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R E I C H - V O L K - N A T I O N : D I E E N T S T E H U N G D E S D E U T S C H E N 
R E I C H E S U N D D E R D E U T S C H E N N A T I O N I M M I T T E L A L T E R 

Beschäft igt m a n sich m i t der En t s tehung des deutschen Re iches u n d der B i l d u n g 
der deutschen N a t i o n i m Mit te la l ter , so m u ß m a n sich d u r c h eine Flut v o n M y 
then z u e i n e m G e g e n s t a n d durcharbe i ten , der sich ers taunl icherweise fast o h n e 
M y t h e n b i l d u n g a u s f o r m t e . W i e bei k a u m e inem anderen T h e m a der mit te la l ter 
l ichen Gesch ich te , unterl iegt der M e d i ä v i s t dabe i der m e h r f a c h e n T h e o r i e b i n 
d u n g u n d bleibt selbst bei angestrebter M e t h o d e n k r i t i k in b e s o n d e r e m M a ß 
ze i tgebundenen Frageste l lungen 1 verhaf tet . D a s Z u g e s t ä n d n i s einer so lchen Be
s c h r ä n k u n g , d ie uns k a u m z u m vermein t l i ch „ E i g e n t l i c h e n " vergangener Z e i t e n 
u n d häuf iger zur Gesch ichte unserer W i s s e n s c h a f t u n d zu uns selbst k o m m e n 
läßt , m a g in e inem Ze i ta l ter n a c h der H i s t o r i s m u s k r i t i k wen iger negat iv w i r k e n , 
en tb indet uns aber n ich t der N o t w e n d i g k e i t beständiger K o n f r o n t a t i o n v o n G e 
gens tand , Uber l ie ferung , A u f g a b e n s t e l l u n g , M e t h o d e u n d Erkenntnis interesse . 
D a r u m ble ibt die b loße Beschre ibung der neuze i t l i chen Gesch ich t s schre ibung 
zur E n t s t e h u n g v o n R e i c h u n d N a t i o n der Deu t schen z w a r eine l o h n e n d e A u f 
gabe , k a n n aber n i ch t o h n e die W ü r d i g u n g der sich ve rändernden A p p e r z e p t i o n 
des Gegens tandes selbst er fo lgen, m u ß d ie Ins t rumenta l i s i e rung der mi t te la l ter 
l ichen N a t i o n s b i l d u n g a l so ebenso bedenken w i e die E igenart der h is tor ischen 
Über l i e ferung u n d d ie W e g e ihrer In terpreta t ion , w i r d sich schl ießl ich v o r der 
Suche n a c h der h is tor ischen W a h r h e i t oder der mit te la l ter l ichen W i r k l i c h k e i t 
hü ten . G r u p p e n b i l d u n g u n d En t s tehung v o n Vors te l lungen u n d W a h r n e h m u n 
gen s ind n ä m l i c h ke ine o b j e k t i v e n oder ob j ek t i v i e rbaren F a k t o r e n , deren Be
schre ibung sich w i e die A n a l y s e einer mit te la l ter l ichen P e r g a m e n t u r k u n d e einer 
B e w e r t u n g als w a h r oder falsch stellen k a n n . Unsere V o r g ä n g e r h a b e n uns den 
B l i c k w i n k e l s chon lange eingestel lt , u n d t r o t z d e m ble ibt d ie R e v i s i o n des ent 
s tandenen u n d i m m e r w ieder ents tehenden Bi ldes A u f g a b e u n d C h a n c e jeder 
neuen H i s to r i ke rgenera t i on , d ie s ich in der K r i t i k der Forschungsgesch ichte 

1 Vgl . grundsätzlich BöCKENFöRDE, E. W., Die deutsche verfassungsgeschichtliche For
schung im 19. Jahrhundert . Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder (Schriften zur 
Verfassungsgeschichte 1), Berlin 1961. 
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2 Z u s a m m e n f a s s e n d THOMAS, H . , D a s Ident i tätsproblem der Deutschen im Mittelalter, in: 
G W U 43 (1992) , S. 135 -156 . Weitere Untersuchungen des Verfassers unten (wie A n m . 5 0 
und 97). 

3 Vg l . die A u f s a t z s a m m l u n g e n WERNER, K . F., Structures pol i t iques du m o n d e franc ( V I e - X I I e 
siecles). Etudes sur les origines de la France et de l 'A l lemagne , L o n d o n 1979 ; DERS., V o m 
Frankenreich zur Ent fa l tung Deutsch lands u n d Frankreichs. Ursprünge — Strukturen - Be
z iehungen. Ausgewäh l t e Beiträge, S igmaringen 1984 . 

4 BRüHL, C , Deutsch land - Frankreich. D ie G e b u r t zweier Vö lker , K ö l n , W i e n 1990. 
5 EHLERS, J . , D ie deutsche Na t i on des Mittelal ters als Gegenstand der Forschung, in: Ansä tze 

und Diskont inu i tä t deutscher Na t i onsb i l dung im Mittelalter, hg. von J . EHLERS (Nat iones 
8) , Sigmaringen 1989 , S. 11 -58 ; DERS., D i e Entstehung der N a t i o n e n und das mittelalterl i 
che Re ich , in: G W U 4 3 (1992) , S. 2 6 4 - 2 7 4 ; DERS., Mittelalter l iche Voraussetzungen für na 
t ionale Identität in der Neuze i t , in: Na t i ona l e u n d kulturel le Identität. Studien zur E n t w i c k 
lung des ko l lekt iven Bewußtseins in der Neuze i t , hg. v o n B. GIESEN, Frankfur t a m M a i n 
1991, S. 77 -99 . Z u s a m m e n f a s s e n d zuletzt DERS., D ie Ents tehung des deutschen Reiches 
(Enzyk lopäd ie deutscher Geschichte 31) , M ü n c h e n 1994. 

6 FRIED, J . , Deutsche Geschichte im früheren u n d hohen Mittelalter. Bemerkungen zu einigen 
neuen Gesamtdarste l lungen, in: H Z 2 4 5 (1987 ) , S. 6 2 5 - 6 5 9 ; DERS., D ie Formierung E u r o 
pas 8 4 0 - 1 0 4 6 ( O l d e n b o u r g G r u n d r i ß der Gesch ichte 6) , M ü n c h e n 1991; DERS., Der W e g 
in die Geschichte. D i e Ursprünge Deutsch lands . Bis 1024 (Propy läen Geschichte Deutsch
lands 1), Berlin 1994. 

7 Z u m Begriff ZIMMERMANN, H . , D a s dunk le J ahrhunder t . Ein historisches Porträt, G r a z , 
W i e n , K ö l n 1 9 7 ! ; II secolo di ferro: m i t o e realtä del secolo X , 2 Bde. (Sett imane di s tud io 
del Cen t ro i ta l iano di studi sul l 'a l to m e d i o e v o 38) , Spoleto 1991. Vg l . auch BEUMANN, H . , 
D ie O t t o n e n , Stuttgart u .a . 1987. 
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gen Rev i s i on a l tbewährter Vor lesungen nöt igt u n d die D i s k r e p a n z zwischen 
H a n d b u c h w i s s e n u n d neuestem Forschungsstand in für mediaevist ische Ver 
hältnisse ungewöhn l i cher Schärfe auf leuchten läßt. 

Ermögl i ch t w u r d e n bahnbrechende Arbe i ten der letzten Jahre w i e die v o n 
G e r d A l t h o f f u n d H a g e n Kel ler 8 oder K n u t G ö r i c h 9 n icht zuletzt durch den zu
nehmenden M u t , m i t dem m a n sich seit e twas mehr als zwanz ig Jahren v o n 
Jahrhunderte - u n d jahrzehntealten Prämissen geschichtswissenschaft l icher For 
schung f re imachte u n d das griff ige M e r k w i s s e n v o n den An fangs jahren deut 
scher Geschichte w i e 8 4 3 , 1 0 9 1 1 , 1 1 9 1 9 1 2 oder 9 3 6 1 3 ebenso zerstörte wie die 
M y t h e n v o n der glatten Au fe inander fo lge v o n G e r m a n e n und Deutschen , 1 4 

v o m überzeit l ichen V o l k , das z u m Reich u n d Staat drängte , oder v o n den seit 
der Wanderze i t wesent l ich h o m o g e n e n S tammes fo rmat i onen als Bausteinen des 
späteren deutschen Vo lkes . Solche Verweise m ö g e n i m Kreis illustrer mediaev i -
stischer Ko l legen vielleicht als Insistieren auf e inem längst vertrauten neueren 
Kenntn i ss tand erscheinen. Für den D i skurs m i t N ichtmediaev is ten u n d für die 
Krea t i on einer wissenschaft l ich vertretbaren histor isch-pol i t ischen K u l t u r be
dürfen sie g le i chwoh l der besonderen Akzentu ie rung . 

8 ALTHOFF, G . u n d KELLER, H . , He inr ich I. u n d O t t o der G r o ß e . N e u b e g i n n auf karo l ing i -
schem Erbe , 2 Bde. (Persönl ichkeit u n d Geschichte 1 2 2 - 1 2 5 ) , G ö t t i n g e n , Z ü r i c h 1985 . 

9 G ö R I C H , K . , O t t o III. R o m a n u s Saxon icus et Ital icus. Kaiser l iche R o m p o l i t i k u n d sächsi
sche H i s to r i ograph ie (Histor ische Forschungen 18) , S igmar ingen 1993 . 

10 Der Vertrag v o n V e r d u n , hg. v o n T . MAYER, Le ipz ig 1943 ; EICHLER, H . , D ie G r ü n d u n g des 
Ersten Reiches. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des 9. u n d 10. J ahrhunder t s - nach 
einer Heidelberger rechtshistorischen Vor lesung , Berl in 1942 . 

11 Fragen der K o n t i n u i t ä t behandelt zuletzt GOETZ, H . W . , D e r letzte „ K a r o l i n g e r " ? D ie R e 
gierung K o n r a d s I. i m Spiegel seiner U r k u n d e n , in: A r c h i v für D i p l o m a t i k 2 6 ( 1980 ) , S. 56 -
125. 

12 SCHLESINGER, W. , D i e Kön igserhebung He inr ichs I. zu Fritzlar im Jahre 919 , in: Ausge 
wäh l t e Au f sä t ze v o n Wal ter Schlesinger 1 9 6 5 - 1 9 7 9 , hg. v o n H . PATZE und F. SCHWIND 
(Vorträge u n d Forschungen 34 ) , S igmar ingen 1987 , S. 1 9 9 - 2 2 0 . Vg l . aber EGGERT, W. , 
9 1 9 - Gebur t s - oder Kr i sen jahr des mittelalter l ichen deutschen Reiches? Betrachtungen zu 
e inem zwei fe lha f ten J u b i l ä u m , in: Z f G 1 7 ( 1 9 7 0 ) , S. 4 6 - 6 5 ; mi t guten A r g u m e n t e n wendet 
sich der Verfasser gegen BARTMUSS, H . - J . , D i e G e b u r t des ersten deutschen Staates. Ein 
Beitrag zur D i skuss i on der deutschen Geschichtswissenschaf t u m den Übergang v o m ost 
f ränk ischen z u m mittelalter l ichen deutschen Re ich (Schriftenreihe des Instituts für G e 
schichte an der Mar t in -Lu ther -Un ivers i t ä t H a l l e - W i t t e n b e r g 2 ) , Berl in 1966 . 

13 Vg l . die Studien zur Durchse t zung der Unte i lbarkei t des Reiches unten A n m . 6 1 . 
14 WERNER, K . F., D a s NS -Gesch ich t sb i ld und die deutsche Gesch ichtswissenschaf t , Stuttgart 

u . a . 1967 ; SEE, K . v., Deutsche G e r m a n e n - I d e o l o g i e v o m H u m a n i s m u s bis zur Gegenwar t , 
F rank fur t a m M a i n 1970 ; SEE, K . V., Ku l turkr i t i k u n d G e r m a n e n f o r s c h u n g zwischen den 
Wel tkr iegen , in: H Z 2 4 5 (1987 ) , S. 3 4 3 - 3 6 2 ; G e r m a n e n p r o b l e m e in heutiger Sicht, hg. 
v o n H . BECK, Berl in, N e w Y o r k 1 9 8 6 . 
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Ich möch te a l so zunächs t k u r z über die Ü b e r w i n d u n g neuzeit l icher M y t h e n 
durch den mittelalterl ichen Be fund hande ln , u m m i c h sodann e twas aus führ 
licher dem Z u s a m m e n h a n g v o n pol i t ischer Verbandsb i l dung u n d Ethnogenese 
v o m 9. z u m 12. J a h r h u n d e r t z u z u w e n d e n . 

1. D i e Ü b e r f o r m u n g des Mittelal ters durch die Sehnsucht des His tor ikers 

D ie Ents tehung der m o d e r n e n Geschichtswissenschaf t ging einher mi t der ro 
mant i schen Z u r ü c k w e n d u n g ins Mit te la l ter und m i t der nat iona len Bewegung 
des 19 . J ahrhunder t s . Dies zeitigte Folgen für das, w a s m a n sah u n d wie m a n 
sah, u n d die N a c h w i r k u n g e n prägen in vielen Z ü g e n noch i m m e r unser G e 
schichtsbi ld u n d die O r g a n i s a t i o n der histor ischen Wissenschaf t . 

M i t dem Ende des römischen Weltre iches schien d e m 19. J a h r h u n d e r t das 
Ende des Universa l i smus erreicht, w a r der „Wiedere intr i t t des nat iona len Pr in 
z i p s " in die Gesch ichte a u s z u m a c h e n , 1 5 verkörpert v o n germanischen S täm
m e n , deren Ents tehung sich in dunk ler Frühzeit verlor. So ist die Begeisterung 
der Neuze i t über die „ G e r m a n i a " des Tac i tus zu verstehen,1 6 die als Ersatz
quel le für eine ora le Gesel lschaft bis heute auf den Schulunterr icht und das Bi ld 
„germanisch -deutscher Frühgesch ichte" w i rk t . D i e V e r e i n n a h m u n g der G e r 
m a n e n für die deutsche Nat iona lgesch ichte u n d die Gle ichsetzung v o n germa
nisch u n d deutsch sicherten d e m deutschen V o l k , mehr oder minder einig in sei
nen S t ä m m e n , eine lange Prähistor ie o h n e staatl iche Formierung . A u s d e m 
Schmelztiegel des Karol ingerre iches , das g le ichsam als letzter A b g l a n z eines r ö 
misch -germanisch amalgamier ten Universa l i smus begrif fen u n d für Chr is t ian i 
sierung w ie A k k u l t u r a t i o n verantwor t l i ch gemacht werden konn te , stiegen n u n 
eben jene S tämme z u m V o l k hervor, das sich im 9. u n d 10. J a h r h u n d e r t seinen 
Staat schuf , das os t f ränk isch-deutsche Re i ch des Mitte la l ters . 

D e r M y t h o s v o m lange v o r h a n d e n e n u n d nicht neu entstandenen V o l k w i r k t 
in der A u s b i l d u n g unserer Studenten bis heute prägend , deutl ich i m ersten B a n d 
der noch immer maßgeb l i chen A u f l a g e v o n Gebhard t s H a n d b u c h der deutschen 
Geschichte mit den Eingangskapi te ln über W i ldbeu te r u n d Sammler, die Bauern 
der jüngeren Steinzeit, die Indogerman is ie rung Mi t te leuropas bis hin zur En t -

15 DOVE, A . , Der Wiedere intr i t t des nat ionalen Prinzips in die Weltgeschichte, B o n n 1890. 
16 RIDE, J . , L ' i m a g e d u G e r m a i n dans la pensee et la l i t teratureal lemandes de la redecouverte 

de Tacite ä la fin d u X V F " 1 6 siecle. C o n t r i b u t i o n ä l 'etude de la genese d 'un mythe , Li l le, 
Paris 1977; KRAPF, L . , G e r m a n e n m y t h o s u n d Reichs ideologie . Frühhumanist i sche Rezep 
t ionsweisen der taciteischen „ G e r m a n i a " (Studien zur deutschen Literatur 59) , T ü b i n g e n 
1979; FUHRMANN, M . , Die G e r m a n i a des Taci tus und das deutsche Nat iona lbewußtse in , 
in: DERS., Brechungen. Wirkungsgeschicht l iche Studien zur ant ik -europäischen Bi ldungs
tradi t ion, Stuttgart 1982, S. 113 -128 . 
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stehung des ethnographischen Bildes der Karo l ingerze i t , 1 7 u m nicht wei taus 
mark igere Zeugnisse längst vergangener Jahrzehnte zu bemühen . D a die mittel 
alterlichen Que l l en k a u m die myth ische Fundierung v o n Re ich und N a t i o n für 
breitere Trägerschichten propagierten, hol te m a n dies in der Geschichtswissen
schaft und in der histor isch-pol i t ischen Ku l tu r des 19. u n d 20 . J ahrhunder t s 
nach. D a m i t stand m a n übrigens in Deutsch land nicht al lein, denn auch die 
Franzosen dur f ten ihre Ursprünge bei den Ke l ten und Ga l l i e rn suchen, u n d noch 
die neue, v o n J ean Favier herausgegebene His to i re de France setzt, w e n n auch 
durchaus reflektiert, den übergeschichtl ich vorhandenen geographischen 
R a u m , das H e x a g o n , z u m R a h m e n einer in die Prähistorie reichenden N a t i o 
nalgeschichte.1 8 Deut l i ch treten dabei freil ich auch forschungsle i tende Unter 
schiede zutage, w e n n die deutsche Med iäv i s t i k bis heute vorrangig Personen 
u n d Personengruppen , die französische historische R ä u m e in den Bl ick n i m m t . 

D e r zwei te M y t h o s , den das 19. J ah rhunder t der mittelalterl ichen Überl iefe
rung überstülpte, w a r die Idee, das sich das V o l k sein Re ich schuf . 1 9 In den 
Straßburger E iden glaubte m a n das deutsche V o l k sprechen zu h ö r e n 2 0 und ließ 
es endl ich z u m Re ich drängen, in der Erhebung A r n u l f s v o n Kärnten gegen den 
dekadenten kaiserl ichen O n k e l 8 8 7 , 2 1 in den A d e l s w a h l e n des Konrad iners 9 1 1 

17 H a n d b u c h der deutschen Geschichte 1: Frühzeit und Mittelalter, Teil I, Stuttgart 9 1 9 7 0 . 
18 WERNER, K . F., Les origines. Avan t l 'an mil (Histoire de France 1), Paris 1984; deut

sche Übersetzung: D ie Ursprünge Frankreichs bis z u m Jahr 1000 , Stuttgart 1989. Vg l . 
die Rezens ion v o n EHLERS, J . , in: Gött ingische Gelehrte Anze igen 2 4 2 (1990) , S . 2 5 2 -
258 . 

19 Vg l . ZATSCHEK, H . , D a s Vo lksbewußtse in . Sein Werden im Spiegel der Geschichtsschrei
bung , Brünn u .a . 1936 ; DERS., W i e das erste Reich der Deutschen entstand. Staatsfüh
rung, Reichsgut und Osts iedlung im Zeitalter der Karo l inger (Quel len und Forschungen 
aus d e m Gebiete der Geschichte 16), Prag 1940 ; JOACHIMSEN, P., V o m deutschen Vo lk 
z u m deutschen Staat. Eine Geschichte des deutschen Nat iona lbewußtse ins , bearb. v o n 
J.LEUSCHNER, Göt t ingen 4 1 9 6 7 . 

2 0 Eine D o k u m e n t a t i o n der älteren Forschung f indet sich in dem Band: Der Vo lksname 
Deutsch , hg. v o n H . EGGERS (Wege der Forschung 156), D a r m s t a d t 1970. Z u vergleichen 
ist jetzt eine reiche Literatur zur frühmittelalterl ichen Sprachgeschichte, aus der hier nur 
genannt seien: GEUENICH, D . , D ie volkssprachige Überl ieferung der Karol ingerzeit aus der 
Sicht des Histor ikers , in: D A 39 (1983) , S. 104 -130 ; GüNTHER, H . , Prob leme beim Ver-
schriften der Muttersprache. O t f r i d v o n Weissenburg und die lingua theotisca, in: Ze i t 
schrift für Literaturwissenschaft und Linguist ik 5 9 ( 1 9 8 5 ) , S . 3 6 - 5 4 . Der Beitrag von REX
ROTH, K . H . , Vo lkssprache und werdendes Vo lksbewußtse in im ost fränkischen Reich, in: 
Aspek te der Na t i onenb i l dung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 
1 9 7 2 - 1 9 7 5 , h g . v o n H . B E U M A N N u n d W . S C H R ö D E R ( N a t i o n e s 1 ) , S i g m a r i n g e n 1 9 7 8 , 
S. 2 7 5 - 3 1 5 , erfuhr inzwischen erhebliche Kri t ik durch H . THOMAS (wie A n m . 50). 

21 SCHLESINGER, W. , Kaiser A rnu l f und die Entstehung des deutschen Staates und Volkes , in: 
DERS., Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters 1, Göt t ingen 1963, 
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oder des L iudo l f ingers 919 . D i e K ö n i g s w a h l w u r d e als Wi l l ensak t des f rühdeut 
schen A d e l s 2 2 zur Entsche idung gegen den letzten west f ränk ischen Karo l inger 
Kar l III. u n d für den Tücht igs ten . Bis in unsere unmit te lbare Vergangenhei t h in 
ein beschrieb m a n Idone i tä t u n d Kön igshe i l 2 3 zuvorderst als germanische u n d 
d a m i t in die deutsche Geschichte w i r k e n d e Selekt ionsprinzipien u n d leitete dar 
aus das Wesen der germanisch -deutschen T r e u e 2 4 ab , in die ein a m Ideal der N i 
belungentreue geschultes Geschichtsb i ld nur m ü h s a m noch das W i d e r s t a n d s 
recht einfügte. W i e schwier ig die Zer schne idung v o n solchen Kon t inu i t ä ten , die 
das überzeit l iche V o l k ausmachten u n d es prägten, n o c h heute ist, zeigen die 
D i skuss ionen u m die Arbe i ten v o n Frantisek G r a u s . 2 5 

Die Idee v o m V o l k , das z u m Staat drängte , w a r d e m 19. J ah rhunder t e ingän
gig, beschrieb all die deutschen, die i tal ienischen, die po ln ischen, die tschechi 
schen, die ungar ischen Sehnsüchte und l ieß wenigstens in der Sprach- und K u l 
turnat ion dynast ische Gebundenhe i t en als w idernatür l i ch für die N a t i o n , als 
erstrebenswerte L e b e n s f o r m der M e n s c h e n erscheinen. V o n diesem fast na tur 
rechtl ichen A n s p r u c h der N a t i o n u n d auf die N a t i o n , w ie er a m E n d e des Ersten 
Weltkr iegs internat ional zur D o k t r i n u n d seither w iederho l t z u m unbed ingt zu 
erreichenden pol i t ischen Z ie l erhoben w u r d e und w i e er in den Prämissen der 
Ü b e r w i n d u n g der deutschen Tei lung durch das deutsche V o l k v o n 1949 bis 

S. 2 3 3 - 2 4 4 [ N D von 1941] . Z u r Kr i t ik des bei Schlesinger benutzten Verständnisses v o n 
V o l k EHLERS, J . , Rezens ion zu SCHLESINGER, W. , Ausgewäh l te Aufsä tze , Sigmaringen 
1987, in: Göt t ing ische Gelehrte Anze igen 2 4 0 (1988) , S . 2 6 3 - 2 8 2 . 

22 SCHLESINGER, W . , D i e A n f ä n g e der deutschen K ö n i g s w a h l , in: DERS., Beiträge zur deut 
schen Verfassungsgeschichte des Mittelal ters 1, Göt t ingen 1963, S. 1 3 9 - 1 9 2 [ N D v o n 
1948) . Vgl . aber auch TELLENBACH, G . , D ie geistigen und pol i t ischen Grund lagen der ka -
rol ingischen T h r o n f o l g e . Zug le ich eine Studie über ko l lekt ive Wi l l ensb i ldung und ko l l ek 
tives H a n d e l n im neunten Jahrhunder t , in: Frühmittelalterl iche Studien 13 (1979) , S. 184 -
302 . 

23 Vg l . ERLER, A . , Ar t ike l Königshe i l , in: H a n d w ö r t e r b u c h zur deutschen Rechtsgeschichte 2 
( 1 9 7 8 ) , S p . l 0 4 0 f . 

24 Vg l . die Beiträge über Herrschaf t und Gefo lgschaf t , Sippe, Gefo lgschaf t , Treue in: SCHLE
SINGER, W . , Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelal ters 1, Göt t ingen 
1963; vgl. KAUFMANN, E., Art ike l Treue, in: H a n d w ö r t e r b u c h zur deutschen Rechtsge
schichte 5 , l i g . 3 4 (1992) , Sp. 3 2 0 - 3 3 8 . 

25 GRAUS, F., Über die sogenannte germanische Treue, in: His tor ica 1 (1959) , S. 71 -121 mi t 
dem Fazit auf S. 121: „ D e m ganzen romant i schen Bau der ältesten deutschen Geschichte 
droh t heute bereits der Einsturz. D ie Lehre v o n der germanischen Treue gehört zu diesem 
Spukbi ld und k a n n bei einer wissenschaft l ichen Untersuchung des europäischen Frühmi t 
telalters k a u m n o c h eine Ro l l e spie len." Vg l . auch DERS., Herrschaft und Treue. Betrach
tungen zur Lehre v o n der germanischen Kon t inu i t ä t I, in: Histor ica 12 (1966) , S . 5 - 4 4 ; 
DERS., Verfassungsgeschichte des Mittelalters, in: H Z 2 4 3 (1986) , S. 5 2 9 - 5 8 9 . 
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1989 gepflegt werden mußte , hat sich die Er forschung der mittelalterl ichen N a 
t i onsb i ldung in Deutsch land bis heute nur schwer u n d allenfalls in gelehrter D i 
stanz zur pol i t ischen Ku l tur unseres Landes zu lösen vermocht . 

K o n n t e m a n be im französischen Beispiel beobachten , daß die pol i t ische For 
m a t i o n erst das V o l k hervorbrachte , 2 6 so sah m a n i m mittelalterl ichen Deutsch 
land lange ein Gegenexempe l , geleitet v o n der historischen Er fahrung eines V o l 
kes, das sich sein Re ich errichtete, so w ie es der k le indeutsche Verband 1871 
verwirk l icht hatte, eines Vo lkes , das sich 1 9 8 9 seinen Staat erneut schuf . 

D i e neuere Nat i ones -Forschung hat für die mittelalterl iche Ent fa l tung be
rechtigte Fragezeichen angebracht , läßt im ost f ränkischen Reich erst das deut
sche V o l k erstehen, eine Lehre m i t unschätzbaren A u s w i r k u n g e n auf Begriff 
und Vers tändnis v o n V o l k , die K a r l Ferd inand Werner in e inem großen Art ike l 
dargelegt h a t 2 7 u n d die es i m D i skurs mi t Neuh i s to r ikern und Po l i to logen zu 
entfalten gilt. 

E in gewordenes u n d nicht schon vorhandenes deutsches V o l k führt dieses in 
die Geschichte zurück und n i m m t i hm viel v o n seinem biologist ischen, blutge
bundenen M y t h o s . D a r u m scheint mir das D i k t u m J o h a n n e s Frieds v o n 1994 
revis ionsbedürft ig : „ D i e Deutschen schlitterten in ihr nat ionales Dase in , o h n e 
es zu m e r k e n und o h n e es zu ers treben" . 2 8 M a n m ü ß t e es umkehren und zuspit 
zen: D i e Deutschen schlitterten aus ihrer nat iona len Formierung heraus, wei l sie 
sich dieser bewußt w u r d e n , sie waren als V o l k das P r o d u k t v o n Geschichte , 
nicht deren u n b e w u ß t schlitterndes M o v e n s . 

Ein dritter neuzeitl icher M y t h o s bemächt igte sich der gestuften pol i t ischen 
Verbandsb i ldung , l ieß das deutsche V o l k aus den bereits vo rhandenen w a n d e r 
zeit l ichen S tämmen erstehen, die mi t allerlei W a n d l u n g e n die frühmitte la l ter 
liche Großre i chsb i ldung der Franken überlebt und endl ich im 9. und 10. J a h r 
hundert z u m größeren G a n z e n zusammenge funden hät ten . 2 9 Der in die Vorge 
schichte reichenden langen D a u e r der gentes, der S tämme , wie m a n sie v o m 

26 Vg l . die Literatur bei SCHNEIDMüLLER, B., Frankenreich - West frankenreich - Frankreich. 
K o n s t a n z und W a n d e l in der mittelalterlichen Nat ionsb i ldung , in: G W U 44 (1993) , 
S. 7 5 5 - 7 7 2 . 

2 7 WERNER, K . F., V o l k , N a t i o n , Nat iona l i smus , Masse (Abschnit t I I I -V) , in: Geschichtl iche 
Grundbegr i f fe Bd. 7 , Stuttgart 1992, S. 171 -281 . 

2 8 F R I E D , W e g ( w i e A n m . 6 ) , S . 1 5 . 

29 HUGELMANN, K. G . , Stämme, N a t i o n und Nat iona ls taat im deutschen Mittelalter, o . O . 
1955. Vg l . auch SCHLESINGER, W. , D ie A u f l ö s u n g des Karlsreiches, in: Ausgewäh l te A u f 
sätze v o n Walter Schlesinger 1 9 6 5 - 1 9 7 9 , hg. v o n H . PATZE und F. SCHWIND (Vorträge und 
Forschungen 34) , Sigmaringen 1987 , S. 4 9 - 1 2 4 ; DERS., D ie Entstehung der Nat ionen . G e 
danken zu einem Forschungsprogramm, in: Aspek te der Na t i onenb i ldung im Mittelalter. 
Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1 9 7 2 - 1 9 7 5 , hg. v o n H . BEUMANN und W . 
SCHRöDER (Nat iones 1), Sigmaringen 1978, S. 11 -62 . 
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größeren V o l k absetzte, entsprach die historische Lehre ihrer Inst i tut ional is ie
rung, indem die verfassungsgeschichtl iche Forschung dem älteren Stammes 
herzogtum das jüngere deutsche S tammesherzog tum der nachkaro l ing ischen 
Ze i t an füg te . 3 0 

D i e Identität des deutschen Vo lkes , das nach der Reichsver fassung v o n 1919 
„e in ig in seinen S t ä m m e n " w a r und d a m i t die mult istaat l iche B i n d u n g des 
Vo lksbegr i f f s aus dem E n t w u r f der Re ichsver fassung v o n 1849 hierarchis ierend 
auf den S tammesverband als kleineren Bauste in des Vo lksverbandes zurück 
führte , diese Identi tät g laubte m a n in spätkaro l ing isch - f rühot ton ischer Ze i t an 
gelegt, als sich der A d e l der Franken , Sachsen, A l e m a n n e n , Bayern und L o t h r i n 
ger seinen Herrscher wäh l te , 3 1 als über die Stammesherzöge der deutsche K ö n i g 
trat, a m sinnfäl l igsten in jenem o f t d iskut ierten Bericht W i d u k i n d s v o n C o r v e y 
über W a h l , K r ö n u n g und M a h l O t t o s 1 .936 in A a c h e n . 3 2 

Bei wiederhol ter Rev i s i on der Über l ie ferung gelangte die neuere Forschung 
zu erhebl ich di f fer ierenden Einsichten. D e n A n f a n g machte das grundlegende 
W e r k v o n Re inhard W e n s k u s , das uns schon 1961 die Formierung der f rühmi t 
telalterlichen gentes vo r führ te u n d d a m i t die romant i sche Vorste l lung v o m 
S t a m m als einer natür l ich gewachsenen A b s t a m m u n g s g e m e i n s c h a f t ü b e r w a n d , 
eine interdisz ipl inär argument ierende u n d vor a l lem M e t h o d e n der Ethno log ie 
nutzende Le i s tung , 3 3 die in ihren K o n s e q u e n z e n mi t erhebl ichem Phasenverzug 
rezipiert und durch m a n c h e Ergebnisse der N a t i o n e s - F o r s c h u n g 3 4 w ie auch der 

30 Eine Z u s a m m e n f a s s u n g der älteren Lehre bei STINGL, H . , D i e Entstehung der deutschen 
Stammesherzogtümer am A n f a n g des 10. Jahrhunder t s (Untersuchungen zur deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte N F 19), Aa len 1974. Vg l . die grundsätzl iche Kri t ik v o n 
GOETZ, H . - W . , „ D u x " und „ D u c a t u s " . Begrif fs- und verfassungsgeschichtl iche Untersu
chungen zur Entstehung des sogenannten „ jüngeren" S tammesherzogtums an der W e n d e 
v o m neunten z u m zehnten J ahrhunder t , B o c h u m 1977. 

31 Vg l . K ö n i g s w a h l und T h r o n f o l g e in ot tonisch- f rühdeutscher Zeit , hg. von E. H L A -
WITSCHKA (Wege der Forschung 178) , D a r m s t a d t 1971. 

32 D ie Sachsengeschichte des W i d u k i n d von Korve i ( W i d u k i n d i monach i Corbeiens is R e r u m 
g e s t a r u m S a x o n i c a r u m l ibr i I I I ) , h g . v o n P. H I R S C H u n d H . - E . L O H M A N N ( M G H S S rer. 
G e r m , i.u.s. 60) , H a n n o v e r 1989 [Ndr. 5 1 9 3 5 ] , II 1-2, S. 6 3 - 6 7 . Z u m A u t o r BEUMANN, H . , 
W i d u k i n d von Korve i . Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und Ideengeschichte 
des 10. Jahrhunder ts (Veröf fent l ichungen der Histor ischen K o m m i s s i o n des Prov inz ia l in -
stituts für westfäl ische Landes - und V o l k s k u n d e X 3), W e i m a r 1950. Z u r Krit ik des Be
richts BRüHL (wie A n m . 4 ) , S . 4 6 7 f f . 

33 WENSKUS, R . , S tammesb i ldung und Verfassung. D a s Werden der frühmittelalterl ichen 
gentes, K ö l n , G r a z 1961. Vg l . auch DERS., Prob leme der germanisch-deutschen Verfas-
sungs- und Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoz io log ie , in: Historische Forschungen 
für Walter Schlesinger, hg. v o n H . BEUMANN, K ö l n , W i e n 1974 , S. 19-46. 

34 Vg l . die Bände der Reihe Nat iones , Sigmaringen 1975 ff. 
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Studien aus der Feder und der Wiener Schule v o n H e r w i g W o l f r a m 3 5 zur f rüh
mittelalterl ichen Ethnogenese 3 6 bestätigt u n d entfaltet w i rd . Wicht iges Resultat 
ist der inzwischen konsequent benutzte Vo lksbegr i f f für die früheren Stämme, 
die m a n als eigenständige Einheiten und nicht mehr als Bausteine für ein größe
res Ganzes ansieht. 

Folgerichtig ergibt sich daraus die bisher nur in Ansä t zen gelöste A u f g a b e , die 
ethnogenetische W i r k s a m k e i t der spät- und nachkaro l ing ischen Epoche auf un 
terschiedlichen Ebenen in den Blick zu n e h m e n und die gentes des Hochmi t t e l 
alters n icht als mehr oder minder ver formte Überbleibsel eines archaischen 
Frühmittelalters, sondern als Produkte der Def rank is ierung des Abend landes zu 
betrachten. D i e Identität der frühmittela l ter l ichen und der nachkaro l ing ischen 
V ö l k e r m u ß also nachdrück l i ch zugunsten permanenter Ethnogenesen in Frage 
gestellt werden . Parallelisiert m a n näml i ch die Ethnogenese der Deutschen mit 
der der Sachsen, der „os t f ränk i schen" Franken , der Schwaben , der Bayern und 
der Lothr inger, so werden strukturel le Z ü g e pol i t ischer G r u p p e n b i l d u n g ebenso 
wie Bed ingungen u n d Bedingtheiten klar. 

Hi l f re ich scheint dabei auch der Blick auf die abgebrochenen Ethnogenesen 
der nachkaro l ing ischen Ze i t , da uns die verhä l tn ismäßig gute Quel lenüber l ie fe 
rung aus Lo thar ing i en 3 7 oder H o c h b u r g u n d 3 8 nach den pol i t ischen Faktoren 

35 WOLFRAM, H . , Geschichte der G o t e n . V o n den A n f ä n g e n bis zur Mi t te des sechsten J a h r 
hunderts . En twur f einer historischen Ethnographie , M ü n c h e n 1979; D ie Bayern und ihre 
N a c h b a r n , 2 B d e . , h g . v o n H . W O L F R A M u n d A . S C H W A R C Z ( D e n k s c h r i f t e n d e r Ö s t e r r e i 
chischen A k a d e m i e der Wissenschaften, phi l . -hist . K l . 179), W i e n 1985; Typen der E thno 
genese unter besonderer Berücksicht igung der Bayern, Bd. 1, hg. v o n H . WOLFRAM und W . 
P O H L , B d . 2 , h g . v o n H . F R I E S I N G E R u n d F. D A I M ( D e n k s c h r i f t e n d e r Ö s t e r r e i c h i s c h e n 

A k a d e m i e der Wissenschaf ten, phi l . -hist . K l . 2 0 1 , 204) , W i e n 1990. Z u r Ethnogenese der 
G o t e n vgl. auch TEILLET, S., Des G o t h s ä la nat ion goth ique. Les origines de l'idee de na-
t ion en Occ ident du au V I F siecle, Paris 1984. 

36 Vg l . Ethnogenese europäischer Völker . A u s der Sicht der A n t h r o p o l o g i e und Vor - und 
Frühgeschichte, hg. von W. BERNHARD und A . KANDLER-PäLSSON, Stuttgart, N e w York 
1986 , S. 2 4 7 f f . ; MüHLMANN, W. E., E thnogon ie und Ethnogenese. Theoret isch-ethnologi 
sche und ideologiekrit ische Studie, in: Studien zur Ethnogenese (Abhand lungen der Rhei 
n isch-Westfä l ischen A k a d e m i e der Wissenschaften 72), O p l a d e n 1985, S .9 -27 . 

37 Vg l . SCHNEIDMüLLER, B., R e g n u m und ducatus. Identität und Integration in der lothringi 
schen Geschichte des 9. bis 11. Jahrhunder ts , in: Rheinische Viertel jahrsblätter 51 (1987) , 
S. 8 1 - 1 1 4 ; BOSHOF, E., Lothar ingien - Lothr ingen: V o m Teilreich z u m Herzog tum, in: 
Z w i s c h e n Gal l ia und G e r m a n i a , Frankreich und Deutsch land . Kons tanz und Wandel 
raumbes t immender Kräf te , hg. v o n A . HEIT (Trierer Histor ische Forschungen 12), Trier 
1987 , S. 129 -153 ; WERNER, M . , Der Herzog v o n Lothr ingen in salischer Ze i t , in: Die Salier 
und das Reich 1, hg. von S. WEINFURTER, Sigmaringen 1991, S. 367 -473 . 

38 Vg l . BOEHM, L. , Geschichte Burgunds. Polit ik - Staatsbi ldungen - Kultur, Stuttgart u .a . 
1971 , S. tOOff . 
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für erfolgreichere Verbandsb i ldungen fragen lassen. Erste A n t w o r t e n s ind gege
ben, au f die Bedeutung des K ö n i g t u m s als einigender K l a m m e r , die in Lo thar in -
gien a m Ende des 9. und in B u r g u n d i m 11. J a h r h u n d e r t wegf ie l , au f die V o r 
stel lung v o n gemeinsamer Geschichte , au f die Entstehung einer verb ind l ich 
werdenden po l i t i sch-geographischen Termino log ie oder auf die kul turel l 
sprachl ich-recht l iche P r ä g u n g 3 9 ist h ingewiesen w o r d e n . 

D i e Chancen , die Ethnogenese der Deutschen mit der der Sachsen z u s a m m e n 
zu sehen und sich v o m hierarchischen Pr inz ip aufe inander au fbauender Ver 
bandsb i ldungen zu lösen, hat soeben M a t t h i a s Becher in seiner Hab i l i t a t i ons 
schrift genutzt , die w i e so m a n c h e neuere Arbe i t das Bi ld v o m 9 . /10 . J a h r h u n 
dert n icht unerhebl ich verändert und uns viele altvertraute Que l l en neu lesen 
läßt . 4 0 

A l s erstes Zwischenergebn i s ist festzuhal ten, daß w i r keine geraden L in ien 
v o n der germanischen zur deutschen Gesch ichte mehr ziehen w o l l e n , daß viel 
mehr die ethnogenet ische Produkt i v i tä t der Karo l ingerze i t tiefe V e r f o r m u n g e n 
v o n G r u p p e n u n d Verbänden mi t sich brachte , die selbst die o f t behauptete H o 
mogen i tä t der wanderze i t l i chen V ö l k e r in Frage stellt. W i r wo l len die deutsche 
N a t i o n als P r o d u k t der karo l ing ischen u n d nachkaro l ing ischen Re ichsb i ldung 
betrachten und sie n icht qual i tat iv , sondern nur quant i tat iv v o n den Vo lksb i l 
dungen der Sachsen, F ranken , Bayern , A l e m a n n e n u n d Lothr inger sondern. 
V o l k 4 1 und N a t i o n 4 2 k ö n n e n hier al lenfal ls Verabredungsbegr i f fe zur Unter 
scheidung zeitl ich paralleler historischer Verbandsb i ldungen sein und w o l l e n 
nicht erneut die V ö l k e r als Bauste ine der größeren N a t i o n beschreiben. 

Freil ich durfte die karo l ing ische und nachkaro l ing i sche V o l k s b i l d u n g wen ig 
stens begri f f l ich, viel leicht auch in soz ia len, persona len und kulturel len Berei
chen an frühmitte la l ter l iche Vorb i lder a n k n ü p f e n , w ä h r e n d sich die N a t i o n s b i l 
dung als N e u f o r m i e r u n g vo l l zog . D i e K o n s t r u k t i o n historischer Kont inu i tä ten 

39 Einen Ka ta log entsprechender Elemente legte vor EHLERS, D ie deutsche N a t i o n (wie 
A n m . 5 ) , S . 2 3 f . 

4 0 BECHER, M . , R e x , d u x und gens. Untersuchungen zur Entstehung des sächsischen Herzog 
tums im 9. und 10. J ah rhunder t , Phil . Habi lschr . (masch.) Paderborn 1994. Herrn Ko l l e 
gen Becher bin ich für die Er laubnis , seine n o c h ungedruckte Studie benutzen und nennen 
zu dür fen , sehr verbunden . 

4 1 Z u m Volksbegr i f f vgl. neben W E R N E R (wie A n m . 2 7 ) u .a . H E I S S E N B ü T T E L , K . , D ie Bedeu
tung der Bezeichnungen für „ V o l k " und „ N a t i o n " bei den Geschichtsschreibern des 10. 
bis 13. Jahrhunder ts , Phil . Diss. Göt t ingen 1920 ; JAKOBS, H . , Der Volksbegr i f f in den hi
storischen Deutungen des N a m e n s Deutsch , in: Rhein ische Viertel jahrsblätter 3 2 (1968) , 
S. 8 6 - 1 0 4 ; EHRISMANN, O . - R . , Vo lk . Eine Wortgeschichte . V o m Ende des 8. J ahrhunder t s 
bis z u m Barock , G ießen 1970. 

4 2 Vg l . EHLERS, J . , Ar t ike l N a t i o , in: L e x i k o n des Mittelalters, Bd. 6, M ü n c h e n , Zür i ch 1993, 
Sp. 1 0 3 5 - 1 0 3 8 . 
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zur Leg i t imat ion eigener Existenz i m Hochmit te la l ter u n d dann in der Neuze i t 
ist erst das Ergebnis dieser Na t i onsb i ldung . 

Ich vermag hier nicht abzuschätzen, welcher Entmytho log i s i e rung unsere 
eher karge historische Überl ieferung noch bedarf . D i e Leistungen der letzten 
zwanz ig J ahre sind, gemessen an der Dauerha f t igke i t tradit ionel ler Lehrmei 
nungen , n icht gering. Sie haben die mittelalterl iche B i ldung v o n Reich u n d V o l k 
ihrer Parallel ität m i t Erscheinungen u n d Erwar tungen des 19. J ahrhunder t s 
v ie l fach entkleidet. D a m i t w u r d e das P h ä n o m e n der mittelalterl ichen N a t i o n als 
eigenständige N e u b i l d u n g sogar d e m rasch vergleichenden Zugr i f f über histori 
sche E p o c h e n h inweg entzogen. W e n n w i r jetzt einsehen, d a ß die N a t i o n s w e r -
dung K o n s e q u e n z der Re ichsb i ldung w a r u n d nicht umgekehrt u n d daß die 
Kaiserherr l ichkeit der O t t o n e n , Salier und Staufer k a u m mi t dem kle indeutsch 
gebundenen Imper ia l i smus wi lhe lmin ischer Prägung zu vergleichen ist, so schei
nen w i r i m Blick auf die Deutschen und ihre M y t h e n v o m Mit te la l ter 4 3 be
queme Paral lel i täten für den Vergleich zwischen mittelalterl icher natio und neu 
zeitlicher N a t i o n zu verschütten. In diesem Gespräch m u ß sich der Med iäv i s t 
freil ich durch Verweise auf seine Be funde G e h ö r verschaf fen und auch die Be
weggründe für die Instrumental is ierung mittelalterl icher Reichs- , V o l k s - und 
Kaisergeschichte benennen. D a m i t eröf fnet sich erst die Grund lage für den hier 
angestrebten D i skurs über Epochengrenzen h inweg , die viel fach auch W a h r 
nehmungsgrenzen für das europäische P h ä n o m e n der N a t i o n waren u n d sind. 

H ier soll sich n u n der Blick auf mittelalterl iche Be funde anschl ießen, die not 
gedrungen unter A u s b l e n d u n g der Faktengeschichte al lzu k n a p p zu bünde ln 
und v ie l fach auch subjekt iv zu selektieren sind. 

2. V o m deutschen Re ich zur deutschen N a t i o n 

Re ichsb i ldung und N a t i o n s b i l d u n g sind Prozesse, deren K u l m i n a t i o n s p u n k t e 
nur schwer ob jek t i v zu fassen und die allein in einer K o m b i n a t i o n entwick -
lungs- u n d bewußtseinsgeschichtl icher Be funde zu beschreiben s ind. D a r u m 
geht jeder Ansa t z , der die Forschung nach der „ G e b u r t " Deutsch lands als Suche 
nach der historischen Wi rk l i chke i t begrei f t ,4 4 in die Irre. Unsere Que l lenüber 
l ieferung k a n n uns die A u s f o r m u n g v o n Re ich und N a t i o n näml ich deswegen 
nicht als reflektierten und gleichsam ob jekt iv beschriebenen Vorgang d o k u m e n -

4 3 Die Deutschen und ihr Mittelalter. T h e m e n und Funkt ionen moderner Geschichtsbi lder 
v o m Mittelalter, hg. v o n G . ALTHOFF, Darmstadt 1992. Vg l . auch Italia e German ia . Im-
magin i , model l i , mit i fra due popo l i ne l l 'Ot tocento : il M e d i o e v o , hg. v o n R . ELZE und P. 
SCHIERA, Bo logna , Berlin 1988. 

4 4 S o a b e r B R ü H L ( w i e A n m . 4 ) , S . 1 5 . 
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tieren, wei l die N a t i o n den Zei tgenossen nicht als erreichbares Z ie l vor A u g e n 
stand oder als solches bewußt geworden wäre . 

So vermögen w i r der schrift l ichen Hinter lassenschaf t des früheren und h o h e n 
Mittelal ters, die uns z u d e m nur die arg gefilterte Über l ie ferung einer abgehobe 
nen lateinischen Schr i f tkul tur bietet,4 5 nur wenige Indiz ien und Ind ika toren ab 
zur ingen und zu e inem Bild zusammenzuse tzen , dessen Strukturen u n d dessen 
R a h m e n notgedrungen v o n unserer Fragestel lung geprägt bleiben, a lso nur Seg
mente historischer W i r k l i c h k e i t e in fangen. Neuere Studien haben i m H i n b l i c k 
auf die mittelalterl iche Mu l t i ku l tu ra l i t ä t u n d auf das Spannungsgefüge v o n 
Schri f t l ichkeit u n d Ora l i tä t , v o n geschriebener und erinnerter Gesch ichte , 4 6 au f 
die schmerzl iche E inengung unseres Kenntn i ss tandes verwiesen, der uns den 
W e g zu den meisten Herzen und K ö p f e n der mittelalterl ichen M e n s c h e n 4 7 blei
bend verschließt. T r o t z dieser E inschränkung k a n n Geschichte nur aus der 
Über l ie ferung u n d nicht gegen oder o h n e sie geschrieben w e r d e n , 4 8 w o b e i 
durchaus die spezif ischen U m s t ä n d e des Über l ie ferungswürdigen oder - fähigen 
b e w u ß t bleiben müssen . 

D i e neuesten einschlägigen Verö f fent l i chungen haben gezeigt, we lche Pro 
b leme und C h a n c e n sich bieten, w e n n die wen igen i m m e r wieder zitierten Q u e l 
len einer konsequenten , bis h in zur Vern ich tung gehenden Kr i t ik oder wen ig 
stens einer Rev i s i on , einer erneuten Lektüre unterzogen werden . 

A l s Beispiele sol len die N e n n u n g e n v o n Sprache u n d Sprachgemeinschaft ei
nerseits, die Begri f f l ichkeit u n d der Ber ichtshor izont der H is tor iograph ie des 9. 
bis 11. J ahrhunder t s andererseits herangezogen werden . 

4 5 V g l . KELLER, H . , D i e E n t w i c k l u n g der europä i s chen Schr i f tku l tur i m Spiegel der mi t te la l 
ter l ichen Über l i e ferung . B e o b a c h t u n g e n u n d Über l egungen , in: Gesch ich te u n d G e 
sch i ch t sbewußtse in . Festschrift K a r l - E r n s t J e i s m a n n , M ü n s t e r 1 9 9 0 , S. 1 7 1 - 2 0 4 ; EHLERS, 
J . , Schr i f tku l tur , E thnogenese u n d N a t i o n s b i l d u n g in o t ton i scher Ze i t , in: Frühmi t te la l ter -
l t c h e S t u d i e n 2 3 ( 1 9 8 9 ) , S . 3 0 2 - 3 1 7 . 

4 6 D a z u a m Beispiel der Gesch ich t s schre ibung W i d u k i n d s FRIED, J . , D i e K u n s t der A k t u a l i 
s ierung in der o ra l en Gese l l schaf t . D i e K ö n i g s e r h e b u n g H e i n r i c h s I. als E x e m p e l , in: G W U 
4 4 ( 1 9 9 3 ) , S . 4 9 3 - 5 0 3 . - V g l . a u c h V O L L R A T H , H . , D a s M i t t e l a l t e r i n d e r T y p i k o r a l e r G e 

s e l l s c h a f t e n , i n : H Z 2 3 3 ( 1 9 8 1 ) , S . 5 7 1 - 5 9 4 . 

4 7 So GRAUS, F., M e n t a l i t ä t - Versuch einer B e g r i f f s b e s t i m m u n g u n d M e t h o d e n der Untersu 
c h u n g , in: M e n t a l i t ä t e n im Mitte la l ter . M e t h o d i s c h e u n d inha l t l i che P r o b l e m e , hg. v o n F. 
G R A U S ( V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n 3 5 ) , S i g m a r i n g e n 1 9 8 7 , S . 9 - 4 8 . 

48 D ie s ist angesichts neuerer Bestrebungen zur vo l l s t änd igen N e g a t i o n der Über l ie ferung au f 
G r u n d konsequen te r Über l ie ferungskr i t ik fes tzuha l ten , w i e sie e twa BRüHL (wie A n m . 4 ) 
prakt iz ier t ; vgl . d ie Kr i t ik bei SCHNEIDIMüLLER, B . , W i d u k i n d v o n C o r v e y , R icher v o n 
R e i m s u n d der W a n d e l po l i t i schen Bewußtse ins i m 10. J a h r h u n d e r t : ein D i s k u s s i o n s b e i 
trag, in: H Z - B e i h e f t , hg. v o n C . BRüHL, 1 9 9 5 ( im D r u c k ) . 
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D ie älteren Versuche, die Geschichte der N a t i o n aus ihrer Sprache zu be
schreiben, s ind wesent l ich geprägt von den bereits genannten M y t h e n des 19. 
J ahrhunder t s u n d haben inzwischen zu einer gewissen Erschöp fung i m Diskurs 
v o n German i s t i k und Geschichte geführt , die angesichts der dünnen Befunde 
vielleicht berechtigt sein mag . D ie seit d e m Ende des 8. J ahrhunder t s einsetzen
den Belege v o n theodisce, theodisca lingua, frenkisk, diuüsce, diutisk spiegeln 
noch keine nat iona le Sprachkultur , und neuerdings s ind selbst die behaupteten 
sprachl ichen Angle ichungstendenzen im A l t h o c h d e u t s c h e n 4 9 in Frage gestellt 
w o r d e n . Eine Konvergenz v o n N a t i o n s - und Sprachbi ldung scheint a lso nicht 
zu bestehen. D a r a u s die Konsequenz zu ziehen, die A n f ä n g e der deutschen G e 
schichte ganz o h n e die Geschichte der A n f ä n g e der deutschen Sprache begreifen 
zu wo l l en , wäre freil ich abwegig , wei l Sprache unzwei fe lha f t Identität erzeugt. 
J e d o c h sollte die Verb indung v o n pol it ischer G r u p p e n - und Sprachbi ldung nicht 
v o m Pr imat der neuzeit l ichen Ku l tu rna t i on betrachtet werden. M a n tut nach 
den k lärenden Forschungen v o n H e i n z T h o m a s 5 0 gut daran , die deutsche N a 
t ion n icht nur in ihrer Sprache oder in der Ane inanderre ihung von Sprachbele
gen erstehen zu lassen, und m a n wi rd mi t Peter Wies inger auf die lange Dauer 
„ landschaf t l i ch verschiedener S p r a c h f o r m e n " h indeuten müssen . 5 1 

4 9 V g l . SONDEREGGER, S., T e n d e n z e n zu e i n e m überreg iona l geschr iebenen A l t h o c h d e u t s c h , 
in: A s p e k t e der N a t i o n e n b i l d u n g i m Mit te la l ter . Ergebnisse der M a r b u r g e r R u n d g e s p r ä 
c h e 1 9 7 2 - 1 9 7 5 , h g . v o n H . B E U M A N N u n d W . S C H R ö D E R ( N a t i o n e s 1 ) , S i g m a r i n g e n 1 9 7 8 , 
S. 2 2 9 - 2 7 3 . 

5 0 T H O M A S , H . , R e g n u m T e u t o n i c o r u m = d i u t i s k o n o richi? B e m e r k u n g e n zur D o p p e l w a h l 
des J a h r e s 9 1 9 , in: R h e i n i s c h e V ier te l j ahrsb lä t ter 4 0 ( 1 9 7 6 ) , S. 1 7 - 4 5 ; D E R S . , T h e o d i s c u s -
d iu t i sk - r e g n u m T e u t o n i c o r u m . Z u einer neuen Stud ie über die A n f ä n g e des deutschen 
S p r a c h - u n d V o l k s n a m e n s , in: R h e i n i s c h e V ier te l j ahrsb lä t ter 5 1 ( 1 9 8 7 ) , S. 2 8 7 - 3 0 2 [krit i 
sche A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t STRASSER, I., d iu t i sk - deu tsch . N e u e Über l egungen zur Ent 
s t ehung der S p r a c h b e z e i c h n u n g (S i tzungsber ichte der Ös ter re i ch i schen A k a d e m i e der 
W i s s e n s c h a f t e n , ph i l . -h i s t . K l . 4 4 4 ) , W i e n 1 9 8 4 ) ; DERS., D e r U r s p r u n g des W o r t e s T h e o -
d i scus , in: H Z 2 4 7 ( 1 9 8 8 ) , S . 2 9 5 - 3 3 1 ; DERS., D i e D e u t s c h e n u n d die R e z e p t i o n ihres 
V o l k s n a m e n s , in: N o r d u n d Süd in der deutschen Gesch i ch te des Mi t te la l ters , hg. v o n W . 
PARAVICINI (Kie ler H i s t o r i s c h e Studien 3 4 ) , S igmar ingen 1 9 9 0 , S. 1 9 - 5 0 ; DERS., Frenk isk . 
Z u r Gesch i ch te v o n theodiscus u n d teutomcus i m Frankenre ich des 9. J a h r h u n d e r t s , in: 
Be i träge zur Gesch i ch te des R e g n u m F r a n c o r u m , hg . v o n R . SCHIEFFER (Beihefte der Fran -
cia 2 2 ) , S i g m a r i n g e n 1990 , S . 6 7 - 9 5 ; DERS., Z u r Gesch i ch te des W o r t e s „ d e u t s c h " v o m 
E n d e des 11. b is zur M i t t e des 13. J a h r h u n d e r t s , in: Gesch i ch t l i che L a n d e s k u n d e der 
R h e i n l a n d e . R e g i o n a l e B e f u n d e u n d r a u m ü b e r g r e i f e n d e Perspekt i ven . G e o r g D r o e g e z u m 
G e d e n k e n , h g . v o n M . N I K O L A Y - P A N T E R , W . J A N S S E N u n d W . H E R B O R N , K ö l n u . a . 1 9 9 4 , 

S. 1 3 1 - 1 5 8 . 

51 WIESINGER, P., R e g i o n a l e u n d überreg iona le S p r a c h a u s f o r m u n g i m Deu t schen v o m 12. bis 
15. J a h r h u n d e r t unter d e m A s p e k t der N a t i o n s b i l d u n g , in: A n s ä t z e u n d D i s k o n t i n u i t ä t 
deutscher N a t i o n s b i l d u n g im Mit te la l ter , hg. v o n J . EHLERS ( N a t i o n e s 8) , S igmar ingen 
1 9 8 9 , S. 3 2 1 - 3 4 3 . 
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D a die Genese der N a t i o n nicht allein v o n ihrer Endstu fe her u n d dami t als te
leologischer Prozeß beschrieben werden sol l , erweist sich die Begriffsgeschichte 
z w a r als hi l freich für die Beurte i lung pol i t i schen W a n d e l s , aber n icht als z w i n 
gender Schlüssel al lein. N i c h t die N a m e n g e b u n g beschreibt die Sache, sondern 
scheint eher A b s c h l u ß , rückb l i ckende R e f l e x i o n . W e n n Kar l Ferd inand Werner 
postul iert : „ D i e Frage ist a lso nicht , w ie M e n s c h e n Mi t te leuropas v o n ihrer ge
me insamen Sprache her zu e inem V o l k der Deutschen w u r d e n , sondern , w a n n 
der os t f ränk ische Staat unter den ot tonisch-sa l i schen Herrschern den N a m e n 
,Deutsch land ' erhalten hat , bzw. w a n n die in i h m lebenden Vö lker , die seit z .T . 
mehr als e inem ha lben Jahr tausend bekannten Franken , Sachsen, Bayern , A l e 
m a n n e n zusätz l ich zu ihrem bisherigen V o l k s n a m e n umfassend ,Deutsche ' ge
n a n n t w u r d e n " , 5 2 so ist i h m für seine erste B e o b a c h t u n g uneingeschränkt zuzu 
s t immen . Gegenüber der Vorste l lung, d a ß erst der N a m e die Sache, die Bezeich
n u n g ,deutsch' den A n f a n g der ,deutschen Geschichte ' signalisiere, bleibt 
frei l ich erhebl iche Vors icht anzume lden . V i e lmehr ist eine längere unterschwel 
lige Ent fa l tung v o r der Phase der B e w u ß t w e r d u n g und dami t der Benennung 
u n d Begr i f f sb i ldung a n z u n e h m e n . 

D ie Ergebnisse der termino log ischen Arbe i ten v o n Fritz V igener 5 3 über Kar l 
Z e u m e r 5 4 h in zu E c k h a r d M ü l l e r - M e r t e n s 5 5 und W o l f g a n g Eggert 5 6 haben un 
seren B e m ü h u n g e n zwar ein sicheres Que l lengerüst verl iehen. Sie erweisen das 
R ö m i s c h e Re ich Teutscher N a t i o n bzw. das Hei l ige R ö m i s c h e Re i ch Teutscher 
N a t i o n erst als Ergebnis des inst i tut ional is ierten D u a l i s m u s v o n Kaiser und 
Re ich an der W e n d e v o m Mit te la l ter zur N e u z e i t ; 5 7 sie lassen das regnum Teu-

52 WERNER, K . F., Deutsch land , in: L e x i k o n des Mittelal ters , Bd. 3, M ü n c h e n , Zür i ch 1986, 
S p . 7 8 4 . 

53 VIGENER, F., Bezeichnungen für V o l k und L a n d der Deutschen v o m 10. bis z u m 13. J ah r 
hundert , D a r m s t a d t 1976 [ N D v o n 1901] . 

54 ZEUMER, K . , Hei l iges römisches Re ich deutscher N a t i o n . Eine Studie über den Reichstitel 
(Quel len und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mitte la l ter und 
Neuze i t I V 2) , W e i m a r 1910. 

55 MüLLER-MERTENS, E., R e g n u m Teu ton i cum. A u f k o m m e n u n d Verbreitung der deutschen 
Reichs - und Kön igsau f fassung im früheren Mitte la l ter (Forschungen zur mittelalterl ichen 
Geschichte 15), W i e n u .a . 1970. Vg l . dazu BEUMANN, FL, R e g n u m T e u t o n i c u m und rex 
T e u t o n i c o r u m in ottonischer u n d salischer Ze i t . Bemerkungen zu e inem Buch v o n Eck 
hard Mül l e r -Mer tens , in: DERS., Ausgewäh l t e Aufsä tze aus den Jahren 1 9 6 6 - 1 9 8 6 , hg. 
v o n J . P E T E R S O H N u n d R . S C H M I D T , S i g m a r i n g e n 1 9 8 7 , S . 1 1 5 - 1 2 3 . 

56 EGGERT, W. , D a s ost f ränkisch-deutsche Reich in der A u f f a s s u n g seiner Zei tgenossen (For
schungen zur mittelalterl ichen Geschichte 21) , W i e n u.a. 1973 ; DERS. und PäTZOLD, B., 
W i r - G e f ü h l und regnum S a x o n u m bei frühmittelal ter l ichen Geschichtsschreibern (For
schungen zur mittelalterl ichen Geschichte 31 ) , W e i m a r 1984 . 

57 Vg l . NONN, U . , Hei l iges Römisches Reich Deutscher N a t i o n . Z u m Nat ionen-Begr i f f im 15. 
J ahrhunder t , in: Z H F 9 (1982) , S. 129 -142 ; ISENMANN, E., Kaiser, Reich und deutsche N a -
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tonicum als K a m p f b e g r i f f der gregorianischen R e f o r m , 5 8 als notwendigerweise 
spät v o n den Betrof fenen rezipierte Fremdbeze ichnung erscheinen; sie verfolgen 
die Har tnäck igke i t der f ränkischen und römischen Re ichsbeze ichnung und 
überhaupt die nebeneinander exist ierende Vie l fa l t v o n Eigen- u n d Fremdbenen 
nungen: Os t f ränk i sch , f ränkisch, römisch , sächsisch, deutsch, - das sind die 
schi l lernden S ignaturen 5 9 des pol i t ischen Verbandes v o m 9. bis z u m 12. J a h r 
hunder t , in dem das Ende der f ränkischen Geschichte nicht punktue l l v o n den 
A n f ä n g e n der deutschen Geschichte abgelöst werden konn te . V ie lmehr begleite
ten sich K o n t i n u i t ä t und W a n d e l so intensiv, daß Genera t ionen von His tor ikern 
mit jeweils guten A r g u m e n t e n Kriterien der W e n d e , einer W e n d e v o m Fränki 
schen z u m Deutschen formul ier ten 6 0 u n d u m den Beginn der deutschen G e 
schichte rangen u n d sicher noch weiter r ingen werden . 

Suchte m a n dabei früher nach e inem mögl ichst f rühen A n f a n g , so neigt m a n 
heute zur Be tonung langer fränkischer Kont inu i tä ten , ja m a n k ö n n t e meinen, 
daß v o n Genera t i on zu Generat ion der Beginn der deutschen Geschichte weiter 
h inausgeschoben w i r d , v o n der Formierung des ost fränkischen Reiches in den 
vierziger J ahren des 9. J ahrhunder t s zunächst zu den Erhebungen n ich tkaro l in -
gischer K ö n i g e i m zweiten Jahrzehnt des 10. J ahrhunder t s , dann zur W a h l O t t o s 
des G r o ß e n 9 3 6 als Durchse tzung des Prinzips der Untei lbarkei t des Reiches , 6 1 

t ion a m Ausgang des 15. Jahrhunderts , in: Ansä tze und D iskont inu i tä t deutscher Na t i ons 
b i ldung im Mittelalter, hg. von J . EHLERS (Nat iones 8), Sigmaringen 1989, S. 145 -246 . 

58 Vg l . neben MüLLER-MERTENS (wie A n m . 5 5 ) SCHIEFFER, R. , Gregor VI I . und die Kön ige 
Europas , in: Studi Gregor ian i 13 (1989) , S. 189 -211 . 

59 EGGERT, W. , Os t f ränk i sch - f ränkisch - sächsisch - römisch - deutsch. Z u r Benennung des 
rechtsrheinisch-nordalpinen Reiches bis z u m Investiturstreit, in: Frühmittelalterl iche Stu
dien 2 6 (1992) , S. 2 3 9 - 2 7 3 . Z u m römischen Charakter von Reich und K ö n i g t u m ERD
MANN, C , Das ot tonische Reich als Imper ium R o m a n u m , in: DERS., Ot ton ische Studien, 
hg. v o n H . BEUMANN, Darmstadt 1968 , S. 174 -203 [ N D von 1943] ; L ö W E , H . , Kaisertum 
und A b e n d l a n d in ottonischer und frühsalischer Ze i t , in: H Z 196 (1963) , S. 5 2 9 - 5 6 2 ; BEU
M A N N , H . , Der deutsche K ö n i g als „ R o m a n o r u m r e x " (Sitzungsberichte der Wissenschaft 
lichen Gesel lschaft an der J o h a n n Wo l fgang Goethe-Univers i tä t Frankfurt am M a i n 18, 
2) , W i e s b a d e n 1981 ; MERTA, B., D ie Titel Heinr ichs II. und der Salier, in: Intitulatio III. 
Lateinische Herrschertitel und Herrschert i tulaturen v o m 7. bis z u m 13. Jahrhunder t , hg. 
v o n H . WOLFRAM und A . SCHARER ( M I Ö G Ergbd. 29) , W i e n u .a . 1988, S. 163 -200 . 

60 Der Begriff bei HLAWITSCHKA, E., V o n der großfränkischen zur deutschen Geschichte. Kr i 
terien der Wende (Sudetendeutsche A k a d e m i e der Wissenschaften und Künste . Geisteswis
senschaft l iche Klasse. Sitzungsberichte 1988, 2) , M ü n c h e n 1988. Vgl . DERS., V o m Fran
kenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und Vö lkergemeinschaf t 8 4 0 - 1 0 4 6 , 
D a r m s t a d t 1986. 

61 Vgl . TELLENBACH, G . , D ie Untei lbarkeit des Reiches. Ein Beitrag zur Entstehungsge
schichte Deutsch lands und Frankreichs, in: DERS., Ausgewähl te A b h a n d l u n g e n und A u f 
sätze 2 , Stuttgart 1988, S. 6 6 3 - 6 8 7 | N D von 1941] ; HLAWITSCHKA, E., Z u m Werden der 
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s c h l i e ß l i c h i n d i e E p o c h e n a c h l a s s e n d e r K o n t a k t e z w i s c h e n d e n b e i d e n P r o d u k 

t e n d e r f r ä n k i s c h e n R e i c h s t e i l u n g e n , z w i s c h e n W e s t f r a n k e n u n d O s t f r a n k e n 

b z w . F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d , v o n C a r l r i c h a r d B r ü h l z u n ä c h s t i n d e n B e 

g i n n d e s I I . , 6 2 n e u e r d i n g s s o g a r i n d e n B e g i n n d e s 1 2 . J a h r h u n d e r t s g e s e t z t , 6 3 

w ä h r e n d d a s j ü n g s t e B u c h v o n J o a c h i m E h l e r s a u f e i n e n k l a r e n M e r k s a t z i m 

B r ü h i s c h e n S i n n v e r z i c h t e t u n d w i e d e r h o l t a u f d i e P r o z e ß h a f t i g k e i t d e r N a 

t i o n s b i l d u n g v e r w e i s t . 6 4 

A l l e n h i e r n u r k u r z a n g e s p r o c h e n e n V e r s u c h e n , d e n e n e i n e F ü l l e w e i t e r e r s e 

r i ö s e r B e m ü h u n g e n a n d i e S e i t e z u r ü c k e n w ä r e , 6 5 i s t d i e E r n s t h a f t i g k e i t d e r 

K r i t e r i e n s u c h e n i c h t a b z u s p r e c h e n , j e d o c h s o l l t e m a n s i c h d e r V i e l f a l t d e r K r i t e 

r i e n , d e r M e t h o d e n u n d d e r e r k e n n t n i s l e i t e n d e n P r ä m i s s e n b e w u ß t b l e i b e n . K a 

r o l i n g i s c h e B r u d e r k ä m p f e , 6 6 S t r a ß b u r g e r E i d e , K ö n i g s v e r l a s s u n g e n , 6 7 D y n a 

s t i e n w e c h s e l , V e r d r ä n g u n g s p r o z e s s e i n d e r K ö n i g s f a m i l i e , H e r r s c h e r t r e f f e n 6 8 

Untei lbarkei t des mittelalterl ichen Deutschen Reiches, in: DERS., Stirps Regia . Forschun
gen zu K ö n i g t u m u n d Führungsschichten im früheren Mittelalter. Ausgewäh l te Aufsä tze , 
Frankfur t a m M a i n u .a . 1988 , S. 2 4 7 - 2 6 8 ; SCHMID, K . , D a s Prob lem der „Unte i lbarkei t 
des Re iches" , in: Reich und K irche vor dem Investiturstreit, hg. v o n K . SCHMID, Sigmarin
gen 1985 , S. 1 -15 . 

62 BRüHL, C , D i e A n f ä n g e der deutschen Geschichte (Sitzungsberichte der Wissenschaf t l i 
chen Gesel lschaft an der J o h a n n W o l f g a n g Goethe -Univers i tä t Frankfurt a m M a i n 10, 5) , 
Wiesbaden 1972. 

63 BRüHL (wie A n m . 4 ) , S. 7 1 5 f f . 
64 EHLERS, J . , D i e Entstehung des deutschen Reiches (Enzyk lopäd ie deutscher Geschichte 

31) , M ü n c h e n 1994 . 
65 A u s der Fülle der Literatur sol len nur noch genannt werden : TELLENBACH, G . , W a n n ist 

das deutsche Reich entstanden?, in: DERS., Ausgewäh l t e A b h a n d l u n g e n u n d Aufsätze 2 , 
Stuttgart 1988, S. 6 2 2 - 6 6 2 [ N D v o n 1943) ; D i e Entstehung des deutschen Reiches. 
Deutsch land u m 9 0 0 , hg. v o n H . KäMPF (Wege der Forschung 1), Darms tad t 1956 ; 
Aspek te der N a t i o n e n b i l d u n g im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 
1 9 7 2 - 1 9 7 5 , h g . v o n H . B E U M A N N u n d W . S C H R ö D E R ( N a t i o n e s 1 ) , S i g m a r i n g e n 1 9 7 8 ; 
JARNUT, J . , G e d a n k e n zur Ents tehung des mittelalterl ichen deutschen Reiches, in: G W U 
3 2 (1981) , S. 9 9 - 1 1 4 ; FLECKENSTEIN, J . , Über die A n f ä n g e der deutschen Geschichte, in: 
DERS., O r d n u n g e n und fo rmende Krä f te des Mittelalters. Ausgewäh l te Beiträge, G ö t t i n 
gen 1989, S. 147 -167 . 

66 SCHNEIDER, R . , Brüdergemeine und Schwurfreundschaf t (Historische Studien 388) , L ü 
beck, H a m b u r g 1964. Vgl . auch PENNDORF, U., D a s Prob lem der „Reichse inhei ts idee" 
nach der Tei lung v o n Verdun (843) , M ü n c h e n 1974. Hingegen ging die Suche, die HESS
LER, W. , D ie A n f ä n g e des deutschen Nat iona lge füh l s in der ost fränkischen Geschichts 
schreibung des neunten Jahrhunder t s (Histor ische Studien 376 ) , Berlin 1943, un ternahm, 
wei tgehend ins Leere. 

67 BUND, K . , T h r o n s t u r z und Herrscherabsetzung im Frühmittelalter (Bonner Histor ische 
Forschungen 4 4 ) , Bonn 1979. 

68 V o s s , 1., Herrschertreffen im frühen und hohen Mittelal ter (Beihefte z u m A K G 26) , K ö l n , 
W i e n 1987. 
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k ö n n e n keine Ausgangspunk te der mittelalterl ichen N a t i o n s b i l d u n g sein, son
dern diese nur begleiten und evident machen . D ie A n f ä n g e der deutschen Ge 
schichte s ind, das scheint der inzwischen erreichte Konsens , nur als gestreckter 
V o r g a n g zu def inieren, u m dessen H ö h e p u n k t freilich erbittert gerungen wird , 
ein H ö h e p u n k t , den m a n durch die Benennung des Reiches als „os t f ränk isch -
deutsches" v o m 9. J ahrhunder t an zunächst vorsicht ig o f f en läßt. 

Hier sol len n u n dazu einige Pos i t ionen n o c h m a l s benannt und präzisiert so
w ie vergle ichenden D i skuss ionen einige Thesen an die H a n d gegeben werden , 
die auch als A n s t o ß zu künft igen Über legungen gelten könn ten . 

D i e Re ichsb i ldung läßt sich weit einfacher als die N a t i o n s b i l d u n g fassen, auch 
w e n n die entstandenen regna erhebl ichen quant i tat iven w i e qual i tat iven Trans 
format ionsprozessen unterwor fen waren . A l l en modernen Spätdatierern z u m 
Tro tz m u ß der Beginn der ost f ränkischen u n d deutschen Geschichte im 9. J ah r 
hunder t gesehen werden , das aus den neueren D i skuss ionen wei tgehend heraus
zufal len scheint. A u c h w e n n sich 8 4 2 nicht Deutsche und Franzosen in Straßburg 
ihre Eide leisteten, auch w e n n die Grenzz iehungen v o n V e r d u n , Meerssen und 
R i b e m o n t Angelegenhei ten nicht v o n V ö l k e r n , sondern v o n karol ingischen 
K ö n i g e n w a r e n , 6 9 i m 9. J ahrhunder t entstanden jedenfal ls l angwirkende Struk
turen im Ge füge s o w o h l der fränkischen Nachfo lgere iche als auch des M i t e i n a n -
ders v o n K ö n i g t u m u n d Ade l innerhalb dieser regna, die selbst w iederum kleinere 
regna u n d trotz fränkischer D o m i n a n z mehrere V ö l k e r in sich vereinten.7 0 

A u c h w e n n sich, sowei t ich sehe, sämtl iche Studien in der herausragenden 
F u n k t i o n des K ö n i g t u m s für die Reichs- u n d N a t i o n s b i l d u n g einig s ind, scheint 
gerade das in der zweiten Hä l f te des 9. J ahrhunder t s wei t offenere Ge füge von 
K ö n i g t u m u n d Ade l eine Epoche zu charakteris ieren, in der die neuen regna7{ 

entstanden, das regnum Karoli, das regnum Lotbarii, das regnum Ludovici, die 
Francia et Saxonia L u d w i g s des Jüngeren , au f die neuerdings wiederho l t auf -

6 9 Z u s a m m e n f a s s e n d SCHIEFFER, R . , D i e Karo l inger (utb. 411 ) , Stuttgart u .a . 1 9 9 2 , S . 139 ff. 
70 Z u r Mehrschicht igke i t des regmow-Begriffs hat wiederhol t WERNER (wie A n m . 3) Stellung 

g e n o m m e n ; vgl. auch GOETZ, H . - W . , R e g n u m : Z u m polit ischen Denken der Karol inger 
zeit, in: Z S R G G A 104 (1987) , S. 110 -189 ; FRIED, J . , Gens und regnum. Wahrnehmungs 
und Deutungskategor ien pol it ischen Wande ls im früheren Mittelalter. Bemerkungen zur 
doppel ten Theor i eb indung des Histor ikers , in: Sozialer Wande l im Mittelalter. Wahrneh 
m u n g s f o r m e n , Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, hg. v o n J . MIETHKE und K. 
SCHREINER, Sigmaringen 1994, S. 7 3 - 1 0 4 . 

71 Z u r pol i t isch-geographischen Termino log ie des 9. Jahrhunder ts EWIG, E., Beobachtungen 
zur pol i t isch-geographischen Termino log ie des fränkischen Großreiches und der Teilrei
che des 9. Jahrhunderts , in: DERS., Spätantikes und fränkisches Gal l ien. Gesammel te 
Schriften ( 1 9 5 2 - 1 9 7 3 ) 1, hg. von H . ATSMA (Beihefte der Francia 3/1), Zür i ch , M ü n c h e n 
1976, S. 3 2 3 - 3 6 1 [ N D von 1964]. 
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m e r k s a m gemacht w u r d e 7 2 u n d die als P r o d u k t f ränkischer Reichstei lungen u m 
8 7 0 intensiver ins 10. J a h r h u n d e r t w i rk te , als es die sächsisch verblendete N e u 
or ient ierung nach 9 3 6 g lauben m a c h e n wol l te . D i e K ö n i g e legit imierten z w a r 
ihre Stellung aus ihrer H e r k u n f t , regierten aber aus dem Konsens m i t dem A d e l 
und agierten grenzüberschrei tend stets als „e inge ladene" Kön ige . A u f einen so l 
chen Herrschaf t skonsens in Wes t f ranken haben Peter C lassen 7 3 u n d El isabeth 
M a g n o u - N o r t i e r 7 4 h ingewiesen. Für O s t f r a n k e n wäre er gew iß noch genauer 
zu untersuchen u n d m a n c h e Lehren v o m programmat i schen N e u a n f a n g H e i n 
richs I. in amicitiae u n d pacta zu überprü fen , w ie sie zuletzt v o n G e r d A l t h o f f 7 5 

vorgetragen w u r d e n . S o w o h l die W u r z e l n der Re iche als auch die W u r z e l n der 
pol i t ischen G r u p p e n und V e r b ä n d e innerha lb der reg na reichen deutl icher ins 9. 
J a h r h u n d e r t zurück und m a h n e n zur Vors icht gegenüber gerne postul ierten 
Neuansä tzen des f rühen 10. J ah rhunder t s , da die Geschichte der f ränkischen 
Reiche schon seit den letzten J ahren L u d w i g s des F r o m m e n v o n Ade l s ve rbän 
den unter der Le i tung v o n K ö n i g e n geprägt wurde . 

D i e noch bis in die M i t t e des 10. J a h r h u n d e r t s o f fenen Strukturen der f ränk i 
schen Te i lungsprodukte k ö n n t e n in einer Studie z u m „eingeladenen K ö n i g " k la 
rer gemacht w e r d e n , die die Versch iebungen der Mach tkons te l l a t i onen aus d e m 
Ag ieren v o n A d e l s v e r b ä n d e n eher denn aus zielgerichteter M a c h t p o l i t i k v o n k a -
rol ingischen oder l iudol f ing ischen K ö n i g e n erklären würde . W e d e r L u d w i g IL , 
L u d w i g III., Kar l III. „der D i c k e " , Ka r l III. „der E in fä l t ige" noch O t t o I. oder 
L o t h a r fielen i m 9. u n d 10. J a h r h u n d e r t e infach in Nachbarre iche ein, sondern 
sie w u r d e n e ingeladen, gerufen oder handel ten d o c h mit der Z u s t i m m u n g v o n 
A d e l s g r u p p e n / 6 Re i chsb i ldung erfolgte aus d e m Mi te inander v o n K ö n i g u n d 

7 2 PäTZOLD, B., „Franc ia et S a x o n i a " - Vors tu fe einer sächsischen Reichsauf fassung, in: 
J a h r b u c h für Geschichte des Feuda l i smus 3 (1979) , S. 19 -49 ; SEMMLER, J . , Francia S a x o -
n iaque oder D ie ost fränkische Reichstei lung v o n 865 /76 und die Folgen, in: D A 46 (1990 ) , 
S. 3 3 7 - 3 7 4 . Vg l . dazu jetzt auch BECHER (wie A n m . 4 0 ) . 

73 CLASSEN, P., D i e Verträge v o n Verdun u n d v o n Cou la ines als polit ische Grund lage des 
west fränkischen Reiches, in: H Z 196 (1963 ) , S. 1-35. 

74 MAGNOU-NORTIER, E., Foi et fidelite. Recherches sur l 'evo lut ion des liens personnels chez 
les Francs du V I I e m e au i x e m e s i ede (Publ icat ions de PUniversite de Tou louse -Le Mira i l A 
28 ) , Tou louse 1976 ; DIES., N o u v e a u x p r o p o s sur „Fo i et f ide l i te" , in: Francia 7 (1979) , 
S. 5 3 7 - 5 5 0 . 

7 5 A L T H O F F u n d K E L L E R ( w i e A n m . 8 ) ; A L T H O F F , G . , A m i c i t i a e u n d P a c t a . B ü n d n i s , E i n u n g , 
Pol it ik und Gebetsgedenken im beginnenden 10. J ahrhunder t (Schriften der M G H 37) , 
H a n n o v e r 1992. Vgl . zur Bedeutung der amiätia bereits im 9. J ahrhunder t die Beobach
tungen v o n KIENAST, W. , D i e fränkische Vasal l i tät . V o n den Hausmeiern bis zu L u d w i g 
d e m K i n d und Kar l dem Einfäl t igen, hg. v o n P. HERDE (Frankfurter Wissenschaft l iche Bei
träge. Kul turwissenschaf t l iche Reihe 18), Frankfur t a m M a i n 1990 , S. 4 5 0 f f . 

76 Z u r G r u p p e n b i l d u n g und -b indung jetzt zusammenfassend ALTHOFF, G . , Verwandte , 
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Ade l , auch w e n n der sich langsam entfaltende monarch i sche Lehnsverband die 
einigende K l a m m e r bot . D ie Entstehung pol it ischer Verbände auf mul t ie thn i 
scher Basis als Grund lage der mittelalterl ichen N a t i o n s b i l d u n g k a n n w o h l nur 
aus dieser Interakt ion v o n K ö n i g t u m und A d e l begriffen werden . Sie prägte v o n 
der M i t t e des 9. bis in die Mi t te des 10. J ahrhunder t s die Pol i t ik der karo l ing i -
schen Nachfo lgere iche und wirkte reichsbi ldend. 

H i n z u tritt die langdauernde fränkische Prägung dieser Re ichsb i ldungen, die 
noch für Jahrzehnte und Jahrhunder te den fränkischen Re ichsnamen tradier
ten. A u f dieses F a k t u m ist wiederho l t als Beleg für den noch nicht einsetzenden 
Beginn einer neuen, einer nat ionalen Geschichte hingewiesen w o r d e n , zuletzt 
mi t N a c h d r u c k v o n Car l r ichard Brüh l . 7 7 D o c h geht die bloße Beobachtung 
begriff l icher Kon t inu i t ä t a m pol i t ischen W a n d e l vorbei . D i e mittelalterl iche 
N a t i o n s b i l d u n g brachte neue Geb i lde auf supragenti ler Grund lage hervor, die 
zunächst gerade keine neuen N a m e n erhielten und ü b e r k o m m e n e Begriffe, ent
weder aus der ant iken Ethnograph ie oder aus den frühmittelal ter l ichen V ö l k e r 
n a m e n , benutzten, sie freil ich in ihrem Sinngehalt auch neu au f luden ; 7 8 d a r u m 
verfehlt die intensive Suche nach dem Erstbeleg des deutschen Re ichsnamens im 
10. J ah rhunder t u n d die heftige D i skuss ion u m die Überl ieferung der älteren 
Salzburger A n n a l e n mi t der angebl ich zeitgenössischen N e n n u n g eines regnum 
Teutonicorum zu 9 1 9 / 2 0 die Denksp ie l räume der Ze i t . 7 9 Der lange tradierte 
F r a n k e n n a m e in beiden f ränkischen Nachfo lgere ichen spiegelt näml i ch die 
w e n n auch unterschiedl ich intensive ethnische Kont inu i tä t der Trägerschichten. 

Viel le icht hat m a n zu Unrecht in der Persistenz fränkischer Elemente in West 
f ranken oder im Übergang des K ö n i g t u m s zu den Sachsen in Os t f ranken den 
entscheidenden Unterschied west fränkischer und ost fränkischer Re ichsb i ldung 

Freunde und Getreue. Z u m polit ischen Stellenwert der Gruppenb indungen im früheren 
Mittelalter, Darms tad t 1990. 

7 7 B R ü H L ( w i e A n m . 4 ) , S . 4 6 1 f f . 

78 Z u m W a n d e l des Frarccid-Begriffs LUGGE, M . , „ G a l l i a " und „Franc ia " im Mittelalter. U n 
tersuchungen über den Z u s a m m e n h a n g zwischen geographisch-historischer Termino log ie 
und pol i t ischem D e n k e n v o m 6 . -15 . Jahrhunder t (Bonner Histor ische Forschungen 15), 
B o n n 1960; SCHNEIDMüLLER, B., N o m e n patriae. D i e Entstehung Frankreichs in der po l i 
t isch-geographischen Termino log ie (10. -13. Jahrhundert ) (Nat iones 7), Sigmaringen 
1987. 

79 Z u m Handschr i f t en fund und seinen A u s w i r k u n g e n BRESSLAU, H . , Die ältere Salzburger 
Anna l i s t ik (Abhand lungen der Preußischen A k a d e m i e der Wissenschaften, phi l . -hist . K l . 
1923 , 2) , Berlin 1923 . Z u m G a n g der Diskuss ion BEUMANN, H . , D ie Bedeutung des Ka i 
sertums für die Entstehung der deutschen Na t i on im Spiegel der Bezeichnungen von Reich 
und Herrscher, in: Aspek te der Nat ionenb i ldung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger 
Rundgespräche 1972 -1975 , hg. von H . BEUMANN und W. SCHRöDER (Nat iones 1), Sigma
ringen 1978, S. 3 6 3 ff. Vgl . besonders THOMAS, R e g n u m (wie A n m . 50). 
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u n d Ethnogenese erbl ickt . In seiner neuen Studie zur sächsischen Stammesbi l 
d u n g in f ränkischer und nachfränk ischer Ze i t gelangt M a t t h i a s Becher zu d e m 
frappierenden Ergebnis , d a ß sich die f rühen L iudo l f inger w o h l zuvorderst als 
Angehör ige der f ränk ischen Reichsar is tokrat ie verstanden, die in jener v o n 
L u d w i g III. begründeten Francia et Saxonia m i t den K o n r a d i n e r n u m die V o r 
herrschaft s tr i t ten.8 0 D i e K ö n i g s w a h l e n v o n 9 1 1 u n d 9 1 9 w ä r e n dann zu 
parallel isieren als Durchse t zung rivalisierender Ade l sgruppen , die erst in der 
for tdauernden sächsischen Ethnogenese des 10. J ahrhunder t s durch eine konse 
quente sächsische H is tor iograph ie als Wechse l des K ö n i g t u m s v o n den Franken 
zu den Sachsen verklärt w u r d e . 8 1 O f fens ich t l i ch überwogen aber zunächst die 
Kon t inu i t ä ten , s o w o h l im Selbstverständnis der K ö n i g e als auch in den F o r m e n 
der Reichs integrat ion . K o m b i n i e r t m a n diese Relat iv ierung des angebl ichen 
Neubeg inns v o n 9 1 9 mi t der Einsicht , d a ß O t t o I. bis in die M i t t e des 10. J a h r 
hunderts nicht außerha lb der Francia et Saxonia für süddeutsche Empfänger ur-
kundete , so treten f o r tw i rkende Strukturen aus jener reichsbi ldenden Phase zu 
Beginn der zwei ten Hä l f t e des 9. J ahrhunder t s u m so klarer zutage, die erst in 
der E p o c h e O t t o s I. verändert , hegemonia l is iert u n d imperial isiert w u r d e n . 8 2 

Dieser W a n d e l in der Mi t t e des 10. J ahrhunder t s w ä r e d a n n der G r u n d für die 
so häuf ig analys ierten u n d n u n auch p rosopograph i s ch dokument ier ten con-

8 0 B E C H E R ( w i e A n m . 4 0 ) . 

81 Z u r h istor iographischen Bewäl t igung dieser Trans lat io (dazu GOEZ, W . , Trans lat io Impe -
rii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der pol i t ischen Theor ien im 
Mittelalter und in der frühen Neuzei t , T ü b i n g e n 1958) vgl. KARPF, E., Herrscherlegit ima
t ion und Reichsbegri f f in der ot tonischen Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunder t s ( H i 
storische Forschungen 10), Stuttgart 1985; DERS., V o n W i d u k i n d s Sachsengeschichte bis 
zu Th ie tmars C h r o n i c o n . Z u den literarischen Folgen des polit ischen A u f s c h w u n g s im ot 
tonischen Sachsen, in: Angl i e Sassoni al di q u a e al di lä del mare (Sett imane di studio del 
C e n t r o i ta l iano di studi sul l 'a l to m e d i o e v o 32 ) , Spoleto 1986 , S. 5 4 7 - 5 8 0 ; BEUMANN, H . , 
Sachsen und Franken im werdenden regnum T e u t o n i c u m , in: ebd. , S. 8 8 5 - 9 1 2 ; SCHüTTE, 
B. , Untersuchungen zu den Lebensbeschreibungen der K ö n i g i n Math i l de ( M G H Studien 
und Texte 9), H a n n o v e r 1994 . - Siehe auch GIESE, W. , Der S tamm der Sachsen und das 
Reich in ot tonischer und salischer Zeit . Studien z u m E in f luß des Sachsenstammes auf die 
pol i t ische Geschichte des deutschen Reichs im 10. und 11. J ahrhunder t u n d zu ihrer Stel
lung im Reichsgefüge mit e inem Ausb l i ck au f das 12. u n d 13. J ahrhunder t , W iesbaden 
1979. 

8 2 V g l . z u l e t z t B E U M A N N ( w i e A n m . 7 9 ) ; A L T H O F F u n d K E L L E R ( w i e A n m . 7 5 ) . Z u r „ A u ß e n 

s icht" BEZZOLA, G . A . , D a s Ot ton i sche Ka i ser tum in der französischen Geschichtsschrei 
bung des 10. und beginnenden 11. J ahrhunder t s (Veröf fent l ichungen des Instituts für 
österreichische Gesch ichts forschung 18), G r a z , K ö l n 1956; GRüNEWALD, W. L. , Das f rän
kisch-deutsche Ka i ser tum des Mittelalters in der A u f f a s s u n g englischer Geschichtsschrei 
ber ( 8 0 0 - 1 2 7 3 ) , Phil . Diss. Frank fur t a m M a i n 1961; KELLER, H . , D a s Ka iser tum O t t o s 
des G r o ß e n im Verständnis seiner Ze i t , in: D A 2 0 (1964) , S. 325 -388 . 
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f r ä n k i s c h e P r ä g u n g d e s R e i c h e s d u r c h d i e r ö m i s c h e b e i k o n s e q u e n t e r U n t e r 

s t r e i c h u n g s ä c h s i s c h e r K o m p o n e n t e n i n d e r n e u e n Z e n t r a l l a n d s c h a f t d e s K ö 

n i g t u m s 8 4 u n d b i l d e t e e i n e H e r a u s f o r d e r u n g f ü r d a s m o n a r c h i s c h e u n d a d l i g e 

S e l b s t v e r s t ä n d n i s . 

F a s t z e i t g l e i c h l ö s t e d i e F o r m i e r u n g n e u e r K ö n i g r e i c h e u n d N a t i o n e n i n O s t 

m i t t e l e u r o p a 8 5 d a s R e i c h a u s ä l t e r e n B i n d u n g e n i m K o n t i n u u m d e r f r ä n k i s c h e n 

83 LEYSER, K . J . , Herrschaf t und K o n f l i k t . K ö n i g und Ade l im ottonischen Sachsen (Veröf 
fent l ichungen des M P I f. Gesch. 76) , Göt t ingen 1984; ERKENS, F.-R. , Fürstliche O p p o s i 
t ion in ottonisch-sal ischer Zeit . Überlegungen z u m Prob lem der Krise des frühmittelalter
l ichen deutschen Reiches, in: Arch iv für Kulturgeschichte 64 (1982) , S. 3 0 7 - 3 7 0 ; ALT
HOFF, G . , Z u r Frage nach der Organ isa t ion sächsischer coniurat iones in der Ot tonenze i t , 
in: Frühmittelalterl iche Studien 16 (1982) , S. 129 -142 ; DERS., Königsherrschaft und K o n 
f l ik tbewäl t igung im 10. und 11. J ahrhunder t , in: Frühmittelalterl iche Studien 23 (1989) , 
S . 2 6 5 - 2 9 0 . 

84 Z u r herrschaft l ichen Raumer fassung vgl. nach dem Werk v o n RIECKENBERG, H. J . , 
Königsstraße und Kön igsgut in l iudolf ingischer u n d frühsalischer Ze i t ( 919 -1056 ) , in: A r 
ch iv für Urkunden forschung 17 (1942) , S. 3 2 - 1 5 4 , zum Itinerar jetzt BRüHL, C . , F o d r u m , 
g is tum, servit ium regis. Studien zu den wirtschaft l ichen Grund lagen des K ö n i g t u m s im 
Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutsch land , Frankreich und Ita
lien v o m 6. bis zur Mi t te des 14. Jahrhunder ts , 2 Bde. (Kölner Historische Abhand lungen 
14), K ö l n , Graz 1968; MüLLER-MERTENS, E., D i e Reichsstruktur im Spiegel der Herr 
schaftspraxis O t t o s des Großen . M i t histor iographischen Pro legomena zur Frage Feudal 
staat auf deutschem Boden, seit w a n n deutscher Feudalstaat? (Forschungen zur mittelal
t e r l i c h e n G e s c h i c h t e 2 5 ) , B e r l i n 1 9 8 0 ; M ü L L E R - M E R T E N S , E . u n d H U S C H N E R , W . , R e i c h s 

integration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser K o n r a d s II. (Forschungen zur 
mittelalterl ichen Geschichte 35) , W e i m a r 1992. 

85 Vg l . LUDAT, H . , A n Elbe und O d e r um das Jahr 1000. Skizzen zur Polit ik des Ot tonenre i -
ches u n d der slavischen Mächte in Mi t te leuropa , K ö l n , W i e n 1971; GRAUS, F., D ie N a t i o 
nenb i ldung der Wests lawen im Mittelalter (Nat iones 3), Sigmaringen 1980; ZERNACK, K . , 
D a s Jahrtausend deutsch-polnischer Beziehungsgeschichte als geschichtswissenschaft 
liches Prob lemfe ld u n d Forschungsaufgabe, in: Grundf ragen der geschichtl ichen Bezie
hungen zwischen Deutschen, Polaben und Polen, hg. v o n W. H . FRITZE und K . ZERNACK 
(Einzelveröf fent l ichungen der Historischen K o m m i s s i o n zu Berlin 18), Berlin 1976, S . 3 -
46 ; DERS., Deutsch lands Ostgrenze, in: Deutschlands Grenzen in der Geschichte, hg. v o n 
A . DEM AN DT, M ü n c h e n 1990, S. 135-159. PRINZ, F., Böhmen im mittelalterlichen Europa . 
Frühzeit , Hochmitte la l ter , Ko lon isa t ionsepoche , M ü n c h e n 1984, S. 62 ff. Die Bezüge 
spricht FRIED, W e g (wie A n m . 6) , S. 27 an: „ D i e V o l k w e r d u n g der Deutschen war ebenso 
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ein Faktor französischer oder polnischer Erhnogenese, u m die beiden Nachbarna t i onen zu 
nennen , die e twa zur gleichen Ze i t wie die Deutschen K o n t u r gewannen , w ie umgekehr t . " 
Z u m mittelalterl ichen Re ich in Europa LEYSER, K . J . , M e d i e v a l G e r m a n y and its N e i g h -
bours 9 0 0 - 1 2 5 0 , L o n d o n 1982. 

86 FRIED, J . , O t t o III. und Bo les law Chrobry . D a s W i d m u n g s b i l d des Aachener Evangel iars , 
der „ A k t v o n G n e s e n " und das frühe po ln ische und ungarische K ö n i g t u m . Eine B i ldana 
lyse und ihre historischen Folgen (Frankfurter Histor ische A b h a n d l u n g e n 30) , Stuttgart 
1989. 

87 Eine Neudeu tung seiner Pol i t ik bei WEINFURTER, S., D i e Zentral is ierung der Herrschafts 
gewal t im Reich durch Kaiser Heinr ich IL , in: H J b 106 (1986) , S . 2 4 1 - 2 9 7 . Vgl . auch 
FRIED, W e g (wie A n m . 6 ) , S. 6 0 2 f f . D ie neuere Literatur bei HOFFMANN, H . , M ö n c h s k ö 
nig und rex idiota. Studien zur K i rchenpo l i t ik Heinr ichs II. und K o n r a d s II. ( M G H Studien 
u n d Texte 8), H a n n o v e r 1993. 

88 Z u i h m WENSKUS, R . , Studien zur historisch-pol i t ischen Gedankenwe l t Bruns von Q u e r 
furt (Mitte ldeutsche Forschungen 5) , Münster , K ö l n 1956, und die neue Sicht v o n G ö R I C H 
(wie A n m . 9 ) , S. 18 f f . 

89 Vg l . LIPPELT, H . , T h i e t m a r v o n Merseburg . Re ichsb ischof und Chron is t (Mitte ldeutsche 
Forschungen 72) , K ö l n , W i e n 1973 ; G ö R I C H (wie A n m . 9 ) , S . 6 2 f f . 

9 0 G ö R I C H ( w i e A n m . 9 ) . 

91 SCHRAMM, P. E., Kaiser, R o m und Renova t i o . Studien zur Geschichte des römischen Er
neuerungsgedankens v o m Ende des karol ingischen Reiches bis z u m Investiturstreit, 
D a r m s t a d t 3 1 9 7 5 [ N D v o n 1929) . Z u m T h e m a auch TELLENBACH, G . , Kaiser, R o m u n d 
Renova t i o . Ein Beitrag zu e inem großen T h e m a , in: DERS., Ausgewäh l te A b h a n d l u n g e n 
und Aufsätze 2 , Stuttgart 1988 , S. 7 7 0 - 7 9 2 [ N D v o n 1982) . 

92 Z u seinem Bild ASKANI, B., D a s Bild O t t o s II. D ie Beurtei lung des Kaisers und seiner Regie
rung in der Geschichtsschreibung v o m 10. J ahrhunder t bis zur Gegenwar t , Phil . Diss. He i 
delberg 1963. 

93 Z u K o n r a d II. jetzt WEINFURTER, S., Herrschaf t und Reich der Salier. Grund l in ien einer 
Umbruchze i t , S igmaringen 1991, S . 4 4 ff. 
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N o c h besaß m a n i m späten 10. J ahrhunder t kein deutsches E igenbewußtse in , 
keinen N a m e n für den Verband und keine neue Beze ichnung für das entste
hende Re ich . „ D e u t s c h " w i rd m a n es w o h l erst seit dem 11. J ah rhunder t nennen 
dür fen , als die Kr ise des römischen Reichsgedankens i m K a m p f zwischen Kirche 
und Ka i se r tum R ü c k b e s i n n u n g auf die Besonderheit des „ n o r d a l p i n e n " Geb i l 
des nöt ig machte . D i e K ö n i g s w a h l R u d o l f s v o n Rhe in fe lden 9 4 und der E in f luß 
reformorient ierter G r u p p e n auf die Herrschaf t des jungen He inr ich V . 9 5 mar 
kieren neue Stufungen polit ischer Ident i tä ts f indung. 9 6 D o c h der R a h m e n für 
die A u s f o r m u n g des deutschen Reiches w a r bereits vo rhanden , der Weg in der 
zwei ten H ä l f t e des 10. Jahrhunder ts bereitet. 

Der W a n d e l tritt gerade in begrif f l ichen Kont inu i tä ten hervor, in der Fort 
dauer des u m den römischen Re ichsnamen erweiterten Frankennamens , der die 
v o n der neuzeit l ichen Mediäv i s t ik erwartete terminolog ische N e u b i l d u n g auf 
D a u e r obso let machte . Beharrl ich herausgestrichene Gegensätze w ie die r ömi 
sche renovatio O t t o s III. oder die f ränkische renovatio He inr ichs II. ebnen sich 
d a r u m ein. D i e f ränk isch - römische Prägung führte erst Jahrzehnte später unter 
dem E indruck verstetigter Integrat ion des regnum Italiae zur das N e u e bewält i 
genden histor ischen R e f l e x i o n , au f die H e i n z T h o m a s e indrucksvo l l h ingewie 
sen ha t : 9 7 D a s A n n o l i e d und die breiter überlieferte u n d rezipierte Ka iserchro 
nik appl iz ierten den Deutschen gelehrt -gekonnt endl ich die Geschichte ihrer 
V o l k s w e r d u n g und schufen d a m i t die A n a l o g i e zu den seit merowingischer Ze i t 
beobachteten K o n s t r u k t i o n e n v o n Volksgeschichten. Über die A b s t a m m u n g s -

94 Vg l . SCHLESINGER, W . , D ie W a h l Rudo l f s v o n Schwaben z u m Gegenkön ig 1 0 7 7 in Forch
he im, in: Investiturstreit und Reichsverfassung, hg. von J . FLECKENSTEIN (Vorträge und 
Forschungen 17), Sigmaringen 1973 , S .61 -85 . 

95 Prosopographische Untersuchungen zu adligen Reformkreisen s tammen von FENSKE, L . , 
Ade l soppos i t i on u n d kirchliche R e f o r m b e w e g u n g im östl ichen Sachsen. Entstehung und 
W i r k u n g des sächsischen Widers tandes gegen das salische K ö n i g t u m während des Investi
turstreits (Veröffent l ichungen des M P I f. Gesch. 47) , Göt t ingen 1977, und zuletzt von 
WEINFURTER S., Re formidee und K ö n i g t u m im spätsalischen Reich. Überlegungen zu ei
ner Neubewer tung Kaiser Heinr ichs V., in: Re fonn idee und Re formpo l i t i k im spätsalisch-
frühstauf ischen Re ich , hg. v o n S. WEINFURTER, M a i n z 1992 , S. 1 -45. D ie polit ischen Z ie l 
vorstel lungen dieser reformorientierten Grupp ierungen bedürfen noch weiterführender 
Ana lyse . 

96 Entsprechende H inwe i se verdanke ich vor a l lem den Warschauer Gesprächen mit J o a c h i m 
Ehlers. 

97 THOMAS, H . , Ju l ius Caesar und die Deutschen. Z u Ursprung und Gehal t eines deutschen 
Geschichtsbewußtse ins in der Ze i t Gregors V I I . und Heinr ichs IV., in: D i e Salier und das 
Reich 3, hg. v o n S. WEINFURTER, Sigmaringen 1991 , S . 2 4 5 - 2 7 7 . Z u m A n n o l i e d vgl. auch 
DERS., Bemerkungen zu Dat ierung, Gestalt und Gehal t des „ A n n o l i e d e s " , in: Die Reichs
idee in der deutschen D ich tung des Mittelalters, hg. v o n R . SCHNELL (Wege der Forschung 
589) , Darms tad t 1983, S. 384 -402 . 
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sagen v o n Schwaben , Bayern , Sachsen u n d Franken als Trägern des neuen 
G r o ß v o l k e s w ö l b t e sich die v o n T h o m a s so genannte O r i g o gentis Teu ton i co -
r u m . Sie schrieb d e m W i r k e n Caesars die Ents tehung des deutschen Vo lkes über 
den vier V ö l k e r n der Schwaben , Bayern , Sachsen und Franken zu , G r u n d für be
ständige Treue gegenüber dem Vo lksgründer Caesar w ie für akt ive I ta l ienpol i t ik 
gegen Caesars senator ische Gegner in R o m . 

In dieser E p o c h e erst, a m Ende des 11. J ahrhunder t s , k o n n t e Norber t v o n 
Iburg in seiner V i t a Bennon i s die Ents tehung des deutschen Vo lkes , der universa 
gens Teutomca, v o m Sieg Kar l s des G r o ß e n über die Sachsen herle i ten.9 8 N u r 
wen ig später stellte O t t o v o n Freising seine bekannten Über legungen über den 
f ränkischen oder deutschen Charakter des Reiches a n . " Sie bl ieben nicht z u 
letzt deshalb so unentsch ieden, wei l die Ents tehung der deutschen N a t i o n a n 
ders als die der f ranzös ischen nur imper ia l - römisch gedacht u n d Widersprüche 
zwischen f ränk isch , römisch u n d deutsch nur akademisch konstruiert werden 
k o n n t e n . 1 0 0 

D i e M ä r v o m ant iken Ursprung des deutschen V o l k e s in römischer B e w ä h 
rung scheint die Herzen der n u n zu Deutschen gewordenen V ö l k e r nicht a l lzu 
tief bewegt zu haben und hatte i m deutschen Nat iona l s taa t des 19. J a h r h u n 
derts mi t seiner protestant ischen Prägung k a u m C h a n c e n , überhaupt wahrge 
n o m m e n zu w e r d e n . 1 0 1 A b e r die gelehrten Arbe i ten des späten 11. u n d des 12. 
J ahrhunder t s suchten Fehlendes nachzuho len und belegen schon deshalb e inen 
gewissen A b s c h l u ß der N a t i o n s b i l d u n g , we i l m a n sich ihrer bewußt w u r d e u n d 
sie in Parallele zu längst beschriebenen vergle ichbaren Prozessen setzte: D i e Ent 
stehung des deutschen Vo lkes w a r dami t endl ich in das K o n t i n u u m mittelalterl i 
cher Ethnogenesen e ingefügt , der W a h r n e h m u n g des N e u e n entsprach seine h i -

98 V i ta Bennonis II. episcopi Osnabrugens is auctore N o r t b e r t o abbate Iburgensi , hg. v o n H . 
BRESSLAU ( M G H SS rer. G e r m , i.u.s. 56) , M ü n c h e n 1 9 7 7 [Ndr. 1902] , K a p . 13, S. 16. 

99 O t t o n i s episcopi Frisingensis Chron i ca sive His tor ia de duabus civiratibus, hg. v o n A . 
HOFMEISTER ( M G H SS rer. G e r m , i.u.s. 45 ) , M ü n c h e n 1 9 8 4 [Ndr. 1912] , V I 17, S. 2 7 6 f . ; 
vgl. den Beitrag v o n J . EHLERS in diesem Band . 

100 G l e i c h w o h l w u r d e n solche Unterscheidungen im 19. und 20 . Jahrhunder t intensiv ge
pflegt; vgl. aus der Fülle der Literatur nur BELOW, G . v., D i e italienische Kaiserpol i t ik des 
deutschen Mittelal ters mit besonderem Blick auf die Pol i t ik Friedrich Barbarossas. Ein 
Beitrag zur Frage der histor ischen Urte i lsb i ldung ( H Z Beiheft 10), M ü n c h e n , Berlin 
1927; GOLLWITZER, H . , Z u r Au f fassung der mittelalterl ichen Kaiserpol i t ik im 19. J ah r 
hundert . Eine ideologie - und wissenschaftsgeschichtl iche Nachlese , in: D a u e r und W a n 
del in der Geschichte. Aspekte europäischer Vergangenheit . Festgabe für Kur t v o n 
R a u m e r , h g . v o n R . V I E R H A U S u n d M . B O T Z E N H A R T , M ü n s t e r 1 9 6 6 , S . 4 8 3 - 5 1 2 ; F A U 
LENBACH, B., Ideologie des deutschen Weges. D i e deutsche Geschichte in der H is tor io 
graphie zwischen Kaiserreich und Nat iona l soz ia l i smus , M ü n c h e n 1980. 

101 THOMAS, Ju l ius Caesar (wie A n m . 9 7 ) . 
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storische Fundierung. D a ß der O r i g o der Deutschen fast jeglicher M y t h o s fehlt, 
daß weder ein Meerungeheuer noch Schiffe der Vorzei t an L a n d gingen, sondern 
tapfere Recken verräterische römische Senatoren in Schach hielten, braucht uns 
nicht zu b e k ü m m e r n . N a c h den Forschungen v o n G r a u s w i rd deut l ich, w a r u m 
die Geschichte v o n Ju l ius Caesar u n d den Deutschen keine guten C h a n c e n zur 
Histor is ierung des pol i t ischen Verbandes besaß, bot diese lebendig gewordene 
Vergangenheit d o c h nur geringe Mög l i chke i t en der Integrat ion v o n V o l k , L a n d 
und Herr scha f t . 1 0 2 A b e r die Überl ieferung an sich kennzeichnet den Prozeß der 
B e w u ß t w e r d u n g neuer, deutscher Identität unter dem E indruck der Ital ienfahr
ten, n a h m aber sogleich die Vie l fa l t der deutschen V ö l k e r und ihrer Reiche ne
ben der überwö lbenden N a t i o n in den Bl ick. 

Diese Spannung ist kennze ichnend, denn sie spiegelt die Hierarchie mittelal 
terlicher Identitäten und ihre Entstehungsbedingungen. Identitätsstiftend w a 
ren die Er fahrungen in der Fremde und gegen Fremde, die Begegnung im Heeres
aufgebot und be im Schlachtensieg w ie 9 5 5 auf dem Lechfe ld , die wiederhol ten 
Ital ienzüge seit der Mi t t e des 10. J ahrhunder t s , später dann die Kreuzzüge u n d 
die vielfält igen M i g r a t i o n e n v o n G r u p p e n und Ind i v iduen . 1 0 3 H i n z u trat die 
nicht m inder bedeutsame Inst i tut ional is ierung pol i t ischen Z u s a m m e n l e b e n s i m 
Re ich , w o b e i den H o f t a g e n der K ö n i g e , 1 0 4 den Synoden der K i r c h e 1 0 5 und der 
Er fahrung unterschiedlicher Ver fassungsentwick lung innerhalb des Imperium 

102 Vg l . GRAUS, F., Lebendige Vergangenhei t . Über l ie ferung i m Mitte la l ter u n d in den V o r 
stel lungen v o m Mittelalter, K ö l n , W i e n 1975 . Z u m Z u s a m m e n h a n g von Ethnogenese 
u n d M y t h o s v g l . F R I E D , W e g ( w i e A n m . 6 ) , S . 1 4 . 

103 Z u r Bedeutung der Ital ienfahrten SMIDT, W . , Deutsches K ö n i g t u m und deutscher Staat 
des Hochmi t te la l ters w ä h r e n d u n d unter d e m Ein f luß der ital ienischen Heer fahrten . 
E in zwe ihunder t jähr iger Gelehrtenstreit im L icht der historischen M e t h o d e zur Erneue
rung der abend länd ischen Ka i se rwürde durch O t t o I., W i e s b a d e n 1964 . Über Urteile 
und „Vorur te i l e " i m U m g a n g mi t Fremden KIRN, P., AUS der Frühzeit des Na t i ona lge 
fühls . Studien zur deutschen und f ranzös ischen Geschichte sowie zu den Nat i ona l i t ä 
t e n k ä m p f e n au f den brit ischen Inseln, Le ipz ig 1943; WALTHER, H . , Scherz und Ernst 
in der V ö l k e r - u n d S tämme-Charak ter i s t i k mittel lateinischer Verse, in: A r c h i v für K u l 
turgeschichte 41 ( 1 9 5 9 ) , S. 2 6 3 - 3 0 1 ; SCHMUGGE, L. , Über „ n a t i o n a l e " Vorurte i le i m 
Mitte la l ter , in: D A 38 (1982 ) , S . 4 3 9 - 4 5 9 ; FICHTENAU, H . , Gent i ler u n d europäischer 
H o r i z o n t , in: DERS., Beiträge zur Med iäv i s t i k . Ausgewäh l t e Au f sä t ze 3 , Stuttgart 1986, 
S. 8 0 - 9 7 . 

104 M O R A W , P., H o f t a g und Reichstag v o n seinen A n f ä n g e n i m Mitte la l ter bis 1806 , in: Par
lamentsrecht u n d Par lamentsprax is in der Bundesrepub l ik Deutsch land . E in H a n d b u c h , 
hg. v o n H. -P . SCHNEIDER und W . Z E H , Berl in, N e w Y o r k 1989 , S. 3 -47 ; DERS., Reichstag, 
in: L e x i k o n des Mitte la l ters , Bd. 7, M ü n c h e n , Z ü r i c h 1995 , 6 4 0 - 6 4 3 . 

105 V g l . WOLTER, H . , D ie Synoden im Reichsgebiet und in Reichsi ta l ien v o n 9 1 6 bis 1056 , 
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Romanum, näml i ch in Deu t sch land , Ital ien u n d B u r g u n d , 1 0 6 eine k a u m zu 
überschätzende R o l l e z u k a m . In der Begegnung m i t regionalen w ie überregio 
nalen Ade l sverbänden w ie in der herrschaft l ichen Raumer fa s sung w u c h s der 
M o n a r c h i e eine einzigartige integrative F u n k t i o n zu , d o c h sollte n icht al lein das 
K ö n i g t u m als entscheidende einigende K l a m m e r begrif fen werden . 

G e r a d e in den Kr i senphasen der M o n a r c h i e vo l l zog sich näml i ch die B e w u ß t -
w e r d u n g nat iona ler Identität , w ie es die Ents tehungsumstände der O r i g o gentis 
T e u t o n i c o r u m in der Ause inanderse tzung v o n R e f o r m p a p s t t u m u n d sal ischem 
Ka i ser tum, wie es das N a c h d e n k e n O t t o s v o n Freising über den Z u s a m m e n 
hang v o n deutscher und fränkischer Geschichte im stauf isch-wel f ischen K o n 
f l ikt , w ie es die Ä u ß e r u n g e n A l e x a n d e r s v o n R o e s über den ü b e r k o m m e n e n 
R a n g der Deutschen nach dem Ende der Staufer i m Re ich be legen . 1 0 7 

D i e imperia le Prägung des R o m k a i s e r t u m s schien in den G lanzphasen o t t o n i -
scher, salischer und staufischer Herrschaf t R e f l e x i o n e n über den besonderen 
O r t des pol i t ischen Verbandes nörd l i ch der A l p e n zurückzudrängen , so d a ß 
nach längeren g le ichsam subkutanen Phasen das B e w u ß t w e r d e n nat iona ler 
Identi tät K r i s e n s y m p t o m für den W a n d e l oder die Erschütterung imperialer A n 
sprüche bedeutet. D a s ist eine fo lgenreiche B e o b a c h t u n g für den Z u s a m m e n 
hang v o n mittelalterl icher Kaiser idee u n d deutscher N a t i o n s b i l d u n g , die n icht 
als Gegensätze , n icht e inmal getrennt, sondern nur sich gegenseitig bedingend 
gedacht werden k ö n n e n , ihre H ö h e p u n k t e aber scheinbar phasenversetzt fan 
den. Der alte Streit u m den neuzeit l ich konstru ierten Gegensatz v o n Ka iserpo l i 
tik u n d nat iona ler O r i e n t i e r u n g 1 0 8 g ing schon desha lb an den mittelalterl ichen 
O p t i o n e n vorbe i , wei l sich beide wechselseit ig hervorbrachten u n d eben nicht 
ausschlössen und wei l die Krea t i on oder Pf lege nat iona ler Identität ke ine mit te l 
alterl iche Le i tvorste l lung war. 

V i e lmehr bl ieb der Prozeß der deutschen N a t i o n s b i l d u n g aus der Re ichsb i l 
d u n g heraus eingebettet in die V ie l fa l t gleichzeitiger Ethnogenesen auf deut -

106 Deut l i ch wi rd dies in den einschlägigen Bes t immungen zur kanon ischen B ischofswahl im 
W o r m s e r K o n k o r d a t von 1122: Const i tu t iones et acta publ ica impera to rum et regum 
inde ab a. D C C C C X I usque ad a. M C X C V I I ( 9 1 1 - 1 1 9 7 ) , hg. v o n L . WEILAND ( M G H 
C o n s t . 1), H a n n o v e r 1893 , Nr. 107 -108 , S. 159 -161 . V g l . CLASSEN, P., D a s W o r m s e r 
K o n k o r d a t in der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Investiturstreit und Reichsverfas
sung, hg. v o n J . FLECKENSTEIN (Vorträge und Forschungen 17), Sigmaringen 1973, 
S . 4 1 1 - 4 6 0 . 
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hunderts , in: A rch i v für Kulturgeschichte 2 6 (1936) , S. 19 -60 . 
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deutschen Reiches. D ie Streitschriften von Heinr ich v. Sybel und Ju l ius Ficker zur deut
schen Kaiserpol i t ik des Mittelal ters , hg. v o n F. SCHNEIDER, Innsbruck 2 1 9 4 3 . 
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schem Boden , die noch e inmal den Z u s a m m e n h a n g v o n permanenter u n d w ie 
derhol t in karol ingischer wie nachkarol ingischer Ze i t ansetzender V o l k s b i l d u n g 
der Bayern , A l e m a n n e n , Franken , Sachsen und Friesen und der deutschen N a 
t ionsb i ldung in den Blick treten lassen. Hochmit te la l ter l iche Que l l en geben 
keine Wert igkei ten emot iona ler Z u o r d n u n g zu erkennen, so daß die t radi t io 
nelle Begri f f l ichkeit v o n nat ionaler oder regionaler Identität den Z u g a n g zur 
hochmitte la l ter l ichen Real i tät verstellt. D i e T rennung v o n N a t i o n und engerer 
H e i m a t 1 0 9 ist erst das Resultat der neueren Forschungsgeschichte, die das Stu
d i u m pol i t ischer Verbände u n d ihres Bewußtse ins unterha lb der Reichsebene 
den Landesh is tor ikern überließ. 

D i e Plural i tät der Erscheinungen, das im 12. und 13. J ahrhunder t gerade 
nicht e m o t i o n a l gestufte N e b e n e i n a n d e r 1 1 0 v o n Imperium und terrae scheinen 
das Besondere der deutschen Geschichte auszumachen u n d fordern zu Verglei 
chen im europäischen R a h m e n auf . Kar l Ferd inand Werner hat uns sehen ge
lehrt, d a ß mehrere regna ins hochmitte la l ter l iche regnum Teutonicum e ingin
gen , 1 1 1 übersetzt d a n n als „deutsche L a n d e " , daß gerade die Vielschicht igkeit 
des regnum-Begriffs Kennze ichen der f rüh - u n d hochmitte la l ter l ichen Que l len 
ist. Ä h n l i c h scheint es mit der Ethnogenese der V ö l k e r und des deutschen Vo lkes 
zu sein. D i e V ö l k e r wande l ten sich zwar in der Territorial is ierung v o n Herr 
schaft , in der pol i t ische Verbände aus dynast ischer B indung erwuchsen, aber 
t ro t zdem vermochten spätmittelalterl iche Trägerschichten aus je eigenen Inter
essen heraus an f rüh - und hochmitte la l ter l iche Vorb i lder a n z u k n ü p f e n , wie es 
jüngst Studien zu f r i e s i s c h e n , " 2 sächs ischen, 1 1 3 s chwäb i schen 1 1 4 oder thür in 
g i schen 1 1 5 Beispielen erwiesen haben. 
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Erst die Neuze i t unterscheidet so deut l ich zwischen der N a t i o n und den Be
w o h n e r n der Länder , weist den Bezug zu überschaubaren Einheiten wie den en
geren He imat -Begr i f f regionaler Fo lk lo re zu und sondert das N a t i o n a l b e w u ß t 
sein d a v o n a b . 1 1 6 

Es scheint eine besondere und bisher al lenfal ls in Ansä t zen verfolgte A u f g a b e 
der Na t i ones -For schung zu sein, die V ie l fa l t der Ethnogenesen der Deutschen 
und der deutschen V ö l k e r des Mi t te la l te rs 1 1 7 schärfer und eben n icht hierarchi -
sierend in den Bl ick zu n e h m e n und die M e c h a n i s m e n der E n t w i c k l u n g po l i t i 
schen Bewußtse ins in den Trägerschichten vergleichend zu untersuchen. D a b e i 
m u ß vor a l lem die ü b e r k o m m e n e Epochengrenze v o n Mitte la l ter und früher 
Neuze i t überschritten werden , da die hochmit te la l ter l ichen Strukturen auf den 
Z u s a m m e n h a l t des Hei l igen R ö m i s c h e n Reiches Deutscher N a t i o n als K l a m 
mer u n d der deutschen L a n d e als gleichberechtigten Gl iedern bis ins 19. J a h r 
hunder t hinein w i rk ten . 

O b in den andauernden und vielstuf igen Ethnogenesen ein deutscher Sonder 
weg beschritten w u r d e , der die mittelalterl iche Gle ichwert igke i t v o n deutschem 
V o l k und deutschen V ö l k e r n schuf , den d a n n erst die Neuze i t als Schichtung 
von N a t i o n u n d L a n d zudeckte , w i rd der Blick au f den europä ischen R a h m e n 
und auf die Vergleichsbeispiele in Frankre ich und Po len lehren helfen. 

Für diesen Vergle ich sol len zusammenfassend die fo lgenden Thesen f o r m u 
liert werden: 

Sucht m a n nach den A n f ä n g e n deutscher Geschichte , so w i r d m a n den Blick 
auf die Re ichsb i ldungen des 9. J a h r h u n d e r t s und ihre langdauernde W i r k u n g 
lenken. Ihre G r u n d l a g e fanden diese F o r m a t i o n e n i m gemeinsamen , Stabil ität 
schaf fenden W i r k e n v o n f ränk isch -karo l ing i schen K ö n i g e n und Ade l sverbän 
den. 

D i e stärkere B e t o n u n g der monarch i schen Sonderste l lung ging in der M i t t e 
des 10. J ahrhunder t s einher m i t der Kaiser - und I ta l ienpol i t ik , die die A u s b i l 
d u n g der deutschen N a t i o n i m Re ich der O t t o n e n begleitete. D i e entscheidende 
Phase i m W a n d e l v o n der f ränk isch -os t f ränk ischen zur deutschen Geschichte 
möch te ich in der zweiten H ä l f t e des 10 . J ahrhunder t s ansetzen, als H e i d e n 
k a m p f , I ta l ienfahrten, monarch i sche R a u m e r f a s s u n g u n d Imperia l is ierung des 
pol i t ischen Verbandes bei gleichzeitiger B e w u ß t w e r d u n g norda lp iner Besonder
heiten zu gemeinschaftsst i f tenden Fak toren erwuchsen u n d der H a n d l u n g s r a h -

116 Vg l . SCHNEIDMüLLER, B., Reg iona le Identität und soziale G r u p p e n im deutschen Mit te l 
alter: Z u r E in führung , in: Reg iona le Identität (wie A n m . 112) , S .9 -13 . 
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men des ehemal igen karol ingischen Großre iches zugunsten neuer Or ient ierun
gen nach Süden u n d Os ten aufgelöst wurde . 

Erst seit der zwei ten Hä l f te des 11. Jahrhunder ts w u r d e die deutsche E thno -
genese reflektiert u n d in die Geschichte mittelalterl icher V o l k s b i l d u n g einge
fügt. Sie w a r und bl ieb eingebettet in gleichzeitige Verbandsb i ldungen der deut
schen Vö lker , die der deutschen N a t i o n s w e r d u n g nicht qual i tat iv unterzuord 
nen s ind. A l lenfa l l s verabredungsgemäß k ö n n e n wir den Begriff der deutschen 
N a t i o n über die andauernde Plural ität der deutschen V ö l k e r und L a n d e w ö l b e n , 
denn erst die neuzeit l iche Stil isierung der N a t i o n als g le ichsam natürl icher Le
bensgemeinschaft ließ die Ident i f ikat ion mit dem L a n d zur regionalen Identität 
unterha lb nat ionaler B indung v e r k o m m e n . D a s Mittelalter bl ieb v ie lmehr von 
den Ethnogenesen au f unterschiedl ichen Ebenen geprägt. D a s daraus resultie
rende pol i t ische Bewußtse in entstand aus gemeinschaf t l ichem H a n d e l n , aus 
d e m Herrschaf tskonsens sowie aus der daraus erwachsenden Überzeugung v o n 
gemeinsamer Geschichte und polit ischer Kultur . Im Gegensatz zur Neuze i t for 
derte m a n solche Überzeugungen nicht v o n allen G l iedern der pol i t ischen Ver 
bände, der V ö l k e r und der N a t i o n ; das Bewußtse in entsprechender Z u s a m m e n 
gehörigkeit blieb v ie lmehr auf die pol i t isch hande lnden Trägerschichten be
schränkt u n d w u r d e in einer elitären Schriftkultur propagiert . 




