussetzung

51 Vgl . ALTHOFF/KELLER , Heinrich I . und Otto der Große , Bd . 1 , S . 80f.
52 Althoff, Amicitiae und Pacta , S . 21 - 31 , bes . S . 21 u . 30.
53 Vgl . z . B . BEUMANN , Helmut , Die Ottonen , Stuttgart/Berlin/Köln 41997 , S . 48 : „Die zusammen

mit der Königsfamilie in die Verbrüderungsbücher der Klöster eingetragenen Namensgruppen
spiegeln zugleich eine für die Zeit Heinrichs I . charakteristische Bündnisbewegung wider, den ge-
folgschaftlichen Zusammenschluß adeliger Kreise mit dem König auf der Grundlage der amicitia.

“
34 Althoff, Amicitiae und Pacta , S . 98.
55 Vgl . z . B . SCHNHIDMÜLLER , Bernd , Völker - Stämme - Herzogtümer ? Von der Vielfalt der

Ethnogenesen im ostfränkischen Reich, in : Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge¬
schichtsforschung 108 (2000) , S . 31 —47 , hier S . 36f.: „Nicht im qualitativen Bruch , sondern im ge¬
schickten Wandel der Neuerung älterer Konzepte von amiätia entwickelte sich darum der Neuan¬
satz der ottonischen Dynastie seit 919 .“

56 Ehlers , Methodische Überlegungen , S . 8f.; Schneidmüller , Reich - Volk - Nation , S . 90f.
57 Vgl. z . B . Jarnut , Gedanken , S . 107 ; Schneidmüller , Am Ende der Anfänge , S . 363.
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für die von Heinrich ergriffenen Maßnahmen zur Abwehr der Ungarneinfälle schuf die
Gefangennahme eines ungarischen „Fürsten“ im Jahre 926 und der sich daran an¬
schließende Waffenstillstand. Von genanntem Jahr an, in welchem auch ein Reichstag
zu Worms stattfand, lassen sich einige Maßnahmen beobachten , welche zur erfolgrei¬
chen Abwehr der Ungameinfälle beitragen sollten. Es ist wahrscheinlich, dass dies in
Worms thematisiert wurde, aber in Ermangelung von Quellen zu diesem Reichstag
lässt sich zu etwaigen „zentralen Beschlüssen“ nichts Eindeutiges sagen . Einer der
wesentlichen Gründe für die nicht abreißende Kette von Niederlagen war die Schwer¬
fälligkeit der Reichsheere im Vergleich zu den wendigen Reiterverbänden der Ungarn
gewesen. 58 Um dem entgegenzuwirken, wurde das schwerfällige Stammesaufgebot zu
einem zahlenmäßig geringeren, aber m der Wirkung effektiveren, gepanzerten Reiter¬
heer umgeformt.59 Darüber hinaus wurden Burgen wiederhergestellt oder neu gebaut,
um im Falle eines Angriffes einen wirkungsvollen Schutz zu bilden, da die Reiterheere
der Ungarn auf Belagerungenbefestigter Anlagen nicht ausgerichtet waren.60

Kontrovers diskutiert wird in diesem Zusammenhang , ob die sogenannte „Burgen¬
bauordnung“ Heinrichs reichsweit Geltung hatte oder aber sich nur auf Thüringen und
Sachsen beschränkte , wie von der älteren Forschung stets behauptet und von Brühl
wieder aufgegriffen wurde. 61 Besonders ausführlich widerspricht ihm darin Gerd
Althoff, dessen zahlreich zusammengetragene Quellenbelege eine reichsweite Bur¬
genbaubewegung nachweisen. 62 Interessant wird dieser Befund besonders mit Blick auf
die Schlacht bei Riade , bei der es als sehr wahrscheinlich erscheint, dass es ein aus
Sachsen und Thüringern bestehendes Heer war, welches die Ungarn unter der Führung
Heinrichs besiegte . Tritt uns hiermit nun also ein Widersprach entgegen, wenn man
eine reichsweite Initiative zur Ungarnabwehr feststellt, 933 aber ein Heer kämpfte,
welches nicht aus allen Teilen des Reiches zusammengesetzt war? Das Beispiel Bayerns
zeigt eine Parallelität gemeinsamer Maßnahmen bei gleichzeitiger Existenz eines eige¬
nen Weges . Mit Blick auf das Recht der eigenen politischen Freiräume der duces im
Rahmen der amicitia-Voltfdk Heinrichs verwundert es zunächst einmal nicht , dass aus
dem Jahr 926 ein eigenständiger Friedensschluss Arnulfs von Bayern mit den Ungarn
überliefert ist.63 Die Selbstständigkeit des bayerischen regnum wird ferner dadurch un¬
terstrichen, dass das ungarische Heer im Jahre 933 nicht auf direktem Wege durch
Bayern gegen Heinrich zog, nachdem dieser die Tributzahlungen an sie eingestellt
hatte , sondern durch das Gebiet der Daleminzier und Bayern so umging. Der Frieden
mit Bayern wurde folglich weiterhin akzeptiert. Die Sonderrolle Bayerns wird überdies

58 Beumann , Ottonen , S . 44; Fried, Weg in die Geschichte , S . 471 ; Althoff , Ottonen , S . 53.
59 Widukind von Corvey, Rerum Gestarum Saxonicarum Libri Tres I 35 , ed. Paul HIRSCH (MGH SS

rer. Germ , in us . schol. 60) , Hannover 1935 (Nachdruck 1977 ) , S . 48f.; vgl . dazu HLAWITSCHKA,
Ausklingen, S . 67f.; Althoff/Keller , Heinrich I . und Otto der Große , Bd. 1 , S . 87.

60 Althoff, Ottonen , S . 54.
61 BrÜHL , Deutschland - Frankreich , S . 451 f.
62 Althoff , Amicitiae und Pacta , S . 70 - 75.
63 Fragmentum de Arnolfo duce , ed . Philipp JAFFE (MGH SS 17) , Hannover 1861 (Nachdruck

Stuttgart 1987 ) , S . 583 : Amulfus cum Ungarinpaaficatur.
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durch einen Beleg aus den Salzburger Annalen deutlich, die zur Schlacht bei Riade im
Jahr 933 berichten , dass Heinrich einen Krieg gegen die Ungarn geführt und diese
besiegt habe. 64 Wie Eckhard Müller - Mertens nachgewiesen hat, zeigt sich das
regnum Bavariae in den SalzburgerAnnalen als selbstständigepolitische Größe und wird
nicht als dem Reich Heinrichs zugehörig geschildert. 65 Daher ist es nur schwer vor¬
stellbar , dass dieser Beleg der Annalen sozusagen selbstverständlich davon ausgeht,
dass auch Bayern unter der Führung Heinrichs an diesem bellum teilgenommen haben;
er spricht vielmehr für ihre Abwesenheit.66 Gleichwohl und trotz der Abwesenheit
Arnulfs auf dem Wormser Reichstag, lassen sich auch in Bayern die genannten Maß¬
nahmen zur Befestigung der Burgen nachweisen, und diese werden, wie im Fall Re-
gensburgs, sogar mit Heinrich in Verbindung gebracht.67 Es zeigt sich hier also eine
Parallelität der Abwehrmaßnahmen , aber diese bedeutet nicht gleichzeitig auch, dass
gemeinsam politisch gegen die Ungarn vorgegangen wurde. Am Beispiel Bayerns wird
deutlich, dass die reichsweit feststellbaren Abwehrmaßnahmen eine Beteiligung aller
genles bei Riade nicht logisch erfordern . Die einheitlich unternommenen Reformen
belegen, dass die äußere Bedrohung durch die Ungarn von allen empfunden wurde
und ein Schutzbedürfnis bestand . Oft ist die einheitsstiftende Wirkung dieser Bedro¬
hung unterstrichen worden , die für alle gentes des Reiches gleichermaßen existierte. 68
Die gemeinsam empfundene Bedrohung soll hier keineswegs in Abrede gestellt werden
und wird durch die überall ergriffenen Maßnahmen unterstrichen , aber der Sieg bei
Riade wurde nicht durch ein bereits zusammengeschweißtes Reichsheer erfochten,
sondern nur von Teilen des Reiches . Somit ist die erfolgreiche Schlacht nicht bereits
der Ausdruck einer vollzogenen Einigung, aber ein zentrales Ereignis hinsichtlich der
integrativen Wirkung der Herrschaft Heinrichs I . Nicht alle gemeinsam, sondern vor
allem Heinrich hatte sich als herausragender Krieger bewiesen, der im Gegensatz zu

64 Annales Iuvavenses maximi ad a. 933 , ed. Harry Bressi .AU (MGH SS 30/2 ) , Hannover 1936,
S . 743 : Heinricus rex bellum cum Ungansfecit, et Ungari superall sunt.

65 Müller -Mertens , Eckhard , Regnum Teutonicum . Aufkommen und Verbreitung der deutschen
Reichs- und Königsauffassung im frühen Mittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen Geschich¬
te 15 ) , Wien/Köln/Graz 1970, S . 117 : „Sie (gemeint sind die Salzburger Annalen] ignorieren prak¬
tisch die Zugehörigkeit Bayerns zum Reich Heinrichs I . oder Ottos I .“

66 Die Erwähnung dieses Sieges Heinrichs ist jedoch ein Beleg für die enorme Wirkung, die von ihm
ausgegangen ist , besonders auf der Folie der vorangegangen Niederlagenserie von Königsheeren
gegen äußere Feinde.

67 Ex Arnoldi libris de St . Emmeramo , ed. Georg Waitz (MGH SS 5) , Hannover 1844 (Nachdruck
1968 ) , S . 552 : muros Ratisbonensiumävitatis, quos Amolfus dux, inter optimales opere diviso, cito construxerat
sub rege Heinrico. - Ein weiterer Beleg zum Burgenbau in Bayern findet sich in: Chronicon Eber-
spergense , ed. W. ARNDT(MGH SS 20) Hannover 1864 (Nachdruck 1963) , S . 10 : Hunc tempore
Hunis, qui et Ungri, orientales terminos devastantibus, Eberhardus castrum muro arcumdare, Jossas ampliare cae-
pit.

68 Waitz , Jahrbücher , S . 157 ; Lintzel , Riade , S . 110f .; Tellenbach , Wann ist das deutsche Reich
entstanden ?, S . 204F; JARNUT , Gedanken , S . 107 ; BeüMANN , Ottonen , S . 47 ; Althoff/Keller,
Heinrich I . und Otto der Große , Bd . 1 , S . 90 ; Ehlers , Entstehung , S . 78 ; Fried , Weg in die Ge¬
schichte, S . 471 ; Althoff , Ottonen , S . 64; Weinfurter , „Neuanfänge “

, S . 8 ; SCHNEIDMÜLLER,
Am Ende der Anfänge , S . 363f.
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seinen Vorgängern in der Lage war, das Reich gegen äußere Bedrohungen zu schützen.
Seine integrative Wirkung als machtvoller Herrscher wurde damit entscheidend aufge¬
wertet und hatte weitreichende Wirkung auf die Integration der einzelnen Reichsteile.

Der Sieg gegen die Ungarn stellte sicherlich den größten militärischen Erfolg Hein¬
richs dar, aber es war keineswegs sein einziger. Im Gegensatz zu seiner defensiven und
ausgleichenden Politik gegenüber dem Reichsadel, zeigte sich Heinrich „außenpoli¬
tisch“ nach 926 sehr aggressiv . Es wurden regelmäßige Kriegs - und Beutezüge gegen
die Elbslawen geführt und die im Osten des Reiches lebenden Heveller, Daleminzier,
Abodriten , Wilzen, Redarier und Böhmen wurden besiegt und tributpflichtig gemacht.
934 zog Heinrich dann erfolgreich gegen die Dänen.69 Folgt man Widukind, so sollte
auf diesen Kriegszügen besonders das neu aufgestellte Reiterheer erprobt werden.
Neben diesem strategischen Gesichtspunkt spielten aber vor allem die Kriegsbeute
sowie die integrative Wirkung des militärischen Erfolges per se eine zentrale Rolle. In
einer Kriegergesellschaftkonnte nichts eine so loyalitätsfördemde Wirkung haben wie

erfolgreiche Kriegszüge, die zudem noch mit reicher Beute belohnt wurden . Nicht
Mission oder Grenzerweiterung waren die Charakteristika dieser Feldzüge, sondern
Sklavenhandel, Tributzahlungen und Plünderung, wobei auch Widukind die Grausam¬
keit nicht verschweigt, mit welcher diese geführt wurden.70

Carlrichard Brühl schließt sein Kapitel zur Konsolidierung der Vormacht Hein¬
richs I . mit der Feststellung ab , dass sich die Regierungszeit Heinrichs in zwei Ab¬
schnitte einteilen lasse : „In einen ersten der inneren Konsolidierung (919—926) und in
einen zweiten der Machtsicherung nach außen (927—936) .

“71 So treffend die Beobach¬

tung zur Periodisierung ist, so missverständlich kann die Formulierung der „Machtsi¬

cherung nach außen“ sein . Die militärischen Aktivitäten Heinrichs in dieser Zeit dien¬
ten nicht ausschließlich zur territorialen Erweiterung seines Einflussgebietes und zur
Festigung der Grenzen , sondern zu einem wesentlichen Teil der Festigung seiner
Macht im Inneren . Diese füßte vor allem auf der Loyalität des Adels, der er sich durch
nichts so effektiv versichern konnte wie durch militärischen Erfolg . Besonders Bernd
Schneidmüller hat in seinem jüngst erschienen Artikel dezidiert auf die zentrale
Rolle der militärischen Erfolge Heinrichs mit Blick auf den Erfolg der liudolfingischen
Dynastie hingewiesen. 72 Hierin besteht für ihn der wichtigste Umbruch von den späten
Karolingern zu Heinrich I.

69 Widukind , Rerum Gestarum Saxonicarum I 35—37 , S . 48- 57 ; vgl . dazu auch Beumann , Ottonen,
S . 44f .; Fried , Weg in die Geschichte , 473 f.; Althoff , Ottonen , S . 55.

70 Widukind , Rerum Gestarum Saxonicarum I 35 , S . 50 ; vgl . ferner FRIED, Weg in die Geschichte,
S . 473f.

71 Brühl , Deutschland - Frankreich , S . 460.
72 Schneidmüller,' Am Ende der Anfänge , S . 362ff ., S . 364 : „Hier liegen die Gründe für Neuan¬

fänge und Erfolg , in der Fähigkeit zum Sieg , in der Erziehung der Jugend zur Kavallerie-Attacke,
in Furcht und Tribut .“ ; vgl . auch Fried , Weg in die Geschichte , S . 473 : „Der Sachse nutzte nicht
zuletzt die legitimierende Kraft des Erfolges an der Spitze des Heeres . [.. .] Dies kann in seiner Be¬
deutung für die liudolfingische Monarchie kaum überschätzt werden .“
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Im Umgang mit benachbarten Königen und hohen Magnaten seines Reiches zeich¬
net seine Herrschaft besonders in den ersten Jahren eine die neugeschaffenen Realitä¬
ten berücksichtigende Ausgleichspolitik aus , durch die er in einem ersten Schritt die
Konsolidierung seiner Herrschaft erreichte und die nach der Aufsplitterung des Ge¬
samtreiches in seine Reichsteile eine integrative Wirkung hatte . Diese wurde in einem
zweiten Schritt durch seine militärische Potenz extrem verstärkt , wobei der Sieg gegen
den gemeinsamen Feind, in Form der heidnischen Ungarn, seine Stellung als christli¬
cher Verteidiger des Reiches , exzellenter Krieger und Integrationsfigur des Adels in
neue Dimensionen hob.

Zusammenfassung und Ausblick
Worin besteht nun die besondere Rolle Heinrichs I . im Werden des deutschen Rei¬
ches? Dem Ansatz der älteren Forschung widersprechend haben zuerst Jörg Jarnut
und später besonders Joachim Ehlers formuliert, dass nicht die politische Einheit
die Folge einer zuvor gewachsenen ethnischen gewesen sei, sondern sich aus der Zu¬
gehörigkeit zu einem politischen Verband in einem allmählich verlaufenden Prozess
auch eine gemeinsame Identität entwickelt habe. 73 Die Regierungszeit Heinrichs I.
stellt auf dem Weg der Etablierung und Festigung eines politischen Verbandes durch
seine zusammenführende und einigende Wirkung eine wichtige Station dar . Er ver¬
mochte den sich voneinander entfernt habenden Reichsteilen Sachsen, Franken,
Schwaben, Bayern und Lothringen in Form seiner Königsherrschaft erneut einen poli¬
tischen Zusammenhalt zu geben, auch wenn dieser lockerer war, als unter den mero-
wingischen und karolingischen Herrschern . Darüber hinaus haben seine herausragen¬
den militärischen Erfolge, welche zu einem wesentlichen Teil auf der richtungsweisen¬
den Heeresreform vom Stammesaufgebot zum gepanzerten Reiterheer beruhten , eine
gewichtige integrative Rolle gespielt. Aus der Retrospektive kommt Heinrich folglich
eine entscheidende Funktion in dem Prozess des sich allmählich entwickelnden deut¬
schen Reiches zu . Man darf jedoch nicht den Fehler machen , ihm eine solche Konzep¬
tion zu unterstellen. Ohne es so geplant zu haben wurden wesentliche Bedingungen
für die Entwicklung eines „Staates “ geschaffen, in welchem sich in einem daran an¬
schließenden ethnogenetischen Prozess eine eigene supragentile Identität entwickeln
konnte . Ein gewichtiger Beleg dafür , dass von einer ausgeprägten supragentilen oder
sogar einer deutschen Identität zur Herrschaftszeit Heinrichs nicht die Rede sein kann,
ist die Tatsache , dass es bis ins 11 . Jahrhundert keine Begrifflichkeit für die Bezeich-

73 Jarnut , Gedanken , S . 110f ., S . 111 : „So erschuf nicht das deutsche Volk das deutsche Reich,
sondern das Reich formte sein Volk , um dann schließlich nach diesem benannt zu werden .“ ; EH¬
LERS, Methodische Überlegungen , S. 7 „Die romantische und in Deutschland bis heute herr¬
schende Vorstellung , daß am Anfang einer Nation das durch Blutsbindung biologisch-naturhaft
konstituierte und damit aller Geschichte voraufgehende Volk als Grundverursacher steht , ein
Volk, das sich seinen Staat schafft — diese Vorstellung ist offensichtlich falsch.“ ; vgl . auch
Schneidmüller , Reich - Volk - Nation , S . 78f.
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nung dieses Volkes gab. 74 Ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl wurde im weite¬
ren Verlauf besonders durch den intensiver werdenden Kontakt mit dem .An¬
dersartigen“ gestärkt, welches die eigenen Gemeinsamkeiten betonte und erfahrbar
machte . Zu nennen ist dabei besonders die imperiale Politik der Ottonen seit Otto
dem Großen , aber auch ein zunehmender Grad an Mobilitätweitere Teile der Bevölke¬
rung betreffend , zu nennen wären etwa Kreuzfahrer , Händler oder Studenten.75

Die Zielsetzung dieser Untersuchung ist bis hierher erreicht, soll aber noch um ei¬
nen kurzen wissenschaftstheoretischen Ausblick erweitert werden . Bereits in der Ein¬
leitung wurde kein Zweifel darüber belassen, dass der Autor sich der Interpretation der
neueren Forschung anschließt, welche den prozesshaften Charakter der Entwicklung
eines deutschen Reiches betont , und kein konkretes Geschehnis das vermeintliche
Gründungsdatum desselben konstituiert. Damit schließt dieser Aufsatz sich weitestge¬
hend den genannten Neudeutungen hinsichtlich des 10 . Jahrhunderts an , zu denen es
in den vergangenen Jahren gekommen ist. Wie aber kam es zu diesen neuen Erkennt¬
nissen? Sind neue Quellen entdeckt worden , welche den Historiker, auf der Basis die¬
ser neuen Funde , zu einem Perspektivenwechsel hinsichtlich der bis dahin erzielten Er¬
gebnisse befähigten? Fast muss man sagen , „leider“ nein . Auf der Grundlage des be¬
kannten Quellenmaterials ist aus dem entschlossenen, sächsisch-germanischen Grün¬
der des ersten deutschen Reiches , welcher sich bewusst von kirchlichen Fesseln distan¬
zierte, der fränkisch-sächsische Reichsaristokrat geworden, der mehr auf die ihn umge¬
benden Realitäten reagierend denn planvoll agierend, eine integrative Wirkung auf
einen politischen Verband ausübte, dessen Bestand nach ihm noch mehrfach gefährdet
war, und aus dem sich zufällig , in einem fortlaufenden Prozess , über dessen Dauer die
Forschung keinerlei Einigung erzielen konnte , irgendwann ein deutsches Reich entwi¬
ckelt hat . Wenn es auch die selbstverständlichste Voraussetzung wissenschaftlicher
Geschichtsschreibung zu sein scheint, sich von den Wertenormen und Denkmustern
ihrer Gegenwart zu befreien, um objektive Ergebnisse zu erzielen, so beweist dieses
Beispiel einmal mehr die Bedingtheit ihrer Durchführbarkeit . Es kann wohl schwerlich
als Zufall gewertet werden, dass die erste unsere Frage behandelnde Interpretation der
Geschichtswissenschaft des 19 . Jahrhunderts entstammte, in welcher der Geist
nationaler Identitätssuche äußerst wirkungsmächtig war, und es gerade zur Zeit der
nationalsozialistischen Diktatur zu einem regelrechten Heinrich-Kult kam. Die neue
Forschung wird sich der Frage stellen müssen , in welchem Maße die politische und
gesellschaftliche Gegenwart eines zusammenwachsenden Europas , welche zumindest
auf der Ebene der größeren Nationen die nationalen Identitäten in den Hintergrund
rückt, Einfluss auf diese erstaunlich kohärenten Deutungsmuster genommen hat.
Dieses Problemfeld spricht auch Bernd Schneidmüller an, wenn er die Rolle der
„Geschichtswissenschaft als historische Sinnstiftung ihrer Gegenwart“ im Sinne einer
„europäischen Instrumentalisierung“ hinterfragt.76 Neben dem nationalen

74 Vgl . dazu z . B . Thomas , Heinz , Regnum Teutonicorum = Diutiskono Richi? , in : Rheinische
Vierteljahrsblätter 40 (1976) , S . 17 —45.

75 Vgl . z . B . SCHNEIDMÜLLER , Reich - Volk - Nation , S . 100f.; Jarnut , Forschungsproblem.
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ropäischen Instrumentalisierung“ hinterfragt.76 Neben dem nationalen Erkenntnisinte¬
resse und dessen Einwirken auf die Interpretation , trägt sicherlich auch das Faktum der
Quellenarmut , vor allem die erste Hälfte des 10 . Jahrhunderts betreffend , in beträchtli¬
chem Maße zu dieser Tendenz bei. Wie schon dargelegt , zwingt das Fehlen von ent¬
sprechenden Belegen den Wissenschaftler gerade in quellenarmen Perioden oftmals
dazu, über die vorhandenen Quellen hinaus Verbindungen zu erstellen und Erklä¬
rungsansätze zu finden. 77 Die Basis für die Plausibilität dieser Verknüpfungen , bar
unmittelbarer Quellenbelege, werden jedoch selbst auf der Prämisse angestrebter Ob¬
jektivität stets zu einem gewichtigen Teil durch die mentalitätsbestimmende eigene
Gegenwart des Forschers gebildet. Die Rechtfertigung der Geschichtswissenschaft
steht nicht zur Diskussion, aber sie muss sich ihrer legitimitätsstiftenden Funktion
hinsichtlich der Gegenwart kritisch bewusst sein , um sich nicht in diesem Sinne in¬
strumentalisieren zu lassen.

76 Vgl . auch Schneidmüller , Am Ende der Anfänge , S . 347.
77 Wie sensibel das Verhältnis dabei zwischen fundierter Geschichtsschreibung und der Phantasie

des Historikers von der Geschichtsschreibung selber empfunden wird, zeigt sich an der sehr po¬
lemisch geführten Diskussion , die um Joachim Frieds Publikation „Der Weg in die Geschichte“
entbrannt ist. - Vgl . dazu z . B. ALTHOFF, Gerd , Von Fakten zu Motiven . Johannes Frieds Be¬
schreibung der Ursprünge Deutschlands , in : Historische Zeitschrift 260 (1995 ) , S . 107- 117 ; u.
Fried , Johannes , Über das Schreiben von Geschichtswerken und Rezensionen . Eine Erwiderung,
in : Historische Zeitschrift 260 (1995) , S . 119 -130



Zur Krönung Kunigundes in Paderborn — eine Nachlese*
von Stefanie Dirk

Warum in diesem Jahr hier in Paderborn allenthalben von Kunigunde die Rede ist, die
unterschiedlichsten Veranstaltungen mit dem Namen jener mittelalterlichen Königin
und Kaiserin mehr oder minder werbewirksam verknüpft werden , wird Ihnen allen
gewiß längst vertraut sein: Vor genau eintausend Jahren, am 10 . August des Jahres
1002 , ist Kunigunde , die Gemahlin des erst wenige Wochen zuvor zum König erho¬
benen Bayemherzogs Heinrich , in Paderborn zur Königin geweiht und gekrönt wor¬
den.1 Da es sich hierbei um die erste Königinnenkrönung im ostffänkischen Reich
überhaupt handelte2

, ist dieses Ereignis für die Geschichtsforschung durchaus von
einigem Interesse , wobei aus hiesiger Perspektive natürlich besonders ins Gewicht
fällt , daß jener Macht und Herrschaft sinnfällig zum Ausdruck bringende Festakt in
der damals doch eher wenig bedeutenden Bischofsstadt Paderborn stattgefunden hat.
Erklärungsbedürftig ist mit Blick auf das im Titel formulierte Vorhaben also weniger
das Thema „Kunigunde “

, sondern vor allem die Ankündigung, bereits zu diesem Zeit¬
punkt eine „Nachlese “ vornehmen zu wollen , denn noch ist das Jubiläumsjahrschließ¬
lich nicht vorüber . Vor diesem Hintergrund kann das Vorhaben einer „Nachlese“
mithin nur persönlich verstanden werden : Ich möchte die Gelegenheit nutzen , auf

Vortrag , gehalten am 29 . Oktober 2002 im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereinsfür
Geschichte an der Universität Paderborn e. V. Die Vortragsfassung wurde weitgehend beibehalten und
lediglich um Quellen- und Literaturangaben ergänzt.

1 Thietmar von Merseburg , Chronik V,19, ed. Robert Holtzmann (MGH SS rer. Germ . N .S . 9) ,
Berlin 21955 , S . 243.

2 Vgl . hierzu etwa SCHRAMM, Percy Ernst : Die Krönung in Deutschland bis zum Beginn des sali-
schen Hauses , in : Zeitschrift der Savigny -Stiftung für Rechtsgeschichte , Kan . Abt . 24 (1935) ,
S. 184—332, hier S. 264; Ders .: Kaiser, Könige und Päpste . Gesammelte Aufsätze zur Geschichte
des Mittelalters. Bd. III : Vom 10. bis zum 13 . Jahrhundert , Stuttgart 1969 , S . 80 u . 119 ; Balzer,
Manfred : Dortmund und Paderborn . Zwei Aufenthaltsorte der fränkischen und deutschen Köni¬
ge in Westfalen (8 .- 13 . Jh .) , in: Westfälische Forschungen 32 (1982 ) , S . 1- 20 ; Hlawitschka,
Eduard : Kaiserin Kunigunde , in : Frauen des Mittelalters in Lebensbildern , hg. v. Karl-Rudolf
SCHNITH , Graz/Wien/Köln 1997 , S . 72- 89 , hier S . 77 ; Pflefka , Sven : Kunigunde und Hein¬
rich II . Politische Wirkungsmöglichkeiten einer Kaiserin an der Schwelle eines neuen Jahrtau¬
sends , in: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 135 (1999) , S. 199- 290, hier S. 213ff.; Ders .:
Heilige und Herrscherin - Heilige oder Herrscherin ? Rekonstruktionsversuche zu Kaiserin Kuni¬
gunde , in : Bericht des Historischen Vereins Bamberg 137 (2001 ) , S . 35- 52 , hier S . 38 ; FÖSSEL,
Amalie : Die Königin im Herrschaftsgefüge des hochmittelalterlichen Reiches, in : ebd ., S . 83- 100;
DIES ., Politische Handlungsspielräume der Königin im hochmittelalterlichen Reich , in : Ge¬
schichte in Wissenschaft und Unterricht 11 (2002) , S . 650—664, hier S . 655 ; Dies ., Heinrich II.
und Kunigunde . Ein Herrscherpaar an der Jahrtausendwende , in : Archiv für die Geschichte von
Oberfranken 82 (2002) , S. 23- 34, hier S . 25; Baumgärtner , Ingrid : Kunigunde . Politische Hand¬
lungsspielräume einer Kaiserin, in : Kunigunde - eine Kaiserin an der Jahrtausendwende , hg. v.
DERS., Kassel 22002 , S . 11 - 46 , hier S . 22 ; BUCKREUS , Simone : Die Krönung in Paderborn , in : Ku¬
nigunde , empfange die Krone , hg. v . Matthias Wemhoff , Paderborn 2002, S . 49- 56 , hier S . 49.
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dem hier eingeschlagenenWege einmal einige Aspekte anzusprechen, die mich bei den

Vorbereitungen zu der Paderbomer Ausstellung „Kunigunde, empfange die Krone“
und der Auseinandersetzung mit jener mittelalterlichen Herrscherin , Klosterfrau und

Heiligen immer wieder beschäftigt haben, ohne daß sich die Möglichkeitergeben hätte,
ihnen gründlicher nachzugehen. Im Folgenden ist also keine Gesamtwürdigung des

Kunigunden-Festjahres und auch keine Präsentation neuer Forschungsergebnisse zu
erwarten. Vielmehr wird es darum gehen, Fragen zu formulieren und — in einer ersten

Annäherung — über möglicheAntworten nachzudenken.
Ein wichtiger Punkt , der gerade seitens der lokal- und regionalgeschichtlichausge¬

richteten Forschung immer wieder behandelt worden ist, betrifft die Frage, warum
seinerzeit ausgerechnet Paderborn als Ort für die Weihe und Krönung Kunigundes
ausgewählt wurde. War die ältere Forschung im wesentlichen durch die Anschauung
Percy Ernst Schramms geprägt, der die Entscheidung für den Ort des Geschehens als
durch den Zufall bestimmt ansah3

, hat sich inzwischen eine Sichtweise durchgesetzt,
nach der bei der Wahl Paderborns als Krönungsort verschiedene Faktoren zum Tra¬

gen gekommen seien , die schließlich in ihrer Gesamtheit zu dem bekannten Ergebnis
geführt hätten.4 Zu nennen wäre hier etwa der Umstand, daß Paderborn ohnehin auf
dem Weg lag, daß sich hier die letzte Bischofskirche befand, die noch zur Diözese des
als Koronator fungierenden Mainzer Erzbischofs gehörte, vor allem aber, daß mit der
Wahl Paderborns als Krönungsort eine besondere Ehrung Bischof Rethars intendiert

gewesen sei, als Dank dafür, daß dieser Heinrich zuvor maßgeblich unterstützt hatte.
Als weiterer bedeutsamer Aspekt wird zudem vielfach angeführt, daß Erzbischof Wil¬

ligis , der in Paderborn nicht nur die Krönung Kunigundes vollzogen, sondern auch die
Weihe Sophias zur Äbtissin von Gandersheim vorgenommen hat, an dem avisierten

Krönungstermin , dem Tag des für die Ottonen so bedeutsamen hl. Laurentius, das
Pallium tragen durfte. 5 Gerade für Sophia, die Schwester des verstorbenen Kaisers
Otto III . , die sich gemeinsam mit ihrer SchwesterAdelheid ebenfalls für die Nachfolge
Heinrichs eingesetzt und die bei ihrer Einkleidung als Kanonisse (987) mit ihrer Wei¬

gerung, sich von jemand geringerem als einem Palliumsträger investieren zu lassen,

3 SCHRAMM, Krönung in Deutschland (wie Anm . 2) , S . 289 Anm . 3 ; und zuletzt wieder PFLEFKA,

Heilige und Herrscherin (wie Anm . 2) , S . 38f.
4 Vgl . beispielsweise BANNASCH , Hermann : Das Bistum Paderborn unter den Bischöfen Rethar

und Meinwerk (983- 1036) , (Studien und Quellen zur Westfalischen Geschichte 12) , Paderborn
1972 , S . 134f.; HAMER , Pierre: Kunigunde von Luxemburg . Die Rettung des Reiches, Luxem¬

bourg 1985 , S . 112 ; Balzer , Dortmund und Paderborn (wie Anm . 2) , S . 13 ; Ders ., Paderborn im
frühen Mittelalter (776- 1050) : Sächsische Siedlung - karolingischer Pfalzort - ottonisch -salische
Bischofsstadt , in : Paderborn - Geschichte der Stadt in ihrer Region. Bd . I : Das Mittelalter. Bi¬
schofsherrschaft und Stadtgemeinde, hg. v . Jörg Jarnut , Paderborn/München/Wien/Zürich 1999,
S . 2- 118 , hier S . 72f .; SCHLEUSING , Bettina : Der Weg Heinrichs II . zum Thron , in : Wemhoff

(Hg ) , Kunigunde , empfange die Krone (wie Anm . 2) , S . 37- 47 , hier S . 45f.
5 Zimmermann , Harald (Hg .) , Papsturkunden 896 - 1046 , Bd . I : 896 - 996 (Österreichische Akade¬

mie der Wissenschaften , phil.-hist. Kl. , Denkschriften 174 - Veröffentlichungen der Historischen
Kommission 3) , Wien 1984 , Nr . 237, S . 471 ff.
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den berühmten , im Jahre 1002 noch immer nicht beigelegten, Gandersheimer Streit
ausgelöst hatte6

, dürfte dieser Aspekt von besonderem Gewicht gewesen sein.7
Bei genauerer Betrachtung erweisen sich freilich beide Erklärungsansätze als unbe¬

friedigend. Für eine Zeit, in der dem Symbolgehaltvon Zeremonien und Ritualen , aber
auch den Tagen und Orten , an welchen solche öffentlich inszeniert wurden , eine im¬
mense Bedeutung beigemessen wurde8

, ist es letzthin kaum vorstellbar, daß die Ent¬
scheidung für den Ort eines so zentralen Ereignisses allein dem Zufall überlassen
geblieben sein soll, zumal gerade mit dem in hohem Maße demonstrativen Krönungs¬
akt starke , Macht und Herrschaft legitimierende Elemente verbunden waren. Aber
auch die aktuelle Sicht der Dinge ist nicht ganz unproblematisch , denn mit Blick auf
das bereits in groben Zügen umrissene Ursachenbündel der jüngeren Forschung fällt
auf, daß bei allem Gewicht, das den genannten Einzelaspekten ohne Zweifel zu¬
kommt , doch eine , wie mir scheint, zentrale Frage gänzlich außer Acht gelassen wurde.
Die Frage nämlich, warum Kunigunde überhaupt gekrönt worden ist und warum dies
zu einem derart frühen Zeitpunkt unter augenscheinlich nicht eben günstigen Bedin¬
gungen geschehen mußte? Im Folgenden ist also zu prüfen , ob sich durch eine von
dieser Fragestellung ausgehenden Herangehensweise möglicherweiseneue Impulse für
das Verständnis jener ersten Königinnenkrönung im ostfränkischen Reich gewinnen
lassen.

Vergegenwärtigenwir uns zunächst noch einmal die Situation des Jahres 1002 : Als
Otto III . am 24 . Januar des Jahres 1002 während eines Italienaufenthaltes in der Burg
Paterno im Alter von gerade einmal 21 Jahren überraschend einem Fieber erlag , ließ er
das Reich in einer krisenhaften Situation zurück. Die Schwierigkeiten begannen noch
in Italien: Da der Aufstand in Rom, zu dessen Niederwerfung Otto erst kurz vor sei¬
nem Tod ein größeres Truppenkontingent im Umland der Stadt zusammengezogen
hatte , noch immer nicht niedergeworfen worden war, gelang es den kaiserlichenTrup¬
pen , die den einbalsamierten Leichnam des Herrschers mit sich führten , nur mit gro¬
ßer Mühe, sich zurückzuziehen und unbeschadet den Brenner zu erreichen.9

Krisenhaft war die Lage des nunmehr führerlosen Reiches aber noch aus einem
anderen Grund : Das Hauptproblem bestand darin, daß Otto III . unverheiratet und
ohne Nachkommen zu hinterlassen gestorben war und damit auch kein gewisserma-

6 Zum Gandersheimer Streit siehe auch GOETTING , Hans : Bernward und der große Gandersheimer
Streit, in : Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen . Katalog der Ausstellung Hil¬
desheim 1993 . Bd 1 , hg. v. Michael Brandt u . Arne Eggebrecht , Hildesheim/Mainz 1993 , S . 275-
282 ; ferner Dick , Stefanie : Äbtissin Sophia von Gandersheim , in : Wemhoff (Hg .) , Kunigunde,
empfange die Krone (wie Anm . 2) , S . 30—33 , jeweils mit weiterführenden Quellen - und Literatur¬
angaben.

7 Balzer , Paderborn im frühen Mittelalter (wie Anm . 4) , S . 72f.
8 Grundlegend hierzu SCHALLER , Hans Martin : Der heilige Tag als Termin mittelalterlicher Staats¬

akte, in : Deutsches Archiv 30 (1974) , S . 1- 24.
9 Zu den Ereignissen siehe Thietmar , Chronik IV,48- 50 (wie Anm . 1) , S. 187- 190 ; Adalbold von

Utrecht , Vita Heinrici II imperatoris c. 1—3 , ed. H . van RlJ , in : Nederlandse Historische Bronnen
3 (1983 ) , S . 7- 95 , hier S . 47- 51 . - Vgl. ferner ALTHOFF, Gerd : Otto III ., Darmstadt 1996 , S . 182-
186.
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ßen durch seine Herkunft für die Nachfolge im Königsamt prädestinierter Thronan¬
wärter existierte . Obschon hier nicht von einem explizit festgelegten Königswahlrecht
ausgegangen werden darf, hatte sich in der Praxis doch das Prinzip der Vater-Sohn-
Folge durchgesetzt und bewährt, wobei der amtierende König seinen Sohn als Nach¬
folger designierte und in der Folge häufig schon zu seinen Lebzeiten als sogenannten
Mitkönig einsetzen ließ . Die Großen des Reiches drückten ihre Zustimmung durch
eine eher symbolisch zu verstehende Wahlhandlung aus und sicherten dem auf diesem
Wege zum König erhobenen Königssohn durch Huldigung ihre Unterstützung zu.10
War nun , wie im Fall Ottos III . kein Sohn als potentieller Nachfolger vorhanden,
mußten die Mächtigen des Reiches einen der Ihren zum König bestimmen . Und es ist
leicht nachvollziehbar, daß ein solcher Prozeß , der im Ergebnis immer zu grundsätzli¬
chen Verschiebungen im Machtgefüge des Reiches führen mußte11

, in dessen Verlauf
ganz unterschiedliche Interessen und Ansprüche aufeinander trafen , und der in hohem
Maß von Konkurrenz und Konfrontation geprägt war , von allen Beteiligten als krisen¬
haft und problematisch erlebt wurde.

In unserem Fall war es Heinrich, der Gemahl Kunigundes und zu diesem Zeit¬
punkt noch Herzog von Bayern, der die allgemeine Trauer und Verwirrung sowie seine
- wie wir noch sehen werden — strategisch günstige Position ausnutzend , das Ringen
um die Königsmacht eröffnete und seinen Anspruch energisch zur Geltung brachte.
Kaum nämlich daß der sicher eindrucksvolle Leichenzug die Alpen überquert und
Bayern erreicht hatte , wurde er von Heinrich, der sich mit seinem bewaffneten Gefol¬
ge bei dem Kloster Polling am Ausgang der Alpenstraßen positioniert hatte , in Emp¬
fang genommen . Dabei gelang es dem Bayernherzog in einem Überraschungsmanöver
Erzbischof Heribert von Köln12 , der kraft seiner unangefochtenen Autorität die obers¬
te Befehlsgewaltüber das mit dem kaiserlichen Leichnam zurückkehrende Heer über¬
nommen hatte , zur Herausgabe der von diesem aufbewahrten Reichsinsignien zu
zwingen. Und als sich herausstellte, daß der Kölner — wie es scheint in weiser Voraus¬
sicht - die Heilige Lanze, und damit das damals wohl wichtigste und symbolkräftigste
königliche Herrschaftszeichen , bereits nach Köln voraus gesandt hatte , erwies sich,
daß Heinrich keinerlei Skrupel hatte , den Kirchenoberen so lange in Gewahrsam zu
nehmen , bis dieser die Auslieferung der Lanze durch einen Eid bekräftigt zusagte. Für
die Einlösung des Versprechens freilich mußte der Bruder Heriberts , der Bischof von
Würzburg, als Geisel bürgen.13

111 tönen hervorragenden Überblick bietet in diesem Zusammenhang BOSHOF, Egon : Königtum und
Königsherrschaft im 10 . und 11 . Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte 27) , München
21997 , mit reichhaltigen weiterführenden Literaturhinweisen ; vgl . ferner die forschungsgeschicht¬
lich interessante Zusammenstellung älterer Arbeiten in Hlawitschka , Eduard (Hg .) : Königswahl
und Thronfolge in ottonisch - frühdeutscher Zeit (Wege der Forschung 178) , Darmstadt 1971.

11 WeinfüRTER , Stefan : Heinrich II . (1002- 1024 ) . Herrscher am Ende der Zeiten , Darmstadt 22000,
S . 37.

12 Vgl . zu diesem insbesondere MÜLLER , Heribert : Heribert , Kanzler Ottos III . und Erzbischof von
Köln , in : Rheinische Vierteljahrsblätter 60 (1997 ) , S . 16—64.

13 Thietmar , Chronik IV,50, (wie Anm . 1) , S . 189 . - Vgl . ferner die Darstellungen von Schneider,
Reinhard: Die Königserhebung Heinrichs II . im Jahre 1002 , in : Deutsches Archiv 28 (1972 ) ,
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So lange sich der Leichenzug auf bayerischem Territorium bewegte, übernahm
Heinrich die Führung , auf die weitere Begleitung desselben hingegen verzichtete er.
Während der Leichnam Ottos über Eichstätt und Würzburg und anschließend wohl
mit dem Schiff über Main und Rhein zunächst nach Köln und schließlich nach Aachen
geleitet wurde, wo man ihn dann am Ostersonntag in dem von Karl dem Großen
gegründeten Münster bestattet hat , verfolgte Heinrich eigene Pläne und bereitete in
Abstimmung mit seinen Getreuen und Anhängern die notwendigen weiteren Schritte
vor . Mit seinem resoluten Zugriff auf die Reichsinsignienhatte der Herzog von Bayern
seinen Anspruch auf die Nachfolge im Herrscheramt unmißverständlich demonst¬
riert. 14 Und obgleich es ihm nicht gelungen war , die den Trauerzug begleitenden Gro¬
ßen dazu zu bewegen, ihm auf der Stelle und ohne allgemeine Beratung zu huldigen
und ihn damit offiziell als König anzuerkennen, hatte er sich durch sein handstreichar¬
tiges Vorgehen doch immerhin einen gewissen Vorsprung vor anderen möglichen
Prätendenten verschaffen können.

Daß Heinrich in der Tat nicht der einzige bleiben sollte , der sich für das Königs¬
amt interessierte, zeigte sich nur allzubald . Als aussichtsreiche Kandidaten galten dabei
vor allem Herzog Hermann II . von Schwaben und der Markgraf Ekkehard von Mei¬
ßen . 15 Während letzterer sich durch sein unkluges Vorgehen rasch selbst ins Abseits
manövriert hatte und noch bevor die Nachfolgefrage geklärt war, einem vermutlich
auf privater Fehde beruhenden Mordanschlag zum Opfer fiel, war Heinrich in dem
Schwabenherzog ein ernstzunehmender Gegner mit einer breiten Anhängerschaft
erwachsen, deren Kern die engeren Vertrauten des verstorbenen Kaisers bildeten, und
als deren treibende Kraft der Kölner Erzbischof Heribert agierte.

S . 74—104 , hier S . 79ff.; IlLAWlTSCHKA , Eduard : Kaiser Heinrich II ., in : Mittelalterliche Herrscher
in Lebensbildern . Von den Karolingern zu den Staufern , hg. v . Karl-Rudolf Schnith,
Graz/Wien/Köln 1990 , S . 166- 179 , bes . S . 169 ; SCHN EIDMÜLLER , Bernd : Neues über einen alten
Kaiser? Heinrich II . in der Perspektive der modernen Forschung , in : Bericht des Historischen
Vereins Bamberg 133 (1997 ) , S . 13 - 41 , hier S . 25f. ; SCHULZE , Hans K .: Hegemoniales Kaisertum.
Ottonen und Salier (Siedler Deutsche Geschichte 3) , Berlin 1998 , S . 298; WeinfurTER , Hein¬
rich II . (wie Anm . 11) , S . 38f.; ALTHOFF , Otto III . (wie Anm . 9) ; Ders .: Die Ottonen . Königs¬
herrschaft ohne Staat, Stuttgart/Berlin/Köln 2000, S . 202f.

14 Zur symbolischen Bedeutung der Reichsinsignien und ihrer legitimatorischen Kraft vgl . vor allem
Petersohn , Jürgen : „ Echte “ und „ falsche “

Insignien im deutschen Krönungsbrauch des Mittel¬
alters? Kritik eines Forschungsstereotyps , Stuttgart 1993 , bes . 108- 111 ; DERS., Über monarchi¬
sche Insignien und ihre Funktion im mittelalterlichen Reich, in: Historische Zeitschrift 266
(1998 ) , S . 47- 96 ; mit Blick auf das Agieren des Bayernherzogs nach dem Tod Ks . Ottos III . des
weiteren HLAWITSCHKA , Kaiser Heinrich II . (wie Anm . 13) , S . 169.

15 Thietmar , Chronik IV,52 u . V,3- 8 (wie Anm . 1) , S . 191 f. u . S . 223 - 231 . - Zu Hermann von
Schwaben siehe etwa Keller , Hagen : Schwäbische Herzöge als Thronbewerber : Hermann II.
( 1002) , Rudolf von Rheinfelden ( 1077) , Friedrich von Staufen (1125) . Zur Flntwicklung von
Reichsidee und Fürstenverantwortung , Wahl Verständnis und Wahlverfahren im 11 . und
12 . Jahrhundert , in : Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 131 (1981 ) , S . 123- 162 , bes.
S . 133- 139 . - Zu Ekkehard von Meißen vgl . z . B . Holtzmann , Robert : Geschichte der sächsi¬
schen Kaiserzeit (900- 1024) , Berlin 31955 , bes . S . 386- 389 ; oder BEUMANN , Helmut : Die Otto¬
nen , Stuttgart/Berlin/Köln 41997 , S . 157f.
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Die sich hier formierende Partei war für Heinrich in mehrfacher Hinsicht gefähr¬
lich : Zum einen hatte sie wichtige Vertreter aus nahezu allen Teilen des Reiches ver¬
sammelt, zum anderen repräsentierte sie in gewisser Hinsicht den Nachklang der Au¬
torität des verstorbenen Kaisers und verfügte schon aus diesem Grund über das Po¬
tential, die zu diesem Zeitpunkt noch Unentschlossenen langfristig auf ihre Seite zu
ziehen. Heinrich selbst konnte sich im wesentlichen auf seine bayerischen Anhänger
sowie Teile des fränkischen Adels stützen und stand überdies mit den Sachsen in Ver¬
handlungen16

, die zwar aussichtsreich verliefen, aber kostbare Zeit in Anspruch nah¬
men , während der auch sein Widersacher Hermann nicht untätig blieb . In dieser Situa¬
tion unternahm der Bayernherzog den entscheidenden Schritt. Seine guten Ver¬
bindungen zu Erzbischof Willigis von Mainz nutzend , schlug er sich mitsamt seinen
engsten Verbündeten nach Mainz durch , wo er sich , nachdem es ihm gelungen war
den Schwaben, der wohl genau dies befürchtet und daher mit seinen Truppen den
Weg verstellt hatte, durch einen strategischen Schachzug zu umgehen, am 7 . Juni von
Erzbischof Willigis zum König hat weihen, salben und krönen lassen. 17 Mit diesem
zweiten Überrumpelungsstück hatte Heinrich vollendete Tatsachen geschaffen. Eine
durch den Mainzer Erzbischof und damit dem ranghöchsten Bischof im Reich 18 vor¬
genommene Herrscherweihe konnte kaum angefochten werden , denn ein solcher
Versuch hätte nicht allein auf das Königtum Heinrichs, sondern auch auf die Autorität
des Kirchenoberen gezielt . Dennoch war seine Stellung ohne eine breite Basis der
Anerkennung durch die übrigen Mächtigen nicht gesichert, die eigentliche Arbeit lag
also noch vor ihm.

Heinrich , dessen Krönung bekanntermaßen in einem eher kleinen Kreise stattge¬
funden hatte , mußte nun wenigstens nachträglich um die Unterstützung und Zustim¬

mung derjenigen werben, die nicht dabei gewesen waren19
, und außerdem versuchen,

seinen Kontrahenten Hermann , der seinen Anspruch zunächst weiter aufrecht erhielt,
zur Unterwerfung zu bewegen. Letzteres nahm er gleich nach seiner Krönung in An¬
griff. Er begab sich unverzüglich nach Schwaben und versuchte den Gegner zu stellen.
Dieser jedoch entzog sich beharrlich einer Entscheidungsschlacht, so daß Heinrich
sich vorerst damit begnügen mußte , die Ländereien des Schwabenherzogs zu verwüs¬
ten , ehe er dann nach Sachsen zog, wo ihn am 25 . Juli in Merseburg endlich auch die

16 Hoi .T/ .mann , Sächsische Kaiserzeit (wie Anm . 15) , S . 387f . ; Weinfurter , Heinrich II . (wie
Anm. 11 ) , S . 51.

17 Thietmar , Chronik V,ll (wie Anm . 1) , S . 233f.
Is Zur Stellung des Mainzer Erzbischofs siehe auch STUTZ , Ulrich : Der Erzbischof von Mainz und

die deutsche Königswahl . Ein Beitrag zur deutschen Reichs- und Verfassungsgeschichte , Weimar
1910 ; Boshof , Egon : Köln , Mainz, Trier - Die Auseinandersetzung um die Spitzenstellung im
deutschen Episkopat in ottonisch -salischer Zeit , in : Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins
49 (1978 ) , S . 19—48 ; und zuletzt May, Georg : Der Erzbischof von Mainz als Primas , in : Archiv
für katholisches Kirchenrecht 164 (1995 ) , S . 76- 122.

19 SCHMIDT , Roderich : Königsumritt und Huldigung in ottonisch -salischer Zeit , in : Vorträge und

Forschungen 6 , Sigmaringen 21981 , S . 97- 233 , hier S . 148 ; Hi .awitschka , Kaiser Heinrich II.
(wie Anm. 13), S . 169 ; Beumann , Ottonen (wie Anm . 15 ) , S . 159.
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Großen des sächsischen Adels offiziell als König anerkannten und ihm huldigten.20

Anfang August traf der junge König dann wieder mit seiner Gemahlin , die wohl we¬
gen des ungewissen Ausgangs seines Mainzer Vorhabens und der zu erwartenden
Kampfhandlungen weder bei der Krönung noch bei den hierauf folgenden Unterneh¬

mungen zugegen gewesen war , in der Pfalz Grone nahe bei Göttingen zusammen.21
Und von dort aus begab sich das Herrscherpaar dann gemeinsam nach Paderborn , wo
am 10 . August, dem Tag des von den Ottonen besonders verehrten heiligen Laurenti¬
us , die Krönung Kunigundes vorgenommen wurde. 22

Zu diesem Zeitpunkt , soviel dürfte deutlich geworden sein , war das Königtum
Heinrichs alles andere als gesichert. Weder war sein Hauptwidersacher, der Schwaben¬
herzog Hermann II . , bezwungen, noch hatten ihm alle Mächtigen des Reiches gehul¬
digt und seine Herrschaft akzeptiert. Daß hiermit wichtigeAspekte angesprochen sind,
zeigt allein die Eile , mit welcher Heinrich den noch nicht abgeschlossenen Umritt
gleich nach der Krönung seiner Gemahlin fortsetzte. Schon am Tag darauf brach er,
kaum daß die Feierlichkeiten beendet waren, auf und reiste , begleitet von seinem Ge¬
folge , über Erwitte, Duisburg und Nimwegen bis nach Utrecht und dann von dort
über Elsloo nach Aachen, wo er am 8 . September auch von den lothringischen Gros¬
sen als König anerkannt und in einem symbolträchtigen Akt auf den Thron Karls des
Großen erhoben wurde. Anschließend begab sich das Herrscherpaar ohne größere
Aufenthalte über Boppard und Speyer nach Bruchsal. Und erst dort , am 1 . Oktober
1002 , fand mit der Unterwerfung Hermanns von Schwaben der langwierige Prozeß der
Herrschaftsübemahme Heinrichs II . seinen Abschluß.23

Mit Blick auf den Umstand , daß die Krönung Kunigundes als erste ostfränkische
Königinnenkrönung überhaupt ein Novum darstellte, mit diesem Akt also keine alt¬
bewährte Konvention bedient , sondern vielmehr ein neues Verfahren erprobt wurde,
stellt sich die Frage nach dem Grund um so drängender . Vor allem wenn man , neben
der großen , für mittelalterlicheVerhältnisse durchaus untypischen Eile , in welcher die
Festlichkeit stattfinden mußte , auch die insgesamt unzulänglichen örtlichen Verhältnis¬
se berücksichtigt. In diesem Kontext nämlich ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, daß aufgrund eines Großbrandes in Paderborn im Jahr 1000 , von dem
insbesondere Dom und Pfalzanlage nachhaltig beschädigt worden waren , in baulicher
Hinsicht lediglich Provisorien zur Verfügung standen. Die stark zerstörte Pfalz wird
allenfalls notdürftig hergerichtet und nur in Teilen benutzbar gewesen sein , und auch
die Bischofskirche muß man sich , das jedenfalls lassen die archäologischen Zeugnisse
vermuten , zu diesem Zeitpunkt wohl in erster Linie als Großbaustelle denken.24 Hinzu

20 Thietmar , Chronik V,16 - 17 (wie Anm . 1) , S . 239f.
21 GÖBEL , Daniela : Reisewege und Aufenthalte der Kaiserin Kunigunde , in : BAUMGÄRTNER (Hg .) ,

Kaiserin an der Jahrtausendwende (wie Anm . 2) , S . 53f.
22 Zur Bedeutung des Laurentiustages vgl . auch DÖRRIES , Hermann : Heinrich II . und Sachsen, in:

Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 51 (1953 ) , S . 16—35 , bes . S . 19f.
23 GÖBEL, Reisewege (wie Anm . 21 ) , S . 54f.
24 Vgl . hierzu BANNASCH , Bistum Paderborn (wie Anm . 4) , S . 134ff.; Hamer , Kunigunde von Lu¬

xemburg (wie Anm . 4) , S . 112f.; Balzer , Paderborn im frühen Mittelalter (wie Anm . 4) , S . 70- 73;
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kam ferner die große wirtschaftliche Belastung, die für das nicht eben finanzstarke
Bistum Paderborn besonders schwer zu schultern war . Die Verpflegung und Unter¬
bringung des kömglichen Hofes , der etliche hundert Personen samt Diensdeuten so¬
wie Zugvieh und Reitpferde umfaßte , hatte in solchen Fällen gewöhnlich der Gastge¬
ber zu tragen.25 Und daß dies für Bischof Rethar wie auch die Paderbomer Bevölke¬
rung tatsächlich eine kaum zu bewältigende Bürde war, zeigte sich schon im Verlauf
der Krönungsfeierlichkeiten. Die bayerischen Gefolgsleute König Heinrichs, die sich
offenbar nicht angemessen versorgt fühlten, schritten eigenmächtig zur Tat und ver¬
griffen sich an den Feldfrüchten der näheren Umgebung. Es kam zu handgreiflichen
Auseinandersetzungen mit der sich heftig wehrenden Bevölkerung, in deren Verlauf
auch Tote zu beklagen waren. Erst durch das persönliche Eingreifen Heinrichs konn¬
ten weitere Ausschreitungen verhindert werden.26

Alles in allem erweist sich , daß die Krönung Kunigundes im Vergleich zu anderen
Ereignissen dieser Art unter eher bescheidenen, um nicht zu sagen dürftigen Rahmen¬
bedingungen stattgefunden hat . Rahmenbedingungen, die im übrigen für alle Beteilig¬
ten absehbar gewesen waren, und bei denen daher davon auszugehen ist , daß sie sehr
bewußt in Kauf genommen wurden . In diesem Zusammenhang ist es natürlich zu¬
nächst einmal naheliegend, die große Eile Heinrichs wegen des noch nicht abgeschlos¬
senen Umritts als Ursache hierfür anzunehmen . Von Merseburg aus gesehen, war
Paderborn die einzige noch in der Diözese des Mainzer Erzbischofs Willigis gelegene
Bischofsstadt, und damit der einzige für eine schnelle Krönung in Frage kommende
Ort . Die ebenfalls in der Nähe gelegenen , sicher repräsentativeren Bischofssitze Hal¬
berstadt und Hildesheim boten insofern keine Alternative, weil die dort waltenden
Bischöfe Arnulf und Bernward wichtige Parteigänger Ekkehards von Meißen gewesen
waren27

, und zu den Gegnern Heinrichs gerechnet werden mußten . Zudem schwelte
zwischen dem Hildesheimer Bischof und seinem Mainzer Oberhirten seit langem eine
heftige Auseinandersetzung, der bereits erwähnte Gandersheimer Streit 28

Auch die nächste in diesem Kontext gewöhnlich angeführte Begründung, die beab¬
sichtigte Ehmng Bischof Rethars von Paderborn , der sich bei den, wie wir gesehen
haben , zähen Verhandlungen mit den sächsischen Großen für Heinrich eingesetzt
hatte , ist gut nachvollziehbar. Wenn freilich mit Blick auf die hohen Kosten eines
solchen zweifellos prestigeträchtigen Königsbesuches auch zu hinterfragen wäre , ob
nicht die Entscheidung für Paderborn als Krönungsort , die vermutlich erst wenige

und insbesondere Gai, Sveva : Der Schauplatz - Paderborn vor 1000 Jahren , in : Wemhoff (Hg .) ,
Kunigunde , empfange die Krone (wie Anm . 2) , S . 9- 19.

21 Vgl . z . B . Rii c.ki .nbi :rc ; , Hans -Jürgen : Königsstrasse und Königsgut in liudolfingischer und
frühsalischer Zeit (919- 1056) , Darmstadt 1965 , hier S . 90f.; sowie grundlegend BrÜHL , Carlri-
chard : Fodrum , Gistum , Servitium regis . Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des König¬
tums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland , Frankreich und Ita¬
lien vom 6 . bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts . 2 Bde. (Kölner Historische Abhandlungen 14/1,2 ) ,
Köln/Graz 1968.

26 Thietmar , Chronik V,19 (wie Anm . 1) .
27 Vgl . etwa HOLTZMANN , Sächsische Kaiserzeit (wie Anm . 15) , S . 390.
28 Siche Anm . 6.
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Wochen vor dem Ereignis gefallen ist , für den Paderbomer Bischof wirklich ungetrüb¬
ten Grund zur Freude bot.

Die hier noch einmal etwas deutlicher nachgezeichnete Argumentation , und damit
kommen wir auf die eingangs angestellte Überlegung zurück, greift indes nur dann
zuverlässig, wenn man davon ausgeht, daß die Königinnenkrönung , ähnlich etwa wie
der Herrscherumritt oder die Thronsetzung in Aachen, ein im Zuge der Erhebung
eines neuen Königs etablierter und um der Vollständigkeit willen zu vollziehender
Vorgang gewesen wäre . Genau dies aber war nicht der Fall , die Krönung Kunigundes
war letzthin ein Präzedenzfall. Es gab keine Tradition , der hier zu genügen gewesen
wäre. 29

Betrachten wir in diesem Kontext noch die ottonischen Vorgängerinnen Kunigun¬
des : Mathilde, Edgitha, Adelheid und Theophanu. 30 Für keine der hier genannten
Herrscherinnen ist eine eigenständigeKöniginnenkrönung überliefert, wenn auch wohl
aus unterschiedlichen Gründen . Bei Mathilde zum Beispiel kam eine in geistliche Wei¬
hehandlungen eingebettete Krönung schon allein deshalb nicht in Betracht, weil ihr
Gemahl Heinrich I . sich 919 zwar zum König hatte erheben lassen, aber die an und für
sich ebenfalls dazu gehörigen kirchlichen Zeremonien , als da wären Weihe, Salbung
und Krönung , konsequent abgelehnt hatte . Bei Edgitha, der ersten Gemahlin Ottos
des Großen , mochte sich eine Krönung insofern erübrigt haben , als die Tochter König
Eduards des Älteren von Wessex unabhängig von der Stellung ihres Gatten bereits
über eine eigenständige königliche Würde und Autorität verfügte. Ganz ähnlich verhält
es sich auch mit Adelheid, der zweiten Frau Ottos I . , welche dieser 951 , fünf Jahre
nach dem Tod Edgithas , geheiratet hatte , und die als Witwe König Lothars von Italien
nicht nur umfangreiche Besitzungen jenseits der Alpen, sondern auch die Anwart¬
schaft auf die italienische Königskrone in die Ehe mit einbrachte . Und bei Theophanu
schließlich , der Nichte des byzantinischen Kaisers Johannes Tzimiskes, die im Alter

29 Vgl. in diesem Zusammenhang den interessanten Beitrag von Smith , Julie-Ann : The Earliest
Queen -Making Rites , in : Church History 66 (1997 ) , S . 18- 35 , welche die frühen westfränkischen
Königinnenkrönungen mit dem Hochzeitszeremoniell in Verbindung bringt.

30 Vgl . jeweils die entsprechenden Abschnitte in GLOCKER, Winfrid : Die Verwandten der Ottonen
und ihre Bedeutung in der Politik. Studien zur Familienpolitik und zur Genealogie des sächsi¬
schen Kaiserhauses (Dissertationen zur mittelalterlichen Geschichte 5) , Köln/Wien 1989 ; Schnith
(Hg ) , Frauen des Mittelalters (wie Anm . 2); des weiteren FÖSSEL , Amalie: Die Königin im mittel¬
alterlichen Reich (Mittelalter-Forschungen 4) , Stuttgart 2000; KÖRNTGEN, Ludger : Starke Frauen:
Edgith - Adelheid - Theophanu , in : Otto der Große , Magdeburg und Europa . Bd. I : Essays, hg.
v . Matthias Puhle , Mainz 2001 , S . 119- 132 . - Zu Edgitha vgl . ferner WOLF, Günther : /Ethelfled
von Mercia und ottonische „dominae“ . Zum Rechtscharakter frühmittelalterlicher Frauenherr¬
schaft, in : Zeitschrift der Savigny -Stiftung für Rechtsgeschichte , Germ . Abt . 111 (1994 ) , S . 525-
535 , bes . 528f.; zu Adelheid vgl . WeinfüRTER, Stefan: Kaiserin Adelheid und das ottonische Kai¬
sertum , in : Frühmittelalterliche Studien 33 (1999) , S . 1- 19 ; zu Theophanu vgl . u . a . Fried , Johan¬
nes . Kaiserin Theophanu und das Reich, in : Köln . Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mit¬
telalters. FS Odilo Engels, hg. v . Hanna Vollrath u . Stefan Weinfurter (Kölner Historische Ab¬
handlungen 39) , Köln/Weimar/Wien 1993 , S . 139- 185 ; sowie die Beiträge in Euw , Anton
von/SCHRElNER , Peter (Hgg .) , Kaiserin Theophanu . Begegnung des Ostens und Westens um die
Wende des ersten Jahrtausends . 2 Bde., Köln 1991 , jeweils mit weiterer Literatur.
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von nur zwölf Jahren mit Otto II . , dem Sohn Ottos des Großen und Adelheids, ver¬
mählt wurde und damit die von ihrem Schwiegervater lang erstrebte Anerkennung
seines Kaisertums durch Byzanz sichtbar zum Ausdruck brachte, hielt man sich gar
nicht erst mit einer — aus römischer wie auch byzantinischer Perspektive — vergleichs¬
weise provinziell wirkenden Königinnenkrönung auf. Da Otto II . mit Blick auf das
hochrangige Ehebündnis ohnehin bereits zum Mitkaiser erhoben worden war, wurde
auch Theophanu im Zuge ihrer in Rom und vom Papst vorgenommenen Eheschlie¬
ßung direkt zur Kaiserin gekrönt.

Hätte nun die Hauptintention der Krönung Kunigundes vornehmlich auf eine öf¬
fentliche Rangerhöhung gezielt , wären weder die große Eile , noch die zahlreichen in
Kauf genommenen Einschränkungen verständlich. Wäre es nur darum gegangen,
Kunigunde mit eigenständiger königlicher Würde zu versehen , dann wäre durchaus
Zeit gewesen, zu warten bis Heinrich seinen Umritt beendet hatte , um anschließend
das festliche Ereignis mit den üblichen dazu gehörigen Feierlichkeiten angemessen
repräsentativ, mit hochrangigen Gästen gebührend begehen zu können . Angesichts
der hier entwickelten Zusammenhänge sind offenbar ganz andere - sowohl vom Her¬
kommen als auch von der Person Kunigundes unabhängige - Gründe für die in Pa¬
derborn inszenierte Krönung anzunehmen , wobei gewöhnlich der zusätzliche legitima¬
tionsstiftende Charakter dieses Ereignisses in den Vordergrund gerückt wird. Die Vor¬
stellung, daß Heinrich II . , gerade weil seine Stellung zu diesem Zeitpunkt noch in
hohem Maße gefährdet war, jedes nur denkbare stabilisierende und herrschaftssi-
chemde Moment auszunutzen versucht hatte , ist naheliegend und nicht von der Hand
zu weisen. Inwiefern indes der bis dahin zumindest im ostfränkischen Reich nicht
üblichen Krönung der Herrschergemahlin in den Augen der Zeitgenossen überhaupt
eine stabilitätsfördernde Funktion zukommen konnte , ist bislang freilich kaum thema¬
tisiert noch näher untersucht worden.
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Gute Regierung oder Schlendrian?

Bericht zur elften Regionalgeschichtstagung des Faches Geschichte vom
9 . November 2002 zum Thema „Leben unter dem Krummstab - Der

geistliche Staat vor der Säkularisation “ im Auditorium Maximum der
Universität Paderborn

von Michael Ströhmer

„Die gelinde Regierungsart der Bischöfe
hat ihren Unterthanen viele Vortheile ver¬
schaffet , welche in einem weltlichen Staate
nicht angetroffen werden [. . .] . Diese
Vortheile betreffen den Adel , den Bürgers¬
und Bauernstand . Viele öffentliche Lasten,
denen die Unterthanen eines weltlichen
Staates unterworfen sind, finden in einem
bischöflichen Lande nicht statt .

“

Mit diesen Worten kommentierte der
Reichsjurist Johann Friedrich Eisenhart
1759 die zeitgenössische Redensart „Unter
dem Krummstab ist gut leben“

. Er griff
damit in die politische Tagesauseinander¬
setzung ein , in der unter aufklärerischem
Einfluß den geistlichen Staaten auf dem
Boden des alten Heiligen Römischen Rei¬
ches Deutscher Nation zunehmend massiv
die Existenzberechtigung bestritten wurde.
Diesen meist von Bischöfen regierten Ter¬
ritorien , die nahezu ein Sechstel der Reichs¬
fläche ausmachten und immerhin 30% zur
Finanzierung der Reichsaufgaben beitrugen
und auch durch ihre verfassungsmäßige
Stellung das Reich wesentlich stützten , be¬
gegneten in der Öffentlichkeit ein ganzes
Bündel von Vorwürfen und Vorbehalten.
Ihre Kritiker zeichneten ein trosdoses Bild:
von den politisch unfähigen Fürstbischö¬
fen , die dem Spiel, der Jagd und noch ganz
anderen schweißtreibenden Leidenschaften
frönten , über Verwaltungswirrwarr und
mangelnde Staatlichkeit bis zu kulturellem
Tiefstand und militärischer Ohnmacht . Als
dann die Säkularisation, die Aufhebung der
geistlichen Staaten , besiegelt durch den
Reichsdeputationshauptschluß vom Febru¬

ar 1803 , nicht mehr aufzuhalten war , ent¬
rang sich denn auch 1801 einem unbekann¬
ten Schreiber im Westfälischen Anzeiger
ein Seufzer der Erleichterung : „die Fesseln
des Schlendrian sind zerbrochen !“ , womit
er freilich das alte politische System insge¬
samt im Visier hatte . Dieses negative Urteil
hat im Grunde genommen das historische
Urteil über den Bischofsstaat bis in jüngere
Zeit geprägt und somit auch seine Aufhe¬
bung im nachhinein legitimiert . Ob man
ihm damit aber auch historische Gerechtig¬
keit widerfahren läßt , ist stark zu bezwei¬
feln.

Auf diese Forschungsproblematik hat
Professor Dr . Frank Göttmann als Früh¬
neuzeithistoriker und Tagungsleiter in Per¬
sonalunion in seinem Eröffnungsreferat
hingewiesen . Er gab darin Einblicke über
das Forschungsinteresse , über die Aus¬
gangslage sowie die diversen Fragestellun¬
gen , Ansatzpunkte und Perspektiven eines
breit angelegten Forschungsunternehmens
an seinem Lehrstuhl , welches sich ange¬
sichts des zwiespältigen Bildes vornehmlich
am Beispiel der nordwestdeutschen Fürst¬
bistümer Köln , Münster , Osnabrück , Pa¬
derborn und Hildesheim mit den Proble¬
men noch einmal von Grund auf befassen
will . Es rückt in den Mittelpunkt die über¬
geordnete Frage, was denn überhaupt das
Eigentümliche eines von einem geistlichen
Würdenträger regierten Staatswesens aus¬
machte . Wie gestaltete sich dessen Herr¬
schaft , von welchem Selbstverständnis war
sie geleitet, was waren deren strukturelle
Grundlagen und wie sahen die Lebensver-
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hältnisse aus, so daß auch die Untertanen
dem Diktum vom guten Leben unter dem
Krummstab zuzustimmen vermochten -
oder ihm eben widersprachen ? Die Ant¬
worten auf diese Fragen könnten der Ge¬
schichtswissenschaft in Zukunft eine soli¬
dere Basis dafür bieten , den historischen
„Erfolg “ oder „Mißerfolg“ der geistlichen
im Vergleich zu den weltlichen Staaten neu
zu bewerten.

Sämtliche Referenten der diesjährigen
Tagung , darunter drei junge Doktoranden,
gehören der Paderborner Forschergruppe
an . Sie trugen aus ihren laufenden For¬
schungsarbeiten vor . Den Anfang machte
Dr . Bettina Braun . Sie widmete sich unter
dem Thema „Fürst , Bischof , Landesherr -
Die geistlichen Fürsten in der Spätzeit des
Alten Reiches“ dem Spannungszustand
zwischen geistlichem Seelsorgeauftrag des
Bischofs und weltlicher Regierungsaufgabe
des Fürsten , welcher in dem Doppelbegriff
Fürstbischof zum Ausdruck kommt . Aus
den Quellen direkt sind darüber keine Auf¬
schlüsse zu erlangen . Indessen gelang es
ihr , durch den Vergleich zweier Paderbor¬
ner Fürstbischöfe , Hermann Werner von
Wolff- Mettemich zur Gracht (reg . 1683—
1704) und Clemens August von Bayern
(reg. 1719 - 1761 ) unter den Gesichts¬
punkten Erziehung , Bischofstätigkeit und
familiäre Einbindung die Hypothese zu
entwickeln , daß das auf dem Trienter Kon¬
zil reformulierte Bischofsideal entgegen
verbreiteter Forschungsmeinung durchaus
auch für den geistlichen Reichsfürsten aus
großem Hause zunehmend verpflichtenden
Charakter gewann.

. Diese These wurde von Lars Reinking
durch eine architektur - und kunst¬
historische Analyse der Hauptraumfolge
und zentraler Fresken eines herausragenden
bischöflichen Residenzbaus flankiert:
„Herrschaftliches Selbstverständnis und
Repräsentation im geistlichen Fürstenstaat
des 18 . Jahrhunderts . Das Beispiel Schloß

Brühl des Kölner Kurfürsten Clemens Au¬
gust“. Ausgehend von der Prämisse , daß
repräsentative Architektur als politischer
Bedeutungsträger interpretiert werden kön¬
ne , arbeitete er an Hand von Lichtbildern
überzeugend die Selbstdarstellung des Kur¬
fürsten als Mäzen der schönen Künste , als
Friedensfürst und treuer Vasall des Kaisers
heraus.

Die Frage nach der Funktion von Re¬
präsentation spielte auch in die Thematik
hinein , der sich Mareike Menne M .A . in
ihrem Beitrag „Bischöfliche Kirchenvisita-
tion im 17 . Jahrhundert . Seelsorge oder In¬
strument weltlicher Herrschaft ?“ verschrie¬
ben hat . Auch die in anderem Kontext auf¬
geworfene Frage nach dem Aufgaben - und
Anforderungsprofil eines Fürst —Bischofs
erhielt eine weitere Perspektive durch die
Untersuchung der sog. Generalvisitation
der Paderborner Diözese , die Fürstbischof
Dietrich Adolf von der Reck (reg. 1650—
1661) persönlich zwischen 1654 und 1656
durchgeführt hat . Die Referentin kam zu
Schlüssen , die zweifellos — wie übrigens je¬
der der Vorträge auf seine Weise - die wei¬
tere Diskussion über das Wesen geistlicher
Staatlichkeit befruchten werden : Bei der Vi¬
sitation der Pfarrgemeinden sind die Ab¬
sichten von Seelsorge und weltlicher Herr¬
schaftsverdichtung faktisch nicht zu tren¬
nen ; ein Befund , der so auch von den Un¬
tertanen wahrgenommen wurde . Die Tren¬
nung der Begriffe „Fürst “ und „Bischof'
stellt sich somit primär als ein heuristisches
Instrument des Historikers , und weniger als
eine historische Tatsache dar.

In den beiden folgenden Vorträgen kam
verstärkt der politische Widerpart der
fürstbischöflichen Regierungsspitze in den
Blick. Andreas Müller stellte sein um¬
fangreiches prosopographisches Material
vor , das er erarbeitet hat , um den in den
Quellen jenseits der normativen Mitwir¬
kungsrechte nur schwer faßbaren „infor¬
mellen“ politischen Einfluß des Landadels
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im Herzogtum Westfalen zu greifen . Durch
eine quantifizierende Strukturierung der im
westfälischen Raum ansässigen Adelsfamili¬
en , welche qua „Aufschwörung “ Vertreter
zu den Arnsberger Landtagen schicken
durften und Pfründen in den nord¬
westdeutschen Domkapiteln innehatten,
konnte er in seinem Beitrag „Die Ritter¬
schaft des kurkölnischen Herzogtums
Westfalen zwischen 1660 und 1802 . Regio¬
nale Verflechtungen und politische Eigen¬
ständigkeit“ eine Kemgruppe von Familien
herauskristallisieren, welche die maßgebli¬
chen politischen Positionen und Verwal¬
tungsstellen besetzten und innerhalb ihrer
Verwandtschaft Weitergaben. Diese Adels-
verbindungen reichten über die Territorial¬

grenzen hinweg und standen daher eo ipso
einer Zentralisierungspolitik seitens des

„ frühmodemen “ Staates entgegen.
So ist sicherlich auch die vorgebliche

Unterwerfung der Stadt Paderborn unter
die Herrschaft des Fürstbischofs als ihrem
Stadtherm differenzierter zu bewerten . In
seinen Ausführungen „Städtische Finanzen
und frühmodemer Bischofsstaat . Die Pa-
derbomer Finanzverwaltung im 17 . Jahr¬
hundert “

, die den Tag abschlossen , konnte
Dr . Andreas Neuwöhner am Beispiel des
Paderbomer Stadthaushalts die schrittweise
Integration der ehemals weitgehend auto¬
nomen Stadt in den Bischofsstaat demonst¬
rieren . Obwohl der Fürstbischof das uner¬
freuliche Finanzgebaren des Rates und die

innerstädtischen Konflikte nutzte , um seine
Kontrolle über die Stadt zu verstärken,
stand hinter dem Verlust städtischer Selb¬
ständigkeit doch weniger eine zielgerichtete
stadtherrliche Politik als eine ruinöse Fi¬
nanzlage aufgrund immer neuer Belastun¬
gen durch den Dreißigjährigen Krieg , wel¬
che schließlich eine finanzielle Konsolidie¬
rung verhinderte . Andererseits ist aber auch
eine zunehmende Abschöpfung der Pader¬
bomer Finanzkraft durch den Staat nicht
zu übersehen . Bemerkenswert scheint da¬
bei, daß für den Verlust an Selbständigkeit
in erster Linie nicht der gezielte herr¬
scherliche Wille des Fürsten , sondern eine

Verkettung ungünstiger Faktoren verant¬
wortlich zu machen ist - vor allem der

Dreißigjährige Krieg, womit auch der ver¬
breiteten Forschungsmeinung zu wider¬

sprechen wäre, der Niedergang der Städte
hätte aus konjunkturellen Gründen bereits
im ausgehenden 16 . Jahrhundert eingesetzt.

Die skizzierten Vorträge haben das wei¬
te Feld vielversprechender Forschungsan¬
sätze zu Problemen der „geistlichen Staat¬
lichkeit“ in der Frühen Neuzeit aus unter¬
schiedlichen Perspektiven beleuchtet und
eine lebhafte Diskussionsbeteiligung der
weit über hundert Teilnehmer hervorgeru¬
fen . Nimmt man die vielen positiven Stim¬
men zu ihrem Inhalt und Verlauf , so darf
auch die diesjährige Regionalgeschichtsta¬
gung als gelungen in die Annalen einer
mitderweile elfjährigen Tradition eingehen.

Strenge Regeln für Tand und Glitter

Darstellungsmedien in der mittelalterlichen Gesellschaft

von Fabian Rijkers und Bettina Schleusing

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen war
Kleidung ein Element der Repräsentation
des eigenen Standes und der sozialen Dis¬
tinktion . Kleidung und Schmuck dienten
und dienen einzelnen Gruppen innerhalb
der Gesellschaft zur Kennzeichnung unter¬
einander und zur Abschließung nach au¬

ßen . Mode , Uniform , Volkstracht und
Standestracht sind nur einige der Spielarten,
die vom Bedürfnis der Menschen nach Un¬
terscheidung durch Kleidung zeugen . Im
Unterschied zur rein stilkundlichen histori¬
schen Kostümforschung ist die genauere
Erforschung der Zeichenhaftigkeit von
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Kleidung und Repräsentation im jeweiligen
geschichtlichen Kontext eine relativ junge
historische Teildisziplin . Interdisziplinarität
heißt auch hier - wie so oft — das Schlüs¬
selwort, denn nur mit den Methoden und
Ergebmssen von Geschichts - und Litera¬
turwissenschaft , Kunstgeschichte , Archäo¬
logie, Soziologie und historischer Anthro¬
pologie lässt sich der komplexen Bedeutung
von Kleidung und Kleidungsnormierung in
der Geschichte auf die Spur kommen.

Aus diesem Grund veranstaltete das
Paderborner MittelalterKolleg am 15 . und
16 . November 2002 ein Kolloquium unter
dem Titel „Kleidung und Repräsentation in
Antike und Mittelalter“

. Die einladenden
Kollegiatinnen und Kollegiaten wollten mit
der Veranstaltung , die gleichzeitig auch ei¬
nen Schlusspunkt unter die zweijährige
Förderungsdauer setzte , gemäß dem Motto
des Kollegs (Kloster und Welt . . .) verschie¬
denste Aspekte geistlicher und weltlicher
Kleidung beleuchten und diskutieren . Der
erste Tag des Kolloquiums widmete sich
dem Kontext geistlicher bzw . liturgischer
Kleidung und Repräsentation . Götz Hart¬
mann (Jena) stellte anhand einer Episode
aus Gregor von Tours Uber vitae patrum ü-
ber den Burgunderkönig Chilperich und
den charismatischen Eremiten Lupicinius
Bedeutung und Traditionslinien der „typi¬
schen“ frühchristlichen Eremitenkleidung
vor . Er folgerte , dass das rauhe Kleid „aus
Fellen“

, welches die Ausgesetztheit und
auch Nichtigkeit der menschlichen Exis¬
tenz innerhalb der göttlichen Ordnung
symbolisierte, unverzichtbar zum Charisma
des. eremitischen Wundertäters gehörte.
Das Kleid aus Fellen war für die Menschen
ein tradiertes Erkennungszeichen des An¬
dersseins, seinem Träger maßen sie unwill¬
kürlich eine göttliche Inspiration bei . Erst
mit der Einführung regelmäßiger Bezüge
und einer einheitlichen Mönchskleidung , so
lässt Gregor von Tours uns schlussfolgern,
fand auch die Wundertätigkeit der Eremi¬

ten ihr Ende . Die Bedeutung der „asketi¬
schen Höchstleistung “ für die Glaubwür¬
digkeit des „heiligen Mannes“ in den Augen
seiner Zeitgenossen wurde hier eindrucks¬
voll demonstriert.

Die mönchische Kleidung des Hoch¬
mittelalters untersuchte Gaby Lindenmann
(Paderborn ) . In ihrem Vortrag ging sie -
auch anhand zeitgenössischer Darstellun¬
gen - insbesondere auf das Habit des Zis¬
terzienserordens ein , das in den consuetudines
des Ordens auf das genaueste beschrieben
und für alle Gelegenheiten vorgeschrieben
wurde . Material, Beschaffenheit , Form und
Schnitt des Habits wurden immer wieder
exakt festgelegt, was darauf schließen lässt,
dass auch bei den Zisterziensern versucht
wurde , die Armut und Schlichtheit des Ge¬
wandes unerlaubt aufzubessern . Dennoch
gehörte die betont einfache Kleidung der
Zisterzienser ebenso zu ihrem Selbstver¬
ständnis - das sie auch nach außen trans¬
portieren wollten - wie die für sie typische
Bauweise.

Stab und Schmuck
Mit einem für uns selbstverständlichen , in
seinen Wurzeln jedoch keineswegs geklär¬
ten Phänomen geistlicher Repräsentation
befasste sich Thomas Vogtherr (Osna¬
brück) : den Bischofs - und Abtsstäben . Die
ersten schriftlichen Belege für dieses Sym¬
bol geistlicher Herrschaft finden sich auf
der iberischen Halbinsel : bei Isidor von Se¬
villa und in den canones des 4. Konzils von
Toledo 633 . Weder Isidor noch die Kon¬
zilsbeschlüsse gehen allerdings auf die exak¬
ten Wurzeln des Begriffs ein. Ebensowenig
ist zu klären, ob zuerst Bischöfe oder Äbte
über den Stab verfügten . Die ältesten erhal¬
tenen Stäbe stammen aus Irland , vermutlich
mehrere hundert Jahre vor ihrem Auftreten
in Mittel- und Südeuropa . Erhaltene In¬
schriften auf Bischofsstäben des 11 . Jahr¬
hunderts zeigen, dass sich ihre Träger
durchaus mit der Bedeutung des Stabes
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auseinandersetzten . Den einzelnen Teilen
der typischen Form des Bischofsstabes
wird jeweils eine spezielle Funktion inner¬
halb des geistlichen Hirtenamtes zugewie¬
sen. Der Ornat des Bischofs war auch
Thema des Vortrags von Gudrun Sporbeck
(Köln ) . Anhand erhaltener Paramente aus
Gräbern Kölner Erzbischöfe des 10 . und
11 . Jahrhunderts wies sie auf die vielschich¬
tige Bedeutung dieser reichen Grabausstat¬
tungen hin . Die Bischöfe wurden in vollem
Ornat und in kostbaren byzantinischen Sei-
dengewändem vor ihrer Bestattung zu¬
nächst auf dem seit Erzbischof Anno II.
bekannten Kölner Stationsweg in den ein¬
zelnen Kölner Kirchen aufgebahrt . Die
Funktion der kostbaren Paramente als öf¬
fentliche Demonstration des Ranges der
verstorbenen Kirchenfürsten wird hier be¬
sonders deutlich . Interessant ist aber auch,
dass nachgewiesenermaßen einige Gräber
des 10 . und 11 . Jahrhunderts im 12 . Jahr¬
hundert geöffnet und Textilien hinzugefugt
wurden , offenbar um den Reichtum der
Gräber nochmals aufzuwerten . Gleichzeitig
erfüllten die Paramente auch die Funktion
von Sekundärreliquien . Erstaunlicherweise
stammt der reiche Kölner Paramenten-
schatz im Unterschied zu den ebenfalls
großen Beständen in Halberstadt oder
Danzig fast ausschließlich aus den Bi-
schofsgräbem , was den hohen Rang der
Kölner Erzbischöfe nochmals verdeutlicht.

Den Abschluss des ersten Tages machte
Martin Leutzsch (Paderborn ) mit seinem
Vortrag über die Bedeutung von Kleidung
im Neuen Testament . Anhand verschiede¬
ner Schriftstellen gelang ihm eine sehr dif¬
ferenzierte Einordnung der verschiedenen
Gewänder in ihrer wörtlichen und übertra¬
genen Bedeutung in den geistes- und religi¬
onsgeschichtlichen Kontext , wobei die
konkreten Wurzeln der liturgischen Ge¬
wandung nach wie vor anhand der Bibel
nicht endgültig zu klären sind.

Der zweite Tag der Tagung begann in¬
ternational mit zwei Beiträgen aus Spanien.
Zunächst sprach Javier Arce (Madrid) über
„Dress Control in Late Antiquity“

. Er stell¬
te heraus , dass die Regulierung und Kon¬
trolle der Kleidung in der römischen Ge¬
sellschaft eine lange Geschichte hatte.
Dennoch gab es eine Auffälligkeit vom Be¬
ginn der Mitte des 4. Jahrhunderts an . Es
wurden Gesetze verfasst , die im Besonde¬
ren die Regulierung der Kleidung für Sena¬
toren , Konsuln , Funktionäre und gar Skla¬
ven behandelten . Diese Gesetze , so Arce,
seien nicht als gegen die „Barbaren “ in
Rom gerichtet zu interpretieren . Im Ge¬
genteil zeigten sie, dass die Römer selber
versuchten , „barbarische “ Bräuche und
Gewohnheiten zu imitieren . Mit neuen Ge¬
setzen wollte der Kaiser diese Entwicklung
unterbinden , auch aus Angst , durch das
Tragen anderer barbarischer Kleidung
könnten Römer versuchen , mehr sozialen
Einfluss zu erlangen oder gar die maiestas zu
usurpieren . In all diesem zeigt sich nach
Arce die große Bedeutung äußerlicher Sym¬
bole in einer streng hierarchisch geglieder¬
ten Gesellschaft und in einem despotischen
System. Dann sprach Gisela Ripoll Lopez
(Barcelona) über den Schatz von Guarrazar,
der Mitte des 19 . Jahrhunderts in Spanien
entdeckt wurde . Kronen und Votivkreuze
waren Gaben von Königen , Adeligen und
Geistlichen an die Kirchen der westgo¬
tischen Hauptstadt Toledo . Diese Praxis,
seit der Zeit König Reccareds bekannt,
wurde während des ganzen Mittelalters
fortgeführt . Ripoll sieht in diesen Schen¬
kungen eine Demonstration der Macht sei¬
tens der Könige und Adeligen und so sei
gerade aufgrund der künstlerisch herausra¬
genden Stellung und des Reichtums der
Gaben nach der Bedeutung in der Herr¬
schaftssymbolik zu fragen . In der anschlie¬
ßenden Diskussion war im Besonderen die
Herkunft der Schmuckstücke ein intensiv
besprochener Punkt . Während Ripoll die
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Produktionsstätten in Alexandria oder
Konstantinopel sah, gingen andere von ei¬
ner möglichen Existenz von Werkstätten
am Hofe des Königs von Toledo aus.

Vorgeschriebene Kleiderfarben
Michael Jucker (Zürich) hielt einen Vortrag
über die Wahrnehmung symbolischer Ord¬
nung im spätmittelalterlichen Gesandt¬
schaftswesen . Dabei unterstrich er, dass
man innerhalb der vermeintlich egalitär
strukturierten Eidgenossenschaft durch den
Einsatz verschiedener Medien dennoch ei¬
ne Unterscheidung zwischen den Vertre¬
tern der einzelnen schweizerischen „ Orte“
herstellte . Medien seien dabei die Sitzord¬
nung , Siegel und auch die Kleidung gewe¬
sen. Letztere unterschied sich nicht nur
durch Standesfarben , sondern auch durch
edlere Medien wie Wamse , Pelzschauben
und Goldketten . Auf diese Weise sollte der
Rang ausgedrückt und im Besonderen der
Führungsanspruch der Städte hervorgeho¬
ben werden . Zudem seien mehrere Medien
zur Distinktion gleichzeitig eingesetzt wor¬
den . Bewusst war man an- oder abwesend,
trug bestimmte Kleider , wechselte diese
oder verkleidete sich gar . Schriftlich sei der
Körpereinsatz und Kleidergebrauch im Ge¬

sandtschaftswesen dann festgehalten wor¬
den , wenn die „Ordnung “ auf irgendeine
Weise gestört wurde . Der Normalfall , so
Jucker , sei in den Quellen hingegen selten
beschrieben . Der letzte Beitrag der Tagung
wurde von Alexandra Nusser (Paderborn)
bestritten . Sie sprach über spätmittelalterli¬
che Autorenbilder am Beispiel der Überlie¬
ferung von Jean de Mandevilles „Reisen“ in
Europa und zeigte, dass bebilderte Hand¬
schriften und Drucke Aufschluss über die
Autorenvorstellungen der Zeitgenossen ge¬
ben können , wobei Kleidung und Ausstat¬
tung der dargestellten Personen eine be¬
sondere Aussagekraft zukommt . Die signi¬
fikanten Differenzen zwischen mehreren
französischen und deutschen Versionen
wurden dabei in Bezug zur Gebrauchsfunk¬
tion der Texte und ihrem Rezipientenkreis
gesetzt und interpretiert.

So spiegelte die Schlussdiskussion des
Workshops auch dessen Verlauf und
zugleich die Intentionen des Kollegs wider:
den fächer- und länderübergreifenden Aus¬
tausch auf allen akademischen Ebenen , der
hier mit Beiträgen von Kollegiaten bis zu
Professoren und heftiger, aber niemals
feindseliger — und meist humorvoller -
Diskussion realisiert werden konnte.

Zur didaktischen Konzeption eines „lernenden Stadtmndgangs“:
Paderborn im Nationalsozialismus

von Rainer Pöppinghege

Das Projekt eines thematischen Stadtrund¬
gangs zum Nationalsozialismus in Pader¬
born entstand im Anschluss an ein im Win¬
tersemester 2000/2001 von mir veranstal¬
tetes Grundseminar an der Universität Pa¬
derborn . Mit einigen interessierten Studie¬
renden , die verschiedene Themen im Rah¬
men des Seminars intensiver bearbeitet hat¬
ten , gründete ich eine Arbeitsgruppe

zwecks Entwicklung eines Rundgangs.1
Dabei konnte auf konzeptionelle und di¬
daktische Erfahrungen aus einem ähnli¬
chen Projekt in Münster zurückgegriffen
werden.2

1 Mitglieder der studentischen Arbeitsgruppe
waren bzw. sind: Melanie Grote, Miriam
Herbst , Anja Oeynhausen , Sebastian Kemper,
Kristina von Twistern und Jost Wedekin.

2 Rainer Pöppinghege : Zwischen Kreuz und
Hakenkreuz , in : Ulrich Bardelmeier/Andreas
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Am Anfang stand die theoretisch¬
didaktische Diskussion innerhalb der
Gruppe über Chancen und Grenzen der
Lernform Stadtrundgang. 3 Mit einem er¬
weiterten Begriff der Kategorie „ Ge¬
schichtsbewusstsein “ erstreckt sich histori¬
sches Lernen auch auf den außerschuli¬
schen Raum , denn es findet in allen Le¬
bensphasen eines Menschen statt . Das Ler¬
nen vor Ort bietet dabei den Vorteil, dass
es an die lebensweltlichen Zusammen¬
hänge der Adressaten anknüpft und ein
multimediales , ganzheitliches Lernen er¬
möglicht . Die sinnliche Wahrnehmung au¬
ßerhalb von Klassenzimmern und Vor¬
tragsräumen kann dabei die Auseinander¬
setzung mit dem historisch Rekonstruier¬
ten fördern . Gerade die Verbindung von
makrogeschichtlichen Strukturen mit der
Alltagsgeschichte vor Ort steigert die Lem-
motivation der Teilnehmer durch den le¬
bensweltlichen Bezug . Prinzipiell ist es
wünschenswert , dass ein solcher Stadt¬
rundgang in einen strukturierten Lehr - und
Lernprozess eingebettet wird - beispiels¬
weise eine Vortrags - oder Unterrichts¬
reihe.4

Der Erfolg eines Rundgangs hängt -
mehr als bei jeder anderen Lemform - von
einer Vielzahl externer und interner Fakto¬
ren ab . So spielen neben dem reinen inhalt¬
lichen Konzept die Form der Präsentation
durch den Leiter , der Einsatz von Text-
und Bildquellen sowie die Er-

Schulte Hemming [Hgg.] , Münster -Streifzüge,
Münster 1995 , S . 104—115.

3 Vgl . die Einträge „Historisch -politisches Ler¬
nen“ und „Lernen vor Ort “ in : Lexikon der
politischen Bildung, hg. v. Georg Weißeno,
Bd. 2: Klaus-Peter Hufer [Hg .] : Außerschuli¬
sche Jugend - und Erwachsenenbildung,
Schwalbach 1999.

4 Bernd Hey: Exkursionen , Lehrpfade , alterna¬
tive Stadterkundungen , in : Handbuch der
Geschichtsdidaktik , hgg. v. Klaus Bergmann
et al., Düsseldorf 1979 , S . 728.

Wartungshaltung und der Kenntnisstand
der Teilnehmer eine große Rolle. Eine un¬
tergeordnete - aber nicht zu vernachlässi¬
gende - Funktion besitzen externe Einflüs¬
se wie das Wetter oder der Straßenlärm . Sie
können den Erfolg eines Rundgangs zu¬
mindest punktuell behindern. 5

Um die „stummen “ Quellen zum spre¬
chen zu bringen , bedarf es gezielter Erläu¬
terungen durch den Leiter eines Rund¬
gangs. Denn die historische Authentizität
der Orte erschließt sich in vielen Fällen
nicht automatisch . Nur wenige Orte sind
noch in jenem Zustand wie vor 60 oder 70
Jahren . Und wenn sie es sind, dann werden
sie heute anders genutzt oder tauchen in
einem veränderten städtebaulichen Zu¬
sammenhang auf. 6 Eine unmittelbare emo¬
tionale Ausstrahlung auf den Betrachter ist
also nicht immer gegeben . Unterstützende
Erläuterungen durch den Leiter sind daher
notwendig . Die Gefahr , dass sich bei einem
solchen Rundgang eine passive Erwar¬
tungshaltung der Teilnehmer aufbaut , be¬
steht zweifellos.7 Sie kann jedoch leichter
als bei einem klassischen Vortrag auf¬
gebrochen werden , indem der Leiter mehr¬
fach die reine Vortragsform verlässt und
z . B . Impulsfragen stellt, die Teilnehmer
animiert , die Standorte näher zu in¬
spizieren, eigene Schlüsse zu ziehen oder
zwischen den einzelnen Stationen Fragen
aufgreift . Um die „stummen “ Quellen zum
Reden zu bringen , entschied sich die Ar¬
beitsgruppe darüber hinaus für den zusätz¬
lichen Einsatz von schriftlichen und bildli¬
chen Medien, die den Kurzvortrag an den
einzelnen Stationen unterstützen.

5 Beispielsweise stellten wir fest, dass am
Maspemplatz der Parksuchverkehr und die
Motorengeräusche störend wirkten.

6 Den Maspemplatz kann man sich angesichts
der Masse von parkenden Autos kaum noch
als historisches Aufmarschgelände vorstellen.

7 Hey, S. 728.
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Grobkonzept und Feinabstimmung
Beim Grobkonzept ging es zunächst um
die Umsetzung der fachwissenschaftlichen
Vorüberlegungen , denn dass ein Stadtrund¬
gang immer nur schlaglichtartiges Wissen
vermitteln kann , war von vornherein klar.
Bei dem umfangreichen , in Archiven und
Bibliotheken recherchierten Material kam
es hauptsächlich auf die didaktische Reduk¬
tion der Inhalte im Rahmen von sechs bis
acht Themenfeldem an . Über diese stellte
sich relativ schnell ein Konsens ein, der
sich im Prinzip in der Konzeption des
Rundgangs niedergeschlagen hat . So sollten
die besonderen lokalen Bedingungen bei
der Gleichschaltung des Rates ebenso be¬
rücksichtigt werden wie die Judenver¬
folgung, die Strukturen der NSDAP vor
Ort , das Verhältnis der (katholischen) Kir¬
che zum Nationalsozialismus und der
Bombenkrieg.

Der nächste Arbeitsschritt bestand dar¬
in , mögliche anzusteuemde Stationen zu
identifizieren und den jeweiligen Themen¬
kreisen zuzuordnen . Die Kriterien hierfür
lauteten : ein hohes Maß an Authentizität
und erhebliche Bedeutung für die Ge¬
schichte der NS-Zeit in der Stadt, also Re¬
präsentativität . Dabei stießen wir auf die
Schwierigkeit, dass es eine Vielzahl von
Örtlichkeiten gibt , die zum Beispiel für das
Wirken der NSDAP herangezogen werden
könnten , die aber keine „nationalso¬
zialistische Ausstrahlung “ besitzen .8 Archi¬
tektonisch hat die Zeit des Dritten Reichs
nämlich kaum Spuren in Paderborn hinter¬
lassen, sieht man einmal von militärischen
Bauten ab . Und diese sind wegen ihrer La¬
ge außerhalb des Stadtzentrums im Rah¬
men eines Stadtrundgangs nicht zu errei-

8 Ein Beispiel hierfür wäre ein Gebäude im
Riemeke-Viertel, in dem die Ortsgruppe der
NSDAP residierte und das heute als „norma¬
les“ Wohnhaus keine historische NS-
Authentizität vermittelt.

chen . Ein erster Rundgang führte die Ar¬
beitsgruppe zu sämtlichen verbleibenden
Schauplätzen , z . B . auch ins Riemeke-
Viertel, wobei wir mit einer Dauer von fast
drei Stunden die zeitliche Grenze eines
zumutbaren öffentlichen Rundgangs über¬
schritten . In Frage kamen daher ausschließ¬
lich Örtlichkeiten im Zentrum . Die Topo¬
graphie des Rundgangs ergab sich aus den
Kriterien „inhaltliche Bedeutung “

, „Au¬
thentizitätsgrad “

, „Erreichbarkeit “ und der
Entfernung zwischen den Stationen . Die
Wegstrecken sollten in annähernd einheitli¬
chen Zeitintervallen bewältigt werden kön¬
nen .9

In der Regel war es bei den verbliebe¬
nen historischen Orten möglich , diese mit
den Themenkreisen zu verknüpfen und die
historische Chronologie annähernd beizu¬
behalten . Zur jüdischen Geschichte boten
sich das ehemalige Kaufhaus Steinberg &
Grünebaum neben dem Rathaus sowie das
Denkmal an der Alten Synagoge an. Die
Gleichschaltung wird gleich zu Beginn am
Rathaus angesprochen . Die von der Hider-
Jugend zwischenzeitlich genutzte Heiers-
burg und der angrenzende Maspemplatz
als Aufmarschgelände der Partei und des
Militärs 111bieten Gelegenheit , die Teilneh¬
mer mit den Parteigliederungen vor Ort
vertraut zu machen . Das Verhältnis zwi¬
schen katholischer Kirche wird an der Mi¬
chaelsschule und im Dom thematisiert . Der
Bombenkrieg mit seinen Auswirkungen
bildet ebenfalls den Schwerpunkt am Dom
und am Bonifatiushaus.

9 Nicht nur war auf ein ausgewogenes inhaltli¬
ches Verhältnis der einzelnen Stationen zu¬
einander zu achten , sondern auch auf die zur
Verfügung stehende Zeit pro Station.

10 Das Militär war - neben der Zwangsarbeiter¬
problematik - einer jener Komplexe , die we¬
gen der großen Entfernung der möglichen
Stationen (z . B . Kasemenbauten , Zwangsar¬
beiterlager) nicht mit einer eigenen Station
verknüpft werden konnten.
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Als Zielgruppen wurden historisch in¬
teressierte Erwachsene bzw . Träger der

Erwachsenenbildung , Mittler (Lehrer , Bil¬

dungsreferenten ) und Schulklassen identifi¬
ziert , also nicht vorrangig auswärtige Tou¬
risten . Die Marketing-Maßnahmen er¬
streckten sich einerseits auf direkte Mai¬

ling -Aktionen , in deren Rahmen die Ge-
schichts - und Politiklehrer weiterführender
Schulen in Paderborn und benachbarten
Gemeinden angeschrieben wurden . Parallel
dazu entstand Informationsmaterial , das
für den Briefversand genutzt wurde . Ein
weiteres Element des Marketing war die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . In der

Startphase wurden die Lokalmedien über
das geplante Projekt informiert und zu ei¬
nem speziellen Presserundgang eingeladen.
Hierfür standen vorgefertigte Presse-

Mitteilungen zur Verfügung . Zusätzlich be¬
stand für die anwesenden Redakteure die

Möglichkeit, Interviews mit den Mitglie¬
dern der Arbeitsgruppe zu fuhren und Fo¬
tos zu machen.

Die Arbeitsgruppe als

„lernende Organisation“
Das Konzept des „lernenden Stadtrund¬

gangs“ ist der Vorstellung der „lernenden

Organisation “ verpflichtet , die sich als Ma¬

nagement -Theorie seit Ende der achtziger
Jahre durchgesetzt hat . Insbesondere die

systemtheoretischen Arbeiten Peter M.

Senges haben ihr zum Durchbruch verhol-
fen . Die Systemtheorie konstatiert , dass
menschliche Unternehmungen Systemcha¬
rakter besitzen , da sie „durch ein unsicht¬
bares Gewebe von zusammenhängenden
Handlungen “ verbunden sind11. Entspre¬
chend sind auch die kommunikativen Be¬

ziehungen zu behandeln . 12 Es geht also um

11 Peter M . Senge: Die fünfte Disziplin: Kunst
und Praxis der lernenden Organisation , Stutt¬

gart 31996 , S . 15.
12 Hs muss betont werden , dass das Konzept

der „lernenden Organisation“ lediglich Vor¬
bildfunktion besitzt und es nur in seinen

die Vernetzung , Informationsvermittlung
und Rückkopplung sämtlicher Beteiligter.

Der Begriff der „lernenden Organisati¬
on“ ist dabei lediglich als Idealvorgabe ge¬
dacht , erreicht werden kann dieser Status
nicht . Auch als Historiker jagt man im her¬
meneutischen Sinne ein Phantom , nämlich
die historische Wahrheit . Niemand kann

behaupten , sie je zu erreichen — auch hier
ist der Weg das Ziel. „Je mehr man lernt,
desto stärker wird die eigene Unwissenheit
bewußt .

“ 13 Dieser Satz aus der Theorie der
lernenden Organisation ist ebenso für den
Historiker axiomatisch : Wem tun sich nicht
immer neue Fragen auf, je tiefer er in eine
Materie eindringt? Trotzdem - und gerade
deshalb — wächst der individuelle und der
kollektive Erfahrungsschatz , wobei einzel¬
ne Erfahrungen Bedeutung gewinnen , an¬
dere dagegen überlagert werden.

Senges Studien haben erwiesen, dass
sich ein System als Ganzes effizienter ges¬
taltet als die Lernerfolge der Einzelglieder.
Innerhalb der „lernenden Organisation“
kommen diesen die Fortschritte jedoch zu¬

gute . Denn die Lemeffizienz eines Teams

bringt auch die einzelnen Mitglieder dazu,
sich schneller zu entwickeln als auf indivi¬
duellem Weg .14 Dies ist nicht nur ein posi¬
tiver Nebeneffekt , sondern geradezu die

Grundvoraussetzung für das Funktionieren
des Systems. Auf der anderen Seite ist das
individuelle Lernen keine Garantie dafür,
dass die Organisation etwas lernt , „aber
ohne individuelles Lernen gibt es keine ler¬
nende Organisation .

“ 15 Deshalb ist die

Vernetzung bzw . die Kommunikation der
einzelnen Mitglieder untereinander beson¬
ders wichtig, um nicht ein isoliertes Spezia-

Grobstrukturen von der ökonomischen

Sphäre auf eine nicht-kommerzielle Arbeits¬

gruppe wie die hier bestehende übertragen
werden kann.

13 Senge, S . 20.
14 Senge, S . 19.
15 Senge, S . 171.
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listentum entstehen zu lassen, dass das
Gemeinschaftsprojekt nicht voranbringt.

Übertragen auf die Arbeitsgruppe heißt
dies, dass sich durchaus eine Art Spe¬
zialistentum entwickeln darf , da die Mit¬
glieder sich arbeitsteilig intensiver mit ein¬
zelnen Themenkreisen befasst haben . Sie
müssen ihre Untersuchungsergebnisse je¬
doch kontinuierlich in die Gesamtthematik
einbringen . Dadurch ist jeder einzelne Teil¬
nehmer als Leiter eines Stadtrundgangs
stets mit den gesamten Inhalten vertraut
und kann diese präsentieren . Je nach Be¬
darf können jene Mitglieder der Arbeits¬
gruppe Rundgänge übernehmen , deren
„Spezialthemen“ von einzelnen Gruppen
besonders nachgefragt werden . Dies kann
beispielsweise eine Schulklasse sein, die
sich in einer Unterrichtsreihe intensiver mit
dem Verhältnis der katholischen Kirche
zum Nationalsozialismus auseinander ge¬
setzt hat . Jeder Stadtrundgang sollte als in¬
teraktiver Lern - und Kommunikations¬
prozess begriffen werden — und zwar so¬
wohl zwischen Leiter und Teilnehmern als
auch zwischen den einzelnen Mitgliedern
der Arbeitsgruppe . Konkret funktioniert
das Konzept des „lernenden Stadtrund¬
gangs“

, indem die Leiter eines Rundgangs
die Rückkopplung mit den Teilnehmern
suchen und ihre Erfahrungen regelmäßig
an die Arbeitsgruppe weitergeben . Welche
Inhalte interessierten die Schulklasse be¬
sonders , wie ist es um die Vorkenntnisse
bestellt? In einem ersten Rundgang mit
Studierenden der Geschichte stellten wir
das Konzept samt Inhalten vor und eröff-
neten die didaktische Diskussion außerhalb
der Arbeitsgruppe . 16 Unter den Teilneh¬
mern der öffentlichen Rundgänge befan¬
den sich auch Zeitzeugen , die interessante

16 Die Lernerfolge von Schulklassen werden
bisher noch nicht systematisch untersucht.
Hierzu ist geplant , einen Fragebogen zu ent¬
wickeln.

- aus schriftlichen Quellen nicht immer er¬
sichtliche — Details und Anekdoten bei¬
steuerten . Nach der Überprüfung dieser
Informationen wurden diese gegebenen¬
falls in den nächsten Rundgang integriert .17
So wandelt sich die inhaltliche Komponen¬
te des Stadtrundgangs ständig und bietet
jeweils eine Momentaufnahme des aktuel¬
len internen Diskussionsstandes der
Arbeitsgruppe.

Im Vergleich zu herkömmlichen — auch
thematischen - Stadtrundgängen unter¬
scheidet sich der „lernende Stadtrundgang“
in Paderborn durch verschiedene Charak¬
teristika:
• Die Leiter der Rundgänge müssen in die

inhaltlich-konzeptionelle Arbeit einge¬
bunden sein.

• Die Arbeit setzt mehr Engagement vor¬
aus, stiftet im Gegenzug jedoch ein grö¬
ßeres Maß an Identifikation.

• Der Rundgang dient als „Sammelstelle“
lebensweltlicher Erinnerungen von Zeit¬
zeugen.

• Die inhaltliche Konzeption ist nicht sta¬
tisch, weshalb auf die Lembedürfnisse
der Teilnehmer besser eingegangen wer¬
den kann.

17 Ein Resultat der auf Erfahrung basierenden
ständigen Fortentwicklung ist die Anfertigung
von Kopiervorlagen , die während des Rund¬
gangs den Teilnehmern zur Verfügung ge¬
stellt werden . Historische Fotografien,
schriftliche Quellen oder einfach einige Zah¬
len und Fakten können bei der Präsentation
an einer Station hinzu gezogen werden . Ne¬
ben dem Vorteil der schriftlichen Fixierung
erlauben sie den direkten Verweis auf das
zeitgebundene äußere Erscheinungsbild eines
historischen Standorts , der inzwischen in ei¬
nem anderen städtebaulichen Ensemble oder
selbst als baulich verändert auftaucht.
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Technische Innovationen auf dem Dorf

Einladung zur 3 . Tagung des Arbeitskreises Dorfgeschichte am 3 . und

4 . Oktober 2003 in Schlangen (Kreis Lippe)

Die „Arbeitsgemeinschaft Dorfgeschichte“
ist eine informelle Arbeitsgruppe von Wis¬
senschaftler/innen und historisch Interes¬
sierten , die an dorfgeschichtlichen Themen
arbeiten und den interdisziplinären Aus¬
tausch fördern wollen . Bisher wurden zwei
Tagungen unter dem Motto „Dorf und
Geschichte - Geschichte auf dem Dorf
durchgeführt (Hom 1997 , Wewelsburg
1999 ) , deren Ergebnisse publiziert vorlie¬
gen : Uta Halle, Frank Huismann , Roland
Linde (Hg .) : Dörfliche Gesellschaft und
ländliche Siedlung. Lippe und das Hochstift
Paderborn in überregionaler Perspektive.
Bielefeld (Verlag für Regionalgeschichte)
2001 , ISBN 3-89534-326 -9.

Die aktuelle Tagung steht unter dem
Motto „Technische Innovation auf dem
Dorf “ und will vielfältige Aspekte von
Industrialisierung und Modernisierung auf
dem Lande beleuchten - unter Beteiligung
von Archäologie , Geographie , Agrarge¬
schichte , Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
sowie volkskundlicher Hausforschung.
Unterstützt wird die Tagung durch die
Gemeinde Schlangen und den Naturwis¬
senschaftlichen und Historischen Verein
für das Land Lippe e .V.

Tagungsort ist die Gemeinde Schlangen
(ca . 900 Einwohner ) am Rande der Senne
im Süden des Kreises Lippe . Entstanden
aus den ehemals selbständigen Dörfern
Schlangen, Kohlstädt und Oesterholz-
Haustenbeck ist Schlangen bis heute länd¬
lich geprägt , doch haben vielfältige Moder¬
nisierungsprozesse ihre Spuren im Ortsbild
hinterlassen . Eine umfangreiche Publikati¬
on zur Ortsgeschichte ist in Vorbereitung.

Programm (Änderungen Vorbehalten ) :
Tagungsort : Bürgerhaus der Gemeinde
Schlangen, Rosenstraße 11
Freitag , 3 . Oktober 2003
Gewerbe
09 .30 Wilfried Reininghaus (Münster ) :

Bergbau, Handel und Gewerbe in
ländlichen Siedlungen Westfalens -
Fragen zur Typologie

10 .15 Frank Konersmann (Bielefeld) :
Bäuerliche Branntweinbrenner im
Südwesten des Alten Reiches 1750-
1830

11 .15 Andreas Neuwöhner (Paderborn ) :
Eisen - und Glashütten im frühneu¬
zeitlichen Hochstift Paderborn

11 .45 Stefan Krabath (Dresden ) : Buntme¬
tallverarbeitung im archäologischen
Befund (Arbeitstitel)

Rundgang
13 .45 Historischer Dorfrundgang durch

Schlangen, Führung : Heinrich Stie-
we, Heinz Wiemann

Gewerbe und Landwirtschaft
16 .30 Georg Heil (Lemgo) : Konstruktion

und Nutzung von Windkraftanlagen
in Lippe seit Beginn des 17 . Jahr¬
hunderts

17 .00 Volker Lünnemann (Ibbenbüren ) :
Grundlastenablösungen als Faktor
landwirtschaftlicher Veränderungen?
Die Frage nach den Ablösungen im
19 . Jahrhundert am Beispiel des
Soester Kirchspiels Borgein

17 .30 Eike Gringmuth -Dallmer : Vom
Hakenpflug zum Wendepflug (Ar¬
beitstitel)

ÖffentlicherVortrag
19 .00 Heinz Wiemann (Dorsten ) : Die

Elektrifizierung in Schlangen
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Samstag , 4 . Oktober 2003
Hausbau
09 .30 Thomas Spohn (Münster) : Kuckuck,

Kuhtränke , Kühltruhe — Die Tech¬
nisierung des Bauernhofes im 19.
und 20. Jahrhundert

10 .00 Heinrich Stiewe (Blomberg-
Wellentrup) : Die Versteinerung des
Dorfes . Bautätigkeit in Schlangen
zwischen 1850 und 1930

11 .00 Michael Schimek (Göhren ) : Vom
Bauerndorf zum Badeort . Baulicher
Wandel durch Tourismus am Bei¬
spiel des Ostseebades Göhren auf
Rügen

11 .30 Kirsten Bernhardt (Detmold) : Neue
Baumateriahen auf dem Land . Bei¬
spiele aus dem Sauerland anhand
von Feuerversicherungsakten (1859-
1929)

Alltagskultur
13 .30 Peter Exner (Karlsruhe ) : Die Ent¬

wicklung von geplanter Freizeit als
Folge der technischen Agrarrevolu¬
tion

14 .00 Gefion Apel (Hom -Bad Meinberg ) :
Der Wandel der dörflichen Arbeits¬
welt und sein Niederschlag in der
zeitgenössischen Literatur

14 .30 Annette Hennigs (Detmold ) : Dorf¬
geschichte im Internet

15 .00 Schlussdiskussion
anschließend Exkursion nach
Kohlstädt , Führung : Frank Huis-
mann , Heinz Wiemann

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum
15 .09 .2003 schriftlich an: Annette Fischer,
Dedinghauser Weg, 33189 Schlangen, Tel .:
05252/83252
E -Mail : annette .h .fischer@gmx .de.
Wir bitten um Überweisung der Tagungs¬
gebühr von 30 Euro unter dem Stichwort
„Arbeitsgemeinschaft Dorfgeschichte “ bis
zum 15 .09 .2003 auf das Konto - Nr . 106
816 606 bei der Sparkasse Detmold (BLZ
476 501 30) . In der Tagungsgebühr inbe¬
griffen sind die Mittagsimbisse am Freitag
und am Samstag.

Zwölfte Tagung „Fragen der Regionalgeschichte “ am Samstag, dem
8 . November 2003, zum Thema

„Die Antike in Westfalen - Tradition und Rezeption“

im Auditorium Maximum der Universität Paderborn

Auf dem Programm der diesjährigen Ta¬
gung soll die historische Spurensuche nach
bewußten wie unbewußten Elementen
antiker Traditionen stehen , die auf vielfälti¬
gen Wegen und in unterschiedlichen For¬
men bis heute die Geschichte des westfäli¬
schen Kulturraumes beeinflusst haben.
Geläufige Begriffe wie „Humanismus “ ,
„römisch -katholische Kirche“

, „rönpsch-
deutsches Kaisertum “

, dessen renovatio vor
wenigen Jahren in einer großen Paderbor-
ner Ausstellung ausgiebig gewürdigt wurde,
oder die altsprachliche Tradition des Grie¬

chisch- und Lateinunterrichts an unseren
Gymnasien deuten derartige Verbindungs¬
linien an. Ebenso führen einige herausra¬
gende Beispiele der regionalen Denkmal¬
landschaft dem heimischen wie ortsfrem¬
den Publikum eindringlich vor Augen,
welches geradezu weltgeschichtliche Erbe
im und auf westfälischem Boden ruhe:
Vom schwertbewehrten Hermann , dem
legendären Bezwinger römischer Legionen
im Teutoburger Wald, bis zum nahezu
flächendeckend antikisierenden Baustil der
„Weserrenaissance“ des 16 . und frühen
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17 . Jahrhunderts reichen die zahlreichen
Anschauungsobjekte der öffentlichen Erin¬
nerungskultur . Hinzu treten literarische
Monumente bedeutender Persönlichkeiten
der Region wie etwa die Werke des Pader-
bomer Fürstbischofs Ferdinand II . (1626-
1683 ) , der aufgrund seiner bereits von den
Zeitgenossen gerühmten klassischen Ge¬
lehrsamkeit geradezu als Verkörperung
humanistischer Bildungsideale verstanden
wurde . Zur Sprache sollen aber auch die
dunkleren , durchaus ambivalenten Facetten

der westfälischen Antikenrezeption kom¬
men , wie sie sich in der breiten Rezeption
des gelehrten römischen Rechts widerspie¬
gelten: So ist das für die westfälische Land¬
schaft typische Phänomen intensiver He¬
xenverfolgungen im „humanistischen Zeit¬
alter“ ein markantes Beispiel dafür , welche
widersprüchlichen Auswirkungen die Ü-
bemahme von antikem Gedankengut etwa
in der Strafrechtspraxis westfähscher Ge¬
richtsherren in der Frühen Neuzeit zeitigen
konnte.

„Language of Religion - Religion of the People . Judaism, Medieval
Christianity and Islam“

Internationale Tagung des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des

Mittelalters und seines Nachwirkens vom 5 . bis zum 9 . Juli 2003 in

Paderborn

Unter dem Titel „Language of Religion —

Religion of the People . Medieval Christiani¬

ty , Judaism and Islam“ findet vom 5 . bis
zum 9 . Juli 2003 in Paderborn eine interna¬
tionale Tagung statt , die von den Direkto¬
ren des Instituts zur Interdisziplinären
Erforschung des Mittelalters und seines
Nachwirkens , Emst Bremer und Jörg Jar-
nut sowie von Michael Richter / Universität
Konstanz und David Wasserstein / Univer¬
sität Tel Aviv veranstaltet wird . Den für
Europa zentralen mittelalterlichen Kultge¬
meinschaften Judentum , Christentum und
Islam ist gemeinsam , dass sie sich und ihr
Verhältnis zu dem einen Gott schriftlich
konstituieren , was die Sprache zu einer
grundsätzlichen Kategorie macht.

Das Verhältnis der drei Religionen zu¬
einander war wechselhaft und mitunter
äußerst konfliktreich . Das zeigt sich auch
bis in die jüngste Gegenwart . Die Bedeu¬
tung des Beitrags der christlichen Religion
zur kulturellen Ausgestaltung Europas
erscheint in einem vielschichtigen Licht,
wenn sie im interkulturellen bzw . interreli¬

giösen Vergleich behandelt wird . In Hin¬
sicht auf die jüdische Religion bildet die
dort auftauchende Kongruenz von Religion
und Ethnicum einen erhellenden Kontrast,
während die christliche Religion sich uni¬
versell versteht . Im Islam kommt es mit der
Verbreitung der Religion zugleich zu einer
dauerhaften Verbreitung der arabischen
Sprache.

Im Rahmen der Tagung findet am
Dienstag , dem 8 . Juli, in der Kaiserpfalz ein
öffentlicher Vortrag von Professor Michele
Camillo Ferrari (Universität Erlangen ) zum
Thema „Latein in der Mitte . Sprache und
Kommunikation im mittelalterlichen Euro¬
pa“ statt.

Kontakt : IEMAN , Universität Paderborn,
D -33095 Paderborn , ieman@hrz .upb .de.
http ://hrz .upb .de/ieman
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PETER THEIßEN , Mühlen im Münsterland . Der Einsatz von Wasser - und
Windmühlen im Oberstift Münster vom Ausgang des Mittelalters bis zur
Säkularisation (1803) (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland,
Bd . 101 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen
XXIIA : Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung.
Wirtschafts - und sozialgeschichtliche Gruppe , Bd . 13) . Münster/New
York/München/Berün 2001, XVIII u . 576 S . mit zahlt . Abb . u . Tab.
Mühlen prägten seit dem ausgehenden
Mittelalter bis ins 19 . Jahrhundert die länd¬
lichen und städtischen Siedlungen Europas.
Für die Produktion der vorindustriellen
Welt waren sie von erheblicher Bedeutung,
da erstmals Produktionsvorgänge automati¬
siert werden konnten und die Kapazität der
Produktion durch diese Erleichterung ma¬
ximal gesteigert werden konnte . Die nun im
Druck erschienene volkskundliche Disser¬
tation von Peter Theißen (betreut von
Hinrich Siuts in Münster) erschließt den
ehemaligen Bestand der Wasser- und
Windmühlen des Münsterlandes in den
politischen Grenzen des Fürstbistums
Münster zwischen 1590 und 1803 unter
Einschluß der in diesem Territorium gele¬
genen Herrschaften . Damit wird für eine
Region ein Überblick geschaffen , der einen
Einblick in die Lebensbereiche der Müller
erlaubt , der bislang verschlossen blieb, da
vergleichbare umfangreiche Arbeiten bisher
nicht vorliegen.

Die Kenntnis der Lebensbereiche er¬
möglicht , die Lebenswelten der Müller
nachzuzeichnen . Insofern rechtfertigt sich
die einfache Fragestellung der Arbeit nach
den Funktionsprinzipien der Wasser- und
Windmühlen und ihrer räumlichen und
zeitlichen Verbreitung.

Bei einer Fahrt durch das Münsterland
- und auch durch angrenzende Regionen —
erhält man schnell den Eindruck , daß die
Windkraft in früheren Zeiten vorherr¬
schend gewesen sein müßte . Warum dies
nicht der Fall war , ist nur ein Einzelergeb¬
nis dieser Dissertation . Die detaillierte

Analyse läßt die Produktionszusammen¬
hänge innerhalb der vormodemen Wirt¬
schaft eines Territoriums wie auch der eines
Dorfes , einer Stadt und sogar selbst einer
einzelnen Mühle erkennbar werden.

Die Müller mußten mit den rechtlichen
Gewohnheiten und steuerpolitischen Ent¬
scheidungen ihres Territoriums auskom-
men , aber darüber hinaus auch ihre Pro¬
duktion auf die Bedürfnisse des Marktes
ausrichten und sich schließlich noch mit
den naturgebundenen Gegebenheiten aus¬
einandersetzen . Besonders Naturkatastro¬
phen wirkten sich unmittelbar existenzbe¬
drohend durch den winterlichen Eisgang
und die folgenden Hochwasser des Früh¬
jahrs für die Wassermühlen und durch
Stürme für die Windmühlen aus.

Die Wassermühlen besaßen gegenüber
den Windmühlen eine größere Rentabilität,
so daß jede Möglichkeit genutzt wurde , sie
auch an den kleinsten Bächen zu errichten.
Der Wartungsaufwand der Windmühlen,
verbunden mit der Unzuverlässigkeit ihrer
Antriebskraft , bedingten die geringe Leis¬
tungsfähigkeit ihres Antriebs . Erst techni¬
sche Innovationen (Jalousieflügel) bewirk¬
ten im ersten Drittel des 19 . Jahrhunderts
einen Bauboom . Zuvor bestand ein Ver¬
hältnis , bei dem auf ca . eine Windmühle
vier Wassermühlen entfielen . Die Wasser¬
mühlen konnten dagegen ihre Energiequel¬
le optimaler nutzen . Sie war zudem bere¬
chenbarer : Trockenheit und Kälte traten
periodisch auf, so daß die Müller ihre Mahl¬
gänge darauf abstellen konnten . Nur dort,
wo keine genügenden Fließgewässer
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genutzt werden konnten , traten ihnen die
Windmühlen zur Seite . Dies konnte vor
allem im Amt Wolbeck nachgewiesen wer¬
den . Für die Stadt Münster konnten hier die
Wassermühlen allein keine ausreichenden
Kapazitäten zur Verfügung stellen.

Auf die Kapazitäten der Mühlenpro¬
duktion wird besonders eingehend einge¬
gangen . Sie stehen in engem Zusammen¬
hang mit dem Verwendungszweck der
Mühlen und dem Bedarf der Bevölkerung.
Daher ergeben sich unterschiedliche
Verbreitungen innerhalb des Untersu¬
chungsraumes . Der Anstieg der Bevölke¬
rungszahlen wirkte sich im 16 . Jahrhundert
durch die steigende Nachfrage am deut¬
lichsten aus . Die Zahl der Mühlen wurde
durch Neubauten mehr als verdoppelt.
Etwa 90 Prozent der Mühlen verarbeiteten
Getreide . Nur in den Moorgebieten waren
sie unrentabel . Der Dreißigjährige Krieg
hatte keine nachhaltigen Auswirkungen.
Erst im Verlauf des 18 . Jahrhunderts erfuh¬
ren die Kapazitätsanforderungen erneut
eine Steigerung durch das Bevölkerungs¬
wachstum , der anders als im
16 . Jahrhundert vor allem durch die Erwei¬
terung der Maschinerie (die Mahlgänge
wurden erhöht ) und durch Modernisierun¬
gen der Mühlentechnik nachgekommen
wurde . Im allgemeinen konnte die Bevölke¬

rung in ihrem Umkreis innerhalb von zwei
Stunden (12 bis 18 km) eine Mühle errei¬
chen.

Neben den Getreidemühlen , von denen
alle Schichten abhängig waren , hebt der
Autor noch die Öl- , Walk- , Boke- und
Lohmühlen hervor . Die Grundversorgung
konnten diese Mühlen jedoch nicht
gewährleisten . Die Walk- und Bokemühlen
standen als spezialisierte Mühlentypen in
direkter Abhängigkeit von der Schafzucht
und dem Hanfanbau . Wie den Lohmühlen
in der Gerbereiproduktion nur geringe Be¬
deutung zukam , spielten andere Mühlenar¬
ten wie z .B . die Papiermühlen im Münster¬
land keine wirtschaftliche Rolle. Die Pa¬
piermühlen konnten ihre Produktion auf¬
grund der schlechten Wasserqualität — trotz
einzelner Versuche seit der zweiten Hälfte
des 17 . Jahrhunderts - nicht aufrecht erhal¬
ten.

Der hier deutlich werdende Zusam¬
menhang zwischen Produktion und techni¬
scher Umsetzung verdeutlicht die wirt¬
schaftsgeschichtlichen Aspekte . Die tech¬
nikgeschichtlichen Ausführungen — wie zu
den unterschlächtigen Wasserrädern oder
den Mühlenrädern — eröffnen einen Blick
auf die schwierigen Arbeitsbedingungen
eines Müllers. Sie lassen erkennen , welche
Vielfalt der Probleme er alltäglich zu bewäl¬
tigen hatte . Somit weist diese Arbeit auch
über ihre regionale Begrenztheit hinaus
Perspektiven auf, die für künftige Arbeiten
zum Mühlenwesen unentbehrlich sein
werden.

Joachim Rüffer , Soest

Kunigunde - empfange die Krone, im Auftrag des Landschaftsverbandes
Westfalen -Lippe hg . von MATTHIAS WEMHOFF, Paderborn : Bonifatius 2002.
144 S . , zahlr . Abb ., ISBN 3-89710 -231-5.

2002 jährte sich zum tausendsten Mal ein
Ereignis , das für Paderborn einst eine große
Ehre bedeutete : Kurz nachdem der neue
König Heinrich II . den größeren Teil der
Fürsten des Reiches hinter sich vereint
hatte , beschloss er, auf dem Weg in den
Westen des Reiches seine Gemahlin Kuni¬

gunde in Paderborn krönen zu lassen. Es
handelt sich um die erste Krönung einer
Königin im ehemals ostfränkischen Reich,
die überliefert ist . Grund genug für das
Museum in der Kaiserpfalz , diesem Ereig¬
nis eine Ausstellung zu widmen . Klein
musste sie sein, da zur selben Zeit in Bam-
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berg eine bayerische Landesausstellung
Heinrich II . in den Mittelpunkt rückte und
bekanntlich die Zahl der prestigeträchtigen
Ausstellungsobjekte für die Zeit um 1000
begrenzt ist . Entsprechend bescheidener
musste auch der Begleitband zur Ausstel¬
lung „Kunigunde - empfange die Krone“
ausfallen, was jedoch zu einem feinen,
knapp 150 Seiten starken Buch führte , das
seinen Wert zweifellos über die Dauer der
Ausstellung hinaus behalten wird.

Eine glückliche Hand bewies der Her¬
ausgeber , Matthias Wemhoff , indem er für
die Mitarbeit bei Ausstellung und Begleit¬
band ein Team teils sehr junger, aber quali¬
fizierter und ganz offensichtlich hoch enga¬
gierter Wissenschaftler verschiedener Fä¬
cher zusammenstellte . Dass man hier ge¬
meinsam „ein Ganzes “ zum Thema schaf¬
fen wollte , zeigt schon die Gliederung des
Bandes : Vor den Augen des Lesers entfaltet
sich ein Schauspiel. Nach der Vorstellung
und Beschreibung des Schauplatzes (Sveva
Gai) und der handelnden Personen (Chris¬
tiane Ruhmann , Stefanie Dick) erzählt ein
Prolog (Bettina Schleusing) die Vorge¬
schichte . Im 1 . Akt werden die Krönung
Kunigundes und ein unrühmlicher Zwi¬
schenfall, nämlich die Plünderaktion einiger
Bayern, „inszeniert “

(Simone Buckreus,
Simone Heimann ) . Der zweite Akt handelt
von Kunigunde als Herrscherin und ihrer
Heiligsprechung (Stefanie Dick , Carla Mey¬
er) . Ein Epilog zu den Legenden um Kuni¬
gunde (Hans -Hugo Steinhoff) beschließt
das „Drama “

. Es mündet in einen Ausblick

auf die Bedeutung der Bautätigkeit Bischof
Meinwerks und das Nachwirken Kunigun¬
des in Paderborn (Birgit Mecke, Matthias
Wemhoff) . Dabei gelingt es den Autorin¬
nen und Autoren immer wieder , spezifisch
mittelalterliche Aspekte anschaulich und
leicht verständlich zu präsentieren.

Vielleicht nicht üblich, aber außeror¬
dentlich nützlich ist die Einführung Matthi¬
as Wemhoffs in den Katalogteil , in der er
die Konzeption der Ausstellung vorstellt
und so den Besuchern die Möglichkeit gibt,
die Ausstellung — eventuell auch im Nach¬
hinein — an ihren Zielvorgaben zu messen.
Der Katalogteil bietet auf gut dreißig Seiten
in kurzen , prägnanten Artikeln die Vorstel¬
lung der Objekte . Ein großes Lob gebührt
auch dem Bonifatius -Verlag wegen der
reichhaltigen , fast ausschließlich farbigen
Bebilderung . Den einführenden Teil illust¬
rieren zahlreiche Abbildungen von Objek¬
ten , die nicht in Paderborn zu sehen waren,
für die Geschichte Kunigundes und Hein¬
richs aber einschlägig sind . Im Katalog ist
jedes Objekt konsequent nicht nur mit
einem Artikel, sondern auch mit mindes¬
tens einer Abbildung versehen . Zudem hat
man dankenswerterweise viel Wert darauf
gelegt, die Abbildungen groß genug zu
wählen, um auch Einzelheiten erkennen zu
können . So bietet der Band auch denjeni¬
gen Lesern , die die Ausstellung nicht sehen
konnten , eine interessante Lektüre mit
reichlich Anschauungsmaterial.

Tania Brüsch , Bamberg
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NORBERT Börste (Hg .) : Die Sammlungen des Vereins für Geschichte und
Altertumskunde Westfalens , Abteilung Paderborn e . V . , Paderborn : Bonifa-
tius , 2000 (Studien und Quellen zur Westfalischen Geschichte ; Band 39)
Nachdem die Auseinandersetzung mit der
Geschichte des Vereins für Geschichte und
Altertumskunde Westfalens, Abteilung Pader¬
born, bereits vor Jahren in diversen Veröf¬
fentlichungen ihren Niederschlag gefunden
hat , erschien nun , 176 Jahre nach der
Gründung des Vereins , ein Bestandskatalog
seiner Sammlungen . Von Norbert Börste,
dem Museumskonservator der historischen
und kunsthistorischen Sammlungen des
Vereins, herausgegeben , sind in dem Kata¬
log die Beiträge diverser Wissenschafder,
u . a . Archäologen , Historikern und Kunst¬
historikern versammelt , die die einzelnen
Sammlungen bearbeitet haben.

In der Einleitung gibt der Herausgeber
kurz die Geschichte der Sammlungen wie¬
der und schildert ihr Schicksal. Von der
Unterbringung der Objekte in den Woh¬
nungen der einzelnen Vereinsdirektoren,
über die Einrichtung des Museums im
Rathaus Ende des 19 . Jahrhunderts , bis zur
Zäsur des 2 . Weltkneges , durch den Teile
der Sammlung, , sei es durch Zerstörung , sei
es durch Raub , verloren gingen . Nach dem
Krieg war eine geschlossene Präsentation
der Sammlung in einem eigenen Museum
nicht mehr realisierbar. Heute sind die
Sammlungen als Leihgaben auf verschiede¬
ne westfälische Museen verteilt oder im
Magazin des Vereines eingelagert. Daher ist
es verdienstvoll , daß nun durch diese Pub¬
likation — in der gebotenen Kürze , die die
große Anzahl an Objekten vorgibt - die
Sammlungsbestände gesamt vorgestellt wer¬
den . So soll das Buch auch die Funktion
eines Handbuches , eines Nachschlagewer¬
kes haben.

Bei den einzelnen Beständen handelt es
sich um das Archiv und die Bibliothek , die
Münzsammlung , die archäologische Samm¬
lung, die historischen und kunsthistori¬

schen Sammlungen , die Bestände im Erzbi¬
schöflichen Diözesanmuseum und die
Waffensammlung . Die einzelnen Bearbeiter
stellen ihrem Bestandskatalog eine Einlei¬
tung voran und schließen in der Regel mit
einem Glossar , das sehr hilfreich ist und
Literaturangaben.

In der Sache begründet , nehmen die
Beiträge von Hermann -Josef Schmalor und
Christoph Stiegemann den geringsten
Raum ein . Da sich in der Sammlung des
Erzbischöflichen Diözesanmuseums ledig¬
lich vier Exponate aus dem Besitz des
Vereins befinden , werden die Leihgaben
relativ ausführlich beschrieben und alle
abgebildet. Dagegen hätte die Bestandser¬
fassung von Archiv und Bibliothek , die
zehntausende von Objekten umfassen , den
Rahmen gesprengt . So beschränkt sich
Schmalor auch darauf , auf bereits erschiene
Bibliotheks- und Urkundenverzeichnisse
hinzuweisen . Allerdings hätte man sich die
eine oder andere Abbildung gewünscht , um
einen kleinen Eindruck des Bestandes zu
erhalten.

Der größte Raum ist den von Monika
Graen bearbeiteten historischen und
kunsthistorischen Sammlungen , die sich
seit Mitte der 70er Jahre im Adam -und-
Eva -Haus befinden , zugemessen . Aufgrund
des Sammlungsumfangs , der u . a . Graphik,
Gemälde , Skulptur und Gebrauchsgerät
umfaßt , sind der größte Teil der Gegen¬
stände lediglich tabellarisch erfaßt und nur
ausgewählte Objekte werden etwas ausführ¬
licher beschrieben und abgebildet.

Sehr ausführlich und eingehend wird
dagegen die Waffensammlung durch Her¬
bert Westphal (Blankwaffen) und Peter
Kizinna (Feuerwaffen) behandelt.

Der Münzkatalog , der von Arnold
Schwede erstellt wurde , wird in antike
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Münzen , Münzen des Mittelalters, Pader-
borner Münzen der Neuzeit (bis ca . 1800) ,
Corveyer Münzen der Neuzeit (bis ca.
1800 ) , sonstige deutsche Münzen der Neu¬
zeit (bis ca . 1800) , deutsche Münzen von
1800 bis 1871/73 , deutsche Münzen seit
1871 und Medaillen unterteilt . Es erschließt
sich allerdings dem Rezensenten nicht,
weshalb ein unter Wilhelm Anton von der
Asseburg (1763 - 1789 ) geprägter Pfennig
unter die antiken Münzen gezählt wird . Er
steht zwar unter der Rubrik Einzelfunde -
ebenso wie byzantinische Münzen , die im
Frühmittelalter geprägt wurden - wird aber
an dieser Stelle bestimmt nicht gesucht
werden.

Manchmal hätte man sich auch etwas
mehr Sorgfalt gewünscht , wenn in Teil B.
Münzen und Medaillen angekündigt wer¬
den , die Medaillen dann aber erst in einem
Teil C erscheinen . Ein schneller Zugriff ist
dann doch sehr erschwert . Auch ist es nicht
nachvollziehbar , warum , nur um den Mu¬
seumsbestand zu dokumentieren , Medaillen
aus dem Besitz der Stadt ebenfalls be¬
schrieben werden , da sie nicht das Thema
der Publikation sind.

Der Handbuchcharakter , der ja erstrebt
wird und einen schnellen Zugriff ermögli¬
chen soll , läuft auch an anderer Stelle oft¬
mals ins Leere und man ist gezwungen,
lange Zeit nach bestimmten Objekten zu
suchen . Das wird u . a . bei der Bearbeitung
der archäologischen Sammlung deutlich,
die von mehreren Autoren geschrieben
wurde (Frauke Fassbinder , Robert Günd-
chen , Martin Müller, H .-Helge Nieswandt,
Alexandra Pesch) . Die Sammlung befindet
sich zu Teilen in Paderborn und Bad Lipp-
spnnge (Magazin des Vereins, Museum in
der Kaiserpfalz , Heimatmuseum Bad Lipp-

springe) , auf der Wewelsburg (Kreismuse¬
um) und in Münster (Archäologisches
Museum der Universität) . Jeder Bearbeiter
fängt bei der Numerierung seines Samm¬
lungsteils wieder bei eins an . So muß derje¬
nige, der auf der Suche nach einem Objekt
ist wissen, in welchem Museum es sich
gerade befindet , da ihm die Numerierung
nicht weiterhilft, wenn verschiedene Objek¬
te die gleiche Nummer haben . Hier hätte
vielleicht die Gelegenheit bestanden , ein¬
heitliche Inventamummem für den gesam¬
ten archäologischen Bestand zu vergeben.
Allerdings ist sich der Verfasser bewußt,
daß das nur mit einem erhöhten Zeit- und
Geldaufwand möglich gewesen wäre, eben¬
so der Wunsch nach mehr Abbildungen,
der aber dennoch vorgebracht werden soll,
da viele Objekte ja wegen ihrer Magazinie¬
rung nicht greifbar sind und der interessier¬
te Laie, der das Buch ja auch zur Hand
nehmen soll , oftmals von den alleinigen
Beschreibungen nicht angesprochen wer¬
den und der Langeweile anheimgegeben
wird.

Auch bei den Einleitungen zu den ein¬
zelnen Sammlungskatalogen fällt auf, daß
es oftmals zu Überschneidungen kommt
und die Geschichte der Sammlungen
mehrmals wiedergegeben wird . Dieser
Umstand , der aber wohl der Vielzahl der
Autoren geschuldet ist, wirkt mit zuneh¬
mender Lektüre enervierend.

Diese kritischen Anmerkungen sollen
aber nicht das Verdienst dieser Publikation
schmälern , durch die endlich der große,
teilweise sehr qualitätvolle Sammlungsbe¬
stand an das Licht der Öffentlichkeit ge¬
bracht und zugänglich gemacht wurde.

Ansgar Köb , Paderborn



Vereinsmitteilungen 69

Der Verein für Geschichte an der Universität Paderborn e .V.

Der Verein für Geschichte (VfG) ist 1983
gemeinsam von Studierenden und Lehren¬
den an der Paderborner Hochschule ge¬
gründet worden . Ziel war, und ist es nach
wie vor , Forschungen zur Geschich - te —
insbesondere des westfälischen Raumes -
zu fördern und durch Publikation einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen . Zu diesem Zweck gibt der VfG
mehrere Buchreihen heraus : Die Paderbor¬
ner Historischen Forschungen (PHF) , die Pader-
bomer Beiträge %ur Geschichte (PBG ) und , in
Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv
Paderborn , die Bibliographien %ur westfälischen
Regionalgeschichte.
Unsere Mitglieder erhalten von den seitens
des Vereins für Geschichte herausgegebe¬
nen Büchern je ein kostenloses Exemplar
als Arbeitsgrundlage . Ältere Veröffentli¬
chungen können zu einem günstigen Mit¬
gliederpreis erworben werden.
Daneben existiert mit den vorliegenden
Mitteilungen des Vereinsfiir Geschichte an der
Universität Paderborn“ ein weiteres Publika¬
tionsorgan , welches im wesentlichen für
kleinere Arbeiten gedacht ist . Neben regi¬
onalgeschichtliche Fragen behandelnden
Aufsätzen und Miszellen, die den inhaltli¬
chen Schwerpunkt bilden, ist hier Raum
für Beiträge aus dem gesamten Spektrum
historischer Forschung.
Ein weiteres Anliegen des VfG betrifft den
Informations - und Gedankenaustausch
zwischen historisch Interessierten . Ein
Forum hierzu bietet der Historische Ge¬
sprächskreis, der etwa drei mal jährlich unter
einer bestimmten Themenstellung stattfin¬
det . Die Termine werden jeweils in den

Mitteilungen und künftig auch auf un- serer
Homepage angekündigt.

Wir arbeiten übrigens ehrenamtlich . Der
VfG finanziert sich allein durch die Mit¬
gliedsbeiträge (derzeit 25,00 € pro Jahr/
Studierende 15,00€) und Spenden.

Sie möchten auch Mitglied werden ? Kein
Problem!

Sie können uns schreiben:
Verein für Geschichte an der Universi¬
tät Paderborn e .V.
c/o Die Sprachwerkstatt GmbH
Stettiner Straße 40- 42
33106 Paderborn

Oder anrufen:
Hubert Tietz M .A . 05251/730055

Oder eine E -Mail schicken:
info@die -sprachwerkstatt .de

Wir freuen uns ! Übrigens - als neues Ver¬
einsmitglied erhalten Sie mit dem „Pader-
bomer Künsderlexikon “ ein attraktives
und hochwertiges Begrüßungsgeschenk.

Ansprechpartner an der Universität:
Stefanie Dick M.A.

(N 2 .307 ; Tel . 60 -2430)
Prof . Dr . Frank Göttmann

(N 2 .329 ; Tel . 60 -2437)

Sie können uns auch auf unserer Home¬
page besuchen:
www .vfg -paderborn .de



70 MVGPB 16 , 2003

Bericht
von der Mitgliederversammlung

des Vereins für Geschichte an der Universität Paderborn e .V.
am 29 . Oktober 2002, 19 .00 Uhr im Kolpinghaus

Nach der Begrüßung wurde zunächst die Beschlußfähigkeit der satzungsgemäß alle zwei
Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung festgestellt und die Tagesordnung sowie das
Protokoll der vorangegangenen Mitgliederversammlung vom 6 . Juli 2000 genehmigt.

Es folgte der Bericht der Vorsitzenden , Dr . Margit Naarmann , über die Jahre 2000 bis
2002, dessen wichtigste Punkte im Folgenden kurz zusammengefaßt werden.

Die Mitgliederzahl, die sich inzwischen auf deutlich über 300 beläuft, ist in dem Be¬
richtszeitraum weiterhin langsam, aber kontinuierlich gestiegen.
Die Reihe Paderbomer Beiträge zur Geschichte konnte ebenso wie die Reihe Bibliographien
%ur westfälischen Regionalgeschichte mit jeweils zwei Bänden , die Reihe Paderbomer Historische
Forschungen mit einem Band fortgesetzt werden (siehe auch unter
Vereinsveröffentlichungen ) . Weitere Publikationen sind in Vorbereitung.
Die Mitteilungen des Vereins für Geschichte an der UniversitätPaderborn erscheinen regelmäßig
in zwei Heften pro Jahr . Seit 2002 wurde die Klammerheftung durch eine qualitativ
höherwertige Klebebindung ersetzt.
Der Historische Gesprächskreishat in dem Berichtszeitraum wie gewohnt dreimal jährlich
mit guter Beteiligung stattgefunden . (Informationen über die Veranstaltungen können
jetzt auch auf unserer neu eingerichteten Homepage unter www.vfg-paderbom .de ab¬
gerufen werden !)

Abschließend wird noch allen aktiven Mitgliedern des VfG ganz herzlich für ihr Engage¬
ment gedankt . Zu nennen sind hier neben den mit der redaktionellen Bearbeitung und der
Druckvorbereitung beschäftigten Herausgebern der Reihen — Dr . Friedhelm Golücke und
Prof . Dr . Frank Göttmann für die PHF sowie Dr . Andreas Neuwöhner und Stefanie Dick
für die PBG - und der Redaktion der Vereinszeitschrift (siehe Impressum ) vor allem Bar¬
bara Stenger, die sich mit großem Einsatz und sehr viel Kreativität um die Öffentlichkeits¬
arbeit kümmert , wobei sie von Svenja Krüger unterstützt wird , und Hubert Tietz , der das
arbeitsintensive Amt des Geschäftsführers effizient und professionell erledigt. Gedankt
wurde nicht zuletzt auch dem Schatzmeister Wolfgang Tietz.

Es folgte der Bericht des Schatzmeisters für die Jahre 2000 und 2001 . Nach dem Be¬
richt der Kassenprüfer , Claudia Weskamp und Uwe Roensch , die keine Beanstandungen zu
vermerken hatten und die Entlastung beantragten , wurde der Schatzmeister einstimmig
endastet . Als neue Kassenprüferinnen wurden Claudia Weskamp und Andrea Roensch
gewählt, welche die einstimmig erfolgte Wahl annahmen.

Auf Antrag von Prof . Dr . Jörg Jamut wurde dann auch der Vorstand einstimmig endas¬
tet . Gemäß den Bestimmungen der Vereinssatzung wurde anschließend die Wahl eines
Vorstandes für die kommenden zwei Jahre eingeleitet. Der alte Vorstand (Dr . Margit
Naarmann als Vorsitzende , Prof . Dr . Frank Göttmann als stellvertretender Vorsitzender,
Wolfgang Tietz als Schatzmeister und ' Stefanie Dick als Schriftführerin) hatte sich erneut
zur Wahl gestellt, darüber hinaus wurden keine Vorschläge gemacht . Der alte Vorstand
wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Nach einem Bericht von Barbara Stenger über die im Zuge von Mitgliederwerbung und
Öffentlichkeitsarbeit erfolgten Maßnahmen (siehe auch das Editorial in diesem Heft) wurde
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die Mitgliederversammlung mit einem kurzen Vortrag von Stefanie Dick anläßlich des

1000jährigen Krönungsjubiläums der Königin Kunigunde in Paderborn (der Beitrag ist in
dieser Ausgabe abgedruckt ) abgeschlossen.

Vereinsveröffentlichungen

Die vom Verein für Geschichte herausgegebenen Bücher erhalten Sie im Buchhandel . Sie
können jedoch auch direkt beim Verlag bestellen:

SH-Verlag GmbH , Osterather Str . 42 , 50739 Köln
Tel . 0221/9561740 , Fax 0221/9561741 , E -Mail : mfo@sh -verlag.de

Vereinsmitglieder können , sofern sie direkt beim Verlag bestellen, unter Angabe der jewei¬
ligen Mitgliedsnummer unsere Veröffentlichungen zu einem ermäßigten Preis beziehen!

Paderbomer Historische Forschun¬
gen (PHF)

Bd . 1 : Margit NAARMANN , Die Pader¬
bomer Juden 1802—1945 . Emanzipation,
Integration und Vernichtung . Ein Beitrag
zur Geschichte der Juden in Westfalen im
19 . und 20 . Jahrhundert , Schemfeld 1988,
504 S . , Abb.

Bd . 2 : UDO STROOP, Preußische Lehrerin¬
nenbildung im katholischen Westfalen.
Das Lehrerinnenseminar in Paderborn
(1832- 1926) , Schemfeld 1992, 262 S .,
Abb.

Bd . 3 : Friedhelm GOLÜCKE, Der Zu¬
sammenbruch Deutschlands — eine Trans¬
portfrage ? Der Altenbekener Eisenbahnvi¬
adukt im Bombenkrieg 1944/45 , Schem¬
feld 1993 , 336 S ., Abb . u . Dokumentenan-
hang.

Bd . 4 : Ludger Grevelhörster , Mün¬
ster zu Anfang der Weimarer Republik.
Gesellschaft , Wirtschaft und kommunalpo¬

litisches Handeln in der westfälischen
Provinzialhauptstadt 1918 bis 1924,
Schemfeld 1993 , 253 S . , Abb.

Bd . 5 : Theodor FOCKELE, Schuheform
von oben . Das Paderbomer Elementar¬
schulwesen im 19 . Jahrhundert zwischen
Tradition und Neuordnung . Entwicklung,
Lehrer , Schullokale, Vierow 1995 , 400 S .,
Abb . u . Dokumentenanhang.

Bd . 6 : Ludger Grevelhörster/Wolf-
GANG MaRON (Hrsg .) , Region und Gesell¬
schaft im Deutschland des 19 . und 20.
Jahrhunderts . Studien zur neueren Ge¬
schichte und westfälischen Landesge¬
schichte . Karl Hüser zum 65 . Geburtstag,
Vierow 1995,183 S.

Bd . 7 : MARGIT NAARMANN , Paderbomer
jüdische Familien, Vierow 1998, 350 S .,
Abb.

Bd . 8 : KARL Hüser , Zwischen Kreuz und
Hakenkreuz . Das Amt Kirchborchen und
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seine Gemeinden im „Dritten Reich“ 1933
bis 1945 , Vierow 1997,155 S ., Abb.

Bd . 9 : Detlef GROTHMANN, „Verein der
Vereine?“ Der Volksverein für das katholi¬
sche Deutschland im Spektrum des politi¬
schen und sozialen Katholizismus der
Weimarer Republik , Köln 1997 , 618 S .,
Abb . u . Dokumentenanhang.

Bd . 10 : Karl HÜSER, „Unschuldig“ in
britischer Lagerhaft ? Das Internierungsla¬
ger No . 5 Staumühle 1945—1948 , Köln
1999,128 S . , Abb.

Bd . 11 : Frank Götlmann/Peter Res¬
ponder (Hrsg .) , Historisch -demographi¬
sche Forschungen . Möglichkeiten , Gren¬
zen , Perspektiven . Mit Fallbeispielen zur
Sozial- und Alltagsgeschichte Westfalens
(14 .- 20 . Jahrhundert ) , Köln 2001 , 198 S .,
Abb.

Bd . 12 : Birgit Bedranowsky , Neue
Energie und gesellschaftlicher Wandel.
Strom und Straßenbahn für das Paderbor-
ner Land , Köln 2002, 271 S ., Abb.

Paderbomer Beiträge zur Geschichte
(PBG)

Heft 1 : Dieier Riesenberger , Der Frie¬
densbund deutscher Katholiken . Versuch
einer Spurensicherung , Paderborn 1983 , 31
S . , Abb.

Heft 2 : REINHARD SPRENGER, Landwirt¬
schaft und Bauern im Senneraum des 16.
Jahrhunderts , Paderborn 1986 , 99 S.

Heft 3 : Dietmar Wächter , Katholische
Arbeiterbewegung und Nationalsozialis¬
mus , Paderborn 1989,148 S . , Abb.

Heft 4: JOSEF KlVELITZ , Zwischen Kaiser¬
reich und Wirtschaftswunder . Mein Le-ben

in Paderborn , bearb . von Friedhelm Golü-
cke, Paderborn 1990,143 S ., Abb.

Heft 5 : DIDIER VERSCHELDE/JOSEF PE¬
TERS , Zwischen zwei Magistralen. Zur
Geschichte der Eisenbahnstrecke Pader¬
born —Brackwede(—Bielefeld) 1845—1994,
Vierow 1995 , 151 S ., Abb . u . Dokumen¬
tenanhang.

Heft 6 : KIRSTEN HUPPERT, Paderborn in
der Inflationszeit . Die soziale und wirt¬
schaftliche Entwicklung zwischen 1919
und 1924 , Vierow 1998,115 S ., Abb.

Heft 7 : MARC LOCKER/REGINA PRILL/
Eva Maria Kühnel/Melanie Knaup/
Carsten Schulte u .a . [Bearb .] , Als die
Bomben fielen. . . Beiträge zum Luftkrieg
in Paderborn 1939- 1945 , Vierow 1998,
175 S . , Abb.

Heft 8 : BARBARA STAMBOLIS , Luise Hen-
sel (1798—1876 ) . Frauenleben in histori¬
schen Umbruchzeiten , Vierow 1999 , 114
S ., Abb.

Heft 9 : Klaus Zacharias , Zur Geschich¬
te des Kapuzinerklosters in Paderborn
1612- 1834. Das „Jahrbuch der Capuziner
in Paderborn “ des P . Basilius Krekeler von
1859 , Vierow 1999,109 S . , Abb.

Heft 10 : Margit Naarmann , Ein Auge
gen Zion . .. Das jüdische Umschulungs¬
und Einsatzlager am Grünen Weg in Pa¬
derborn 1939- 1943 , Köln 2000, 184 S .,
Abb.

Heft 11 : UDO SCHLICHT , „Holtzhauer“
und feine Gefäße . Die Glashütten im
Fürstbistum Paderborn zwischen 1680 und
1800 , Köln 2000,149 S ., Abb.
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Heft 12 : BRIITA KlRCHHÜBEL, Die Pa-
derbomer Intelligenzblätter (1772 bis
1849) , Köln 2003,162 S ., Abb.

Bibliographien zur westfalischen Regi¬
onalgeschichte

UTE Kampmann -MerTIN , Paderbomer
Bibliographie 1578—1945 , Paderborn 1992,
229 S.

ANDREAS GAIDT , Paderbomer Bibliogra¬
phie 1946 bis 1979 . Das Schrifttum über
Paderborn , Paderborn 2002, 630 S.

Rolf -Dietrich Müller u .a . , Paderbor-
ner Bibliographie 1980/81 ff., Paderborn
1988 ff.

Zuletzt erschienen:
Alexandra Mkif :r/Rolf -Dietrich
Müller/Heike Thebille , Paderbomer
Bibliographie 1990—1994 (mit Nachträgen
aus früheren Jahren ) , Paderborn 1999 , 132
S.

Detlef GROTHMANN, Die Warte . Hei¬
matzeitschrift für die Kreise Paderborn
und Höxter . Gesamtverzeichnis der Jahr¬
gänge 1 (1933) bis 60 (1999 ) , Köln 2000.

Weitere Veröffentlichungen/
Mitherausgeberschaften

Irmhild Katharina Jakobi -Reike , Die
Wewelsburg 1919 bis 1933 . Kultureller
Mittelpunkt des Kreises Büren und über¬
regionales Zentrum der Jugend - und Hei¬
matpflege (Schriftenreihe des Kreismuse¬
ums Wewelsburg 3) , Paderborn 1991 , 163
S . , Abb.

Friederike Steinmann/Karl -Josef
SCHWIETERS/MlCHAEL ASSMANN , Pader¬
bomer Künstlerlexikon . Lexikon Pader¬
bomer Künstlerinnen und Künstler des 19.
und 20 . Jahrhunderts in der Bildenden
Kunst , Schemfeld 1994, 309 S ., Abb.

Neuerscheinungen

Birgit Bedranowsky , Neue Energie und gesellschaftlicher Wandel . Strom und Straßen¬
bahn für das Paderbomer Land (Paderbomer Historische Forschungen 12) , Köln 2002, 271
S ., Abb ., Kartenbeilage , geb . 36, - EUR <ISBN 3-89498- 119 -9>

Strukturwandel durch einen neuen Energieträger und eine moderne Infrastruktur : Diesen
Prozeß analysiert Birgit Bedranowsky am Beispiel des Raumes Paderborn . Ihre Untersu¬
chung beginnt mit den ersten lokalen Erörterungen der Elektrifizierungsfrage und endet
mit der flächendeckenden Durchsetzung der Elektrifizierung in den 30er Jahren des
20 . Jahrhunderts . Beschrieben werden die Entscheidungsprozesse in der Kommunalpolitik,
auf staatlicher Ebene und bei den beteiligten Unternehmen , aber auch die Bedürfnislage
der Kunden.
In Paderborn kam es erst nach zähen Verhandlungen zum Bau eines Elektrizitätswerkes
und — damit einhergehend — zur Gründung der PESAG (Paderbomer Elektrizitätswerk
und Straßenbahn Aktiengesellschaft) , wobei der Straßenbahn in dem Elektrifizierungspro¬
zeß eine Pionierfunktion zukam . Zunächst wurden Betriebe erschlossen , in denen Kraft¬
strom benötigt wurde , während sich bei den Privatkunden der Strom nur langsam durch¬
setzte und das billigere Gas ablöste . Gefördert wurde die Elektrifizierung schließlich auch
durch die Auswirkungen der Rohstoffknappheit im Ersten Weltkrieg.
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Britta Kirchhübel , Die Paderbomer Intelligenzblätter (1772 bis 1849) , (Paderbomer
Beiträge zur Geschichte 12) , Köln 2003, 162 S. ; Abb ., br . 17,80 EUR
< ISBN 3 - 89498- 125 -3>

Das ursprünglich nach französischem Vorbild übernommene Periodikum „Intelligenzblatt“
entwickelte sich auch in Deutschland schnell zu einem der wichtigsten Zeitungstypen , und
war insbesondere im 18 . Jahrhundert außerordentlich verbreitet . Seine Bedeutung schwand
erst mit der Einführung der Pressefreiheit 1848/49.
Ihren Namen bezogen die „Intelligenzblätter “ aus dem Umstand , daß sie „Intelligenz“,
d . h . „Einsicht “

, in Angebote aller Art vermittelten . Ihr inhaltlicher Schwerpunkt lag dabei
vor allem auf den behördlichen und gesellschaftlichen Nachrichten , daneben finden sich
aber auch Stellenanzeigen, gewerbliche wie private Warenangebote , Preistaxen , Verpach¬
tungen und dergleichen mehr.
Mit ihrer Vielfalt an Informationen stellen die 1772 erstmals gedruckten „Paderbomer
Intelligenzblätter “ eine Fundgrube für die regionale Geschichtsforschung dar , die bisher
kaum Beachtung fand . Mit dieser Studie liegt nun eine Arbeit vor , in welcher die Geschich¬
te dieses Paderbomer Periodikums erstmals systematisch untersucht und dargestellt wird.
Darüber hinaus entwickelt die Autorin interessante Perspektiven für eine weitere Beschäfti¬
gung mit diesen für die Erforschung der Geschichte Paderborns durchaus ergiebigen Quel¬
len.
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Autorenverzeichnis
Dr . Tania BrüSCH , Wiss . Assistentin am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der
Otto -Friedrich -Universität Bamberg.

Gunnar GrüTTNER , Student der Neueren und Neuesten Geschichte , Neueren Deut¬
schen Literaturwissenschaft und Medienwissenschaft an der Universität Paderborn.

Manuel koch , Lehramtsstudent Sek . I/II in den Fächern Geschichte und Germanistik,
Studienschwerpunkt Mittelalterliche Geschichte.

Dr . Rainer Poppinghege , seit 1998 Lehrender (Wiss . Ang .) für Neueste Geschichte an
der Universität Paderborn . Forschungsschwerpunkte : Regionalgeschichte und
Kommunikationsgeschichte (insbes . Erster Weltkrieg) .

FABIAN RIJKERS M . A, Studium der Mittelalterlichen Geschichte , Alten Geschichte und
Älteren Germanistik in Düsseldorf und Bordeaux , Stipendiat des berufsbezogenen Pader-
bomer MittelalterKollegs „Kloster und Welt im Mittelalter“

, Dissertationsvorhaben : Vor¬
stellungen und Bewertungen von Arbeit in frühmittelalterlichen Genesis -Kommentaren.

BETTINA Schleusing M . A ., Studium der Geschichte und Germanistik in Leipzig und
Edinburgh , Stipendiatin des berufsbezogenen Paderbomer MittelalterKollegs „Kloster
und Welt im Mittelalter“

, Dissertationsvorhaben : Franziskaner und Dominikaner in den
Bistümern Meißen, Merseburg und Naumburg im 13 . und 14 . Jahrhundert
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