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Von der deutschen Verfassungsgeschichte 
zur Geschichte politischer Ordnungen und Identitäten 

im europäischen Mittelalter1 

Verfassung schafft O r d n u n g für eine unsichere Z u k u n f t . Verfassungsgeschichte ordnet sich 
dagegen eine sichere Vergangenheit . H i s tor iker innen u n d His tor iker des 19. u n d 20. J a h r 
hunderts formul ier ten all jene Regelungen des v o r m o d e r n e n pol i t ischen Z u s a m m e n l e b e n s , 
deren Niederschr i f t v o n den Zei tgenossen versäumt w o r d e n war . G e w i s s - zur Bänd igung 
der Vie l fa l t vergangenen Lebens ist die Krea t i on v o n M u s t e r n nöt ig. D e n n die Länge der 
Geschichte k a n n ja n icht in gleicher Länge der histor ischen Dars te l lung abgebi ldet werden . 
A lso ve rknapp t die Geschichtswissenschaft nach Lust u n d Laune , sie entdeckt , sie s truk
turiert, sie streicht. N i e m a n d k a n n alles wissen , w a s w i rk l i ch gewesen ist. D e n n n i e m a n d 
hat Ze i t u n d Kra f t , d ie Fülle der W i rk l i chke i t auszuha l ten . D a r u m müsste der His tor iker 
eigentl ich v o m r icht igen Vergessen u n d v o m gewo l l t en Er innern e r zäh len . 1 Unsere G e 
schichte bezieht ihre Berecht igung nur bed ingt aus der Vergangenhe i t ; sie legit imiert v ie l 
mehr für die G e g e n w a r t . 3 

H e u t e g e h ö r t die I d e o l o g i e k r i t i k des W i s s e n w o l l e n s e b e n s o z u m W e r k z e u g des H i s 
tor ikers w i e d ie Q u e l l e n k r i t i k des W i s s e n k ö n n e n s . 4 D i e neue L u s t a n W i s s e n s c h a f t s 
geschichte h a t in letzter Z e i t den G l a u b e n a n e ine w e r t f r e i e H i s t o r i e e r schü t te r t . I m 
sicheren A b s t a n d einer Genera t i on decken deutsche Med iaev i s t innen u n d Med iaev i s ten 
die Verstr ickungen ihrer Amtsvorgänger auf . 5 I rgendwie wuss ten w i r z w a r schon lange, 

[ Eine frühere Fassung dieses Beitrags wurde erstmals 1004 auf einem Kolloquium des Deutschen Histori
schen Instituts Rom vorgetragen, das ein italienisches Fachpublikum über Tendenzen der deutschen Mittelalter
forschung der letzten Jahrzehnte informieren wollte. Die Tagungsakten, herausgegeben von Michael Matheus, 
werden in italienischer Sprache erscheinen. Diese veränderte Publikation richtet sich an deutschsprachige Leser. 

2 Patrick J. Geary, Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millenium, Prince-
ton, N. J. 1994; Johannes Fried, Geschichte und Gehirn. Irritationen der Geschichtswissenschaft durch Ge
dächtniskritik (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwis
senschaftlichen Klasse 2003,7), Stuttgart 2003. 

3 Johannes Fried, Erinnerung und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Einheit der Vergangenheit, in: Histori
sche Zeitschrift 273 (2001), S. 561-593; Bernd Schneidmüller, Constructing the Past by Meansof the Present. 
Historiographical Foundations of Medieval Institutions, Dynasties, Peoples, and Communities, in: Medieval 
Concepts of the Past. Ritual, Memory, Historiography, hrsg. von Gerd Althoff/Johannes Fried/Patrick J. Geary 
(Public3tionsof the German Historical Institute), Washington, D. C./Cambridge 2002, S. 167-192. 

4 Wege, die später auclvvon Mediaevisten nachgegangen wurden, ebnete Jürgen Habermas, Erkenntnis und 
Interesse, Frankfurt a. M. 1968. 

5 Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, hrsg. von Winfried Schulze/Otto Gerhard Oexle, 2. Aufl. Frank
furt a. M. 2000. 
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dass Gesch ichtsschre ibung vor 1945 anders gestaltet w a r als nach 1949 u n d vielleicht doch 
i rgendwie z u s a m m e n h i n g . 6 A b e r seit f ü n f oder sechs Jahren w i r d die Las t der Kont inu i 
täten für die A u s b i l d u n g einer demokra t i s chen Wissenscha f t in D e u t s c h l a n d deutlicher. 
D i e A u f a r b e i t u n g ist n ö t i g . A b e r sie so l l te uns n i ch t zu s icher m a c h e n . D u r c h b loßes 
Kennen lernen vergangener Verstr ickungen u n d Ver tuschungen entsteht n o c h keine gute 
Geschichte , die jenen dauerha f ten Bestand genösse, den w i r unseren Vor läu fern im Fort
schritt der histor ischen Erkenntn i s absprechen. 

W e r sich m i t den Le i s tungen der deu t schen M i t t e l a l t e r f o r s c h u n g in d e n letzten Jahr 
zehnten beschä f t ig t , der e rkenn t schne l l den W a n d e l der V e r g a n g e n h e i t e n aus den zeit
gebundenen Frager ichtungen ihrer Erforscher. A u c h die M o d e r n i t ä t der heutigen Mediae -
v ist ik w i r d schnel l ihrer h ä m i s c h e n H i s t o r i s i e r u n g w e i c h e n . D a r u m ist es erstaunl ich , 
w e l c h ger inge R o l l e diese w i s senscha f t sgesch ich t l i che G r u n d v o r a u s s e t z u n g al len Fort
schritts für die Qua l i t ä t skon t ro l l e u n d Eigenkr i t ik unserer A r b e i t spielt. 

Al les relativ? Ich habe diese al lgemeinen Bemerkungen an den Beginn eines Beitrags ge
stellt, der exemplar isch u n d subjekt iv über einige Entwick lungen der deutschen Mediaevis -
tik in den letzten Jahrzehnten orientieren wi l l u n d dabei den Rückgr i f f in das ganze 20. Jahr
hundert nicht scheut. Wertfrei w u r d e Vergangenheit niemals gepflegt, weder i m historischen 
Essay n o c h in der pos i t iv i s t i schen G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . H i s t o r i e b l ieb i m m e r Legi t ima
t ionswissenschaft für ihre Gegenwart . W i r wo l len i m Folgenden die W e n d u n g von der na
t ionalgeschichtl ichen Or ient ierung der deutschen Verfassungsgeschichte zu neuen pluralen 
H o r i z o n t e n E u r o p a s ver fo lgen . D ieser W a n d e l zeigt n icht unbed ing t , dass die Histor iker 
intelligenter geworden sind. Er ist eher ein Spiegel für die Erwartungsha l tung der Öf fent 
l ichkeit an ihre h is tor ische Begründungsw i s senscha f t . E in so lches B e k e n n t n i s m u s s nicht 
mut los machen . Es soll die Selbstironie fördern. Anders als i m angelsächsischen Bereich wird 
diese T u g e n d an deutschen Univers i tä ten selten gepf legt . H i e r d o m i n i e r t b iswei len die 
verbissene Präsentat ion jener, die den größtmögl ichen Fortschritt und die beste Wahrhei t ge
funden zu haben glauben. So sehr k ö n n e n His tor iker auch im 21. Jahrhunder t irren. 

In f ü n f Schr i t ten ver fo lge ich e in ige E t a p p e n i m W a n d e l der deu t schen Verfassungs
geschichte zur Gesch ichte pol i t ischer O r d n u n g e n und Ident i täten i m europä ischen Mittel 
alter. Ich konzentr iere m i c h inst i tut ionel l au f den Kons tanzer Arbe i tskre is für mittelalter
liche Gesch ichte , au f das S c h w e r p u n k t p r o g r a m m zur Ents tehung der europä ischen Nat io 
nen im Mit te la l ter u n d auf einige neuere Ansä tze . D ies bedeutet gewiss eine unzulässige 
R e d u k t i o n der verfassungsgeschicht l ichen Forschung in Deu t sch land . 

D i e Re t tung der Ver fassung durch die deutsche K a t a s t r o p h e 

A u s älteren Trad i t ionen entwickel te sich die Verfassungsgeschichte nach d e m Zwei ten Welt
krieg zu einer Paraded i sz ip l in der deutschen M e d i a e v i s t i k . 7 D e r K o n s t a n z e r Arbeitskreis 
und seine Reichenau-Tagungen w u r d e n z u m Forum für Gelehrte unterschiedlicher Herkunft 
u n d A u s r i c h t u n g , d ie sys temat i sch E r s c h e i n u n g s f o r m e n , E b e n e n u n d W i r k u n g s w e i s e n 

6 Vgl. Helmut Heiber, Walter Frank und sein Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands (Quellen und 
Darstellungen zur Zeitgeschichte 13), Stuttgart 1966; Karl Ferdinand Werner, Das NS-Geschichtsbildunddie 
deutsche Geschichtswissenschaft, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1967. 

7 Hans-Werner Goetz, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung, Darmstadt 
1999. S. 174 ff-
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politischen Zusammen lebens studierten.8 G e w o l l t verschränkten sich nat ionale und landes
geschichtliche T h e m e n . D ie Sammelbände über die geistigen und rechtl ichen Grund lagen 
des K ö n i g t u m s , die Königs fre ien , das Städtewesen, das Lehnswesen, die Landgemeinden , 
die Terr i tor ien , Burgen , geist l ichen R i t t e ro rden , G r u n d h e r r s c h a f t e n , G i l d e n u n d Z ü n f t e 
wurden rasch zu Standardwerken , 9 die auch die internat ionale Forschung noch w a h r n a h m . 
Das gilt ebenso für Pub l ika t ionen zu Ge lenkepochen der Reichsgeschichte, das 12. J ahr 
hundert , die Epoche Friedrichs IL , den Investiturstreit, Friedrich Barbarossa . 1 0 

D a die f inanziel le Förderung aus dem Südwesten Deutsch lands k a m , entstanden auch 
Sammlungen zu G r u n d f r a g e n der a lemann ischen Geschichte , zur Freiheit in der deutschen 
und schweizer ischen Geschichte , zu den A l p e n , z u m Kons tanzer K o n z i l , z u m Klos ter Re i 
chenau, zu k o m m u n a l e n Bündnissen Ober i ta l iens u n d Oberdeutsch lands , schl ießl ich zu 
Schwaben u n d Ital ien im Hochmit te la l ter . 1 1 Bei aller V ie l fa l t zeichneten sich die in der Re i 
he „Vorträge u n d Forschungen" publ iz ierten Bücher d u r c h beträchtl iche Kons is tenz u n d 
methodische Stringenz aus. Sie waren mehr als b loße Buchbindersynthesen , eher Früchte 
konzentr ierter Deba t ten , fast alle d e m Pr imat einer n icht systematisch def inierten, sondern 
gemeinsam geglaubten Verfassungsgeschichte verpf l ichtet . Ihr S tud ium bildete die M i t t e 
des Arbeitskreises. Seine Gründungsmi tg l i eder v o n i 9 6 0 w a r e n der Vors i tzende T h e o d o r 
M a y e r s o w i e H a n s - G e o r g Beck , H e l m u t B e u m a n n , K a r l Bos l , H e i n r i c h Büttner, Eugen 

8 Vgl. Stefan Weinfurter, Standorte der Mediävistik. Der Konstanzer Arbeitskreis im Spiegel seiner Tagungen, 
in: Die deutschsprachige Mediävistik im 10. Jahrhundert, hrsg. von Peter Moraw/Rudolf Schieffer (Vorträge 
und Forschungen), Ostfildern Z005. 

9 Das Königtum. Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen. Mainauvorträge 1954 (Vorträge und Forschun
gen 3), 4. Aufl. Sigmaringen 1973; Gerhard Baaken, Königtum, Burgen und Königsfreie; Roderich Schmidt, 
Königsumritt und Huldigung in ottonisch-salischerZeit (Vorträge und Forschungen 6), 2. Aufl. Sigmaringen 
1981; Studien zu den Anfängen des europäischen Städtewesens. Reichenau-Vorträge 1955-1956 (Vorträge und 
Forschungen 4), 4. Aufl. Sigmaringen 1975; Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalter
lichen Städte in Europa. Reichenau-Vorträge 1963-1964 (Vorträge und Forschungen 11), 2. Aufl. Sigmaringen 
1974; Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen, 2. Aufl. Sigmaringen 1972; Die Anfänge der Landgemeinde 
und ihr Wesen, 2 Bde. (Vorträge und Forschungen 7 und 8), 2. Aufl. Sigmaringen 1986; Der deutsche Terri
torialstaat im 14. Jahrhundert, 2 Bde., hrsg. von Hans Patze (Vorträge und Forschungen 13 und 14), 2. Aufl. 
Sigmaringen 1986; Die Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche Bedeu
tung, 2 Bde., hrsg. von Hans Patze (Vorträge und Forschungen 19), Sigmaringen 1976; Die geistlichen Ritter
orden Europas, hrsg. von Josef Fleckenstein/Manfred Hellmann (Vorträge und Forschungen 26), Sigmaringen 
1980; Die Grundherrschaft im späten Mittelalter, z Bde., hrsg. von Hans Patze (Vorträge und Forschungen 27), 
Sigmaringen 1983; Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und 
hohen Mittelalter, hrsg. von Berent Schwineköper (Vorträge und Forschungen 29), Sigmaringen 1985. 

10 Probleme des 12. Jahrhunderts. Reichenau-Vorträge 1965-1967 (Vorträge und Forschungen 12), Sigmaringen 
1968; Probleme um Friedrich II., hrsg. von Josef Fleckenstein (Vorträge und Forschungen 16), Sigmaringen 
1974; Investiturstreit und Reichsverfassung, hrsg. von Josef Fleckenstein (Vorträge und Forschungen 17), 
Sigmaringen 1973. 

11 Grundfragen der alemannischen Geschichte. Mainau-Vorträge 1952 (Vorträge und Forschungen 1), 4. Aufl. 
Sigmaringen 1976; Das Problem der Freiheit in der deutschen und schweizerischen Geschichte. Mainau-Vor
träge 1953 (Vorträge und Forschungen 2), 4. Aufl. Sigmaringen 1981; Die Welt zur Zeit des Konstanzer Kon
zils. Reichenau-Vorträge im Herbst 1964 (Vorträge und Forschungen 9), Sigmaringen 1965; Die Alpen in der 
europäischen Geschichte des Mittelalters. Reichenau-Vorträge 1961-1962 (Vorträge und Forschungen 10), 
2. Aufl. Sigmaringen 1976; Mönchtum, Episkopat und Adel zur Gründungszeit des Klosters Reichenau, hrsg. 
von Arno Borst (Vorträge und Forschungen 20), Sigmaringen 1974; Kommunale Bündnisse Oberitaliens und 
Oberdeutschlands im Vergleich, hrsg. von Helmut Maurer (Vorttäge und Forschungen 3 3), Sigmaringen 1987; 
Schwaben und Italien im Hochmittelalter, hrsg. von Helmut Maurer/Hansmartin Schwarzmaier/Thomas 
Zotz (Vorträge und Forschungen 52), Stuttgart 2001. 
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E w i g , O t t o Feger, Paul E g o n Hüb inger , Wal ter Schlesinger u n d Franz Steinbach. Viele wei 
tere, darunter bedeutende Gesta l ten der deutschen Mi t te la l ter forschung , stießen in den 
nächsten J ahren d a z u . 1 1 T ro t z seiner Bedeutung erlangte der Arbe i tskre is freil ich niemals 
jene p r ä g e n d e R o l l e f ü r die m e t h o d i s c h e o d e r persone l le E n t w i c k l u n g der deutschen 
Med iaev i s t i k , die i hm seine Kr i t iker oder Bewunderer nachsagten. 

M a n c h e Mi tg l ieder entfalteten z w a r außerha lb Deutsch lands reiche W i r k u n g . D a s galt 
aber - trotz aller B e m ü h u n g e n u m Internat iona l i s ierung der Tagungen u n d trotz f reund
l icher W o r t e aus l änd i s cher G ä s t e - n i ch t für d ie deutsche Ver fassungsgesch ichte des 
Kons tanzer Arbeitskreises . Selbstbewusstsein u n d Rezept ion s tanden in e inem eigentüm
l ichen S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s . A l s B e g r ü n d u n g f ü r die eher i n n e r d e u t s c h e W i r k s a m k e i t 
k ö n n t e m a n S p r a c h b a r r i e r e n , d ie B e s c h a u l i c h k e i t e n des T a g u n g s o r t e s R e i c h e n a u oder 
f o l k l o r i s t i s che T a g u n g s r i t u a l e in m ä n n e r b ü n d i s c h e n T r a d i t i o n e n v e r m u t e n . D i e eigent
l i chen U r s a c h e n l agen a b e r t iefer, n ä m l i c h in K o n z e p t u n d Z w e c k der V e r f a s s u n g s 
geschichte, w i e sie in den fünfz iger u n d sechziger Jahren in D e u t s c h l a n d betrieben wurde . 

V o m erzieherischen N u t z e n vergleichender Verfassungsgeschichte 

H e u t e kennen w i r die Ze i tgebundenhe i t verfassungshistor ischer Forschung im 19. Jahr 
h u n d e r t . 1 ? Sie e r k a n n t e z w a r d ie A n d e r s a r t i g k e i t der V e r g a n g e n h e i t , stellte sie aber 
t ro t zdem m u t i g in D iens t fü r eine h is tor isch-pol i t i sche E n t w i c k l u n g , die zielstrebig auf die 
eigene G e g e n w a r t zul ief u n d an einer erhof f ten Z u k u n f t mi tbaute . D e r Trauer über die 
ausb le ibende N a t i o n der Deutschen entsprach die Schaf fung einer Verfassungsgeschichte 
des deutschen Vo lkes . 1 4 Sie erhielt i m m o n u m e n t a l e n W e r k v o n G e o r g W a i t z eindrucks
vo l le K o n t u r e n . ' 5 Fortschr i t t l ich a m Ver fassungsbegr i f f w a r seine E tab l i e rung zwischen 
einer engeren Ins t i tu t i onengesch i ch te u n d einer wei teren Gese l l schaf tsgesch ichte . D a s 
eröf fnete Perspekt iven, erwies sich aber auch als H y p o t h e k . D i e V e r k n ü p f u n g einer über 
die Inst i tut ionen h inauswe i senden Ver fassung m i t der Geschichte des Vo lkes bescherte den 
D e u t s c h e n geme inscha f t s s t i f t ende G r u n d l a g e n aus a l ten Z e i t e n . D i e s taat l iche Einheit 
w u r d e dagegen erst m ü h s a m in der deu t schen R e i c h s g r ü n d u n g v o n 1871 erreicht , ohne 
dass die gesel lschaft l ichen P r o b l e m e w i rk l i ch gelöst w o r d e n wären . 

Eine deutsche N a t i o n aus Ku l tur und Blut g ing der deutschen Staatsnat ion voraus, von 
H i s t o r i k e r n u n d P h i l o l o g e n bis in g e r m a n i s c h e Urze i t en z u r ü c k v e r l ä n g e r t u n d d a m i t 
enth is tor is ier t . 1 6 W e r s c h o n ke ine Ver fassung besaß , we l che d ie Gese l l scha f t w i rk l i ch in
tegrierte, der moch te sich wenigstens über seine Verfassungsgeschichte freuen. Sie formte 
die N a t i o n der Deutschen über den deutschen S t ä m m e n als natürl iche Lebensgemeinschaft 

11 Traute Endemann, Geschichte des Konstanzer Arbeitskreises. Entwicklung und Strukturen 1951-2001 (Ver
öffentlichungen des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte aus Anlaß seines fünfzigjähri
gen Bestehens 1951-2001 1), Stuttgart 2001. 

13 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert. Zeit
gebundene Fragestellungen und Leitbilder (Schriften zur Verfassungsgeschichte 1), Berlin 1961. 

14 Joachim Ehlers, Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand der Forschung, in: Ansätze und Dis
kontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter, hrsg. von Joachim Ehlers (Nationes 8), Sigmaringen 
1989, S. 11-58. 

15 Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 8 Bde. in 9 Teilen, Bd. 1-7, 2. Aufl. Berli n 1880-1896, Bd. 8: 
Kiel 1878. 

16 Walter Pohl, Die Germanen (Enzyklopädie deutscher Geschichte 57), München 2000. 
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von langer D a u e r . D a s V o l k w u r d e aus w e s e n s m ä ß i g e n G r u n d z ü g e n b e s t i m m t , d ie s ich 
in der S u m m e w i e in den E inze le lementen we i tgehend ana ly t i scher K o n t r o l l e en tzogen . 
Vo lksgesch ichte , Lebensgeme inscha f t , N a t i o n a l c h a r a k t e r , Sitte, T r a c h t , G e f ü h l s b i n d u n 
gen, Sprache, Literatur und D i c h t u n g - die „we ichen F a k t e n " ersetzten jene Inst i tut ionen, 
aus denen sich in anderen europäischen N a t i o n e n Identität und Integration entwicke l ten . 1 7 

Eine so lche Verfassungsgeschichte entstand in Deu t sch land keineswegs in nat ionaler 
Beschränkung. Weit intensiver, als das die Entdecker einer neuen europä ischen K o m p a r a -
tistik heute wissen, w u r d e immer der Vergleich zur Stilisierung des Eigenen herangezogen.1 8 

Mit unbeabs icht igten, aber g le i chwoh l beacht l ichen Parallelen z u m mittelalterl ichen W i s 
sen v o m G a n g der He i l sgesch ich te fügte m a n das deu t sche V o l k in e ine g e w o l l t e M i t t e 
zwischen der Welt des Westens und des Ostens . D i e vergleichenden Bl icke nach draußen 
veränderten s ich v o m 19. z u m 21. J a h r h u n d e r t z w a r bes tänd ig . Bei al ler D i f f e r e n z i e r u n g 
erfuhr aber der Westen Europas stets die we i taus höhere Wertschätzung. Wer i m m e r die 
D e u t s c h e n als Z i v i l i s a t i o n s m u f f e l au f rü t t e ln w i l l , w e r m a n g e l n d e deu tsche S taa t l i ch 
keit bek lagt , wer pol i t ischen Fortschritt beschleunigen w i l l , wer abendländische Werte be
schwört , der k a n n in pädagogischer Abs i ch t den Vorsprung des Westens verkünden . 

Balsam für ein solchermaßen angesporntes Selbstbewusstsein bot der Vergleich mi t den 
östlichen Nachbarn . Deren Geschichte unterwarf m a n e inem deutschen D r a n g und sprach 
ihnen die Fähigkeit zu höherer Staatlichkeit ganz oder teilweise ab.1 9 A u c h hier diente der 
Vergleich eigenen Zwecken . D o c h er wurde niemals mit dergleichen Intensität betrieben, w ie 
das für die romanische oder mediterrane Welt galt. Sie blieb der deutschen Mediaev is t ik ein 
eigentümlich vermischtes Forschungsfeld von Sehnsucht, A k k u l t u r a t i o n u n d Expans ion . 

B l icken w i r auf eine Rede „Gesch icht l i che G r u n d l a g e n der deutschen Verfassung", die 
T h e o d o r M a y e r z u m Jahres tag der B i s m a r c k s c h e n R e i c h s g r ü n d u n g 1933 an der U n i 
versität G i eßen hielt , wen ige Tage vor der Ernennung A d o l f Hit lers z u m Reichskanzler . 
Noch ist v o n nat ionalsozia l is t ischer Fasz inat ion wen ig zu spüren. M a y e r diskutierte den 
„Gegensatz zwischen der germanischen u n d roman i schen Staatsauf fassung" ,2 0 zw ischen 
der staatl ichen E n t w i c k l u n g Deutsch lands u n d Frankreichs . D e r Westen w ü r d e , anders als 
die M i t t e E u r o p a s , v o n der Fo r tdauer zentra ler G e w a l t e n u n d Ins t i t u t i onen geprägt . 
Dagegen etablierte sich i m Reich ein Nebene inander von herrschaft l ichen und genossen
schaftlichen Elementen auf verschiedenen polit ischen Ebenen, nicht hierarchisch gegliedert, 
sondern k o m p l e x ine inander gre i fend. D i e Stel lung des H o c h a d e l s beruhe auf Le i s tung , 

[7 Karl Ferdinand Werner, Art. Volk, Nation, Nationalismus, Masse, Abschnitt III—V, in: Geschichtliche Grund
begriffe, Bd. 7, Stuttgart 1992, S. 171-281; Otfrid Ehrismann, Volk. Mediävistische Studien zur Semantik und 
Pragmatik von Kollektiven (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 575), Göppingen 1993; Bernd Schneid
müller, Völker-Stämme-Herzogtümer. Von der Vielfalt der Ethnogenesen im ostfränkisch-deutschen Reich, 
in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 108 (2000), S. 31-47. 

18 Ältere Zeugnisse bei Bernd Schneidmüller, Außenblicke für das eigene Herz. Vergleichende Wahrnehmung 
politischer Ordnung im hochmittelaiterlichen Deutschland und Frankreich, in: Das europäische Mittelalter 
im Spannungsbogen des Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven 
der historischen Komparatistik, hrsg. von Michael Borgolte (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und 
Beiträge zur historischen Komparatistik 1), Berlin 2001, S. 315-3 38. 

•'9 Wolfgang Wippermann, Der „deutsche Drang nach Osten". Ideologie und Wirklichkeit eines politischen 
Schlagwortes (Impulse der Forschung 35), Darmstadt 1981. 

io Theodor Mayer, Geschichtliche Grundlagen der deutschen Verfassung, in: ders., Mittelalterliche Studien. 
Gesammelte Aufsätze, Lindau/Konstanz 1959, S. 77-97, Zitat S. 77. Vgl. die Würdigung: Theodor Mayer und 
der Konstanzer Arbeitskreis. Theodor Mayer zum 80. Geburtstag, Konstanz 1963. 
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jene der G e m e i n d e n auf uralten Rechten , kurz : „ I m deutschen Staat gab es daher immer 
Rechte, die n icht von der Zen t ra lgewa l t abgeleitet w a r e n . " 2 1 O h n e d e m Reich seine ge
staltende N o t w e n d i g k e i t abzusprechen , betonte Mayer , „dass es eine d e m Deutschen in
n e w o h n e n d e Rechtsau f fassung ist, dass j edem in seinem Kre ise [...] g e m ä ß seiner Leistung 
wei tgehende, grundsätz l iche Selbständigkeit z u k o m m t " . 2 1 G e b u n d e n w u r d e die Vielfalt 
durch Treue als G r u n d l a g e „des deutschen Staatsgedankens , der n icht n u r auf G e h o r s a m , 
sondern a u c h a u f f re iwi l l iger M i t a r b e i t a u f g e b a u t sein so l l " . 2 3 H i s t o r i s c h e A n a l y s e und 
pol i t ische H o f f n u n g g ingen wieder e inmal ine inander auf . 

Es war sehr leicht, diese auf den freien Wi l l en gebaute Staatl ichkeit in ein totalitäres Sys
tem einzufügen. Sechs Jahre lang durchdrang die nationalsozial ist ische Herrschaft das Deut 
sche Reich und die deutsche Geschichte. M i t den mil itärischen Siegen v o n 1939 bis 1942. 
wandel te sich die His tor ie sofort zu einer europäischen Wissenschaft . Verfassung präsen
tierte sich jetzt als O r d n u n g . „ O r d n u n g " w u r d e z u m Z a u b e r w o r t der M e d i a e v i s t e n und 
ihrer publizist ischen Nachschreiber. Kar l R i chard Ganzer, zeitweise kommissar ischer Leiter 
des Re ichs ins t i tu t s fü r Gesch i ch te des neuen D e u t s c h l a n d s , schr ieb 1941 das B u c h „ D a s 
Reich als europäische O r d n u n g s m a c h t " , mi t 378 Au f l agen u n d etwa 850 0 0 0 Exemplaren ein 
Erfolgstitel. Ein Kernsatz lautete: „Weil der Deutsche die K r a f t zur O r d n u n g besaß, wuchs 
ihm auch die A u f g a b e der O r d n u n g zu" . 2 4 A u s der Beschäft igung mi t der mittelalterlichen 
R e i c h s o r d n u n g e n t s t a n d e n d ie Baus te ine für e in neues E u r o p a . Für G a n z e r beruhte die 
Kaiserherrschaft der Staufer nicht au f Unter jochung , sondern auf freiwill iger Akzep tanz der 
O r d n u n g , eben auf deutscher Treue. Indem er den mythisch verbrämten Kaisergedanken mit 
dem Führerpr inz ip v e r w o b , wies er d e m Reich seine Funk t i on als Bo l lwerk Europas und dem 
deutschen V o l k eine 1000 Jahre alte und in die Z u k u n f t weisende Ordnungskra f t zu. 

1991 druck te J o h a n n e s Fried in der Festschrift des Kons tanzer Arbeitskreises einen Ar 
tikel T h e o d o r M a y e r s v o n 194z i m Völkischen Beobachter über „ D i e Geschichts forschung 
i m neuen E u r o p a " ab . M a y e r stellte die Gesch ich ts forschung ganz p r o g r a m m a t i s c h in den 
Dienst aktuel ler Heraus fo rderungen i m „ K a m p f u m eine europä ische O r d n u n g , mi t ihrem 
gesch ich t l i chen U n t e r b a u , m i t d e n K r ä f t e n , d i e sie ge t ragen u n d m i t d e n e n , die gegen 
sie in Vergangenhei t u n d G e g e n w a r t a n g e k ä m p f t , ja, sie zerstört haben" . 2 * W i e viele seiner 
K o l l e g e n arbei tete M a y e r bereits an „e iner Gesch i ch te des e u r o p ä i s c h e n O r d n u n g s g e 
dankens" . Deutsche O r d n u n g schien auf E u r o p a auszugrei fen, als er 194z schrieb: „Wir 
sind heute über das S t a d i u m der B i l dung eines einheit l ichen Vo lkes u n d Staates h inaus und 
leben uns n u n in die G e m e i n s c h a f t der europä ischen V ö l k e r und Staaten h i n e i n . " 2 6 

Der große Z u s a m m e n b r u c h v o n 1945 ließ den Über lebenden das Deutsche wieder kla
rer hervortreten. Ba ld schüttelte m a n myth i schen Ballast u n d europä ische Weite ab, besann 

21 Ebenda, S. 95. 
22 Ebenda, S. 96. 
23 Ebenda. 
24 Karl Richard Ganzer, Das Reich als europäische Ordnungsmacht, Hamburg 1941, S. 18; zu Ganzer vgl. Heiber, 

Walter Frank und sein Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands, S. 376 ff. Aus der reichen ein
schlägigen Forschung dieser Zeit vgl. nur Wilhelm Schüßler, Vom Reich und der Reichsidee in der deutschen 
Geschichte, Leipzig/Berlin 1942; Peter Richard Rohden, Die Idee des Reiches in der europäischen Geschichte. 
Oldenburg 1943. 

15 Vierzig Jahre Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, hrsg. von Johannes Fried, Sigmaringen 
1991, Beilage 1, S. 28-32, Zitat S. 30. 

26 Ebenda, S. 31. 
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sich auf die guten Besonderheiten des eigenen Vo lkes , der eigenen S tämme , der überschau
baren Lebenskreise. N e b e n den Wissenschaf t lern , die ihren Einf luss i m Fach behaupteten , 
traten seit den fünfz iger Jahren diejenigen Ko l legen hervor, deren Arbe i t stets v o n christ l i 
chen Grundwer ten geprägt war. Sie trugen teilweise auch die Neuor ient ierung der deutschen 
M e d i a e v i s t i k i m bes tehenden D e u t s c h e n H i s t o r i s c h e n Ins t i tu t in R o m oder i m neuen 
Deutschen His tor i schen Institut in Paris. D i e Neuor ien t i e rung a m M o d e l l des A b e n d l a n d s 
und I n n o v a t i o n e n in der Personenforschung als Sozialgeschichte w i rk ten in differenzierter 
Weise a u f d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g der V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e . G e l e h r t e w i e T h e o d o r 
Schieffer, Paul E g o n Hüb inger , Eugen Ewig , G e r d Tel lenbach oder Kar l Ferd inand Werner 
schufen sich Schülerkreise, die sich inst i tut ionel l n icht au f einzelne K o m m u n i k a t i o n s k e r n e 
reduzieren lassen. Sie w u r d e n n u r sehr bed ingt oder ü b e r h a u p t n icht i m K o n s t a n z e r A r 
beitskreis verankert . Z w e i große Jub i l äen gaben der jungen Bundesrepub l ik - die zeit l iche 
N ä h e m i t d e m G e w i n n der Fußbal lwel tmeis terschaf t gegen die Ungarn 1954 m a g zufä l l ig 
sein - w i e d e r h is tor i sche Sicherheit , das B o n i f a t i u s - J u b i l ä u m v o n 1954 un<^ die J a h r t a u 
sendfeier der Lechfe ldschlacht O t t o s des G r o ß e n gegen die U n g a r n 1955. 

S icherhe i t - das w a r a u c h die H o f f n u n g e iner G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , d ie s ich n a c h 
rascher Naz i f i z i e rung u n d flotter Entnaz i f i z ierung neu etablierte. In einer Denkschr i f t v o n 
1952 zur B e g r ü n d u n g des K o n s t a n z e r Arbe i t skre i ses f o rmu l i e r t e T h e o d o r M a y e r seine 
Pläne für d ie Z u k u n f t . D i e wicht igste A u f g a b e seines wissenschaft l ichen Neuansatzes sol l 
te sein, „ d e n G r u n d für eine kr i sen fes te ' Geschichte zu legen. M i t Schaudern k o n n t e m a n 
w a h r n e h m e n , w i e bei j edem W a n d e l die deutsche G e s c h i c h t e umgeschr ieben w o r d e n 
ist".2,7 N a c h der n a t i o n a l e n K a t a s t r o p h e f a n d m a n diese Sicherheit vor a l l em in der ge
schichtl ichen Landes forschung , g le ichsam in den Baue lementen . W a r auch die N a t i o n fürs 
Erste diskredit iert , so boten doch ihre Gl ieder wissenschaft l iche Z u k u n f t s h o f f n u n g . 

D i ch te Beschreibung u n d dunk le Fund ierung 

D ie W e n d u n g zur Landesgesch ichte w a r ke ine b loße F luch t aus na t iona ler Vers t r i ckung . 
Wegen der a l ten födera len Strukturen k a m landeshis tor ischer Forschung in D e u t s c h l a n d 
stets e ine besondere , s innst i f tende F u n k t i o n z u . 2 8 Bis heute prägen Vere ine, Gese l l scha f 
ten u n d K o m m i s s i o n e n m i t di f ferenzierter intel lektuel ler Br i l lanz u n d untersch ied l ichen 
regionalen R e i c h w e i t e n die V ie l fa l t h istor ischer Arbe i t , Ve rmi t t l ung u n d S innst i f tung i m 
deutschen S p r a c h r a u m . D i e landesgeschicht l ichen Inst i tute u n d Lehrs tüh le an Univers i 
täten besitzen i m H i n b l i c k au f K o m p l e x i t ä t u n d A u s s t a t t u n g sicherl ich eine Sonderste l 
lung in E u r o p a . 

D a s kr iegsbedingte räuml iche A u s w e i c h e n in die R e g i o n w u r d e 1945 typisch für m a n 
che Wissenschaft lerkarr ieren. D i e von Walter Schlesinger u n d H a n s Patze maßgebl ich be
triebene Z u w e n d u n g der Verfassungsgeschichte zur histor ischen Landes forschung besaß 
dagegen p rogrammat i s che Bedeutung. Gerade im überschaubaren R a u m konn te m a n die 
Fülle der histor ischen Überl ie ferung bändigen . Ähn l i ches m a g für die vergleichsweise quel 
lenarme Ze i t der O t t o n e n - , Salier- u n d frühen Stauferzeit gelten, die Parade jahrhunderte 
der deutschen Med iaev i s t i k . G e r a d e dor t , w o m a n mi t der bewährten quel lenkri t ischen 

2-7 Ebenda, Beilage 5, S. 34-37, Zitat S. 36 f. 
28 Vgl. Matthias Werner, Zwischen politischer Begrenzung und methodischer Offenheit. Wege und Stationen 

deutscher Landesgeschichtsforschung im zo. Jahrhundert, in: Die deutschsprachige Mediävistik (wie Anm. 8). 
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M e t h o d e w i r k l i c h al le Q u e l l e n s a m m e l n u n d beurte i len k o n n t e , schien e ine gesicherte und 
d a u e r h a f t e Ü b e r e i n k u n f t über den G e s c h i c h t s a b l a u f zu ge l ingen . U n d g e n a u das war , wie 
Stefan W e i n f u r t e r in se inem A u f s a t z über d e n K o n s t a n z e r Arbe i t skre i s i m Spiegel seiner 
T a g u n g e n herausgearbe i te t hat , d a s e igent l iche Z i e l : S icherheit , Vo l l s t änd igke i t , Wahrhe i t . 
M a n hielt a u f der R e i c h e n a u mehrere T a g u n g e n über die B e d e u t u n g der S t ä m m e oder die 
N a t i o n s b i l d u n g a b , p u b l i z i e r t e a b e r d i e B e i t r ä g e n i c h t , w e i l m a n d a s T h e m a n o c h n icht 
für h in re i chend ges ichert u n d d a m i t f ü r abgearbe i te t hielt . 

N a c h J a h r e n ideo log i scher V e r s t r i c k u n g g ing es jetzt u m d ie h i s tor i sche W a h r h e i t , um 
d ie R e k o n s t r u k t i o n d e r e i n e n W i r k l i c h k e i t d u r c h s t r i ngen te V e r a r b e i t u n g a l ler h i s to r i 
schen Q u e l l e n . U m d a s to ta le M i t t e l a l t e r n o c h fester in d e n G r i f f zu b e k o m m e n , suchten 
g e r a d e L a n d e s h i s t o r i k e r d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t A r c h ä o l o g i e , K u n s t - u n d Sprachge 
schichte . D i e dabe i e n t w i c k e l t e n M e t h o d e n u n d Ergebnisse g e h ö r e n gew i s s zu den inter
n a t i o n a l p r ä s e n t a b l e n Resu l ta ten der deu t schen For schung , a u c h w e n n d ie R e z e p t i o n auf 
sich w a r t e n l ieß. A n d e r n o r t s b e g a n n m a n s ich n ä m l i c h s c h o n fü r anderes zu interessieren. 

D e r lange u n d enge Z u s a m m e n h a n g v o n Gesch i ch te u n d Staub erhie l t R isse , als sich 
a u c h a n d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n seit 1 9 6 8 s t u d e n t i s c h e U n r u h e n a u s b r e i t e t e n . I n der 
De fens ive e r p r o b t e n d ie Verte id iger a b e n d l ä n d i s c h e r W i s s e n s c h a f t s t r a d i t i o n e n ihre histo
r i sch -kr i t i schen M e t h o d e n u m s o har tnäck iger . A u s d e m B e s o n d e r e n sol l te das A l l geme ine 
entstehen. W a l t e r Schles inger ha t te das bereits 1953 in e i n e m p r o g r a m m a t i s c h e n Au f sa t z 
über „ V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e " e n t w i c k e l t : „ N u r m i t l andesge 
sch icht l i chen M i t t e l n w i r d es m ö g l i c h sein, das M i t e i n a n d e r v o n V e r w a l t u n g s r e f o r m , p lan
vo l ler bäuer l i cher S ied lung , S t raßenpo l i t i k , G e w ä h r u n g des K ö n i g s s c h u t z e s an Klöster, 
B u r g e n b a u u n d S t a d t g r ü n d u n g zu e r k e n n e n u n d d a m i t den S t r u k t u r w a n d e l des Re iches im 
i z . J a h r h u n d e r t zu e r h e l l e n . " 2 9 

Wal ter Schlesinger sammel te , w o g ab , beschr ieb sehr d icht . Seine Au f sä t ze zur Kön igs 
w a h l He inr i chs I. 919, He inr i chs II. 1 0 0 2 oder R u d o l f s 1077 ze ichnen sich durch Fül le und 
Vo l l s tänd igke i t a u s . 3 0 D a s Z ie l der sicheren Gesch ichte schien grei fbar n a h . D o c h bei der 
s innst i f tenden F u n d i e r u n g führte die Ze i tgebundenhe i t d e m H i s to r i ke r w ieder die Feder. 
Schonungs l o s erwies sich die eben n icht pos i t iv is t isch au f zu lösende K o m p l e x i t ä t von Befund 
u n d D e u t u n g . D i e deutsche Te i lung u n d der po l i t i sche W a n d e l der Bundes repub l i k , dessen 
Aufgeregthe i ten uns heute schon fern a n m u t e n , steuerten p lö tz l i ch die Sehnsüchte der Ver
fassungshistor iker . M a n c h e von ihnen arbeiteten ihre eigene Lebensgeschichte im wertfreien 
Mit te la l ter au f u n d b e w a h r t e n sich ihr V o l k über alle W a n d l u n g e n u n d A n f e c h t u n g e n hin
weg . D a s K ö n i g t u m des Sachsen He in r i chs I. - so schrieb der Sachse Wa l t e r Schlesinger 1974 
nach den Ostver t rägen der soz ia l l ibera len K o a l i t i o n - w a r ein deutsches , der W a h l v e r s a m m 
lung v o n Fritz lar w a r 919 das „ w e r d e n d e deutsche Vo lksbewuss t se in n icht f remd" . 3 ' Das 
„ G r o ß v o l k " begann sich d a m a l s über die deutschen H a u p t s t ä m m e zu w ö l b e n . D a s Aache 
ner K r ö n u n g s m a h l v o n 936 deutete Schlesinger: „ M a n w i r d diesen V o l k s g e d a n k e n deutsch 

29 Walter Schlesinger, Verfassungsgeschichte und Landesgeschichte, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschich
te 3 (1953), S. 1-34, Wiederabdruck in: Walter Schlesinger, Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte, 
Bd. 2, Göttingen 1963, S. 9-41, hier S. 33, ergänzter Wiederabdruck in: Probleme und Methoden der Landes
geschichte, hrsg. von Pankraz Fried (Wege der Forschung 59z), Darmstadt 1978, S. 117-17Z, hier S. 139. 

30 Zusammengestellt in: Walter Schlesinger, Ausgewählte Aufsätze 1965-1979, hrsg. von Hans Patze/Fred 
Schwind (Vorträge und Forschungen 34), Sigmaringen 1987,5.199-296. 

31 Ebenda, S. 220. 
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nennen d ü r f e n . " 3 2 D a s D i l e m m a zw i schen d ichter Beschre ibung u n d d u n k l e r F u n d i e r u n g 
brachte J o a c h i m Ehlers in einer kr i t i schen W ü r d i g u n g a u f den P u n k t : „ A n dieser Stelle o f f e n 
bart sich ein W i d e r s p r u c h zw i schen der que l lenkr i t i sch s i chernden Arbe i t swe i se Schlesingers 
au f d e m F e l d d e r V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e u n d e iner r e i n e n A x i o m a t i k b e i m D e u t e n se iner 
Be funde i m H i n b l i c k au f eine Gesch ich te des deu tschen Vo lkes . "33 

M a n k ö n n t e schär fer f o r m u l i e r e n : D a s S i cherhe i t sexper imen t der d e u t s c h e n V e r f a s 
sungsgesch ichte , d e m in te rna t i ona l e R e z e p t i o n k a u m besch ieden w a r , b e g a n n u m 1 9 7 0 z u 
scheitern. E i n so lches Urte i l en twer te t n i ch t d ie q u e l l e n k r i t i s c h e n W ü r d i g u n g e n , n i c h t d e n 
S a m m l u n g s f l e i ß , n i ch t d ie v ie len w i c h t i g e n E inze lergebn isse . U r s a c h e der in te l lek tue l len 
Kr ise w a r e t w a s anderes , n ä m l i c h d ie K o n z e n t r a t i o n des B l i c k s a u f V o l k u n d S t a m m , ihre 
St i l is ierung z u überze i t l i chen H a n d l u n g s t r ä g e r n u n d d ie a n h a l t e n d e , g l e i chsam m y t h i s c h 
begründete A x i o m a t i k v o n deutscher W e s e n s a r t in der e u r o p ä i s c h e n G e s c h i c h t e . 

D i e D e u t s c h e n u n d d ie e u r o p ä i s c h e n N a t i o n e n des Mi t t e l a l t e r s 

U m 1 9 7 0 , i n der s c h e i n b a r e n K r i s e d e r d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t , s u c h t e e ine M a r b u r g e r 
G r u p p e u m W a l t e r Schles inger d ie T r a d i t i o n e n der d e u t s c h e n Ver fassungsgesch ich te fü r 
die Z u k u n f t z u erha l ten . In ze i t l icher N ä h e z u r n e u e n O s t p o l i t i k W i l l y B r a n d t s r ichtete d ie 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t e in S c h w e r p u n k t p r o g r a m m zur E n t s t e h u n g der e u r o 
pä i schen N a t i o n e n i m Mi t t e l a l t e r ein.34 N a c h e iner s c h w e r e n E r k r a n k u n g Schles ingers 
ü b e r n a h m H e l m u t B e u m a n n die L e i t u n g , e in Ge lehr ter , der m i t se inen i n n o v a t i v e n m e t h o 
d ischen A n s ä t z e n aus der Z e i t g e b u n d e n h e i t seiner K o l l e g e n herauss t rah l te u n d h e u t e - i m 
Gegensa t z z u Schles inger - n o c h v ie l f ach z i t iert w i r d . 

Schles ingers W e g e en t sprachen in m a n c h e m den A u f g a b e n s t e l l u n g e n T h e o d o r M a y e r s . 
A u s d e m Verg le i ch m i t ös t l i chen u n d w e s t l i c h e n N a c h b a r n w o l l t e m a n d ie B e s o n d e r h e i t e n 
der d e u t s c h e n N a t i o n s b i l d u n g e n t w i c k e l n . A m A n f a n g s tand das B e k e n n t n i s z u e i n e m 
deutschen S o n d e r w e g , in d e m sich das deu t sche V o l k s b e w u s s t s e i n über al le p o l i t i s c h e n 
Z e r s p l i t t e r u n g e n h i n w e g se in e i n h e i t l i c h e s R e i c h b a u t e . Pa te d ieses M o d e l l s w a r d a s 19. 
J a h r h u n d e r t , a ls sich d ie K u l t u r n a t i o n ihren Staat schu f . D e m stellte m a n die w e s t e u r o 
päische N a t i o n s b i l d u n g gegenüber , w o die N a t i o n aus d e m R e i c h h e r a u s w u c h s . Energ i sch 
n a h m m a n - a u c h gegen das U n v e r s t ä n d n i s der N e u h i s t o r i k e r - den N a t i o n s b e g r i f f f ü r das 
Mi t te la l ter in A n s p r u c h . So unters t r ich m a n d ie l ange D a u e r der e igenen V o l k s g e s c h i c h t e 
und se tz te s i ch v o n s o z i a l i s t i s c h e n D i f f e r e n z i e r u n g s v e r s u c h e n z w i s c h e n „ N a t i o n " u n d 
„ N a t i o n a l i t ä t " ab.35 A l s f r a p p i e r e n d e Para l l e l e e r w e i s e n s i ch z e i t g l e i c h e e i n s c h l ä g i g e 

31 Ebenda, S. 120. 
3 3 Joachim Ehlers, Rezension zu: Walter Schlesinger, Ausgewählte Aufsätze 1965-1979, in: Göttingische Gelehr

te Anzeigen 240 (1988), S. 263-282, Zitat S. 275. 
34 Die Ergebnisse sind dokumentiert: Nationes. Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung 

der europäischen Nationen im Mittelalter, Bd. 1-9, hrsg. von Helmut Beumann/Werner Schröder, Sigmarin
gen 1975-1991. Vgl. auch Helmut Beumann, Europäische Nationenbildung im Mittelalter. Aus der Bilanz 
eines Forschungsschwerpunktes, in: Geschichtein Wissenschaft und Unterricht 39 (1988), S. 587-593. 

35 Jenö Szücs, „Nationalität" und „Nationalbewußtsein" im Mittelalter. Versuch einer einheitlichen Begriffs
sprache, in: Acta Historica Academiae scientiarum Hungaricae 18 (1972), S. 1-37; S. 245-265; Jenö Szücs, 
Nation und Geschichte. Studien (Archiv für Kulturgeschichte. Beiheft 17), Köln/Wien 1981. Eine kritische 
Auseinandersetzung nimmt vor Joachim Ehlers, Nation und Geschichte. Anmerkungen zu einem Versuch, in: 
Joachim Ehlers, Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Martin Kinzinger/Bernd Schneidmüller (Berliner Historische 
Studien 21), Berlin 1996, S. 433-447. 
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Forschungen in der D D R a u s den sechziger, s iebziger u n d achtz iger J a h r e n . In der K o n k u r 
renz der be iden deu t schen Staaten u m die deutsche G e s c h i c h t e legten E c k h a r d M ü l l e r -
M e r t e n s u n d se in S c h ü l e r k r e i s w i c h t i g e B ü c h e r z u r p o l i t i s c h e n B e g r i f f s g e s c h i c h t e des 
F r ü h - u n d H o c h m i t t e l a l t e r s vor .36 D i e t e r m i n o l o g i s c h e n A r b e i t e n v o n E c k h a r d M ü l l e r -
M e r t e n s , W o l f g a n g Eggert u n d B a r b a r a P ä t z o l d besi tzen a u f G r u n d ihres Mater ia l re i ch 
t u m s heute n o c h i m m e r w i s senscha f t l i che G ü l t i g k e i t . D i e med iaev i s t i sche Forschung an 
den D D R - U n i v e r s i t ä t e n w u r d e längst n ich t a l le in v o m V o r r a n g der Gese l l schaf tsgesch ich 
te geprägt . D i e m e t h o d i s c h e n N e u a n s ä t z e zu Re i chs in tegra t i on u n d I t i ne ra r f o r schung , wie 
sie E c k h a r d M ü l l e r - M e r t e n s u n d W o l f g a n g H u s c h n e r betr ieben,? 7 beschr ieben M e c h a n i s 
m e n u n d F u n k t i o n s w e i s e n kön ig l i cher H e r r s c h a f t in der Ents tehungsze i t des os t f ränk i sch -
deutschen Re iches . A u f f ä l l i g ist f re i l ich die ausgesprochene K o n z e n t r a t i o n au f die deutsche 
Gesch i ch te des Mi t te la l te rs . 

D a s N a t i o n e s - P r o j e k t in der a l ten B u n d e s r e p u b l i k w a r dagegen verg le ichend angelegt, 
a u c h w e n n mehrere E i n z e l v o r h a b e n deutsche T h e m e n behande l t en . I m R ü c k b l i c k ist zu er
k e n n e n , dass d ie g e d r u c k t e n Resu l ta te der M a r b u r g e r A r b e i t s g r u p p e n z u r deutschen N a 
t i o n s b i l d u n g k a u m d ie K o n k u r r e n z m i t den M o n o g r a p h i e n der D D R - F o r s c h e r bestehen 
k ö n n e n . M i t A u s n a h m e eines e in le i tenden p r o g r a m m a t i s c h e n A u f s a t z b a n d e s ? 8 w u r d e n 
unter den zentra len T h e m e n al le in die a l p i n e n E t h n o g e n e s e n w i e die t r ansa lp inen Ver
f l ech tungen in z w e i S a m m e l b ä n d e n 3 9 angemessen g e w ü r d i g t . D e r v o r a b erschienene Band 
„ A l t h e s s e n i m F r a n k e n r e i c h " gilt e i n e m n ich t u n w i c h t i g e n landesgesch icht l i chen Beispiel, 
das für das übergre i f ende P r o j e k t indes v o n ger inger A u s s a g e k r a f t b l i e b . 4 0 

Seine e igent l i chen K o n t u r e n g e w a n n das N a t i o n e s - P r o j e k t erst d u r c h d ie Vergleichsbei 
spiele, n ä m l i c h d ie N a t i o n e n b i l d u n g e n der Wests laven , bearbei tet v o n Frant isek G r a u s , 4 ' 

36 Vgl. Eckhard Müller-Mertens, Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und 
Königsauffassung im frühen Mittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 15), Wien/Köln/Graz 
1970; Wolfgang Eggert, Das ostfränkisch-deutsche Reich in der Auffassung seiner Zeitgenossen (Forschungen 
zur mittelalterlichen Geschichte 21), Wien/Köln/Graz 1973; Wolfgang Eggert/Barbara Pätzold, Wir-Gefühl 
und regnum Saxonum bei frühmittelalterlichen Geschichtsschreibern (Forschungen zur mittelalterlichen Ge
schichte 31), Weimar 1984. Zur Würdigung vgl. Turbata per aequora mundi. Dankesgabe an Eckhard Müller-
Mertens, hrsg. von Olaf B. Rader (Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte 29), Hannover 2001. 

37 Eckhard Müller-Mertens, Die Reichsstruktur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des Großen. Mit histo-
riographischen Prolegomena zur Frage Feudalstaat auf deutschem Boden, seit wann deutscher Feudalstaat? 
(Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 25), Berlin 1980; Eckhard Müller-Mertens/Wolfgang Huschner, 
Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II. (Forschungen zur mittelalterlichen Ge
schichte 35), Weimar 1992. Vgl. auch Dirk Alvermann, Königsherrschaft und Reichsintegration. Eine Unter
suchung zur politischen Struktur von regna und Imperium zur Zeit Kaiser Ottos II. (967) 973-983 (Berliner 
Historische Studien 28), Berlin 1998. 

38 Aspekte der Nanonenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972-1975, hrsg. von 
Helmut Beumann/Werner Schröder (Nationes. Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung 
der europäischen Nationen im Mittelalter 1), Sigmaringen 1978. 

39 Frühmittelalterliche Ethnogese im Alpenraum, hrsg. von Helmut Beumann/Werner Schröder (Nationes. His
torische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 5), Sig
maringen 1985; Die transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum ro. Jahrhundert, 
hrsg. von Helmut Beumann/Werner Schröder (Nationes. Historische und philologische Untersuchungen 
zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 6), Sigmaringen 1987. 

40 Althessen im Frankenreich, hrsg. von Walter Schlesinger (Nationes. Historische und philologische Unter
suchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 2), Sigmaringen 1975. 

41 Frantisek Graus, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (Nationes. Historische und philologische 
Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 3), Sigmaringen 1980. 
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u n d d ie f r a n z ö s i s c h e N a t i o n s b i l d u n g , b e a r b e i t e t v o n J o a c h i m E h l e r s u n d s e i n e n S c h ü 
l e rn . 4 2 F ü r d ie V o r a u s s e t z u n g e n des G e s a m t v o r h a b e n s b r a c h t e n diese be iden T e i l p r o j e k t e 
u m s t ü r z e n d e E i n s i c h t e n , w e i l sie d u r c h i n t e r n a t i o n a l e Verg le i che d ie n a t i o n a l e n P r ä m i s s e n 
deutscher F o r s c h u n g b loß leg ten . D i e v ie l le icht g röß te H e r a u s f o r d e r u n g für das G e s a m t 
p ro j ek t stel lte d ie M o n o g r a p h i e v o n Frant i sek G r a u s zur N a t i o n e n b i l d u n g der Wes t s l aven 
im M i t t e l a l t e r dar . D i e s e s B u c h e r w i e s n i c h t n u r d ie e t h n o g e n e t i s c h e P r o d u k t i v i t ä t in 
O s t m i t t e l e u r o p a u n d d a m i t d ie v o n D e u t s c h e n f rüher bezwe i fe l t e s lav i sche Fäh igke i t zu r 
S t a a t s b i l d u n g ; m e h r n o c h ze igte es d ie F ä h i g k e i t v o n G r a u s , der a u s d e r f r ü h e r e n C S S R 
nach D e u t s c h l a n d u n d in d ie S c h w e i z g e k o m m e n war,43 <jas T h e m a ü b e r h a u p t m o n o g r a 
ph isch zu bearbe i ten . D ieser H e r a u s f o r d e r u n g sah sich bis d a h i n ke in deutscher P r o j e k t 
leiter g e w a c h s e n . 

D a s F r a n k r e i c h - P r o j e k t st ieß d a s j a h r z e h n t e l a n g gep f l eg te d e u t s c h e S e l b s t b e w u s s t -
sein v o n d e r R e i c h s b i l d u n g a u s d e r V o l k s g e s c h i c h t e h e r a u s u m . D e n A r b e i t e n v o n J o 
a c h i m E h l e r s f o l g t e e ine g r o ß e M o n o g r a p h i e v o n C a r l r i c h a r d B r ü h l ; sie w a r n i ch t i m N a -
t i o n e s - P r o j e k t e n t s t a n d e n , setzte s ich v i e l m e h r kr i t i s ch m i t dessen f r ü h e n P r ä m i s s e n a u s -
e inander .44 J o a c h i m Eh le rs u n d C a r l r i c h a r d B r ü h l ze ig ten a u f u n t e r s c h i e d l i c h e W e i s e d ie 
lange D a u e r der f r ä n k i s c h e n G e s c h i c h t e . V i e l l a n g s a m e r , a ls u r s p r ü n g l i c h a n g e n o m m e n , 
w u c h s e n d ie d e u t s c h e u n d d ie f r a n z ö s i s c h e N a t i o n a u s p o l i t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n h e r 
vor, d ie in d e n s p ä t k a r o l i n g i s c h e n R e i c h s b i l d u n g e n e n t s t a n d e n w a r e n . D a s W i s s e n u m 
l a n g e G e m e i n s a m k e i t e n i m z e r f a l l e n d e n F r a n k e n r e i c h m a c h t e d a s „ d e u t s c h e V o l k s -
b e w u s s t s e i n " S c h l e s i n g e r s a ls t r e i b e n d e K r a f t v o n G e s c h i c h t e z u m A n a c h r o n i s m u s . 
D e r v o n E h l e r s u n d B r ü h l g e w ä h l t e m e t h o d i s c h e U m w e g ü b e r W e s t e u r o p a r ü c k t e d i e 
d e u t s c h e N a t i o n s b i l d u n g des H o c h m i t t e l a l t e r s in d a s n o r m a l e F e l d e u r o p ä i s c h e r E t h -
n o g e n e s e n ein.45 I n d e r S u m m e z e r s t ö r t e n d i e a u s d e r E r f o r s c h u n g n i c h t d e u t s c h e r N a 
t i o n s b i l d u n g e n e n t s t a n d e n e n M o n o g r a p h i e n , Ü b e r b l i c k s w e r k e u n d A u f s ä t z e d ie ü b e r 
J a h r z e h n t e g e p f l e g t e n P r ä m i s s e n d e u t s c h e r V o l k s g e s c h i c h t e s o n a c h d r ü c k l i c h , dass d a s 

42 Joachim Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1987; Joachim Ehlers, 
Ausgewählte Aufsätze (wie Anm. 35), S. 217-324; Bernd Schneidmüller, Nomen Patriae. Die Entstehung 
Frankreichs in der politisch-geographischen Terminologie (10.-13. Jahrhundert) (Nationes. Historische und 
philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 7), Sigmaringen 
1987; Bernd Schneidmüller, Frankenreich - Westfrankenreich - Frankreich. Konstanz und Wandel in der 
mittelalterlichen Nationsbildung, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 44 (1993), S. 755-772. Vgl. 
auch die Sammlung: Die französischen Könige des Mittelalters. Von Odo bis Karl VIII. 888-1498, hrsg. von 
Joachim Ehlers/Heribert Müller/Bernd Schneidmüller, München 1996. 

43 Knappe Würdigungen in: Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus, hrsg. von 
Susanna Burghartz/Hans-Jörg Gilomen/Guy P. Marchal/Rainer C. Schwinges/Katharina Simon-Muscheid, 
Sigmaringen 1992. 

44 Eine erste kritische Auseinandersetzung: Carlrichard Brühl, Die Anfänge der deutschen Geschichte (Sitzungs
berichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main 10,5), Wiesbaden 1972. Ausführlich dann Carlrichard Brühl, Deutschland - Frankreich. Die Geburt 
zweier Völker, Köln/Wien 1990. Französische Übersetzung: Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples. 
„Francais" et „Allemands" IX c -XIe siede, Köln 1990/Paris 1994. 

45 Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich, hrsg. von 
Carlrichard Brühl/Bernd Schneidmüller (Historische Zeitschrift. Beihefte NF 24), München 1997- Vgl. 
auch Mittelalterliche nationes - neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in Europa, hrsg. 
von Almut Bues/Rex Rexheuser (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 2), 
Wiesbaden 1995. 
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sche inbar gesicherte W i s s e n vor 1 9 7 0 heute a l lenfa l l s n o c h in F u ß n o t e n wissenschaf ts 
geschichtl icher Ein le i tungen au f t r i t t . 4 6 

Gerade der Tscheche Frantisek G r a u s hatte in seinen Forschungen mehrere Grundp fe i 
ler der älteren deutschen Verfassungsgeschichte nachdrück l i ch erschüttert. Tro tz heftiger 
A b w e h r b e m ü h u n g e n Schlesingers u n d seiner Ko l legen stürzten ganze germanisch-deut 
sche Kont inu i tä t sgebäude z u s a m m e n . 4 7 G r a u s , in seiner R o l l e als querdenkendes Mitgl ied 
für den Kons tanzer Arbe i tskre is kürz l i ch v o n Stefan Wein fur ter gewürd ig t , 4 8 legte seinen 
deu t schen K o l l e g e n d ie v ö l k i s c h e n B e d i n g t h e i t e n ihrer s c h e i n b a r s icheren Gesch ich te 
schonungs los dar. A l s er 1986 in der Historischen Zeitschrift seinen berühmten Aufsatz 
„Verfassungsgeschichte des Mi t t e l a l t e r s " publ iz ierte , bl ieb k a u m n o c h ein Stein a u f dem 
anderen. D i e germanische Treue w a r als ideologisches K o n s t r u k t ebenso enttarnt w i e die 
unref lekt ierte Staat l ichkeit der G e r m a n e n . H e u t e k ä m p f t n i e m a n d m e h r für die Kön igs 
fre ien, f ü r d ie G e m e i n f r e i e n , fü r d ie R o d u n g s f r e i e n , f ü r D a u e r h a f t i g k e i t e n aus germa
n ischer V o r z e i t , für G e f o l g s c h a f t s v e r b ä n d e o d e r überze i t l i ches v ö l k i s c h e s W e s e n . Viele 
tausend Seiten in gelehrten M o n o g r a p h i e n u n d Au fsä tzen traten die harten Wege ins Ver
gessen an . W e r orientiert sich n o c h an H e i n r i c h Dannenbauer , A l f o n s D o p s c h , Heinr ich 
Mi t te i s , T h e o d o r M a y e r , Paul K i r n oder Wa l te r Schlesinger? I m Vergleich zu den nahezu 
hag io log ischen Karr ieren v o n Ernst K a n t o r o w i c z 4 9 oder M a r c B l o c h 5 0 erweist die Rezep
t ion früherer deutscher Er fo lgsmediaev is ten ihre Grenzen . D i e m o d e r n e zehnte, v o n Al fred 
H a v e r k a m p verantwor te te A u f l a g e v o n G e b h a r d t s H a n d b u c h der deutschen Geschichte5 1 

lässt d ie d e u t s c h e G e s c h i c h t e n i ch t m e h r w i e d ie neunte A u f l a g e v o n i 9 7 0 5 Z bei W i l d -
beutern oder S a m m l e r n u n d in der jüngeren Steinzeit beginnen. 

D a s nöt ige E u r o p a 

So f a n d m a n i m letzten V ier te l j ahrhunder t rasch die Wege z u m europä ischen Vergleich und 
zur Kor rek tu r alter Prämissen. Ers taunl ich rasch löste sich der Kons tanzer Arbeitskreis von 
der engeren deutschen Verfassungsgeschichte. In der Re ihe seiner Tagungspub l ika t ionen 
mark ieren B ä n d e über Schulen u n d S t u d i u m i m sozialen W a n d e l , Geschichtsschreibung 

46 Die Spannweite der Positionen wird im Vergleich besonders deutlich. Siehe exemplarisch die maßgebliche 
Sammlung der älteren Deutungsansätze: Die Entstehung des Deutschen Reiches (Deutschland um 900). Aus
gewählte Aufsätze aus den Jahren 192.8-1954, hrsg. von Hellmut Kämpf (Wege der Forschung 1), 3. Aufl. 
Darmstadt 1971. Eine Zusammenfassung seiner Forschungen im Nationes-Projekt gibt Joachim Ehlers, Die 
Entstehung des deutschen Reiches (Enzyklopädie deutscher Geschichte 31), München 1994. 

47 Frantisek Graus, Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Hans-Jörg Gilomen/Peter Moraw/Rainer C. Schwinges 
(Vorträge und Forschungen 55), Stuttgart 2001, besonders S. 133-179. 

48 Weinfurter, Standorte. 
49 Vgl. u. a. Ernst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz, hrsg. von Jerzy 

Strzelczyk, Poznan 1996; Ernst Kantorowicz, Erträge der Doppeltagung Institute for advanced study, Prince-
ton, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, hrsg. von Robert L. Benson/Johannes Fried (Frankfur
ter Historische Abhandlungen 39), Stuttgart 1997. 

50 Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparee et sciences sociales, Paris 1990; Marc Bloch. Historiker und 
Widerstandskämpfer, hrsg. von Peter Schüttler, Frankfurt a. M./New York 1999. 

51 Alfred Haverkamp, Perspektiven deutscher Geschichte während des Mittelalters; Friedrich Prinz, Europäi
sche Grundlagen deutscher Geschichte (4.-8. Jahrhundert) (Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte. 
Zehnte, völlig neu bearbeitete Auflage 1), Stuttgart 2004. 

51 Ernst Wahle, Ur- und Frühgeschichte im mitteleuropäischen Raum (Gebhardt, Handbuch der deutschen 
Geschichte [), 9. Aufl. Stuttgart 1970. Taschenbuchausgabe München 1973. 
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und Gesch i ch t sbewuss t se in i m späten Mi t te la l t e r oder Po l i t i k u n d He i l i genverehrung den 
Wechsel zu neuen Themen .53 D i e E u r o p ä i s i e r u n g erfo lgte seit der M i t t e der i 9 8 o e r - J a h r e 
mi t B ä n d e n über das spätmit te la l ter l iche K ö n i g t u m i m e u r o p ä i s c h e n Verg le ich , M e n t a l i 
täten i m Mit te la l ter , a b e n d l ä n d i s c h e Freiheit , Träger u n d In s t rumenta r i en des Fr iedens , 
T o l e r a n z , H e r r s c h a f t s r e p r ä s e n t a t i o n , J u d e n u n d C h r i s t e n , R a u m e r f a s s u n g u n d R a u m -
bewusstse in , F o r m e n u n d F u n k t i o n e n ö f fent l i cher K o m m u n i k a t i o n , D e u t s c h l a n d u n d den 
Westen E u r o p a s , das R e i c h u n d Po len . $4 

Indes - der Arbe i tskre is hatte seine prägende K r a f t , w e n n er sie denn je besessen hatte , in 
den P lura l i tä ten deutscher M e d i a e v i s t i k e ingebüßt . Sonder fo r schungsbere i che , G r a d u i e r 
tenkol legs, Aus lands ins t i tu te , Z e n t r e n u n d E inze l fo rschungen waren an seine Seite getreten. 
A u ß e r d e m bleibt die in ternat iona l stets beachtete W i r k s a m k e i t der M o n u m e n t a G e r m a n i a e 
Histor ica w i e m a n c h e r Langze i tunternehmen der deutschen A k a d e m i e n gebührend in R e c h 
nung zu stellen. Über die spezielle Inst i tut ionengeschichte h inaus w i r d m a n freil ich diese v ie l 
fältigen I m p u l s e u n d W i r k s a m k e i t e n nur n o c h schwer b ü n d e l n k ö n n e n . 

M i t d e m e u r o p ä i s c h e n E in igungsprozess hielt die e u r o p ä i s c h e Gesch i ch te des M i t t e l 
alters z u n e h m e n d E i n z u g in F o r s c h u n g u n d L e h r e . Be i d e n t eu ren h i s t o r i s c h e n G r o ß 
ausste l lungen w u r d e n europä i sche Bezüge zur Pf l icht . D a s galt für d ie P räsen ta t i on K a r l s 
des G r o ß e n 1999 in P a d e r b o r n o d e r O t t o s des G r o ß e n 2 0 0 1 in Magdeburg .55 U n d a u c h 
das He i l i ge R ö m i s c h e R e i c h w i r d m a n 2 0 0 6 , 2 0 0 J a h r e n a c h se inem U n t e r g a n g , nur n o c h 
in e u r o p ä i s c h e N e t z w e r k e e in fügen . 

A u f andere We ise , als ursprüng l i ch beabs icht ig t , g e w i n n t der Satz v o n T h e o d o r M a y e r 
aus d e m J a h r 1 9 4 2 w i e d e r e r s t a u n l i c h e A k t u a l i t ä t : „ W i r s i n d h e u t e ü b e r d a s S t a d i u m 
der B i l d u n g e i n e s e i n h e i t l i c h e n V o l k e s u n d S taa tes h i n a u s u n d l e b e n u n s n u n in d i e 
G e m e i n s c h a f t der e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r u n d S taa ten h i n e i n . " 5 6 D i e E u r o p ä i s i e r u n g der 
Forschungsrea l i tä t w i r k t auf d ie Arbe i t s fe lder der alten deutschen Ver fassungsgesch ichte . 

53 Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hrsg. von Johannes Fried (Vor
träge und Forschungen 30), Sigmaringen 1986; Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im späten 
Mittelalter, hrsg. von Hans Patze (Vorträge und Forschungen 31), Sigmaringen 1987; Politik und Heiligenver
ehrung im Hochmittelalter, hrsg. von Jürgen Petersohn (Vorträge und Forschungen 42), Sigmaringen 1994. 

54 Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, hrsg. von Reinhard Schneider (Vorträge und For
schungen 3 2), Sigmaringen 1987; Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme, hrsg. von 
Frantisek Graus (Vorträge und Forschungen 35), Sigmaringen 1987; Die abendländische Freiheit vom 10. zum 
14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen Vergleich, hrsg. von 
Johannes Fried (Vorträge und Forschungen 38), Sigmaringen 1991; Träger und Instrumentarien des Friedens im 
hohen und späten Mittelalter, hrsg. von Johannes Fried (Vorträge und Forschungen 43), Sigmaringen 1996; Tole
ranz im Mittelalter, hrsg. von Alexander Patschovsky/Harald Zimmermann (Vorträge und Forschungen 45), 
Sigmaringen 1998; Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen, hrsg. von Gerd Althoff/Ernst Schubert 
(Vorträge und Forschungen 46), Sigmaringen r998; Juden und Christen zur Zeit der Kreuzzüge, hrsg. von Alfred 
Haverkamp (Vorträge und Forschungen 47), Sigmaringen 1999; Raumerfassung und Raumbewußtsein im spä
teren Mittelalter, hrsg. von Peter Moraw (Vorträge und Forschungen 49), Stuttgart 2001; Formen und Funk
tionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, hrsg. von Gerd Althoff (Vorträge und Forschungen 51), 
Stuttgart 2001; Deutschland und der Westen Europas im Mittelalter, hrsg. von Joachim Ehlers (Vorträge und 
Forschungen 56), Stuttgart 2002; Das Reich und Polen. Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation 
im hohen und späten Mittelalter (Vorträge und Forschungen 59), Ostfildern 2003. 

55 799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn. Katalog der Aus
stellung in Paderborn 1999, 2 Bände, hrsg. von Christoph Stiegemann/Matthias Wemhoff, Mainz 1999; Otto 
der Große, Magdeburg und Europa, 2 Bde., hrsg. von Matthias Puhle, Mainz 2001. 

56 WieAnm. 26. 
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Sie expor t ier t n icht m e h r ihre Überzeugungen v o n germanischer Wesensart , sondern lässt 
sich ihre vermeint l ichen Sonderwege als europä ische N o r m a l i t ä t erk lären. Ethnogenese, 
Herrscha f t sb i ldung , E x p a n s i o n , Integrat ion u n d Des integrat ion - all das w i rd nicht mehr 
aus d e m spezi f ischen Le i s tungsvermögen eines Vo lkes , sondern i m vergleichenden Bl ick als 
europä ische Gesch ichte beschrieben. 

In solcher Weite löste sich die deutsche Verfassungsgeschichte regelrecht auf. H i n z u trat 
die doppel te Erschütterung zweier Grundüberzeugungen , näml ich der Dauerhaf t igke i t der 
Formen wie der Faktiz i tät der D inge . Bei genauerer Betrachtung zerschmolz die Beharrungs
kraft der pol i t ischen Bindungskräf te . W i r wissen heute, dass sich das Lehnswesen als mittel
alterliches O r d n u n g s - und Verstehensmodel l erst langsam ausformte und über die Jahrhun
derte ebenso wenig gleich blieb w i e V o l k und Treue. D a r u m taugt jene Entfaltungsstufe der 
L e h n s b i n d u n g e n , die erst an der W e n d e v o m H o c h - z u m Spätmit te la l ter erreicht wurde , 
nicht mehr zur Beschreibung frühmittelalterl icher Phänomene . Neue Arbei ten von Matth ias 
Becher und J o h a n n e s Fried haben gelehrt, dass Aufst ieg und Durchsetzung der Karol inger 
nur aus der gewol l ten Er innerung der Sieger auf uns g e k o m m e n sind. Erst aus dem Ergebnis 
wurden ältere Verfassungszustände konstruiert . Unter solchen Prämissen veränderten sich 
die früheren Gewisshei ten von Lehnseid und Treue Tassi los v o n Bayern . 5 7 

Schri f t l ichkeit u n d Er innerung gerieten auf den Prüfs tand der Que l l enkr i t i k . 5 8 In der 
Kontex tua l i s i e rung u n d Konzep tua l i s i e rung w a n k t e n jene harten Fakten , die der Verfas
sungsgeschichte einst den G r u n d gelegt und den Verfassungshistor ikern ihre Sicherheit ver
mittelt hatten. D i e v o n J o h a n n e s Fried en twor fenen Unsicherhei ten bei der K ö n i g s w a h l 
He inr i chs I. ähne ln k a u m n o c h d e m G e b ä u d e Wal ter Schlesingers, o b w o h l beide die glei
che Gesch ichte beschreiben m ö c h t e n . 5 9 

Die Faktenor ient ie rung einer sicher gemachten Verfassungsgeschichte ließ z u d e m kaum 
R a u m für gedachte O r d n u n g e n . A l s Gert Me lv i l l e au f der Re ichenau -Tagung über fürst
l iche Res idenzen sein Refera t aus der Vors te l l ung einer Res idenz e n t w i c k e l t e , 6 0 er fuhr er 
d a m a l s e ine K r i t i k , die heute ers taunt . D e n n längst h a b e n I m a g i n a t i o n u n d Phantas ie 
se lbs tvers tändl ichen E i n g a n g in unsere Forschungsd i skurse geha l ten . E in so lcher Zuge 
w i n n an „we icher Fak t i z i t ä t " w a r z w a r schon v o n H e l m u t B e u m a n n in den f rühen fünfzi 
ger J ahren propagier t w o r d e n , 6 1 setzte sich aber erst im letzten Viertel des zo. Jahrhunderts 

57 Matthias Becher, Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum Herrscherethos Karls des Großen (Vorträge und 
Forschungen. Sonderband 39), Sigmaringen 1993; Johannes Fried, Papst Leo Iii. besucht Karl den Großen in 
Paderborn oder Einhards Schweigen, in: Historische Zeitschrift 272 (2001), S. 281-326. 

58 Hanna Vollrath, Das Mittelalter in der Typik oraler Gesellschaften, in: Historische Zeitschrift 233 (1981), 
S- 57I_594; Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters, hrsg. von Dieter Geuenich/Otto Gerhard Oexle 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte TU ), Göttingen 1994; Memoria als Kultur, hrsg. 
von Otto Gerhard Oexle (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121), Göttingen 1995-

59 Walter Schlesinger, Die Königserhebung Heinrichs I. zu Fritzlar im Jahre 919, in: Walter Schlesinger, Aus
gewählte Aufsätze, S. 199-220; Johannes Fried, Die Königserhebung Heinrichs I. Erinnerung, Mündlichkeit 
und Traditionsbildung im 10. Jahrhundert, in: Mittelalterforschung nach der Wende 1989, hrsg. von Michael 
Borgolte (Historische Zeitschrift, Beiheft 20), München 1995, S. 267-318. 

60 Gert Melville, Herrschertum und Residenzen in Grenzräumen mittelalterlicher Wirklichkeit, in: Fürstli
che Residenzen im spätmittelalterlichen Europa, hrsg. von Hans Patze/Werner Paravicini (Vorträge und For
schungen 36), Sigmaringen 1991,$. 9-73. 

61 Helmut Beumann, Widukind von Korvei. Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und Ideengeschichte des 
10. Jahrhunderts (Abhandlungen zur Corveyer Geschichtsschreibung 3 = Veröffentlichungen der Historischen 
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bei der R e z e p t i o n f ranzös i scher u n d a n g l o a m e r i k a n i s c h e r F o r s c h u n g a u f breiterer Fron t 
durch . In einer a n t h r o p o l o g i s c h or ient ier ten Be t rach tungswe i se w u r d e eine z u n e h m e n d 
verhärtete Ver fassungsgesch ichte d u r c h die Bewuss tse ins - u n d Vors te l lungsgesch ich te , 6 2 

die H i s t o r i e der T r ä u m e , der G e s t e n , der S y m b o l e u n d R i t u a l e ü b e r s c h i c h t e t . 6 3 D i s s e r 
ta t ionen über das jüngere S t a m m e s h e r z o g t u m , über K ö n i g s - oder R o d u n g s f r e i h e i t , über 
L a n d g e m e i n d e n , selbst über G r u n d h e r r s c h a f t e n h a b e n heute ke ine besondere K o n j u n k t u r 
mehr, es sei d e n n , m a n erwiese erneut d ie Z e i t g e b u n d e n h e i t eines W a l t h e r K i enas t , e ines 
He in r i ch M i t t e i s o d e r eines O t t o Brunner . 6 4 

A l s Frant iäek G r a u s seinen S c h w a n e n g e s a n g a u f d ie „Verfassungsgeschichte des M i t t e l 
a l ters" 1986 in der Historischen Zeitschrift absch loss , besch l ich ihn a m E n d e eine gewisse 
Rat los igke i t : „ N o c h wen iger als v o n der N o t w e n d i g k e i t e iner e igenständigen Ver fassungs 
geschichte b in ich j e d o c h v o n der N ü t z l i c h k e i t einer D i s k u s s i o n über Beze i chnungen u n d 
E t i ke t t en u n d b e s o n d e r s v o n der U n e r l ä s s l i c h k e i t der F o r s c h u n g a u f d e n G e b i e t e n der 
t rad i t ione l len Ver fassungsgesch ichte überzeugt , w i e i m m e r m a n a u c h diesen K o m p l e x be
ze ichnen k a n n . " 6 5 

W i r sehen heute e t w a s deutl icher, w i e s ich po l i t i sche D e u t u n g s a n s ä t z e i m Ü b e r g a n g 
v o m 20 . z u m 21. J a h r h u n d e r t s erha l ten . K a u m n o c h j e m a n d schreibt heute das W o r t „Ver
f a s s u n g s g e s c h i c h t e " a u f s Papier . B e v o r z u g t w i r d der O r d n u n g s b e g r i f f , b i s w e i l e n o h n e 
seine K a r r i e r e i m n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n D e u t s c h l a n d g e n a u e r z u b e d e n k e n . 6 6 Er b ietet 
frei l ich Vorte i le . Z u m einen grei f t er, w e n n a u c h g e b r o c h e n , a u f e ine mit te la l ter l iche Be
gr i f f l i chke i t z u r ü c k u n d stülpt n i ch t das neuze i t l i che K o n s t r u k t einer Ver fassung über die 
P lural i tät vergangener W i r k l i c h k e i t e n . Z u m anderen v e r m a g der O r d n u n g s b e g r i f f gelebte 
u n d gedachte , ta tsäch l iche u n d imag in ier te , ü b e r w u n d e n e u n d erho f f te W i r k l i c h k e i t e n 
mi te inander zu verschränken . O b d e m Versuch einer R e i c h e n a u - T a g u n g v o m H e r b s t 2 0 0 3 , 

Kommission des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volkskunde X 3), Weimar 1950; Helmut Beu-
mann, Die Historiographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des Königtums, in: Historische 
Zeitschrift 180(1955), S. 449-488. 

62 Hans-Werner Goetz, „Vorstellungsgeschichte": Menschliche Vorstellungen und Meinungen als Dimension 
der Vergangenheit. Bemerkungen zu einem jüngeren Arbeitsfeld der Geschichtswissenschaft als Beitrag zu ei
ner Methodik der Quellenauswertung, in: Archiv für Kulturgeschichte 61 (J979), S. 253-271; Johannes Fried, 
Wissenschaft und Phantasie. Das Beispiel der Geschichte, in: Historische Zeitschrift 263 (1996), S. 291-316. 

63 Vgl. aus der sehr reichen Literatur nur Janet L. Nelson, Politics and Ritual in Early Medieval Europe, Lon-
don/Ronceverte 1986; Jean-Claude Schmitt, Die Logik der Gesten im europäischen Mittelalter. Aus dem Fran
zösischen von Robert Schubert/Bodo Schulze, Stuttgart 1992; Geoffrey Koziol, Begging, Pardon, and Favor. 
Ritual and Political Order in Early Medieval France, Ithaca/London 1992; Philippe Buc, The Dangers of 
Ritual. Between Early Medieval Texts und Social Scientific Theory, Princeton/Oxford 2001; Gerd Althoff, Die 
Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003; Ritualdynamik. Kulturüber
greifende Studien zur Theorie und Geschichte rituellen Handelns, hrsg. von Dietrich Harth/Gerrit Jasper 
Schenk, Heidelberg 2004. 

64 Zur Kritik: Heinrich Mitteis nach hundert Jahren (1889-1989), hrsg. von Peter Landau/Hermann Nehlsen/ 
Dietmar Willoweit (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Kl. 106), München 1991; Gadi 
Algazi, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprach
gebrauch (Historische Studien 17), Frankfurt a. M./New York 1996. Vgl. Otto G. Oexle, Geschichtswissen
schaft im Zeichen des Historismus. Studien zu Problemgeschichten der Moderne (Kritische Studien zur Ge
schichtswissenschaft 116), Göttingen 1996. 

65 FrantiSek Graus, Verfassungsgeschichte des Mittelalters, in: Historische Zeitschrift 243 (1986), S. 529-589, 
ZitatS. 587. 

66 Vgl. Anm. 23. 
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O r d n u n g s k o n f i g u r a t i o n e n als D e u t u n g s m o d e l l zu themat i s i e ren , E r f o l g besch ieden ist, 
muss erst n o c h die wissenschaf t l iche Ause inanderse tzung erweisen. 6 7 

Deut l icher auf die europä ische G e g e n w a r t zielen aktuel le Versuche einer europäischen 
G e s c h i c h t e aus d e m Verg le i ch , w i e sie 2002. u n d 2 0 0 3 a u f sehr un tersch ied l i che Weise 
M i c h a e l Borgo l te u n d H a n s - W e r n e r G o e t z in ihren H a n d b ü c h e r n der Geschichte Europas 
vorgelegt h a b e n . 6 8 H i e r w i r d das ältere Nebene inander v o n Nat iona lgesch ichten über
w u n d e n , das n o c h d ie beiden ersten Bände des H a n d b u c h s der europä ischen Geschichte 
prägte . 6 9 D e r an der H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu Berlin verfo lgte komparat i s t i sche Ansatz 
lässt Ident i täten u n d Al ter i täten klarer hervortreten und verleiht der z u s a m m e n w a c h s e n 
den europä ischen Geme inscha f t e indrucksvo l le mediaevist ische T ie fenschär fe . 7 0 

D i e deutsche Med iaev i s t i k ist s c h o n desha lb gefordert , we i l nat iona le Spezialisierungen 
n icht m e h r aus re i chen , der v o n M i c h a e l B o r g o l t e v o r g e n o m m e n e n Z u s a m m e n s c h a u zu 
fo lgen. Er fügt Spanien u n d Skand inav i en , A l - A n d a l u s , die Kiever R u s ' , d ie Wo lgabu lga 
ren u n d K u m a n e n z u s a m m e n u n d verfolgt das Exper iment ier fe ld fürst l icher Herrschaft 
von der Ostsee zur A d r i a u n d nach Sizil ien. A u c h w e n n sich in diesem bünde lnden Zugr i f f 
m a n c h par t iku lare T rad i t i onen der älteren Verfassungsgeschichte bewahren , fordert allein 
die Fül le g a n z neue M a ß s t ä b e u n d neue M e t h o d e n . 

D i e daraus e rwachsenden Perspekt iven s ind heute noch nicht klar abzuschätzen . Nach 
den einle i tenden B e m e r k u n g e n w e r d e ich m i c h hüten , die Europä i s ie rung der Mediaev is 
tik als V o l l e n d u n g guter Gesch ichtsschre ibung zu preisen. Es bleibt der deutschen Med iae 
vist ik gar n ichts anderes übr ig , als in E u r o p a a n z u k o m m e n u n d dami t ihrer Gegenwar t ein 
S tück neuer h i s to r i scher L e g i t i m a t i o n bere i tzuste l len . U n d d o c h s ind d ie W e g e u n d M e 
t h o d e n in der Plural i tät der A n s ä t z e n o c h m e r k w ü r d i g unschar f . Vermut l i ch hat das mit 
der u n g e w o h n t e n V ie l fa l t der europä i schen Gegens tände zu tun . D i e deutsche Mediaev is 
t ik b r a u c h t j eden fa l l s d e n l a n g e n A t e m , a u c h dieser H e r a u s f o r d e r u n g ihrer G e g e n w a r t 
angemessen gerecht zu w e r d e n , u m nicht ihre Z u k u n f t zu verlieren. 

67 Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter. Der Band wird von Bernd Schneidmüller und Stefan Wein-
furter zum Druck in der Reihe Vorträge und Forschungen vorbereitet. 

68 Michael Borgolte, Europa entdeckt seine Vielfalt ro50-iz5o (Handbuch der Geschichte Europas 3), Stuttgart 
2.002; Hans-Werner Goetz, Europa im frühen Mittelalter 500-1050 (Handbuch der Geschichte Europas 2). 
Stuttgart Z003. 

69 Handbuch der Europäischen Geschichte, hrsg. von Theodor Schieder, Bd. 1: Europa im Wandel von der Anti
ke zum Mittelalter, hrsg. von Theodor Schieffer, Stuttgart ND 1979; Bd. 2: Europa im Hoch- und Spätmittelal
ter, hrsg. von Ferdinand Seibt, Stuttgart 1987. Vgl. Michael Borgolte, Vor dem Ende der Nationalgeschichten? 
Chancen und Hindernisse für eine Geschichte Europas im Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 27z (2001), 
S. 561-596. 

70 Programmatisch: Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Zwanzig internationale 
Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik, hrsg. von Michael Borgolte 
(Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik 1), Berlin zooi. Vgl. auch 
Unaufhebbare Pluralität der Kulturen? Zur Dekonstruktion und Konstruktion des mittelalterlichen Europa, 
hrsg. von Michael Borgolte (Historische Zeitschrift. Beihefte NF 32), München 2001; Ernst Pitz, Die grie
chisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters. Geschichte des mediterranen Weltteils 
zwischen Atlantik und Indischem Ozean Z70-81Z (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur his
torischen Komparatistik 4), Berlin zooi ; Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über 
den „Akt von Gnesen", hrsg. von Michael Borgolte (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur 
historischen Komparatistik 5), Berlin zooz. 




