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D I E  O R G A N I S A T I O N  D E R  S C H I F F A H R T  
B E I  D E N  O S T S E E S L A W E N  

V O M  10.  B I S  Z U M  13.  J A H R H U N D E R T

Von
K A Z I M I E R Z S L A S K I

D ie Geschichte d e r  ostseeslawischen Schiffahrt im M it te la l te r  w ar  noch 
vor kurzem n u r  oberflächlich bekannt. E ine entscheidende W e n d u n g  in 
d ieser H insicht t ra t  jedoch in den letzten Ja h rzeh n ten  ein. D ie  sorgfä ltige  
D urchforschung sowohl europäisd ier  w ie auch arabischer Q uellen  v e r 
mochte neue T a tsachen  zutage zu bringen. Forschungen ü b e r  d ie  Schiffahrt 
u n d  den Schiffbau der  nordischen V ölker haben  auch in teressan tes  V e r
gleichsm aterial geliefert.  D ie  Ergebnisse d e r  A u sg rab u n g en  in zahlreichen 
m itte la lte rlichen  H a fe n o r te n  haben  in m ancher H insicht d ie  kargen  
schriftlichen Q uellen  ergänzt.

Ich möchte h ie r  besonders au f  die A rb e iten  von P r z e m y s l a w  
S m  o 1 a  r  e k und  seine A nalyse  d e r  in D anz ig  (G dansk) gefu n d en en  
m itte la lte rlichen  Bootsm odelle verweisen. Ebenso wichtig s in d  die F o r
schungen von A n d r z e j  Z b i e r s k i ,  die Entw icklung des dortigen  
H afens  betreffend. M an  d a r f  h inzu  die A rb e iten  von P e t e r  H e r f e r t  
von  den F u n d en  in  Ralswiek, die von  W l a d y s l a w  K o w a l e n k o  
und  B o g d a n  W a c h o w i a k  über  d ie  slawischen H a fe n o r te ,  von 
M i e c z y s l  a w  P r o s n a k  über den  nordischen und  slaw ischen Schiffs
bau wie zuletzt auch die des V erfassers selbst e rw ä h n e n 1.

Seit en tlegener  Z e it  benutz ten  die S law en E inbaum boote  f ü r  B innen- 
u n d  Küstenschiffahrt. Von eigentlichen Seefahrten  d a r f  m a n  jedoch erst 
seit der  A n w e n d u n g  des K linkerbaus sprechen. Diese B autechnik  e n t
wickelte sich bei den  O stseeslawen wahrscheinlich im L a u fe  des 6. und  7. 
J a h rh u n d e r ts .  E in  W rack  aus d e r  zw eiten  H ä lf te  des 9. J a h rh u n d e r ts ,  das

1 P. Smolarek, Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdanskiego X —X III  w. 
(Studies on Gdansk-Pomeranian boat building in the lOth to 13th centuries — 
English summary), Gdansk 1969. A. Zbierski, Port gdanski n a  tle miasta 
w X —X III  wieku (The harbour of Gdansk and its town in the lOth to 13th 
centuries — English summary), Gdansk 1964. P. Herfert, Frühmittelalterliche 
Bootsfunde in Ralswiek (Rügen), in: Ausgrabungen und Funde, Bd. 13 (1968), 
211—222. W. Kowalenko, Staroslowianskie grody portowe na  Baltyku (Alt
slawische Seeburgorte an der Ostsee), in: Przegl^d Zachodni 1950, H. 5, 6; 
ders., Dalsze badania  nad staroslowianskimi portami na Baltyku w  I X —X III  
w. (Weitere Forschungen, die altslawischen H äfen an der Ostsee im 9.— 13. Jh. 
betreffend), in: Przegl. Zach. 1955, H. 1, 2. B. Wachowiak, P o r t  srednio- 
wiecznego Szczecina (Der H afen des ma. Stettin), Gdansk 1955. M. Prosnak, 
Okrqty skandynawskie wczesnego sredniowiecza (Die skandinavischen Schiffe 
des frühen MA), in: Kwartalnik Historii Kultury M ateria lne j 9, 1961, 
407—425. K. Slaski, Slowianie zachodni na Baltyku w V II— X I I I  w. (Die 
Westslawen auf der Ostsee im 7.— 13. Jh.), Poznan—Gdansk 1969.

l H G bll. 91



2 Kazimierz Slaski

in S tettin  (Szczecin) im J a h re  1962 gefunden  w urde , ist das älteste be
k an n te  M uster  eines slawischen P lankenbootes2.

Im  L au fe  der  nachfolgenden zwei J a h rh u n d e r te  entwickelten sich v e r
schiedene Schiffstypen, die von den  O stseeslawen bis in das 14. J a h r 
h u n d e r t  benutz t w urden , wobei m an  einige H a u p tk a te g o r ie n  unterschei
den kann.

D ie erste G ru p p e  um faß te  schnelle Kampfschiffe, den  nordischen L a n g 
schiffen entsprechend. M an  kennt sie aus schriftlichen, meist nordischen 
Q uellen, wo sie als: skeidhr, snekkja , navis longa, m yoparo , bezeichnet 
w erden . D ie in den J a h re n  1933— 1934 in D a n z ig -O h ra  (G dansk-O runia )  
g efundenen  W racke: O ru n ia  I und  I I I  d a r f  m an  als eine den L a n g 
schiffen sehr ähnliche, k leine A b ar t  von K riegsbooten  betrachten. Sie 
erreichten eine L än g e  von 12,75— 13,30 m.

D ie M ehrhe it  d e r  bis je tz t  bekannten  slawischen Bootswracke besteht 
aus verschiedenen T y p e n  von H an d e ls -  und  Frachtschiffen. N ebst ä lteren 
F u n d en  aus M echlinken (Mechlinki), C h arb ro w  (C harbrow o) I u n d  II und 
O h ra  (O runia) II m uß m an  das 1931 entdeckte, ab e r  erst 1957 herausge
hobene Boot von Czarnow ske (Zarnowska) sowie d ie  F unde  Ralswiek I 
und  II  (1965— 70) e rw ähnen . Ih re  G röße  entsprach u n g e fäh r  den oben
g en an n ten  W racken  aus O hra , sie w aren  jedoch b re i te r  und  auch für 
Segelbetrieb  vorgesehen. D ie schriftlichen Q uellen  lassen das V o rh an d en 
sein auch g rö ß ere r  Frachtschiffe nicht bezw eifeln3.

Die letzte K ategorie  um faß te  verschiedene T y p e n  von Fischerbooten, 
d ie fü r  den  Fischfang in Küsten- und  H affgew ässern  gebraucht wurden. 
Sie sind sämtlich durch schriftliche Q uellen  sowie F u n d e  von Bootsteilen 
und  -m odellen  bezeugt, m it A usnahm e des oben e rw äh n ten  W rackes aus 
S te ttin4.

D as A ufb lühen  des Ostseehandels seit d e r  zw eiten  H ä lf te  des 12. J a h r 
h u n d e r ts  fa n d  auch au f  dem  Gebiete d e r  Schiffbaukunst seinen Ausdruck.

2 T. Wieczorowski, Najnowsze odkrycie ardheologiczne na podgrodziu slo- 
wianskim w Szczccinie (Die neueste Entdeckung auf der slawischen Vorburg 
von Stettin), in: Szczecin, Jg. 1962, Nr. 7— 8, 179— 182; S. Wesolowski, 
Odkrycie lodzi slowianskiej na podgrodziu w Szczecinie (Die Entdeckung 
eines slawischen Bootes auf der Vorburg von Stettin), in: Z Otchlani Wiekow 
29, Poznan 1963, 254— 258.

3 P. Smolarck (wie Anm. 1), 42—45, 54, 104— 108, 127, 344 ff; P. Herfert (wie 
Anm. 1.), 211—222. J. Osi^glowski, Tajem nica Ralswieku (Das Geheimnis 
von Ralswiek), in: Mowia Wieki Nr. 5, W arszaw a 1969, 24—28. K. Haska, 
Prace zabezpieczaj^ce przy lodzi charbrowskiej (Sicherstellung des Bootes von 
Charbrow), in: M aterialy Zachodniopomorskie X I, Szczecin 1967, 843— 853. 
W . Garczynski, Transport i konserwaeja wczesnoSredniowiecznej lodzi ze wsi 
Czarnowsko (Transport u. Sicherstellung des frühma. Bootes von Czar
nowske — dt. Zusammenfassung), ebd. IV, 1958, 393—397. Saxonis Gesta 
Danorum, hrsg. A. Holder, Straßbg. 1889, lib. X IV , 512, 525, 595, 604, 610, 
lib. X V I, 667 f.

4 P. Smolarek (wie Anm. 1), 80—88, 169, 173; Meckl. UB. III, Nr. 1152 (1268— 
70).
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F ü r  die B efö rderung  von M assenw aren  b ed u rf te  m an Seefahrzeuge von 
ausreichender L adungsfäh igkeit ,  jedoch m it  e iner geringen  Besatzung. Die 
b isher im O stseeraum  gebräuchlichen Schiffstypen entsprachen jedoch nicht 
diesen V oraussetzungen. Sie w u rd en  desw egen von neuen, zw eckm äßige
ren, in F ries lan d  u n d  Niedersachsen ausgeb ilde ten  B au a rten  allm ählich 
v e rd rä n g t .

In  den  U rk u n d e n  des 12. und  13. J a h rh u n d e r ts  erscheinen viele, nicht 
im m er e indeu tige  Schilfsbezeichnungen w ie z. B. Kogge, Bute, Bording, 
Balkenschiff, Schute u. a. V on einigen, w ie z. B. K oggen u n d  B alken 
schiffen (bolscip), w eiß  m an  gewiß, d a ß  sie durch die V e rm itt lu n g  der 
Lübecker au f  die Ostsee gelangten . D a  jedoch die K anzleischreiber in den  
ostseeslawischen F ürs ten tüm ern  g roßen te ils  deutscher H e rk u n f t  w aren , 
k a n n  m an  nicht feststellen, ob alle  die von ihnen  gebrauchten  N am en  
n u r  frem de oder  auch einheimische Schiffsarten bezeichnen5.

D ie  F a h r te n  d e r  ostseeslawischen S ee fah re r  beschränkten sich nicht auf 
den  K üstenverkehr. M indestens seit dem  10. J a h rh u n d e r t  u n te rn ah m en  
sie Reisen nach S kandinav ien . E in  G edicht von G u th o rm  Sindhri. 
H o fsk a ld  Königs H äk o n  des G u ten  von  N orw egen  (um 950), berichtet 
von  K äm pfen  m it wendischen P ira te n  in den  G ew ässern  von  Schonen. 
A d a m  von B rem en e rw äh n t  slawische K au ffah re r ,  die den  schwedischen 
H a fe n  B irka  (Björkö) besuchten. A ls Bischof O tto  von B am berg  seinen 
H o fk a p la n  aus P o m m ern  nach L u n d  senden  wollte, h a t te  er keine 
Schwierigkeiten, ein  geeignetes Schiff zu finden.

In  dem  oben e rw äh n ten  W e rk e  A dam s, das um 1070 geschrieben w urde, 
ist der  H an d e lsw eg  von H a m b u rg  über  O ld en b u rg  nach W o l l in  und  G roß  
N o w g o ro d  beschrieben. M an  k an n  d a rau s  fo lgern , daß  die H a m b u rg e r  
K aufleu te  ihre W a r e n  auf  dem  L a n d w eg  nach O ld en b u rg  brachten. D ort 
w u rd en  sie au f  einheimische H ande lsboo te  eingeschifft u n d  w eiter  auf 
dem  W asserw eg  nach Osten befördert.

F a h r te n  durch die stürmischen M eeresengen  des K attega t u n d  S kager
ra k  scheinen von den  slawischen S ee fah re rn  n u r  selten u n te rn o m m en  zu 
sein. D e r  norm annische Geschichtsschreiber des 12. J a h rh u n d e r ts  O rd eri-  
cus V italis  berichtet zwar, daß  in dem  J a h re  1069 polnische u n d  liutizische 
S tre i tk rä f te  K önig  Sven von D ä n e m a rk  au f  seinem Eroberungszuge  nach 
E n g la n d  un terstü tz t hatten®.

D ie  Baukosten eines Hochseeschiffes w a re n  so beträchtlich, d aß  n u r  
w o h lhabende  L eu te  sie tra g en  konnten . E igen tüm er von g ro ß e n  Booten

5 P. Smolarelc (wie Anm. 1), 40—50, 152, 158, 211, 222, 272— 274. Pomm. 
UB. II, Nr. 1113 (1253— 78), Nr. 1362 (1285), V, Nr. 2796 (1312).

6 A d a m i . . .  Gesta Hammenburgensis Ecclesiae Pontificum, Hrsg. G. H. Pertz, 
Hann. 1864, 47. G. Labuda, Slavs in early mediaeval Pom erania  and their 
relations with the Scandinavians in the 9th and lOth centuries, in: Poland at 
the X l th  International Congress of Historical Sciences in Stockholm, W ars 
zawa 1960, 73— 77, 79—80 sowie umfangreidie Quellenangaben.



w aren  d a h e r  vorw iegend die M itg lied e r  der  oberen  Klasse in den  s law i
schen H afenstäd ten . D ie Lebensbeschreibungen des Bischofs Otto, des 
A postels  von Pom m ern, en th a l ten  davon  m ehrere  Beispiele. D er  W ollin e r  
N ie d a m ir  stellte zum Beispiel der  M ission drei Schiffe zur V erfügung, 
w oraus  m an  schließen kann, d a ß  er  noch w eitere  besessen hat. Von einem 
an d e ren  G roßen, W yszak  aus S tettin  (Szczecin), w ird  berichtet, d aß  er 
m it sechs K riegsbooten e inen  R aubzug nach D ä n e m a rk  un ternom m en 
hätte .  Bei der  A n k u n f t  d e r  M issionare nach K olberg  (Kolobrzeg) w aren  
viele d e r  dortigen  angesehenen  B ürger (cives) abw esend, d a  sie sich auf 
K a u ffah r ten  zu den  „ausländischen In se ln “ b e fa n d e n 7.

Nach d e r  A usb ildung  von f rü h feu d a len  K le instaa ten  in dem  ostsee
slawischen K üstengebiet w a ren  es auch L andesfü rs ten , die e igene See
schiffe besaßen. E inen  von ihnen, Rokil aus O ldenburg , bezeichnete der 
Geschichtsschreiber H e lm o ld  von Bosau als e inen  berüchtig ten P ira ten . 
Nach den zeitgenössischen Q uellen  zu urte ilen , bes tanden  die pom oran i-  
schen Kriegsflotten des 12. J a h rh u n d e r ts  aus eigenen Schiffen des Herzogs, 
den  ebensogut ausgerüste ten  K am pfe inhe iten  seiner V asa llen  (nobilitas), 
schließlich aus verschiedenartigen  Booten d e r  A u fg eb o tsk rä f te8.

Es ist nicht ausgeschlossen, d a ß  die slawischen L ä n d e r  auch eine F lo tten 
organ isa tion  gehab t haben , die dem  nordischen L e d u n g  ähnlich w ar. In 
de r  G rü n d u n g su rk u n d e  d e r  S tad t  Plock in M asow ien  vom J a h re  1237 
w erden  zweierlei Boote e rw äh n t,  die den  d o rtig en  H a fe n  anliefen . Die 
einen — korab g en a n n t  —  w aren  dem  H erzog  u n te r tä n ig  (illi duci 
spectant) und  konnten  von ihm in Beschlag g enom m en  w erden , wogegen 
die andere  K ategorie  —  pleniuska  — von dieser Pflicht be fre it  war®.

Im  L aufe  des 12. J a h rh u n d e r ts  schieden die  m eisten  V e r tre te r  der 
feuda len  Oberklasse aus d e r  K auffah rte i ,  um sich ausschließlich d e r  L a n d 
wirtschaft zu w idm en. E in ige  blieben jedoch w e ite r  an  d e r  Schiffahrt 
beteiligt.

Siegel m it A nkerabb ildungen , wie z. B. die d e r  K aste llane  A d a m  von 
N eu en b u rg  (Nowe), um 1290, und  U n is law  von  D an z ig  (G dansk), 1310, 
deu ten  auf den A nte il  de r  weltlichen F e u d a lh e r re n  an  dem  Seehandel. 
In  einer Beschwerdeschrift der  S tad t E lb ing  (Elblqg) vom J a h re  1292 
w erd en  Burgleute  (castrenses) aus D anzig  (G dansk) und  Stolp (Slupsk) 
e rw ähn t,  die m it eigenen Schiffen K a u ffah re r  angegriffen  u n d  gep lündert

4 Kazimierz Slaski

7 Ebbonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis, rec. J . W ikariak, comm. 
K. Liman (Mon. Poloniae Hist., Ser. Nova T. VII, fase. 2), W arszava 1969, 
95, 69, 78, 135, 136; Herbordi Dialogus de vita Ottonis episcopi Baben
bergensis, Hrsg. G. H. Pertz, Hann. 1874, lib. II, cap. 5., 24, 25.

8 Helmoldi Cronica Slavorum, rec. B. Sdimeidler, 1909, lib. I cap. 69; Saxo, 
lib. XVI.

9 Cod. Dipl. Masoviae, ed. J. K. Kochanowski, I (W arszawa 1917), Nr. 362 
(1237).
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ha tten .  E ine rügische Zollro lle  vom J a h re  1224 befre ite  u. a. slawische 
F äh r le u te  sowie „ L e u te “ (homines) des Fürsten  von dem  Schiffszoll10.

Geistliche F e u d a lh e r re n  erscheinen auch als Reeder. In  e iner  Beschwer
deschrift des Bischofs von W loc law ek  aus dem  Ja h re  1257 w ird  ein ihm 
geraub tes  Schiff von  100 M a rk  W e r t  erw ähn t. D ie H ö h e  dieser Summe 
deu te t  an, daß  es sich w ohl um  eine Kogge handelte .

L a u t  einer a n d e re n  U rk u n d e  vom  J a h re  1214 d u rf te  das  Z is te rz ienser-  
innenkloster  von T re b n itz  (Trzebnica) in Schlesien a l l jäh rl ich  eine Schute 
ohne  Z o llab g ab en  nach K olberg  (Kolobrzeg) schicken, um  von do rt  Salz 
zu holen. D ie A b te ie n  von O liva  und Z a rn o w itz  (Zarnow iec) in Pom m c- 
re llen  e rh ie lten  auch ähnliche G erechtsam e11.

Zahlreiche mecklenburgische, pommersche und  pom m erellische U r k u n 
d en  e rw äh n en  Fischerboote verschiedener kirchlicher In s titu tionen , die 
H e r in g sfan g  in K üstengew ässern  betrieben. U n te r  ihnen  w a re n  auch 
Schiffe von m it t le re r  G röße, wie z. B. Bordinge, die im J a h re  1292 fü r  die 
A btei Pe lp lin  an  d e r  Frischen N e h ru n g  fischten12.

D ie  Entw icklung de r  ostseeslawischen, wie auch polnischen S täd te  im 
12. und  13. J a h rh u n d e r t  fü h rte  zur B ildung  e iner Schicht von  h a lb b e ru f 
lichen oder sogar beruflichen K au ffah re rn  und  F äh r leu ten . Z u  dieser 
K ategorie  gehörten  wahrscheinlich die in der  U rk u n d e  von  1237 e rw ä h n 
ten Besitzer d e r  P leniuska-B oote , die Salz nach Plock brachten . Im  Ja h re  
1263 w erden  K au f  leute aus K u jaw ien  genann t,  d ie von  B eam ten  des 
Deutschen O rdens v e rh in d e r t  w urden , an  E lb ing  (Elblag) vorbei in  die 
Ostsee zu segeln. K rak au e r  K auffah rer ,  deren  Schiffe im J a h r e  1308 aus 
F la n d e rn  zurückkehrend  bei Schwetz (Swiecie) an g eh a lten  w u rd e n  tra te n  
als K läger und  Z eugen  in  einem  Prozeß gegen den D eutschen O rden  
a u f 13.

Rügische und  pom m erellische Q uellen  b ringen  auch ähn liche Beispiele. 
D ie  oben e rw äh n te  U rk u n d e  des Fürsten  W is la w  II von R ü g en  aus dem  
J a h r e  1224 e n th ä l t  Bestim m ungen, welche die Seefracht von  W a re n  
durch Schiffe e inheim ischer F äh r leu te  betreffen. H erzog  W a rc is la w  von 
D an z ig  (G dansk) s tipu lie rte  in seiner Gerechtsam e fü r  Lübeck aus dem 
J a h r e  1267, d a ß  seine B ürger  und  andere  U n te r ta n e n  ähnliche  V erg ü n 
stigung  im H a fe n  von Lübeck genießen so llten14.

10 Pommerellisches Urkundenbuch, Hrsg. M. Perlbach, Danzig 1882 ( =  Pom- 
merell. ÜB.), Nr. 414 (1292); Cod. Pom. Dipl., Hrsg. K. F. Hasselbach u. 
J . G. Kosegarten, I (Greifsw. 1862), Nr. 150 (1224); Pommereil. UB. Nr. 548, 
669, 680.

11 Pommerell. UB. Nr. 166 (1257); Cod. Dipl. Silesiae, Hrsg. G. Stenzel u. a., 
Bd. XVII, Nr. 2 (1214); Pommerell. UB., Nr. 219 (1267).

12 Pommerell. UB., Nr. 492 (1292).
13 Cod. Dipl. Prussicus, Hrsg. J. Voigt, Bd. I (1836), Nr. 145 (1263); Lites ac 

res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, Ed. II tom. I, cd. Z. 
Celichowski, Poznan 1890, 383—386.

14 Cod. Pom. Dipl., Nr. 150; Pommerell. UB. Nr. 220 (1267).
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D er  Aufschw ung der  Schiffahrt machte b a ld  d en  Bau von geeigneten 
L a n d ep lä tzen  notw endig . D ie M ehrzah l der  ostseeslawischen H ä fe n  w ar 
an  den  F lußm ündungen , oft viele K ilom eter von d em  M eeresufer en t
fern t,  gelegen. N u r  in seltenen Fällen , so z. B. in R alsw iek  oder Usedom, 
b e fan d  sich d e r  H a fe n  im H in te rg rü n d e  einer g u t  geborgenen  Bucht.

Slawische O stseehäfen w erden  in den Q uellen  o ft  erw ähn t. D ie erste 
N achricht von W o ll in  s tam m t von Ib rah im  ibn  Ja q u b ,  der  um 965 die 
m itte leuropäischen L ä n d e r  besuchte. A d am  von  B rem en  ve rd an k en  wir 
eine Beschreibung dieses wichtigen H andelsortes .  D an eb en  e rw ähn te  er 
auch O ld en b u rg  (Holst.), als einen bedeu tenden  H a fe n  (civilas maritima) 
und  A u sgangspunk t fü r  R u ß lan d fah r ten .

V iele L andu n g sp lä tze  des 9. bis 12. J a h rh u n d e r ts ,  wie z .B . O ldenburg, 
Lübeck, S te ttin  (Szczecin), K am m in  (Kamien), K o lberg  (Kolobrzeg), D a n 
zig (G dansk), s ind am  Fuße  der  dortigen  B u rg en  angeleg t worden. 
W o ll in  b ilde te  in dieser H insicht eine der  A u sn ah m en . D e r  H andelso rt  
selbst, m it  dem  daneben  gelegenen H a fe n  en ts ta n d  nämlich früher, als 
die etwas abseits gelegene B urg15.

Bei d e r  A n lage  ä l te re r  L a ndep lä tze  benutzte  m a n  geeignete  Abschnitte 
des ursprünglichen  U fers, die künstlich befestig t w u rd en . In  D anzig  z. B. 
rag ten  von der  B urgum w allung  s tarke T ra g b a lk e n  aus Eichenholz hinaus. 
A u f  d ieser U n te r la g e  ruhten , dem  U fe r  en tlang , Sohlbäum e, d eren  Spal
ten  m it H olzspänen  und  L ehm  ausgefüllt  w aren . D a rü b e r  h a t te  m an  drei 
Schichten von  Holzschindeln gelegt. D as G an ze  b ild e te  e inen  Kai von 
280— 350 cm Breite, dessen Fläche noch durch senkrechte P fä h le  verstärk t 
w ar, d e ren  Spitzen als Festm achepfähle  d ien ten . V on  dem  Kai liefen 
kurze Landungsbrücken  ins W a sse r  hinaus, die von  g roßen  Schiffen be
nu tz t w urden .

E ine  etw as andersar t ige  Bauw eise ist sowohl aus D an z ig  wie auch aus 
Lübeck im 10.— 11. J a h rh u n d e r t  bekannt. D as  G e rü s t  ruh te  dabei auf 
e infachen Sohlbäum en, es w a r  aber  von der  W asse rse i te  m it  e iner Eichen
h o lzw and  sam t einer Reihe zusätzlicher kurzer P fä h le  verstä rk t.  Festmache
p fä h le  w u rd e n  von der  L andse ite  her  eingeschlagen. D ie  K aib re ite  betrug

15 L. Leciejewicz, Miasta Sfowian pölnocnopolabskich (Towns of the North 
Polabian  Slavs — English summary), Ossolineum, W roclaw —W arszawa— 
Krakow 1968, 162 f., 52—56, 96— 107; ders., Z ur Entstehung von Frühstädten 
an der südlichen Ostseeküste, in: Zs. f. Archäologie 3, Bln. 1969, 186, 196—201. 
P. Herfert, Die friihma. Großsiedlung mit Hügelgräberfeld  in Ralswiek, Kr. 
Rügen, in: Ausgrabungen u. Funde, Bd. 12, Bln. 1967, 213—222. Relatio 
Ibrahim ibn Jakub de itinere slavico, quae trad itu r  apud Al-Bekri, ed. 
T. Kowalski (Mon. Polon. Hist., Ser. Nova t. I) Krakow 1946, 132, 147, 206, 
96 Note 88: Kowalski, den Ansichten von J. W estberg  und J. W idajewicz fol
gend, nimmt an, daß die Beschreibung Ibrahims W ollin  betrifft. Er beruft 
sich dabei auf eine Stelle des Werkes von Abul Fida (ed. M. Renaud, Paris 
1840), die einem älteren W erk von Ibn Said (J um 1286) entstammt.
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u n g e fä h r  270— 300 cm und  die gesam te L än g e  d e r  K aian lag en  in D anzig  
bis 300 m 16.

D ie  A usbre itung  von Schiffsarten m it g ro ß er  V e rd rän g u n g  seit dem 
E n d e  des 12. J a h rh u n d e r ts  h a tte  als Folge den  Bau von neuen, e rw eite r
ten  H afen an lag en . D er  a lte  H a fe n  von S tettin  (Szczecin), d e r  in e iner 
Bucht am  W es tab h an g  des Burghügels  gelegen w ar, w u rd e  verlassen  und  
e ine  neue Landungsste lle , der  spä te ren  Langenbrücke gegenüber, einge- 
ridrtet. In  D anzig  (G dansk) blieb d e r  a lte  H a fe n  au f  der  d am alig en  B u rg 
insel n u r  als A nlegestelle  fü r  die herzogliche Kriegsflotte w eite r  im G e 
brauch. E in  a n d e re r  H a fe n  w u rd e  neben d e r  im 12. J a h rh u n d e r t  en ts tan 
den en  städtischen S iedlung bei d e r  St. K a tharinen-K irche  e rb a u t17.

D ie  A n lag en  der  spä te ren  B auphase  bes tanden  aus L andungsbrücken  
von  m ehre ren  M ete rn  Breite, d ie au f  P fä h le n  von 200— 250 cm L än g e  
u n d  15— 20 cm Durchmesser ruh ten . D ie W asserbecken w u rd e n  bis zu 
2 m  vertie ft  und  die Kais von de r  A nlegeseite  m it wuchtigen Festmache
p fä h le n  von 340 cm L än g e  und  bis zu 30 cm Durchm esser versehen. In 
W o ll in  scheint diese Bauweise schon seit dem  10.— 12. J a h rh u n d e r t  üblich 
gew esen zu sein.

Seit der  M itte  des 13. J a h rh u n d e r ts  w urde  in D anzig  noch e ine  andere  
B au a rt ,  auch aus Bergen bekannt, angew and t.  D ie Kais bes tanden  nämlich 
aus hölzernen  Caissons, m it Steinen, L ehm  u n d  M ist g e fü llt  u n d  von der  
W asserse ite  m it s ta rken  A n leg ep fäh len  versehen. L andungsbrücken  r a g 
ten senkrecht zu diesen Kais in das W a sse r  des H afenbass ins  h inaus. D ie 
G esam tlän g e  a lle r  D anz iger  Kais be trug  im 13. J a h rh u n d e r t  700— 
750 m 18.

K leine  Landestellen , die besonders von Fischerbooten ben u tz t  w urden , 
h a t te n  natürlich eine bescheidenere A usrüstung. Im  F a lle  des H afens  
Brück (Mosty), unw eit des je tz igen  H afens  von G d y n ia  (G dingen), d a r f  
m a n  verm uten , d aß  er m it e iner Landungsbrücke versehen  w ar.

Ü b e r  die A ussta ttung  d e r  ostseeslawischen H ä fe n  s ind  w i r  zur Z e it  
noch ungenügend  unterrichtet. Zahlreiche hölzerne, sp ä te r  auch eiserne 
N äg e l,  W erg ,  Schiffsteile usw., die m an  in Lübeck, W o l l in  u n d  D anzig  
(G dansk) gefunden  hat, lassen au f  das Bestehen von Schiffswerften 
schließen. In  W o ll in  h a t  m an  auch Ü berres te  e iner Z ieh h a sp e l  aus dem
10. J a h rh u n d e r t  gefunden . D ie Beschreibung von A d a m  e n th ä l t  eine 
Stelle  von dem  „V u lk an to p f“, die wahrscheinlich von e iner A r t  Leucht
tu rm  an  der  D iev en o w -M ü n d u n g  berichtet.

18 A. Zbierski, The early mediaeval Gdansk in the light of recent researches, in: 
Ergon, Bd. III, W arszawa 1962, 418—434; ders., Porty, in: Slownik 
Starozytnosci Slowianskich, Bd. IV Teil 1, W roclaw—W arszaw a—Krakow 
1970, 233—235.

17 A. Zbierski, Porty, passim; B. Wachowiak, Najdaw niejszy p o r t  Szczecina 
(Der älteste Hafen von Stettin), in: Przegl. Zach. 8, Poznan 1952, 586.

18 A. Zbierski, Porty, 235.
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Diese V erm utung  erscheint umso wahrscheinlicher, als die A u sg rab u n 
gen des letzten Jah rzehn tes  au f  dem  G ollenberg  bei Köslin (Chelmska 
G öra) und dem  Rewekol (Rowoköl), Kreis Stolp (Slupsk), Spuren  von 
großen  H erds te llen  en th ü ll t  haben . W ahrscheinlich u n te rh ie lt  m an  dort 
N achtfeuer, um die vorbeisegelnden  Schiffe zu orien tieren .

W erk s tä t ten ,  wo m an  auch g roße  Schiffe auszubessern vermochte, w aren  
A n fa n g  des 13.J a h rh u n d e r ts  in  Pom m erellen  v o rh an d en . In  einer U r 
kunde  von u n g e fäh r  1227 versprach nämlich H erzog  Swi^topelk II . den 
Eibischen K au ffah re rn , d aß  ih re  Koggen, w enn sie in  e inem  seiner H äfen  
an  den  G ru n d  liefen oder beschädigt w urden, jed e  A r t  von H ilfe  erhalten  
k ö n n ten 19.

A lle  H afenein rich tungen  gehörten  dem  L a n d esh errn .  Ih re  U n te rh a l 
tu n g  und  A usbau  gehörten  zu den  Diensten, die die B evö lkerung  im R ah 
m en  des Landrechtes zu leisten h a t te  und  die m an  als sehr wichtig be
trachtete. A nläßlich  der  V erle ih u n g  einer B efre iung  von L e is tungen  an 
die Z isterz ienserabtei O liva  im J a h re  1188 w u rd e  jedoch ihre  Pflicht 
hinsichtlich der  D anziger  H a fe n a n la g e n  w eiter  au frech te rh a lten 20.

D ie N u tzn ieß u n g  der  P läfen  brachte den ostseeslawischcn L andesherren  
reiche E inkom m en, da  alle  e in lau fen d en  Schiffe zu bestim m ten  A bgaben 
verpflichtet w aren . In  d e r  P ro tek tionsbu lle  P apst Eugens I II .  fü r  das 
Bistum W loc law ek  vom J a h re  1148 w ird  z.B . bereits  der  Schiffszoll in 
dem  D an z ig e r  H a fe n  e rw ähn t.  D iese E inrich tung reichte doch sicher noch 
w eiter  zurück, da  die Bulle den  Besitzstand des Bistums bei seiner G rü n 
dung  im J a h re  1124 w idersp iegelt.  D ie  Bischöfe von W lo c law ek  erhielten 
in den  J a h re n  1282— 83 noch d ie  A nlegestelle  Brück (Mosty) „m it allen 
ih ren  E in k ü n f te n “.

Auch in den westlichen slawischen S taa ten  w aren  die  H afengebühren  
eine wichtige E inkom m ensquelle  fü r  den  L a n d esh errn .  D ie Z is terz ienser
abtei D o b eran  erh ie lt u .a .  im J a h re  1189 von dem  F ürsten  N icolaus zu 
W e r le  den  Zoll von dem  H e r in g s fa n g  u n d  den bei D o b eran  an legenden  
Schiffen. In  den  Rügenschen H ä fe n  m ußte  je d e r  ans L a n d  ausgeschiffte 
M a n n  8 P fenn ige  (m im m i) bezahlen. N u r  d e r  S teu e rm a n n  und  de r  Koch 
w aren  von dieser A bgabe  b e fre i t21.

19 A. Zbierski, The early mediaeval Gdansk, 40, 199—205, 249; A d a m i . . .  Gesta 
Hammenburgensis Eccl. Pontificum, lib. II cap. 19. Pommerell. UB. Nr. 33 
(1220— 1227): „Koga . . . si in portu nostro fundum tetigerint vel inpediantur, 
auxilio, qualicumque voluerint, ad juven tur.“ (Das D atum  ist umstritten, vgl. 
Hans. UB. I, Nr. 272 m. Anm. 1. Anm. d. Red.).

20 K. Slaski, La navigation des Slaves occidentaux sur la M er Baltique, in: Acta 
Poloniae Historica, Bd. 23, W arszaw a 1971, 23 ff. Pommerell. UB. Nr. 6 
(1178!), 208 (1265).

21 Pommerell. UB., Nr. 2 (1148), Nr. 341 (1282); Medd. UB. I, Nr. 148 (1189): 
„teloneum in captura allec et applicationem n a v i u m . . . “ ; Cod. Pom. Dipl., 
Nr. 150 ( =  Hans. UB. I, Nr. 174).
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In  de r  f rü h feu d a len  S taa tsv e rw altu n g  s ind  auch Fischfänge m it großen 
G e rä te n  in das System d er  landesherrlichen  Regale  e inbezogen  worden. 
D e r  Fischfang w u rd e  en tw eder  durch H örige  des L a n d e sh e r rn  betrieben, 
od er  auch fre ien  U n te r ta n e n  gegen L ie fe ru n g  gewisser A b g ab en  ü b e r
lassen. D ie V erle ih u n g su rk u n d en  en th a lten  genaue B estim m ungen  über 
die Fisch- u n d  G e rä te a r te n  sowie die Benutzung d e r  herzoglichen A n leg e 
stellen. In  P om m ere llen  lie fe rten  die Fischer ein Z eh n te l  ihres Fanges 
od er  auch eine bestim m te M enge von Fischen aus je d e m  Boot ab. In  
Pom m ern , wo die  G eldw irtschaft f rü h e r  E in g an g  fand, w u rd e  diese A b 
gabe  auch in B arge ld  bezahlt. L a u t  e iner U rk u n d e  vom  J a h re  1266 
m uß ten  die K o lberger  Fischer 18 D en a re  von jed em  R u d e r  und  ein 
M a a ß  H er in g e  von dem  Boot an  de r  Landungsste lle  entrichten.

D ie  Fischereileistungen g ingen  allm ählich in den Besitz von geistlichen 
In sti tu tionen  und  seit de r  zw eiten H ä lf te  des 13. J a h rh u n d e r ts  auch an 
S täd te  u n d  P r iv a tp e rso n en  über. D ie  A usübung  des F ischfanges verblieb 
jedoch w eite r  eine Beschäftigung d e r  einheimischen, slaw ischen Bevölke
ru n g 22.

D ie  Entw icklung des Seehandels  füh rte  bereits am E n d e  des 12. J a h r 
h u n d erts  zur B ildung  von verschiedenen G ew ohnheiten , d ie  m an  als 
A nsa tz  eines Seerechtes betrachten  darf.

Besonders h em m end  fü r  die K au ffah r te i  w irk te  das in d en  ostsee
slawischen L ä n d e rn  e ingebürgerte  S trandrecht. Noch im 12. J a h rh u n d e r t  
betrachtete  m an  es als ein vo lls tän d ig  legitimes V erfah ren . E in e  G erecht
sam e fü r  die A btei D o b eran  vom  Ja h re  1192 bestä tig te  u. a. d e n  from m en 
M önchen alle  N u tzen  aus den  Schiffbrüchen an  ih rer  Küstenstrecke.

D ie  V e r tre te r  de r  n iederdeutschen H an d e lss täd te  b em ü h ten  sich schon 
im 12. J a h rh u n d e r t  bei den  slawischen L andesfü rs ten  um  die  Abschaffung 
dieser üblen  Sitte. B ald  t ra t  auch die Kirche dagegen auf. D iese  B em ü
hu n g en  erreichten zuerst die B efre iung  bestim m ter P e rso n en g ru p p en  von 
dem  R aube  ih re r  H a b e  im F a lle  eines Schiffbruches. B o rw in  II. von 
M ecklenburg en tsag te  schon im J a h re  1220 dem  S tran d rech t  als „ge
wissen unmenschlichen und  ekelhaften , von unseren V o rg ä n g e rn  aus dem 
H e id e n tu m  b ew ah r ten  S it ten “. In  seiner Gerechtsame fü r  d ie  Lübecker 
(um 1227) verzichtete auch Swi^topelk II. von P o m m e re lle n  au f  das 
S trandrech t gegen ein E n tge lt  von 10 M ark  fü r  eine Kogge u n d  5 M ark  
fü r  ein k leineres Schiff, das Schiffbruch erle iden  möchte. D e r  H erzog

22 P. Smolarek (wie Anm. 1), 81—96; J. Kmiecinski, Sprz^t rybacki i organizaeja 
rybolowstwa w Gdansku w X I I  i X II I  w. (Fischereigerät und Organisation 
der Fischerei in Danzig im 12. und 13. Jh.), in: Studia Wczesnosredniowieczne, 
Bd. III, W arszaw a 1955, 212—216. J. Walachowicz, M onopole ksiqz^ce w 
skarbowosci wczesnofcudalnej Pomorza Zachodniego w X I I —X I I I  w. (Die 
herzoglichen Regalien in dem frühfeudalen Finanzwesen Pom m erns — dt. 
Zusammenfass.), Poznan 1963, 159— 212. Pomm. UB. II, Nr. 794 (1266), Nr. 
956 (1270).
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bezeichnete jedoch seine Entscheidung als V erle tzung  d e r  S ta tu te  seiner 
V o rfah ren  und  eine bisher unerhö rte  F re ihe it23.

Im  L a u fe  des IS. J a h rh u n d e r ts  h a t  m an  nach u n d  nach die Befreiung 
vom S trandrech t au f  alle Schiffbrüchigen ausgedehnt, z. B. in den  U rk u n 
den  Swiqtopelks II. (1253), B arnim s I. (1274) u .a .  T ro tzd em  scheint 
dieser Brauch auch w eiter  ausgeübt w orden  zu sein. Noch in den  Ja h re n  
1298 und  1299 bestä tig te  H erzog  Ladislaus E lle n la n g  von  Polen den 
Lübecker und  E lb in g er  K aufleu ten  die von seinen V o rg ä n g e rn  in Pom 
m ere llen  zugestandene  B efre iung  vom  S trandrech t24.

A n d e re  G ebräuche regelten  verschiedene F ä lle  d e r  K auffah rte i .  Die 
oben e rw äh n te  Gerechtsam e W is la w  von Rügen fü r  die Lübecker enthielt 
u. a. V orschriften  über die V eran tw o rtu n g  slawischer F äh r le u te  fü r  die 
ihnen a n v e r tra u te n  W a re n .  Sie bestim m te fe rner ,  d a ß  die G ü te r  der  auf 
R ügen ve rs to rbenen  K a u ffa h re r  von den  Schiffern nach Lübeck zurück
gebracht u n d  d e ren  E rben  ausgelie fert w erden  m ußten . D e r  Fürst v e r
pflichtete sich ferner, den W e r t  a lle r  von den  Schiffen od er  au f  dem 
L a n d e  selbst gestohlenen Sachen d e r  K au ffah re r  d iesen zurückzuerstatten.

H erzog  L ad is laus  von Polen in seiner U rk u n d e  vom  J a h re  1299 sicherte 
den  G e s tra n d e te n  die Rückgabe d e r  Schiffe u n d  G ü te r  an  die Besitzer 
selbst oder  ih re  E rben  zu. M an  d a r f  fe rn e r  an  die G erechtsam e fü r  die 
S tad t Plock e r innern . Sie bestim m te u. a., daß  Schiffe, die m it  Salz in den 
H a fe n  von Plock einliefen, nicht vom  H erzog  in Beschlag genom m en 
w erden  d u rf ten ,  bevor ihre  leicht verderbliche L a d u n g  ausgeschifft w äre25.

D ie politischen und  wirtschaftlichen W a n d lu n g e n  im  O stseeraum  füh r
ten im L a u fe  des 13. J a h rh u n d e r ts  zu der  a llm ählichen  Ausschaltung der 
S law en aus d e r  Schiffahrt. D ieser V organg  setzte zuerst in Mecklenburg 
und Rügen, spä te r  in P om m ern  ein. Diese L andschaften  w a re n  schon früh 
dem  wirtschaftlichen und  politischen Druck d e r  benachbarten  deutschen 
G ebiete  ausgesetzt, was seine A usw irkung  au f  dem  G eb ie t  d e r  Schiffahrt 
hatte .

D er  H ochseehandel g ing  ba ld  an  die Lübecker K au fleu te  über, die an 
E rfa h ru n g  und  G e ld m itte ln  den  einheimischen slawischen K auffah rern  
überlegen  w aren . L ä n g er  nahm en  Slaw en an  d e r  Küstenschiffahrt teil; 
auch die  Fischerei verblieb  bis in das 15. J a h rh u n d e r t  eine H aup tbeschäf

23 Merkl. IJB. I, Nr. 150 (1192), Nr. 268 (1220); Pommerell. UB., Nr. 33 (1220— 
1227; vgl. Anm. 19). Vgl. dazu S. Matysik, Prawo nadbrzezne (ius naufragii), 
Torun 1950, und V. Niitema, Das Strandredit in N ordeuropa (Annales Acad. 
Scientiarum Fennicae B 94), Helsinki 1955.

24 Pommerell. UB., Nr. 154 (1253); Pomm. UB. II, Nr. 982 (1274). Pommerell. 
IJB N r  553 tl298') N r  581 Ü299)

25 Cod. Pom. Dipl., Nr. 150; Pommerell. UB., Nr. 581; M edd. UB. I, Nr. 580 
(1246): Fürst Johann von W erle verleiht den Rigaer Kaufleuten „ . . . u t  sive 
ad portum W issmarie applicaverint, sive ubicumque in terram  nostram 
venerint, eadem, quam habent in Lubeke gaudeant liberta te“. Cod. Dipl. 
Masoviae, Nr. 362 (1237).
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t ig u n g  d e r  mecklenburgischen und  pom m erschen U rbevö lkerung . W e n d i 
sche Fischer u n d  Bootsbesitzer w erd en  in den S tad tbüchern  S tralsunds 
un d  S tettins noch im 14. J a h rh u n d e r t  m ehrm als  e rw äh n t“8.

In  Pom m erellen , sowie den  L ä n d e rn  Schlawe (Slawno) und  Stolp 
(Slupsk) n ah m en  die oben e rw äh n ten  Erscheinungen einen  etw as anderen  
A b lau f .  Diese L andschaften  w aren  seit a lters  viel enger m it  den p o ln i
schen G eb ie ten  v e rk n ü p ft  und  b ilde ten  seit 1294 einen B estand te il  der  
P iastenm onarchie . Im  L aufe  des 13. J a h rh u n d e r ts  blieb d o r t  d ie  deutsche 
E in w a n d e ru n g  sehr bescheiden. In  e in igen  H andc lso rten , w ie z. B. Danzig, 
Stolp, Dirschau (Tczew) en tstanden  zw ar  deutsche K auf leu te- und  H a n d 
w erkergem einden , doch die einheimischen S tad ts ied lungen  entwickelten 
sich daneben  weiter. A udi die einheimische Feudalk lasse  b ew ah r te  vo ll
s tä n d ig  ih r  slawisches G epräge  und  beh ie lt  w eite r  die L e itu n g  des politi-  
sd ien  und  wirtschaftlichen Lebens.

E ine  entscheidende V erän d e ru n g  d e r  b isherigen  V erhä ltn isse  brachte 
erst die E roberung  dieser L andschaften  durch den Deutschen O rden, 
beziehungsw eise die A skanier, in d en  J a h re n  1306— 1308. D as  deutsche 
E lem en t g ew ann  h ie rm it das politische und  soziale Ü bergew icht auch in 
den  östlichen L andeste ilen . Ebenso wie in den  westlichen F ü rs ten tü m ern  
w u rd e n  auch h ie r  die P om orane r  aus de r  S eefah rt v e rd rä n g t .  Z w a r  d u r f 
ten  sie w eite r  den  Fischfang ausüben, was ihnen  in D anz ig  sogar durch 
besondere  G erechtsam e der H ochm eister bestä tig t w urde. A n  dem  A u f 
b lü h en  d e r  H an ses täd te  und  deren  Seehandel nahm en  jedoch  die O st
seeslaw en zwischen T ra v e  und  W eichsel keinen se lbständ igen  T e i l  m e h r27.

28 Betreffend die wirtschaftlichen und politischen Umwandlungen im Ostsee
raum vgl. den Sammelband: Die Zeit der Stadtgründungen im Ostseeraum 
(Acta Visbyensia I), Uppsala 1965, sowie: L. Leciejewicz, Zur Entstehung von 
Frühstädten (oben, Anm. 15), 205— 207; E. Engel — S. Epperlein in dem 
Sammelband, Hrsg. J. Herrmann, Die Slawen in Deutschland, Berlin 1970, 
364—375; P. Smolarek (wie Anm. 1), 168, 92—96; Pomm. UB. II, Nr. 949 
(1270), Nr. 1074 (1277); R. Ebeling, Das älteste Stralsunder Bürgerbuch, 1926, 
Nr. 983 (1330): Dubbers piscator, N r. 2566 (1342): Claus W en t  piscator, 
Nr. 2809 (1344): Slaweke piscator.

27 Vgl. E. Rozenkranz, Pocz^tki i ustroj miast Pomorza gdanskiego do schylku 
X IV  stulecia (The beginnings and Organisation of the towns in Gdansk— 
Pomerania up to the end of the the 14th Century — English summary), 
Gdansk 1962. T. Lalik, Miasta Pomorza Gdanskiego i ich uströj w X III  w. 
(Die Städte Pommerellens und ihre Verfassung im 13. Jh.), in: Zapiski 
Historyczne, Bd. 30, Torun 1965, 7—35; G. Labuda in: H istoria  Pomorza 
(Geschichte von Pommern, Pommerellen und Altpreußen), Bd. I, Teil 1, 
Poznan 1969, 534—576. P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. IV, 
(Neudrude) Aalen 1967, Nr. 68, 117.
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C O L I N  P L A T T

T h e re  are  m an y  possible approaches to the s tudy  of m ed ieval u rban  
society, only  one of which is p r im a r i ly  archaeological. I h a d  in tended, 
some time ago, w hen  I first began  to th ink  about this paper ,  to make 
the archaeology of m ed ieval S ou tham pton  m y  cen tra l theme. I was going 
to discuss some of the  evidence recovered  in recen t excavations, which 
could be said to establish a sh ift in the ba lance  of S o u th am p to n ’s trad ing  
economy from  N o rth  to South, a n d  then  back to the N o r th  again . But, 
on reflection, I decided  I w ould  try  som ething  m ore difficult. As both  an 
archaeologist and  an  h is to rian , I am  concerned to d em onstra te  th a t  the 
archaeological evidence can be em ployed to do m ore  th an  m erely  Supple
m ent in fo rm ation  on tra d e  p a t te rn s  usually  m ore  easily  ob ta inab le  in the 
records. In  its app lica tion  to build ings, it should  teil us not ju s t  w h a t  the 
bu ild ing  was, but how it cam e to take th a t  form  in the  first place. I shall 
talk, then, of w ea lth  an d  se ttlem ent in  the port, and  I shall be concerned 
to do two things. First, I shall rev iew  the evidence, both archaeological 
and  historical, fo r  a m a jo r  tran sfo rm a tio n  of S o u th am p to n ’s economy in 
the years round  about 1200. N ext,  I shall w a n t  to show, p r im ar i ly  from 
historical sources, though ag a in  I shall re fe r  to the  archaeology of the 
town, how this new ly u rban ized  society developed  stratifica tion  by wealth, 
and  how  differences in w ea lth  cam e to be em phasized  and  p e rp e tu a ted  by 
the choice of separa te  residen tia l quarters .  V ery  sim ply, m y po in t is that 
the physical se tting of a  Community, once th a t  com m unity  is firm ly  
established, m ay  be expected  to p lay  an  im p o rta n t  p a r t  in deciding 
how its m em bers will subsequently  behave tow ards  each other. As I shall 
show in the case of Southam pton , the ne ighbourhood  and  ‘neighbour- 
liness’, in par t icu la r ,  a re  factors constan tly  to be reckoned w ith  in the 
study of m edieval u rb an  society. T h e y  are  of interest, of course, a t  least 
as much to the archaeologist as to the h istorian .

T h e re  can be no question, I m ight begin  by saying, of S ou tham pton’s 
crucial im portance  as one of the m a jo r  t ra d in g  outlets of m edieval 
E ng land . C erta in ly , n o r th e rn  m erchants ra re ly  cam e there, an d  the port
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w ill have  fca tu red  little  in the records of the H anse, w ith  which it h ad  
few  dealings. M en of the Baltic and  the N o r th  Sea m ade t ra d in g  contact 
m ore  read ily  w ith  the cast-coast towns of E n g lan d : w ith  N ew cas tle  and  
H u ll ,  w ith  Boston, Y arm o u th , Ipswich and , m ost of all, w ith  London. 
But for the I ta lians , the S pan ia rds  an d  the Gascons, as in g en e ra l  for 
the m en of the South, the sheltered  h a rb o u r  a t  Southam pton  offered uni- 
que advantages . A s w ell as being  a good safe anchorage, p a r t ic u la r ly  
easy of access by sea, it was convenient for some of the m ost im portan t 
w oo l-p roducing  regions of centra l an d  sou th-w estern  E n g la n d .  O ld- 
established roads ra n  no r th  to W inchester  an d  O xford , n o r th -e a s t  to 
London , and  west to Salisbury an d  beyond. For m any , it continued 
to be m ore conven ien t to comrnit the ir  goods to the roads, w hatever  
th e ir  d isadvan tages, than  to risk the dangerous  passage th ro u g h  the 
S tra its  of D over  a n d  the p ira te - in fes ted  w aters  of the N orth .

Southam pton  grew  an d  sustained itself on tra d e  w ith  the South, but 
it w as never  a la rge  town. I t  h a d  no local industry  w o rth y  o f the nam e. 
T h e  a rea  it occupied rem ained  restricted, even in its m ore  prosperous 
years, and  its popu la tion  is unlikely  to h av e  risen, a t  an y  t im e  d u r in g  
the M idd le  Ages, above 3,000 a t m ost1. Y et it is precisely  this  unique 
dependence  of the tow n on overseas t ra d e  which m ay  be show n to 
exp la in  its grow th. I t  was p rob ab ly  the wool t ra d e  th a t  kept the  A nglo- 
Saxon  borough prosperous before the Conquest, ju s t as it w as the N o r 
m a n d y  connection which m a in ta in ed  it a f te r  1066. But the c ruc ia l change 
of em phasis  in S o u th am p to n ’s t ra d in g  relationships seems to h a v e  occur- 
red ra th e r  later. S ignificantly, it was H e n ry  II, the first A n g e v in  king, 
w ho was also the f irs t k ing a f te r  the C onquest to m ake r e g u lä r  personal 
visits to the port. A n d  it was w ith  H enry , of course, th a t  th e  k ingdom  
of E ng land  began  its long and  usually  profitable association  w ith  the 
south-w estern  regions of F rance. F o r  alm ost fifty years, the  k in g  of E n g 
la n d  was also lo rd  of N o rm an d y , of B rittany , of A n jo u  a n d  A quita ine . 
H e  controlled  the g re a te r  p a r t  of the w estern  seaboard  of F ran ce , from  
N o rm a n d y  in the n o r th  to G ascony in the south, w ith  much of cen tra l 
F rance  besides. Southam pton , d irec tly  facing  this coast, w as to be one 
of the more obvious connecting links in the loose ly-bound  A ngev in  
Em pire .

I t  was c learly  im p o rtan t  that,  d u r in g  these years, S o u th am p to n  was 
p u t  in contact w ith  new  m arkets  in Southern an d  cen tra l  F ran ce .  W e  
h av e  no m eans of know ing  how much this m ean t in term s o f ind iv idua l 
fortunes, much less of Overall t ra d in g  figures. But the re -b u ild in g

1 For a full discussion of Southampton population figures through the Middle 
Ages, see my fortheoming book An English Medieval T rad in g  Community: 
Southampton A. D. 1000— 1600, London (Routledge & Kegan P au l Ltd), 1973, 
appendix lc.
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of the tow n in stone h ad  begun before  1200, an d  there  w ere m en in 
S ou tham pton  in the la te  tw elf th  Century who could  reasonably  be 
described  as rieh. T h en , ea r ly  in the th ir tccn th  Century, the A ngevin  
E m pire  collapsed. T h e  im m edia te  effect in S ou th am p to n  m ay  have  been 
to depress the economy, bu t the long-term  consequences w ere good. 
W h e n  Jo h n ,  in 1204, lost control of N o rm an d y , M aine , A n jo u , T o u ra in e  
and  Poitou, he p reserved  his d y n as ty ’s in terest in G ascony. S ou tham p
to n ’s close t ra d in g  association w ith  Bordeaux, begun  a lre a d y  in the last 
decades of the tw elf th  Century, was confirmed. I t  w as to share  in the 
profits of a  monopolistic w ine t ra d e  tha t w ould  m ake  B ordeaux  and  its 
P a r tn e rs  ridi.

#

W h e re  precise m easures of riches are o therw ise lacking, an  im portan t 
gu ide  to the degree of p rosperity  in a tow n m ay  be the S tandard  of 
bu ild ings  it can a fford . T h is  is p a r t ic u la r ly  the case at Southam pton, 
for the archaeological evidence is especially useful fo r  this period , and 
it dem onstra tes  a substan tia l change. Basically, the change was from 
b u ild in g  in t im ber to bu ild ing  in stone: in o ther  words, from  a rela- 
t ively  cheap to a  re la tive ly  expensive m ateria l.  But th e re  was obviously 
m ore  to it th an  that. In  Southam pton, an  excep tio n a lly  la rge  num ber 
of these la te - tw e lf th  or e a r ly - th ir teen th -cen tu ry  bu ild ings  m ay  still be 
recognized, w hether  as s tan d in g  structures, as e a r ly  vau lts  surviving 
u n d e r  la te r  buildings, or as foundations on archaeological sites. In  every 
case the build ings are  very  substantial, and  in  some the scale would 
seem m ore  ap p ro p ria te  to a royal or a baron ia l b u ild in g  than  to the 
dw elling  an d  w arehouse of a merchant.

I t  w ou ld  have  been s tränge  if such unpreceden ted  b u ild in g  ac tiv ity  in 
the tow n  h a d  passed w holly  unrem arked  in the records. Indeed , the 
ea r ly  Charters an d  confirm ations of the new h o sp ita l  a t  G o d ’s House, 
fo unded  in 1196/7, re fe r  repea ted ly  du r ing  these years  to new  stone 
bu ild ings  in the town, usually  as the tenem ents of m en  know n to have 
been am ong  the lead ing  burgesses of their  d a y 2. O bviously, the fact 
th a t  these tenem ents  w ere built in stone was im p o r ta n t  to the Compiler 
of the docum ents. H e  m akes a po in t  of describ ing  them  as such. A nd  
if  s tone-bu ild ing , c learly , was prestigious, it w ou ld  h av e  owed a great 
dea l of th a t  prestige to its expense. T h e  use of s tone for building, 
a lth o u g h  com m on enough in every  period  in  o th e r  p a r ts  of E ngland , 
has n ever  been n a tu ra l  to Southam pton. T h e re  is no  su itab le  bu ild ing  
stone av a ilab le  in the  im m edia te  locality, w ith  th e  resu lt th a t  every

2 In particular, Bodleian (Oxford), Queen’s College MS, G o d ’s House Deeds 313.
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s tone used in the town w ould  have  h a d  to be im ported  by sea. F rom  
the fo u rteen th  Century onw ards, t im ber was aga in  to be the common 
bu ild ing  m ater ia l  in Southam pton, until rcp laced  in its tu rn  by brick. 
In  th e  m eantim e, how ever, stone en joyed  a b rie f  period  of very  general 
use, its long life an d  h igh  Capital cost ad m ira b ly  m atching the dem ands 
of a  society both m ore stable a n d  m ore affluent than  any  th a t  h a d  gone 
before. I t  is ju s t  such a society as this th a t  we begin  to see m ore 
c lea r ly  in the docum ents of the ea r ly - th ir te e n th -c e n tu ry  town. T h e  men 
w ho  bu ilt  the new stone tenem ents  of the d ay  w ere the founders  of 
burgess dynasties. T h e y  w ere ship-ow ners, specialist t raders  in w ine 
a n d  in wool, capita lists  an d  en trep reneurs . As m en who understood  the 
p e rm a n e n t  value  of p ro p e r ty  as investm ent, they built for the fu ture  
as much as for the present.

In ev itab ly ,  it was m ore th an  im proved  Standards of b u ild in g  tha t 
s e p a ra te d  this society from  its predecessors. C harac te r is tica lly , Sout
h a m p to n  archaeological sites show the new stone build ings of the early  
th ir tc e n th  Century overly ing  the tang led  rem ains  of e a r l ie r  tim ber 
s tru c tu res  in terspersed  w ith  rubbish  pits. T h e re  is little  a p p a re n t  o rd e r  in 
these structures, a lthough  it is easy enough to see tha t they w ere  com- 
m o n ly  separa ted  by la rge  yards  and  open spaces in which, over the 
centuries, p i t-d ig g in g  was the norm al m ethod  of rubbish disposal. A  com- 
p a ra t iv e  analysis  of the pit-fills from  these an d  from  the th ir teen th -cen -  
tu ry  cesspits attached to the big stone houses of the period, has  y ielded 
some most in teresting  results. In  the first place, of course, there  is a diffe- 
rence in the character of the po tte ry  assem blages recovered  f rom  pits of 
the periods before  and  a f te r  1200. T h e  typical tw e lf th -cen tu ry  p it in 
S ou th am p to n  holds p o tte ry  im ported  from  N o rm an d y , a longside  the
rou g h  cooking-pots of the local kilns. In  the th ir te e n th -c e n tu ry  cesspit,
N o rm a n  pottery , a l though  still sometimes present, is rare . T h e  m ore 
usual im ported  w ares have  come, ra ther ,  f rom  Sain tonge, in south-w cst 
F rance , im m edia te ly  n o r th  of Bordeaux.

I t  m igh t be said, w ith  good reason, th a t  this basic sh if t in t ra d in g  
em phasis  is obvious enough: in effect, th a t  archaeology ad d s  little to 
our know ledge of it. But the significance of the archaeological evidence 
d ra w n  from  bone and  p la n t  analysis  cannot be dismissed as lightly. 
T w e lf th -c e n tu ry  bone deposits, as recovered  from  cesspits in the town, 
a re  m ark ed ly  differen t in character from  those of the th ir tc e n th  Century 
a n d  la ter. T h e y  include the bones of sheep, goats, pigs a n d  horses, all 
of which are  p resen t aga in  in the la te r  pits, bu t they also show  — and  
this is very  im p o rtan t — th a t  whole carcasses, or a t least very  la rge
jo in ts ,  w ere  cooked on the sites, im ply ing  th a t  butchery was ca r r ied  out
there . In  the equ iva len t th ir teen th -cen tu ry  deposits, it is ev id en t tha t 
the  jo in ts  of m eat h av e  become very  much sm aller. M e a t  has been
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b rough t to the houses from  the butchers’ stalls a t  the m ea t m arket.  A nim als  
have  not been kept on the sites, an d  have  not, in consequence, been 
killed  there. In  add ition , the v a r ie ty  of m eats consum ed by a typical 
th ir teen th -cen tu ry  household  has  w idened . M ore v ea l  a n d  sucking pig 
is eaten , w ith  rabb it  and  a w ide  ränge  of p o u ltry  a n d  w ildfow l. P lan t 
analysis  from  the same deposits Supports the con tras t  betw een an eco
nom y in which the m a jo r i ty  of the foodstuffs w ere  hom e-grow n, and  
one in which alm ost eve ry th in g  w ould  have  h ad  to be bought outside. 
A  typical tw elf th -cen tu ry  p i t-f i l l ,  on analysis, y ie lded  no th ing  m ore than  
the seeds of elder an d  of nettle . In  contrast, a th ir teen th -cen tu ry  pit of 
an  equ iva len t type, the contents o f several of which h av e  been exam ined  
for p la n t  rem ains, m igh t be expected  to contain  g ra p e  an d  fig, raspberry , 
s traw berry , sloe, cherry an d  plum , w a ln u t an d  haze l-nu t.  O f these, 
fig a n d  w alnu t certa in ly , a n d  p ro b ab ly  g rape  as well, w ere products 
of the  t ra d e  w ith  the South.

W ith in  a short space of time, an d  in keeping w ith  the g row ing  pro- 
fessionalism of the burgess d a ss ,  a revolu tion  in I iv ing hab its  h a d  occur- 
red. T h e re  was no room in the sm all yards  a t  the  back of, or beside. 
the stone houses of the re -b u il t  tow n for stock-keeping on an y  but the 
most d im inu tive  scale. R abbits  o r  pou ltry  m ig h t be kep t there, but 
an y th in g  la rger  was excluded. T h e  average  burgess of th ir teen th -cen tu ry  
Sou tham pton  h ad  become a specialist trader. H e  h a d  no need, and  
p robab ly  no wish, to engage in food p roduction  on his own. H e  bought 
his m ea t an d  his f ru i t  a t the m arke t,  w here  he could  select an d  vary  
his purchases at will.

In  very  much the same w ay, he looked to o thers to p rov ide  the skills 
an d  craftsm ansh ip  he no longer  fe it  the incentive to p erfec t  for himself. 
O n tw e lf th -cen tu ry  Sou tham pton  sites in the Southern p a r t  of the town, 
in an  a rea  th a t  was la te r  to becom e very  fash ionab le , the rem ains of 
local c rafts  have been identified. I ro n -w o rk in g  h a d  occurred  on one site. 
O n ano ther, worked an tle r  f rag m en ts  from  a la te - tw e lf th -c e n tu ry  pit 
suggest th a t  a c ra ftsm an  was w ork ing  in the v ic in ity , p ro b ab ly  in the 
p roduc tion  of kn ife -hand les  an d  bone combs. T h e re  is no evidence 
on e ither  site th a t  such local industr ies  persisted a f te r  abou t 12003.

#

O f course, a tran sfo rm atio n  of site-use of this k ind  m ay  result as much 
from  d a s s  differences as from  the  progressive u rb an iza t io n  of a Commu
nity, a n d  it is to the problem s of d ass ,  as they becam e real in Sout
ham p to n  society, th a t  I now  w a n t  to turn .

3 Colin P la tt and Richard Coleman-Smith, Excavations in Medieval Southamp
ton, 1953— 1969, 2 vols, Leicester University Press, 1974 (fortheoming).
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Class distinctions, obviously, a re  as old as society itself. T h e y  have  
d epended  sometimes on w ealth , m ore usually  on blood an d  inheritance. 
In  the  w r itin g  of u rb an  history , these distinctions have  received  frequen t 
em phasis  for th e ir  po litical significance. T h e y  have  been seen, usually, 
as the p ro d u c t of dynastic  in te rm arr iag e  w ith in  the burgess class, and  
h av e  been show n to lead  to exclusiveness and  oligarchy. C e r ta in ly  such 
oligarchies existed, and  they  m ay  often  have  arisen this w ay. B ut fam ily  
alliances, a lthough  u n d oub ted ly  im portan t,  are  not the only  ex p lan a tio n  
for such tendencies; no r  a re  they, in m y view, the best. T h e  concen tra tion  
of u rb a n  settlem ent, alw ays its most significant characteristic, b ro u g h t into 
be ing  new  forces. I t  p rom oted , in an  extrem e form, the concepts of 
ne ighbourhood  an d  neighbourliness  as un ify ing  factors in society. A  m an  
m ig h t still th ink  first of his fam ily , but he w ould  th en  consider his 
neighbours. H e  chose (and  sometimes found h im self  com pelled) to live 
n ex t  to others of his condition. In  alm ost every  town, as few  u rb an  
h is to rians  have  fa iled  to observe, the rieh clustered together. T h e y  still 
do so. A n d  w hereas  fam ily  lines m igh t die out and  new com ers  be wel- 
com ed to the Community, the character and  the un ity  of a ne ighbourhood  
could  survive successive change.

In  Southam pton, by the th ir teen th  Century, the rieh h a d  a l r e a d y  begun  
to settle  alm ost exclusively  in the Southern parishes of the tow n. T h e y  
h a d  shown, in the previous Century, a p reference  for the sou th -w este rn  
parishes  of St Michael and  St John , bu t as the re -b u ild in g  o f  the tow n 
proceeded, they  h a d  m oved  east into  H o ly  Rood as well. By th e  begin- 
n in g  of the fou rteen th  Century, a n d  p robab ly  for some d ccadcs  before, 
it w as  the parish  of H o ly  Rood, very  obviously, th a t  h a d  tak en  the lead  
in th e ir  esteem. I t  was in this parish , Spilling over w es tw ard s  into 
St J o h n s ,  th a t  successive genera tions  of S ou tham pton’s le a d in g  burgess 
fam ilies m ade  th e ir  homes, concen tra ting  p a r t ic u la r ly  in  a v e ry  small 
a rea  bounded  by  French S tree t on the west, by B road  L a n e  on th e  north , 
and  by the H ig h  S tree t ( then know n as ‘E ng lish ’ Street) on the east.

O f  the p roperties  w ith in  this concentration , one of the m ost im p o rtan t  
was the g rea t  tenem ent on the south corner of B road  L a n e  a n d  English  
S treet, thought to h av e  been bu ilt  by a w ealthy  sh ip -ow ner  a n d  t ra d e r  
in wines, W a l te r  le F lem ing, w ho d ied  in  12584. It w ill be w o r th  follow - 
ing its h istory  th rough . W i th  w h a t  appears  to have  been a sh o r t  In te r
rup tio n  early  in the fo u rteen th  Century, w hen  the house w as  occupied 
by W il l ia m  le H o rd e r ,  the F lem ing  fam ily  continued to h o ld  this p ro - 
p e r ty  over the nex t th ree  generations. On Jo h n  le F lem in g ’s d ea th  in 
1336, it passed to his son, an o th e r  W a l te r ,  who m ust h av e  d isposed  of it

4 Public Record Office (London), E327/328; Bodleian, Queen’s College MS 
1071; British Museum (London), MS Loans 29/330, fos 125— 125v.

2 H G bll. 91
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shortly  a f te rw ard s  to one of his f a th e r ’s lead ing  con tem poraries ,  H enry  
de L y m 5. L a te r  in the Century, it h a d  come to J o h n  a tte  Barre , of a 
fam ily  long p ro m in en t in Southam pton. I t  m ust h av e  been from  him 
th a t  S ir Jo h n  de M ontague, then  m ili ta ry  co m m a n d e r  of the town, 
ob ta ined  it, to pass it dow n in his tu rn  to Sir R ichard  de M ontague, 
a re la tive , possibly his son°. Sir Richard sold th e  ten em en t in 1416

5 Bodleian, Queen’s College MS 339, 1076.
6 Public Record Office, E326/11787, 11805.
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to W a l te r  F etp lace  and  P e te r  Jam es, bo th  successful m erchants in the ir  
d a y 7. By 1428, it h ad  become the exclusive p ro p crty  of P e te r  Jam es, 
p ro b ab ly  by a r ran g em en t w ith  W a l te r  F e tp lace  who was then  his neigh- 
b o u r  to the south, to descend in the Jam es  fam ily  th ro u g h  the rest of 
th a t  Century, an d  to be disposed of finally by  H e n ry  Jam es, the  grandson  
of its o rig ina l purchaser. H e n ry  Jam e s  h a d  sold the house to W il l ia m  
Justice , m ay o r  of Southam pton  a few  years  before. B ut the  sale was 
d ispu ted  by his w ea lthy  neighbour, T h o m as  Thom as, who w as successful, 
in 1507, in acqu ir ing  the still very  v a luab le  p ro p e r ty  fo r  h im self8. 
S hortly  a f te rw ards , T hom as T hom as died, to be succeeded in ow nership 
by Sam pson T hom as, his son, said  by a Contem porary to have  been 
a  ‘g re a t  occupier’, or p roperty -ho lder,  in  the s ix teen th -cen tu ry  town.

O v er  three  h u n d red  years, and  th ro u g h  m an y  genera tions  a n d  changes 
of ow nership , this one p roperty  re ta in ed  its aUraelions fo r  the  p rinc ipa l 
fam ilies  of the  town. Y et it w ill h av e  done so no t on ly  fo r  its own 
m erits  bu t for those of the houses it ad jo in ed . I t  is no t possible, unfo r-  
tuna te ly ,  to reconstruct tenem ent histories as com plete fo r these p ro - 
perties  as for the g rea t  corner tenem ent on B road  Lane. B u t wc know 
that,  in the second q u a r te r  of the fou rteen th  Century, H e n ry  de L y m ’s 
ne ighbours  a n d  nea r-ne ighbours  w ere  N icholas de M o u n d e n a rd ,  Roger 
N o rm a n  an d  T hom as  de B yndon9. Each of these men, like H e n ry  de 
L y m  himself, h a d  he ld  h igh  office in the town. T h e y  h a d  fe a tu re d  in the 
lay  subsidy accounts of 1327 a n d  1332 as the richest m en  of the ir  d a y 10. 
A  Century la ter, in  an  association of in terests  no m ore acc id en ta l  th an  the 
last, a s im ilar  ga th e r in g  of the  m ost pow erfu l  m en in the  to w n  was to 
be found  ho ld ing  the  identical p roperties . W h e n ,  early  in th e  fifteenth 
Century, P e te r  Jam es  bought the fo rm er  F lem ing  an d  L y m  tenem ent 
on the corner of English  Street and  B road  L ane , he h a d  W a l t e r  Fetp lace 
as his im m edia te  neighbour to the south. W il l ia m  Soper, c e r ta in ly  the 
m ost no tab le  Southam pton  burgess of his genera tion , h e ld  the  im portan t 
ten em en t to the south again, once of T h o m as  de B yndon11.

D y n as tie  in te rm arr iage , for which there  is very  li t t le  ev idence  in 
e i th e r  group, m ust surely fail as an  ex p lan a tio n  for th e i r  cohesion. 
I t was p roperty  th a t  b rought these m en  together, no t b lood. As is 
o n ly  to be expected, they fea tu re  constan tly  together in th e  records 
of m unicipal governm en t and  trade , coopera ting  in office o r  engag ing

7 Public Record Office, E326/11785, 11800, 11802, E329/430.
8 Public Record Office, E326/11784, 11789, 11792, E329/429; Southampton 

Civic Record Office, SC5/1/33, f. 6v; A .B . W allis C hapm an (ed.), The 
Black Book of Southampton, vol. 3, pp. 36—45.

9 Bodleian, Queen’s College MS 339, 340.
10 Public Record Office, E 179/173/4, m. 17v, E l79/242/15a, m. 8v.
11 Public Record Office, E326/11792, 11794—6, 11799, 11804; Winchester 

College Muniments 17835.
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in jo in t  t ra d in g  ventures overseas. O ccasionally , also, we can watch them 
behav ing  as neighbours. As parish ioners  of H o ly  Rood, they  w ere  ob
viously b rought together in the ir  loyalty  to its church. O n its re -build ing , 
com pleted betw een 1321 a n d  1333, it was T h o m as  de B yndon  who 
found a new  site fo r it, set back from  the line of English  S tree t into 
which it h ad  fo rm erly  in truded . H is ne ighbours an d  fe llow -parishioners, 
Roger N o rm an  an d  H e n ry  de Lym , are  know n to have  jo in ed  him  in 
fu rth e r in g  the w ork12. In  the fifteenth Century, a t  the same church, 
the close fam ily  friendships b rough t abou t by com m on interests, w hether 
in p roperty , governm en t or trade ,  a re  p leasan tly  i l lu s tra ted  by the 
bap tism al a rrangem en ts  of the in fa n t  C atherine , d au g h te r  of P e te r  James. 
C a the r ine  Jam es was born  on 10 A ugust 1416, an d  was baptised, as was 
then  the custom, a t H o ly  Rood Church th a t  same day . W a l te r  Fetplace, 
h e r  fa th e r ’s nex t-d o o r  ne ighbour an d  f requen t t ra d in g  associate, was 
nam ed  godfa ther.  O f the two ladies chosen as godm others , one was 
Isabel Soper, the w ife of W il l ia m  Soper, an o th e r  n c a r -n e ig h b o u r  next 
dow n the road  to the south. T h e  other, C a therine  Nicholl, was the wife 
of W ill iam  Nicholl ‘senior’, a w ea lthy  fe llow -par ish ioner  w ith  valuable  
p roperties  in the im m ediate  v ic in ity13.

■ f r

In  a com m unity  a lre a d y  ve ry  small, the  burgesses who clustered 
together  in the Southern p a r t  of H o ly  Rood pa r ish  belonged to a con- 
spicuously restr ic ted  class. Real w ealth , a t  Southam pton , was concentra- 
ted  in the hands  of the few. O f the tax p ay ers  listed in the lay  subsidy 
re tu rns of 1327 and  1332, som eth ing  like 8 0 %  w ere  grouped  a t  the 
bottom  of the income scale, yet these a lre a d y  w ere  the householders 
considered sufficiently substan tia l  to p a y  a tax  a t  a l l14. In  the more 
com prehensive assessment of 1524, in every  w ay  a  be tte r  guide to the 
d istr ibu tion  of w ea lth  in the town, little  h ad  changed. W h e n  allowance 
is m ade for an u n tax ed  sector a t  as much as 30 %  of the then  population, 
the division by classes can be ca lcu la ted  as follows. Some 3 6 %  of the 
com m unity, assessed on an  an n u a l income of £  1, o r  goods to th a t  value, 
could reasonably  be described as the em ployed w ork ing  class. A  lower 
m idd le  class, with  ind iv idual assessments of betw een £  2 an d  £ 10, m ade 
up ano ther  2 5 %  of the whole. O n ly  8 % ,  assessed a t  betw een £ 10 and 
£ 40, could be considered com fortab ly-off  m idd le-c lass  tow nsm en: w hat

12 Public Record Office, C 143/140/19, E326/4491; C alendar of the patent 
rolls preserved in the Public Record Office, 1317—21, p. 535; J. S. Davies, 
A History of Southampton, 1883, p. 353.

13 A. B. W allis Chapman (ed.), The Black Book of Southampton, vol. 2, pp. 58—9.
14 Public Record Office, E179/173/4, m. 17v, E l79/242/15a, m. 8v.
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Professor Hoskins has described as the ‘so lid-core’ m idd le  class. Ju s t  
2 °/o, w orth  £ 40 an d  usually  much more, w ere unden iab ly  w e a l th y 15.

F igures such as these, in themselves sufficiently strik ing, conceal the 
v e ry  sharp  differences in income th a t  split this small com m unity . In 
1524, a t least 50 %> of those assessed for tax  in Sou tham pton , ea rned  
scarcely  m ore th a n  £ 1 a year. Richard Lyster, a w ealthy  la w y e r  who had  
m ad e  his career in  L ondon , was w orth  250 times tha t much, w hile  m ore 
t ru ly  local m en like H e n ry  H u tto f t  an d  T hom as  Lyster, R ich ard ’s r e la 
tive, w ere ra ted  a t  £  133.6s. 8d. and  £ 100 respectively. A m o n g s t  the rieh, 
only  Richard Lyster, fo r obvious reasons, never  held  h igh  pub lic  office 
in the town. H is  associates in w ealth , both by their  riches a n d  by their  
contro l of m unic ipa l governm ent, cannot have  failed  to d o m in a te  a com 
m u n ity  in which a lm ost 90 °/o of the ir  fellows, sometimes fo r  p ro longed  
periods, m ust h av e  feit them selves financially  insccure.

I t  w ould  be pe rfec tly  possible to dem onstra te  this dom inance  in the 
su rv iv ing  rccord of court proceedings, or in the m an y  classes of m u n i
c ipal docum ent in which Southam pton, for this period, is so rieh. But it 
can  be shown, also, in a n o th e r  way. W e a l th ,  as we h av e  seen, could 
influence the choice of residence. Y et it was not only  the rieh w h o  grouped  
together;  it was the  m idd le  classes and , perforce, the poor as well. T he  
Sou tham pton  tax p ay e rs  of 1524 w ere  listed, for the p u rp o se  of the 
account, by w ard , o r  parish . W i th  on ly  one exception, the  rieh lived, 
as they h a d  for th ree  centuries a lread y , in the Southern a n d  cen tra l 
parishes: five in H o ly  Rood, three  in St M ichael’s w ith  St J o h n ’s, and  
two in St L a w re n c e ’s. Jo h n  Flem ing, the exception, was of a p a r t ic u la r ly  
long-estab lished  S ou tham pton  fam ily , a n d  he lived in the ten em en t in 
A ll Saints which his fa th e r  and  his g ra n d fa th e r  h ad  a lread y  he ld  before  
him . Obviously, m en  of the m idd le  classes w ere to be fou n d  th roughou t 
the a rea  of the m ed ieva l w alled  town, but even for them th e  pa r ish  of 
St Law rence  could  be described  as a  p a r t ic u la r  preserve. I t  w as  a small, 
cen tra l parish  w ith  houses fron ting  exclusively on English  S treet, the 
p rinc ipa l  t ra d in g  th o ro u g h fa re  of the town. In  1524, it was this parish  
which held  the lowest percen tage  of w orking-class  tax p ay e rs ,  w ith  the 
h ighest percen tage , re la tive ly , of the ‘so lid -core’ m id d le  class. F u r th e r  
n o r th  again , in the  g re a t  n o r th e rn  pa r ish  of A ll Sain ts , ex tend ing  
beyond  the town w alls  into the A bove B ar suburb, the h ighest percen tage  
of w ork ing-class  tax p ay e rs  was recorded.

T h e re  being  n o th in g  of va lue  to record, it is scarcely to b e  w ondered  
a t  tha t  the rea lly  poor, the subm erged  30 % , should  not h a v e  fea tu red

13 Public Record Office, E179/173/175; for the Contemporary figures at Lei-
cester, closely comparable to those at Southampton, see W . G. Hoskins, ‘An
Elizabethan provincial town: Leicester’, in: Studies in Social History, a 
tribute to G. M. Trevelyan, ed. J. H. Plumb, 1955, pp. 44—5.
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in this or any  o ther  survey  of the resources of the town. Nevertheless, 
the im plications of the  1524 accounts a re  p la in . I f  the w orking-class 
taxpayers  g ruuped  in  A ll Saints, it is likely th a t  the  poor of all kinds 
d id  the same. F u rth e rm o re ,  it was A ll Saints, surely , a s a  s u b u r b a n  
parish , th a t  is most likely  to have  p rov id ed  a hom e fo r  them. This 
m ay  no t alw ays have  been so. T h re e  h u n d red  years  before, ea r ly  in the 
th ir teen th  Century, the bu ild ing  of a  new  System of fortifications, cutting 
in two the anc ien t pa r ish  of A ll Saints, h a d  been an  in g red ien t in the 
Contem porary re -fash io n in g  of the town. D atab le ,  on the archaeological 
evidence, to w ith in  a  few years of 1200, the new  b an k  an d  d itd i were 
them selves to p lay  a  decisive p a r t  in d e te rm in in g  se ttlem en t patterns 
in the town. T h e  excluded  po rtion  of the p a r ish  of A ll Saints, once 
acceptable  to the rieh, ceased to be so alm ost as soon as the defences 
w ere  constructed. G a rd e n  plots in the suburbs con tinued  to be sought- 
a fter,  an d  m an y  burgess fam ilies accum ulated  substan tia l  suburban  hold- 
ings of one k ind  or another. But the fine new  s tone houses of the 
th ir teen th -cen tu ry  tow n w ere  sited w ith in  the defences, no t outside them. 
I t  was the poor, henceforth , who w ere usually  to p o p u la te  the suburbs.

Ju s t  a few  years ago, archaeological excavations  im m ed ia te ly  beyond 
the line of the n o r th e rn  defensive ditch uncovered  the rem ains  of a 
la rg e  tim ber build ing , obviously a t one tim e the house of a m an  of real 
substance in the town. In  use still in the la te  tw e lf th  Century, when 
it h a d  reached its m ax im um  size, it h ad  been a b a n d o n e d  shortly  after 
the construction of the r a m p a r t  and  ditch it ad jo in ed ,  exc luded  from  the 
d e fen d ed  a rea  of the tow n and  thereby  rendered  obsole te16. O f  all the 
burgesses whose place of residence we know, on ly  one, ea r ly  in the 
th ir teen th  Century, chose to live no r th  of the B arg a te ,  in the Above 
B ar suburb. His nam e was Sam pson de Puteo, a n d  he  h a d  been bailiff 
a t  least twice of Southam pton . But he belonged to a  g en e ra t io n  th a t  had 
know n the town before the insertion of the defences. I f  he, w hatever 
his reasons, p re fe r re d  to s tay  w here  he was, he  w o u ld  no t h av e  found 
m an y  Im ita to rs17.

T h e  decisions th a t  Sam pson de Puteo  a n d  his con tem poraries  were 
forced  to m ake in those crucial years, w ere to h av e  a  p e rm a n e n t  effect 
on the shape of m ed ieval Southam pton. T h e  com m unity  they  h a d  known 
themselves as children was not the same as the tow n  th ey  passed down 
to the ir  sons. F rom  early  in the th ir teen th  Century, as the rieh became 
richer an d  m ore specialized in th e ir  interests, th ey  also becam e more 
exclusive. As the  poor becam e m ore num erous a n d  of less account, 
they  w ere d r iv en  progressively  from  the m ore  fa sh io n ab le  quarte rs  of 
the borough. T h e  final stages of this process, as it h a d  w orked  itself out

18 Colin P latt and Richard Coleman-Smith, op. cit., 1974 (fortheoming).
17 St Dcnys Cartulary 143.
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o ver the years, a re  shown in th a t  rem ark ab le  docum ent of the fifteenth- 
cen tu ry  town, the so-called  ‘te r r ie r ’ of 1454. P re p a re d  for the purpose of 
ap p o r t io n in g  responsibility  fo r defence costs, it listed all p roperties  w ith 
in the tow n walls, d iv ided , fo r the purpose  of the record, into  Capital 
tenem ents, tenem ents  ( inc lud ing  ‘sm all’ tenem ents), and  cottages. V ery 
c learly , it confirms the suggested p a t te rn  of a concen tra tion  of the 
w e a l th y  w ith in  the Southern parishes. O f the tw en ty -six  listed Capital 
tenem ents, tw elve w ere  located in  H o ly  Rood, six in St M ichael’s, füve 
in St J o h n ’s, two in St L a w ren ce’s, an d  on ly  one, the F lem ing  fam ily  
tenem ent, in  A ll Saints. M atching the sm all size of the w ea lth y  p roperty -  
o w ning  class, they  constitu ted  together no m ore  th a n  6°/o of the p ro p e r 
ties recorded  in the w alled  town, a fu r th e r  6 0 %  of which w ere  described 
as tenem ents, or ‘sm all’ tenem ents, and  only  30 %  as cottages. I t m ay 
be, of course, tha t the dw ellings of the u n ta x a b ly  poor fa iled  to fea tu re  
in this record, bu t the re la tive ly  small n u m b er  of cottage p roperties  listed 
w ith in  the de fen d ed  a rea  is a lread y  ve ry  significant. In  each of the 
Southern parishes, as in the cen tra l parish  of St L aw rence , the  tenem ents  
of the m idd le  classes ou tnum bered  the cottages of the poor. O n ly  in All 
Sa in ts  W ith in ,  being  th a t  portion  of the n o r th e rn  parish  ly in g  w ith in  the 
w alls , w ere  the num bers of tenem ents an d  cottages ap p ro x im a te ly  equal. 
T h e  poor, it m ust be obvious, for the most p a r t  h a d  fa iled  to  find a p lace 
w ith in  the walls. H a v in g  to settle outside them , they  h a d  p o p u la ted  the 
in n e r  suburbs of the town. Beyond them  again , as was ju s t  th en  becom ing 
increasing ly  the custom, some of the w ea lth ie r  burgess fam ilies  h ad  begun 
to bu ild  up suburban  estates of the ir  own, a lthough  still w ith in  the 
l iberties  of the borough. N e ith e r  r ing  of se ttlem en t fea tu res  in the  te r 
r ie r  of 1454, fo r  neither, of course, en jo y ed  the p ro tec tio n  of the 
w a l ls18.

In  choosing to restr ic t this p a p e r  to them es to which archaeology is 
re lev an t,  I have  obviously neglected m a n y  o ther  p ro m is in g  avenues of 
enquiry . But the choice a t least was delibera te , fo r  of all the possible 
approaches to the s tudy  of u rb an  history, the m ost neglected, in m y  view, 
is the enquiry  into the consequences th a t  m ust follow f ro m  the physica l 
se tt ing  of the com m unity . In  Southam pton, as I have  show n, a single 
e v en t like the insertion of the town w all could  s ign ifican tly  a lte r  the 
p a t te rn  of se ttlem ent in the borough. Y e t  th a t  p a tte rn ,  once established, 
w o u ld  itself be im m ensely  influential in d e te rm in in g  the a tti tudes , an d  
even the fortunes, of the com m unity. In  com ing to g e th e r  in an  u rb a n  
setting, m en  begin  to obey new  rules. I t  is the setting, v e ry  often, th a t  
has  imposed them.

18 Southampton Civic Record Office, SC13/1.



Z U  D E N  G O T L A N D - U R K U N D E N  
H E I N R I C H S  D E S  L Ö W E N

Von

K A R L  J O R D A N

D as P riv ileg , das Heinrich d e r  Löw e im J a h re  1161 in A r t le n b u rg  den 
G o tlä n d e rn  verlieh, und ein und a tie r te s  M a n d a t  des Herzogs, das aber 
überlie fe rungsm äß ig  und  inhaltlich m it diesem P r iv i leg  aufs engste zu
sam m enhäng t,  b ilden  die wichtigsten urkundlichen Zeugnisse fü r den 
H an d e lsv e rk eh r  au f  d e r  Ostsee um die M itte  des 12. J a h rh u n d e r ts 1. In 
dem  P riv ileg  stiftet der  H erzog  e inen  Vergleich zwischen den  Deutschen 
und  G o tlän d ern , e rneuert diesen die ihnen  von K aiser L o th a r  verliehene 
F riedenssa tzung  für den  H a n d e l  in seinem H errschaftsgeb ie t und gew ährt 
ihnen  u n te r  der  V oraussetzung vo ller  G egenseitigkeit den  gleichen Rechts
schutz w ie seinen K aufleuten. In  dem  M a n d a t  b e a u f tra g t  er dessen E m p
fän g er  Odelrich, bei den  ihm vom  H erzog  un te rs te ll ten  Deutschen die 
gleichen Rechtssätze anzuw enden , die H einrich  den  G o t lä n d e rn  in seinem 
H errschaftsgebiet verliehen  habe.

D er  B edeu tung  dieser D okum en te  entspricht d ie  s ta rke  Beachtung, die 
sie seit je h e r  in der deutschen u n d  skandinavischen Forschung gefunden 
haben . D abe i ist es in neuere r  Z e it  — gerade  was die Ü berlie ferung  
be ider  Stücke und  die B eurte ilung  des M an d a ts  betr iff t  — zu einer leb
h a f te n  K ontroverse gekom m en. D ie  In te rp re ta t io n  d e r  U rk u n d e n  in der 
deutschen Forschung, wie sie von A. H o f m e i s t e r 2 b eg rü n d e t  und von 
F. R ö r  i g3 w eite rgefüh rt ist, habe  ich deren  B ea rb e itu n g  in der  Ausgabe 
d e r  U rk u n d e n  Heinrichs des L öw en  zugrundegeleg t.  Auch K. K u m  1 i e n4 
h a t  sich ih r  angeschlossen. Odelrich ist nach dieser A u ffa ssu n g  d e r  Vogt 
o der  —  um  einen späte ren  A usdruck zu gebrauchen —  d e r  A lderm ann  
d e r  deutschen K aufleute  au f  G o tlan d ,  d e r  vom  H erzo g  eingesetzt w ar 
und  de r  als der  V er tre te r  d ieser K aufleu te  an  den  V erh an d lu n g en  in 
A r t le n b u rg  te ilnahm , w äh ren d  die G o tlä n d e r  h ie r  durch ih ren  G esandten  
Lichnatus vertre ten  w aren . P r iv i leg  u n d  M a n d a t  s ind  als die ältesten

1 Die U rkunden Heinrichs des Löwen, bearb. von K. Jo rd an  (Mon. Germ. Hist. 
W eim ar 1949), Nr. 48 und 49.

2 A. Hofmeister, Heinrich der Löwe und die A nfänge Wisbys, ZV LG A  23 
(1926), 43 ff.

3 F. Rörig, Reichssymbolik auf Gotland, HGbll. 64 (1940) 1 ff.; jetzt auch in 
dess. Wirtschaftskräfte im M ittelalter (Köln-Graz 2. Aufl. 1971), 490 ff.

4 K. Kumlien, Sverige och H anseatcrna (Lund — Stockholm 1953), 52 f.; ders. 
Hansischer Handel und Hansekaufleute in Skandinavien — einige Probleme, 
in: Die Deutsche Hanse als M ittler zwischen Ost und W est (Wiss. Abhdl. der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes N ordrhein-W estfalen  27, 1963), 
83 ff.
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urkundlichen Belege fü r  das Bestehen einer deutschen K aufm annsgenos
senschaft au f  G o tlan d  um  1160, die u n te r  dem  Schutz H einrichs des 
Löw en stand, anzusehen.

Diese In te rp re ta tio n  stützt sich nicht n u r  au f  die U rk u n d e n  selbst, son
d e rn  auch au f  die V erm erke, die in der  ä ltesten  Ü b erlie fe ru n g  d e r  be iden  
Stücke, e iner um 1230 en ts tan d en en  Einzelabschrift, dem  T e x t  d e r  U rk u n 
den  von der  gleichen H a n d ,  die diese ein trug , h inzugefüg t sind. Dieses 
P e rg a m e n tb la tt  befindet sich im Lübecker S tadtarchiv  u n d  t rä g t  auch das 
ä lteste  Siegel der  S tad t Lübeck. D a  es aber in einem dieser V erm erke  
he iß t,  d aß  das P riv ileg , das in d e r  Überschrift zu den U rk u n d en ab sch r if 
ten als die B estä tigung eines ew igen Friedens zwischen den  Deutschen 
u n d  G o tlän d e rn  bezeichnet w ird , in d e r  M arienkirche in  W isb y  au fb e 
w a h r t  w ird 5, ist nach dieser A uffassung  diese Abschrift d e r  U rk u n d e n  
m it den  zusätzlichen V erm erk en  b a ld  nach 1225 in W isb y  h e rg es te ll t  und  
d a n n  nach Lübeck gebracht w orden. Zw ei w eitere  Zusätze e n th a l te n  die 
A n g ab en  über Odelrich und  Lichnatus8.

D e r  h ier  skizzierten A u ffassung  über die En ts tehung  d e r  ä ltes ten  Ü b e r 
l ie fe rung  der  beiden U rk u n d e n  und  der  S te llung des O delrich  h a t  in 
n eu ere r  Zeit, an  ä lte re  Forschungen S. T u n b e r g s  an k n ü p fen d ,  w ied e r
h o lt  de r  schwedische H is to r ik e r  H . Y r w i n g  w idersprochen7. T ro tz  der  
scharfen Kritik, die noch R örig  an  seinen ersten U n tersuchungen  zu dieser 
F ra g e  geübt h a t te8, h a t  er an  seinen Ansichten spä te r  in e tw as m odifizier
te r  Form  festgehalten . E r  bestre ite t dabei vor allem  den  Q u e llen w ert  
d e r  zusätzlichen V erm erke  au f  der  in Lübeck befindlichen A bschrift und  
ist d e r  M einung, d aß  diese Abschrift um  1230 nicht in W isby , sondern  in 
der  Lübecker Kanzlei an g e fe r t ig t  sei. Als V orlage  habe d abe i nicht die 
a u f  G o tlan d  au fb ew ah rte  O rig in a lu rk u n d e  des Herzogs, sondern  eine 
zw eite A usfer t igung  des P riv ilegs gedient, die die Lübecker in ihren 
Besitz gebracht hä tten . Odelrich sei auch nicht der  Vogt e in e r  deutschen 
K aufm annsgenossenschaft a u f  G o tlan d , sondern  ein vom H erzo g  über 
e ine K aufm annsg ilde  in Lübeck eingesetzter Richter. D iese a llgem eine 
K aufm annsg ilde  in Lübeck, nicht aber  eine Genossenschaft deutscher 
K aufleu te  au f  G o tla n d  sei d e r  T rä g e r  des sich seit der  M itte  des  12. J a h r 
h u n d e r ts  n u r  langsam  entw ickelnden deutschen O stseehandels  gewesen.

5 Vgl. den ersten zusätzlichen Vermerk: Privilegium ipsum repositum est in 
ecclesia beate Marie virginis in Wisby.

6 Olricus nomen est nuncii Theutonicorum, quem constituit dominus dux advo- 
catum et iudicem eorum. Lichnatus nominatus est nuncius Guttensium.

7 H. N. Yrwing, Gotland under ä ldre medeltid (Lund 1940), insbes. 109 ff.; ders., 
Rezension zu Rörigs Reichssymbolik, SHT 1941, 188 ff. und schließlich in 
seinem Aufsatz: T ill frägan om tyskarna pa Gotland under llOOtalet, SHT 
1954, 411 ff.

8 F. Rörig, Gotland und Heinrich der Löwe, HGbll. 65/66 (1941/42), 170 ff.
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M it d iesen A rg u m en ten  Y rw ings h a t  sich zuletzt A. v o n  B r a n d t  
kritisch ause inandergese tz t9. In e iner erneu ten  Ü b e rp rü fu n g  d e r  Ü ber
lie fe rungsverhältn isse  h a t  er den Nachweis erbracht, d a ß  Y rw ings  Thesen 
m it den  A n g a b e n  der  ältesten  Ü berlieferung , an d e ren  W e r t  kein Zweifel 
bestehen kann , u n v ere in b a r  sind. D am it  ist ab e r  auch den  w eite ren  w ir t
schaftsgeschichtlichen F o lgerungen  Y rw ings  der  Boden entzogen.

D ie D iskussion, die m it dieser U ntersuchung  von B ra n d t  abgeschlossen 
zu sein schien, ist kürzlich durch einen A ufsatz  von A. E. C h r i s t e n s e n  
w ieder in G a n g  gekom m en, m it dem  er seine f rü h e re n  A rb e iten  zur G e
schichte des Ostseeraum es in vor- und  frühhansischer Z e it  w e ite r fü h r t10. 
Christensen  g re if t  dabei die T hesen  Y rw ings w ieder  auf. Auch er ist der 
Ansicht, d a ß  die ä lteste  A bschrift d e r  beiden U rk u n d e n  nicht in W isby, 
sondern  in Lübeck an g efe rt ig t  ist, Odelrich sei auch nicht d e r  V ogt einer 
deutschen K aufm annsgenossenschaft au f  G o tland , so n d ern  ein herzog
licher B eam te r  in  N ordelb ingen .

E r  geh t aber  noch einen Schritt weiter. H a t te  m an  b isher an  der  Echt
heit des P riv ilegs  keinen Z w eife l gehabt, so m ein t C hris tensen , daß  die 
U rk u n d e  in d e r  vorliegenden  Fassung nicht edit, so n d ern  überarbe ite t  
sei. D abei sei am  Schluß des dispositiven Teiles d e r  U rk u n d e  eine Kor- 
robora tionsfo rm el m it der  A n k ü n d ig u n g  de r  Besiegelung durch die soge
n an n te  G egenseitigkeitsklausel ersetzt w orden, nach d e r  d e r  H erzog  die 
P riv ileg ie ru n g  d e r  G o tlän d e r  davon  abhäng ig  machte, d a ß  diese seinen 
K auf  leu ten  die gleichen Rechte e in räum en  und  seinen  H a fe n  in Lübeck 
häufiger besuchen (hoc videlicet pacto, ut grata vicissitudine idem  noslris 
ipsi exhibeant, nos quoque et terram  nostram de cetero arcias diligant et 
porlum  nostrum  in L v ibyke  diligejicius frequentent). Diese Verfälschung 
de r  U rk u n d e  sei in  Lübeck um  1225 vorgenom m en, also e tw a zu der 
gleichen Zeit, in de r  do rt  der  F reihe itsbrief  Friedrichs I. fü r  die Stadt 
vom J a h re  1188 und  ein D ip lom  K önig W a ld e m a rs  II .  vom  J a h re  1204 
übera rb e ite t  w urden . Ebenso wie diese beiden U rk u n d e n  h ä t te  m an  d a 
mals auch das P r iv ileg  H einrichs des Löw en fü r  d ie  G o tlä n d e r  durch 
eine „M o d ern is ie ru n g “ den V erhältn issen  des f rü h e n  13. J a h rh u n d e r ts  
anpassen  wollen. A ls Beweis fü r  einen aktiven  deutschen Ostseehandel 
und  das Bestehen einer deutschen K aufm annsgenossenschaft au f  G otland  
zur Z e it  H einrichs des Löw en könnten  deshalb  w ed e r  das P riv ileg  noch 
das M a n d a t  des Herzogs dienen. E rs t seit dem  B eg inn  des 13. J a h rh u n 
derts  h ä t te n  die deutschen K aufleu te  ihren  H a n d e l  im  O stseeraum  in ten
siv iert u n d  nach 1225 au f  G o tlan d  eine Genossenschaft g eg ründe t.

9 A. von Brandt, W ieder einmal: Die Gotland-U rkunden Heinrichs des Löwen, 
HGbll. 74 (1956), 97 ff.

10 A. E. Christensen, Das Artlenburg-Privileg und der Ostsechandel Gotlands 
und Lübecks im 12. und 13. Jahrhundert, Nerthus 2 (1969), 219 ff.
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G egen  diese These  einer V erfälschung des herzoglichen Priv ilegs ha t  
schon N. S k y u m - N i e l s e n  gewisse Z w eife l an g em e ld e t11. D ie T a t 
sache, d a ß  C hristensen  w iederho lt  au f  m eine A u s fü h ru n g en  in der  A u s 
gabe  d e r  U rk u n d e n  H einrichs des Löw en Bezug nim m t, v e ra n la ß t  mich 
aber, seine B ehaup tungen  zu überp rü fen . D abei beschränke ich mich b e 
w u ß t  au f  die u rkundenkritischen  F ragen . D ie E rö r te ru n g  d e r  w irtschafts
geschichtlichen Prob lem e m uß einem  in tim en  K enner dieser Z u sa m m e n 
h ä n g e  überlassen  bleiben.

C hris tensen  will den  Beweis fü r  die Ü b era rb e itu n g  des P riv ilegs  sowohl 
von d e r  Ü b er lie fe ru n g  wie von d e r  Fassung und  dem  In h a l t  d e r  U rk u n d e  
her  e rb rin g en . Sie ist nicht n u r  durch die in Lübeck befindliche Abschrift, 
so n d ern  auch durch ein T ran ssu m t überlie fert ,  das im J a h re  1368 der  
P r io r  d e r  D o m in ik an er  und  d e r  G u a rd ia n  de r  M inoriten  in W isb y  h e r 
ges te llt  h ab en  u n d  das sich je tz t  im  Staatsarchiv  H a m b u rg  befindet. Dieses 
T ra n s su m t en th ä l t  zunächst eine U rk u n d e , durch die die G ra fe n  Jo h a n n  I. 
und  G e rh a rd  I. von H olste in  im J a h re  1255 den  B ü rg ern  von  W isby  
fre ien  H an d e lsv e rk eh r  in ih rem  T e rr i to r iu m  gew ährten . Im  u n m itte l
b a re n  Anschluß an  diese U rk u n d e  haben  die beiden  Geistlichen das 
P r iv i leg  Heinrichs des Löw en, au f  das die gräfliche U rk u n d e  Bezug 
n im m t, v id im iert .  D as M a n d a t  fü r  Odelrich feh lt in diesem  T ranssum t. 
Z u sam m en  m it dem  P riv ileg  ist es am  E n d e  des 13. J a h rh u n d e r t s  in den 
Lübecker P r iv ileg ienkodex  des A lb e r t  von B ardew ik  e in g e trag en ;  doch 
besitzt diese Ü berlie fe rung  keinen se lbständ igen  W e r t ,  d a  sie a u f  die um 
1230 en ts tan d en e  Abschrift zurückgeht.

W ie  C hris tensen  selbst betont, lä ß t  sich die Frage, wo u n d  wie diese 
A bschrif t zustande gekom m en ist, nicht m it Sicherheit bean tw o rten . E r 
h ä l t  es ab e r  fü r  das W ahrscheinlichste, d a ß  dies in Lübeck selbst e rfo lg t 
ist. D ie  deutschen K aufleu te  in W isb y  hä tten , „nachdem  sie das  D isposi
tionsrecht über  das A r t le n b u rg -P r iv i le g  bekom m en h a t t e n “ dieses nach 
Lübeck ausgelichen. D o rt  habe  m an  „die corroboratio  durch d ie  G egen
seitigkeitsklausel e rse tz t“ . Ehe m an  das in terpo lier te  P r iv i leg  nach W isby  
zurückgesandt habe, habe  m an  eine A bschrift der  U rk u n d e  in ih re r  neuen 
F o rm  hergeste llt  u n d  dieser auch eine A bschrift des O d e lr ich -M an d a ts  
h inzugefüg t,  zu dem  m an  in Lübeck am  leichtesten Z u g a n g  h a tte ,  d a  es 
an  e inen  herzoglichen Beam ten in N orde lb ingen , m öglicherw eise in L ü 
beck selbst, gerichtet w a r12.

E in e  Stütze fü r  seine These  sieht Christensen  in dem  V erm erk , daß  das 
P r iv i le g  in der  M arienkirche in W isb y  repositum  est. D as  W o r t  reponere 
könne  auch die B edeu tung  von „zurückbringen“ haben . D e r  V erm erk

11 N. Skyum-Nielsen, Neue dänische Beiträge zur Geschichte der H anse, HGbll. 
89 (1971), 59 ff.

12 a.a.O., 228.
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brauche also nicht zu besagen, d a ß  die U rk u n d e  in de r  Kirche aufbew ahrt 
w ürde, sondern  auch, d aß  sie d o r th in  zurückgebracht sei.

Ist schon diese Ü bersetzung des V erm erkes  priv ileg ium  — repositum  
est, sprachlich sehr fraglich, so ist C hristensens T h eo rie  von d e r  A uslei
hung  einer so wichtigen O rig in a lu rk u n d e  von W isb y  nach Lübeck, der 
In te rpo la tion  dieses fü r  e inen an d e ren  E m p fän g e r  bestim m ten  Privilegs 
in der  Lübecker Kanzlei und  d e r  Rücksendung der  verfälschten U rkunde  
nach W isb y  m it a lle  dem, was w ir  über das U rk u n d e n -  u n d  K anzlei
wesen dieser Z e it  wissen, ganz unvere in b ar .

D em gegenüber h a t  die A n n ah m e  von d e r  E n ts tehung  dieser Abschrift, 
wie sie vor a llem  H ofm eister, R örig  und  von B ra n d t  v e r tre ten  haben, 
sehr viel m ehr W ahrscheinlichkeit fü r  sich. D anach h a t  ein B eauftrag ter  
der  S tad t Lübeck um 1230 in W isb y  selbst eine A bschrift d e r  beiden 
Stücke angefertig t,  die dam als  in de r  von den  Deutschen gestif te ten  und 
verw alte ten  M arienkirche au fb ew ah r t  w urden .

Etw as ungewöhnlich ist a lle rd ings  d ie  Besiegelung dieser Abschrift mit 
dem  Lübecker Stadtsiegel. Dies e rk lä r t  sich aber  am  zw anglosesten daraus, 
daß  m an in Lübeck die B edeu tung  dieses auch fü r die S tad t selbst so 
wichtigen P riv ilegs hervorheben  und  dieser A bschrift e inen  offiziellen 
C h arak te r  geben w ollte13. Ob m an  diese Besiegelung nachträglich vor
nah m  oder, wie von B ran d t dies u n te r  H inw eis  au f  ähnliche Fälle  im 
hansischen Bereich fü r  möglich hä lt ,  zur Abschrift ein v o rh e r  besiegeltes 
B lankett  benutzte, lä ß t  sich nicht entscheiden. E ine nachträgliche Besiege
lung h a l te  ich fü r  wahrscheinlicher.

Diese A nnahm e, daß  die Abschrift in W isb y  an g e fe r t ig t  ist, erk lärt 
auch am  zwanglosesten die zusätzlichen V erm erke  über Odelrich und 
Lichnatus, die m an  nicht als u n g lau b w ü rd ig  ab tun  kann . Zw ei Menschen
a lte r  nach d e r  A usste llung des P riv ilegs  konnte  m an  im Kreise der  deu t
schen K aufleu te  in W isb y  zweifellos noch sehr gu t d a rü b e r  inform iert 
sein, w er  als V er tre te r  d e r  be iden  K a u fm an n sg ru p p en  au f  G o tla n d  an 
den V erh an d lu n g en  in A r t le n b u rg  te ilgenom m en hat.

G egen die B ehaup tungen  Y rw ings  u n d  Christensens, Odelrich sei nicht 
der V ogt de r  Deutschen auf G o tlan d ,  sondern  ein herzoglicher Beamter 
in N o rde lb ingen  oder in Lübeck gewesen, spricht auch die Tatsache, daß 
un te r  den  zahlreichen Zeugen, die in den  U rk u n d e n  H einrichs des Löwen 
fü r  die nordelbingischen B istüm er a u fg e fü h r t  w erden , n iem als  ein O del
rich erscheint. D e r  einzige s tad therrliche  Beamte, d en  w ir  aus dieser Zeit 
fü r  Lübeck kennen, ist der  Reinoldus comes de L v ib yke , d e r  am  Schluß 
der  Zeugenlis te  fü r  unser P r iv ileg  g e n a n n t  w ird . W e n n  e r  h ie r  den  Titel 
eines comes träg t,  so bedeu te t das nicht eine ede lfre ie  H erk u n ft .  Dieser 
Begriff bezieht sich v ie lm ehr au f  seine F unk tion  als S tad tg ra f .  E r  gehört

13 Das betont schon Rörig, HGbll. 65/66, 173.
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zweifellos zur M in is te r ia l i tä t  des H erzogs und  ist sicher m it dem  h erzog
lichen M in is te ria len  R einaldus de Ertheneburg  identisch, d e r  im J a h re  
1162 eine U rk u n d e  H einrichs des Löw en für das Bistum R a tzeb u rg  be
zeug t14. D a  andererse its  fü r G o tla n d  fü r  diese Ze it  alle U rk u n d e n  fehlen, 
ist es durchaus verständlich, d aß  w ir  w eder von Odelrich noch von Lich
na tus  sonst etwas wissen.

A u ffä l l ig  könnte  vielleicht die Tatsache sein, daß  das M a n d a t  nicht in 
das im J a h re  1368 in W isb y  angefert ig te  T ran ssu m t au fgenom m en  w urde. 
D as ist aber, wie in d e r  Forschung m it Recht be ton t ist, dadurch  zu e rk lä 
ren, d aß  das M a n d a t  fü r  die V erhältn isse  des 14. J a h rh u n d e r ts  ohne 
je d e n  Belang w ar.

Es bietet sich jedoch noch eine an d ere  Möglichkeit an, d iesen  U m stan d  
zu erk lären , wobei es sich a lle rd ings  n u r  um eine V e rm u tu n g  h an d e ln  
kann. Bereits H ofm eis te r  h a t  bem erkt, d aß  das P riv ileg  des H erzogs  wohl 
in zwei E x em p la ren  ausgefertig t w urde, von denen  das eine  den  G o t
län d ern , das an d ere  den  deutschen K aufleu ten  au f  G o tlan d  au sg eh än d ig t  
w u rd e 15. Diesem  fü r  die Deutschen au f  G o tlan d  bestim m ten  E x em p la r  
w urde  das M a n d a t  an  Odelrich, den  V ogt dieser K aufm an n sg en o ssen 
schaft, beigefügt. H ofm eis te r  w a r  der  M einung, d aß  dieses M a n d a t  eine 
eigene U rk u n d e  geb ilde t habe, und  d a r in  ist ihm die Forschung gefolgt. 
D em entsprechend habe ich in der A usgabe der  U rk u n d en  H einrichs des 
Löw en das P riv ileg  u n d  das M a n d a t  als zwei selbständige Stücke ediert.

E in  Vergleich des M an d a ts  m it den  übrigen  Briefen und  d e n  teilweise 
sogar besiegelten M a n d a te n  des H erzogs zeigt aber, d aß  es sich von den 
an d e ren  M an d a ten  durch seine sehr kurze F o rm ulie rung  unterscheidet. 
V or allem  feh lt die bei den M a n d a te n  übliche Adresse, in der  neben  dem  
E m p fän g e r  auch d e r  H erzog  als A usste ller  g en an n t  wird. So ließe  es sich 
denken, d aß  dieses kurze M a n d a t  nicht au f  einem  besonderen  P e rg a m e n t 
b la t t  niedergeschrieben, sondern  au f  dem  fü r  die Deutschen a u f  G o tlan d  
bestim m ten  E x e m p la r  des P riv ilegs zusätzlich e inge tragen  w u rd e .  Auch 
die A nw eisung  an  Odelrich, die leges superius prenolatas bei se ine r  Recht
sprechung zu beachten, könnte  fü r  diese V erm u tu n g  sprechen. D a  in dem 
T ran ssu m t von 1368 nichts über den  A ufbew ah ru n g so rt  d e r  U rk u n d e n  
gesagt w ird , besteh t also die Möglichkeit, d aß  die V erfasser dieses T ra n s -  
sumts nicht das in de r  M arienkirche au fb ew ah rte  E xem plar ,  so n d e rn  das 
den  G o tlä n d e rn  ausgehänd ig te  E x e m p la r  als V orlage  benu tz t h ab en ,  dem 
das M a n d a t  nicht beigefüg t w ar. Diese A n n ah m e b leib t a b e r  eine V e r 
m utung, die sich nicht w eite r  beweisen läß t.

Sprechen schon die Ü berlie ferungsverhältn isse , soweit w ir  sie k lä ren  
können, gegen die T hese  Christensens von d e r  Ü b era rb e itu n g  des P r iv i 

14 Urkunden Nr. 52; über ihn zuletzt G. W . von Brandt, Vogtei u n d  Rektorat 
in Lübeck während des 13. Jahrhunderts, BDLG. 107 (1971), 163 f.

15 a.a.O., 72 f.
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legs in d e r  Lübecker Kanzlei zu Beginn des 13. J a h rh u n d e r ts ,  so lä ß t  sich 
ein Nachweis fü r  e ine V erfälschung der  U rk u n d e  auch von d e r  Form  und 
dem  In h a l t  des Stückes h e r  nicht e rbringen . C hris tensen  stützt seine A n 
nahm e auf  die Tatsache, d a ß  das P riv ileg  gegenüber den  m eisten  anderen  
U rk u n d e n  des H erzogs verschiedene fo rm ale  U n reg e lm äß ig k e iten  a u f 
weist. D azu  rechnet e r  den  W echsel zwischen d e r  sub jek tiven  und  ob jek
tiven  Fassung in de r  um fangreichen Dispositio, vor a llem  aber  das Fehlen 
einer K orrobora tionsfo rm el m it der S iegelankündigung . E in  herzoglicher 
N o ta r  w ird  in d e r  D a tie ru n g  nicht genann t.  U n te r  H inw eis  au f  meine 
B em erkung in d e r  A usgabe der  U rk u n d en  Heinrichs des Löw en ist C h ri
stensen aber de r  Ansicht, d aß  das P r iv ileg  von  dem  N o ta r  H a r tw ig  v e r 
fa ß t  ist, d e r  seit e tw a  1160 fü r  m ehr  als ein J a h rz e h n t  in d e r  Kanzlei 
des H erzogs die m aßg eb en d e  Rolle gespie lt hat. D e r  g röß te  T e il  der 
U rk u n d e n  des H erzogs in  d ieser Z e it  ist von ihm  konzip iert,  e inige der 
e rha ltenen  O rig in a le  sind von ihm auch geschrieben. C hris tensen  h ä l t  es 
deshalb  fü r  w enig  wahrscheinlich, d aß  die U rk u n d e  in d e r  vorliegenden 
Form  von einem  „so e r fah ren en  N o ta r “ s tam m en  könne.

Im Anschluß an  die U ntersuchungen von H a s e n r i t t e r 16 habe ich 
jedoch n u r  davon  gesprochen, daß  das D ik ta t  „den  Einfluß H artw igs  
e rk en n en “ läßt. D ieser zeigt sich vor allem  in d e r  P ro m u lg a tio  und  der 
D atie rung . D a m it  ist noch nicht gesagt, d aß  H a r tw ig  die U rk u n d e  als 
ganzes v e r fa ß t  ha t.  D as  Fehlen  einer K orrobora tionsfo rm el ist in d e r  T a t  
höchst au ffä llig . F as t  a lle  U rk u n d e n  des Herzogs, auch d ie jen igen , die 
außerha lb  seiner Kanzlei en ts tanden  sind, weisen eine solche K orroboratio  
mit der  S iege lankünd igung  auf. M an  d a r f  aber  d a ra u s  nicht schließen, 
d aß  diese Form el bei e iner In te rpo la tion  des Stückes fortgelassen  und 
durch die von C hris tensen  verw orfene  G egenseitigkeitsk lause l ersetzt ist. 
Diese Bestim m ung, d a ß  die K aufleu te  des H erzogs au f  G o tla n d  die g lei
chen Rechte gen ießen  sollten, die H einrich den  G o t lä n d e rn  in seinem 
H errschaftsgebie t gew ährte , entspricht durchaus den  V erh ä ltn issen  um  die 
M itte  des 12. Jah rh u n d e r ts .  D er  H an d e lsv e r trag ,  d en  d e r  H erzo g  wenig 
spä te r  m it König K nu t Eriksson u n d  H erzog  B irger  von Schweden ab 
schloß, ist nicht m eh r  e rh a lten  und  uns n u r  d u rd i  d ie  E rn e u e ru n g  dieses 
V ertrages  durch H erzog  B irger II. von Schweden aus dem  J a h re  1252 
b ek a n n t17. A ber  auch dieser verlo rene  V e r tra g  h a t  a llem  Anschein nach 
auf  dem  Prinz ip  de r  G egenseitigkeit aufgebaut. U n d  w en n  es schließlich 
heißt, d aß  die G o tlä n d e r  den H a fe n  von Lübeck häufiger besuchen sollten, 
so w ird  dieser Passus des P riv ilegs durch den  b ek an n ten  Bericht H elm olds 
von Bosau bestä tig t, d aß  H einrich  d e r  Löw e durch G e sa n d te  den  Reichen

16 F. Hasenritter, Beiträge zum Urkunden- und Kanzleiwesen Heinrichs des 
Löwen (Greifswalder Abhdl. zur Geschichte des M ittelalters 6, Greifswald 
1936), 91, A. 228.

17 U rkunden Nr. *115.
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u nd  S täd ten  des N ordens  und des Ostens F r ied e n  und  fre ien  Z u g a n g  in 
se iner S tad t Lübeck angeboten  h ab e18.

Auch vom In h a lt  h e r  bestehen also nicht d ie  geringsten  B edenken gegen 
die Echtheit des Privilegs. Gewisse fo rm ale  U n reg e lm äß ig k e iten  gegen 
ü b e r  an d eren  U rk u n d e n  des Herzogs e rk lä ren  sich zweifellos daraus, 
d aß  sich die V erle ihung  schon in ihrem  U m fa n g  wesentlich von den  meist 
kurzen  Schenkungs- u n d  B estä tigungsurkunden  unterschied, d ie  die h e r 
zogliche Kanzlei in d e r  Regel ausstellte, und  d aß  m an  ein ä lte res  P riv ileg  
K aiser L o thars  den  V erhältn issen  anpassen  m ußte, die sich inzwischen im 
O stseehandel ergeben  ha tten .

L o th a r  III .  h a t  dieses nicht m ehr e rha ltene  D ip lom  fü r  d ie  G o tlän d e r  
w ohl in den  letzten J a h re n  seiner Regierung, vielleicht au f  e inem  Reichs
tag, den  er zu O stern  1134 in H a lb e rs ta d t  a b h ie l t19, ausgestellt.  Diese 
decreta iuris et pacis Cutensibus quondam  a serenissimo Rom anorum  
im peratore dom ino Lothario  . . . concessa w erd en  vom H erzo g  ausdrück
lich bestä tig t, wobei er sie im einzelnen n ä h e r  bestim m t {per singula  
capitula distinguentes).

Es erheb t sich die Frage, welche der  d a n n  vom H erzog  au fg e fü h r ten  
Rechtssätze au f  L o th a r  zurückgehen. W ie  die ä l te re  Forschung n ah m  auch 
H o f m e i s t e r  an, d a ß  diese Bestim m ungen im wesentlichen aus dem 
D ip lo m  L o thars  s tam m ten 20. Auch der  m it N ovissim e  b eg in n en d e  Schluß
passus der  Dispositio m it der  bereits e rw äh n ten  G egenseitigkeitsk lause l 
könne  —  zum m indesten  inhaltlich — in d e r  K aise ru rkunde  eine E n t 
sprechung gehabt haben , d a  es möglicherweise schon u n te r  L o th a r  III . 
deutsche K aufleute  au f  G o tlan d  gab. Lediglich die  G e w ä h ru n g  der  Z o l l 
f re ihe it  in den  S täd ten  des Herzogs (hanc eis gratiam  adicientes, nt in 
Omnibus civitatibus nostris a theloneo liberi perrnancant) sei schon der 
F o rm u lie ru n g  nach eine N euverle ihung  H einrichs des L öw en; ebenso auch 
die A u ffo rd e ru n g  zum Besuch Lübecks.

D em gegenüber  h ab en  R ö r i g 21 und  zuletzt K o p p e 22 beton t,  daß  
L o th a r  den  G o tlä n d e rn  n u r  ein ganz a llgem ein  gehaltenes  Schutz- und  
F r iedensp riv ileg  fü r  ih ren  H an d e l in seinem Reich ausgeste llt  hat. D ie 
E inzelbestim m ungen  seien das Ergebnis d e r  zwischen dem  H erzo g  und  
den G o tlän d e rn  g e fü h rten  V erhand lungen .

Sie betreffen die persönliche Sicherheit d e r  gotländischen K aufleu te  im 
Machtbereich des H erzogs und den Schutz ih re r  W a re n  im F a lle  ihres

18 Helmold von Bosau, Cronica Slavorum c 86, ed. B. Schmeidler (Mon.Germ.Hist. 
SS. rer Germ, in us. schol. 19373), 160.

19 So schon W. Bernhardi, Lothar von Supplinburg (Jahrbücher des deutschen 
Reiches Leipzig 1879), 541 f., und jetzt W. Koppe, Schleswig und die Schles- 
wiger (1066— 1134), in: Städtewesen und Bürgertum als geschichtliche Kräfte, 
Gedächtnisschrift für F. Rörig (Lübeck 1953), 117.

20 a.a.O., 82 f.
21 Reichssymbolik, HGbll. a.a.O., 9 ( =  Wirtschaftskräfte, 496).
22 a.a.O., 117 mit A. 98.
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T odes  au f  einer H andelsre ise . In  den  S täd ten  des H erzogs, in denen der 
M ark tfr ied e  beschworen ist, soll die T ö tu n g  eines G o tlän d crs  m it der 
T odess tra fe  gesühnt w erden. Bei K örperverle tzungen  m it d e r  W affe  soll 
d e r  T ä te r  mit dem  V erlust d e r  H a n d  bes tra f t  w erden . A n d e re  K örper
verle tzungen  sollen nach dem  Recht der  be treffenden  S tad t abgeurte ilt  
w erden . W e n n  ein G o tlä n d e r  au ß e rh a lb  des beschworenen F riedens
term ins  getötet w ird, sollen seine A ngehörigen  eine Buße von 40 M ark 
e rha lten . Beim T o d e  eines G o tlän d ers  in e iner  d e r  S täd te  des Herzogs 
soll sein H ab  und  G ut, das er m it sich führt, seinem  E rb en  ausgehändig t 
w erden , w enn dieser anw esend ist. Sonst soll es ungeschm älert J a h r  und 
T a g  au fb ew ah rt  w erden. E rs t dann , w enn in n erh a lb  dieser F ris t n iem and 
A nsprüche au f  diesen N achlaß  erhoben  hat, soll e r  dem  iudex  der Stadt 
übergeben  w erden.

Diese Bestim m ungen entsprechen den Rechtsverhältnissen, wie w ir sie 
um  die M itte  des 12. J a h rh u n d e r ts  in e iner Reihe von  S täd ten  erkennen 
können. Bereits Rörig  h a t  d a ra u f  hingewiesen, d aß  die  Rechtsverleihung, 
die Erzbischof R a in a ld  von Köln im J a h re  1165 d e r  S tad t M edebach gab, 
ähnliche strafrechtliche B estim m ungen e n th ä l t23. So liegt die V erm utung  
nahe, d a ß  diese Rechtssätze erst bei der  B estä tigung  d e r  U rk u n d e  Lothars 
durch Heinrich den Löw en fo rm ulie r t  sind, um  die  a llgem eine Schutz- 
u n d  F riedensverle ihung  L o thars  n ä h e r  zu e r läu te rn . Auch die W o rte  
per singula capitula distinguentes  l ießen sich v i e l l e i c h t  in diesem 
Sinne verstehen. D a  aber  ähnliche A bm achungen  w eder fü r  die Zeit 
L o th a rs  III .  noch die H einrichs des Löw en e rh a lten  sind, lä ß t  sich diese 
F rag e  nicht mit Sicherheit bean tw orten .

A u ffä l l ig  könnte es sein, d a ß  die U rk u n d e  L o th a rs  nicht durch den 
deutschen König, sondern  durch den sächsischen H erzo g  e rneuert  wird, 
u n d  d aß  dieser den  V ogt über  seine G enossenschaft deutscher K aufleute 
au f  G o tlan d  eingesetzt hat. Auch C hristensen  bestreite t, d aß  Heinrich 
irgendwelche H errschaftsrechte au f  de r  Insel h ä t te  ausüben  können.

Diese Tatsache findet aber, w ie schon R örig  gesehen hat, in den V er
hältn issen  ihre E rk lä rung , die sich seit dem  B eginn  d e r  R eg ierung  F r ied 
richs I. im N o rd en  des Reiches und  im O stseeraum  entwickelt hatten . Im 
Z uge  des Ausgleiches der  S tau fe r  m it den  W e lfe n  h a t  B arbarossa  diese 
G ebiete  fü r  lange Z e it  w eitgehend  als die M ach tsphäre  Heinrichs des 
Löw en anerkann t.  So überließ  er  ihm  im J a h re  1154 das dem  König zu
stehende Recht der  Bischofsinvestitur bei den dre i n eu g eg rü n d e ten  nord- 
elbingischen B istüm ern24. In  ähnlicher W eise  h a t  d e r  H erzog  bei den

23 Reichssymbolik, 9 A. 2 ( =  Wirtschaftskräfte, 496 A. 2); letzter Druck dieser 
Urkunde Rainalds in: Elenchus fontium historiae urbanae 1 (Leiden 1967), 
132 Nr. 78, insbes. c. 4—6.

24 K. Jordan, Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen (Schriften des 
Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde 3, Leipzig 1939, Neudruck 
1962), 85.
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A use inanderse tzungen  des Reiches m it D änem ark , die die Folge der 
dänischen T h ro n w ir re n  dieser Z e it  w aren , die In teressen  des Reiches 
w ah rg en o m m en 25. W e n n  er je tz t  schlichtend in die S tre itigkeiten  zwischen 
den  Deutschen u n d  G o t lä n d e rn  au f  G o tlan d  eingriff und  eine F r ied e n s 
rege lu n g  tra f ,  so h a t  e r  auch diesm al als V er tre te r  der  Reichsgewalt ge
h a n d e l t28.

G ew iß  lassen sich nicht a lle  Fragen , die m it den G o t la n d -U rk u n d e n  
H einrichs des Löw en in Z u sam m en h an g  stehen, hei d e r  Ü b e r lie fe ru n g  
d e r  Stücke und d e r  S in g u la r i tä t  ihres Rechtsinhalts k lären . A n  der  T a t 
sache jedoch, d aß  das P r iv i le g  in der  vorliegenden  F orm  echt ist und  
d a ß  es zusam m en m it dem  M a n d a t  des Herzogs ein besonders wichtiges 
Z eugn is  fü r  den  deutschen O stseehandel des 12. J a h rh u n d e r ts  b ildet,  k an n  
kein  Z w eife l bestehen-'5.

25 K. Jordan, Heinrich der Löwe und Dänemark, in: Geschichtliche Kräfte und 
Entscheidungen (Festschrift 0 .  Becker, Wiesbaden 1954), IG ff.

26 So schon Rörig, Reichssymbolik, 18 f. ( =  Wirtschaftskräfte, 503 f.).
* Erst bei der Korrektur kommt mir der Literaturbericht von G. A uthen Blom, 

Hansaen og Norden (SHT 1973, 66 ff.) zu Gesicht, in dem die Verfasserin 
S. 69 f. ebenfalls gegen die Thesen von Christensen erhebliche Bedenken 
geltend macht.

3 H G bll. 91



K I R C H E  U N D  C A R I T A S  
I M  L E B E N  D E R  G E N O S S E N S C H A F T  D E S  
D E U T S C H E N  K A U F M A N N S  Z U  B R Ü G G E

Von
H E R M A N  L E L O U X

I.
In  dem  Ja h rz e h n t  vor und  nach der  J a h rh u n d e r tw e n d e  ist u. a. in 

diesen B lä tte rn  das Problem  der  E n ts tehung  d e r  Genossenschaft der h a n 
sischen K aufleu te  in F la n d e rn  zu w iederholten  M alen , auch in scharfer 
polemischer Form , zur Diskussion gekommen. W i r  e r in n e rn  an  die N am en 
der H anseh is to r iker  S t e i n ,  I l ä p k e ,  S i m s o n ,  K i e s s e l b a c h ,  
die en tw ed er  d irek t oder ind irek t au f  diese F rag e  e in g eg an g en  s ind1. In  
der  Z usam m enfassung  d e r  bis d ah in  erzielten Forschungsergebnisse, die 
der N ie d e r lä n d e r  J. H. A. B e u k e n  mit seiner N im w eg en e r  Disser
ta tion  „De H anze  en V ia a n d e re n “ (M aastricht 1950) g ibt, w ird  zu diesem 
P rob lem  nicht S te llung  genom m en. W e n n  der  belgische H is to r ik e r  J .  A. 
v a n  H o u t t e ,  der  sich um die soziale und  wirtschaftliche Geschichte 
der  N ie d e r la n d e  besonders v e rd ien t gemacht h a t2, in se iner Rezension 
dieser A rb e it  schreibt3, d aß  h ie r  vor allem  die in s titu tione ile  Geschichte 
der  hansischen N ieder lassung  b eh an d e lt  w ird , eine se iner Ansicht nach 
überflüssige A rbeit ,  da  diese j a  schon vorliege, so charak teris ie rt  er zu 
gleicher Z e it  die Bem ühungen  d e r  ä lte ren  hansischen, von Deutschland 
aus be tr iebenen  Forschung. W a s  sich aber  bei d ieser wohl als eine n a tü r 
liche Folge d e r  d am aligen  Forschungsziele und  -a u fg a b e n  e rk lä ren  läßt, 
macht e r  dem  N ied e r län d e r ,  d e r  ein halbes J a h rh u n d e r t  spä te r  schreibt, 
zum V orw urf. E r  bem erkt, d a ß  noch im m er „een geschiedenis te schrijven“ 
wäre, und  zw ar „een geschiedenis, waarin zou besclireven worden, wat 
V iaanderen van de 13e tot de 16e eeaw betekend h e e ft voor de hansische 
econom ie . . .  en wat de H anzeeconom ie betekend h ee ft voor Viaanderen,

1 W alther Stein, Die Genossenschaft der deutschen Kaufleute zu Brügge in 
Flandern, Berlin 1890; ders., Über die ältesten Privilegien der Deutschen 
Hanse in Flandern und die ältere Handelspolitik Lübecks, HGhll. 1902, 
51 — 136; ders., Die deutsche Genossenschaft in Brügge und die Entstehung 
der deutschen Hanse, HGbll. 1908, 409—466; Rudolf Häpke, Brügges Entwick
lung zum mittelalterlichen W eltm arkt, Berlin 1908; G. Arnold Kiesselbach, 
Die wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Hanse und die Handelsstel
lung Hamburgs bis in die 2. H älfte  des 14. Jahrhunderts , Berlin 1907; Paul 
Simson, Die Organisation der Hanse in ihrem letzten Jahrhundert ,  HGbll. 
1907/08, 208—244, bzw. 381—438.

2 Vgl. seine Arbeit Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen, 
Zeist/A ntw erpen 1964.

3 Bijdragcn voor de geschiedenis der Nederlanden 6/1951 — 1952, 319.
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speciaal voor de Brugse m a rk t“. D aß  dies b isher noch im m er nicht gesche
h e n  ist, e r reg t  V erw underung , und  zw ar umso m ehr, als die Forschung, 
so scheint es, wirtschaftliche oder wirtschaftlich-politische M otive  bei der  
G rü n d u n g  d e r  Genossenschaft norddeutscher K aufleu te  in F la n d e rn  u n b e 
denklich angenom m en hat. N ebenbei w ird  ab e r  von  d e r  hansischen 
Geschichtsforschung auch au f  das Bedürfn is  h ingew iesen, d aß  der  K a u f
m a n n  in der  frem den  S tad t hatte , sich „zum Zweck geselligen  V erkehrs  
u n d  d e r  Pflege des heimischen Rechts“ zusam m enzuschließen4. D aß  aber 
auch noch andere  M otive sozialer A r t  zur G rü n d u n g  d e r  Genossenschaft 
ih re n  A n te il  beigesteuert haben  können, ist bisher, soweit w ir  die L age  
d e r  Forschung überblicken können, von d e r  H an seh is to r io g rap h ie  e n t
w e d e r  übersehen  oder aber einfach ü bergangen  w orden.

II.

Im  J a h re  1875 veröffentlichte K a r l  K o p p m a n n  ein wohl von 
e inem  S ekre tä r  des Deutschen K aufm anns  zu B rügge v e rfaß te s  M an u s
k r ip t5. Diese H andschrif t  be ru h t m it anderen , aus dem  Briigger, spä te r  
A n tw e rp e n e r  H ansekon to r  s tam m enden  M ate r ia l ien  im K ö lner  S ta d t
archiv, w oh in  sie am  Ende des 16. Jhs. ü b e rfü h r t  w u rd e 6. D as  W erkchen  
w a r  fü r  d ie jen igen  bestim m t, die innerha lb  de r  Genossenschaft, sei es als 
g ew äh lte  Ä lterleu te , sei es als besoldete Funk tionäre ,  e ine le i tende  S te l
lu n g  innehatten . D ie Schrift w urde, soweit w ir  fests te llen  konn ten , dam als  
v o n  d e r  Forschung kaum  beachtet, und  n u r  in d e r  oben a n g e fü h r ten  
A rb e i t  von  W a l th e r  Stein über die Genossenschaft des deutschen K a u f
m an n es  finden sich H inw eise, daß  er sie benutzt ha t.  E ine  A rb e it  aber 
w ie „D ie rechtliche G es ta ltu n g  de r  deutschen P lanse“7 fü h r t  u. a. wohl 
S teins A rb e it  als G ru n d lag e  an  — in diesem Z u sa m m e n h a n g  ist sie aber 
n u r  als S ek u n d ära rb e it  zu betrachten — w en d e t sich ab e r  nicht d irek t an 
d e n  „ L e i tfa d e n “ m it seinen A n g ab en  aus ers ter  H a n d .  D a  sich ab er  in 
d iesem  W e rk  A nha ltsp u n k te  finden lassen, die d a ra u f  h in au s lau fen , daß  
es nicht n u r  politisch-wirtschaftliche und  rek rea tive  M om en te  w aren , die

4 W alther Stein, Die Genossenschaft der deutschen Kaufleute usw., 10.
5 K. Koppmann, Leitfaden für die Älterleute des Deutschen Kaufmanns zu 

Brügge, Hamburg 1875. In  einigen Kleinigkeiten berichtigter Neudruck mit 
der Überschrift „Handbuch der Ordnung, Gebräuche und Gewohnheiten des 
deutschen Kaufmanns zu B r ü g g e . . . “ in Hans. UB X I  (1916), N r .  1234 (hier 
da tiert  auf „1500, nach A ugust“). Zur Person des Verfassers verweisen wir 
au f unseren Beitrag: Zum Leitfaden für die Älterleute des Deutschen Kauf
manns zu Brügge, in: Studia Germanica Gandensia 14/1973.

6 Das M anuskript trägt die Signatur Hanse— IV. Das Stadtarchiv h a t  auf unsere 
A nfrage  hin einen Mikrofilm herstellen lassen. Auch ermöglichte es uns, das 
M anuskript selbst zu studieren, indem es das Bändchen freundlicherweise im 
Rijksarchief Arnhem hinterlegte. W ir  möchten dafür hier unseren Dank 
aussprechen.

7 Heinrich Laubinger, Die rechtliche Gestaltung der deutschen Hanse, Disserta
tion Heidelberg 1929.

3*
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bei der  G rü n d u n g  der  Genossenschaft eine Rolle gespielt haben , möchten 
w ir aufs neue die A ufm erksam keit  au f  diese Q uelle lenken.

D as W erkchen en th ä lt  im ganzen  47 K apitel, denen  ein kurzes In h a lts 
verzeichnis vorangeht. Sie w erd en  von einem  V orw ort,  e iner A r t  E in le i
tung, und  einem  Nachwort, d e r  „conclusio“ e in g e rah m t8. D ie Kapitel 
en th a lten  u. a. die Vorschriften über  d ie  W a h l  de r  Ä lte r leu te ,  über die 
sog. A ud ienz  des K aufm anns, bei d e r  untersucht w ird , inw iew eit die 
einzelnen M itg lieder  der  G enossenschaft gegen die V ero rd n u n g en  und 
Regeln verstoßen  haben , und  über  d ie  feierliche V erlesung  d e r  P r iv ile 
gien, S ta tu te  und  O rd inanzen . F ü r  unsere Zwecke von B edeu tung  sind 
die A uskünfte , die uns das W erkchen  g ib t über die Beziehungen, die der 
K au fm an n  zu den  E inrich tungen soz ia l-car i ta t iver  und  sozial-religiöser 
A r t  und  zu einer Einzelperson hat.

Diese Beziehungen lassen sich in  d re i G ru p p e n  unterscheiden. D ie erste 
G ru p p e  b e faß t  sich m it den in B rügge ansässigen O rd en  der  Bettelmönche, 
u n te r  denen  de r  O rden  der  K arm e li te r  e inen  ganz  besonderen  Platz 
einnim m t. In  diesem Z u sam m en h an g  ist es in teressan t zu e rfah ren , in 
welchen konkreten, im L e itfad en  beschriebenen U m stä n d e n  dieses beson
dere V erhä ltn is  zum Ausdruck kom m t. S odann  befassen sich einige weitere 
K apitel m it den Banden, die zwischen den K aufleu ten  als Genossenschaft, 
als „natie“, wie sie in F la n d e rn  heiß t, und  den  unterschiedlichen P fa r r 
kirchen bestehen. In  einer d r i t te n  G ru p p e  lassen sich die Bem ühungen 
um die E rh a l tu n g  m ehrere r  B rügger  W o h ltä tigke itse in r ich tungen  und 
Klöster fü r  M än n e r  und F rau en  zusam m enfassen. Schließlich g ib t uns ein 
P a ra g ra p h  einen Eindruck von dem  V erhä ltn is  des K aufm annsvereins  
zu den  B eam ten der  kom m unalen  und  te r r i to r ia le n  B ehörden . U nd 
w enn das h ie r  K onsta tierte  s treng  genom m en auch nicht zu dem  gehört, 
w orau f  sich die A rg u m en ta tio n  au fbau t,  so scheint es uns doch nicht irre le 
van t zu sein, auch diese B estim m ungen zu erw ähnen , d a  es sich um einen 
K ontak t im sozialen Bereich h an d e lt ,  dem  j a  schließlich auch die f ra g 
lichen Beziehungen zu G ru n d e  liegen.

Bei den  beiden  wohl wichtigsten u n d  jed es  J a h r  w iederkehrenden  
Ereignissen, die das Leben d e r  Genossenschaft beherrschen, w ar  dem 
Kloster d e r  K arm elite r  eine wichtige Rolle zuerte ilt.  Im  Refektorium, 
dem  Speisesaal desselben, versam m elten  sich d a n n  die K aufleu te ; hier 
w ar  früher ,  als dem  K aufm ann  noch kein eigenes H au s  zur V erfügung 
stand, der  Gewichtsschrein und  das A rchiv  des K aufm annes. H ie r  hatten  
auch, so scheint es, die Beam ten  d e r  G enossenschaft ih ren  am tlichen Sitz9 
Jetz t, am  E n d e  des 15. Jhs., w a r  h ie r  noch im m er d e r  V ersam m lungsort 
bei offiziellen Ereignissen, h ie r  w u rd e  u. a. bei der  W a h l  d e r  Ä lterleu te

8 Für eine Beschreibung der Handschrift siehe unseren Beitrag Zum Leitfaden
für die Älterleute des Deutschen Kaufmanns zu Brügge (oben, Anm. 5).

9 Dr. Theo Luykx en drs. Jan  L. Broeckx, Brugge, erschienen 1943 in Brügge, 56.
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und  der  feierlichen V erlesung  de r  P riv ileg ien  das M eßopfer  dargebracht. 
Bei dem  ersten  de r  h ie r  g en a n n te n  H ochäm ter, einer Votivm esse vom 
H eiligen  Geist, w u rd en  die  priesterlichen G ew änder,  sowie d e r  Kelch, 
die s ilbernen  M eßkännchen, das W eih rau ch faß  und  das O sk u la to r iu m 10 
benutzt, die zum Besitz des K aufm anns  gehörten. F ür  dieses feierliche 
A m t ließ m an  speziell zwei schöne große Kerzen zu je  sechs P fu n d  und  
zwei neue A lta rk e rzen  zu j e  d re i P fu n d  anfertigen . V on den  drei G e is t
lichen, die dieses lev itie rte  H ocham t zelebrierten , bekam  d e r  Z e lebrans  
selbst 14 G rote , und d e r  assistierende D iakon, ebenso wie d e r  Subdiakon , je
4 G ro te  als V ergü tung . Sowohl fü r  den O rganisten  als auch fü r  dessen 
A ssis ten ten11 w u rd e  diese Sum m e ausgew orfen. D en M eß d ie n e rn  w urde  
ein B etrag  von 12 G ro te  zu r  V erfü g u n g  gestellt; die gem einen  K loster
b rü d er,  die fü r  den G esang  gesorgt ha tten , bekom m en fü r  ih re  T ä tig k e it  
je  2 G ro te ; fü r  den  F all aber, d a ß  sich u n te r  ihnen doctores o d e r  lectores 
befinden, so m uß m it e iner Sum m e von 4 G ro te  fü r  diese M önche gerech
net w erden. D ie A rb e it  des Küsters fü r das Z usam m en- u n d  A u se in a n d e r 
fa lten  de r  fü r  den liturgischen G ottesd ienst no tw endigen  P a ra m e n te  w ird  
m it 6 G ro te  belohnt. D er  P fö r tn e r  und  der  Koch, zu de ren  A u fg a b e n  es 
gehört, das R efek torium  nach d e r  anschließenden M ah lz e i t  w ieder 
zurechtzumachen, bekom m en je  2 G ro te 12. A u ß e r  diesen, fü r  j e d e n  E inze l
nen  bestim m ten G e ld b e träg en  bekom m t die ganze K o m m u n itä t  noch
5 Schilling zum  V erzehr. F ü r  das Schmücken des Priesterchores w äh ren d  
des G ottesdienstes sollen die K lerke und  die Knechte des K au fm an n es  
Sorge tragen . Sie sollen den  W and tepp ich , d e r  zum Besitz des K au f
m annes  gehört, und  d e r  m it A b b ild u n g en  des Kaisers u n d  d e r  K urfü rs ten  
bestickt ist13, neben  und  h in te r  dem  A lta r  an  die W a n d  im Priesterchor

10 Statt jedem Anwesenden den liturgischen Friedenskuß zu erteilen, wurde im 
M ittelalter das Oskulatorium dargereicht, ein „Täfelchen, auf dem das Bild des 
Heilandes oder eines Heiligen angebracht w ar“. Dies wurde dann  geküßt. 
Vgl. Nikolaus Gihr, Das heilige Meßopfer dogmatisch, liturgisch und aszetisch 
erklärt, Freiburg i. Br. 1907®—10, 664 ff. W eiter W . N o le t /P .  C. Boeren, 
Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, Amsterdam 1951, 273.

11 Soweit unsere Informationen reichen, wird der Terminus provisor nicht zur 
Bezeichnung einer liturgischen Funktion verwendet (vgl. u. a. A lbert Sleumer, 
Kirchcnlateinischcs Wörterbuch, Limburg a. d. Lahn 1926). W erd en  hier etwa 
diejenigen gemeint, die dem Organisten beim Spielen behilflich sind?

12 Nach dem Hochamt wurde den Älterleuten und deren Räten, den  Achtzehn
männern, ein Essen angeboten (vgl. § 14 und 15 des Leitfadens).

13 Eine Abbildung des Kaisers und der sieben Kurfürsten enthält auch die erste 
Seite eines ledergebundenen Pergamentkopiars, das im Kölner Stadtarchiv 
unter der Signatur Hanse I A aufbewahrt wird. In diesem Kopialbuch befin
den sich Abschriften von für den Kaufmann wichtigen Privilegien. Das Buch 
enthält insgesamt 16 mit M iniaturen und Randverzierung ornamentierte 
Seiten. Eine Abbildung in Farben dieser ersten Seite enthält der Katalog 
Agrippina, Kölner archivalische Kostbarkeiten, der gelegentlich einer 1971/ 
1972 veranstalteten Ausstellung hergestellt wurde.
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aufh än g en  lassen14. V or diesen Teppich sollen sich am  A n fa n g  der 
hl. Messe d an n  die Ä lte r leu te  des K aufm annes stellen; fü r  diese vorneh
m en G enossenschaftsfunktionäre w ird  d e r  Boden des Chores und  des 
Ganges, durch d en  sie vom  C hor zum R efektorium  gehen, m it  grünen 
Blättchen und  Z w eigen  bestreut. Dies g ilt  auch fü r  das K onto r  des K auf
m annes, das ab e r  zusätzlich noch m it B lum ensträußchen ausgeschmückt 
w erden  soll15. A u f  dieselbe h ie r  geschilderte W eise  w ird  8 T a g e  später 
die Kirche geschmückt und  die Messe zelebriert gelegentlich d e r  V erlesung 
der  P riv ileg ien , d ie  dem K aufm ann  von Seiten flandrischer Behörden 
g ew äh rt  w urden , u n d  d e r  S ta tu te  und  O rd inanzen , d ie  von d e r  G enossen
schaft selbst o der  von den H an ses täd ten  auf ih ren  T a g u n g e n  festgesetzt 
bzw. v e rk ü n d ig t w o rd en  w aren. N u n  ist dies aber  eine V otivm esse von 
der  heiligsten  D re ifa ltigke it .  A n  diesem solennen A m t bete ilig t sich auch 
w ieder de r  vo lls tänd ige  C hor un te r  B egle itung der  O rgel. N eu e  Kerzen 
aber  sind nun  nicht nötig, d a  die a lten  noch nicht ab g eb ran n t  sind und 
deshalb  auch je tz t  noch ihren  D ienst tun  können. W a s  d ie  M eß-  und 
andere  V erg ü tu n g en  betrifft, so w ird  bem erkt, d a ß  h ie r  d ieselben Summen 
zu gelten haben , d ie  auch bei dem  assistierten H ocham t gelegentlich der 
W a h l  d e r  Ä lte r leu te ,  die eine W oche eher s ta t tg e fu n d en  h a tte ,  ausge
w orfen  w orden  w aren . D ie schwarzen P a ra m e n te  im Besitz d e r  G enossen
schaft w erd en  am  M ontag , der  dem  soeben e rw äh n ten  S o n n tag  folgt, 
benutzt. Es w ird  d a n n  zum Jahresgedäch tn is  d e r  vers to rbenen  V ereins
m itg lieder, die e r tru n k en  sind oder bei der Sicherung d e r  G ü te r  des 
K aufm annes  ums L eben  gekom m en sind, ein assistiertes S ee lenam t zele
briert,  w ieder  m it dem  volls tänd igen  Chor. N u n  w ird  vo rn  in d e r  Kirche 
ein K ata fa lk  errichtet, der  m it dem  Leichentuch des K au fm an n s  gedeckt 
w ird ; an  den  Ecken w erd en  au f  K ande labern  L ichter aufgeste llt ,  neben 
denen  noch besondere  O pferkerzen  brennen. Nach dieser gesungenen 
hl. Messe w ird  das Offizium fü r  die A bgesto rbenen  gebetet. D ie  V er
gü tung  fü r  den  K onven t besteht diesm al aus 5 oder 6 Schilling G rote , die 
dessen P r io r  überreicht w erden.

Ist dieser K on tak t m it den B rügger K arm elite rn  in d e r  H aup tsache  von 
funk tionelle r  A rt ,  so g ibt es auch m it den  anderen  in d ieser S tad t  befind
lichen B ette lo rd en 18, nämlich dem  der  J a k o b in e r17, D o m in ik an e r  oder

14 Teppiche waren im damaligen Flandern sowohl für weltliche als für kirchliche 
Zwecke gesucht. M an unterschied zwischen tapiz de salle und tapiz de chapelle 
(G. T. van Ysselsteyn, Geschiedenis der tap ijtw everijen  in de Noordelijke 
Nederlanden, deel 1, Leiden 1936, 24 ff.).

15 Der Brauch, den Boden für vornehme Personen mit grünen Blättern und 
Zweigen zu bestreuen, geht u. a. auf biblische Vorbilder zurück. In dem an 
Prozessionen so reichen Mittelalter wird er besonders in den Sakraments
prozessionen viel Verwendung gefunden haben. (Vgl. Dr. R. R. Post, Kerk- 
geschiedenis van N ederland in de Middeleeuwen, U trecht/A ntw erpen 1957, 
deel 2, 294 ff.).

10 Die vier Orden waren schon lange in Brügge. Als erste werden die Domini-
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Pred igerm önche, de r  F ranz iskaner  oder  M inoriten  und  dem  O rd en  der 
A u g u s t in e r  V erb indungen . N eben  d e r  aus d e r  L ite ra tu r  bek an n ten  T a t 
sache, d a ß  der  K au fm an n  in d e r  Kirche d e r  A ugustiner  G rä b e r  besitzt, 
in denen  er seine T o te n  beisetzen k a n n 18, w ird  h ie r  n u n  d e r  U m stan d  
e rw äh n t ,  d aß  die Genossenschaft an  d e r  In s ta n d h a l tu n g  d e r  Kirchen 
dieser O rd e n  in teressiert ist. Es w ird  bem erkt, d aß  sie den  K löstern  G la s 
fenste r  gestif te t  h a t  und  d aß  die K löster diese m it S orgfa lt  zu u n te rh a lte n  
h ab en ;  dieses w ird  vom L e itfad en v erfasse r  den  veran tw ortlichen  V e r
tre te rn  des K aufm annes  besonders scharf ans H erz  ge leg t19. Auch fü r  den 
L eb en su n te rh a lt  d e r  K losterbew ohner fü h lt  sich der  K au fm an n  als G enos
senschaft verantw ortlich . Z u r  Fastenzeit bekom m en sowohl d ie  Jak o b in e r  
als auch A ugus tiner  und  F ranz iskaner  eine T o n n e  H e r in g  geschenkt. Das 
besondere  V erh ä ltn is  zu den  K arm eli te rn  w ird  durch ein Geschenk von 
zwei T o n n e n  s ta tt  e iner T onne  nachdrücklich betont. A u ß e rd e m  bekom m t 
diese K lostergem einschaft zum A d v e n t  aufs neue eine T o n n e  H e r in g ,  was 
m it  d e r  B em erkung  beg ründe t w ird , d aß  d e r  K au fm an n  h ie r  sein R efek
to rium  h a t  u n d  m ehrere  K aufleute  dam als  zu den  G rü n d e rn  dieser m ö n 
chischen N ieder lassung  gehört haben.

Auch zwischen den  B rügger P fa rrk irchen  und  den niederdeutschen 
K aufleu ten  bestehen Bande. Auch h ie r  h a t te n  die O sterlinge  ihren  Bei
t r a g  zur In s ta n d h a l tu n g  der  K irchengebäude durch die S tif tu n g  von G la s 
fen s te rn  geleistet; auch fü r  diese Fä lle  weist d e r  S ekre tä r  w ie d e r  au f  die 
von  den  P fa r re ie n  übernom m enen  Pflichten hin, diese F en s te r  in gutem  
Z u s ta n d  zu erha lten . G e n a n n t  w erd en  die Kirchen von St. Ja c o p 20, 
St. G illis  u n d  St. Salvator, aber  auch fü r  die anderen  P fa rrk irch en  gilt 
dasselbe, was, wie d e r  L e itfad en v erfasse r  m itte ilt ,  in dem  im K ontor

kaner schon 1234 angekommen sein; einige Jah re  später erscheinen die F ran
ziskaner; im Jahre  1266 treffen die Karmeliter ein und die Augustiner im 
J ah re  1276 (J. A. van Houtte, Brugge vroeger en nu, Bussum 1969, Fibula- 
Heemschutreeks nr. 4, 17).

17 M it den Jakobinern im Leitfadentext werden die Dominikaner gemeint (vgl. 
Verdam, M iddelnederlands Handwoordenboek. W ahrig , Deutsches W ö rte r
buch, Gütersloh 1968, verzeichnet diese Bedeutung nicht). Diese erhielten ihren 
N am en nach dem Kloster in der rue St. Jacques in Paris, die ihrerseits wieder 
nach den Pilgern, die nach St. Jakob von Compostella zogen, genannt wurde.

18 L. Gilliodts van Severen, Cartulairc de l’ancienne dstaple de Brugcs, Bruges 
1904, tome 2, 95.

19 Kopien von diesen Urkunden sowie von denen, die sich auf die Stiftung von 
Glasfenstern für die Pfarrkirchen beziehen, befinden sich im K opiar Hanse 
I H  im Kölner Stadtarchiv, und zwar angefangen mit fol. 127a ff. Die meisten 
dieser Kopien sind von der H and von mag. Gerard Bruens von Deventer 
geschrieben, der wohl auch den Leitfaden verfaßt hat (vgl. unseren Beitrag 
Zum Leitfaden . . .  usw.).

20 Brügge zählte im ganzen 8 Pfarrkirchen, die für Stiftungen in Betracht kom
men konnten, und zwar außer den drei genannten noch die Kirchen unserer 
lieben Frau, der hl. M agdalena (früher St. Catharina), der hl. A nna, hl. W a l
burga, des hl. Donatians (Luykx-Brocckx, op. cit. 147).
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befindlichen L e d e rb an d  aufgezeichnet ist21. D e r  K au fm an n  soll nämlich 
d a ra u f  achten, d aß  bei Schäden an  den  F enstern  die A usbesserung v o r
genom m en w erde und  m an  solle, w enn  nach w iederho lten  W a rn u n g e n  
diese R ep a ra tu ren  unterb le iben , even tue ll  gerichtlich gegen die V e ra n t
wortlichen vorgehen.

In te ressan t ist die Bestim m ung im L e itfad en , d a ß  die N a t io n  bei der 
ersten hl. Messe eines neugew eih ten  Priesters, d e r  sog. prim itia , durch 
einige Ä lte r leu te  vertre ten  sein soll. A ls Geschenk em p fän g t der  Ncu- 
p rieste r  d a n n  einen B etrag  von 3 S tüver  p ro  D ritte l  von Seiten der 
Genossenschaft; diese Sum m e w ird  um einen  S tüver  oder m ehr  als pe r
sönliches Geschenk vom  jew eiligen  K a u fm an n sv e r tre te r  verm ehrt.  Falls 
aber  nicht genügend  V er tre te r  anw esend  sein können, so gilt  e in G enos
senschaftsbeitrag von einem  G o ld p fen n ig  im W e r t  von 4,5 oder  5 Schil
ling, d am it  die E hre  des K aufm anns  hochgehalten  w ird 22.

Auch im sozia l-carita tiven  Bereich s teuern  d ie  O sterlinge ih r  Scherflein 
bei. D en  A rm en  w ird  nach dem  feierlichen S eelenam t als O p fe r  von 
Seiten des K aufm anns  zugunsten d e r  A bgeschiedenen ein kleines G e ld 
stück überreicht23. Z um  M ittw in te r ,  gegen W eihnach ten , und  zum K ar
f re itag  w erden  w ieder  die v ie r  O rden , gem ein t s ind  wohl w ieder  die 
B ette lorden , nicht vergessen. Diese Bettelm önche bekom m en je tz t  also 
w ieder A lm osen, sowie auch die zu B ett l iegenden  K ranken , die Kranken, 
fü r  die die G ilden  die V eran tw o rtu n g  übernom m en  haben , die anderen  
K ranken  un te r  de r  Bevölkerung24, die G efan g en en  im K erker25 und  die

21 Mit diesem Buch wird wohl das unter Fußnote 19 genannte Kopiar gemeint. 
Es ist ein von mehreren Händen beschriebener Papierfoliant mit Kopien von 
Rezessen, Privilegien und sonstigen Urkunden, die für die Praxis des Alltags 
von Bedeutung waren. Es ist von den Sekretären wohl selbst geführt worden, 
da die meisten der H ände wohl als solche zu identifizieren sind. Vgl. vom Ver
fasser die Arbeit Z ur Sprache in der ausgehenden Korrespondenz des han
sischen Kaufmanns zu Brügge, 2 Bde., Dissertation G ent 1971, maschinen
schriftlich vervielfältigt. H ier möchten wir besonders auf den ersten Band, 
59 ff., und auf die Abbildungen der H ände  hinten in diesem Band verweisen 
( =  Korrespondenz).

22 Zum Vergleich sei auf die Fälle hingewiesen, die von R. R. Post in seinem 
W erk Kerkelijke verhoudingen in N ederland voor de reformatie van 1508 
tot ±  1580, Utrecht 1954, 68 angeführt werden.

23 Ob es sich hier um die Armen handelt, die in der Kirche der hl. Messe bei
wohnten, ist nicht deutlich. Eine andere Möglichkeit wäre, daß der Kaufmann 
für jeden Armen, für den sidi die sog. „dischmeesters“, die A rm enväter der 
Pfarrkirchen, verantwortlich fühlten, einen bestimmten Betrag zur Verfügung 
stellte. (Vgl. Ad. Duclos, Bruges, Histoire et Souvenirs, Bruges 1910, 306; 
P. van Zeir, De inrichtung van de Armendissen van de oude Brugse stads- 
parochies voor 1526, Handelingen Emulation deel XCVII/1960, 104— 153).

24 Der Leitfadenverfasser unterscheidet hier zwei Gruppen von Armen, nämlich 
die „verweecten“ und die Armen „int ghemene“. Die erste Gruppe besteht 
wohl aus den arm gewordenen Gildemitgliedern, für die die Gilde verant
wortlich war (vgl. J. de Smet, Het Sint-Eloois-gasthuis te Brugge in 1399, in 
Handelingen Emulation 98/1961, 93 ff. Ad. Duclos, op. cit., 303). Die anderen
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A rm en  in den  H ä u se rn  de r  a rm en  Schwestern, und  zw ar im K loster 
B ethan ie  der  A u g u s t in e r in n en  in der  C a rm e ls traa t26, die im K loster der  
„Z w artzus te rs“ in d e r  K as tan jeb o o m straa t27 und  im Kloster d e r  F ranz is 
k an ern o n n en  in d e r  G a n ss tra a t28. A u ß erd em  w erden  noch m it  N am en  
g e n a n n t  die G rau en  Schwestern der  hl. E lisabeth  in dem  „O ude  Z a k “29 
u n d  als einzige P r iv a tp e rso n  die Tochter des ehem aligen  Sekre tä rs  des 
deutschen K aufm annes  magister G osw in Boom houw er von C oesfelt30, 
die als K lausnerin  im K onvent d e r  B egarden  in der  C a ta r in a s tra a t  
w o h n t31. A u f  d e r  L iste de r jen igen , die auch vom K aufm ann  un te rs tü tz t 
w erden , stehen noch zahlreiche andere ;  sie w erd en  zw ar nicht genann t, 
a b e r  der  fü r  sie festgesetzte G e ld b e trag  ist im Buch verzeichnet. G e n a n n t

Arm en sind wohl diejenigen, die nicht unter die Verantwortlichkeit der Gilden 
fallen, und die wohl zu den sog. Hausarmen gerechnet werden können.

25 M it „doncker cam er“ im Text ist das Brügger Gefängnis, das „Steen“, gemeint 
(Ad. Duclos, op. cit., 117).

26 Das hier erwähnte Kloster der Augustinerinnen wurde um 1462 gegründet. 
Es wurde auch Maegdendal genannt und nahm sich armer bußfertiger Frauen 
an (Ad. Duclos, op. cit., 302, 304 ff.).

27 In  der Kastanjeboomstraat befand sich der Konvent der sog. arm en Nonnen. 
Sie hatten eine Schule zum Unterricht im Spitzenklöppeln, Nähen und Stricken 
(Ad. Duclos, op. cit., 299 u. 500); weiter vgl. A. Schouteet, Catalogus van oude 
plannen en tekeningen van Brugse huizen en gebouwen op het stadsarchief 
van Brugge (Bulletin Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land- 
schappen 10/1959, 247—414), wo dieses Kloster noch im Jah re  1753 auf 
S. 372 f. im Zusammenhang mit Umbauten angeführt wird.

28 Das Kloster der Franziskanerinnen des dritten Ordens lag in der Gansstraat. 
Im Volksmund hießen die Schwestern die „Maergere Sox“, was wohl auf die 
bedürftigen Umstände, unter denen sie lebten, zurückzuführen w ar (Ad. Duclos, 
op. cit., 564).

29 Die „Grauwzusters“ hatten ein Kloster im „Oude Z ak “. Sie gehörten zum 
Tertiarierorden des hl. Franziskus. Ihre Sorge galt vor allem den arm en Frem 
den (Ad. Duclos, op. cit., 304 und 548).
Nach Luc Devliegher, Kunstpatrimonium van W est-Viaanderen, deel 3: De 
Huizen te Brugge, Lannoo T ie lt /D en  H aag  1968, befindet sich je tz t  noch auf 
der Nummer 55 dieser Straße ein Giebel, der zu diesem Kloster gehörte.

80 Dieser bedeutende Sekretär war von 1441 bis 1474 für den deutschen K auf
mann tätig. Er liegt in der Karmelkirche begraben. Für sein Leben vgl. Kor
respondenz (oben, Anm. 21), Bd. 1, 22 ff.

31 Die im Leitfaden erwähnte Klausnerin ist zweifelsohne „la soeur Laurence 
Boomhouwers, jadis soeur ä la Potterie, unde nu clusenesse binnen den con- 
vente ende godshuuse van den Boomgaerde“, für deren Lebensunterhalt nach 
einer Urkunde vom 26. August 1501 sich mehrere Leute verpflichtet hatten 
(L. Gilliodts van Severen, Inventaire diplomatique des archives de l’ancienne 
ecole Bogarde ä Bruges etc., 2 Bde., Bruges 1899, tome 2, 371). Ob sie zu 
den sieben Schwestern gehörte, die 1515 auf Betreiben der S tadtverw altung  
das Kloster verlassen mußten, da in diesem Männerkonvent dem Klostergeist 
widrige Zustände entstanden waren, wird nicht erwähnt (vgl. Z eger van Male, 
Een beschrijving van de Bogardenschool te Brugge omstreeks 1555, hrsg. von 
A. Schouteet, Brugge 1960, 9). Für das kommunale Krankenhaus der Potterie 
vgl. Ad. Duclos, op. cit., 302 ff. Das Kloster der Begarden, die schon seit 1252 
in Brügge waren, befand sich in der Catharinastraat. Sie gehörten zum T e r
tiarierorden des hl. Franziskus und leiteten u. a. ein W aisenhaus, in dem den 
Jungen das W eben gelehrt wurde (Ad. Duclos, op. cit., 302, 502 f.).
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w erden  w eiter  noch die O bservan ten  au ß erh a lb  d e r  S ta d t  Brügge, die bei 
de r  „E zelspoort“ ih r  K loster h a t te n 32. Sie em p fan g en  in d e r  Fastenzeit 
ein Geldgeschenk fü r  B ier oder  aber  fü r ö l  und  Obst.

Aufschlußreich fü r  das V erhältn is  zwischen dem  K au fm an n  und  der 
B rügger  Bevölkerung  ist w eiter  der P a ra g ra p h ,  in dem  von Geschenken 
fü r  Beam te im D ienst d e r  kom m unalen  und  te r r i to r ia le n  B ehörden  die 
Rede ist. Im  U m g a n g  von St. D onaas33 bekom m en die  K lerke d e r  „camer 
van B rugge“™, also die K lerke der  städtischen V erw altu n g , m it denen 
zw eifelsohne d e r  K au fm an n  häufig zu tun  hatte , e ine bestim m te G e ld 
summe geschenkt. Zugleich em pfangen  auch die B eam ten  des „schont“, des 
V ertre ters  des L an d esh errn ,  „des heren knapen“, d ie  u n te r  dem  N am en 
„sarganten“ ih ren  D iens t verrich ten35, und  w eite r  noch andere ,  unge
n an n te  Beam te ein Geldgeschenk. D er  G esam tb e trag  d e r  zur V erfügung  
steht, ist 8 oder  9 P fu n d  G rote . Charakteristisch fü r  die S ituation  um 
1500 ist die B em erkung  des L e itfadenverfassers , d a ß  f rü h e r  m ehr  G eld 
ausgew orfen  w urde, d a ß  m an  aber  je tz t, wo ein ige B eam te nicht m ehr 
in F rage  kom m en, d a  sie den  K aufm ann  nicht g en ü g en d  g e fö rd e r t  haben, 
den ausgew orfenen  B etrag  au f  obige Sum m e h ab e  h erabse tzen  können.

I II .

A us den  aus dem  L e itfad en  zusam m engetragenen  E inze lhe iten  geht 
w ohl e indeu tig  hervor, d aß  die Genossenschaft hansischer K auf  leute in 
B rügge um  1500 sich im sozia l-carita tiven  Bereich fü r  das W o h l  ihrer 
flämischen M itb ü rg e r  und  im sozial-kirchlichen Bereich fü r  die In s ta n d 
h a l tu n g  de r  fü r den religiösen K ult erforderlichen  B aulichkeiten  veran t-  
w ortlid i fühlte . Soviel in seinem V erm ögen lag, un te rs tü tz te  d e r  K auf
m a n n  sie durch finanzielle u n d  m aterie lle  H ilfe .

V on  ausschlaggebender B edeutung h ie r  ist u. E. w oh l die Tatsache, daß 
der  L e itfad en v erfasse r  uns diese M itte ilungen  in e in e r  Schrift macht, die 
die R egeln  gibt fü r  das, was zum W esen  der  hansischen Genossenschaft 
gehört, nämlich die Zusam m ense tzung  des V ors tan d s  u n d  dessen W ahl, 
A udienz  des K aufm anns  und  die V erlesung  d e r  P r iv i leg ien  und  der 
w eite ren  A no rd n u n g en . Diese drei b ilden das R ückgrat des äußeren , sicht
b a ren  genossenschaftlichen Lebens, ohne diese ist d ie  N a t io n  körperlos, 
ohne sie besteht sie einfach nicht. F ü r  den V erfasser,  so h a t  es den A n 
schein, s teht die A k tiv i tä t  im Bereich christlicher C a r i ta s  au f  der  gleichen 
Ebene, und  fü r  ihn  ist sie als solches wohl Ausdruck eines inneren , unsicht
b a ren  genossenschaftlichen Lebens. Es begegnen h ie r  zwei W irklichkeiten ,

32 Luykx-Broeckx, op. cit., 156.
33 Für diese Kirche vgl. Ad. Duclos, op. cit., 278; J. A. van Houtte, Brugge usw., 7.
34 Es sind dies die kommunalen Beamten, die die Sachen des Kaufmanns bei der 

Stadtbehörde anhängig machen (Ad. Duclos, op. cit., 172).
35 Für diese Beamten vgl. Ad. Duclos, op. cit., 155 ff.
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d en en  er in geb ü h ren d er  W eise  seine A ufm erksam keit  zuw endet. E r  v e r 
m it te l t  so, wie m an  an nehm en  darf,  das Em pfinden  der  G enossenschafts
m itg l ied e r  und  gibt sich als ein K ind se iner Z e it  zu erkennen . E r lebte 
näm lich in e iner Gesellschaft, d ie m it „kerk en godsdienst. ten  nauwste 
v erw even “ w a r36. D er  religiöse G ru n d g ed an k e  b ilde te  d ie  Ü berzeugung , 
d aß  m an  sich durch die G o ttesvereh rung  und  christliche N ächstenliebe den  
ew igen  L ohn  des H im m els  e rw erben  könne. Im  Z e n tru m  dieser G o ttes
v e re h ru n g  s tand  das hl. M eßopfer, wodurch G o tt  „das W e rk  d e r  E rlösung 
in  se iner Kirche“ hauptsächlich ausführe37. F ü r  d ie  D a rb r in g u n g  dieses 
O pfers  sind K ults tä tten  erforderlich, und es ist eine go ttgefä llige  T a t,  
w en n  m an  diese errichtet und  instandhält .  W e g e n  ih re r  g ro ß en  Im portanz  
also fü r  den Christen  begleite te  die hl. Messe die W a h l  d e r  Ä lte r leu te  
u n d  die V erlesung  der  P riv ileg ien , S ta tu te  u n d  O rd in an zen . In  der 
Requiem m esse, der  jedes  M itg lied  beiw ohnen  sollte, w ie ausdrücklich 
b em erk t w urde, kam  die kirchliche L ehre  von d e r  „communio sanclorurri‘ 
zum Ausdruck, nach d e r  „die G lieder  de r  Kirche h ie r  au f  E rd e n  m it den 
H e il ig en  im H im m el und  den Seelen d e r  A bges to rbenen  im Fegefeuer 
eine Genossenschaft b ilden, so zwar, d aß  die V erd ienste  des e inen  G lie 
des dem  anderen  zugute k om m en“38. D ie  christliche N ächstenliebe für 
A rm e  u n d  K ranke ist d a n n  als eine praktische Konsequenz d e r  G ottes
v e re h ru n g  im S inne des W o rtes  des H e r rn  (Mt. 25, 40) „W as  ih r  einem  
dieser m einer  geringsten  B rüder  getan  hab t,  das h ab t  ih r  m ir  g e ta n “39 
anzusehen. Diese religiös insp irierten  M otive, d ie  sich h in te r  der vom 
K au fm an n sv ere in  in d e r  P rax is  a n g ew an d ten  christlichen C aritas  
erblicken lassen, s tan d en  auch bei der  G rü n d u n g  der  m itte la lte rlichen  
G ild e n  und  Brüderschaften  P a te 40. K orpora tive  W ohlfah rtsp flege , die 
neben  der  au f  persönlichem Reichtum beruhenden , vom  In d iv id u u m  
b e tr ieb en en  C aritas  s tand , w ar  eine der  A u fg ab en  d e r  sp ä te ren  G ilden , 
wo d e r  wirtschaftliche A spek t zw ar eine wichtige, w enn  nicht die wich
tigste  Rolle gespielt h ab en  m ag41, und  sie b ilde te  nebst E rb a u u n g  und 
gese lliger U n te rh a l tu n g  den  wichtigsten G ru n d  zur E rr ich tung  von B ru 
derschaften , die im N o rd en  D eu tsd ilands  auch un te r  d em  N am en  
„ K a la n d “ bekann t s ind42. Diese zeichneten sich u. a. in n iederdeu tschen

36 W . Jappe  Alberts, De middeleeuwse stad, Fibulareeks 6, Bussum 19682, 73.
37 Nikolaus Gihr, op. cit., 167.
38 Franz Meffert, Caritas und Krankenwesen bis zum Ausgang des Mittelalters, 

Freiburg i. Br. 1927, 324.
39 Konstantin Rösch, Das Neue Testament, Paderborn 1935, 69.
40 W . W ernet, Kurzgefaßte Geschichte des Handwerks in Deutschland, Dortmund 

1953, 36; E. Huys, Duizend ja a r  mutualiteit bij de Vlaamse gilden, Kortrijk 
1926, 19 ff.; Franz Meffert, op. cit., 324 ff.; Georg Ratzinger, Geschichte der 
kirchlichen Armenpflege, Freiburg i. Br. 1868, 284 ff.

41 Georg Ratzinger, op. cit., 284.
42 id., 286.
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S täd ten  durch eine große ca r i ta t iv e  T ä tig k e i t  aus43. E ine  V orste llung  von 
dem  U m fa n g  dieser durch den  k o rpo ra tiven  G eist des M itte la lte rs  en t
fa l te ten  T ä tig k e i t  bekom m t m an , w en n  m an  liest, d aß  es im L aufe  des
14. Jhs. in Köln an  80 und in Lübeck an  70 B ruderschaften  gegeben ha t44. 
U n d  w enn  sich K aufleu te  aus diesen S täd ten  in der  frem d en  S tad t n ieder
lassen, so d a r f  m an  annehm en, d aß  sie nicht n u r  aus wirtschaftlichen 
G rü n d e n  Zusam m enschluß suchen, sondern  auch durch das Geselligkeits
bedürfn is  und durch religiöse Ü berzeugungen  zur G rü n d u n g  von Genos
senschaften v e ra n la ß t  w erden. V on diesen beiden  le tz ten  ist das G esellig
keitsbedürfn is  nicht n u r  fü r die H anseh is to riog raph ie ,  wie oben erw ähnt 
w urde, G ru n d  zum Zusam m enschluß G leichgesinnter, sondern  auch die 
L iteraturgeschichte erblickt in ihm einen  m ächtigen F ak to r  literarischer 
E n tlehnung . In  plastischer W eise  schildert sie uns nämlich, wie im geselli
gen Kreis he ite r  gestim m ter F reu n d e  niederländisches literarisches G e d a n 
k engu t in niederdeutsche G eis te r  au fgenom m en w u rd e 45. A us dem  religiös 
inspirierten , im L e itfad en  zum Ausdruck kom m enden  V erha lten  der 
deutschen Genossenschaft gegenüber d e r  flämischen Bevölkerung  möchten 
w ir  schließen, d aß  bei d e r  G rü n d u n g  dieser Genossenschaft, die, wenn 
w ir  richtig sehen, von der H anseh is to r iog raph ie  e tw a  um 1250 angesetzt 
w ird 46, zusätzlich auch religiöse M otive eine Rolle gespie lt haben. Diese 
B ehaup tung  braucht sich freilich nicht n u r  m it d e r  oben vorgebrachten 
A rg u m en ta tio n , die sich im wesentlichen a u f  d ie  a llgem ein  religiöse 
Ü berzeugung  und Prax is  des m itte lalte rlichen  M enschen stützt, zu begnü
gen. D enn  w enn  w ir aus dem  L e itfaden , wie oben schon bem erk t wurde, 
e rfah ren , d aß  persönliche C aritas  e in iger hansischer K aufleu te  an der 
G rü n d u n g  des K arm elite rk losters47 beteilig t w ar, u n d  d a ß  sie weiter 
auch die Errich tung eines H ospita ls  in H oek  e tw as  spä te r  veran laß t 
h a t te 48, so scheint uns die A n n ah m e  auch e iner  genossenschaftlichen 
T ä tig k e i t  au f  diesem G ebiet nicht ganz grundlos  zu sein. D ie Tatsache, 
d a ß  cari ta t ive  A ufgaben  bei d e r  G rü n d u n g  a n d e re r  ausländischer Genos
senschaften, wie von der  spanischen bezeugt w ird , in  B rügge im V order
g ru n d  s tan d en 49, kann  diese H ypo these  n u r  verstärken .

D aß  die H anseh isto riograph ie  b isher nicht au f  d iesen  A spekt bei der 
E n ts tehung  der  hansischen Genossenschaft in B rügge au fm erksam  gemacht 
hat, läß t  sich vielleicht d a ra u f  zurückführen, d aß  A k tiv i tä t  im sozial-

43 Franz Meffert, op. cit., 327 ff.
44 id., 333.
45 W olfgang Stammler, Geschichte der niederdeutschen L iteratur, Leipzig 1920, 

Neudr. Darmstadt 1968, 48.
46 Vgl. die oben angeführten Arbeiten von Stein u. a.
47 Leitfaden für die Älterleute . . .  usw., hrsg. von Karl Koppmann, Kapitel 32, 25.
48 Vgl. W alther Stein, Über die ältesten Privilegien der deutschen Hanse in 

Flandern und die ältere Handelspolitik Lübecks, HGbll. 1902, 51 — 136, 93.
49 J. Marechal, La colonie espagnole de Bruges du X IV e  au X V Ie  siede, Revue 

du Nord, to m e X X X V , no. 137/1953, 5—40, 13.
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car i ta t iv e n  und sozial-kirchlichen Bereich in den Geschichtsquellen re la tiv  
sporadisch und vage e rw ä h n t  w ird. H ie r  spielt u. E. wohl d e r  U m stan d  
eine Rolle, d a ß  die praktische A n w en d u n g  der  christlichen C aritas  als 
etw as ganz N atürliches zum  christlichen Lebensw andel gehörte , und  als 
solches keiner E rw äh n u n g  und  Aufzeichnung bedurfte ;  auch w ird  ohne 
Z w eife l das bekann te  (Mt. 6, 3) „W en n  du A lm osen gibst, soll die L inke 
nicht wissen, was deine Rechte tut, dam it  dein A lm osen im V erborgenen  
b le ib t“50 seinen Einfluß ausgeüb t h ab en 51. Ob für die be treffenden  F o r 
scher gilt, daß  ihnen das V erständn is  fü r  die Bedeutung  von Kirche und  
Relig ion  fehlte, „waartoe helaas nog verschillende historici in  ons land  
geneigd z i jn “, wie d e r  n iederländische H is to riker  sich ä u ß e r t52, verm ögen 
w ir  nicht zu beurteilen.

50 K . R ösch, op. c it., 22.
51 W . Jappc Alberts, op. cit., 97.
52 idem, 73.



M I S Z E L L E N

S T A D T G E S C H I C H T E  O H N E  S O Z I O L O G I E

Von

R O L F  S P R A N D E L

E d i t h  E n n e n ,  Die europäische Stadt des Mittelalters (Sammlung Van- 
denhoeck, Göttingen 1972, Vandenhoeck und Ruprecht, 287 S.) —

D as Buch stellt  in e iner „K urzfassung“ die T h e m a tik  d e r  1953 erschie
nenen  „Frühgeschichte der  europäischen S ta d t“ u n te r  Berücksichtigung 
der  se itherigen  Forschung und  m it e iner V er lä n g e ru n g  in das  S pätm itte l
a lte r  h in e in  dar .  D ie s tarke Berücksichtigung des H a n d e ls  — vor allem 
im frühen  und  hohen  M itte la l te r  — w eitet das Buch streckenweise zu 
e iner m itte la lte rlichen  W irtschaftsgeschichte aus. D as  Buch ist m it einer 
g roßen  K enntn is  de r  lebhaften  stadtgeschichtlichen Forschung geschrieben 
und  ist a l le in  schon lesensw ert w egen der  zahlreichen in  ihm  en th a l
tenen  R efera te  e inzelner M onograph ien  über e inzelne  S täd te  u n d  P ro 
bleme. Es finden sich treffende zusam m enfassende S te llu n g n ah m en  zur 
Forschungssituation, wie e tw a über das unterschiedliche und  unabgeschlos
sene Bild d e r  spätm itte la lte r lichen  W ir tsch a f tsk o n ju n k tu r  (S. 204). In  der 
„Schlußbetrachtung“ w ird  die F rag e  gestellt: was kön n en  w ir  von der 
m itte lalterlichen  Stadtgeschichte le rnen?  D abei w erd en  an reg en d e  Beob
achtungen über Vergleichbares und  U nterschiede zwischen d e r  m itte la lte r
lichen u n d  m od ern en  S tad t gemacht. D a rü b e r  h inaus  scheint uns in dieser 
F rage  die P rob lem atik  des ganzen  Buches zu stecken.

In  der  E in le itu n g  bem üht sich die V erfasserin  um  einen  Stadtbegriff  
(S. 11 f.). „ H e u te “ a rbe ite t  m an  bew ußt nicht m eh r  m it  e inem  „starren 
K r i te r iu m “, sondern  m it e inem  „K r ite r ien b ü n d e l“ . M a n  sieht nicht so 
recht den  U ntersch ied  gegenüber f rüher , denn  die V erfasse rin  schreibt: 
D ie S tad th is to riker  h ä t te n  schon seit G. v. Below e in  „K rite r ien b ü n d e l“ 
gehandhab t.  L ieg t d e r  U nterschied vielleicht darin , d a ß  f rü h e r  eine feste 
Z ah l von K rite r ien  zum Bündel gehörte, w äh ren d  h eu te  „die Z usam m en
setzung nach Z e it  und  O rt  v a r i ie r t“ ? D a n n  w ürde  m a n  aber  f ra g e n  müs
sen, welche M in im a lan fo rd e ru n g en  an  das B ündel gerichtet werden, 
welche K ri te r ien  auch heute unverzichtbar sind. D iese F ra g e  lä ß t  die V er
fasserin offen. U nterschw ellig  scheint sie sie aber  b e a n tw o r te t  zu haben, 
denn im F o r tg a n g  w ird  im m er w ieder  von P h ä n o m e n e n  gesagt, das seien 
keine S tädte , oder  noch keine S täd te  (S. 55, 57, 85). D ie  Scheu vor einer 
k laren  S tad tdefin ition  scheint dam it  zusam m enzuhängen , d a ß  die  V erfas
serin nicht richtig einschätzt, welches methodische H ilfsm it te l  de r  Histo-
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rike r  m it seiner Sprache hat. W ie  soll m an  es sonst verstehen , daß  
die V erfasse rin  dem  K rite rienbünde l der  ä l te ren  Stadtgeschichtsforsdiung 
v o rw irf t ,  „Es decke nicht die W irk lich k e it“. K ann  denn  irgende ine  D e 
finition d ie  „W irk lichkeit“ decken, ist es nicht v ie lm ehr ih re  A ufgabe, 
A usschnitte  aus der  W irklichkeit herauszunehm en , die ganz beliebig sein 
können, w en n  sie n u r  dem  bestim m ten Z ie l  des H is to rikers  methodisch 
d ienen?

W a s  schreibt die V erfasserin  über  die E n ts tehung  der  m itte la lte rlichen  
S ta d t?  Es g ib t  m ehrere  „U rsp ru n g sk rä f te “ : „Das röm isdie  E r b e “, „Die 
L e b en sk ra f t  d e r  ju n g e n  germ anischen V ö lk e r“ (S. 46), das „religiöse 
G e fü h l“ (S. 91) u. a. Diese Begriffsbildung lehn t sich in e in e r  unglück
lichen W eise  an  eine vorwissenschaftliche U m gangssprache an. (Das 
gleiche g il t  von dem : „M älarsee, d e r  ku ltu rträch tigsten  L andschaft  Schwe
dens wohl bis au f  den  heu tigen  T a g “ [S. 47] oder  dem  „le tz ten  A u fb ä u 
m en des H e id en tu m s an  d e r  O stsee“ im beg in n en d en  11. J a h rh u n d e r t  
[S. 174], den  G esellen  in d e r  spä tm itte la lterlichen  Stadt, „einem  Elem ent 
der  U n ru h e  und  M eu te re i“ [S. 208]). Schwerer w iegt es, d a ß  d a r in  ganz 
unreflektierte , he terogene V orste llungen  von historischer K ra f t  im p li
ziert sind: D ie A nalog ie  des ju n g e n  Volkes zum ju n g e n  M enschen, „G e
fü h le “ als K raftque lle  (vielleicht im U nterschied zur R atio  u n d  zur Kon- 
venienz?) u n d  die T ra d it io n ,  die wohl besser als A ngebo t o d e r  als V o r
b ild  d en n  als K ra f t  zu bezeichnen w äre . D ie V erfasse rin  w eh r t  sich gegen 
eine n u r  ökonomische D eu tung  de r  m itte la lte rlichen  S tad ten ts teh u n g  
(S. 30) als Folge d e r  A rbeitste ilung . A b e r  sie selbst ist schon w egen  der 
fe h len d en  S tad tdefin ition  nicht in d e r  L age  zu sagen, welche historische 
K onste lla tion  d a fü r  no tw end ig  und  h inre ichend w ar. V on e in e r  solchen 
D efinition w ü rd e  es abhängen , ob m an  P h änom ene  wie R esidcnzbildung, 
W a l l f a h r te n  und  kom m unale  F reihe itsbew egung  noch zur  S ta d te n ts te 
h u n g  rechnet oder in ihnen  Bew egungen sieht, die die A u sg es ta ltu n g  der 
S täd te  h ie r  und  d o r t  anders  beeinflußten.

D ie  spä tm itte la lterliche  Stadtgeschichte ist besonders reizvoll w egen  der 
P rob lem e, die die Sozialstruktur en thä lt .  D ie V erfasse rin  bespricht „ P a 
t r iz ia t“, „U nterschicht“, „M o b ili tä t“ u n d  weist d a ra u f  h in, d a ß  P a triz ia te  
oft nicht sehr abgeschlossen w aren . A lle rd in g s  ist es w ohl e tw as  zu sehr 
vere in fach t zu sagen, d a ß  dort, wo Z ü n f te  A nteil am S ta d tre g im e n t  g e 
w annen , das P a tr iz ia t  sich abschloß, w oanders  nicht (S. 208). D a m it  w e r 
den  G ese tzm äßigkeiten  vorgespiegelt, d ie es nicht gab. D e r  eigentliche 
M angel,  d e r  sich auch auf  diese A ussagen  ausw irkt, l ieg t w ie d e r  in der 
Begriffsb ildung. N irg en d w o  w ird  deutlich gemacht, was ein m i t te la l te r 
liches S ta d tp a tr iz ia t  ist. Von H a m b u rg  schreibt die V erfa sse r in :  „V er
fassungsm äßig  und  im K onnubium  sind H an d e l  und  H a n d w e rk  geschie
den, ab e r  wirtschaftlich bleibt d e r  Ü b e rg an g  von einem  zum  anderen  
m öglich“ (S. 190). D as erste und  das zweite ist richtig, beides zusam m en
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ist falsch: W e n n  wirtschaftlich der  Ü b erg an g  vom  H a n d w e rk  zum H andel 
gelang, t ra t  der  Betreffende auch in das K onnubium  der  H and e lsh e rren  
ein  und  die R a tsäm te r  öffneten sich ihm. In  diesem F all verm eidet die 
V erfasserin  den A usdruck P a tr iz ia t  u n d  es ste llt  sich in der  T a t  die Frage, 
ob m an  ihn nicht fü r  solche V erhältn isse  reserv ieren  soll, wo de r  E in tr i t t  
in  eine K onnubium sgem einschaft unm öglich oder äuß ers t  schwierig ist. 
D a n n  w ü rd e  aus P a tr iz ia t  ein T ypusbegriff  w erden , den bestim m te K auf
leutekreise einzelner S täd te  m eh r  od er  w en iger  verw irklichten. Eine 
S tandesabschließung e r in n ert  an  die V erhältn isse  des L a n d ad e ls  und ist 
von diesen beeinflußt. A n  diese V erhältn isse  e r in n e rn  auch die „G e
schlechterfehden“, deren  A nalyse  m an  sich a lle rd ings  verbau t,  w enn  m an 
sie als „das m itte lalterliche Ü b e l“ bezeichnet (S. 166). Nicht zuletzt durch 
die G e ld an lag e  in L a n d g ü te rn ,  j a  G ru n d h errsch a ften  in d e r  U m gebung  
der  S täd te  n äh e r ten  sich die städtischen K aufleu te  dem  L a n d a d e l  an. D e r 
artiges ist zum Beispiel g e rad e  bei venezianischen K aufleu ten  zu beobach
ten  und  desw egen ist es p a rad o x  zu sagen, „V ened ig  blieb  ganz frei von 
feudalem  G e is t“, (S. 79, im W idersp ru ch  dazu  S. 124 f. über  die S tad t
adelsgeschlechter). Ähnliche kritische A n m erk u n g en  müssen zu den  A us
füh ru n g en  über Unterschichten gem acht w erden . E ine  Schicht ist — wenn 
keine an d ere  Definition vorlieg t —  durch h o rizon ta le  G ren zen  von einer 
an d e ren  abgegrenzt. Im  M itte la l te r  w aren  aber  G esellen  u n d  Dienstboten 
überw iegend  wie F am ilienangehörige  im H ause  und  desw egen kann 
m an  sie nicht automatisch e iner U nterschicht zurechnen (S. 211). Die 
P rob lem atik  d e r  Schichtenbildung, d. h. d ie  A uflockerung  d e r  F am ilienbe
triebe d e r  patriarchalischen V erhältn isse  w äre  v ie lm eh r  zu erörtern .

M it besonderem  Interesse verfo lgen  w ir  d ie  A u sfü h ru n g en  über die 
H anse. D ie V erfasserin  hebt d ie  „w enig präzise B estim m ung d e r  M itg lied 
schaft“, die in d e r  T e ilh ab e  an  den  hansischen P r iv ileg ien  im A u ß e n h a n 
del und  in den  K ontoren  liegt, h e rv o r  (S. 186). Z u  e rgänzen  w äre  noch 
der  Besuch d e r  H anse tage , die wechselnden fo rm ellen  Bündnisse einzelner 
H an ses täd te  u n te re in an d e r  und  die A n e rk e n n u n g  e iner w eiten  G eltung 
des lübischen Rechtes (w ar doch Lübeck eine „abendländische Rechtsstadt“
S. 175) als K rite rien  der  M itgliedschaft. V on den  P r iv ileg ien  im A u ß en 
h an d e l w erden  keine k la ren  V orste llungen  verm itte l t .  S. 144 schreibt die 
V erfasserin : D ie H anse  beanspruchte u. a. F re ih e iten  vom Strandrecht, 
sowie vom  Recht des L an d esh e rrn  au f  den  N ach laß  des in de r  Frem de 
gestorbenen K aufm anns. A b e r  bereits  S. 108 hab en  w ir  ge lern t,  d aß  zum 
allgem einen  K aufm annsrecht längst v o r  d e r  H a n se  das Recht au f  den 
N achlaß  u n d  die B efre iung vom  S trandrech t gehörten . M eh r  als auf sol
chen, u n d  anderen , e tw a prozessualen u n d  ab g ab en m äß ig en . Erle ich terun
gen beruh te  d e r  V o rra n g  der  H a n se n  au f  e inzelnen  H an d e ls ro u ten  auf 
einem  wechselvollen und  spannungsvo llen  System  gegenseitiger Begün
stigungen, in dem  die Kontore gew isserm aßen  Eckpfeiler w aren . Sicher
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lieh ha tte  die H an se  auch kein  „Salzm onopol“ (auch nicht bis zu r  M itte  
des 14. Jah rh u n d e r ts ,  S. 188) inne, das au f  den Salinen L ü n e b u rg s  „der  
treuen  F reund in  Lübecks“ beruh t hätte .  Oldesloe, Kolberg  u n d  die v e r 
schiedenen dänischen Salzquellen  konn ten  v ie lm ehr u n g eh in d e r t  den  O st
seeraum  beliefern. D as L ü n e b u rg e r  Salz überw og lediglich q u an ti ta t iv .  
D ie „Freundschaft“ zwischen Lübeck und  L ü neburg  sollte m a n  auch 
von den  K ap ita lan lag en  Lübecks in L ü n eb u rg  und  den politischen Schwie
rigkeiten  L üneburgs  h e r  beurte ilen . Obw ohl sich die V erfasse rin  der  
P rob lem atik  d e r  M itg liedschaft zu r  H anse  bew ußt ist, ru f t  sie zu sehr 
das Bild einer einheitlich nach au ß en  h an d e ln d e n  H anse  h e rv o r :  „M it 
D u d ers tad t,  E r fu r t  . . .  (usw.) stieß die H anse  tief ins m it t le re  Deutsch
la n d  v o r“ (S. 189). O der: „D en H an sen  gelang, w o ran  die W ik in g e r  
gescheitert w aren , d ie  Süd- u n d  Ostküste d e r  Ostsee zu b e fr ied en  . . . "  
(S. 177). Solche Sätze überschatten  le ider den  fesselnden E indruck , den 
die zahlreichen Seiten fa rb ig e r  konkre te r  In fo rm atio n  über  S tä d te  von 
San G im ignano  bis N o v g o ro d  h ervo rru fen . A m  E nde bleibt d e r  A p p e ll  an 
die verd ien te  S tad th is to r ikerin  und  ihre Schüler, durch soziologische R e 
flexion die B egriffsbildung zu verbessern  und  so je d e  C hance  zu nutzen, 
um  fü r  diesen heu te  vielleicht anziehendsten  Bereich der  m itte la l te rl ichen  
Geschichte neue F reu n d e  zu gew innen .

4 H G b ll. 91



D E R  L Ü B E C K E R  T Ö N N 1 E S  F O N N E  —  

E I N  P I O N I E R  D E R  S L A W I S T I K

Von

P I E R R E  J E A N N I N

Ein  von einem  Deutschen verfaß tes  W e rk  w ollte  seine Leser das um 
1607 in P leskau  (Pskov) gesprochene Russisch lehren . Es ist dies eine 
hochbedcutsam e Schrift, deren  H erausgabe  bei den  m it de r  russischen 
Sprache b e faß ten  L inguis ten  großes Interesse erweckt h a t1. F ü r  das Stu
dium  der  deutsch-russischen Beziehungen ist sie eine F undgrube , reich an 
konkreten  H inw eisen  bezüglich der  alltäglichen B egegnung  zwischen den 
hanseatischen K aufleu ten  und  der  russischen Bevölkerung. Bei dem  V er
such, den  E rk en n tn isw ert  dieses Dokum ents von einem  historischen Blick
winkel aus zu bestim m en — der betreffende A rtike l  ist g e rad e  im Druck
— ha tte  m ir  geschienen und ha tte  ich betont, d a ß  m an  d e r  Person des 
A utors, den  die  H erausgebe r  nicht haben  identifizieren können, noch 
w eiter  nach forschen m ü ß te2. Schon bei der  e ingehenden  Betrachtung des 
Faksim ile (Band 1 d e r  A usgabe) schien die L esa r t  des N am en s  des Autors
—  in der  Form , in de r  er ihn an einer einzigen S telle  d e r  H andschrift 
selbst geschrieben h a t  — zum indest zw eifelhaft. E in e  Nachforschung im 
Lübecker A rchiv  h a t  diese A n n ah m e se ither bestä tig t. D e r  A u to r  des 
„ M an u a ls“ w a r  ohne a llen  Zw eifel Lübecker u n d  h ieß  T ö n n i e s  
F  o n n e .

Im  Lübecker B ürgerannahm ebuch  1591 — 1633 erscheint u n te r  dem
6. N ovem ber 1617 die Schreibweise „Tönnies  F 'unne“ ; d e r  Kaufgeselle 
w urde  so Lübecker B ürger und  verhe ira te te  sich am  d a ra u f  fo lgenden 
24. N ovem ber3.

Tönn ies  w a r  eines d e r  sieben K inder, d ie  H a n s  F unne  oder  Fonne, 
Bürger und  K au fm an n  in Lübeck, beerd ig t am  31. D ezem ber  1605, h inter-

1 Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian, Pskov 1607, Ed. 
L. L. Hammerich, Roman Jakobson u. a., 2 Bde., Kopenhagen 1960— 1970; 
vgl. HGbll. 84, 147 und 89, 166.

2 P. Jeannin, Entre Russie et Occident au debut du X V IIe  si£cle: le contexte 
historique d ’un grand document linguistique; wird 1973 erscheinen in Etudes 
Europeennes (Publications de la Sorbonne, Serie „Etudes“, 5).

3 Die Form „Funne“ erscheint auch in anderen Lübecker Quellen, darunter 
solchen Schriftstüdcen, die zur Zeit nur durch die Personenkartei des Archivs 
der Hansestadt Lübeck, nicht in den Originalen, zugänglich sind. Dies gilt 
auch für das Lübecker „Wettebuch“ jener Jah re  mit dem Eintrag  über die 
H eirat des Tönnies F.; daß der Vorname dort mit „Thom as“ angegeben ist, 
beruht sicher auf einer Fehllesung oder Fehlschreibung.
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lassen  h a t te 4. Es g ib t noch andere , ziemlich zahlreiche schriftliche Z e u g 
nisse über diesen H an s  Funne, d e r  sich am  11. D ezem ber 1586 in Lübeck 
v e rh e ira te t  h a t te  u n d  von 1591 an  E ig en tü m er eines in d e r  K ön igstraße  
ge legenen  H auses w a r  (heutige N u m m er  93). M an  h a t  seinen N am en  
m anchm al auch „ F o n n e“ gelesen und  gew iß  ist diese zweite F o rm  vorzu
ziehen. H an s  F onne w a r  seit 1595 in einen  P rozeß  vor dem  Reichskam 
m ergerich t gegen seinen Schwager Plelm ig (oder Helwich) M a rq u a r t  v e r 
wickelt; seine e igenhänd ige  U nterschrift  au f  dem  O rig ina l  e in e r  einem 
S pey re r  A n w a lt  ausgestellten  Vollmacht k an n  m an  g a r  nicht anders, 
als „F o n n e“ lesen5. H an s  Fonne h a tte  Elsebe geehelicht, eine Tochter  des 
Lübecker K aufm anns  B ra n d t  M arq u ar t ,  d e r  am  11. A p ril  1573 s ta rb  und 
dessen Erbschaft eben zu m ehreren  Prozessen zwischen seinem  Sohn 
H e lm ig , der  den  väterlichen Tuchhandel übernahm , u n d  d en  an d eren  
E rb e n  A n la ß  gab. W i r  wissen aus an d e re r  Quelle, d aß  H a n s  Fonne m it 
russischen W a r e n  h a n d e l te 6. E in  w eite re r  seiner Söhne h ieß  H a n s ;  v ie l
leicht w ar  es dieser, d e r  im J a h r  1612 in N a r v a  B ürger  w u rd e 7.

D ie  Betrachtung de r  Beziehungen zwischen den  Fonne und  den  W  i s - 
t i n g h u s e n  überzeugt d an n  vollends. E in e r  E rw ä h n u n g  in d e r  H a n d 
schrift des „ M a n u a ls“ nach ist dasselbe am  9. Ju n i  1609 d em  Hinrich 
W is t in g h u sen  geschenkt w orden. Es m uß sich d a  um den  M a n n  dieses 
N am en s  hande ln ,  d e r  am  15. A ugust 1608 Lübecker B ürger  gew orden  
w ar.  Seine B ürgen  w a re n  bei diesem E in tra g  ein  Jost W is t in g h u sen  und  
dessen Schwager J ü rg e n  von L engerke8. W i r  wissen nichts ü b e r  das V e r 
w andschaftsverhä ltn is  zwischen Jost und  H inrich  W istinghusen . Auch de r

4 Lübecker Niederstadtbuch (N. St. B.), 9. Juli und 22. August 1607: Bestellung 
der Vormünder für die W itw e Elsebe; eine von Hans Fonnes Töchtern, Katha
rina, war mit Johann  Meyer verheiratet, wahrscheinlich jenem Johann  Meyer, 
der als einer der Bürgen für Tönnies Fonne bei dessen E inbürgerung erwähnt 
wird.

5 Archiv Lübeck, Reichskammergericht (R. K. G.) M 3 (mit der erwähnten V oll
macht) und M 5. Der andere Bürge Tönnies Fonnes im Jah r  1617 hieß übri
gens Godert M arquart.

6 R. K. G., F 15, Fasz. 15. Hans Fonne w ird  übrigens als Angehöriger der 
Novgorodfahrerkompanie auch als Mitglied des „Hispanischen Kaufm anns“ 
genannt und zwar bei Unterzeichnung von dessen Behebung vom August 
1605 ( =  Begründung der Spanienfahrer-Ordnung, vgl. A nhang Nr. 1 in: 
F. Siewert, Die zur Vertretung des Handels in Lübeck geschaffenen Einrich
tungen der älteren Zeit, Lübeck 1903); freundlicher Hinweis des Archivs der 
Hansestadt Lübeck.

7 E. Seuberlich, Die ältesten Bürgerlisten N arvas 1603— 1659 (Deutsche W issen
schaftliche Zeitschrift im W artheland, 4, 1943, 202).

8 H enning  von Wistinghusen, Beiträge zur Geschickte der Familie von  W isting
husen, Ludwigsburg 1957, vermochte diesen Hinrich in seine Stammtafel 
nicht einzureihen, aber er hat genaue biographische Angaben über ihn. — 
D er als Bürge erwähnte Jürgen von Lengerke erscheint übrigens später als 
Ratsherr (E. F. Fehling, Lübeckische Ratslinie, 1925, Nr. 745), w a r  Mitglied 
der Kaufleute-Kompanie und Großreeder (vgl. K.-F. Olechnowitz, Der Schiff
bau der Hansischen Spätzeit, 1960, Anhang Nr. XVII).

4*
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A u to r  der  Familiengeschichte d e r  W is tinghusen  h a t  nicht ausmachen kön
nen, zu welchem Z e itp u n k t je n e r  Jost Lübecker B ürger  gew orden  war, 
eine Lücke, die in einer A rb e it  überrascht, in d e r  im m erh in  sonst keine 
E inze lhe it übergangen  ist. D ie Lücke in diesem P u n k t  ist zu schließen, 
w enn  m an  einen Lesefehler richtigstellt, der bei V erfe r t ig u n g  eines A us
zuges aus dem  Lübecker B ürgerannnahm ebuch  begangen  w orden  ist. 
L a u t  diesem Auszug in d e r  P ersonenkarte i des Lübecker Archivs nämlich 
w äre  ein gewisser Jost W issenhorst am 11. Ju li  1603 in Lübeck als Bür
ger  aufgenom m en w orden ; er h a tte  Berent N elssen  und  H anss  Funne zu 
Bürgen. Im O rig ina l des B ürgerannahm ebuches  lau te t  der  N am e indes
sen, w enn auch infolge e iner K orrek tu r  schwer leserlich, o ffenbar  W i-  
stincheusen o. ä .9. H ans  Fonne und  Jost W is tin g h u sen  w aren  jedenfalls  
am  28. J a n u a r  1605 gem einsam  B ürgen  des K aufgese llen  H inrich  M orian, 
als dieser das Bürgerrecht erw arb . D ieser M o rian  tr ieb  H a n d e l  m it R uß
land , so wie H ans Fonne und  Jost  W is t in g h u sen 10.

D a  nun  die Fam ilie  Fonne g en au  abgesteckt ist, w eisen die Anzeichen 
fü r  die V erb indungen  zwischen ihr und den  W is tin g h u sen  — einer von 
diesen erh ie lt die H andsch rif t  und  h in te r l ieß  sie seinen E rben  — in 
eben die Richtung, für welche die pa läographisch  be fr ied ig en d ere  T ra n s 
skrip tion  des vom A u to r  selbst geschriebenen N am en s  spricht. „F onne“ 
s ta t t  „F en n e“, die E inzelheit a lle in  w äre  an  sich nicht so wichtig; die 
Berichtigung ist aber bedeutsam , indem  sie uns h ilf t ,  das P rob lem  der 
Iden tif iz ie rung  der  Persönlichkeit zu lösen.

D er  Kaufgeselle  Tönn ies  Fonne, Sohn eines Lübecker K aufm anns, der 
m it R u ß lan d  in H andelsbeziehungen  stand, h a t  dem  Lübecker K aufm ann  
H inrich  W istinghusen  jen e  H andsch rif t  ve reh rt ,  d ie  w egen ihres U m 
fangs und  wegen ih rer  B edeu tung  einen E h ren p la tz  u n te r  den  ersten 
D enkm alen  der Slawistik  verd ien t.  U n te r  d iesen U m stä n d e n  ist es nicht 
erstaunlich, w enn er in der  Liste de r  S täd ten am en , von denen  er die 
Ü bersetzung  gibt, Lübeck an erster Stelle  nann te .  A ls  e r  in P leskau  war, 
zur Z e it  d e r  A bfassung  der  Schrift, w a r  er  kaum  zw anzig  J a h re  alt. 
Zwischen 1607 und  dem  J a h r  seiner H e ira t  in Lübeck h a t  T önn ies  Fonne 
übrigens noch andere  Reisen nach R uß lan d  machen können, so wie die 
lübeckischen H andelsd iener, die dam als  häufig zwischen ih re r  H e im a t
s tad t, L iv lan d  und den H au p th an d e lszen tren  des russischen H in ter landes  
h in -  und  herfuhren . M anche verbrach ten  d o r t  n u r  e inen  W in te r ,  zur

9 Dem Archiv der Hansestadt Lübeck ist für ein Foto dieses Bürgerannahme
buch-Eintrages zu danken.

10 F. Siewert, Geschichte und Urkunden der R igafahrer in Lübeck im 16. und 
17. Jahrhundert (Hansische Geschichtsquellen, N. F. 1, 1897), 343: Jost 
Wistinghusen gehörte zu den Novgorodfahrern. Hinrich M orian erscheint 
1607— 1608 in der Kaufrechnung des Wilhelm von Gohren in N arva  (R.K.G., 
G  17, Fasz. 52 b, f° 227 v° und 229).



A U F G A B E N  U N D  A U F B A U  
D E S  D E U T S C H E N  S C H I F F A H R T S M U S E U M S

Von 

W O L F - D I E T E R  H O H E I S E L

Durch die  Z e rs tö rung  des M useums fü r  M eereskunde  in Berlin  verlor 
D eutschland ein K ultu rins titu t von in te rn a tio n a lem  R a n g  und  die deutsche 
Schiffahrt eine zen tra le  Forschungsstätte. Je tz t  en ts teh t in B rem erhaven  
zwischen W eserdeich  und  dem  A lten  H a fe n  de r  N e u b a u  des Deutschen 
Schiffahrtsm useum s m it überreg ionalen  A ufgaben .

D er  G e d an k e  zur G rü n d u n g  eines schiffahrtbezogenen M useum s in 
B rem erhaven  bes tand  bei e iner Reihe von B ürgern  d ieser S tad t  schon seit 
1965. Sie schlossen sich 1967 zum K u ra to riu m  „Schiffahrtsm useum  A lte r  
H a fe n “ zusam m en und  schufen innerha lb  kurzer  Z e it  durch den  E rw erb  
e iniger Schiffsveteranen den A n fa n g  fü r  ein Freilichtm useum .

P a ra l le l  zu diesen Bestrebungen in B rem erhaven  h a t te n  es die W issen 
schaftler des B rem er Focke-Museums gegen viele W id e r s tä n d e  erreicht, 
d aß  die 1962 in d e r  W eser  gefundene  H anse-K ogge  in einem  eigens d afü r  
en tw orfenen  K ogge-H aus ausgestellt w erd en  sollte. D ie  E n tw ü rfe  für 
dieses G eb äu d e  in Brem en w aren  w eitgehend  abgeschlossen, doch ist es 
der Einsicht a l le r  zuständ igen  Stellen zu danken , d a ß  die  B rem er H anse- 
Kogge h eu te  M itte lpunk t d e r  M itte la lte rab te i lu n g  des Deutschen Schiff
fahrtsm useum s ist.

A ls w e ite re r  A usgangspunk t ist die S ch iffah rtssam m lung  des M orgen 
s tern-M useum s in B rem erhaven  zu nennen, d ie  m it ih re n  B eständen  zur 
Schiffahrt d e r  U n te rw ese r  Keimzelle einer zu k ü n f t ig e n  Schausam mlung 
gew orden  ist.

D e r  W il le  zur Errich tung eines Deutschen Schiffahrtsm useum s führte  
nach Sicherstellung der  F inanzierung , wobei d ie  H ä l f te  d e r  Baukosten 
durch den  B und ge tragen  w erden, am  6. 6. 1970 zur G ru n d s te in leg u n g  für 
ein von Professor H ans  Scharoun, Berlin, en tw orfenes  B auw erk , von dem 
er selbst sagte: „Die v ie lfä ltigen  s truk tu re llen  und  fo rm alen  P roblem e 
begegnen beim  Bau des Schiffahrtsmuseums e in e r  gleichen V ielfä ltigkeit  
der  funk tione llen  F o rderu n g en  sowohl im G e b äu d e  selbst, als auch in der 
A n o rd n u n g  de r  O bjek te  im Freilichtmuseum, im  Bereich d e r  G rünflächen 
und  des A lte n  H afens. In tim itä t  wechselt m it d en  Sichtbezügen, m it E in- 
und  Ausblicken. D ie m u ltim ed ia len  T endenzen  lassen e inen  bedeu tenden  
Teil d e r  Geschichte und  der  W e l t  des Schiffes L eb en  gew innen . D ie Schau
objekte  sind teils künstlerischer, teils k u n s thandw erk licher  A r t  oder sie 
sind technisch bestimmt. Sie reichen vom O rig in a l  d e r  H anse-K ogge bis
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E r le rn u n g  des Russischen, an d e re  ließen sich für län g er  n ie d e r11. U n te r  
d iesen M än n ern ,  die eine g roße  E r fa h ru n g  im täglichen L eb en  und  in 
d en  H andelsb räuchen  R uß lands  besaßen, konnten  wohl n u r  w enige eine 
so bem erkensw erte  linguistische Leis tung  erbringen , wie T ö n n ies  Fonne.

U n tersuchung  und  W ü rd ig u n g  dieser Leis tung  sind, w as d ie  K enntnis 
d e r  russischen Sprache angeht, nicht betroffen durch d ie  Iden tif iz ierung  
des A utors  als Lübecker. D agegen  d ü rf ten  die Folgen bei d e r  d ia lek to lo 
gischen A rb e it  über  den  n iederdeutschen T e il  des Textes, d ie  d ie  H e ra u s 
geber  ankünd igen , m eh r  sichtbar w erden. D ie über T ö n n ie s  Fonne und 
seinen Lebensbereich gesam m elten  Nachrichten reichen aus, um seine 
Schrift nicht als „ba ltendeutsch“ einer reg ionalen  K ategorie  zuzuordnen. 
Sie helfen  vor  a llem , in um fassenderer  historischer Sicht, d ie  wesentliche 
Rolle hervorheben , die am  A n fa n g  des 17. J a h rh u n d e r ts  Lübeck in den 
H an d e ls -  u n d  K ultu rbez iehungen  R uß lands  m it D eu tsch land  und  dem 
W es ten  spielte.

11 Verschiedene Beispiele in dem oben, Anm. 2, zitierten Artikel: Novgoroder 
Aufenthalte des G ert von Gohren (W inter 1605— 1606) und des Paul Meyer, 
dieses während fast zweier Jah re  (1608— 1609). Aus der Kenntnis der russi
schen Sprache bei den hansischen Kaufleuten darf die Tatsache sich erklären, 
daß zu dieser Zeit keine Handelsdolmetscher in Reval und R iga zu finden 
sind: K. Tarkiainen, Rysstolkarna som yrkeskär 1595— 1666 (SHT 1972,
S. 504).



1. Ansicht vom Alten Hafen, rechts der Kogge-Trakt (Modell)

2. So soll die wiederaufgebaute K o g g e im K ogge-H au s zu sehen sein 

(Abbildungen: Deutsches Schiffahrtsmuseum. Bremerhaven)
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zu den  O bjek ten  de r  G egenw art .  A u fg ab en te i lu n g  und  Schw erpunktb il
d u n g  w erd en  das gesam te B auw erk  und  dessen U m w elt  — in seiner e in 
m alig en  L age  zwischen Ost und  W est,  zwischen I la fe n  u n d  o ffener  
W e se r  — g liedern  und  dem  Betrachter e inen  exak ten  U m riß  der  den  
In h a l t  h ü llenden  F orm  v e rm it te ln “.

I n  diesem G ebäude  w erd en  dem  P u b likum  neben ca. 7000 qm  A usste l
lungsfläche auch B iblio thek m it Lesesaal, Archiv und  ein V ortragssaa l  fü r  
185 P ersonen  zur V erfü g u n g  stehen. D ie  restlichen R äum e, m it e iner 
G rundfläche von ca. 4500 qm, sind fü r  V erw altung , W e rk s tä t te n  und  
M agaz ine  vorgesehen. D as M useum sgebäude, m it dessen P la n u n g  im 
F rü h ja h r  1969 begonnen w urde , konnte  te rm in g ered it  bis zum  J a h re s 
ende  1972 im R ohbau  fertiggeste llt  w erden . Nach Abschluß des In n e n a u s 
baus  hofft die S tiftung  Deutsches Schiffahrtsmuseum, das B auw erk  E nde  
1973 übernehm en  zu können. E rs t d an n  w ird  m it  d e r  eigentlichen M u 
seum sarbeit in vollem  U m fa n g  begonnen  w erd en  können. N ach der  V e r 
fassung  der  S tiftung, die von den  drei G ebietskörperschaften (L and  B re 
m en, S tad tgem einde  B rem en und B rem erhaven) und dem  K u ra to riu m  
„Schiffahrtsmuseum A lte r  H a f e n “ errichtet w urde, s ind die  A u fg ab en  
des Deutschen Schiffahrtsm useum s wie fo lg t defin iert:

„1) D ie deutsd ie  Schiffahrtsgeschichte in ih ren  Z u sam m en h än g en  in 
historischen Beständen  zu sam m eln, anschaulich zu machen und d o k u 
m entarisch zu erfassen;

2) die deutsche Schiffahrtsgeschichte au f  a llen  ihren  G eb ie ten  w issen
schaftlich zu erforschen;

3) im D ienste  d e r  deutschen Schiffahrtsgeschichte m it den  ihm  zur V e r 
fü g u n g  s tehenden m usealen, wissenschaftlichen und  technischen M öglich
keiten  fü r  die Ö ffentlichkeit tä t ig  zu sein . . . “

S c h a u s a m m l u n g :  Z ie l ist h ie r  d ie  D ars te llu n g  de r  schiffahrtbe
zogenen K u ltu r  des deutschen Bereichs von den  A n fä n g e n  bis zur G e g e n 
w ar t ,  wobei eine systematische Z usam m enste llung  a lle r  w ichtigen Z e u g 
nisse zur Geschichte d e r  deutschen See- und  B innenschiffahrt anges treb t 
w ird .  D ie chronologische D arb ie tu n g  der  Schausam m lung entsprich t der  
A rch itek tu r  des Innen raum s. Lediglich d re i Bereiche w u rd e n  im 1. O b e r
geschoß aus dieser System atik  ausgegliedert:  W eg e lin d u n g  a u f  See, K riegs
m ar in e  von 1848 bis zur G eg en w ar t  und  die Sportschiffahrt. E rg ä n z t  und  
ab g e ru n d e t  w ird  die im G eb äu d e  gezeigte Schausam m lung durch das 
F r e i l i c h t m u s e u m  m it den  im A lten  H a fe n  liegenden  M useum sschif
fen. A u f  jedem  dieser Schiffe w ird  ih r  Einsatzbereich durch k le ine  S pez ia l
ausste llungen veranschaulicht, w ä h re n d  im F re ige lände  e in ige  große O b 
je k te  und  Schiffsbetriebsanlagen in lockerer G ru p p ie ru n g  gezeig t w erd en  
sollen. D en  Abschluß dieses F re ige ländes  und  gleichzeitig d e n  Ü b erg an g  
zum  H au p tg eb äu d e  soll eine Bootshalle bilden, die dem  Besucher einen
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Überblick über die im deutschen Bereich benutzten volkstüm lichen Boots
typen  geben soll.

F o r s c h u n g :  A n  ke iner  deutschen U n iv e rs i tä t  ist b isher Schiffahrts
geschichte L e h r-  oder Forschungsfach. Doch hab en  sich zahlreiche andere  
Institu tionen  m it der  Erforschung einzelner Teilbereiche beschäftigt. G e
n a n n t  seien als Beispiele d ie  U ntersuchungen  de r  Schiffahrtsabteilungen 
e in iger M useen zu reg iona len  Schiffahrtsfragen, de r  H ansische Geschichts
vere in  m it seinen g roßen  Q uellened itionen , die Schiffbautechnische G e 
sellschaft und  d e r  V ere in  D eutscher Ingen ieure  m it ih ren  V eröffentlichun
gen zur Technik-Geschichte. In  Z usam m en arb e it  m it a llen  diesen In s t i 
tu tionen soll d ah e r  das Deutsche Schiffahrtsm useum  fo lgende  A ufgaben  
erfü llen :

1. B ibliographische E rfassung  a lle r  pub liz ierten  Forschungsergebnisse 
und  ed ie rten  Q uellen  zur deutschen Schiffahrtsgeschichte. Speicherung und 
B ereits te llung  des e r fa ß te n  M ate ria ls  m it H ilfe  e iner  D a t e n b a n k .  
Diese D a ten b an k  ist zu e iner In fo rm ationszen tra le  zu r  deutschen Schiff
fahrtsgeschichte auszubauen  und  deshalb  von  v o rn h e re in  m it d en  M itte ln  
der  D a ten v e ra rb e i tu n g  au sb au b ar  anzulegen.

2. Schaffung e iner möglichst um fassenden  Z e n tra lb ib l io th ek  zur d eu t
schen Schiffahrtsgeschichte.

3. A u fb au  eines zen tra len  Archivs wissenschaftlicher F ilm e zur  d eu t
schen Schiffahrtsgeschichte (in Z u sam m en arb e it  m it dem  In s ti tu t  fü r  den 
wissenschaftlichen Film).

4. Feldforschung zur  In v en ta r isa t io n  der  in D eutsch land  noch v o rh a n 
denen  ortsfesten Schiffsbetriebsanlagen, G eg en s tän d en  d e r  Fischereige
schichte, Bootskunde usw.

5. Schaffung von M öglichkeiten zur U n te rb r in g u n g  o d e r  In s ta n d h a ltu n g  
von historisch w ertvo llen  schiffahrtsgeschichtlichen A n la g e n  u n d  G egen
s tän d en  (in Z u sam m en arb e i t  m it  den  örtlichen Stellen).

6. B ereitste llung  von R äum en , G erä ten  und  F achkräften  fü r  A ufgaben, 
die von an d eren  Insti tu tionen  g a r  nicht oder nicht a l le in  zu e rfü llen  sind, 
wie z. B. die Schiffsarchäologie m it ihren  besonderen  A usgrabungstech
niken, K onserv ierungs- u n d  V erm essungsverfahren .

7. A u fa rb e itu n g  von b isher g a r  nicht oder n u r  unzulänglich  beachteten 
Bereichen de r  Schiffahrtsgeschichte. H ie r  s ind besonders  überreg ionale  
F rageste llungen  zu bearb e iten  und  zusam m enfassende W e rk e  in A ngriff  
zu nehm en. Fernziel w äre  eine nach a llen  Seiten ausgew ogene deutsche 
Schiffahrtsgeschichte (in Z u sam m en arb e i t  m it a n d e re n  In s ti tu tio n en  und 
fre ien  M itarbeite rn ).

8. B ereits te llung  gee igne te r  Pub lika tionso rgane  zu r  Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen u n d  Q uellenm ateria l  zu r  Schiffahrtsgeschichte.
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D ie  P ub likum sorgane  stehen nicht n u r  M ita rb e i te rn  des H auses offen, 
sondern  jedem , der  entsprechende Beiträge liefert.

Dieses Forschungskonzept w urde  in a llen  P u n k ten  vom  wissenschaft
lichen B eira t des M useum s genehm igt. Doch h a n d e l t  es sich hierbei um  
ein  L angze itp rog ram m , das außerdem  einen g ro ß en  M ita rb e ite rs tab  v o r 
aussetzt. H ie r  liegen fü r  das M useum  die g rö ß ten  Problem e, d a  einerseits 
nicht genü g en d  Stellen, zum an d eren  aber  auch oft keine geeigneten  
B ew erber  zur V erfü g u n g  stehen.

P u b l i k a t i o n e n  u n d  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t :  Seit G r ü n 
d u n g  d e r  S tif tung  Deutsches Schiffahrtsm useum  1971 sind bereits  B and  1 
u n d  2 d e r  „Schriften des Deutschen Schiffahrtsm useum s“ erschienen. In 
d ieser R eihe  sollen M onograph ien  in loser R eihenfo lge  erscheinen, die 
sich m it d e r  Schiffahrtsgeschichte oder ih ren  R an d g eb ie ten  befassen. A u 
ß e rd em  ist die H erau sg ab e  einer wissenschaftlichen Z e itschrif t  gep lan t,  
in d e r  k le inere  A ufsä tze  u n d  Forschungsergebnisse d e r  Öffentlichkeit m i t 
ge te ilt  w erd en  sollen. Zusätzlich sollen durch S onderauss te llungen  und  
V o rtrag sv e ra n s ta l tu n g en  einzelne T e ilgeb ie te  d e r  Schiffahrtsgeschichte 
geschlossen da rges te ll t  w erden. H ie r fü r  e rh ä l t  das M useum  e inen  S o n d er
ausste llungsraum  und  einen  H örsaa l,  de r  se lbstverständlich  auch anderen  
Institu tionen , wie z. B. de r  Hochschule fü r  N a u t ik  oder  T echn ik  als V e r 
an s ta ltu n g s ra u m  zur V erfü g u n g  stehen soll.

D ies ist de r  bauliche u n d  wissenschaftliche R ahm en , in d em  am  1. 11. 
1972 die  zweite K iellegung de r  B rem er H anse-K ogge s ta t t fa n d .  A n  d ie 
sem zen tra len  Forschungsobjekt d e r  M it te la l te rab te i lu n g  w ird  es sich 
zeigen, ob sich die E in fü h ru n g  neuer M ethoden  bei d e r  V erm essung, 
d e r  D okum en ta tion  und  d e r  K onserv ierung  in der  M u seum sarbe it  be
w ä h r t  u n d  ob es dem  Deutschen Schiffahrtsm useum  geling t,  sich einen 
P la tz  u n te r  den  in te rn a tio n a l  b ekann ten  Schiffahrtsm useen zu sichern.



H A N S I S C H E  U M S C H A U

In Verbindung mit Norbert Angermann, Ahasver von Brandt, Helga Iiaberland, 
Elisabeth Harder-Gersdorff, Pierre Jeannin , M artin Last, George D. Ramsay, 

Herbert Schwarzwälder, Hugo W eczerka  und anderen

bearbeitet von /?o// Sprandel 

A L L G E M E I N E S

M it einer Untersuchung über Leben und W erk von Johann Martin Lappenberg 
wurde von R a i n e r  P o s t e i  ein Beitrag zur Geschichte der Geschichts
wissenschaft im 19. Jahrhundert geliefert, der von erstaunlicher Qualität ist 
(Hist. Studien 423, Lübeck und Ham burg 1972, Matthiesen Verlag, 352 S.). 
Dam it wurde in angemessener Form die Leistung eines Mannes gewürdigt, der 
für die Geschichtsforschung im allgemeinen und für die Hansegeschichte im 
besonderen zu den großen Klassikern des 19. Jhs. gehört. M an darf  wohl sagen, 
daß es dem Verf. gelungen ist, den Menschen und Wissenschaftler Lappenberg 
abschließend zu würdigen. Zugleich w ird  ein wohl fundiertes Kapitel hambur- 
gischer Geistesgeschichte geschrieben. Besondere Sorgfalt w ird den Untersuchun
gen über die Entstehung von Lappenbergs historischen Arbeiten gewidmet, von 
denen die meisten überholt, einige aber auch heute noch von Bedeutung sind. 
D arunter befinden sich Editionen mittelalterlicher Quellen, u. a. auch die des 
Erzstifts Bremen. H. Schw.

Aus Reichsgeschichte und nordischer Geschichte, hg. von H o r s t  F u h r 
m a n n ,  H a n s  E b e r h a r d  M a y e r ,  K l a u s  W r i e d t  (Kieler Historische 
Studien 16, Stuttgart 1972, Ernst Klett, 443 S.). — Diese K a r l  J o r d a n  zum 
65jährigen Geburtstag gewidmete Aufsatzsammlung ist überwiegend von seinen 
Schülern getragen worden und spiegelt die zwei Schwerpunkte der Arbeit des 
Gelehrten wider: Die schleswig-holsteinisdie Landesgeschichte und die Papst
geschichte. H ier interessieren vornehmlich die Arbeiten, die sich um den ersten 
Schwerpunkt gruppieren. Mit Ausnahme vielleicht des Aufsatzes von K. F r i e d 
l a n d  (Person und Gemeinschaft als Träger politischer Verantwortung im 
frühen 16. Jahrhundert), der aus H. R. IV, 2 interessante Zeugnisse über das 
Verständnis von institutioneller Kontinuität und kollektiver Verantwortlichkeit 
der Stadt Lübeck nach Ratsunruhen am Beispiel der W ullenwever-Affäre sam
melt, sind die Aufsätze auch dieser Gruppe nicht eigentlich hansegeschichtlicher 
Art, aber beleuchten in einer vielfältigen Weise den Raum, in dem die Hanse
städte wirkten. H . B e u m a n n  (Die Gründung des Bistums Oldenburg und 
die Missionspolitik Ottos des Großen) beschreibt die wechselnden Konzeptionen 
der Missionspolitik Ottos d. Großen, der der Raum weitgehend den Anschluß 
an das Deutsche Reich verdankt. U. M a r c h  (Zur Kirchengeschichte Nord
elbingens in vorschauenburgischet Zeit) zeigt an der geringfügigen Zahl der
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Kirchen, wie oberflächlich die kirchliche Integration bis zum Ende des 12. J a h r 
hunderts blieb. W. P r a n g e  (Die 300 Hufen des Bischofs von Lübeck. Beobach
tungen über die Kolonisation Ostholsteins) leuchtet in die zweite H älfte  des
12. Jahrhunderts  hinein, wo die Integration einen neuen Anstoß erhielt: Das 
Bistum Lübeck erhielt 300 Hufen nur auf dem Papier, 100 tatsächlich, der Rest 
war eine Anweisung auf die erwartete und in G ang befindliche Kolonisation. 
W . S c h l e s i n g e r  (Unkonventionelle Gedanken zur Geschichte von Schleswig/ 
Haithabu) trägt Argumente dafür zusammen, daß Haithabu zu seiner Blütezeit im 
10. Jah rhundert  sich zugleich schon auf das nördliche Schleiufer, den Raum von 
Schleswig, erstredete, daß man also nicht von einer Übersiedlung im 11. Jahrhundert 
sprechen kann. H. F. R o t h e r t  (Stadtrechtsverleihungen an holsteinische Städte 
im 13. Jahrhundert) betrachtet die 13 holsteinischen Stadtreditsverleihungen 
zwischen 1230 und 1300 und führt sie in hohem Maße auf die persönliche 
A ktivität des Grafen Adolf IV. zurück, der offenbar zu jenen Tcrritorialfürsten 
des 13. Jahrhunderts  gehörte, für die „Städtefreundlichkeit“ ein Ideal war. 
W eitere Arbeiten dieses gewichtigen Buches befassen sich mit päpstlichen Legaten 
in Skandinavien und Norddeutschlands am Ende des 12. Jahrhunderts (W. 
S c e g r ü n) und der Eroberung Nordelbingens durch den dänischen König im 
Jahre 1201 (H.-J. F r e y t a g) sowie einigen neuzeitlichen Themen. R. S.

Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte Ost- und Nordeuropas, H e r b e r t  
L u d a t  zum 60. Geburtstag, hg. von K l a u s  Z e r n a c k  (Osteuropastudien 
der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe 1, Giessener A bhandlungen zur 
A grar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 55, W iesbaden 1971, 
Otto Harrassowitz, 219 S.). — Diese Festschrift enthält neben Beiträgen von 
H. J .  K r ü g e r  zur Städteordnung von 1808 und das Königsberger Juden
bürgerbuch, von A. S i m s c h über einen Posener M arktzettel aus den Jahren 
1579/1580 und H. G ö c k e n j a n  über Stuhlweißenburg eine instruktive G e
samtübersicht von E. A m b u r g e r  über die Entstehung und Entwicklung rus
sischer Seehäfen. H. D. K a h l  geht der Frage nach, ob mit „Svarinshaug“ der 
E dda das spätere Schwerin gemeint sein könnte. D ann würde uns die Edda über 
einen frühen Ausgriff der W ikinger auf das Obodritenland berichten. Am wich
tigsten dürfte der Aufsatz von K. Z e r n a c k  über den europäischen Norden 
als Städtelandschaft der Frühzeit sein. Zernack unterscheidet dabei eine vor- 
und frühwikingische Epoche (bis etwa 900) und eine spätwikingische. Die erste 
wird vornehmlich von der Archäologie aufgeklärt. Zernack neigt zu der These, 
daß die frühen Plätze durch das topographische Bild (Einstraßensiedlung, Dualis
mus von Herrschersitz und Fernhandelsmarkt) mittel- und westeuropäischen 
Phänomenen ähnlicher sind als bisher angenommen. Für die zweite Epoche stellt 
er die Fragen der Kaufmannskirebe, der Ortsnamen auf K aupangr (als vor- 
hansischen Stadtbegriff), sowie das Birkarecht mit Volksversammlung und S tadt
hauptmann in den Vordergrund. Auch hierbei lassen sich sowohl der autochthone 
Charakter der Entwicklung als auch ihre Vergleichbarkeit mit anderen euro
päischen Regionen (Volksversammlungen der pomoranischen Küstenstädte u. a.) 
feststellen. Zernack skizziert in einer lehrreichen Weise die Forschungslage, hebt 
die Schwierigkeiten, die den einzelnen Thesen entgegenstehen, und die weiteren 
Möglichkeiten der Aufklärung hervor. R. S.
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F r a n z  E n g e l  ( t  1967), zuletzt Direktor des Niedersächs. Staatsarchivs in 
Bückeburg, hat in drei norddeutschen Landschaften gewirkt und auch über sic 
gearbeitet, vor allem auf dem Gebiet der Siedlungsgeschichte und historischen 
Kartographie. Seine wichtigsten Beiträge zur Siedlungsgeschichte und historischen 
Landeskunde von Mecklenburg — Pommern — Niedersachsen hat R o d e r i c h 
S c h m i d t  in einem stattlichen Band zusammengefaßt (K öln/W ien 1970, Böh- 
lau, X L, 360 S., 1 Bildnis, 93 Abb. u. Ktn. im Text u. auf Tfn., 4 Faltktn.). Er 
umfaßt zwölf Beiträge aus der Zeit von 1936 bis 1960, die neben ihrem Wert 
für die Geschichte der jeweiligen Landschaft z. T. methodische oder überregionale 
Bedeutung besitzen, so etwa die beiden Aufsätze über die Flurnamen „Mann
hagen“ ( =  Grenzhag, W ehranlage), die E. zunächst am Limes saxonicus unter
sucht und dann über Mecklenburg bis nach H interpommern verfolgt hat, wohin 
diese Bezeichnung durch die ostdeutsche Kolonisation gelangt ist; er konnte den 
Zusammenhang zwischen den „M annhagen“ und alten Territorialgrenzen glaub
haft machen. Grenzwälder hat E. auch erforscht, um in einer anderen Arbeit 
slawische Burgwardbezirke in Nordmecklenburg zu erfassen — eine methodisch 
bemerkenswerte Untersuchung! Durch neue Fragestellungen zeichnen sich auch 
weitere Arbeiten E.s aus, so die Aufsätze über archäologische Methoden in der 
mittelalterlichen Siedlungsforschung, über die Formenentwicklung der Keramik 
des 13./14. Jhs., über mittelalterliche Hufenmaße als siedlungsgeschichtliche 
Quellen und über Vorformen der Hagenhufen im 12. Jh. in Schaumburg-Lippe. 
Daneben hat E. auch knappe Synthesen vorgelegt: zu den Dorf- und Feld
markenformen in Mecklenburg („Zur Siedlungsgeschichte Mecklenburgs“), zur 
Siedlungsgeschichte des Kreises Bütow in Pommern und von Schaumburg-Lippe. 
Mit städtischer Siedlung hat sich E. kaum befaßt. Die Aufsatzsammlung enthält 
zwar einen Beitrag über „Das mittelalterliche Stadthagen und seine zentrale 
Bedeutung“ (197—239). Aber auch hier geht es E. weniger um die eigentliche 
Stadt, vielmehr um ihre Funktion für die Umgegend, um ihre Verkehrslage, 
um die Stadtmark, kurzum um eine ausgesprochen historisch-landeskundliche 
Untersuchung, die sehr anregend ist. — R o d e r i c h  S c h m i d t  hat die Auf
satzsammlung sehr umsichtig redigiert; Verbesserungen, die von E. überliefert 
sind, hat er in diesem Zweitabdruck berücksichtigt, Störendes weggelassen. In 
der Einleitung hat Schm. Leben und W erk E.s gewürdigt; den Band beschließt 
ein Verzeichnis von E.s Arbeiten. H. W .

M a r i a n  M a l o w i s t ,  Croissance et regression en Europe. X I V e—XV1N  
siecles. Rccueil d ’articles (Cahiers des Annales 34, Paris 1972, Librairie  Armand 
Colin, 227 S.). — Das Buch enthält neun Aufsätze, die sich mit H andel und 
Gewerbe Polens in internationaler Verflechtung und vor ihrem sozialen H inter
grund vom Frühmittelalter bis in das 17. Jahrhundert beschäftigen. Drei der 
von 1948 bis 1966 veröffentlichten Aufsätze waren bisher nur in polnisch zugäng
lich, die anderen in englisch, französisch und deutsch. Ein Aufsatz (ein Vortrag 
in Prato 1970) war bisher unveröffentlicht. Der Wiederabdruck auch der leicht 
zugänglichen Aufsätze ist in diesem Rahmen zu begrüßen, da die Aufsätze zu
sammengenommen ein homogenes Ganzes bilden. Den Kern der Sammlung 
bilden drei Aufsätze: Wirtschaftliche Voraussetzungen der „Rückkehr“ West-
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prcußcns nach Polen im 15. Jahrhundert. Die holländische Expansion in der 
Ostsee im 14. und 15. Jahrhundert. Die Produkte der Ostsecländer im inter
nationalen H andel des 16. Jahrhunderts. Alle drei sind Studien über Fern
handelsbeziehungen bester wissenschaftlicher Tradition und eine gute Ergänzung 
zu den bisherigen Hanseforschungen dieser Art. Da der Blick gewissermaßen von 
außen auf die Hanse geworfen wird, treten Interessengegensätze innerhalb der 
Hanse vielleicht noch schärfer hervor als bisher. Punkte, auf die es dem Ver
fasser weiterhin besonders ankommt, sind: Bedeutung der Exporte des Ostsee
raums nach den N iederlanden und nach der iberisdien Halbinsel für die von 
dort ausgehende überseeische Expansion und Bedeutung des Adels für die Export
produktion des Ostseeraums, insbesondere Polens. Ein gewisses Zusammcnpiel 
dieses Adels mit dem westeuropäisdien Bürgertum ermöglichte gleichzeitig eine 
starke Fertigwareneinfuhr aus dem W esten nach Polen etwa und hemmte den 
eigenen gewerblichen Fortschritt. Der subjektive Standort des Verfassers als 
Pole und Kommunist wird wohl in Fragestellung und Begriffswahl erkennbar, 
aber schon Sätze wie folgender: „Nous admirons le courage et la perseverance 
des conquistadores espagnols et portugais . . . “ (S. 223) zeigen, daß  Malowist 
nicht nur eine W eite  des Blickes, sondern zugleich jenes persönliche Verhältnis 
zur lebendigen Vergangenheit besitzt, um das ihn mancher westeuropäischer 
Sozialhistoriker beneiden sollte. ß. S.

P i e r r e  J e a n n i n ,  Merchants of the 16th Century, transla ted  by Paul 
Fittingoff (New York u. a. 1972, H arper & Row. VI, 146 S.). — Ausgehend von 
den Fuggern schildert Jeannin  die Kaufleute des 16. Jahrhunderts  als soziale 
Gruppe: den H andel, den sie trugen, die Betriebe, die Zusammenschlüsse, die 
Einkommensbedingungen, ihr Verhältnis zu Wissenschaft, Kunst und Religion. 
Es ist eine rundherum  informierende Darstellung, die durch den Verzicht auf 
alle Anmerkungen zwar für ein außerwissenschaftliches Publikum bestimmt 
scheint, aber höchst lesenswert auch für den Fachmann bleibt. ß . S .

W o l f - D i e t e r  M o h r  m a n n ,  Der Land friede im Ostseeraum während 
des Spätmittelalters (Regensburger Historische Forschungen II, Kallmünz OPF. 
1972, Michael Lassleben, X X X II  u. 305 S.). — In kurzer Zeit ist eine vierte 
Arbeit über die äußeren Beziehungen der Städte und T err ito rien  in N o rd 
deutschland im Spätmittelalter erschienen. Nach H. Steinbach, der sich mit den 
Aktivitäten des Königtums im beginnenden Spätmittelalter in Norddeutschland 
beschäftigte (HGbll. 87, 113), nach H. Sauer, der die Reibungen von Städten 
und Territorien  in der zweiten H älfte  des 15. Jahrhunderts  zum Them a hat, 
nach G. Raabe, der städtische Bündnisse bis 1315 in ihrer Bedeutung für die 
werdende Hanse untersucht (beide HGbll. 90, 87f.), wird in dieser Arbeit nach 
den Landfriedenselementen in den norddeutschen Bündnissen des Spätmittel
alters gesucht. Die Arbeit versteht sich als Ergänzung des umfassenden Buches 
von H. Angermeier und stellt fest, daß es — trotz geringer Beteiligung des 
Königtums — eine ganze Reihe von Landfriedenselementen, wie sie für das 
übrige Reichsgebiet typisch sind, audi in Norddeutschland gab. Erst im 15. J a h r 
hundert werden sie von der immer weiter schreitenden T erritorienbildung zu-
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rückgedrängt. Es ist eine kluge, übersichtliche Arbeit, die zusammen mit den 
anderen genannten Büchern unsere Kenntnis des norddeutschen Spätmittelalters 
erheblich vertieft. R. S.

R a y m o n d  d e  R o o v e r ,  Early Banking before 1500 and the development 
of capitalism  (Revue internationale d ’histoire de la Banque 4, 1971, 1— 16). — 
Roover faßt in diesem Aufsatz, der auf ein Kongreßreferat in Leningrad 1970 
zurückgeht, neuere Forschung zur Geschichte der mittelalterlichen Bank, die vor
nehmlich von ihm selbst getragen wurde, zusammen. Er sicht den hauptsächlichen 
Beitrag des Mittelalters zur Bankgeschichte weniger in quantitativen Resultaten 
als in der Entwicklung von Basisinstrumenten, wie Wechsel, „Clearing of debts“ 
und einen Geldmarkt. Der Verfasser referiert kurz über ein Kolloquium, das 
1969 im Rahmen der Jahrestagung des H G V  über die Banken im Hansegebiet 
stattfand. Sicherlich ist der Hinweis richtig, daß die Hansestädte und auch Lübeck 
keinen Anschluß an das süd- sund westeuropäische System des Wechsel Verkehrs 
gefunden haben. Trotzdem bleibt es bedauerlich, daß  die erheblichen Ansätze 
zur Entwicklung eines „Bankplatzes“, die in Lübeck vorhanden waren, in diesem 
europäischen Überblick unterschätzt werden. Es gab in Lübeck „Wechselbücher“ 
mit öffentlichem Glauben, wie in Brügge, und es gab im 15. Jahrhundert durch
gehend eine halbstaatliche Bank. 1461 wurde zum Beispiel der „Wechsler“ vom 
Rat „gewählt“. Diese Bank kannte Deposita, Beteiligung an Handelsgeschäften, 
Geschäftsverbindungen nach anderen Hansestädten, aber auch zum Beispiel nach 
Brügge, die die Durchführung von Zahlungsaufträgen auch über die Zeit der 
vorübergehenden Ansiedlung der Florentiner in Lübeck 1410— 1440 hinaus er
möglichten. R. S.

R a y m o n d  d e  R o o v e r ,  La pensee economique des scolastiques. Doctri- 
ncs et methodes (Conference A lbert-le-G rand 1970, M ontreal, Institut d ’fitudes 
mcdievales, Paris 1971, Librairie J. Vrin, 107 S.). — Dieses Buch enthält eine 
Zusammenschau des im Titel genannten Wirtschaftsdenkens und stützt sich 
dabei auf die Forschungen des Verfassers selbst und anderer aus früherer Zeit. 
Es ist reich an Belegen und rückt von der Vorstellung ab, die Scholastiker hätten 
eine korporative W irtschaft gefördert. Der Verfasser zieht vielmehr eine Ver
bindungslinie von den Thomisten zu Adam Smith: D er gerechte Preis ist der 
Preis des Marktes. Die Nominalisten befürworteten demgegenüber eine öffent
liche Preisregulierung und lieferten gewissermaßen einen ideologischen Hinter
grund für städtische Preisordnungen. Das „N ahrungsprinzip“ des mittelalter
lichen Handwerkers ist nicht von Sombart, sondern schon von dem Theologen 
Langenstein um 1400 erfunden worden. M an wird die Auswirkungen solcher 
Theorien nicht für so gering wie Roover halten. Allerdings darf man die Aus
wirkungen nicht mit Sombart und der übrigen Forschung des ausgehenden 
19. Jahrhunderts  in der Vorstellungswelt der H andw erker selbst, sondern, wie 
gesagt, bei den öffentlichen Gewalten suchen. R. S.

Das zweite Vierteljahresheft der TG, 84, 1971, 149—380, steht unter dem 
Thema: Sociale Stratificatie en Mobiliteit. Insgesamt 12 Beiträge behandeln 
einerseits methodische Probleme (B. H. S 1 i c h e r v a n  B a t h , Methodiek 
en techniek van het onderzoek naar de sociale stratificatie in hei verleden,
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151 — 166: F. v a n  H e e k ,  Sociale gelaagdheid. Bcgripskader en historische 
verschijningsvorm , 167— 178; J. S. W i g b o l d u s ,  Ontwikkelingen van de 
stratificatictheoric in geschiedsociologisch perspectief, 179—214) und andererseits 
Erscheinungsformen sozialer Schichtung und M obilität während verschiedener 
Geschichtsperioden (z. B.: H. W . P i e k e t ,  Sociale Stratificatie en Sociale Mobi- 
liteit in de Romeinse Keizertijd, 215—251; J. M e r t e n s ,  Middeleeuwse so
ciale structnren, 252—261; H. B a l t h a z a r ,  Fortuins- en inkomensonderzoek 
( X I X e ,  X X e  eeuw), (329—347). Der Hansehistoriker sei dabei vor allem auf 
die Aufsätze von R. v a n  U y t v e n  u. W.  B l o c k m a n s ,  De noodzaak van 
een geintegreerde sociale geschiedenis. Het voorbeeld van de Zuidnederlandse 
steden in de late middeleeuwen (276—290) und H. v a n  D ij k u. D. J. 
R o o r d a , Sociale mobiliteit onder regenten van de Republiek (306—328) h in
gewiesen. Die Ergebnisse statistischer Auswertung für verschiedene niederlän
dische Städte des 14. und 15. Jh. und der frühen Neuzeit ermöglichen einen V er
gleich mit ähnlichen Untersuchungen für die Hansestädte und geben darüber 
hinaus Anreiz zu weiterer Forschung auf diesem Gebiet. H. H .

M i c h e l  M o l l a t  /  P h i l i p p e  W o l f f ,  Ongles Blens, Jacques et 
Ciompi. Les revolutions populaires en Europe aux X I V e et X V e sieclcs (Paris 
1970, Calmann-Levy, 331 S.). — Die erste umfassende Beschreibung spätm ittel
alterlicher Stadt- und Bauernunruhen berührt die Geschehnisse der Hansestädte 
nur am Rande. Trotzdem ist sie auch für die hansische Stadtgeschichtsforschung 
wegen des systematischen Ansatzes, von dem aus das vornehmlich italienische 
und westeuropäische M aterial durchleuchtet wird, anregend. Es gibt bestimmte 
T ypen  von „Revolutionen“, die sich auch in ein chronologisches Schema fügen 
lassen: Unruhen in der Zeit der Expansion in Verbindung mit ungleichem 
wirtschaftlichen Wachstum (13. Jahrhundert), Aufstände der „M ittleren“ gegen 
„G roße“, vornehmlich verfassungspolitische Aufstände (besonders in der 1. H älfte  
des 14. Jahrhunderts), Revolten gegen die Misere, einmündend in die synchro
nisierte Revolution von Florenz bis Lübeck der Jah re  1378/1382. N eue Akzente 
bekommen die Bewegungen im 15. Jahrhundert:  einerseits durch die Aufstände 
von Gesellenverbänden und andererseits durch religiöse Momente insbesondere 
bei den Hussiten. Auch Modalitäten der Vorgänge und ihr A usgang werden 
von einem systematischen Ansatz aus betrachtet und vor allem wird die wichtige 
Frage nach der jeweiligen „conscience collective“ gestellt. Es erscheint dringend, 
die sozialen Verhältnisse der Hansestädte weiter zu erforschen und dadurch auch 
neues Material der allgemeinen Systematik zur Verfügung zu stellen: Die U nter- 
sdieidung zwischen wirtschaftlichen und nicht wirtsdiaftlichen Revolutionsmotiven 
könnte noch verbessert werden. Der Aufstand der „M ittleren“ gegen die „G ro
ß en“ scheint mandmial sogar ein Aufstand der Reichen gegen die  weniger 
Reichen, die die verfassungspolitische Macht besitzen, gewesen zu sein. Auch 
die Ausführungen über das Scheitern von Revolutionen und ihre indirekten 
Auswirkungen werden von den Hansestädten aus noch zu bereichern sein. R. S.

D er 2. Bd. der dreibändigen Sammlung Die Stadt des M ittelalters, hg. von 
C a r l  H a a s e  (Darmstadt 1972, Wiss. Buchgesellsch., 299 S., 1 Kt.) enthält 
klassische Aufsätze zum Them a Recht und Verfassung, ohne daß dam it freilich
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eine echte Beschränkung auf dieses Gebiet gegeben wäre. Der 1. Bd. (erschienen 
1969) beschäftigte sich mit Begriff, Entstehung und Ausbreitung der Stadt, wäh
rend die mehr sozialgeschichtliche Komponente des Problems mit der W ir t
schaftsgeschichte das Schwergewicht des 3. Bdes. bilden soll. Eine exakte T ren
nung der Bereiche ist nicht möglich. — Der Hrsg. w ar bemüht, durch seine 
Auswahl einen gewissen Zusammenhang aller drei Bde. herzustellen, zugleich 
aber die methodischen Unterschiede an der Behandlung bestimmter Problem
kreise sichtbar zu machen. So stehen im vorliegenden 2. Bd. die Genossen
schaftsbildung, die S tadtgründung im Osten und die Bildung von Stadtrechts
familien im Vordergrund. Bedauern mag man, daß die Auswahl nur verhält
nismäßig „moderne“ Arbeiten enthält und daher keinen wissenschaftsgeschicht- 
lichen Überblick über einen größeren Zeitraum vermitteln kann. Ein „Weg der 
Forschung“ wird daher eigentlich nicht recht erkennbar, eher werden verschiedene 
Standorte sichtbar gemacht, die alle — mehr oder weniger — auch heute noch 
ihre Berechtigung haben. Die ältere Stadtrechtsforschung, für die etwa Namen 
wie Frensdorff, Rietschel, Hegel, v. Below, v. M aurer und Arnold stehen könnten, 
kommt nicht zum Zuge. So wird auch die „Landgemeindetheorie“ (v. Below), 
die einst die Stadtrechtsforschung stark belebte, in keinem Beispiel vorgeführt, 
auch nicht die „Marktrechtstheorie“. Ein gewisser Ersatz für fehlende Beispiele 
ist freilich der letzte wissenschaftsgeschichtliche Beitrag von K a r l  K r o e -  
s c h e l l  über Stadtrecht and Sladtrechtsgeschickte, denn dieser berücksichtigt 
auch den W eg der Forschung im 19. Jh. Die vom Hrsg. ausgewählten Aufsätze 
stammen (in chronologischer Reihenfolge) von Frölich, Aubin, Planitz, Reineke, 
Mitteis, Ganshof, Kroeschell und Ebel. Die Verf. sind Juristen, die sich der 
Rechtsgeschichte widmeten, und Historiker mit rechtsgesch. Interesse. Sie gaben 
alle ganz besondere Impulse; einige — wie etwa Planitz — riefen heftigen 
Widerspruch hervor, weniger durch ganz neue Perspektiven als vielmehr durch 
die Zuspitzung ihrer Thesen. Es ist hier nicht möglich, die zwischen 1934 und 
1967 verfaßten Beiträge im einzelnen zu besprechen; es ist auch nicht nötig, 
weil das z. T. in ihrer Entstehungszeit bereits geschah. H. Schw.

Geschichte der Stadt Mainz, hg. von A n t o n  P h .  B r ü c k  und L u d w i g  
F a l c k  Bd. II: Ludwig Falck, Mainz im frühen und hohen Mittelalter, V: 
Anton Ph. Brück, Mainz vom Verlust der Stadtfreiheit bis zum Ende des 30jähri- 
gen Krieges (1462— 1648), Ludwig Falck, Mainz um 1600. Historischer Stadtplan 
mit alphabetischem Index (Düsseldorf 1972, W alte r  Rau, X II I  u. 240, IX  u. 
122 S., mit großem Faltplan). — Die beiden bisher erschienenen Bände einer auf 
zehn im ganzen berechneten Geschichte von Mainz sind sorgfältig gearbeitet, 
detailliert in der Quellcnwiedergabe, auf dem neuesten Stand der Forschung 
auch der Nachbarprobleme. Der Faltplan enthält einen nach alten Karten 
rekonstruierten Stadtgrundriß von 1620. Vgl. dazu auch Mainzer Zs. 67/68, 
1972/3, 30—37. Am meisten interessieren hier die Kapitel über den Handel 
von Mainz, das als bedeutender Handelsplatz einer älteren Schicht der deut
schen Handelsgeschichte angehört als die Hanse, was deutlich herausgearbeitet 
wird. Außerdem interessieren die Kapitel über die Sozialstruktur: über die 
H erkunft der Oberschicht und die spezifischen Privilegien: „Dienstrecht, Gaden
recht und Münzer-Hausgenossenschaft“, die sie integrieren. R. S.
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Als Ergebnis von Begegnungen auf der Hansisch-niederdeutschen Tagung in 
Emden zu Pfingsten 1972 kam, durch G i l b e r t  d e  S m e t ,  den Direktor der 
Seminarie voor Duitse Taalkunde in Gent, veranlaßt, ein umfängliches M anu
skript auf meinen Schreibtisch, eine Arbeit von H. J. L e 1 o u x. Zur Sprache 
in der ausgehenden Korrespondenz des hansischen Kaufmanns zu Brügge, als 
Ms. zweibändig mit insgesamt 619 S., 335 Ouart im ersten, 284 Folio im zweiten 
Bande, wobei dem ersten noch 33 S. Schriftproben in Ablichtungen beigefügt 
sind. A uf den ersten Blick ersdieint dies als „W älzer“ ; bei näherem  Zusehen 
aber entdeckt man den wohlbedachten Aufbau, vor allem für die sprachlidie 
Untersuchung des ersten Bandes: M it einem ersten Kapitel über den Deutschen 
Kaufmann in Flandern, ausgehend von der Geschichte der hansischen N ieder
lassung in Brügge und den bei ihr tätigen Sekretären und fortgeführt mit einer 
Übersicht über das „M ateria l“, die Dokumente, über Form und Inhalt der 
Briefe, über Schrift und Schreiber. Die eigentliche sprachliche Untersuchung 
behandelt Grammatik, Orthographisches, Laut- und Formenlehre und in einem 
zweiten großen Abschnitt den Wortschatz: französisches und lateinisches Lehngut 
und das mittelniederländische W ortgut, alles mit den nötigen Registern und 
Verzeichnissen geboten. Das unveröffentlichte „M aterial“ des zweiten Bandes 
um faßt im ganzen 262 Stücke, sämtlich ungekürzt und mit den üblichen Ergän
zungen, in üblicher Form gegeben, grundsätzlich in „diplomatischem Abdruck“.

Alles in allem dürfte selbst diese summarische Berichterstattung erkennen 
lassen, daß es sich um ein sehr wertvolles, viel Neuland erschließendes W erk 
handelt. Kann aber ein voller Abdruck erfolgen? So wird gefragt. W ohl wird 
geschichtliches und sprachliches N euland erschlossen; aber dem vorhandenen 
Wunschbild stehen in der Kostenaufrechnung fünfstellige Ziffern entgegen, wenn 
nicht gar eine sechsstellige. Es bliebe also der Weg, die beiden Bände im Druck 
durch ein Straffen zu vereinigen, das natürlich nur sehr sachgemäß erfolgen 
könnte. W ie  dem auch sei, ein Hinweis auf das wertvolle W erk  ist erfolgt: 
mögen die, die es angeht, sich weiter damit befassen, hoffentlich im fördernden 
Sinne. Fr. Brüser

D er Einfluß des Niederländischen auf die Begriffe der Seefahrt in manchen 
europäischen Sprachen ist bekannt; von dieser Beeinflussung ist das N ieder
deutsche nicht ausgeschlossen. Andererseits weiß man, daß im Polnischen viele 
Ausdrücke dieses Sachbereiches aus dem Deutschen oder auch (seit den Teilungen 
Polens) aus dem Russischen entlehnt worden sind, wobei indirekt wiederum 
niederländischer Einfluß wirksam wurde. Nun hat B e r n h a r d  J a n i k  Über 
das Verhältnis des Niederländischen zur polnischen Seemannssprache nachgedacht 
(APolHist. 23, 1971, 52— 72) und die Meinung geäußert, daß es auch direkte 
niederländische Einflüsse auf die polnische Sprache geben müsse. E r  verweist 
auf die Rolle der Holländer im Danziger H andel und auf die Verwendung 
niederländischer Schriften im Danziger Schiffbau. J. regt genauere Untersuchun
gen an. Solche werden aber nicht leicht sein — angesichts der nahen V erw andt
schaft des Niederländischen mit dem Niederdeutschen (man vergleiche etwa die 
Ausführungen von George Thomas in HGbll. 89, 92 ff.) — , und schon der von 
J . (71 f.) angeführte Vergleich zwischen einer niederländischen Veröffentlichung

5 H G b ll. 91
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von 1671 und einer Danziger Handschrift zeigt, daß die niederländischen Bau
anweisungen in Danzig ins Deutsche, nicht ins Polnische übertragen wurden — 
also war es doch kein direkter niederländischer Einfluß? II. W .

J. B i r a b e n ,  La peste en 1720 ä Marseille (RH 502, 1972, 407—426), 
examinant Rapport d ’un livre recemment publie sur ce sujet, donne une mise 
au point d ’interet general sur plusieurs problemes de l’histoire des epidemies. 
Le „ratus ra tus“, ä la difference du „ratus norvegicus“, n* ctait pas un agent 
indirect de transmission de l’infection. Si Pimpuissance de la medecine restait 
alors aussi grande que dans le pass6, les mesures d ’isolcmcnt sanitaire reussirent 
ä localiser le fleau. B. souligne le röle decisif jou6 ä cet egard, aussi bien que 
pour Paide financiere, par le pouvoir central. Le nombre des victimes, qui n’est 
pas connu exactement, s’eleva probablement en six mois ä presque la moitie 
d ’une population qui comptait environ 100 000 personnes. P.].

VORHANSISCHE ZEIT 
(Bearbeitet von Martin Last)

J e f f r e y  R a d l e y ,  Economic aspects of Anglo-Danish York  (Medieval 
Archaeology 15, 1971, 37—57). — Der inzwischen verstorbene Vf. wertet zu
sammenfassend eigene und ältere, z .T . wenig bekannte Grabungen aus und 
kann über Topographie (dichtbebautes „Danish settlem ent“ mit langen schmalen 
Holzbauten) und Wirtschaftsleben („thriving industry“ für Gebrauchs- und 
Luxusgüter: Metall, Glas, Leder, Horn, Knochen, Textilien etc.) Yorks im 10./11. 
Jh. z. T. schlüssige Aussagen machen. R. nimmt an, daß York z. Z. der norman
nischen Invasion ca. 30 000 Einwohner („adults“ !) aufzuweisen hatte. M. L.

Der erste Band der neuen Zeitschrift Archäologie M6dievale, betreut vom 
Centre de Recherches Archeologiques Medi£vales in Caen (1971), gibt einen 
erschöpfenden Oberblick über die zunehmend intensivierten Forschungen zur 
Mittelalterarchäologie in Frankreich und ist nachhaltig geprägt durch die von 
mehreren Autoren (J. D e c a e n s ,  J.  D a s t u g u e ,  S. T o r r e ,  B. L e -  
c a c h e u x ,  G.  P i g e a t ,  J.  L a f a u r i e )  vorgelegte Publikation des Rei
hengräberfeldes Hcrouvillctte (Calvados) (1 — 187) aus dem 6./7. Jh. Dies G rä
berfeld ist in vieler Hinsicht bemerkenswert und zwingt zum Umdenken mancher 
herkömmlicher Anschauung: Die beigegebenen Münzen, namentlich die ca. 40 
aus G rab 10, zeigen die Vergesellschaftung von Münzen der Römischen Kaiser
zeit mit solchen der Merowingerzeit ( J .  L a u f a u r i e ,  Catalogne des monnaies 
trouvees au cours des fouilles de la necropole de Hcrouvillctte , 173— 187) und 
lassen damit neue Einblicke in Formen des Geldumlaufs zu. Der Metallschmuck 
aus den Gräbern weist auf kulturelle (auch ethnische?; 93 ff.) Beziehungen zu 
den angelsächsischen Königreichen hin. Das singuläre G rab  10 läßt anhand der 
beigegebenen Werkzeuge auf die Bestattung eines Grob- und (!) Goldschmiedes 
(65: II s’agit de l’outillage d ’un forgeron et d ’un orfevre; vgl. Abb. 18—21) 
schließen. Das Forschungsreferat von J e a n - M a r i e  P e s e z ,  Le village
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medicvale (307—321) bietet einen willkommenen Überblick über neuere (archäo
logische) Forschungen zum mittelalterlichen Dorf, erfaßt allerdings von Frank
reich abgesehen, im wesentlichen nur wichtigere Monographien und läßt die 
Forschungen im slawischen Sprachraum z. T. als unterrepräsentiert ersdieinen.

M. L.

A n n e  J o u r d a n - L o m b a r d ,  Oppidum et banlieue. Sur Vorigine et les 
dimensions du territoire urbain (AESC 27, 1972, 373—395). — O p p i d u m  
dans les textes du VIe et V lle  s iede  designe l ’espace ä vocation defensive et 
productive qui s’etendait en cercle autour d ’une ville, dans un rayon de trois 
milles romains (equivalant ä deux lieues gauloises ou une r a s t a germanique) 
ä pa r tir  du centre. Sa limite etait parfois materialisee sur les chemins par une 
borne ou une croix marquant le passage du plat pays au territoire urbain. 
A vant que soit codifiee la notion de banlieue, la zone ä laquelle s’applique ce 
terme (p rem ide  mention en 1036 ä Arras, qui n ’avait pas encore de remparts) 
avait dans la realit£ des liens privilegies avec le noyau d ’agglomeration dense 
qu’elle entourait. P • J •

C h .  V e r l i n d e n ,  Marchands ou tisserands? A propos des origines urbaines 
(AESC 27, 1972, 396—406). — En Flandre la technique de la  draperie a 
subi vers le milieu du X le  si£cle une mutation decisive par Futilisation du 
metier ä lisses. L e  C o n f l i c t u s  o v i s  e t  l i n i  ne parle plus de p a l l i a  
comme les sources d ’epoque carolingienne, mais de p a n n i .  La ville d’Ypres 
n’etait pas encore fondee avant 1050; vers 1100 dejä ses draps etaient connus 
jusqu’ä Novgorod. La rapidit6 de Fessor urbain en Flandre a et6 liee ä la 
poussee de production industrielle, alors qu’anterieurement dans Factivite de 
p o r  t u s comme Utrecht, Maastricht et N am ur tout 6tait commercial. Parmi 
les facteurs £conomiques qui ont fait naitre  et grandir de nouvelles villes, on 
doit parvenir ä distinguer, selon les lieux et les epoques, entre production et 
fonction d ’echange. P. / .

Eine willkommene Zusammenfassung der in den letzten Jahren , namentlich 
auch vom Vf. selbst, betriebenen Kirchen- und Klostergrabungen im hollän
dischen Friesland bietet H. H a l b e r t s m a ,  Kerkopgravingen in Friesland 1 
(Publikatieband Stichting Aide Fryske Tsjerken 1971, 53—86; Overdrukken ROB 
32). Es handelt sich um Kirchen und Klöster in den Orten Sneek, Smalle Ee, 
Klaarkamp, Wons, Rinsumageest, Janum, Boisward, Minnertsga, Kapelleterp, 
Zwaardeburen, Nes (Ameland), Dokkum (68—81; vgl. HGbll. 90, 96 f.) und 
Bergum. Patrozinien bieten z. T. erste Anhaltspunkte für die Altersschichtung 
und Funktion der anzusetzenden Gründungsbauten (Sneek, Boisward, Dokkum). 
In einigen Fällen ergeben sich Datierungsmöglichkeiten durch ältere Bestattungen 
(C l4—Daten von Holzsärgen in Dokkum); in anderen konnten imm erhin hölzer
ne Bauten als Vorgänger der ältesten Tuffsteinkirchen festgestellt werden. Über 
die Befunde für die Geschichte des Kirchenbaus in Friesland hinaus ergeben sich 
mittelbar vielfältige Einblicke in die jeweilige Ortsgeschichte, die im Zusammen
hang mit anderen Quellen (z.B. Boisward, im 11. Jh. Münzstätte) von  besonde
rem Interesse sind. M . L .

5*
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Im Vorgriff referiert H e i k o  S t e u e r ,  Zur „statistischen* Auswertung 
frühmittelalterlicher Keramik im Nordseeküstenbercich (Nachrichten aus Nieder
sachsens Urgeschichte 40, 1971, 1—27), namentlich die methodisch wichtigen 
Teile seiner vor der Veröffentlichung stehenden Dissertation. Die Beschreibung 
der zum großen Teil sehr gleichförmigen frühmittelalterlichen Keramik wird 
durch Reduzierung auf meßbare und objektivierte Merkmale (Zahlenschlüssel- 
System) der einzelnen Gefäßteile (Rand, Boden etc.) wie sonstiger Details 
(Größe, Brand usw.) auf eine feste Basis gestellt. Dies Verfahren bietet die 
Möglichkeit, nahezu jede einzelne Scherbe nachvollziehbar zu beschreiben. Die 
darauf beruhenden statistischen Analysen erweisen ihren Aussagewert zunächst 
am Fundmaterial von Grabungsplätzen mit gesicherter Stratigraphie (Elisenhof), 
bzw. damit zu korrelierender Fundplätze (z. B. dendrochronologische Daten als 
Klammer zwischen Elisenhof und Haithabu) und können, wie die Aufschlüsselung 
und Analyse des Materials von der Kaaksburg und der Stellerburg zeigt, auch 
Fundplätze chronologisch einordnen, deren Funde sich anhand der Grabungs
unterlagen bisher nicht aufgliedern ließen. Die Ergebnisse sind über das frühe 
Mittelalter hinaus anregend. M. L.

Einen knappen Auszug aus seiner Dissertation bot W o l f - D i e t e r  T e m 
p e l ,  Unterschiede zwischen den Formen der Dreilagenkämme in Skandinavien 
und auf den friesischen W urten vom 8.— 10. }h. (Archäologisches Korrespondenz
blatt 2, 1972, 51—59). Es zeichnen sich regional abgrenzbare Haupttypen ab, 
die prim är jeweils auf küstenorientierte Verbindungen im Nordseeküsten- bzw. 
Ostseeraum hinweisen. Lediglich im 9. Jh. gab es eine weitverbreitete Gruppe, 
die beiden Zonen gemeinsam ist. M. L.

Der Beitrag von W i l h e l m  W i n k e l m a n n ,  Liturgisches Gefäß der 
Missionszeit aus Paderborn. Zur Verbrcitung und Deutung der Tatinger Kannen 
(Paderbornensis ecclesia. Beiträge zur Geschichte des Bistums Paderborn, Festschr. 
für Lorenz Kardinal Jäger, Paderborn 1972, 38—47), zeigt erneut (vgl. HGbll. 
90, 102), daß bereits die Zwischenergebnisse der Paderborner Domgrabungen 
wesentliche Aufschlüsse für die Einbeziehung des sächsischen Binnenlandes in 
weitreichende Kulturbeziehungen des N ord- und Ostseeraumes im frühen Mittel
alter zu leisten vermögen. Die Tatinger Kannen, benannt nach einem Fundplatz 
in Schleswig-Holstein, sind hinsichtlich Form (bisher nur ein Becher gleichen 
Typs bekannt), Kreuzdekor und aufgeklebter Zinnfolien-Ornam enten unter der 
frühmittelalterlichen Keramik singulär. W . erhärtet anhand der ca. 50 Scherben 
(vier Gefäße?) von Paderborn, die er mit dem Zerstörungshorizont des Jahres 
778 verbindet, die bereits früher erörterte Deutung als ,Taufkannen‘ und sieht 
sie im Zusammenhang mit der Funktion Paderborns als Missionszentrum.

M. L.

R o l f  K ö h n  veröffentlichte eine quellenkritische Studie  über Die Anfänge 
des Soester Patroklistiftes (SoesterZs. 84, 1972, 5—23), die zugleich auch ein 
Licht auf den frühmittelalterlichen Einfluß des Erzstifts Köln in Soest wirft. 
Der Verf. zeigt, daß der im 12. Jh. entstandene Bericht über die Translation 
der Reliquien des Hlg. Patroklus erst im Anfang des 13. Jhs. in eine Hs. von
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Ruotgers Vita Brunonis eingefügt wurde. Er hat also nicht das Gewicht einer 
zeitgenössischen Quelle. Das Testament Erzbischof Brunos von 965 enthält nur 
die Gründungsabsicht für ein Stift in Soest ohne Namensangabe. Als älteste 
Quelle für die Reliquienübertragung sieht der Verf. eine Ein tragung in ein 
Corveyer Sakramentar (10. Jh.) an, das später in das Gebiet von Verdun 
gelangte und dort durch weitere schwer zu datierende Eintragungen ergänzt 
wurde. Auch einem aus dem 17. Jh. überlieferten Auszug aus einem verlorenen 
G raduale  des Patroklistiftes kann trotz sorgfältiger In terpreta tion  nichts G e
naueres entnommen werden. Eine grundlegende Korrektur der bisherigen A uf
fassung ergibt sich nicht. Die Gründungsabsicht Brunos ist nun wohl gesichert; 
der Aufbau des Stifts aber vollzog sich allmählich bis ins späte 11. Jh.

H. Schw.

Die Zahl der archäologisch erschlossenen frühmittelalterlichen Siedlungsplätze 
im H in terland  der deutschen Nordseeküste wird durch K. L. V o s s ,  Ein 
karolingerzeitliches Grubenhaus von Soltau (Nachrichten aus Niedersachsens U r 
geschichte 40, 1971, 316—321), vermehrt. Es handelt sich um ein N W -S O  orien
tiertes, um ca. 0,5 m eingetieftes Vierpfostenhaus von ca. 3,7 mal 2,65 m. Die 
Herdstellc lag in der SW-Ecke. Die Keramik macht einen recht homogenen 
Eindruck; sonstige Funde fehlen. M. L .

K a r l  W.  S t r u w e ,  Ausgrabungen auf den slawischen Burgen von W ar- 
der, Kreis Segeberg, und Scharstorf, Kreis Plön (Archäologisches Korrespon- 
denzbl. 2, 1972, 61—67). — Beide Grabungen werden im Rahm en des Sonder
forschungsbereichs 17 der DFG durchgeführt; der Abschluß w ird  noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Der Burgwall W arder  erbrachte bisher außerordentlich 
reiche Funde der mittclslawischen und kontinuierlich anschließend der frühdeut
schen Periode (1. H älfte  12. Jh.); in Scharstorf fehlt dieser jü n g e re  Einschlag. 
Für W arder  ergaben sich zudem vielfältige Hinweise auf unterschiedliches H an d 
werk (Eisenschladccn, Drechselabfall usw.). — Die Palisadenfront des Burgwalls 
Scharstorf ließ sich auf der Basis der Dendrochronologie gegenüber den ältesten 
Holzbauten von Haithabu als um 60 Jah re  jünger datieren. Nach Schließung 
der Lücke in der für die Fundorte gültigen Datenreihe (Hochmittelalter) wird 
unter Um ständen schon bald eine absolute Datierung erzielt w erden  können.

M. L.

G ü n t h e r  W e t z e l ,  Untersuchungen am Schloßberg von Cottbus (Aus
grabungen und Funde 17, 1972, 151 — 157), gibt Einblick in die Stadtkernfor
schung von Cottbus, die mit einem Wallschnitt am Schloßberg fortgeführt wur
de. Es ergaben sich bisher vier W allbauphasen, deren Verhältnis zueinander be
reits grob geklärt werden konnte, deren zeitliche Einordnung im einzelnen m an
gels zuverlässiger Vergleichsfunde der Umgebung jedoch noch gehemmt ist. 
Phase IV ist durch Vergesellschaftung spätslawischer und frühdeutscher Keramik 
gekennzeichnet. W . erwägt die Möglichkeit, daß Burgwall I (Bohlenkonstruktion 
auf einer Brandschicht) mit dem letzten Abschnitt polnischer Herrschaft in der 
Niederlausitz (erstes Drittel 11. Jh.) zu verbinden ist. M. L.
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Der Beitrag von L e c h  L e c i e j e w i c z  über die Entstehung der ersten 
Städte bei den Ostseeslawen (Ksztaltowanie siq pierwszych miast u slowian 
nadbaltyckich. In: Slavia Antiqua X V II, 1970, 93— 124, 7 Abb.; engl. Zus.fass.) 
stützt sich vornehmlich auf die bekannten M onographien des Verf.s über die 
pommerschen Seestädte und die Städte der nördlichen Elbslawen (vgl. zu letz
terem HGbll. 87, 144) und geht auf ein Referat einer Tagung für slawische 
Archäologie von 1968 in Meißen zurück; er ist in deutscher Sprache in der 
Zeitschrift für Archäologie III (1969), 182—210, abgedruckt. H. W .

Uber eine neuererschlossene slawische Siedlung im Gebiet der DDR wurde 
von F r i e d r i c h  P l a t e  / H e i n z - J o a c h i m  V o g t ,  Ausgrabungen auf 
der slawischen Siedlung von Tornow-Sechzehneichen, Kr. Kyritz (Ausgrabungen 
und Funde 17, 1972, 147— 151), ein Vorbereicht erstattet. Auf einer z. T. ge
störten Fläche von 2000 qm wurde eine Anzahl von Gruben aufgedeckt, die an
scheinend zu größeren Blockbauten gehörten und als Vorratsgruben angesprochen 
werden können. Die umfangreichen mittelslawischen Funde werden summarisch 
abgehandelt und in Auswahl abgebildet. Diese Siedlung fügt sich in eine größere 
Zahl bereits bekannter Fundplätze der Umgebung ein und läßt sich mit dem 
slawischen Stamm der Dosane verbinden. M. L.

I n g  m a r  J a n s s o n ,  Till dateringen av vikingatidens ovala spännbucklor 
En granskning av fyndkombinationerna (Tor 1970— 1971 [1972], 62—88;
summary). — Im Zuge einer in der neueren skandinavischen Forschung mehr
fach zu beobaditenden Skepsis gegenüber älteren Lehrmeinungen hinsichtlich 
Typologie und Chronologie archäologischer Funde unterzieht J. die Datierungs
grundlagen der wikingerzeitlichen Schildkrötenfibeln einer kritischen Revision 
und möchte, anders als O. Montelius, J. Petersen, P. Paulsen und T. Capelle, 
nur eine wesentlich kleinere Zahl von Fundvergesellschaftungen (gegenüber Pe
tersen ca. 30 Prozent) als für die Datierung relevant erachten; vor allem we
sentlich weniger Hortfunde. Im Zusammenhang mit der schwebenden Diskussion 
um das Neben- oder Nacheinander der skandinavischen Kunststile im frühen 
M ittelalter ergeben sich erhebliche Verunsicherungen, die mittelbar u. a. auch 
die zeitliche Einordnung von Siedlungsplätzen u. dgl. berühren.. M. L.

In den nach längerer Pause mit einem Band fortgesetzten Berliner Blättern 
zur Vor- und Frühgeschichte (12, 1967/72; Schlußband?) legt E l i s a b e t h  
H e i  n s  i u s ,  Neue Schlüsselfunde aus Haithabu (129— 143), eine Zwischenbilanz 
der Jah re  1963— 1966 vor, verbunden mit einzelnen Nachweisen aus anderen 
Fundstätten. Es ist kaum einzusehen, weshalb dieser Beitrag nicht in den Be
richten über die Ausgrabungen in Haithabu erscheint, in denen bereits eine 
Anzahl vergleichbarer Beiträge veröffentlicht wurde. — Von technischen Ge
sichtspunkten ausgehend, kann H. die Schlüssel unterschiedlichen Schloßtypen 
(z.B. Drehschlüssel; Federschlösser) und Behältnissen bzw. Räumlichkeiten (z.B. 
Türschlösser) zuweisen. Einzelne Schlüssel wurden beim Schließen beschädigt; 
einzelne lassen Spuren der Tragweise (Riemen oder Band) erkennen. W ie bei 
anderen Fundtypen zeichnet sich wiederum die verbindende Funktion Haithabus 
zwischen N ord- und Ostseebereich ab. M. L.
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A uf der Suche nach dem karolingerzeitlichen Ribe der Zeit Anskars scheinen 
sich bei der Grabung in Dankirke Fortschritte abzuzeichnen. Luftbilder wiesen 
auf diesen Fundplatz hin. E l i s e  T h o r v i l d s e n ,  Dankirke (Nationalmuscets 
Arbejdsm ark 1972, 47—60), berichtet über die bisher mehr oder minder voll
ständig aufgedeckten acht Hausgrundrisse. Bisher überwiegen eindeutig die Funde 
der Römischen Kaiserzeit und der Merowingerzeit. Auf eine Siedlung des an 
schließenden Jahrhunderts  in unmittelbarer N ähe weisen die rela tiv  zahlreichen 
Münzen hin: drei Madelinus-Nachprägungen aus Dorestad, 10 anglo-friesische 
Sceattas, über die K i r s t e n  B e n d i x e n  berichtet (Munter ne fra Dankirke, 
61— 66). M. L.

M o g e n s  B e n c a r d ,  M iddelalderlige stenmortere i Danmark (Kuml 1971, 
35— 60; summary), analysiert die namentlich in Ribe und vereinzelt bei S tadt
kerngrabungen in anderen Orten gefundenen Steinmörser des hohen Mittelalters. 
U nter Bezugnahme auf eine Arbeit von G. C. Dunning kann B. sowohl Mörser 
aus Material englischer (Purbeck-Marmor; Dorsetshire) wie französischer (Caen) 
und norwegischer (Speckstein) H erkunft nachweisen. Zur In terpreta tion hinsicht
lich chronologischer Abfolge u. dgl. reichen Funde und Fundumstände noch nicht 
aus. M. L.

Für die lange umstrittene Funktion der dänischen Burgwälle vom Typ Trelle- 
borg bringen die Untersuchungen der zugehörigen Gräberfelder wichtige A uf
schlüsse. E l s e  R o e s d a h l  /  J o r g e n  N o r d q u i s t ,  De dode fra Fyrkat 
(Nationalmuseets Arbejdsmark 1971, 15—32), berichten über den S tand der U n 
tersuchungen im Gräberfeld von Fyrkat und legen namentlich eine detaillierte 
Beschreibung und Interpretation des reichen Grabes IV (Frauengrab) vor, das 
seinem Inventar zufolge in das 10. Jh. gehört. Dank der minutiösen Grabungs
technik konnte als Sarg ein W agenaufsatz erschlossen werden. Die reichen Beiga
ben lagen am Fußende: Schmuck (u. a. gotländische dosenförmige Fibel; Rassel- 
schmuck vermutlich östlicher Herkunft) und andere Ausstattung für das Jenseits 
(u. a. Trinkhorn, Bratspieß). Die Bestattung weist aufschlußreiche Entsprechungen 
zu bildlichen Darstellungen der W ikingerzeit auf; mit dem Bildstein von Levide 
(Gotland) wird ein beweiskräftiger Beleg abgebildet. Beim derzeitigen Stand 
der Forschung ist dieses Grab eines der bemerkenswertesten wikingerzeitlichen 
G räber Dänemarks. M . L.

E r l i n g  A l b r e c t s e n ,  Vikingetidens Odense (Fynske M inder 1970 [1971], 
123— 132, Zusammenfassung), berichtet über die vorläufigen Ergebnisse der Stadt
kerngrabung in Odense, bei der eine Fundschicht der späten W ikingerzeit ange
troffen wurden. Das bietet Anlaß, die schriftlichen Quellen zusammenzutragen, 
die die frühstädtische Bedeutung des Ortes im 10./ I I .  Jh. bezeugen. Abgebildet 
ist ein Exemplar der in Odense unter König Sven Estridsen gepräg ten  Münzen. — 
Über die Fortführung der Untersuchungen berichtet F i n n  G r a n d t  — N i e l 
s e n ,  N yt fra Knud den Heiliges Odense (Fynske M inder 1971 [1972], 199—216; 
Zusammenfassung). Die Grabungsflächc ist zwar noch recht klein, läß t aber im
merhin erkennen, daß der Verlauf der O-W-gerichtcten O vergade und der sie 
kreuzenden Skomagerstraede (früher St. Albanigasse) seit dem 11. Jh. stabil
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ist. Die Funde des Mittelalters (ca. 1070— 1250) weisen auf Handelsbeziehungen 
zum Ostseeraum wie zum Rheinland (z.B. Pingsdorf-Keramik). Einzelne W erk
stätten (Kammacher, Gerber) ließen sich in der Grabungsfläche lokalisieren.

M. L.

M ä r t a  S t r ö m b e r g ,  Grubenhäuser in Valleber ga, Untersuchungen 
1965— 1970 (Meddelanden 1969/1970 [1971], 192—265). — Bei den großflächigen 
Untersuchungen in Valleberga (Südschonen) wurden 28 Grubenhäuser der späten 
Vendel-, bzw. frühen W ikingerzeit freigelegt. Haus für Haus werden Funde und 
Befunde referiert und zusammenfassend ausgewertet. Es ergeben sich vielfältige 
Einblicke in Lebensform, Ernährungsweise und W irtschaft der Einwohner. Der 
Typ der rechteckigen oder quadratischen Grubenhäuser überwiegt (17) gegenüber 
ovalen und runden; die Längsachse ist meistens ost-westlich ausgerichtet. Die 
Häuser sind recht klein, 14 von ihnen zwischen 3—4 m lang, die Breite schwankt 
zwischen 1,5—3,2 m; im Durchschnitt sind die Böden um ca. 0,4 m eingetieft. Im 
Gegensatz zur älteren Forschungsmeinung kommt S. angesichts des Fundgutes, 
wie schon für eine andere Fundstelle (Hagestad, Schonen), zum Schluß, daß zu
mindest ein Teil dieser Häuser nicht nur als Wirtschafts- sondern auch als 
W ohnbauten gedient hat. Mehrere Häuser sind deutlich durch die in ihnen 
betriebene M etallbearbeitung gekennzeichnet. M. L.

K a t h a r i n a  I n g e l m a n - S u n d b e r g ,  Undervattensarkeologisk under- 
sökning utanför Birka (Fornvännen 67, 1972, 127— 135; summary). — Ähnlich 
wie in Haithabu wird neuerdings auch in Birka vor dem Gebiet der ,schwarzen 
Erde* Unterwasserarchäologie betrieben, um Aufschlüsse über die Topographie 
des frühmittelalterlichen Hafengeländes zu erzielen. Angetroffene Pfahlreihen 
und eine Steinpackung lassen sidi als Annäherungshindernisse gegen feindlichen 
A ngriff zu Wasser erklären; einzelne Pfähle ließen sich durch die Cl4-M ethodc 
in die W ikingerzeit datieren. Brandspuren an Pfählen ließen sich noch nicht zu
friedenstellend deuten. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. — Im selben Band 
berichtet D a v i d  D a m e l l ,  Om Södertäljeleden (123— 126; summary), über 
die Ergebnisse von Bohrungen im Gebiet der Södertälje, des frühm ittelalter
lichen Wasserweges nach Birka, und vertritt die Auffassung, daß „the progres
sive rise of the land levelu seit dem 10. Jh. ein Anstoß für das W üstfallen des 
Handelsplatzes war. M. L.

M a t t s  D r e i j e r  verlegt Das wiedergefundene Birka (Bremjb 52, 1972, 
39—64) auf die Älandsinseln, während die herrschende M einung die 
Lage auf einer Insel im Mälarsee annimmt. Die bremischen Quellen (Vita 
Anskarii, Adam) besagen nicht, daß Birka „außerhalb des schwedischen Machtge
bietes“, sondern daß es in Schweden lag. Adam I, 60 (62) und IV, 20 sagt sogar 
„in medio Suevoniae“ ; aus IV, 29 (28) ergibt sich, daß man es berührte, wenn 
man zu Lande durdi Schweden reiste. Die Zuordnung eines bei der Kirche von 
Sund (Äland) gefundenen Grabes an Erzb. Unni ist sehr unsicher. D er Vergleich 
des Grabkreuzes mit einer Zeichnung auf einer Papsturk. von 920 ist wertlos, 
da diese Urk. eine spätere Fälschung ist. Auch sonst ist die Auswertung der 
schriftlichen Überlieferung allzusehr von vorgefaßten M einungen bestimmt. Die
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archäologischen Zeugnisse lassen sich nicht überprüfen, belegen aber wohl auch 
nicht, daß Birka auf den Älandsinseln lag. Eine Fülle von unsicheren Verm utun
gen durchzieht den Aufsatz, in dem ohnehin nur an wenigen Stellen von Birka 
die Rede ist. H. Schw.

L e n a  T h u n m a r k / G u s t a v  T r o t z i g ,  Bürge i Lum m elunda. Ett 
forskningsprojekt (GotlArk. 1971, 97— 101; summary). — Siedlungsplätze aus 
der Kontaktzeit zwischen Wikingerzeit und M ittelalter — nach skandinavischer 
Zeitrechnung — sind aus Schweden erst in geringer Zahl bekannt. Die auf meh
rere Jahre  angelegten Untersuchungen in Bürge, ausgelöst durch den großen 
Schatzfund des 11. Jahrhunderts  (vgl. HGbl. 88, 281), der in einem „förhistorisk 
husgrund“ angetroffen wurde, erschlossen u. a. eine Hausstelle mit reichem Fund
inventar an G erät (Nadeln, Schlüssel u. a.), Schmuck aus unterschiedlichem M a
terial (silberner Gürtelschlag, silberne Ringfibel, Ringe u. a.), sowie zahlreichen 
Tierknochen (Schaf, Pferd, Schwein) und Fischgräten. — Auf die innerhalb eines 
Jahres erzielten Fortschritte weist kurz L. T h u n m a r k ,  Bürge i Lummelunda  
(GotlArk. 1972, 111 — 113), hin. Die auffälligste Veränderung des Forschungs
standes ist zweifellos der neuentdeckte Münzschatz Bürge II (85 Münzen: Eng
land, Deutsches Reich, Nachprägungen, Hacksilber, Schlußmünzc ca. 1020).

M .L

Funde mittelalterlicher Münzen aus Kirchen sind eine in vieler Hinsicht auf
schlußreiche Fundgrube. R a g n a r  E n g e s t r ö m ,  De medeltida m yntfynden  
frän det sista ärets utgrävmngar i Gotländska Kyrkor (GotlArk. 1972, 89—94; 
summary), faßt zusammen: In St. Göran in Visby wurden 867, in Bunge 4147 
und in Silte ca. 1700 Münzen gefunden. Diese Fundzahlen sind über Schweden 
hinaus singulär. Kartierungen der Fundplätze im Kirchenraum lassen spezifische 
Ballungen („platsen för en fattigstock“ ; 91) erkennen, ergeben zusätzliche A uf
schlüsse für den Geldumlauf des 12. — 16. Jh. und dessen W an d lu n g  wie auch 
Datierungshilfen bei der Erforschung der Baugeschichte. M. L.

U r s z u l a  D y m a s z e w s k a ,  Frühmittelalterliche Keramik aus Saiitok, 
Kreis Gorzow, W ielkopolski (Archaeologia Polona 13, 1972, 165— 192). — Die 
Ausgrabungen in Santok wurden im Jahre  1932 durch die Regulierung der 
W arthe  ausgelöst (Publikation von Brackmann/Unverzagt) und nach dem Zwei
ten W eltkrieg (seit 1958) in großem Maßstab fortgeführt. Das umfangreiche 
keramische M aterial (ca. 42 000 Scherben) wird in dieser Studie, nach sieben 
Siedlungshorizonten geordnet, vorgelegt und interpretiert. M etallfunde und 
andere signifikante Kleinfunde werden zur Kontrolle herangezogen; die Parallelen, 
die ausgewertet werden, erfassen einen weiten Raum. Diskutiert werden auch, 
über das Them a hinaus, die W andlungen in Hausbau und Gebäudebestand. Die 
durch zahlreiche Abbildungen, Diagramme und Tabellen objektivierte  Darstel
lungen bietet angesichts des nur mehr schwer überschaubaren Forschungsstandes 
eine Fülle wertvoller Informationen. Die Datierung der ältesten Fundschicht 
(direkt über dem gewachsenen Boden) bereitet naturgemäß erhebliche Schwierig
keiten (7./8. Jh.?), ist jedoch durch den Einschluß von W ollgeweben, deren
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Parallellen D. in Jü tland  und Friesland sucht, von Interesse (vgl. A. N  i e - 
s i o l o w s k a - W ^ d z k a ,  W yniki badan nad tkaninami z najstarszydi 
warslw grodu w Santoku, Archaeologia Polona 10, 1965, 318—337). M L.

V. M. P o t i n, Die Münzen in den allrussischen Grabstätten und ihre Bedeu
tung für die Archäologie und Ethnographie (Monety v pograbenijadi drevnej 
Rusi i ich znacenie d lja  archeologii i etnografii. In: T rudy  Gosudarstvennogo 
Ermitaza X II ,  Leningrad 1971, Avrora, 49— 119). — P. verzeichnet die ost
europäischen Grabmünzfunde aus dem 9.— 12. Jh. und bietet eine Interpretation 
dieses Materials. Teilweise deuten die Münzen auf eine kaufmännische Tätigkeit 
des Beerdigten hin. Interessant ist außerdem die Feststellung, daß Charonsmün
zen im wesentlichen nur in finnisch-ugrischen, baltischen und skandinavischen G rab
stätten anzutreffen sind. Auf diese Weise ist ein Indiz für die ethnische Zuord
nung archäologischer Funde gewonnen, und wenn nach einer arabischen Quelle 
des 10. Jhs. vornehmen „Russen“ bei der Bestattung eine Münze ins Grab 
gelegt wurde, dann wird jetzt — auch wenn P. keine entsprechende Schlußfol
gerung zieht — die Auffassung bestätigt, daß mit den „Russen“ der islamischen 
Schriftsteller keine Ostslaven gemeint waren. A7. A.

Russisch-skandinavische Beziehungen und ihre Position in der Geschichte des 
frühmittelalterlichen Europa (Russko-skandinavskie otnoSenija i ich mesto v 
istorii rannesrednevekovoj Evropy. In: SkandSborn. X V , 1970, 51—62) werden 
von V. T. P a s u t o  hinsichtlich der für das russische Selbstverständnis wich
tigen und international diskutierten Frage erörtert, ob von der varjagischen 
H erkunft russischer Herrscher des 9. Jhs. auf eine U nterw erfung der ostslawi
schen Stämme und eine erstmalige Staatsgründung in ihrem Bereidi geschlossen 
werden könne. Verf. verneint mit philologischen Argum enten aus der „Nestor
chronik“ beides. Hiernach ist anzunehmen, daß eine G liederung der ostslawischen 
Stämme in Herrschende und Beherrschte, daß Rechtsprechung und ein organisier
tes Abgabenwesen schon vor der Ankunft der V arjager bestanden haben. Der 
russische Staat des 10. und 11. Jhs. war mit dem übrigen Europa dynastisch, 
kommerziell und militärpolitisch verbunden, wie Einzelhinweise in weit ver
streuten nord- und westeuropäischen Quellen belegen. Verf. betont, daß in dieser 
Frage die quellenkritische Methode marxistischer Geschichtsforschung eine ge
eignete Grundlage für eine objektiv ergiebige Zusammenarbeit mit realistisch 
eingestellten Historikern Skandinaviens darstelle. W en n  er jedodi (56) die 
Stellungnahme westdeutscher Historiker zur Rolle der V arjager in Rußland mit 
überkommenen (wenn auch popularhistorisdi sicher noch gängigen) nationalisti
schen Interpretationen identifiziert, widerspridit er sich, da er zu Beginn des 
Aufsatzes (51) das auf Hellm ann basierende sadigemäße U rteil Günther Stökls 
hervorhebt. E. H.-G.

G. F. K o r z u c h i n a ,  Ein Grabhügel in Plakun bei Ladoga (Kurgan v 
urocisce Plakun bliz Ladogi. In: KSIA 125, 1971, 59—64). — Dieser Beitrag 
weist auf das archäologische M aterial eines Terrains hin, das den in Ladoga 
ansässigen Skandinaviern als Begräbnisplatz diente. Besondere Beachtung wird 
einem Frauengrab des 9. Jhs. zugewandt, in dem u. a. eine Kanne friesischer 
H erkunft gefunden worden ist. N. A.
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Auch J o h a n n  C a l l  m e r ,  Commenls on Daniil Avdusin , Smolensk and 
the Varangians, according to the archaeological data (Norwegian Archaeological 
Review 4, 1971, 2, 65—68), führt die in dieser Zeitschrift immer wieder erwähnte 
lebhafte Diskussion über die Positionen der sowjetischen Forschung zur Frage 
der skandinavischen Komponente in der frühmittelalterlichen Geschichte Ruß
lands fort und betont wiederum die vorwiegend skandinavische Prägung wesent
licher Teile des von Avdusin herangezogenen Fundmaterials. C. beklagt die 
m angelhafte Vorlage der wikingerzeitlichen Funde aus dem Gebiet der UdSSR, 
die eine beweishaltige Argumentation der strittigen Themen hemmt. Angesichts 
dessen können die Kartierungen des Fundmaterials nach Deduchina (Schmuck) 
und Kirpicnikov (Waffen) nur eine vorläufige Bilanz bieten. M. L.

V. A. P a d i n berichtet über Ausgrabungen in Kvetun  (Raskopki v Kvetuni. 
In: Archeologiceskie otkrytija 1971 goda, Moskau 1972, Nauka, 93— 94). Bei der 
betreffenden Siedlung an der Desna handelt es sidi um das altrussische Trubccvsk, 
das nach dem Fundmaterial des 10.— 12. Jhs. wirtschaftliche Beziehungen zum 
Ostbaltikum besaß. N. A.

ZUR G ESCH IC H TE DER E IN Z E L N E N  H A N SE S TÄ D T E  
U N D  DER N IE D E R D E U TSC H E N  L A N D SC H A FT E N

(Bearbeitet von Herbert Schwarzwälder und Hugo Weczerka)

R H E IN L A N D  /  W EST FA LEN . W o l f  g a n g  H e r b o r n  verfaßte eine 
gründliche Untersuchung Zur Rekonstruktion und Edition der Kölner Bürger
meisterliste bis zum Ende des Ancien Regime (zugleich ein Verzeichnis der 
Verdienten Am tleute der Richerzeche bis 1391) (RheinVjbll. 36, 1972, 89— 183). 
In Köln sind seit dem Ende des 12. Jhs. jeweils zwei Bürgermeister überliefert, 
die von der Richerzeche gewählt wurden. Die Amtszeit betrug ein Jahr, dann 
wurden die Bürgermeister „Verdiente Amtleute der Richerzechen“. 1391 änderte 
sich der Charakter des Amtes; seit diesem Jah r  wählte der R at die beiden 
Bürgermeister (Wiederwahl war jetz t alle drei Jah re  möglich). Offizielle Bürger
meisterlisten sind seit 1452 erhalten. Für die Zeit vorher gibt es Unsicherheiten; 
vor 1391 handelt es sich darum, die Bürgermeister in den Personallisten der 
Richerzeche zu identifizieren, und diesen Versuch unternimmt der Verf. W eitere 
Hinweise ergeben sich aus gelegentlichen Erwähnungen von Bürgermeistern in 
Urkk. Das Ergebnis der mühsamen Untersuchung ist an sich gering; es schlägt 
sich in einer korrigierten Bürgermeisterliste nieder, die freilich für die Zeit vor 
1380 immer noch unvollständig bleibt. Den Abschluß des Aufsatzes bilden wich
tige Untersuchungen über die sozialgeschichtliche Einordnung der Bürgermeister 
und über die Entwicklung des Amtes (hier wird auch auf die Ergebnisse einer 
demnächst erscheinenden Dissertation verwiesen). Dabei wird das oft behandelte 
Problem des Ursprungs der Richerzeche aufgegriffen, von der die Bürgermeister 
zunächst abhingen. Der Verf. bringt ihre Anfänge mit Funktionen beim M auer
bau zusammen. Die Bürgermeisterfähigkeit blieb auf wenige Familien beschränkt.
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Auch die Unruhen am Ende des 14. Jhs. schufen keinen grundsätzlichen W andel, 
denn das Amt blieb einem kleinen Teil von Familien Vorbehalten, wenn sich 
auch deren Kreis änderte. H. Schw.

Der Aufsatz von F r a n z  I r s i g l e r  über Kölner Kaufleute im 15. Jahr
hundert wertet die Akten des Prozesses Rosenkrantz/Viehof als Quelle für 
kölnische Handels ge schichte aus (RheinVjbll. 36, 1972, 71—88). Im Mittelpunkt 
stehen die Kaufleute G erhard  von dem Viehof und sein Neffe Johann von 
W ipperfürth  gen. Rosenkrantz, die beide nach wirtschaftlichem Erfolg als „homi- 
nes novi“ in die Oberschicht aufgenommen wurden. Sie prozessierten gegen
einander in einer Erbschaftsangelegenheit und gaben vielseitiges Material — 
etwa auch Abrechnungen über Handelsgeschäfte — zu den Akten. Der Verf. 
schildert die Lebensgeschichte und gibt eine Vermögensanalyse der Kontrahen
ten, die zeitweilig in einer Handelsgesellschaft m iteinander verbunden waren. 
Der Verf. kann auf der Basis guter Quellen Aspekte der Handelsbeziehungen 
zwischen Köln, England, A ntwerpen und Frankfurt auf decken. Deutlich wird 
die Ausnutzung einer Krise des Handels mit englischen Tuchen in Antwerpen 
durch die Kölner Kaufleute seit 1434. 1438—45 vermittelt Johann Rosenkrantz 
bei den Friedensverhandlungen zwischen Burgund und England — ein deut
liches Zeichen für eine enge Berührung von kaufmännischer Betätigung und 
Diplomatie. Auch der 1439 einsetzende Erbstreit der beiden Kölner Kaufleute 
war eng mit Handelsgeschäften verbunden, die vom Verf. in geradezu spannen
der Weise dargestellt werden. H. Schw.

Ge r t r u d  S u s a n n a  G r a m u l l a  untersuchte die Handelsbeziehungen 
Kölner Kaufleute zwischen 1500 und 1650 (Forsch, zur internat. Sozial- u. W irt- 
schaftsgesch. 4, K öln/W ien 1972, Böhlau, 545 S.). Die Verf. hatte große Ouellen- 
mengen auszuwerten und tat es mit Fleiß und Umsicht. Der weitgefaßte Titel 
engt sich in der Darstellung ein auf die Verbindungen von Köln nach dem 
„Ostland“ (mit Skandinavien), Italien und der iberischen Halbinsel. Der beson
ders wichtige Handel nach England und in die N iederlande ist im großen und 
ganzen ausgeklammert, ebenso der Handel nach Frankreich. Die Handelsbezie
hungen zum hansischen Raum werden im 1. Teil behandelt. Der W eg führte 
vor allem rheinabwärts; dabei wurden die Kölner W aren  meistens auf nieder
ländischen Schiffen transportiert. Vor allem Kämpen und Amsterdam waren 
Transithäfen für die Kölner W arenversendung zum Osten. Umgekehrt waren 
sie auch Empfangshäfen für Ostwaren, die für Köln bestimmt waren. Auch den 
Seetransport übernahmen im allgemeinen niederländische Schiffe. Die Bedeutung 
des Landweges über Bremen — Ham burg — Lübeck tra t  zurück. Wichtigste 
Exportgüter in den Osten waren W ein, Textilien und M etallwaren; importiert 
wurden Getreide, Holzprodukte, Felle und Häute usw. Kölner Kaufleute arbei
teten im Osthandel oft mit Lübeckern zusammen. Handelsziele waren vor allem 
die Hansestädte an der Ostsee, die baltischen H äfen  und in Skandinavien vor 
allem Dänemark. Die Verf. stellt auch dar, wie einzelne Kölner Kaufleute den 
Osthandel praktizierten, mit welchen W aren  sie handelten  usw. In Köln selbst 
wurde ein großer Teil des Handels von zugewanderten Kaufleuten getragen. — 
Die Erschließung der Arbeit wird durch Personen- und Ortsregister erleichtert. 
Steuerlisten ermöglichen eine Einschätzung des Vermögens der Kaufleute. H. Schw.
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H i l d e  C l a u s s e n  und K l a u s  E n d e m a n n  berichten über Ent
deckungen am Scheibenkreuz (SoesterZs. 84, 1972, 59—62). Gemeint ist die 
„Kreuztafel“ in der Soester Hohnekirche. Alle Teile erwiesen sich als spät
romanisch und zum ursprünglichen Kunstwerk gehörig. Die mehrfach ergänzte 
Bemalung war spätgotisch (von 1471). In Verlust geraten w aren nicht nur das 
Corpus Christi, sondern auch die Standfiguren von M aria und Johannes. Das 
Grundm aterial der Tafel waren Kiefer und Fichte (nicht Eiche). Die modellierte 
Auflage wurde aus Leinwand, Gips und Silberfolie hergestellt. Hinzu kamen 
eine goldgelbe und rubinrote Grundbemalung, blaue Reliefhintergründe sowie 
schwarze und weiße Akzente zur Förderung des plastischen Eindrucks. Es fanden 
sich auch Reste von gemalten Inschriften. Die Rückseite war in Streifen bemalt. 
Die Zusammenfügung der 10 Einzelteile wird vom Verf. beschrieben und 
illustriert. Die Tafel war früher frei aufgestellt. Viele Fragen, vor allem über 
den O rt der Aufstellung, bleiben offen. H. Schw.

Luther und die kirchlichen Ereignisse in Soest 1534/35 heißt ein Aufsatz von 
R o b e r t  S t u p p e r i c h  (Jb. d. Ver. f. westfäl. Kirchengesch. 65, 1972, 51 — 
59), in dem freilich von Luther selbst nur wenig die Rede ist. Dieser vermittelte 
den Superintendenten Johannes de Brune nach Soest. Andererseits versuchte der 
Landesherr, Herzog Johann von Cleve, der Stadt seine eigene Kirchenordnung 
aufzuzwingen. Im Rahmen dieser ungeklärten Verhältnisse setzte ein Theologen
streit ein, der sich über eine angebliche Schrift Melanchthons entzündete, die den 
Katholiken weit entgegenkam. Luther mischte sich ein und erk lärte  die Schrift 
als Fälschung der Papisten. Er ließ sie abdrucken und versah sie mit einem 
Nachwort an die Soester Prediger. H. Schw.

Melanchthons Schreiben „An den Stadtrath zu Soest in W estphalen“, ein Ent- 
wurf für christliche Schulen untersucht H e r m a n n - A d o l f  S t e m p e l  (Jb. 
d. Vor. f. westfäl. Kirchengesch. 65, 1972, 60—71). Es handelt sich um ein h and 
schriftlich überliefertes Anschreiben und eine Druckschrift von 1543 mit R at
schlägen für das Archigymnasium. Die Unterhaltung einer evangelisch christ
lichen Schule und auch der Unterricht selbst sind für Melanchthon Gottesdienst 
und kirchliche Pflicht. Alte Sprachen sollen gelernt werden, dam it man die 
Bibel lesen und verstehen kann. Das gleiche gilt auch für andere  Bereiche wie 
Geographie, Geschichte usw. Kirche und Schule werden als Einheit gesehen, was 
nicht ausschließt, daß die weltliche Obrigkeit für sic zu sorgen hat. Methodische 
Anregungen gibt Melanchthon nicht. H. Schw.

In seiner Reihe Karten zur Entwicklung der Stadt hat R o l f  S p ö r h a s e  
eine Mappe wieder einer alten Hansestadt gewidmet, nämlich Paderborn (Stutt
gart 1972, W . Kohlhammer, 2 S. Text, 4 Tfn. m. 9 Ktn. Z ur Reihe allgemein 
vgl. HGbll. 89, 153). Drei Karten im Maßstab 1:10 000 zeigen den Entwicklungs
stand Paderborns im 8., 11. und 12.— 18. Jh. Zwei Pläne (1:1000) fassen die 
Ergebnisse der Grabungen auf der Nordseite des Domes in den Jah ren  1964— 
1969 zusammen, die A rt und Umfang der geistlichen und weltlichen Baulichkeiten 
(Königspfalz) auf dem Boden der Domfreiheit in karolingischer und ottonischer 
Zeit erkennen lassen. Die Innenstadt und ihre unmittelbare Nachbarschaft mit
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ihren einzelnen Grundstücken sind im Zustand von 1877 und 1972 festgehalten 
(1:5000). D er Historiker hätte es lieber gesehen, wenn für den älteren Zustand 
noch frühere Katasterblätter verwendet worden w ären; aber offenbar standen 
keine zur Verfügung, und 1877 war die Topographie des Spätmittelalters erst 
wenig verändert. Die Veränderungen des Umlandes in den letzten 150 Jahren, 
ganz besonders stark nach 1900, ergeben sich sehr eindrucksvoll aus dem Ver
gleich von drei Karten (1:50 000) von Paderborn und Umgebung für die Zeiten 
um 1830, um 1900 und 1972 (jüngster Zustand mit P lanung neuer W ohn- und 
Industriegebiete). Die Karte von 1830 zeigt sehr schön Paderborn  als Straßen
knotenpunkt; sie enthält auch die Landwehr und die an ihr gelegenen Warten. 
Der Beglcittext ist knapp, aber zum Verständnis der Entwicklungskarten aus
reichend. Wichtigste Literatur ist angeführt. Die feine Kartenzeichnung besorgten 
I n g e b o r g  und D i e t e r  W u l f f .  Die neue M appe erweist wieder einmal, 
daß die Reihe auch für den Historiker von Nutzen ist. H. W .

R o l a n d  K ö h n e  sucht in einem Aufsatz über Bischof lsleifr Gizurarso?i, 
ein berühmter Schüler des Stifts Herford; kirchliche Verbindungen zwischen 
Deutschland und Island im 11. Jahrhundert aufzudecken (Jahresber. d. Hist. 
Vereins f. d. Grafsdi. Ravensberg 67, 1970, 1—38). Die wichtigste Prämisse ist, 
daß die Bezeichnung H erfurda im Sachsenland in der Kristnisaga und der 
H ungrvaka (beide aus dem 13. Jh.!) auf Herford  und nicht etwa auf Hereford 
in England (und damit ebenfalls auf einen Ort im „Sachsenland“) zu beziehen 
ist. Neben weiteren nordischen Sagas ist Adam von Bremen der einzige zeitge
nössische Geschichtsschreiber, der Bischof lsleifr erwähnt; er sagt jedodi nichts 
über seine H erkunft aus. — N ur aus den unsicheren Angaben einiger Sagas wird 
eine bedeutende Stiftsschule in Herford rekonstruiert. W as  sich an Sicherem und 
Vermutetem über lsleifr selbst sagen läßt, hätte  sich auf einer Seite unter
bringen lassen. Auch die Kombinationen mit den möglichen Jahreszahlen für die 
Bischofsweihe lohnen sich nicht; denn die Chronologie bleibt unsicher wie alles 
andere. Die in die Betrachtung cinbezogene Urk. Papst Viktors II. vom 29. Okt. 
1055 ist übrigens nach dem heutigen Stand der Forschung eine Fälschung. — Der 
größte Teil des Aufsatzes besteht aus Abschweifungen in die isländische und 
allgemeine Geschichte. H. Schw.

N IED ERSA CH SEN  /  FRIESLAND. Die „Gütliche Kontribution“ von 1487 
hinterließ Quellen für eine qualitative A?ialyse der Sozialstruktur Osnabrücks 
am Ende des 15. Jahrhunderts. Diese wurde von J ü r g e n  B o h m b a c h  
durchgeführt (OsnMitt. 79, 1972, 37—54). Steuerliche Selbsteinschätzung, Unklar
heiten in der Listenführung usw. beeinträchtigen zwar im einzelnen die Sicherheit 
der Ergebnisse. Vor allem wurden die vermögenslosen Einwohner nicht erfaßt, 
da sie j a  keine Steuer zahlten. Die Feststellung, daß es in einigen Vierteln einen 
hohen, in anderen einen niedrigen steuerlichen M ittelw ert gab, hat zunächst nur 
statistische Bedeutung, da bei einer Mischbevölkerung verschiedener Vermögens
gruppen, wie sie in der ma. Stadt in allen Vierteln üblich war, einige sehr 
reiche Bürger zu erheblichen Verschiebungen des Mittelwertes führen konnten. 
Das zeigt sich dann bei einer differenzierteren Aufschlüsselung (S. 43); sie ergibt 
ein ausgesprochen niedriges Vermögensniveau nur in einer Laischaft, obgleich
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auch in dieser eine gemischte Bevölkerung — freilich ohne Vertreter der höchsten 
Steuerklasse — wohnte. Bemerkenswerter ist die durchaus nicht überraschende 
Tatsache, daß die untere Steuergruppe die absolute Mehrheit hatte und die 
höchste Steuergruppe die geringste Personenzahl erfaßte. Ebenfalls der E rw ar
tung entsprechend gehörten die Angehörigen des Erweiterten Rates zur höchsten 
Steuerklasse (was nicht unbedingt genau dem Vermögensniveau entsprechen 
muß!). — Eine sorgfältige und vollständige Differenzierung nach Berufen ge
stattet das M aterial nicht. Als grobes Ergebnis konnte festgehalten werden, daß 
die H andwerker sich in die durchschnittliche Steuergruppierung einordnen lassen 
(sie w aren weder besonders arm noch besonders reich). Es tritt  bei ihnen ein 
Übergewicht der mittleren Gruppen hervor, während Spitzenvermögen — abge
sehen von den Gildemeistern — kaum vertreten sind. Sehr interessant ist die 
steuerliche Einordnung der Führer des Lenethun-Aufstandes von 1488. Es war 
nicht nur eine Erhebung der „armen Leute“, obgleich eine Wirtschaftskrise 
Impulse gegeben haben mag. H. Schw.

Die Symbolik des „'Tierkapitells“ in der St.-Laurentius-Kapeile zu Hildesheim  
wird von K u r d  F l e i g e  gedeutet (Alt-Hildesheim 43, 1972, 1—5). Ohne die 
Qualität des Kapitells schmälern zu wollen, „einmalig“ ist es nicht. Es wäre auch 
nützlich gewesen, wenn der Verf. einen Blick auf die fast gleichzeitigen Kapitelle 
an anderen Orten (etwa Fischbeck, Bremen) geworfen hätte. Auf ihnen findet 
sich nicht nur der Fenriswolf, sondern auch die Mitgardschlange und der Odins- 
rabe. Die vom Verf. gebotene Deutung der Darstellung am Kapitell in Hildes
heim ist sicher eine ernst zu nehmende Möglichkeit. H. Schw.

Der Hildesheimer Fernhandel und die Antwerpener Plünderungen von 1576 
werden von C h r i s t o f  R ö m e r  untersucht (Alt-Hildesheim 43, 1972, 20— 
26). Im Zusammenhang mit den Unruhen werden vier „Faktoren“ Hildesheimer 
Kauflcute genannt, die vor allem im W ollhandel tätig waren. Genaueres ist nur 
über die Geschäfte von Asmus Schmedt und seinem Faktor Melchior Bothmer 
bekannt. Eingehend stellt der Verf. das Problem der Entschädigung für die bei 
der P lünderung erlittenen Verluste dar. Dabei schaltete sich auch die Hanse ein. 
Nach weiteren Unruhen im Sommer 1577 verließen die deutschen Kaufleute — 
darunter die Hildesheimer — endgültig Antwerpen und verstärkten die  Stellung 
der Städte in den nördlichen Niederlanden, sowie von Köln, Bremen und H am 
burg fü r den Zwischenhandel an der Nordsee. H. Schw.

Ein Aufsatz von W a l t e r  A c h i l l e s  über Die Einrichtung eines Hildes
heimer Adelshofes im Jahre 1591 (Alt-Hildesheim 43, 1972, 27—35) ha t erheb
liche exemplarische Bedeutung. G rundlage ist eine Bestandsaufnahme für das 
Haus „Mietsweiß“ im Hinteren Brühl. Man kann davon ausgehen, daß  die bür
gerliche Oberschicht dieser Zeit ähnlich wohnte. Dargestellt ist neben dem bau
lichen Zustand auch das Mobiliar. Der Verf. bietet damit ein Kapitel Sozial- 
und Kulturgesch. H. Schw.

D i e t e r  L a n g e  lieferte eine baugeschichtliche Untersuchung über Kirche 
und Kloster am Frankenberg in Goslar (Beiträge z. Gesch. d. Stadt Goslar 28, 
Selbstverlag des Gesch.- u. Heimatvereins Goslar 1971, 197 S., 23 T fn . mit Abb.,
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4 Ausgrabungspläne). Durch Grabungen, die 1967/68 durchgeführt wurden, 
konnten vor allem neue Erkenntnisse über den Klosterbezirk, vereinzelt auch 
über die Kirche selbst, gewonnen werden. Der Verf. sieht den 2. (z.T. erhaltenen) 
Kirchenbau in Abhängigkeit von Königslutter, datiert ihn also in das 2. Viertel 
des 12. Jhs. Vorangeschickt wird eine Untersuchung über die Stellung der Fran
kenberger Kirche in der Stadt. Die Ansicht Hölschers, der Ursprung habe in 
einer Eigenkirche gelegen, beurteilt der Verf. mit guten Gründen skeptisch. 
Ebenso unbewiesen bleibt die Annahm e Frölichs, es habe sich zunädist um die 
Kirche eines Personenverbandes gehandelt. Die Überführung an einen Nonnen
konvent 1235 ist zuverlässig belegt. Seit dem 14./15. Jh. trennen sich Konvent 
und Pfarre  jedoch wieder. — Die Datierung der Klostergebäude bleibt auch nach 
den Grabungen wegen vielfacher Überlagerung unsicher. Der Verf. zeigt, daß der 
bis ins 19. Jh. überlieferte Klosterbezirk erst am Ende des 15. Jhs. entstand 
(Zusammenhang mit Befestigungsbauten der Stadt). Die alten Gebäude wurden 
bereits 1704 beseitigt. H.ScIiw.

Die Miszelle von E k k e h a r d  W e s t e r m a n n ,  Der Goslarer Bergbau 
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Forschungsergebnisse — Einwände — Fliesen 
(JbGMOst. 20, 1971, 251—261), rezensiert und ergänzt die Arbeit von Ursula 
Schmidt über „Die Bedeutung des Fremdkapitals im Goslarer Bergbau um 1500“ 
(Goslar 1970). Die Ergänzungen beziehen sich einmal auf die Gründe der W as
sernot im Goslarer Bergbau seit der Pestzeit des 14. Jhs., dann vor allem auf 
Bleiproduktion und Bleihandel in Europa und die Bedeutung des Bleis für die 
Silbertreib- und Saigerhütten. Zu S. 259 ist zu bemerken, daß das Blei aus 
Tarnowitz in Schlesien nicht unter „polnisches Blei“ subsumiert werden sollte, 
daß es sich bei „Ilkusz“ um die polnische Stadt Olkusz handelt und offenbar 
auch mit „Iltitsch“ (Schreibfehler der Quelle?) dieser Ort gemeint ist. H. W .

Die Arbeit von F r a n k  N e i d h a r t  S t e i g e r w a l d  über Das Grab
mal Heinrichs des Löwen und Mathildes im Dom zu Braunschweig (Braunschw. 
Werkstücke 47, 134 S., 89 Abb.) zeigt erhebliche methodische Mängel. Der Verf. 
betont vorweg, daß „die Begeisterung, durch die Schönheit des W erkes allein 
erregt, . . .  der Ursprung aller [seiner] Bestrebungen“ gewesen sei. An sich 
braucht sich ein Wissenschaftler nicht der Begeisterung für sein Forschungsobjekt 
zu schämen; doch darf  er dabei nicht die Wahrheitssuche aus dem Auge ver
lieren und seine Bemühungen nicht durch hohles Pathos vernebeln. Seine Stim
mung bei der Betrachtung des Grabmals gibt der Verf. so wieder: „Fort sind alle 
Gattungs- und Familienbande, die abstrakten Lieblingskinder der Kategorien, 
die unzerstörbare Liaison von Substanz und Akzidenz, die N ähe des schon ver
trauten! Daß sie strenge wiederkehren würden, ahnt der Schauende des ver
haltenen Herzogspaares“. W as kann man da überhaupt noch erwarten? — Im
merhin bedient sich der Verf. dann bei den sachbezogenen Erörterungen doch 
im allgemeinen der gebräuchlichen Terminologie. E r macht sich Gedanken über 
die Stellung der Grabtum ba im Kirchenschiff, über Architektur und Figuren
komposition. Doch bei den ästhetischen W ertungen und bei Vergleichen mit 
anderen plastischen Kunstwerken bleibt vieles rein subjektiv bestimmt, daher 
Gcsdimacksache. So wird manches über den durch Konsole und Kissen gegebenen 
Widerspruch von Stehen und Liegen der Figuren gesagt, ohne daß klare Be-
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gründungen gegeben würden. Einen großen Raum nehmen Betrachtungen über 
Magdeburger und französisdie Plastik ein; dabei wirft der Verf. nur noch 
gelegentlich Seitenblicke auf das Braunsdiweiger Grabmal. — Im A nhang  werden 
u. a. „Quellen“ über Tod und Grablegung Heinridis d. L. zusammengetragen. 
Als „Quellen“ werden Darstellungen des 18./19. Jh. und sogar des 20. Jh. 
angesehen. Eine kritische Analyse der älteren Überlieferung findet nicht statt. 
Harte , aber doch berechtigte Kritik wird an der Veränderung des Grabmals 
1935 geübt. H. Schw.

E. H e i n z e i ,  Die Abtragung eines Wallrestes in Lüneburg  (Nachrichten 
aus Niedersachsens Urgeschichte 40, 1971, 332—336), hat die durch Baum aß
nahmen erzwungene Niederlegung des letzten noch erhaltenen Teils der W a l l 
befestigung im Süden der Stadt (Roter W all) mit archäologischen Untersuchun
gen begleitet und für die aufeinanderfolgenden Phasen der Stadtbefestigung in 
diesem Bereich wichtige Aufschlüsse erzielt. Demnach war die älteste Befestigung 
eine Eichenplanken-Palisade mit vorgelegtem nassem Graben. Die Ausrichtung 
zeigt, daß diese Befestigung zum Ort Modestorp gehört, also der präkom m unalen 
Phase Lüneburgs zuzurechnen ist. Als zweite Phase ergab sich ein Wallsystem, 
von drei W ällen  mit drei Naßgräben; terminus ante quem ist die Einrichtung 
der Abtsmühle, d. h. der durch sie bewirkte Wasserstau (Abtsmühle erstmals 
bezeugt 1147). In einer dritten Phase (ca. 1400) wurde das W allgraben-System , 
das in der Zwischenzeit durch sekundäre Mauerbauten (Nordmauer, Südmauer, 
ca. 1300, bzw. 1400) verändert worden war, durch einen breiten W all  zusammen
gefaßt, der die beiden südlichen W älle  überdeckte. Die nachfolgenden Phasen 
waren bereits bisher aus schriftlichen Quellen hinreichend bekannt. M. L.

Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Uelzen will das Buch von H a n s  v o n  
d e r  O h e  über Brauer, Bier und Bürger sein (Uelzen 1972, Becker Verlag, 
189 S.). Der Verf. ist der Auffassung, daß die Bierbrauerei bis ins 18. Jh. die 
„Lebensgrundlage der Uelzener Stadtwirtschaft“ war, so daß auch die Geschichte 
der Stadt selbst in die Betrachtung einbezogen wird. Der Verf. bettet die Uclze- 
ner Verhältnisse zudem in den größeren Rahmen des norddeutschen Brauerei
wesens ein — ein Verfahren, das mangels umfassender Darstellungen berechtigt 
erscheint. Eigenartig  ist, daß es keine Brauergilde gab, sondern daß die  Uelzener 
Brauer, die ihren Absatz in der Stadt fanden, zunächst in die H okengilde ein
traten, während die Exportbrauer sich gildefrei hielten. Erst 1631/32 wurde 
das Brauen durch eine obrigkeitlich verfügte Gildeordnung geregelt. Offenbar 
gab es im Beruf auch weiterhin erhebliche soziale Unterschiede. D ie  U n te r
suchung endet mit dem Niedergang des Uelzener Brauereiwesens im 18. Jh. — 
Die Arbeit ist sehr materialreich. Die Quellen werden nicht überall nachgewiesen. 
In  den Beilagen sind wichtige Quellen abgedruckt. Das W erk ist nicht illustriert.

H . Schw.

H a r a l d  D e c k w i r t h  setzt in seiner Arbeit über Das Haus- und Ver
lassungsbuch der A ltstadt Hannover von 1428—1533/40 (Hann. Gcschichtsbll. 
26, 1972, 1—98) eine T radition  fort, nach der es Juristen waren, d ie  sich mit 
dem Grundstückswesen der ma. Stadt beschäftigten. Darin liegen methodische 
Gefahren und Vorzüge. Die vorliegende Arbeit hat gegenüber manchen ent-

6 H G b ll. 91
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sprechenden Untersuchungen in anderen Städten den Vorzug, daß sie nicht einen 
starren Zustand darstellt, sondern auch die Weiterentwicklung berücksichtigt und 
Seitenblicke auf andere Städte wirft. Die Erfassung der Lassungen begann in 
H annover vielleicht schon 1352; die auswertbare Überlieferung setzt jedoch erst 
1428 ein. Am Anfang des Bodenrechts stand die Freie Erbleihe des Stadtherrn 
und zweier Kirchen, und damit paßt sich H annover der Regel in den anderen 
norddeutschen Städten an. Daß es auch noch herzogliches Lehngut in der Stadt 
gab, ist ungewöhnlich; es hat aber wohl nur eine geringe Bedeutung gehabt. 
Der Akt der Lassung wird sehr sorgfältig untersucht, vor allem auch die Be
teiligung von Vogt und Rat sowie die Rolle des Pfandrechts. Seit der 2. Hälfte 
des 13. Jhs. erfolgten die Lassungen vor dem Rat, seit 1352 ist die Eintragung in 
ein Buch nachweisbar. Der Verf. nimmt an, daß alle Lassungen eingetragen 
wurden; sie erfolgten zur Beweissicherung im Rechtsbereich der Stadt. Zur 
Orientierung diente daneben ein „Hausbuch“, in dem für die einzelnen G rund
stücke die Rechtspositionen vermerkt wurden. Es hatte  eine topographische Glie
derung. — Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Im ganzen 
leistete der Verf. eine Arbeit, die auch über Hannover hinaus Beachtung verdient.

H. Schw.

W ie R i c h a r d  D r ö g e r e i t  darstellt, hatten  Der Stader Raum and die 
Niederlande  (StadJb. 1971, 7—49) im Laufe der Jh. mancherlei Beziehungen 
zueinander. W ährend man zunächst nur von geographischen und kulturellen 
Gemeinsamkeiten sprechen kann, werden seit der römischen Kaiserzeit Import
ströme aus den Niederlanden ins Unterelbegebiet sichtbar. Für die folgende 
Zeit bis ins 12. Jh. ist manches nur Vermutung. D ann aber setzte auch im Raum 
von Stade die Hollersiedlung ein, über die der Verf. einen Überblick gibt. 
Über die mittelalterlichen Handelsbeziehungen Stades zu niederländischen Häfen 
(etwa zu Utrecht, Brügge und Antwerpen) sind nur fragmentarische Einzelheiten 
bekannt, die der Verf. zusammenträgt. Seit dem 14. Jh . wird ein verstärkter 
Tuch- und Getreidehandel sichtbar; doch geriet Stade zunehmend in den Schatten 
von Hamburg. Seit dem 16. Jh. war Stade Durchgangsort für den Ochsen
transport von Jü tland  nach Flandern. Nach dem Ausbruch des Religionskrieges 
in den N iederlanden kamen auch manche Flüchtlinge nach Stade. Der nieder
ländische Einfluß blieb vor allem im theologischen Bereich einige Jahrzehnte 
hindurch recht stark. Es ist dann vom Einfluß der Generalstaaten auf die 
schwedische Politik im Herzogtum Bremen die Rede — ein Problem, das den 
Raum Stade nur mittelbar berührte. Doch kamen niederländische Schiffe nach 
Stade, und Erzeugnisse holländischen Kunstgewerbes waren an der Unterelbe 
sehr gefragt. Schon im 17. Jh. setzte auch die „H ollandgängere i“ ein, die Saison
arbeit in der holländischen Landwirtschaft. Ihr H öhepunkt war im 18. Jh.

H. Schw.

Zum  Gedenken an die Unterzeichnung des Stockholmer Friedens am 20. N o
vember 1719 schrieb W a l t h e r  M e d i g e r  einen Aufsatz über Die Gewinnung 
Bremens und Verdens durch Hannover im Nordischen Kriege (NdSächsJb. 43, 
1971, 37—56). Das war ein Vorgang, der für die Beherrschung der norddeutschen 
Flußmündungen und damit für die Handelsinteressen von Hamburg und Bremen



Hansestädte und niederdeutsche Landschaften 83

von großer Bedeutung war. Der Verf. stellt mit Umsicht die machtpolitischen 
Interessen Hannovers an den bisher schwedischen Herzogtümern dar. Ihre Reali
sierung wurde von Bernstorff entgegen einer traditionellen Schwcdcnfreundsdiaft 
Braunschweig-Lüneburgs erst durchgesetzt, nachdem die Dänen 1712 Bremen 
und Verden besetzt hatten. So war die Übernahme durch H annover nun eher 
gegen die dänische Gefahr als gegen die Schweden gerichtet. Zw ar wurden auch 
militärische Mittel eingesetzt, im großen und ganzen blieb aber alles ein W erk 
nüchterner hannoversch-britischer Diplomatie. Der Friede von 1719 besiegelte 
die Zustimmung Schwedens zu den neuen Verhältnissen. Er sollte nach der V or
stellung britischer Politiker u. a. auch bewirken, daß Schweden nun wieder freie 
H and  bekam, um sich der russischen Übermacht in der Ostsee zu erwehren. — 
Der Verf. untersudit am Schluß die Bedeutung von Bremen und Verden für das 
Kurfürstentum Hannover. In den ersten Jahren  war die Haushaltsbilanz negativ; 
erst langsam ergaben sich finanzielle Vorteile. Doch wogen dabei natürlich auch 
die Beherrschung der Flußmündungen, das Vordringen an die Nordseeküste, 
die A rrondierung des Herrschaftsgebietes und das Zurückdrängen des dänischen 
Einflusses. Die Förderung Stades und Harburgs als H äfen mißlang jedoch.

//. Schiet.

K l a u s  M i l i t z e r ,  Die „wie“ im Brokvierland und Brolimerrecht (JbEmden 
51/52, 1971/2, 9—34), geht von den Belegen für „wie“ im Brokmerrecht aus 
(für Marienhafe, Engerhafe, Victorbur, Aurich) und kann anhand detaillierter 
Analyse hoch- und spätmittelalterlicher Quellen wie siedlungsgeschichtlicher In 
terpretation der jeweiligen Ortsbilder die „wie“ als Kennzeichen zentraler Orte 
des Brokmerlandes definieren. Kirche, Kirchhof, M arkt — namentlich fü r R inder
handel — mit besonderem M arktfrieden zeichnen diesen Ortstyp aus. Die 
Position dieser Orte wird überzeugend auf das Einwirken des Bischofs von 
Münster zurückgeführt. Nach W estfalen weisen lockere Verbindungen zu den 
dortigen Weichbilden. M. L.

Das Fivelgoer Recht, hg. von W y b r e n  J a n  B u m a  und W i l h e l m  E b e l  
(Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Übersetzungen 5, Göttingen 1972, Van- 
denhoeck und Ruprecht, 245 S.). — Diese Edition einer Sammelhandschrift des
15. Jahrhunderts, die in der Provinzialbibliothek von Leeuwarden liegt, umfaßt 
verschiedene Bestandteile des friesischen Rechtes mit besonderem Bezug auf den 
Fivelgo. Die Herausgeber setzen damit die zweisprachige (friesisch-deutsche) 
Reihe altfriesischer Rechtsquellen fort. Angesichts der etwa gleichzeitigen kriti
schen Ausgabe von B. Sjölin (ebenfalls mit deutscher Übersetzung) ist die N o t
wendigkeit dieser Ausgabe allerdings nicht voll einleuchtend. — D ie  gemein- 
friesischen Küren (11./12. Jahrhundert), die auch hier wie in anderen  Editionen 
friesischen Rechtes erscheinen, enthalten die handelsgeschichtlich interessanten 
Stellen über die 32 Gewandmark („reilmerkum“), die 7 1/2 große Mark sind 
(S. 34/35), und über die 7 „freien“ Straßen, nämlich vier Flüsse und die L an d 
straßen Jever — Oldenburg, Emden — Münster, Stavoren — Köln, auf denen 
„der Friese und dessen Kaufleute“ (S. 32/33) sich bewegten. Sonst spielen Handel 
und Verkehr in dieser von Körperverletzungsbußen, Erbrecht und Deichrccht 
geprägten Sammlung keine Rolle. R. S .

6*
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Über Die Reformation in Ostfriesland bietet H e i n r i c h  S c h m i d t  G rund
züge ihrer Entwicklung bis 1540 (Jb. d. Ges. f. nieders. Kirchengesch. 69, 1971, 
7—31). Der Verf. stellt dar, wie in einem relativ konservativ gestimmten Land 
die ersten reformatorischen Impulse von einzelnen Pastoren — nicht von der 
Gemeinde — ausgingen; das geschah zuerst in Emden und Aurich. Dort wurden 
Disputationen mit Katholiken propagandistisch ausgewertet. In den Landgemein
den vollzog sich der Übergang langsam ohne spektakuläre Ereignisse. Graf 
Edzard von Ostfriesland hielt sich zurück. Es wird deutlich, daß vor allem auch 
zugewanderte Prediger — besonders Niederländer — die Reformation voran
trieben. Wichtig ist dann die Untersuchung über Spaltungstendenzen bei den 
Evangelischen, über Bemühungen, die „Amtskirche“ abzuschaffen, über Spiritua- 
listen, die alle bisherige O rdnung infrage stellten. Die Kirchenordnung, die auf 
Bitten des Grafen Enno 1529 von den Bremer Theologen Johann Pelte und 
Johann Timann entworfen wurde, war im Kern lutherisch, so daß die reformier
ten Predikanten opponierten. Die Kirchenordnung von 1534 wird vom Verf. 
als Reaktion auf die politischen Verhältnisse jener Zeit verstanden. Sie wurde 
von braunschweig-lüneburgischen Theologen im lutherischen Sinne verfaßt. Ein 
Superintendent sollte für die Einheit der ostfriesischen Kirche sorgen; doch der 
Zentralismus fand auch im theologischen Bereich seine Grenze am großen 
Einfluß der ostfriesischen Stände, so daß die Kirdie vielgestaltig und unruhig 
blieb. / / .  Schw.

Ein W erk mit hervorragender Ausstattung ist das von T h e o d o r  K o h l 
m a n n  über Zinngießerhandwerk and Zinngerät in Oldenburg, Ostfriesland 
und Osnabrück (Schriften zur niederdt. Volkskunde 5, Göttingen 1972, Otto 
Schwarz & Co., 367 S., 140 Abb., 253 Markenzeichen, 1 Kte.). Die Darstellung 
beruht auf einer gründlichen Erfassung aller verfügbaren Quellen — nicht nur 
des erhaltenen Zinngeschirrs selbst, sondern auch des archivalischen Materials. 
Mit dem Untersuchungsgebiet werden historische Räume und nicht die heutigen 
Verwaltungseinheiten erfaßt. Unklar ist, warum auf der Kte. S. 7 auf dem 
rechten Weserufer außer dem (oldenburgischen) L and W ürden  ein breiter Strei
fen bis (südlich) zur Lesum einbezogen wurde. Ein Überblick führt in die Zunft
organisation des Handwerks ein; dabei werden Seitenblicke auf größere Städte, 
u. a. auf Hamburg und Bremen geworfen, da oftmals Zinngießer kleiner Orte 
der dortigen Zunft angehörten, deren Ordnungen dann auch zu beachten waren. 
Zudem wanderten viele Zinngießer aus den großen Städten in den U nter
suchungsraum ein. Oft wurde freilich in den kleineren O rten unzünftig gearbeitet, 
gelegentlich waren die Zinngießer anderen Zünften — etwa den Schmieden — 
angegliedert. — Viel Aufmerksamkeit wird der technischen Seite des Zinngusses 
sowie den Zinnmarken und ihrer Bedeutung gewidmet. Eingehend werden auch 
die wirtschaftliche Seite des Handwerks, die Leistungsfähigkeit und der Absatz 
dargestellt. Ein großer Teil des Verkaufs erfolgte auf den M ärkten im U nter
suchungsbereich. Konkurrenzstreitigkeiten und Klagen über schlechte Importware 
schlagen sich in zahlreichen Quellen nieder. — Den Abschluß bildet eine Über
sicht über die Gattungen des Zinngeschirrs unter Hinweis auf eine Fülle von 
Beispielen, die freilich z. T. nicht ihren Ursprung im Untersuchungsgebiet haben, 
wohl aber jetzt dort verwahrt werden. Es sind darun te r  sowohl einfache Ge-
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brauchsstücke als auch Kunstwerke von hohem Rang. Das Vorbild  des w ert
volleren Silbergeschirrs wird überall deutlich. Als A nhang werden Meister
kataloge für die einzelnen Orte sowie Texte von Zunftbriefen, Verordnungen 
und Privilegien geboten. H. Schw.

Bearbeitet von B u r c h a r d  S c h e p e r  erschien ein repräsentatives Buch 
über Handwerk an der Unterweser (Bremerhaven-Wesermünde 1972, Kreis
handwerkerschaft, 216 S., zahlreiche Abb.). Einzelbeiträge lieferten B u r c h a r d  
S c h e p e r  (Zur Geschichte und Struktur des Unterweserraumes), E r n s t  
H e r d e r  (Geschichtliche Entwicklung des Handwerks an der Unterweser) und 
D e d o  E i s e n h a u e r  (Das Handwerk an der Unterweser in der Gegenwart). 
Die geschichtliche Einführung schlägt einen weiten Bogen von der Vorgeschichte 
(mit besonderer Berücksichtigung des Küstenhandels) über die A grarperiode des 
M ittelalters und der frühen Neuzeit zur Entwicklung eines großstädtischen 
Ballungsraumes, dessen Kern Bremerhaven ist. Die Angaben zu den Bildern 
von Lehe und Bederkesa sind zu korrigieren: Es handelt sich um Aquarelle in 
einer späten Abschrift der Renner-Chronik (Mitte 17. Jh.), die sich nicht im 
Stadtarchiv Bremerhaven, sondern in der jetzigen Bibliothek der Universität 
Bremen befinden. Beide Aquarelle sind jedoch nur Kopien von Kupferstichen 
der Dilich-Chronik in der Ausgabe von 1604. — W as nun das Handwerk im 
Untersuchungsbereich betrifft, so mußte es sich zunächst in Agrarsiedlungen ent
wickeln. Es hielt sich daher in bescheidenem Rahmen, so daß höhere Ansprüche 
aus Importen befriedigt werden mußten. Eine Ausnahme bildete wohl Lehe, wo 
einige Kötner spezielle Handwerkszweige bedienten und wo sich im 18. Jh. 
sogar Zünfte bildeten. Das 19. Jh. brachte durch die Konkurrenz de r S tadtw irt
schaft einen erheblichen Rückgang. Das wäre wohl einer näheren Untersuchung 
wert. Eine besondere Stellung nahm weiterhin das M üllerhandwerk ein. Die 
Verhältnisse änderten sich durch die Gründung Bremerhavens: D er aufsteigende 
O rt bot vielen H andwerkern Arbeit; doch sehr bald geriet ein g roßer Teil von 
ihnen in die Abhängigkeit von Großbetrieben. Die Anteilnahm e von H an d 
werkern am kommunalen Leben wird eingehend dargestellt. Breiter Raum wird 
auch der Handwerkerorganisation seit Einführung der Gewerbefreiheit 1861 ge
widmet. Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich. H. Schw.

H A N SESTÄ D TE . Die Beziehungen Liibeck-Liineburg-Ro stock im  13. Jahr
hundert untersucht H i l d e g a r d  T h i e r f e l d e r  (ZVLGA 52, 1972, 5—20). 
Die Städte werden sowohl einzeln in ihrer unterschiedlichen S truktur und recht
lichen Stellung als auch in ihren wechselseitigen Wirtschaftsbeziehungen d a r 
gestellt. Die Quellenbasis ist zwar recht fragmentarisch, erlaubt aber doch wohl 
einige grundsätzliche Schlüsse. Völlig neue Erkenntnisse treten freilich nicht 
hervor. — Besondere Aufmerksamkeit widmet die Verf. den Herkunftsnam en, 
deren Problematik voll bedacht wird. Quantitative Schlüsse auf eine W an d e 
rungsbewegung sind nicht möglich, und so konzentriert sich das Interesse auf 
Einzelfälle. Dabei handelt es sich immer um Personen der Oberschicht, während 
die Masse der Bürger überhaupt nicht erfaßt werden kann, da sie an beurkun
deten Handels- und Grundstücksgeschäften kaum beteiligt w ar u n d  da für das
13. Jh. keine gesdilossenen Bürgerlisten bzw. Listen von N eubürgern  erhalten
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sind. Die Beziehungen zwischen Lübeck und Lüneburg sowie zwisdien Lübeck 
und Rostock waren rege, zwischen Lüneburg und Rostock bestanden jedoch 
kaum Kontakte. H. Schw.

Lübeck und die Reichsarmada gegen die Seeräuber 1570— 1572 ist das Thema 
eines Aufsatzes von C h r i s t o f  R ö m e r  (ZVLGA 52, 1972, 21—35). Der 
Verf. stellt dar, wie die Habsburger den Versuch machten, die finanziellen und 
militärischen Mittel des Reiches, u. a. die maritimen Möglichkeiten der Hanse 
und vor allem Lübecks, für ihre niederländischen Interessen einzusetzen. Unter 
den zu bekämpfenden „Seeräubern“ waren vor allem die Wassergeusen zu ver
stehen, und so war eine Aktion gegen sie ein Problem der europäischen Politik. 
In den vielen Verhandlungen blockierten komplexe Interessen der Beteiligten 
jede entscheidende Tat. Lübeck lehnte ab, ebenfalls der niedersächsische Reichs
kreis. Die Hanse versuchte sich neutral zu verhalten und bemühte sich auch 
darum, von beiden Parteien als neutral anerkannt zu werden. Der Aufsatz 
zeichnet sich durch umsichtige Auswertung von Quellen aus mehreren Archiven 
aus. In  Anm. 31 ist wohl Höhlbaum statt Höhlmann zu lesen. / / .  Schza.

W ie A n t j e k a t h r i n  G r a ß  m a n n  darstellt, vertra t Lübeck auf dem. 
Friedenkongreß von Nimwegen  (1678/1679) (ZVLGA 52, 1972, 36— 71) mit 
großer Zähigkeit seine Interessen im Frankreichhandel, der durch Kaper im 
Kriege und Abgaben an den französischen Fiskus beeinträchtigt worden war. 
Doch erschwerte ein Sonderfrieden Hollands mit Frankreich die Lage der Stadt. 
Der Lübecker Vertreter suchte Anschluß an die kaiserliche Partei, bemühte sich 
um die diplomatische Hilfe  Englands, Braunschweig-Lüneburgs und schließlich 
sogar die Schwedens, Hollands und Frankreichs. D er Gesandte Balemann hatte 
einen schweren Stand, denn die Sorgen Lübecks und der Hansestädte erschienen 
den großen Mächten zu unbedeutend, als daß sie von ihnen besonders beachtet 
wurden. — Als Hauptquelle dienten der Verf. die Gesandtschaftsberichte aus 
Nimwegen und die W eisungen des Lübecker Senats an den Gesandten.

H. Schw.

Ein Them a von nicht nur lokaler Bedeutung behandelt H e i n r i c h  W.  
S c h w a b  in seinem Aufsatz über Institutionen der Lübecker Stadtmusik und 
die Einführung der Musikantenordnung von 1S15 (ZVLGA 52, 1972, 62—72). 
Es gab nicht nur „Rats- und Stadtmusikanten“, sondern auch zünftig organisierte 
Musikergruppen (Rollmusikanten, die durch eine Zunftrolle  privilegiert waren), 
die vor allem auf privaten Festen der Bürger für Lohn musizierten. Nachweise 
gibt es seit dem 16. Jh. Das Hauptinteresse des Verf. ist auf die M usikanten
ordnung von 1815 gerichtet. H.Schzo.

Wertvolles familien- und kulturgeschichtliches Detail über Lübeck in den 
Jahren 1849 und 1852 enthalten von R e n a t e  H a u s c h i l d - T h i e s s e n  
herausgegebene Lagebuchaufzeichnungen des Hamburger Archivars Otto Benelie 
(ZVLGA 52, 1972, 73—89). Sie geben Eindrücke von Besuchen bei Verwandten 
und Bekannten wieder. Beobachtungen über wirtschaftliche und politische Ver
hältnisse fehlen fast ganz. H. Schw.
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Zum Problem der für alle drei Hansestädte so bedeutsamen Gebietsreform ist 
der Aufsatz von H a r t m u t  F u c h s  über Lübeck und die Angliederung  
benachbarter Gebiete nach dem 1. W eltkrieg  (ZVLGA 52, 1972, 90— 113) ein 
qualitätvoller Beitrag. Die in jener Zeit so wichtige Volksmeinung tendierte in 
der ländlichen Umgebung zu Anschlüssen, die zu einer erheblichen Erweiterung 
des Lübecker Territoriums führen konnten. Doch war die auf wirtschaftlichen 
Erwägungen basierende Sympathie der landwirtschaftlichen Interessengruppen 
und der oldenburgischen Landesregierung (ihr unterstand die „Provinz Lübeck“) 
eher auf eine Zugehörigkeit zu Preußen gerichtet. Zudem wurde in der Diskus
sion auf Rcichsebene auch damals schon vielfach die künftige Selbständigkeit 
Lübecks in Frage gestellt, so daß das Angliederungsproblem zurücktrat. Der 
Verf. stellt die zugehörigen Gutachten mit ihren vielseitigen Aspekten und die 
M einungsbildung in den beteiligten G ruppen und Instanzen dar. Schließlich 
zerschlugen sich die Pläne. H. Schw.

Das historische Museum als Aufgabe. Forschungen und Berichte aus dem 
Museum für Hamburgische Geschichte 1946— 1972, hg. von W i l h e l m  i n e  
J u n g r a i t h m a y r  (Mitteilungen aus dem Museum für Hamburgische G e
schichte VI, Ham burg 1972, Museum für Hamburgische Geschichte, 337 S. X X X  
Tfn.). — Anläßlich des bevorstehenden Ausscheidens von W . H ä v e r n i c k  
w ird  hier ein querschnittartiger Bericht über die Aktivitäten des Museums auch 
als Forschungsinstitut und mit dem Rückblick auf die Zeit des W iederaufbaus 
von 1946 vorgelegt. Der Bericht enthält überwiegend Inform ationen über G e
schichte und Gegenwart von Organisationsformen. Einige kleinere neuere For
schungen sind eingestreut, so eine Arbeit von G. M e y e r  über die Topo
graphien von Hamburg und von R. S c h i n d l e r  über die Frage der ham-
burgischen Auswanderergesetzgebung vor 1837. R. S.

Das Hamburger Pfundzollbuch von 1418 wurde von R o l f  S p r a n d e l  ediert 
u nd  erschlossen (Quellen u. Darstell, zur hans. Gesch. N F 18, K ö ln /W ien  1972, 
Böhlau, 92 S. 1 Abb., 1 Kt.). Die Annahme, daß es sich tatsächlich um das 
Pfundzollbuch von 1418 handelt, beruht auf Indizien. Der T ex t ist kompliziert 
und  wird vom Hg. mit großem Scharfsinn erschlossen, wobei er stellenweise zu 
Vermutungen greifen muß. Die Ausdeutung bietet einen Überblick über die 
Praxis der Zollerhebung, die nicht immer sehr sorgfältig war. Freie Stellen 
des zur Registrierung der Zollabgaben benutzten Papiers wurden mit gemischten 
Eintragungen gefüllt. Flg. nimmt an, daß sie sich auf den Transithandel mit 
W aren  auswärtiger Kaufleute beziehen, die von Ham burger M aklern  für den 
T ransport in die Nordsee bearbeitet wurden. Zum Abschluß versucht der Hg. 
einen Vergleich der Schiffs- und W arenstatistik  von 1418 mit den für 1399/1400 
und 1369 überlieferten W erten. Dabei erscheinen — bei aller Vorsicht — einige 
Ergebnisse gesichert, etwa der Rückgang des Braugewerbes, bzw. Bierexports, 
ohne daß der Gesamthandel abgenommen hätte. Doch dürfte  es kaum möglich
sein, aus der Statistik eines kurzen Zeitraums Schlüsse auf eine langfristige
Entwicklung zu ziehen. Viel Mühe wurde auf die Erschließung des in der Quelle 
genannten Personenkreises (der auswärtigen Schiffer, Ham burger Kommissionäre
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usw.) verwandt. Daraus lassen sich manche Schlüsse auf Handelsverbindungen 
ziehen. Deutlich wird das große Volumen des Fremdhandels in Hamburg, der 
Anteil friesisch-holländischer Schiffer, Lübecker Fernhändler usw. H. Schw.

Eine genealogische Unsicherheit beseitigt H i l d e g a r d  v o n  M a r c h t a -  
1 e r mit ihrem Aufsatz Hans Pothorst, einer der Frühentdecker von Am erika , 
und seine Hamburger Verwandtschaft (ZVHG 58, 1972, 83—90). Ein sozial
geschichtlicher Seitenblick fällt auf Pothorsts Schwiegervater, den Ratsherrn 
Wilhelm Brand, und dessen Versorgungspolitik für seine sechs Töchter. Für die 
Aufscgelung Amerikas durch Pothorst ergeben die Ham burger Quellen keine 
Anhaltspunkte, wohl aber für seine Tätigkeit als erfolgreicher Schiffer. H. Schw.

W o l f g a n g  B e r g e r  untersucht in seiner Arbeit über Das St.-Georgs- 
Hospital zu Hamburg die W irtschaftsführung eines mittelalterlichen Großhaus
halts (Beiträge zur Gesdi. Hamburgs 8, Ham burg 1972, Hans Christians, 150 S.). 
Der W irtschaftsführung kirchlicher Institutionen haben Historiker seit einigen 
Jahrzehnten verstärktes Interesse gewidmet. Das erklärt sich z. T. aus der gün
stigen Quellenlage, muß aber auch im Zusammenhang mit dem Bemühen gesehen 
werden, die wirtschaftliche G rundlage öffentlicher Institutionen aufzudecken. Die 
Hospitäler sind dabei bevorzugte Forschungsobjekte, weil sie wichtige Einrich
tungen sozialer Fürsorge in der ma. Stadt waren. Die Rechnungslegung des 
Hamburger St.-Georgs-Hospitals hat sich seit 1444 einigermaßen vollständig 
erhalten. W ie  bei fast allen städtischen Hospitälern gab es auch hier Provisoren 
aus dem Rat, die die Verwaltung überwachten. Die Rolle von Grundbesitz und 
Renten hält sich im üblichen Rahmen. Der Verf. bringt zahlreiche Belege. Er 
stellt auch die Verwaltungsorganisation dar. Insassen waren mittellose alte oder 
kranke Bürger sowie gesunde und kranke Pfründner (Einkauf für 60 Mark). 
Einnahmen und Ausgaben werden im einzelnen dargestellt, z. T. in Tabellen 
und statistischen Kurven, so daß auch die Entwicklung sichtbar wird. H. Schw.

K u r t  P i p e r  trägt die verstreuten Quellen über Die Armenwohnungen der 
Hamburger Islandfahrer-Brudcrschaft in der Rosenstraße zusammen (Hamb- 
GHbll. 9, H. 1, 1971, 1—3). Sie entstammen vor allem Rechnungsbüchern des
16. Jhs. Über Bewohner und Ausstattung ist wenig bekannt. H. Schw.

H a n s  N e i d h ö f e r  untersuchte die Pachtpreise im Hammerbrook 1519— 
1849 (ZVGH 58, 1972, 91 — 100). Es handelte sich bis 1846 um feuchtes N iede
rungsgebiet, das vor allem durch Graswirtschaft genutzt wurde. Die Pachtpreise 
werden je  Morgen mit Kurant-M ark und Reichstaler angegeben. Sie zeigen einen 
Aufwärtstrend, der weniger auf die steigende Bewertung des Landes als viel
mehr auf die Geldentwertung zurückzuführen ist. Die für die Pachtsumme aufzu
bringende Feinsilbermenge (sie entsprach etwa dem Realwert des Geldes) blieb 
von 1590 bis 1790 ziemlich gleich. Der Pachtzins des Landes betrug bis ins 
19. Jh. etwa 5 Prozent des Verkaufswertes. — Der Aufsatz bietet wichtige 
Vergleichswerte für die allgemeine W ährungs- und Agrargeschichte. H. Schw.
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sätzlich ändernden Chinahandels, wie auch andere Betätigungsformen des alten 
Hauses bis hin zu dem tröstlichen Schluß, daß der Fernostkaufmann geblieben 
ist, „der sich als M ittler zwischen Ost und West unter wechselnden politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen behauptet“. — Bd. 35: Simon , Evers 8c Co.,
G.m.b.H., 1871— 1973 (85 S.) berichtet von einem Handelsunternehmen, das 
ebenso alt ist wie Japan, das Land seiner Wirksamkeit, als neuzeitlicher H an 
delsteilhaber, das auch die unmittelbare Fortsetzung der ersten deutschen H an 
delsversuche im Lande bildet, wie der Firma des Rheinländers Louis Kniffler 
und des Bremers H erm ann Gildemeister. August Evers aus ländlicher, erst mit 
dem V ater verstädterter Herkunft von Finkenwerder und mütterlicherseits von 
Fintel bei Rotenburg, in Hongkong von Louis Kniffler abgeworben, unter
scheidet sich von den übrigen Überseekaufleuten auch dadurch, daß er im Lande 
geblieben und dort auch gestorben ist, immer aber auf Deutschlandreisen für die 
V ertretung deutsdier Handelsbelange in Japan  durch seine Firm a geworben hat. 
Die heimatliche Entsprechungsfirma entstand ihm in Ham burg, in dem jetzt 
hundertjährigen  Unternehmen, dem die Möringsche Arbeit gewidmet ist. Vor
übergehend zu einer G.m.b.H. gestaltet, hat sie geschickt versucht, den veränder
ten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen im W irkungslande, aber 
auch im persönlichen Bereich Rechnung zu tragen, immer mit dem Ziel, ein 
gutes Japangeschäft in gegenseitiger Befruchtung, im Austausch junger Kräfte 
wieder aufzubauen, — Strebungen, die vom Tenno bei seinem Besuche in 
Deutschland im Oktober 1971 durchaus anerkannt worden sind. Als besonders 
gelungen darf man im vorliegenden Bande die sehr kurz gefaßte, aber straff 
gegliederten einleitenden Abschnitte über „Nippon, das Land, aus dem die 
Sonne steigt“ und „Die ersten Deutschen in J a p a n “ bezeichnen: mit kurzen 
Strichen wird dem Leser das vermittelt, was zum Verständnis der dargestellten 
Firmen- und Personengeschichte nötig ist. Fr. Priiser

Angeschlossen sei ein Buch, das zwar nicht unmittelbar mit den bisher ge
schilderten Auslandsbeziehungen zu tun hat, aber von einer F irm a berichtet, 
die den Überseehandel in der Heim at unterstützt, ihm als private-banker die 
nötigen geldlichen Mittel zum Leben besorgt hat: M a r i a  M ö r i n g ,  175 Jahre 
Conrad Hinrich Donner (Veröff. d. Wirtschaftsgesch. Forschungsst. H am burg 37, 
H am burg  1973, Hanseatischer Merkur, 86 S.). Entsprechend ist die a u f  das unter 
dänischem Einfluß stehende Altona bezogene Vorgeschichte der heutigen Firma 
breiter gestaltet als die spätere, in die preußische Zeit und dann  in hamburgische 
Hoheit hinein führende Geschichte. Höchst aufschlußreich ist die Schilderung der 
persönlichen und der Familienverhältnisse, wobei die Gestalt C onrad  Hinrich 
Donners im M ittelpunkt steht. Bemerkenswert ist sie schon in ihrer Herkunft 
aus ursprünglich ländlichen Verhältnissen, die vorübergehend auch eine gelehrt
akademische Seite gehabt hat, dann aber in ihrem entschlossenen N utzen  der sich 
bietenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, die durch die Freihafenstellung Altonas 
begünstigt, zu einer Betätigung auf verschiedensten Feldern führte, zur Spedition 
und zum Speditionshandel, auch zu eigenem W arenhandel, zur Reederei, in das 
Versicherungswesen hinein und dann zu Bankgeschäften, die nicht zuletzt den 
Überseehandel anderer finanzierten, aber nur bei genauer Kenntnis des Marktes 
und der Darlehen nehmenden Kunden möglich waren, 1865 auch eine Beteiligung
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bei der „Hongkong & Shanghai Banking C orporation“ britischer, amerikanischer 
und hanseatischer Firmen erlaubten. Die Geschäfte hatten ihren Höhepunkt in 
Anleihen für das Königshaus und den Staat. Eigene Schiffahrt fehlte nicht, eben
sowenig Unterstützung der W erftindustrie, tätiges Eingreifen in die Entwick
lung der Zuckersiederei und der Tabakverarbeitung, auch eigener Grundbesitz 
mit Gütern und Schloßbauten, die noch in neuer Zeit als Gästehaus für Stadt 
und Staat gedient haben — kurzum: es ist eine recht anziehende Darstellung, 
für die man der Verfasserin, wie dem Herausgeber, Dank wissen muß.

Fr. Prüser

Das Büchlein Kommerz und Kultur im Amsinck-Haus am Jungfernstieg; der 
Übersee-Club 1922— 1972 (Hamburg 1972, Hans Christians Verlag, 127 S., 23 
Abb.) enthält Aufsätze von L u d w i g  G e l d e r  (Der Übersee-Club 1922— 
1972), R e n a t a  K l e e  G o b e r t  (Geschichte des Hauses Neuer Jungfern
stieg 18) und J o a c h i m  G e r h a r d t  (Die denkmalspflegerische Aufgabe); 
im Anhang folgen Namenslisten, Personalangaben über die Präsidenten usw. 
Die Darstellung leidet — wie zugegeben wird — unter dem Verlust vieler 
Originalquellen vor 1934 (von 1934— 1948 war der Club ohnehin erloschen). 
Zudem ist natürlich fraglich, ob in einer solchen repräsentativen Festschrift eine 
streng wissenschaftliche Untersuchung überhaupt möglich ist. Immerhin ist es den 
Verf. doch gelungen, einen instruktiven und gut lesbaren Überblick über das 
W irken  des Clubs im wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und künst
lerischen Bereich, vor allem aber auch im gesellschaftlichen Leben der Hamburger 
Oberschicht zu geben. H. Schw.

E k k e h a r d  B ö h m  untersucht Überseehandel und Flottenbau; hanseatische 
Kaufmannschaft und deutsche Seerüstung 1879— 1902 (Studien z. modernen 
Gesch. 8, Düsseldorf 1972, Bertelsmann Universitätsverlag, 418 S.). Der Arbeit 
liegt eine große und vielseitige M aterialfülle zugrunde. Die Probleme werden 
vor allem aus Hamburger Sicht betrachtet, was die Berücksichtigung der Inter
essen Bremens, des Reiches und verschiedener gesellschaftlicher Gruppen nicht 
ausschließt. Es wird als Hauptergebnis der Arbeit deutlich, daß die Hamburger 
Kaufleute zunächst nur eine starke Flottenpolitik zur Sicherung ihres Handels 
wünschten. So verstärkte sich der Ruf nach der Flotte immer bei Gefahren zur 
See (etwa in den Konflikten mit Dänemark), um dann wieder abzuflauen, weil 
man auf lange Sicht durch die Flotte von Preußen abhängig zu werden fürchtete. 
In Bremen w ar man vor 1870 im allgemeinen flottenfreundlicher. Im Zusammen
hang mit verstärkten überseeischen Investitionen deutschen Kapitals, vor allem 
auch, als man sich der britischen Sympathie nicht mehr so sicher war, wurde der 
Ruf nach einer starken Flotte immer lauter. M an dachte zunächst wohl nicht so 
sehr an kriegerischen Einsatz, sondern an politischen Druck, durch den die 
M ärkte für Deutschland offengehalten werden sollten. Dabei ergaben sich bei 
H am burg und Bremen unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf die Staaten, 
gegen die die Einschüchterung gerichtet werden sollte. Die äußerst komplizierte 
Verflechtung mit den Interessen verschiedener W irtschaftsgruppen (Handel, In
dustrie, Landwirtschaft) wird vom Verf. sorgfältig untersucht. W as in Ham bur
ger Augen als Mittel zur Sicherung des Freihandels begonnen hatte, wurde in 
den 90er Jahren  unter Förderung durch Kreise der Industrie  und Landwirtschaft
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zum staatlichen Machtinstrument (deutlich abzulescn an dem gegen England 
gerichteten Linienschiffbau). Parallel dazu lief eine zunehmende Ideologisierung 
der Flottenpolitik: sie wurde eine nationale Prestigefrage. — Methodologisch 
gesehen ist die Arbeit eine Auseinandersetzung mit Historikern, die die Flotten
politik weitgehend unabhängig von innen- und vor allem gesellschaftlichen E in
flüssen gesehen haben. H. Schw.

Ein für die neuere Schiffahrtsgeschichte wichtiger Beitrag von W ilhelm  I h n o  
A d o l f  v o n  F r e e d e n  behandelt Die Anfänge der Deutschen Seewarte 
(ZVLIG 58, 1972, 45—81). Begründer war der Rektor der Navigationsschule in 
Elsfleth, W ilhelm von Freeden. Dieser machte sich zur Aufgabe, auf der G rund
lage von Meldungen aus aller W elt den Kapitänen Empfehlungen für bestimmte 
Fahrtrouten zu geben. Die Eröffnung der Norddeutschen Seewarte in Hamburg 
erfolgte am 1. Jan u a r  1868 nach ausländischen Vorbildern. Eine meteorologische 
Abteilung gab es erst seit 1870. Bis 1875 wurden 850 Segelanweisungen erteilt. 
Die Geschichte der „Deutschen Seewarteu (so seit 1872) wird mit allen ihren 
Schwierigkeiten und Erfolgen sehr detailliert bis zur Überführung in eine 
Reichsanstalt 1875 geschildert. Ein Überblick über die Behördengeschichte führt 
dann weiter bis zur Verabschiedung des Direktors Neumayer 1903. H. Schw.

H e r b e r t  S c h w a r z w ä l d e r  unternimmt den Versuch, Die Chronik von 
Rinesberch und Schene in Bezug auf Verfasser, Bearbeiter, Überlieferung  zu 
untersuchen (Bremjb. 52, 1972, 21—37). Er legt dabei die neue von H erm ann 
Meinert besorgte Ausgabe dieser ma. bremischen Chronik zugrunde, kann sich 
aber auf eigene Handschriftenvergleiche stützen. Die Textüberlieferung ist so 
schwierig, daß manche Fragen offen bleiben müssen (vgl. a. H G bll. 87, 1969,
165— 166). Selbstanzeige

M it seinem Aufsatz Von den Hansestädten nach Santiago: Die große W all
fahrt des Mittelalters behandelt B o d o  H e y n e  ein Kapitel hansischer Fröm 
migkeit (Bremjb. 52, 1972, 65—84). Der Verf. geht von drei spätmittelalterlichen 
Jacobus-Statuen aus, die sich in Bremen erhalten haben. In der W eser gefundene 
Pilgerzeichen, die St.-Jacobi-Kirche und Jacobi-A ltäre in bremischen Kirchen 
usw. werden in die Betrachtung eingeordnet. Nimmt man alles zusammen, so 
ergibt sich daraus zunächst nur, daß St. Jacobus ein beliebter H eiliger war. Die 
Pilgerfahrt nach Santiago wird aus der L iteratur dargestellt; eine systematische 
Auswertung der Quellen wurde nicht versucht. Die Pilgerfahrt aus den H anse
städten spielt im Rahmen des Aufsatzes nur eine geringe Rolle. H. Schw.

Über Niederländische Glaubensflüchtlingc in Bremen (1585— 1600) und ihr 
Briefwechsel schrieb R o b e r t  v a n  R o o s b r o e c k  (Bremjb. 52, 1972, 85— 
112). Nachdem Bremen seit 1523 Heimstatt für geflüchtete lutherische Theologen 
und dann auch für einzelne Kaufleute und Handwerker gewesen w ar, kam die 
erste größere Emigrantenwelle nach 1583, als A lexander Farnese die Rück
eroberung der südlichen N iederlande gelang. Der Verf. verfolgt das  Schicksal 
einiger prominenter Familien, aus denen einzelne Vertreter nach Bremen kamen, 
z.T. hier auch seßhaft wurden und einen eng zusammenhängenden Kreis bilde
ten. W ir  erfahren manches über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Inter-
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essen. Weitreichende Handelsunternehmungen werden sichtbar, vor allem mit 
den nördlichen Niederlanden. Offenbar enthalten die Briefe nicht nur Persön
liches, sondern vor allem auch Urteile über die politischen Ereignisse in ganz 
Europa. Bremen war damals offenbar ein Informationszentrum. Auch über 
bremische Angelegenheiten findet sich viel Detail: über Bautätigkeit, Handel, 
einzelne Personen, Seuchen usw. M an möchte sich eine Veröffentlichung der 
wichtigsten dieser Briefe wünschen. H. Schw.

Ein in der Geschichte des Handwerks bisher etwas vernachlässigtes Thema 
behandelt K l a u s  S c h w a r z  mit einem Aufsatz Der Familienstand der 
Handwerksgesellen in Bremen während des 17. und 18. Jahrhunderts (JbW itth 
Bremen 16, 1972, 43—63). Der Verf. zeigt, daß es zwar im Reichsrecht Normen 
gab, nach denen der Familienstand für Lehrlinge und Gesellen für ihre Berufs
chancen eigentlich keine Rolle spielen sollte, daß die Praxis jedoch anders aus
sah. Danach wurde die eheliche Geburt vorausgesetzt (sie blieb in der Bremer 
Gesetzgebung weiterhin verankert!); auch gab es in vielen Zünften keine ver
heirateten Gesellen, weil deren Lebensverhältnisse keine eheliche Gemeinschaft 
zuließen. Erst am Ende des 18. Jhs. zeigte sich eine Auflockerung. Der Verf. 
zitiert u. a. humoristisch anmutende, in ihrer Zeit aber ernst gemeinte Kritik an 
der Eheschließung von Gesellen, die sich dadurch ihre beruflichen Möglichkeiten 
verpfuschten und „Bönhasen“ werden mußten. Die Arbeit entwirft auf solider 
Quellengrundlage ein äußerst kompliziertes Bild in einem Teilbereich der städ
tischen Unterschicht. H. Schw.

H a r t m u t  M ü l l e r  veröffentlichte Das Rechnungsbuch des Bremer Schmack
schiffers Henrich Honholt 1704— 1707 und versah es mit einer Einführung 
(JbW itthBremen 16,1972, 9—42). Das Rechnungsbuch blieb erhalten, weil cs 
in einem Prozeß zu den Akten gegeben wurde. H onholt betrieb die England
schiffahrt. Da im Untersuchungszeitraum Kriegszeit war, herrschten besondere 
Umstände. Das Schiff nahm jeweils Fracht in Vegesack und segelte unter 
holländischem Convoy nach London, von dort unter englischem Convoy nach 
H olland zurück und dann wieder in die Weser. Auftraggeber des Schiffers 
waren Bremer Kaufleute, die sehr vielseitige W arenposten verladen ließen. Das 
Rechnungsbuch stellt eine hervorragende wirtschaftsgeschichtliche Quelle für eine 
bestimmte Schiffsverbindung in einem bestimmten Zeitraum  dar, hat aber auch 
in manchen Aspekten exemplarische Bedeutung für die W irtschaftsführung eines 
kleinen Seeschiffes. H. Schw.

Der Bremer W ohnungsmarkt während der Handelskonjunktur um 1800 war 
nach den Untersuchungen von K l a u s  S c h w a r z  (NdSächsJb 43, 1971, 
122— 140) gekennzeichnet durch eine erhebliche Erhöhung der Mietpreise, die 
1794 begann und bis 1809 anhielt. Der G rund lag darin, daß der erhöhte 
Raum bedarf (Lager- und W ohnraum) durch den Baum arkt nicht gedeckt werden 
konnte. Der Verf. nutzt für seine Darstellung zuverlässiges statistisches Material. 
Ein Nebenergebnis der Untersuchungen: auch die Lebensmittelpreise stiegen 
zwischen 1793 und 1806, während die Löhne der Bauarbeiter erst 1800 anstiegen 
und dann bis 1809 konstant blieben. Trotz der H andelskonjunktur erreichte der 
Lebensstandard der städtischen Unterschichten also einen Tiefpunkt. H. Schw.
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Das erste Heft der Bremer Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte, von H e r 
b e r t  S c h w a r z w ä l d e r  verfaßt, behandelte die Ereignisse von 1933. Nun 
legt derselbe Verfasser im fünften Heft den ersten Teil seiner Darstellung der 
Ereignisse von 1945 unter dem Titel Die Vorbereitung auf den „Endkam pf“ 
(Bremen 1972, Schünemann, 205 S.) vor. Sie reicht bis M ärz/A pril  1945. Eine 
Besprechung des Inhalts wird folgen, wenn Schwarzwälders W erk  „Bremen und 
Nordwestdeutschland am Kriegsende 1945“ insgesamt vorliegt; denn der wichti
gere Teil steht noch aus. R . Engelsing

Herausgegeben und bearbeitet von B u r c h a r d  S c h e p e r  erschien eine 
Bibliographie zur Geschichte der Stadt Bremerhaven (Veröff. des Stadtarchivs 
Bremerhaven 1973, 128 S.). Es wurde mit großer Umsicht versucht, die Spreu 
vom Weizen zu sondern, das Wichtigste aber möglichst vollständig zu erfassen. 
Ein Problem besonderer A rt stellte — wie in jeder Bibliographie — die E in
teilung in Sachabschnitte dar. Da auf ein Stichwortverzeichnis verzichtet wurde, 
mußten vielseitige Arbeiten in mehreren Abschnitten erfaßt werden. Ein V er
fasserregister erleichtert das Auffinden gesuchter Titel. Ganz gewiß wird sich 
manches nachtragen lassen: So werden nur drei Franzius-Biographien genannt; 
es fehlen aber zwei sicher recht bedeutende: die von seinem Amtsnachfolger 
Bücking in der Bremischen Biographie des 19. Jhs. und die von de T h ierry  in 
den Abh. u. Berichten des Deutschen Museums (1928). Auch an abgelegenen 
Orten wird sich noch manches finden lassen: so in der III. Ztg. 1851 ein Artikel 
über Deutsche Auswanderung mit einem Stadtplan von Bremerhaven und Abb. 
vom Auswandererhaus. Im ganzen ist ein sehr nützliches Nachschlagewerk ent
standen, das sowohl dem Laien als auch dem Wissenschaftler gute Dienste 
leisten wird. H. Schw.

SCH LE SW IG -H O LSTEIN . Geschichte Schleswig-Holsteins, hrsg. v. O l a f  
K l o s e .  Bd. 4, 3. Lief.: W a l t e r  L a m m e r s ,  Das Hochmittelalter bis zur 
Schlacht von Bornhöved (Ncumiinster 1972, Wachholtz, S. 165—228, zahlr. Abb. 
u. Karten). — Nach achtjähriger Pause wird der wichtige Hochmittelalter-Band 
(vgl. zuletzt HGbll. 84, 178 f.) durch diese Lieferung fortgesetzt, womit — 
hoffentlich, ganz deutlich wird das leider nicht — der erste Teil des Bandes, 
die Zeit vor den Schauenburgern umfassend, sich dem Ende nähert. Die ganze 
Lieferung ist der allerdings faszinierenden Gestalt und der kirchlichen und 
politischen Gedankenwelt Adalberts von Bremen gewidmet; auch der Schluß
abschnitt (215 ff.), der das geographisch-ethnographische Bild Nordeuropas nach 
Adam mit schöner Klarheit zeichnet, gehört natürlich in diesen Zusammenhang. 
N un besteht ja  kein Zweifel, daß die hochma. Kirche und in ihr der große 
Bremer Metropolitan zu den konstitutiven Elementen auch der Geschichte des 
frühen nordelbischen Raumes gehören. Gleichwohl fragt man sich etwas beäng
stigt, ob Lammers’ von eindringendem Verständnis getragene Schilderung von 
Adalberts Person und Politik auf 55 Seiten des Großformats dieser schleswig- 
holsteinisdhen (!) Geschichte nicht den thematischen Rahmen sprengt, welchen 
Um fang dann erst das Zeitalter bewegten politischen Geschehens von Lothar 
bis Bornhöved erfordern und wann die Darstellung wohl bis 1227 gelangt sein 
wird? Die schon bei dem Pauls-Scheelschen Vorgängerunternehmen besorgnis
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erregende Breite der Anlage des Werkes wiederholt sich hier unter äußeren 
Umständen, die nicht sehr viel günstiger sein dürften als bei jenem Vorkriegs
vorhaben. Zu loben sind, wie stets in diesem W erk, die überlegt ausgewählten 
und vorzüglich reproduzierten Abbildungen und Pläne. Eine Kleinigkeit sei als 
störend angemerkt: warum erscheint bei Lammers die herkömmliche und unent
behrliche Bezeichnung des nordelbischen Gesamtraumes in drei verschiedenen 
Fassungen (z.B.: Nordalbingien 208, 211, Nordelbingen 210 u. ö., Nordelbien 
92, 209 usw.)? — Bd. 5, 1. Lief.: G o t t f r i e d  E r n s t  H o f f m a n n ,  Die 
Herzogtümer von der Landesteilung von 1544 bis zum Kopenhagener Frieden 
von 1660 (Neumünster 1972, Wachholtz, 74 S., 6 Tfn., 20 Abb. im Text). Mit 
dieser Lieferung beginnt die erste Hälfte des Bandes zu erscheinen, dessen zweite, 
von H. Kellenbenz über den Zeitraum 1660— 1721, schon lange vorliegt (vgl. 
HGbll. 79, 1961, 174 f.). In glatt fließender Erzählung wird zunächst vor allem 
das politisch-dynastische Geschehen behandelt, zuweilen etwas zu reichhaltig 
mit schmückenden und harmonisierenden Beiwörtern verziert. Um die Stoffver
teilung im ganzen beurteilen zu können, wird man folgende Lieferungen ab- 
warten müssen. Fraglich erscheint es jedoch, ob der schleswig-holsteinische Leser 
dieser seiner Landesgeschichte hier die handbuchartige Skizze der politischen 
Vorgänge im zeitgenössischen Europa „in der Sicht Heinrich Rantzaus“ suchen 
wird (27—33), an denen der große Staatsmann und Humanist doch nur hin
sichtlich des Ostseeraums (33—37) aktiven Anteil zu nehmen hatte. Im gleichen 
Zusammenhang scheint es etwas unerwartet, daß von den 6 Kunstdrucktafeln 
zwei der Reproduktion von Porträts muselmanischer Fürsten gewidmet sind 
(freilich von der H and  eines Flensburger Künstlers). Das am Ende der Lieferung 
beginnende Kapitel W irtschaft und Landesausbau (69 ff.) gibt hier einen knappen 
Überblick über den Außenhandel, besonders mit der landwirtschaftlichen Pro
duktion der adeligen Gutswirtschaft. — Ohne Verschulden des Rez. sind zwei 
bereits früher erschienene Lieferungen des Werkes hier noch nicht angezcigt 
worden, was kurz nachgeholt werden soll: Bd. 8, 1. Lief.: O s w a l d  H a u s e r ,  
Provinz im Königreich Preußen (Neumünster 1966, Wachholtz, 124 S., 16 Tfn. m. 
Abb.). Die vorzüglich klare und sehr wohlabgewogene Darstellung referiert in 
einem ersten Kapitel über die Stimmung der Schleswig-Holsteiner bei der Ein
verleibung 1867 (3—26), den H auptinhalt bildet das zweite Kap. über die Neu
ordnung der Verwaltung (27— 124) bis zum Erlaß der Landgemeindeordnung 
von 1892. Die Schwierigkeiten bei der Überführung ganz uneinheitlicher, teil
weise in Jahrhunderten  gewachsener administrativer Sonderformen in z. T. ganz 
kleinräumigen Landesteilen usw. werden deutlich, ebenso aber auch die vor
sichtige und im allgemeinen recht klug-rücksichtsvolle H altung  der preußischen 
Staatsführung bei diesen Neuregelungen (vgl. bes. den Abschnitt über Lauen
burg, 83 ff.) — die Darstellung kontrastiert insoweit eindrucksvoll gegen die in 
der unten angezeigten Lieferung von K. Jürgensen ziemlich unreflektiert wieder
gegebenen Verurteilung des „autoritär-zentralistischen Systems“ des preußischen 
Staates durch Th. Steltzer nach 1945. Mehrfach wird auch der Einfluß der 
hansestädtischen Nachbarn auf das Gesdiehen in der Provinz erkennbar, so in 
der Sorge vor dem Anwachsen der Sozialdemokratie (48). — Bd. 8, Beiheft: 
K u r t  J ü r g e n s e n ,  Die Gründung des Landes Schleswig-Holstein nach dem 
Zweiten W eltkrieg  (Neumünstcr 1969, Wachholtz, 82 S., 8 Tfn. m. Abb., mehrere
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Faksimile). Das H eft bringt keine laufende Gesamtdarstellung, sondern For
schungsergebnisse zum „Aufbau der demokratischen Ordnung in Schleswig-Hol
stein unter dem ersten Ministerpräsidenten Theodor Steltzer 1945— 1947“. W ie 
dem Geleitwort des Herausgebers zu entnehmen ist, handelt es sich also noch 
nicht um einen endgültigen Bestandteil des Werkes, der die Entwicklung bis 
1950 schildern soll. Neben einer knappen chronologischen Fixierung des politisch
administrativen Geschehnis-Ablaufes gebührt daher das Hauptinteresse und der 
H auptw ert der Arbeit der Dokumentation, unter Einschluß der Benutzung von 
Nachlässen und der Befragung noch Lebender (vgl. bes. den Dokumentations
anhang 55 ff.). Die Angemessenheit der keineswegs fehlenden pointierten W er t
urteile des Vfs. (z. B. über die recht günstig bewertete Tendenz und Effektivität 
der britischen Militärverwaltung, über einzelne Personen, S. 20, 26, 51, usw.) 
mag Zweifeln unterliegen. Sicher zutreffend wird die zielbewußte, treibende 
Rolle des Oberpräsidenten, später Ministerpräsidenten Steltzer bei der etappen
weisen Bildung eines autonomen Landes Schleswig-Holstein betont. A. v. R.

Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden erschienen in Bearbeitung 
von W e r n e r  C a r s t e n s  nach Vorarbeiten von H e i n r i c h  K o c h e n -  
d ö r f f e r  in der 14. und 15. Lieferung (Neumünster 1971, Karl Wachholtz). 
Es handelt sich um den 2. Teil des 6. Bandes für die Zeit von 1399 bis 1400. 
Die Arbeiten für diesen Bd. wurden 1919 begonnen, im großen und ganzen 
schon 1939 abgeschlossen; aber erst 1961 wurde mit dem Druck in Lieferungen 
begonnen. Es ist erstaunlich, daß trotz mehrerer Bearbeiter ein W erk  von erfreu
licher Geschlossenheit entstand. Ein „Vor- und Nachwort“ des Schlußbearbeiters 
W o l f g a n g  P r a n g e  gibt eingehend Auskunft über das Schicksal des Re
gesten- und Urkundenwerks. H. Schw.

F o l k e  F r e u n d ,  Die Personennamen des Kieler Stadtbuches aus den 
Jahren 1264—1289. Beinamen nach H erkunft und W ohnstätte  (in: Germ ani
stische Beiträge G e r t  M c l l b o u r n  zum 60. Geburtstag, Stockholm 1972, 
29—48). Eine willkommene Ergänzung zur älteren namenskundlichen Forschung 
im Bereich der wendischen Städte. Die verschiedenen Typen von Herkunfts
beinamen werden sprach- und formgeschichtlich zuverlässig dargeboten; dankens
werte Berichtigungen des nicht fehlerfreien Editionstextes von P. Hasse hätten 
durch Beachtung der kritischen Rezension durch W . Mantels (HGbll. 1876, bes. 
257 ff.) in Korrektur und Interpretation des Namensgutes noch verm ehrt werden 
können. Nicht ganz überzeugend, wie meist bei solchen Untersuchungen von ger
manistischer Seite, sind die historisch-geographischen Folgerungen aus dem 
Material. Der Verf. geht von der fragwürdigen methodischen These aus, daß bei 
mehrfach nachweisbaren ON der jeweils nächstgelegene als maßgeblich für die 
H erkunft anzusehen sei (41). So werden beispielsweise für den P N  Belove nur 
Belau Kr. Plön, nicht z. B. Bälau Kr. Hzt. Lauenburg oder das mecklenburgische 
Below in Anspruch genommen, und der P N  Boydin wird gar auf den Eutiner 
Gutsnamen Beutinerhof verwiesen. Dabei w ird nicht beachtet, daß Zuwanderung, 
insbesondere in einen als Handelsstadt gegründeten Ort, auch nicht direkt von 
einem ländlichen Herkunftsort sondern über eine ältere städtische Siedlung er
folgen kann. Im Falle Boydin(-tin), auch in Hamburg, Lübeck usw. reichhaltig

7 HGbll. 91
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vertreten, dürfte gewiß eher auf ursprüngliche Herkunft aus dem Lübeck benach
barten bischöflich ratzeburgischen Ländchen Boitin (um Schönberg/Meckl.) zu 
schließen sein. Es ist jedenfalls anzunehmen, daß die Herkunftstabellen S. 38 f. 
nicht so sichere Ergebnisse bieten können, wie die Berechnung auf Zehntel
prozent glauben lassen könnte; ähnliche, freilich viel gröbere Fehler enthält die 
oft und auch hier kritiklos zitierte H am burger Diss. von A. Reimpell über die 
Lübecker P N  (1928). Historisch irreführend scheint auch die Subsummierung der 
fünf Nam ensträger „Slavus“ unter der Herkunftsrubrik „Außerdcutsche Länder“ 
(39); natürlich handelt es sich viel wahrscheinlicher um einheimische, d .h . ost- 
holstcinische W enden. A. v. B.

W o l f g a n g  P r a n g e ,  Das Lübecker Zehntregister von 1433 (Quellen und 
Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins 62, Neumünster 1972, Wachholtz, 
71 S.). — Im Rahmen des rührigen Sonderforschungsbereiches 17 Skandinavien- 
und Ostseeraumforschung erschien dieser verbesserte Wiederabdruck eines schma
len (gut 25 Oktavseiten), aber für die Agrargeschichte natürlich wichtigen 
Zehntregisters der Diözese Lübeck. Der Herausgeber reserviert zwar eine um
fassende inhaltliche Interpretation für einen späteren Zeitpunkt, bringt aber 
trotzdem ein nützliches Orts- und Personenregister mit Erklärungen und eine 
Einleitung über die Überlieferung, die allgemeine Bedeutung und Gliederung 
des Textes. Bei dem in drei Gebiete geteilten Register erfaßt eines das Gebiet 
um Lübeck. Die Abgaben aus dem Stadtgebiet selbst fehlen allerdings. Erstaun
lich ist, wie wenig fortgeschritten im ganzen noch die Umstellung von Getreide
zehnten auf Geldzehnte war. R. S.

M IT T E L - U N D  O STDEU TSCH LA N D . Der Sammelband Deutsche Ostsied
lung in Mittelalter und Neuzeit, redigiert von W a l t h e r  H u b a t s c h ,  ist 
gewichtiger an Um fang und Inhalt als manch anderer Band der Reihe „Studien 
zum Deutschtum im Osten“, deren 8. H eft hier vorliegt (K öln /W ien  1971, 
Böhlau, VIII, 240 S., 1 Kte.). Er um faßt zwölf Vorträge (mit Literaturverzeichnis, 
z. T. auch mit Anmerkungsapparat) bekannter Fachleute, von denen manche den 
Hanseraum berühren; nur auf sie kann eingegangen werden. Viel bekanntes 
wird wiederholt, manch neuer Gesichtspunkt erweckt Interesse. — H e l m u t  
B e u m a n n ,  Das päpstliche Schisma von 1130, Lothar III.  und die Metropoli
tanrechte von Magdeburg und Hamburg-Bremen in Polen und Dänemark (20— 
43), macht in einer bestechenden Studie deutlich, daß die päpstliche Unterstellung 
der polnischen Bistümer unter den Metropolitanstuhl von M agdeburg sowie der 
skandinavischen Diözesen unter Hamburg-Bremen 1133 — trotz des Bestehens 
der Kirchenprovinzen Gnesen und Lund — als Teil der Politik Kaiser Lothars 
im Norden und Osten zu betrachten sei; die Lage der Kurie, Polens und Däne
marks, die Absichten der handelnden Personen fügen sich zu einem klaren Bild 
der Ereignisse zusammen. — W a l t e r  S c h l e s i n g e r  vergleicht Die mittel
alterliche Ostsiedlung im Herrschaftsraum der W ettiner und Askanier (44—64); 
er zeigt u. a., daß am Landesausbau und an der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Umgestaltung der alten Siedlungen Slawen beteiligt waren, zeitlich vor der 
deutschen Erschließung bisher ungenutzten Bodens. J ü r g e n  P e t e r s o h n ,  
Mittelalterliche Patrozinien als Quellen von Ostsiedlung und Mission in Mecklen-
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bürg und  Pommern (65—85), hat an der südlichen Ostseeküste nur wenige 
Patrozinien gefunden, die auf bestimmte Auswanderungsgebiete der Siedler hin- 
weisen: Pancratius auf den Harz, Cassius, Florentius und M atthias auf das 
Rheinland, Quirinus auf den Niederrhein. Dadurch werden nur Siedler-M inder
heiten erfaßt; die Heiligen der Hauptauswanderungsgebiete treten (abgesehen 
von einigen damals überall bevorzugten) nicht auf. H ier erkennt man die G ren 
zen der Patrozinienforschung. Recht gut kann P. aus Patrozinien und den 
Heiligen in liturgischen Quellen kirchliche Beziehungen nachweisen. — R e i n 
h a r d  W e n s k u s ,  Der Deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung 
des Preußenlandes (86— 106), behandelt vor allem die Preußen, nur kurz auch 
Polen, Kaschuben und Litauer. — W a l t h e r  H u b a t s c h ,  Die deutsche 
Siedlung in Livland im Mittelalter (107— 129), stellt u. a. die Frage nach den 
G ründen für die fehlende Ordenssiedlung in L ivland; er verweist vor allem auf 
die vor-ordenszeitlichen Formen der Agrarwirtschaft, die von den Deutschen nur 
wenig beeinflußt wurden. Eine allseitig befriedigende Antw ort wird wohl kaum 
jemals gegeben werden können. — R o l f  S p r a n d e l ,  Flandrisch-liibeckischer 
Fernhandel und die deutsche Ostsiedlung (130— 143), skizziert die Frühzeit der 
H anse und zeigt den Zusammenhang zwischen dem V ordringen des deutschen 
Kaufmanns nach dem Osten und der deutschen Ostsiedlung, der am besten in 
L ivland sichtbar wird — in den Städtegründungen, in der Getreideerzeugung für 
den Export (nicht nur in Livland) und im Flachsanbau. Bemerkenswert ist Spr.s 
Meinung, daß die G ründung der mecklenburgischen und pommcrschen Städte in 
einem etwas anderen Zusammenhang stehe als die der preußischen und I n l ä n 
dischen, die vom Kaufmann in Verbindung mit Kräften der Mission und des 
Rittertums entstanden seien; er verweist auf die Gegensätze Lübecks zu Rostock 
und Stralsund und betrachtet die mecklenburgischen und pommerschen als „ge
wissermaßen die etwas verspäteten und geographisch benachteiligten Nachahmer 
Lübecks“ (141). Aber gab es nicht später auch solche Interessenkonflikte Lübecks 
mit Danzig und im 15. Jh. mit den livländischen Städten (im Novgoroder 
Kontor), weil diese Städte alte lübeckische Positionen einnehmen wollten? — 
H a n s  T h i e m e s  Beitrag Die Magdeburger und Rulmer Stadtrechte im deut
schen Osten (144— 159) ist in seiner bildhaften und einprägsamen Ausdrucks
weise ein echter Vortrag. Er schildert die Entstehung und W irksam keit des 
M agdeburger Rechts, seine Weiterentwicklung u. a. in das Kulmer Recht und 
dessen spätere Umwandlungen. Der knappen, notwendigerweise etwas verein
fachenden Formulierung eines Vortrags sind einige kleine Ungenauigkeiten zu
zuschreiben; so ist es etwa nicht ganz richtig, vom „Einholen von Rechtsaus
künften bei den Oberhöfen der M utterstädte durch die Tochterstädte oder bei 
dem Lübecker Rat im Falle der Deutschen H anse“ zu sprechen (153): Verbreitung 
lübischen Rechts und Zugehörigkeit zur Hanse waren zweierlei, gehörte doch 
z. B. auch Kulm dieser Städtegemeinschaft an. Novgorod (153) hatte  überhaupt 
kein deutsches Recht — nur das Kontor der Hansekaufleute, der St. Peterhof, 
hielt sich an lübisches Recht — , und hinter die gelegentlich geäußerte  Ansicht, 
Czernowitz in der Moldau habe Magdeburger Recht gehabt, ist zumindest ein 
sehr großes Fragezeichen zu machen. H. W .

7*
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E r i k a  L a n g e r  hat auf der G rundlage einer in Arbeit befindlichen Disser
tation über „Die Beziehungen thüringischer Städte zur Hanse in der 1. Hälfte 
des 15. Jahrhunderts“ einen Überblick über Überregionale Handelsbeziehungen 
thüringischer Städte im 15. Jahrhundert geliefert (WissZsJena, Ges.- u. sprach- 
wiss. Reihe, 21, 1972, H. 2, 195—208). Die Produkte Thüringens, die Handels
beziehungen der thüringischen Städte, wie die Verf.in sie skizziert, sind im 
allgemeinen bekannt. In manchen Fällen werden allerdings unveröffentlichte 
Quellen des Stadtarchivs Erfurt mit interessanten Einzelheiten zitiert; durch 
ausführliche Behandlung derselben in der Dissertation könnte unser Wissen 
erweitert werden, ohne daß — nach den vorliegenden Ausführungen zu urteilen 
— eine wesentliche Änderung des bisherigen Bildes zu erwarten ist. H. W.

Der Beitrag von E k k e h a r d  W e s t e r m a n n  über Die Bedeutung des 
Thüringer Saigerhandels für den mitteleuropäischen Handel an der W ende vom
15. zum 16. Jahrhmidert (JbGMOst. 21, 1972, 67—92) läßt interessante wirt
schaftsgeschichtliche Zusammenhänge aufscheinen und berührt dabei auch den 
Hanseraum. Die Thüringer Saigerhütten, die in erster Linie Silber und als 
Nebenprodukt Garkupfer produzierten, wobei sie das Rohkupfer vornehmlich aus 
dem Mansfelder (Eislebener) Kupferschieferbergbau bezogen, entstanden seit 
1460 als Folge von Holzmangel in der N ürnberger Gegend, wo es schon minde
stens 1419 Saigerhütten gab. Eislebener Garkupfer eignete sich gut für Messing
guß und spielte daher in der N ürnberger Messingindustrie eine große Rolle. In 
Hamburg, Lübeck, Hildesheim und Braunschweig wurde im 15. Jh. neben ungari
schem und schwedischem Kupfer auch solches aus Eisleben angeboten. W . ist der 
Ansicht, daß der bargeldlose Zahlungsverkehr in M itteleuropa durch die Saiger
händler gefördert wurde, da diese ihn aus ihren Verbindungen mit Italien kann
ten und zur Beschaffung von Rohkupfer stets Bargeld benötigten; sie nahmen es 
gegen Wechsel auf den Messen in Leipzig und N aum burg auf. Einlöseorte für 
die Wechsel waren u. a. Hamburg, Lüneburg, Köln, Frankfurt a. M., Nürnberg 
und Antwerpen. Die Saigerhändler hatten Geschäftsverbindungen auch zu 
Braunschweig. Der Verf. geht auf die Lage des europäischen Kupfermarktes um 
1500 ein und macht auf die in dieser Zeit wachsende Bedeutung Antwerpens als 
Kupfermarkt (Nachfrage Portugals) aufmerksam. H. W .

Mit Teil III der Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg (Veröff. 
des Staatsarchivs Potsdam, hg. von F r i e d r i c h  B e c k ,  Bd. 10, Hermann 
Böhlaus Nachf., W eim ar 1972, 584 S.) von H a  n s - J o a c h i m  S c h r e c k e n 
b a c h  steht dieses W erk kurz vor dem Abschluß (vgl. HGbll. 89, 201, und 90, 
128). Er umfaßt die erste H älfte  der Hauptgruppe X I:  „Orte und Ortsteile“, mit 
den Buchstaben A bis M. H ier wird die L iteratur über einzelne brandenburgische 
Orte, Ortsteile, W ohnplätze und wüste Feldmarken vereinigt. Schrifttum zu 
unselbständigen Ortsteilen, W ohnplätzen und wüsten Feldmarken ist unter dem 
Ort zu suchen, dem sie heute verwaltungsmäßig zugehören. Da im Ortsalphabet 
entsprechende Verweise eingearbeitet sind, erübrigte sich ein Ortsregister. Beson
ders reichhaltig fließt die L iteratur zu Brandenburg (S. 125— 161) und zu Frank
fu r t/O d er  (S. 262—298). — Eingebracht in die Titel zur Ortsgeschichtc sind 
längere Angaben bzw. Artikel aus einigen Handbüchern, Sammelwerken und
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statistisch-topographischen Beschreibungen, die sicherlich eine willkommene Hilfe 
für orts- und heimatgeschichtliche Forschungen sein werden. Über Vergleiche mit 
ähnlichen Erscheinungen am anderen Ort sind exaktere Aussagen möglich, als es 
vielfach bisher der Fall war. Damit ist eine Idee realisiert, der man eine größere 
Verbreitung wünschte. E. W estermann

Zu den beiden vorliegenden Bänden des für die Sprachwissenschaft und die 
Siedlungsgeschichte gleichermaßen wichtigen großen Unternehmens Brandenburg 
gisches Namenbuch ist Teil 3: Die Ortsnamen des Teltow , von G e r h a r d  
S c h l i m p e r t  hinzugekommen (W eimar 1972, Böhlaus Nachf., 373 S. m. 
4 Abb., 5 Ktn.). Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung des Kreises Teltow 
behandelt G u d r u n  S o m m e r  (9—27); Schl, selbst fügt einen Abschnitt zur 
Geschichte und Siedlungsgeschichte des Gebietes hinzu, so daß  die Grundlagen 
für das Verständnis des folgenden Namenmaterials gelegt sind. Die Behandlung 
der Namen folgt den in den vorhergehenden Bänden praktizierten Prinzipien 
(vgl. HGbll. 87, 134 f., und 90, 128 f.). Die Siedlungsnamen bis 1500 ergeben 
ein ausgeglicheneres Bild als in der Zauche und im Kreis Belzig: slawische (58) 
und deutsche Ortsnamen (62) halten sich etwa die Waage, 15 O N  sind deutsch
slawische Mischnamen. Das Verhältnis von deutschen und slawischen Siedlungen 
spiegelt sich aber in diesen Zahlen nur ungefähr; so gibt cs im Kr. Teltow elf 
Orte mit deutschen Namen, in deren Gemarkung es slawische Siedlungen gegeben 
hat. Die H erkunft der Bezeichnung „Kietz“ aus dem Deutschen (Verbindung zu 
„Kietze“ =  Tragkorb, Behälter) hält Schl, für wahrscheinlich, da die Archäologen 
in den Kietzsiedlungen keine slawische Keramik gefunden haben; sie soll mit der 
askanischen Besiedlung ins Land gekommen sein. Daß die Kietze vielfach von 
Slawen bewohnt wurden, braucht diese Annahme nicht in Frage zu stellen (vgl. 
Nr. 94—96 und S. 320). — Dieser Band ist insofern von besonderem Interesse, 
als eine Anzahl von Orten des behandelten Kreisgebietes von 1900 heute zu 
(Ost- und W cst-)Berlin gehört. H . W .

Der Stralsunder Liber memorialis. T. 3: Fol. 121— 186. 1423— 1440. Bearb. von 
H o r s t - D i e t e r  S c h r o e d e r  (Veröff. d. Stadtarchivs S tralsund, Bd. V/3, 
W eim ar 1972, H erm ann Böhlaus Nachf., 281 S.). — 1964 begann das Stralsun
der Stadtarchiv mit der Veröffentlichung des sog. Denkelbuches, eines 344 P er
gamentblätter umfassenden Stadtbuches vermischten Inhalts. In etw a zweijähri
gem Rhythmus sind bisher vier Teile erschienen, und zwar so, daß  die A nord
nung des Druckes zwar der Blattfolge der Handschrift folgt, die Bearbeitung und 
Auslieferung aber chronologische Zusammenhänge zu wahren suchte. Es kamen 
nämlich bisher heraus 1964 Teil 1: 1320— 1410, 1966 Teil 4: 1366— 1426 und 
1969 Teil 2: 1410— 1422. D aran schließt sich nunmehr, 1972, an T e il  3: 1423 bis 
1440. Sofern der ursprüngliche Plan nicht modifiziert wurde (was Vorkommen 
soll), ist noch mit zwei bis 1525 führenden Lieferungen zu rechnen. Ein solcher 
Abschluß wäre um so mehr zu wünschen, als die mittelalterlichen Quellenpubli
kationen leider häufig im 15. Jahrhundert stecken bleiben. — Editionstechnik und 
Aufbau des vorliegenden Teils 3 folgen naturgemäß den in den vorhergehenden 
Bänden angewandten Grundsätzen; sie sind bereits besprochen (H G bll. 84, 188 f. 
und 88, 310). Im übrigen zeichnet er sich vorteilhaft durch größere Vielseitigkeit
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des Inhalts, durch teilweise recht lange und daher auch formal interessante Ein
tragungen aus. Sie geben ein nüchtern-getreues Bild vom bürgerlichen Rechts- und 
Geschäftslebcn einer zwischen Brügge und Livland, Bergen und N ürnberg han
delnden, aber eben in erster Linie pommersdien Seestadt auf der Höhe ihres 
mittelalterlichen Wohlstandes. Der Quellenwert w ird dadurch erhöht, daß man 
auf vergleichbares M aterial aus Rostock bisher vergeblich wartet. M. Hamann

U r s u l a  B r o s t h a u s ,  Bürgerleben im 16. Jahrhundert. Die Autobio
graphie des Stralsunder Bürgermeisters Bartholomäus Sastrow als kulturgeschicht
liche Quelle (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost
deutschlands 11, K öln /W ien  1972, X V III ,  117 S.). — Diese Tübinger Disser
tation ist im Rahmen von Vorarbeiten zu Ernst W alte r  Zcedens Handbuch 
„Deutsche Kultur in der frühen Neuzeit“ entstanden. Sie beschränkt sich auf die 
Untersuchung von Sastrows privatem Leben, das die Verf.in in folgende Kapitel 
aufgegliedert hat: Bildungswege, Berufsleben, Reisen, Leben in Gemeinschaft, 
Lebenshaltung, Gesundheit und Krankheit, religiöses Leben. In diesen Kapiteln 
hat die Verf.in alle entsprechenden Nachrichten aus Sastrows Selbstbiographie 
ausgebreitet (zahlreiche Zitate!) und verarbeitet; der Anmerkungsapparat bringt 
Erläuterungen und manche Hinweise auf Literatur zu dem behandelten Aspekt, 
häufig auf Zeedens inzwischen erschienenes Handbuch. Aber wird auf diese 
Weise „Bürgerleben im 16. J h .“ erfaßt? In fleißiger Kleinarbeit ist das dies
bezügliche Material einer einzigen Quelle herausgezogen und nützlich geordnet 
worden; Verallgemeinerungen sind nicht ohne weiteres möglich. Dies muß betont 
werden, obwohl unbestritten sein soll, daß bei der Fülle der berücksichtigten 
Lebensbereiche die Verarbeitung weiterer Quellen in diesem Rahmen nicht 
durchführbar gewesen wäre. Der Hansehistoriker findet in diesem Buch viele 
interessante Nachrichten aus dem Hanseraum; denn Sastrow war in Greifswald 
geboren, er wuchs in dieser Stadt, aber auch in Stralsund und Rostock auf, 
wirkte später in Greifswald und Stralsund, und auf seinen Reisen besuchte er so 
manche andere Hansestadt. H. W .

Die Bibliographie der Geschichte von Ost- und W estpreußen  ist seit der Vor
kriegszeit mit dem Namen von E r n s t  W e r m k e  verbunden. Die Teilbände, 
welche die Zeit seit 1939 behandeln, sind um einen neuen Band für die Jahre  
1967— 1970 und Nachträge vermehrt worden (Wissenschaftliche Beiträge zur 
Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas 93, M arbu rg /L ahn  1972, J. G. 
Herder-Institut, X II ,  364 S.). In gewohnter Zuverlässigkeit ist die deutsche wie 
polnische landesgeschichtliche Literatur zusammengestellt. Den großen Hanse
städten Danzig, Elbing und Thorn sind eigene große Abschnitte gewidmet.

H. W .

G e r a r d  L a b u d a  hat sich ausführlich Über die Quellen der „Preußischen 
Chroniku Peters von Dusburg ausgelassen (0  zrodlach „Kroniki Pruskiej Piotra 
z Dusburga. In: Komunikaty Mazursko-Warminskic 1971, N r. 2—3, 217—243; 
engl. Zus.fass.), anknüpfend an die Arbeit von M arzena Pollakowna über die 
genannte Chronik von 1968, die hiermit eine Ergänzung erfährt. H. W .
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A n d r z e j  W o j t k o w s k i  hat die von Helena Chlopocka 1970 herausge
brachte neue Ausgabe des ersten Bandes der Quellen „Lites ac res gestac inter 
Polonos Ordinemque Cruciferorum“ zum Anlaß genommen, um in einer aus
führlichen Abhandlung umstrittene Quelleninterpretationen erneut zu durch
leuchten: Die Prozesse zwischen Polen und dem Deutschen Orden vor dem Prozeß 
der Jahre 1320— 1321 (Procesy polsko-krzyzackie przed procesem z lat 1320— 
1321. In: Komunikaty Mazursko-Warminskie 1972, Nr. 1, 3— 101: dt. Zus.fass.). 
Er kommt z. T. zu anderen Feststellungen, als frühere Forscher — deutsche und 
polnische, vor allem zuletzt Frau Chlopocka — sie getroffen haben. So möchte er 
die beiden Prozesse des Ordens gegen die pommerellischen Herzoge von 1245 bis 
1248 und 1281 — 1282 mit in die Reihe der Prozesse zwischen O rden  und Polen 
einbeziehen — aber Pommerellen kann nicht mit Polen identifiziert werden! — 
und den 1310 vom Papst angeordneten Prozeß als dritten in dieser Reihe betrach
ten, während Helena Chlopocka erst den Prozeß von 1320— 1321 als echten ersten 
ansieht. Die Prozesse des 14. Jhs. gegen den Orden will W. als Straf-, nicht Z iv il
prozesse eingeordnet sehen, und zwar sowohl vom Gegenstand als auch vom V er
fahren her. Das Schreiben des Franciscus de Moliano vom 18. 7. 1312 spricht nach 
W . nicht die Exkommunikation des Deutschen Ordens aus, sondern ordnet nur die 
Veröffentlichung der schon vorher (1311?) für den Fall, daß der O rden bestimmte 
Bedingungen nicht erfülle, angedrohten Exkommunikation an. Die sog. Denk
schrift des Ordensprokurators von 1311 identifiziert W. mit den „articu li“ des 
Notars Reinharius. H. W .

Der Zweite Thorner Vertrag vom 19. Oktober 1466 ist von E r i c h  W e i s e  
(t) in deutscher Übersetzung und mit Erläuterungen zu jedem Artikel des V er
trages herausgebracht worden (JbKönigsberg 22, 1972, 8—68). Die Veröffent
lichung erlaubt eine rasche Orientierung, auch über die wichtigste einschlägige 
Literatur. H. W .

Die Beiträge des Thorner Jahrbuchs (Rocznik Torunski), von der „Gesellschaft 
der Freunde T horns“ (Towarzystwo milosnikow Torunia) in T h o rn  heraus
gegeben, haben vorwiegend populär-wissenschaftlichen Charakter — z. T. schon 
von der Themenstellung her — und entbehren meist eines wissenschaftlichen 
Apparats. Aus den letzten beiden Bänden seien folgende Titel genannt: Einen 
knappen allgemeinen Überblick über Entstehung und räumliche Entwicklung der 
Stadt Thorn hat B o h d a n  R y m a s z e w s k i  verfaßt (Geneza i rozwoj 
przestrzenny miasta. Bd. 4, 1970, 171 — 185). Erwähnenswert ist der Aufsatz von 
E d w a r d  T o m c z a k  über die Festung Thorn im M ittelalter (Twierdza 
Torun w sredniowieczu. Bd. 5, 1971, 31—63); er geht sowohl au f  die S tad t
befestigung als auch auf die Burg ein, unter Berücksichtigung alter wie neuer — 
vor allem archäologischer — Forschungsergebnisse (Grabungen haben  ergeben, 
daß auf dem Platz der späteren DO-Burg vorher bereits eine slawische Burg 
gestanden hat). — J a n i n a  H u p p e n t h a l  hat Material über 400 Jahre 
Thorner Druckereiwesen zusammengetragen (400 lat drukarstw a torunskiego. 
Bd. 4, 1970, 251—277, und Bd. 5, 1971, 87— 114). — K a r o l a  C i e s i e l s k a ,  
Das Thorner Archiv in den Jahren 1945— 1970, bietet einen nützlichen Kurzen 
historischen Abriß , in den auch die Entwicklung bis 1945 einbezogen ist und in
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dem die Bestandsgruppen erwähnt werden; seit 1951 ist das Stadtarchiv in Thorn 
eine Abteilung des Staatl. Wojewodschaftsarchivs Bromberg (Bydgoszcz) (Archi- 
wum torunskie w latach 1945— 1970. Krotki rys historyczny 5, 1971, 205—223).

H. W.

M a r i a n  A r s z y n s k i s  Ausführungen über Das Franziskanerkloster von 
Thorn sind als Beitrag zur Geschichte der nichterhaltenen Architekturdenkmäler 
der Stadt Thorn  gedacht (Klasztor franciszkanöw — przyczynek do dziejow nie 
zachowanych zabytkow architektury miasta Torunia. In: Zeszyty Naukowe Uni- 
wersytetu M ikolaja Kopernika w Toruniu, Nauki humanistyczno-spoleczne, z. 44, 
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo IV, Thorn 1971, 65— 77, 5 Abb.; franz. 
Zus.fass.). Das 1239 gegründete Kloster beherbergte 1568— 1724 das bekannte 
Akademische Gymnasium und kam danach an die Bernhardiner; seine Gebäude 
wurden 1813 während der Belagerung schwer beschädigt und 1822 abgetragen. A. 
kann auf G rund von Unterlagen im DZA Merseburg und im Thorner Archiv die 
Anlage des frühen 19. Jhs., die vor allem der ersten H älfte  des 14. Jhs. ent
stammte, rekonstruieren. H. W.

Auf der Suche nach Spuren der vordeutschrechtlichen Siedlung von Kulm haben 
polnische Archäologen bei der ehemaligen Dominikanerkirche der Stadt Grabun
gen vorgenommen. A n d r z e j  K o l a  berichtet über die Ergebnisse der im 
Jahre 1968 durchgeführten archäologischen Forschungen bei der Petri- und Pauli- 
Kirche in Kulm  (Wyniki badan archeologicznych przeprowadzonych przy kosciele 
sw. Piotra i Paw la w Chelmnie w 1968 r. In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Mikolaja Kopernika w Toruniu, Nauki humanistyczno-spoleczne, z. 45, Archeo- 
logia III, Thorn 1972, 151 — 161; dt. Zus.fass.). Das Ergebnis ist negativ: man 
hat nur spätmittelalterliche und neuzeitliche Kulturschichten festgestellt. H. W .

Nur erwähnt sei, daß A n d r z e j  Z b i e r s k i  sich kritisch Zu den Ansich
ten Erich Keysers über die Ergeb?iisse der polnischen Forschungen zur Geschichte 
Da?izigs und Pommerellens im Frühmittelalter geäußert hat; er bezieht sich auf 
zwei Beiträge Keysers, in denen dieser zu polnischen Veröffentlichungen Stellung 
genommen ha t (0  pogl^dach Ericha Keysera na wyniki polskich badan nad 
dziejami wczesnosredniowiecznego Gdanska i Pomorza Gdanskiego. In: RoczGd. 
29/30, 1970/1971/, 219—234). H. W .

J a n  P i r o z y n s k i , / ! ^ /  dem W ege zur Abbitte Danzigs. Die Danziger Frage
auf dem Reichstag von 1570 (Na drodze do gdanskiej deprekaeji. Sprawa 
Gdanska na sejmie 1570 r. In: RoczGd. 31, 1971, H. 1, 5— 51; engl. Zus.fass.), 
schildert unter Verwendung unveröffentlichten Materials den Streit der Stadt 
Danzig mit dem König von Polen — vor allem seit 1568 — , in dem es um die 
Selbständigkeit Danzigs ging, die man von polnischer Seite einschränken wollte 
(Statuta Karnkoviana). Der W iderstand Danzigs führte zur Gefangensetzung 
von Ratsvertretern in Lublin. Am 24. Juli 1570 mußte Danzig Abbitte leisten.
Die Danzig-Frage blieb aber weiterhin ungelöst, die Stadt hielt sich weiterhin
nicht an die unter Leitung des Bischofs Karnkowski ausgearbeiteten, für Danzig 
ungünstigen Statuten. li .  W .
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Bei ihren Untersuchungen über den Danziger Handel hat M a r i a  B o g u c k a  
ihren Blick u. a. auf Die in Danzig in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
ansässige7i fremden Kaufleute gerichtet (Obcy kupcy osiadli w Gdansku w 
pierwszej polowie X V II w. In: Z apliis t.  37, 1972, H. 2, 59—82; dt. Zus.fass.). 
Da der Seeverkehr immer mehr an die H olländer fiel, versuchten die Danziger 
um so nachdrücklicher, sich den Gästehandel vorzubehalten. Mit Fremden durfte 
H andel nur treiben, wer das „große“ Bürgerrecht besaß (wobei später noch 
bestimmt wurde, daß erst die zweite Generation am „polnischen H an d e l“ teil
nehmen durfte). Die Gebühren für den Erwerb des Bürgerrechts wurden d ra 
stisch erhöht. Dennoch — die in Danzig tätigen Vertreter ausländischer Firmen 
konnten nicht ausgeschaltet werden. So stellte man 1609 ein Verzeichnis der in 
Danzig ansässigen fremden Kaufleute auf, für die die strengen Handelsbestim
mungen nicht gelten sollten. Ein weiteres solches Verzeichnis von 1650 hat die 
Verf.in abgedruckt. Es erfaßt über 120 Personen, darunter etwa 60 Prozent 
N iederländer (wobei die Mennoniten gesondert aufgeführt sind), daneben D eut
sche, Engländer und Schotten sowie einige Kaufleute aus Polen. Sie waren durch
weg wohlhabend, wie aus den gezahlten Mieten zu schließen ist, und wohnten in 
Häusern der Danziger Oberschicht. — Nach Quellen aus den Niederlanden hat 
die Verf.in die wichtigsten holländischen Faktoren in Danzig in der ersten 
H älfte  des 17. Jhs. zusammengestellt. II. W .

In einem anderen Aufsatz äußert sich M a r i a  B o g u c k a  Zur Problematik 
der Münzkrise in Danzig in der ersten Hälfte des XVI I .  Jahrhunderts (Studia 
Historiae Oeconomicae 6, 1971, Posen 1972, 65— 73). Auch hier spielt der 
holländische Handel in Danzig eine cntsdieidende Rolle: Durch fremde G eld 
spekulation wurden die vollwertigen Taler aufgekauft und ins Ausland ver
bracht, was mit eine Ursache für die Münzverschlechterung in Polen war. U m 
gekehrt zahlten die Holländer z. T. mit den minderwertigen „Löw entalern“. 
Der Höhepunkt der Münzkrise war 1619— 1621. Die großen Verluste der D an
ziger Kaufleute (und vor allem des polnischen Adels) wirkten sich aber noch 
lange Zeit aus. In der Folge dieser Ereignisse kam in den 1630er Jahren  der 
P lan  einer Bankgründung in Danzig auf; er wurde jedoch nicht verwirklicht.

H. W .

Für dieselbe Zeit hat M a r i a  B o g u c k a  Weckseiverkehr und Krcditnahme 
in Danzig in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts behandelt (Obröt wekslowo- 
kredytowy w Gdansku w pierwszej polowie X V III  wieku. In: RDSG 33, 1972, 
1—31; franz. Zus.fass.). Der damals starke Anstieg des Wechselverkchrs hatte 
nach der Verf.in drei Gründe: 1. den erhöhten Anteil der m ittleren Danziger 
Kaufmannschaft am Handel, die nicht so finanzstark war; 2. die Kursschwankun
gen bei den Wechseln zwischen Danzig und Amsterdam, die zu Spekulationen 
A nlaß gaben; 3. die oben erwähnte Münzkrise. Durch Vergleich von Danziger 
und Amsterdamer Angaben kann die Verf.in die Vorgänge sichtbar machen. 
W ie  die Kaufleute in Danzig eigene Wechsel ausgegeben haben, die in A m ster
dam eingelöst werden sollten, so hat der Adel in Danzig zahlbare Wechsel aus
gestellt; deren Laufzeit war länger als diejenigen im Danzig-Am stcrdam - 
Handel. H. W .
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Zum umstrittenen Them a der Gewinnspannen im Handel hat M a r i a  
B o g u c k a  für die erste H älfte  des 17. Jhs. einen interessanten Beitrag beige- 
stcuert: Mcrchants’ Profits in Gdansk Foreign Trade in the first H alf of the 17th 
Century (APolHist. 23, 1971, 73— 90). Bei der — allerdings unbedeutenden — 
Weizenausfuhr von Danzig nach Spanien waren bis zu 100% , manchmal noch 
mehr, zu gewinnen; die E infuhr von Salz, Zucker und Pfeffer von der Iberisdien 
Halbinsel über Amsterdam nach Danzig war im ganzen ein Verlustgeschäft, 
besonders bei Pfeffer. Die Ausfuhr von Roggen aus Danzig nach Amsterdam 
brachte einen Gewinn von durchschnittlich 4 3 % ;  bei Pottasche waren es 45% , 
während die Wachsausfuhr nur 14 ,5%  einbrachte. Bei der Einfuhr von W aren 
aus Amsterdam nach Danzig waren die Gewinnspannen kleiner, bei Heringen 
im Durchschnitt 18,3% , bei Rosinen 4 ,5% , bei M andeln 5 ,6 %  und bei Pfeffer 
2 ,8% . Die Einfuhr von Bordeaux-W ein w arf einen Gewinn von 3,1 %  ab; für 
französisches Salz sind nur drei Angaben vorhanden: 1632 87,5 % , 1640 42,1 %  
und 1644 11 %  Gewinn. Im ganzen waren die Handelsgewinne doch beträchtlich.

H. W .

Das im Danziger Wojewodschaftsarchiv aufbewahrte Rechnungsbuch eines 
kleineren Danziger Kaufmanns aus den Jahren  1623— 1663 hat M a r i a  B o 
g u c k a  ausgewertet, um an diesem Beispiel den Kleinhandel Danzigs im 17. Jh. 
darzustellen: Technik und Organisation des Kleinhandels in Danzig am Beispiel 
der Firma des Andreas Blankenhagen (Technika i organizaeja drobnego handlu 
w Gdansku na przykladzie firmy Andrzeja Blankenhagena. In: RoczGd. 31, 
1971, H. 1, 129— 135; engl. Zus.fass.). H. W .

P r z e m y s l a w  S z a f r a n ,  Zum  Forschungsproblem der Untersuchungen 
über die bürgerlichen Privatbibliotheken in Danzig im 17.— 18. Jahrhundert 
(Z problematyki badawezej studiöw nad mieszczanskimi ksi^gozbiorami prywat- 
nymi w Gdansku X V II—X V III  w. In: RoczGd. 31, 1971, H. 1, 73—91; engl. 
Zus.fass.), weist auf die noch heute verbliebenen Möglichkeiten hin, die Bestände 
ehemaliger Privatbibliotheken von Danziger Bürgern zu erfassen, und schlägt 
einen Katalog solcher Sammlungen vor. H. W .

E. C i e S l a k ,  Les pirates dyAlger et le commerce maritime de Gdansk au 
milieu du X V I I I e siecle (RHES 50, 1972, 110— 125), expose dans le detail 
l’affaire  d ’un navire dantzicois pris en 1749 par les Barbaresques au cours d’un 
voyage vers Cadix. Le proprietaire J.Ph. Schultz, un catholique, avait fait con- 
struire depuis 1725 56 navires. Les efforts qu’il deploya avec quelques autres 
armateurs pour faire creer dans la ville une caisse de rachat des captifs sur 
le modele de la Sklavenkasse de Hambourg echou£rent devant l’hostilit6 contre 
cette creation de la grande majorit£ des n£gociants dantzicois. Ceux-ci pr£fe- 
raient utiliser les Services de navires etrangers, plus sürs et moins chcrs, pour 
les relations avec la peninsule iberique qui s’intensifiaient alors, sans atteindre 
un niveau tres eleve (en 1751 et 1752, une cinquantaine de navires entres, 
mais seulement 14 partan t directement vers l’Espagne et le Portugal). P.J.

Eine Episode aus den politischen und sozialen Kämpfen in Danzig in der 
M itte des 18. Jahrhunderts hat E d m u n d  C i e 6 1 a k in einem Aufsatz heraus
gegriffen: den Konflikt eines Trägers mit dem Danziger Bürgermeister (Konflikt



Hansestädte und niederdeutsche Landschaften 107

tragarza z burmistrzem gdanskim. Epizod z walk politycznych i spolecznych w 
Gdansku w polowie X V III  w. In: RoczGd. 31, 1971, H. 1, 93— 107; engl. Zus.- 
fass.). Der T räger w ar vom Bürgermeister ungerechterweise bestraft worden. 
Für ihn setzten sich die „Dritte O rdnung“, die Trägerzunft und die beiden in der 
S tadt anwesenden Kommissare des Königs von Polen ein, die den Fall dem 
König berichteten. Der Bürgermeister mußte das Urteil rückgängig machen und 
dem Träger eine Entschädigung zahlen. H. W .

E d m u n d  C i e s l a k ,  Bilan et structure du commerce de Gdansk dans la 
seconde moitie du X V l l l e siecle (APolHist. 23, 1971, 105— 118), stützt sich für 
die Jahre  1775— 1784 und 1789— 1791 auf Statistiken, die vom französischen 
Residenten in Danzig nach Paris gesandt wurden (wo sie heute in Archiven 
lagern) und die nach Ansicht von C. zuverlässige Abschriften der nicht über
lieferten Ein- und Ausfuhrlisten der Danziger Pfahlkammer darstellen. Um 
Vergleiche mit der Zeit vor der Ersten Teilung Polens ziehen zu können, hat C. 
für die Jah re  1770 und 1771 aus der Warenumschlagstatistik Czeslaw Biernats 
entsprechende Zahlen zusammengestellt. Daß es sich durchaus um vergleichbare 
W erte  handelt, erweist m. E. am besten die Aufstellung des Exports von Holz 
und W aldprodukten, wo die Exportziffern nadi 1770 nicht so schlagartig ab
sanken wie beim Getreide. Die Untersuchung C.s zeigt, daß in den genannten 
beiden Jahrzehnten sowohl der Export als auch der Import stark zurückgingen; 
so blieb das Übergewicht des Exports und damit die aktive Handelsbilanz D an 
zigs erhalten. Getreide sowie Holz und W aldprodukte  machten zusammen 
einigermaßen gleichbleibend zwischen 7 8 %  und 9 0 %  des Gesamtexports aus. 
Dagegen schwankte das Verhältnis zwischen dem W ert des ausgeführten G e
treides und dem Erlös aus dem Export von Holz und W aldprodukten  sehr
stark; 1770 umfaßte die Getreideausfuhr 80 ,8%  der Gesamtausfuhr, 1782 nur 
17,1 % ; bei Holz und W aldprodukten waren die Minimal- und M aximalzahlen 
8 ,6 %  (1770) und 69,1 %  (1782). H. W .

E d m u n d  C i e s l a k ,  der mit den Verbindungen Danzigs zu Frankreich 
im 18. Jh. bestens vertraut ist, hat in einem Aufsatz Die Struktur und  die Rolle 
der französischen Lieferungen innerhalb des Danziger Handelsaustauschs in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts untersucht (Struktura i rola dostaw francus- 
kich w wymianie handlowej Gdanska w drugiej polowie X V III  w. In: RDSG 
X X X I ,  1970, 143— 164; franz. Zus.fass.). E r stützt sich dabei auf die Berichte 
der französischen Residenten in Danzig, von denen er einen Teil bereits ediert 
hat (vgl. zuletzt HGbll. 88, 316 f.) und die für die Jah re  1774— 1784 und 
1789— 1791 Listen mit Angaben über die nach Danzig eingeführten französischen 
W aren  und deren W er t  enthalten. Nach der Schiffszahl zu urteilen, w ar die E in
fuhr französischer W aren  nach Danzig gering, in den günstigsten Jah ren  noch 
keine ganze 10% . Dem W arenw ert nach blieb sie in den Jahren, fü r  welche die 
Listenangaben vorliegen, nur zweimal (1776: 16,9% , 1778: 18,7 % ) unter 2 0 % ;  
sonst schwankte sie zwischen 20 und 3 0 % . A n der Spitze der eingeführten W aren  
standen Kaffee und W ein; beides bezog Danzig fast ausschließlich aus Frankreich. 
Salz, das vor der Ersten Teilung Polens eine große Rolle spielte, w urde  später 
nur in geringem Um fang aus französischen H äfen  eingeführt. W eite re  Einfuhr-
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güter waren Zucker, Branntwein, Essig, Glas, eiserne Töpfe und Indigo. Zwar 
ist im Rahmen der Gesamthandelsverbindungen Danzigs über den Handel mit 
Frankreich schon bisher vieles bekannt gewesen; die hier ausgewerteten Berichte 
gewähren jedoch ein viel differenzierteres Bild. Zu fragen ist, ob die metho
dischen und quellenkritischen Überlegungen, die Pierre  Jeannin  an den handels
geschichtlichen Aussagen der französischen Berichte derselben Zeit aus den H anse
städten angestellt hat (HGbll. 89, 41 ff.), nicht auch auf die Danziger Listen an
gewandt werden sollten. / / .  W .

In dem Plan, die Berichte der französischen Residenten von Danzig aus dem 
18. Jh. herauszugeben (zwei Bände sind schon erschienen, vgl. HGbll. 84, 199, 
und 88, 316 f.), ist Das letzte Memorial des französischen Residenten in Danzig 
vom Jahre 1796 nicht enthalten, weil es nicht mehr in die Amtszeit des Residen
ten Ignaz de Pons gehört; die Residentur war nach dem Anschluß Danzigs an 
Preußen 1793 aufgelöst worden, de Pons konnte jedoch erst Anfang 1796 nach 
Frankreich zurückkehren, und dort übergab er dem Ministerium für auswärtige 
Angelegenheiten den Danzig-Bericht, den E d m u n d  C i e s l a k  mit einem 
Kommentar abgedruckt hat (Ostatni memorial rezydenta francuskiego w Gdan- 
sku z 1796 r. In: ZapHist. X X X V I,  1971, H. 4, 117— 131). In seinem Bericht 
faßt de Pons die Situation Danzigs zusammen, wie sie sich ihm im Rückblick 
auf seine Tätigkeit seit 1774 darstellte. W ir  erfahren über die günstige Lage 
der Stadt, ihre Bevölkerung (Absinken der Bevölkerungszahl von ca. 50 000 
1774 auf ca. 30 000, Abwanderung durch Handelsrückgang u .a .  nach Memel, 
Kurland und Riga), ihre Verfassung (weitgehende Selbständigkeit, nur unter dem 
Schutz des polnischen Königs, der dafür Geld erhält), ihren Handel, insbesondere 
den französischen Warenaustausch mit Danzig und seinen starken Rückgang 
seit der Ersten Teilung Polens und den preußischen Behinderungen (Rückgang 
des französischen Einfuhrwertes von 10— 12 Mill. [Livres?] auf 3,5 Mill.; nur 
ein Drittel der französischen Einfuhr nach Danzig war durch Danziger Export 
nach Frankreich gedeckt; geringfügige englische Konkurrenz), den Fremdenhan
del, die Danziger Flotte (80— 100 Schiffe), die Verschlechterung in der finan
ziellen Lage der Stadt (Rüdegang der Einnahmen von beinahe 3 Mill. Livres 
1774 auf ca. 1,1 Mill. 1793), soziale und kulturelle Verhältnisse („En general 
les dantzikois sont moins passiones pour Tamour des lettres, que pour celui de 
Fargent“). Es werden auch die Vertreter Preußens in Danzig charakterisiert. 
Von den Danzigern wird übrigens gesagt, „que la p lupart a fort contribue ä 
livrer leur ville aux Prussiens, les uns par cupidite, les autres par des perspectives 
ambitieuses“ (126). H. W.

In dem Beitrag von K a m i l a  W r o b l e w s k a  über den Bischof von 
Ermland (1489— 1512) Lukas W atzenrode als Stifter von Kunstwerken (Lukasz 
W atzenrode jako fundator dziel sztuki. In: Komunikaty Mazursko-Warminskie 
1972, Nr. 1, 149— 157, 7 Abb.; dt. Zus.fass.) werden aus den zusammengetrage
nen Nachrichten u. a. auch Verbindungen zu den Hansestädten Danzig, Thorn 
und Braunsberg sichtbar. H. W .
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W f  a d y s l a w  S z u l i s t  hat Die wichtigeren Handels- und Verkehrswege 
Ermlands und Masurcns im 16.—18. Jahrhundert zusammengestellt (Wazniejsze 
l^dowe szlaki handlowo-komunikacyjne W arm ii i Mazur w X V I—X V III  wieku. 
In: Komunikaty Mazursko-Warminskie 1972, Nr. 2—3, 297—318, 1 Kte.; dt. 
Zus.-fass.), und zwar vornehmlich nach der deutschen und polnischen Literatur 
und nach der Schrötter-Karte von 1796— 1802. Die behandelten Transitstraßen 
entsprechen den Routen in den (vom Verf. herangezogenen) „Hansischen H an 
delsstraßen“ ; er fügt nur für die Neuzeit den beiden dort berücksichtigten Ver
bindungen Königsberg—Warschau eine dritte hinzu, die von Bischofsburg direkt 
nach Süden über Ortelsburg-Przasnysz nach Warschau führt. D arüber hinaus 
verzeichnet Sz. 35 Verbindungswege zwischen den Städten Ostpreußens, was 
für die Territorialgcschichte nützlich ist. Manche von ihnen könnten wohl auch 
als T ransits traßen  deklariert werden. H. W .

W  e r n e r  T h i m m ,  Nicolaus Copernicus XJüarmiae Commissarius (ZsErm- 
land 35, 1971, 171 — 179),4kann mit einiger Wahrscheinlichkeit feststellen, daß 
die Bezeichnung „W arm iae commissarius“, die Copernicus im Sitzungsprotokoll 
des ermländischen Domkapitels vom 20. August 1521 führt, auf dessen Tätigkeit 
im Kammeramt Frauenburg hinziele und damit mit dem A m t des „Judex 
civitatis W arm iensis“ identisch sei. Er lehnt die jüngste E rk lärung polnischer 
Forscher ab, Copernicus sei durch diese Quelle als „Kommissar fü r E rm land“ 
erwiesen. „W arm ia“ habe damals eindeutig Frauenburg bezeichnet. Die Situation 
von 1521 sei klar: Die Domburg und das Kammeramt waren im Reiterkrieg 
zwischen dem Deutschen Orden und Polen 1520/21 arg in Mitleidenschaft ge
zogen worden; nach Abzug der polnischen Truppen stand das Domkapitel vor 
der Aufgabe, den W iederaufbau einzuleiten. Da das Amt des „Judex  civitatis 
W arm iensis“ damals wohl unbesetzt war, wurde es Copernicus übertragen — 
angesichts der außerordentlichen Lage unter der Bezeichnung „W arm iae com
missarius“. II. W .

W E S T E U R O P A  
(Bearbeitet von Helga Haberland, Pierre Jeannin und George D. Ramsay)

N IE D ER LA N D E. A. M. W o u d e ,  Het Noorderkwartier. Een regionaal 
historisch onderzoek in demografische en economische geschiedenis van westelijk 
Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw 
(A.A.G. Bijdragen 16, W ageningen 1972, Landbouwhogeschool, T e il  1—3, 856 
S., 11 Beilagen sowie Ktn. und Schautfn.). — „Het N oorderkw artie r“ ist Gegen
stand der „proefschrift“, die der Promotion von A.M. W oude an der Universität 
Utrecht (1972) zu Grunde lag. Diese Region nördlich von Am sterdam , bedeutsam 
für die nordwesteuropäische Geschichte als H intergrundlandschaft der  See- und 
Handelszentren Amsterdam und der westfriesischen Trias Hoorn-Enkhuizen- 
Medemblik, erfuhr in dieser Arbeit „Een regionaal historisdi onderzoek in de 
demografische en economische geschiedenis van westelijk N ederland  van de late 
middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw“.
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Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt im Überschneidungsfeld von Be- 
völkerungs-, Berufs- und Betriebsgeschichte. Methodisch ist die Arbeit statistisch 
akzentuiert (zahlreiche, sehr ansprechend gestaltete Tabellen, Schaubilder und 
Karten), wobei der Verf. in Hinsicht auf die systematische Aussage vielleicht 
zu sehr auf die unmittelbare W irkung der Schaubilder vertraut. Da die Archive 
von Dörfern und Städten wie Zaandam , Edam, Heemskerk, Monnikendam, 
Purmerend, Grootschermer, W orm er usw. (dazu einzelne Alkmarer und Amster
damer Bestände) trotz eingehender Recherchen die allgemeinen Erhebungen 
(informacie von 1514, hoofdgeld 1622, volkstelling 1795 u .a .) nicht sehr weit
gehend ergänzen können, muß der Verf. vor- und rückwärtsschreitend die jewei
lige Entwicklung vorsichtig umschreibend kennzeichnen. — Nach einer allgemei
nen landeskulturellen und verwaltungsgeschichtlichen Einleitung folgen die Ka
pitel „Bevolking I “, „Bevolking I I “, „Bevolking I I I “ (61—258, teilweise metho
disch ausgerichtet), sodann die über „Beroep en b ed r i jf“ (259—361), „De ont- 
wikkeling van het niet-agrarische b ed r i jf“ (362—507), „De agrarische sector“ 
(508—601). Für die nordwesteuropäische Seegeschichte sind besonders die Be
völkerungsverschiebungen sowie die Konjunkturbewegungen von Berufsgruppen 
und Betrieben wie Schiffbau, Holzsägerei, Segelmacherei, Papiermacherei, Öl
mühlen, Zwiebackherstellung, Salzsiederei und Reepschlägerei von Interesse. Hier 
werden die teils stimulierenden, teils lähmenden W irkungen Amsterdams be
sonders für die in der „Zaanstreek“ gelegenen Dörfer am Ij sowie die große 
Depression am Ende des 18. Jahrhunderts  deutlich. — Für die Seeschiffahrt 
(362—398), die A. M. W oude stets unter dem Aspekt der Arbeitsmöglichkeit 
untersucht, mußten für das 16. und 17. Jah rhundert  weitgehend die Sundzoll
register als Quellen dienen. Es zeigt sich dabei, daß in den Jahren  1544— 1547 
ungefähr 45 %  aller niederländischen Schiffe in der Ostsee aus dem Noorder
kwartier kamen. Die Kampfhandlungen in den ersten Jah ren  des Achtzigjährigen 
Krieges „rond het I j “ führten dann bis 1578 dazu, daß diese beherrschende Region 
durch die westfriesische Städtetrias abgelöst wurde, auch wenn später die Anzahl 
der im Noorderkwartier beheimateten Schiffe wieder zunahm und nach 1625 
nur noch synchron mit denen Westfrieslands wieder zurückging. Am Ende des
17. Jahrhunderts  war die gesamte niederländische Schiffahrt in der Ostsee stark 
rückläufig und hörte wenig später ganz auf. Teilweise verlagerte sich die See
schiffahrt zur Binnenschiffahrt (398—400 „Binnenscheepvaart“ bzw. „Binnen- 
v aa r t“, aber schon im Abschnitt „Zeescheepvaart“ mit erörtert); auch die Zahl 
der Seeleute im Noorderkwartier ging 1650— 1740 rapide zurück. Für den Ver
fasser bleibt dieser Vorgang trotz des Vergleichs mit Holland und den übrigen 
Niederlanden eine „mysterieuze zaak“ (395), denn der „Lohnkostenfaktor“ könne 
sich auf dem flachen Lande nicht anders als in Amsterdam ausgewirkt haben. — 
Die Stärke der Arbeit liegt nicht zuletzt in der Beschreibung dieser Ver
schiebungen innerhalb des Noorderkwartiers. Leider lag es nicht in der Intention 
des Verf. (vgl. 13— 18), die quantitativen Untersuchungen über die Verlagerun
gen im Noorderkwartier (sowie Amsterdams) mit Fallstudien über Einzel
personen, einzelne Familien oder bestimmte Firmen zu unterstützen; diese 
hätten vielleicht auch zu den Motivationen, die ja  ebenfalls ein ökonomischer 
Faktor sind, mehr aussagen können. Chr. Römer
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Von der von G. M. d e  M e y e r  hg. Quellenveröffentlichung De stadsreke- 
ningen van Deventer erschien Deel II, 1401 — 1410 (Teksten en documentcn IX, 
onder redaktie van de afdeling middeleeuwen van het instituut voor geschiedenis, 
Rijksuniversiteit Utrecht, Groningen 1971, Wolters-Noordhoff, 555 S., 2 Ktn.) 
(vgl. HGbll. 88, 320). Der Band umfaßt zeitlich einen großen Teil der Amtszeit 
Frederik van Blankenheims, Bischof von Utrecht und Landesherr von Deventer, 
die durch die territoriale Erweiterung und Neubelebung alter Rechte des 
Bistums Utrecht im Norden und Osten der Niederlande gekennzeichnet war. 
Diese Politik wurde während der hier dokumentierten Zeitspanne für die nieder
ländischen Hansestädte von besonderer Wichtigkeit, weil die Sicherheit für 
Schiffahrt und H andel auf der durch die friesischen Kriege so unruhig gewor
denen Zuidcrzee hierdurch Unterstützung erfuhr und wieder in stärkerem Maße 
gewährleistet werden konnte. Solche für die Hansestädte wichtigen Fragen finden 
ihren Niederschlag auch in den vorliegenden Stadtrechnungen von Deventer, 
die durch ein ausführliches Orts- und Personenregister erschlossen wurden. — 
Bemerkenswert ist das zügige Erscheinen dieser Edition; Deel III wird bereits 
angekündigt. F. Röhlk

W . J a p p e  A l b e r t s  hat von De stadsrekeningen van Arnhem  schon den 
Deel III, 1402— 1420 (Teksten en documenten X I, onder redaktie  van de 
afdeling middeleeuwen van het instituut voor geschiedenis, Rijksuniversiteit 
Utrecht, Groningen 1971, Wolters-Noordhoff, X X X , 471 S.) hg. (vgl. auch 
HGbll. 87, 181 und 88, 320). Auch dieser Teil der Rechnungen kann unter 
systematischer Auswertung der Angaben den Einblick in die städtische Verwal
tungsorganisation, die Funktionen der städtischen Beamten und Angestellten 
sowie in ihre Einkommenssituation und allgemein in die wirtschaftlichen (Finan
zen, Handelsangelegenheiten, Münzverhältnisse), sozialen (Armenwesen) und 
topographischen Verhältnisse des mittelalterlichen Arnhem vertiefen. Daneben 
spiegeln sich die Tcrritorialpolitik unter Herzog Reinald IV. von Jülich und 
Geldern, insbesondere seine Rolle im Arkelsen Krieg und seine Beziehungen zum 
niederrheinischen Raum, sowie sein Verhältnis zu der Ritterschaft und den 
Städten des Herzogtums in diesem Bande deutlich wider. Der das 15. und 16. Jh. 
kennzeichnende Dualismus in der Gelderschen Territorialpolitik  beginnt sich 
durchzusetzen. — Diese Publikation gibt durch ihre Vollständigkeit und das 
schnelle Erscheinen der einzelnen Bände der Forschung wertvolles M aterial zur 
Klärung wirtschafts-, handcls-, sozial-, verwaltungs- und territorialgeschichtlicher 
Fragen an die Hand, wobei eine vergleichende Heranziehung anderer, auch 
gedruckt vorliegender Stadtrechnungen aus der Zeit aufschlußreiche Ergänzung 
und Bestätigung der Untersuchungsergebnisse bringen können. F. Röhlk

W . B r u 1 e z , Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegen- 
Stelling? (TG 83, 1970, 15—37), greift das Problem der Verlagerung des 
wirtschaftlichen Schwerpunkts der Niederlande von Brügge nach A ntw erpen auf. 
Er setzt sich mit der klassischen Auffassung — vertreten durch H. van  Werveke, 
J. A. van Houtte und H. van der W ee — auseinander, nach der eine Ablösung 
des im 15. Jh. im N iedergang begriffenen Brügge durch das zur gleichen Zeit 
aufsteigende und im 16. Jh. eine beispiellose Blüte erlebende Antw erpen aus
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einem grundsätzlichen Gegensatz zwischen diesen beiden Städten erklärt wird. 
Dieser Gegensatz wird in der Verschiedenheit der W aren, die jeweils für den 
Handel der Stadt bedeutend sind, und damit in der Verschiedenheit der dort 
verkehrenden Kaufleute sowie in dem Unterschied von nationalem (Brügge) und 
internationalem (Antwerpen) Handelszentrum gesehen. B. weist demgegenüber 
auf die Bedeutung hin, die Brügge auch noch im 16. Jh. zukommt. Insgesamt sei 
die Rivalität zwischen beiden Städten überbetont worden, da eine Symbiose 
der beiden Handelszentren durchaus möglich gewesen sei, so daß die Blüte des 
einen nicht notwendig den U ntergang des anderen zur Folge gehabt haben 
müsse. Der Versuch einer quantitativen Erfassung des Antwerpcner Handels im
16. Jh. zeigt, daß — abgesehen von englischen Tuchen — die übrigen Waren, 
die für Antwerpen typisch sein sollen (Gewürze, Alaun, Barchent, Kupfer), dort 
nicht die beherrschende Rolle spielten, sondern von verschiedenen traditionellen 
W aren  (italienische Seide, Getreide, Wein) übertroffen wurden. Die wichtigsten 
H andelspartner Antwerpens waren somit im 16. Jh. Italien, England und die 
Ostseeländer, während Portugal und Süddeutschland, denen bisher — neben 
England — für Antwerpen eine hervorragende Bedeutung zugesprochen wurde, 
hinter diesen zurücktraten. Der Anteil der Kolonialwaren (einschließlich Kupfer, 
das weitgehend für die Kolonien bestimmt war), machte unter den wichtigsten 
Importprodukten höchstens 20,4 %  aus. Da somit Antwerpen im 16. Jh. viel 
weniger durch neue W aren  und neue Gruppen von Kaufleuten gekennzeichnet 
war, ist auch in dieser Hinsicht der Gegensatz zu Brügge viel geringer, denn 
italienische Seide, baltisches Getreide, W ein und W olle  verschiedener Herkunft 
sind für das spätmittelalterliche Brügge wichtige G üter gewesen. Zudem sind 
auch die für Antwerpen als typisch angesehenen W aren  und Kaufleute für 
Brügge nicht so unbedeutend, wie gewöhnlich behauptet wird. Ebenso läßt sich 
der Gegensatz von nationalem und internationalem Handelszentrum nicht auf
rechterhalten, da — selbst wenn man die sehr enge Definition von van Houtte 
zugrundelegt — Brügges Markt als international zu bezeichnen ist, wohingegen 
Antwerpen viel weniger internationale Züge aufweist, als bisher betont wurde.
— Der Verf. will mit seinem Beitrag die Ergebnisse der bisherigen Forschung 
nicht grundsätzlich widerlegen sondern nur abschwächen und nuancieren. Solange 
kein ausreichendes statistisches Material verfügbar ist, wird eine endgültige 
Lösung der aufgeworfenen Fragen nicht zu erwarten sein. II. Ii.

H. S o 1 y , Economische vernieuwing en sociale weerstand. De betekenis en 
aspiraties der Antwerpse middenklasse in de 16de eeuw  (TG  83, 1970, 520—535).
— Der Aufstand in Antwerpen vom Juli 1554 fiel in eine Periode wirtschaftlicher 
Depression, jedoch nicht in ein Krisenjahr. Die Forderungen der Aufständischen 
waren in erster Linie wirtschaftlicher Art, während die religiösen Motive nur 
eine sekundäre Rolle spielten. Der Verfasser betont den Interessengegensatz 
zwischen der Mittelklasse und den großen Unternehmern. Gemeinsames Ziel 
der beiden Gruppen wird in der Gewinnsucht gesehen. D ie Mittelklasse nutzte 
in diesem Streit die Verbitterung und ein unbestimmtes soziales Gerechtigkeits
gefühl der Unterschicht lediglich um ihre eigenen Vorstellungen zu verwirk
lichen und moralisch zu rechtfertigen. II. II.
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W . B r u 1 e z , De economische kacirt van clc Nederlanden in de 16e eeuw 
volgens Guicciardini (TG 83, 1970, 352—357, 1 Kte. i. A.), stellt eine W ir t 
schaftskarte vor, die nach Angaben aus Guicciardinis „Descrittione di tutti i 
Paesi Bassi“ gezeichnet wurde. Er legt die 2. italienische Ausgabe zugrunde, 
die die wirtschaftliche Situation um 1560 wiedergibt. Da B. dabei auf E rgän
zungen aus anderen Quellen verzichtet und auch Guicciardini selbst nicht auf 
Vollständigkeit bedacht war, sondern mit Rücksicht auf seine Leser zu häufige 
W iederholungen vermied, muß die Karte notwendig unvollständig bleiben. D en
noch läßt sich ein Eindruck von der Vielfalt des niederländischen W irtschafts
lebens gewinnen, das durch 66 verschiedene Symbole, die zudem je  nach Bedeu
tung des Bczeichneten für den jeweiligen Ort unterschiedlich groß sind, darge
stellt wird. Im Text gibt B. Erläuterungen und ergänzende Angaben aus Guiccia- 
dinis Beschreibung; sie sind, nach Landschaften und Städten unterschieden, 
alphabetisch geordnet. H. H.

W . B r u l e z ,  T h e  Balance o f  trade o f  the N etherlands in the m id d le  o f the  
lß th  Century (Acta Historiae Ncerlandica IV, Leiden 1970, E. J. Brill, 20—48). 
— Bei dem Versuch, statistische Aussagen über das Import- und Exportvolumen 
des niederländischen Handels in der Mitte des 16. Jhs. zu gewinnen, werden 
Auswertung und Vergleich einer Vielzahl verschiedener Quellen durch H ypothe
sen und Schätzungen ergänzt. Insgesamt ergibt sich ein W ertverhältn is  von 
20—22 zu 16 Millionen Gulden zugunsten des Imports. Ein beträchtlicher Im 
portüberschuß aus den Ostsecländern und Italien steht dabei einem Exportüber
schuß nach Spanien, Portugal, England sowie (wahrscheinlich) nach Frankreich 
und (möglicherweise) Süd- und Westdeutschland gegenüber. Die Umrechnung 
des Importvolumens auf die Gesamtbevölkerung zeigt, daß die N iederlande mit 
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Anteil von 7 Gulden viel stärker vom in ter
nationalen Handel abhingen als etwa England und Frankreich, wo der Anteil 
jeweils nur IV2 Gulden betrug. Ein Ausgleich für das durch den H andel ab
fließende Geld ist gegeben 1. durch spanisches Silber, das aus politischen und 
militärischen Gründen in die Niederlande strömte, 2. durch Zinszahlungen für 
Anleihen, die auf dem Antwerpener Geldmarkt aufgenommen wurden, und 3. 
durch Dienstleistungen. H. H.

Nicht als Seeräuber, sondern als Kerngruppe der antityrannisch, antispanisch 
und procalvinisch gesinnten N iederländer seien die Geusen zu sehen: um diese 
zentrale Hypothese gruppiert J. C. A. D e M e i j sein Buch über die W ater- 
geuzen en de Nederlanden 1568— 1572 (Vcrhandelingen der Koninklijke Neder- 
landse Akademie van Wetenschapen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 77, 
No. 2, Amsterdam, London 1972, N. V. Noord-Hollandsche U itgevers M aat- 
schappij, 362 S., 13 Illustrationen, 8 Tbn). Es ergibt sich („Herkomst, motieven, 
m entalite it“, S. 144— 180), daß die Geusentätigkeit, etwa in Hinsicht auf Beute
machen, angesichts der Gefährlichkeit, wegen der Eingespanntheit in politische 
Planungen und Rücksichten, für Nicht-Niederländer wenig a ttraktiv  gewesen ist 
(vgl. im Anhang die Tabellen über Kapitäne bzw. Mannschaften, d ie  z .T .  auf 
der Basis der Forschungen von F. Vogels, Den Haag, über einzelne Geusen 
erstellt wurden). Diesen sozialstrukturcllen Betrachtungen gehen im Buch die
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Abschnitte über „Faits ct Gestesa (5—99) uncl über „Strategische operaties, 
kaapvaart en L andgangen“ (100— 143, mit einer Tabelle  und einer Karte im 
Anhang) voran; es folgen die Gegenspiegelungen aus der Sicht der direkt oder 
indirekt Betroffenen mit den Abschnitten über „Het verweer tegen de W ater- 
geuzen“ (181—269) und über „De economische situatie in de Nederlanden ge- 
durende de periode 1568— 1572“ (270—306). Das strategische Problem der 
Geusen war vor allem die Auswahl der Opfer, da Schiffer, Kauf leute und 
Firmen mit großer Beweglichkeit den politischen Fronten auswichen. Die Geusen 
mußten die Engländer und Ostfriesen schonen, um sich nicht der Operations
basen zu berauben. Die Franzosen und Dänen schieden wegen diplomatischer 
Rücksichten aus. Die mittelmeerischen Schiffe sind nadi kurzer Zeit weggeblicben. 
So kamen nur noch die Hansestädter und die N iederländer in Frage (soweit sie 
als Albas „A nhang“ betrachtet wurden). Nachdem A lba durch Konvoischutz 
und zeitweilige Verkehrsperren den Geusen die Beutestücke weitgehend ent
zogen hatte, waren nur noch die Hansen an der Reihe. Hiergegen ging die 
englische Regierung vor (sogar mit Rückerstattung der W aren  im Herbst 1571), 
so daß jetzt niederländische Schiffe mit ostfriesischen oder hansestädtisdien 
Seebriefen von den Geusen als Ziele ihrer Aktionen gewählt wurden. Dies 
führte wegen der Abschnürung der N iederlande zu den Wirtschaftsstörungen 
von 1571/1572 (die Albas 10. Pfennig nur verstärkte). M an sieht: die Landung 
der Geusen zu Brielle am 1. 4. 1572 war dringend geboten! Chr. Römer

De Oorkonden der Graven van Viaanderen (1191— aanvang 1206) I. Diplo
matische Inleiding, II. Uitgave, III. Documentatie en Indices von W . P r e v e -  
n i e r  (Recueil des actes des princes beiges 5, Brüssel 1964— 1971, Academie 
royale de Belgique. Commission royale d’histoire. Palais des Academies, X X III  
u. 630, L X V  u. 654, 309 S; im 2. Bd. 32 Tfn. mit Schrift- und Siegelproben). — 
Die Fortsetzung der Reihe „Akten der belgischen Fürsten“ durch drei bedeut
same Bände über die U rkunden der flämischen G rafen von 1191— 1206 sollte 
durch die hansische Geschichtsforschung nicht unbemerkt bleiben. Sicherlich kann 
hier keine Rezension der umfangreichen diplomatischen Forschungen mit neuen 
Methoden im ersten Band erfolgen. Diese Forschungen führen auch zu einer 
umfänglichen Kanzleigeschichte. Über die Beziehungen F landerns zu Nordwest
deutschland oder dem Ostseeraum erfahren wir aus den 298 Urkunden, die den 
2. Band der Ausgabe bilden und die natürlich fast alle schon aus älteren Aus
gaben bekannt sind, zwar nichts, aber von Interesse ist die starke Spiegelung 
der vergleichsweise fortgeschrittenen Ökonomisierung dieser Grafschaft in den 
Urkunden. Diese Spiegelung war um so leichter möglich, da der Herausgeber 
sich nicht auf eine enge Urkundenkategorie beschränkt hat, sondern verwandtes 
Material, z. B. auch Briefe miteinbezieht. Die unter diesem Gesichtspunkt rele
vanten Dokumente beginnen mit der Nr. 1, einer umfänglichen Keure für Gent 
von 1191. Zahlreiche Zollbefrciungsurkunden für einzelne Kirchen zeigen, wie 
sehr der W arenverkehr im Inneren entwickelt war, wie wenig grundherrschaft
liche Autarkie herrschte, wie sehr aber auch der G ra f  an diesem W arenverkehr 
fiskalisch zu profitieren trachtete. Aus dem Schiffszolltarif von Dendermonde von 
1199 (Nr. 113) erfahren wir, daß die größeren Schiffe der Bürger von Gent, 
die die Schelde bis zu ihrer Stadt hinauffuhren, „scouda“ hießen, die kleineren
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„cogga“ (!), und W ein und Salz geladen hatten. Über sozio-ökonomisdie Struk
turen geben Urkunden wie Nr. 187 Auskunft, wo der G raf einem Bürger von 
St. Omer die alte Gildehalle, die Schlachtcrbänke und andere Lokalitäten am 
Markt als „foedum“ vergibt und dafür „hominium“ empfängt. R. S.

De Rekeningen van de Stad Brugge (1280— 1319) Eerste Deel (1280— 1302), 
hg. von C. W  y f f e 1 s unter M itwirkung von J. d e S m e t , I u. II (Collection 
de Chroniques beiges inedites et de documents inedits relatifs ä l’histoire de la 
Belgique 62, Brüssel 1965— 1971, Academie royale de Belgique. Commission 
royale d ’histoire. Palais des Academies, X V II  u. 1052, 224 S.). — Vor uns liegt 
die monumentale Ausgabe der Reste der Brüggcr Stadtrechnungen des 13. J a h r 
hunderts, von denen einzelne Stücke allerdings schon früher bekannt waren und 
die auch als Ganzes im M anuskript schon vielfach benutzt wurden. Sie umfaßt 
sieben volle Jah re  zwischen 1280 und 1300, sowie etliche Fragmente, Kladden 
usw. Die über 1000 Seiten Quart werden durch einen sorgfältigen Registerband 
erschlossen. Leider sind mit der Herausgabe wenig Identifikationen und In ter
pretationen verknüpft, so daß die Ausgabe zunächst eine A rt M aterialhaufen 
für den spezialisierten Forscher darstellt. Eine Ausnahme davon bilden allerdings 
die Budgetsummen, deren Ausrechnung an den Anfang der Ausgabe gestellt 
wurde. Der Jahreshaushalt liegt (mit Ausnahme des Jahres 1299) zwischen etwa 
40 000 und 55 000 Pfund Pariser Pfennigen. Die Schulden steigen von 77 000 
Pfund auf 267 000. Hamburg hatte  vergleichsweise in dem ersten Jah r ,  wo die 
Stadtrechnungen bekannt sind, nämlich 1350, einen Stadthaushalt von etwas 
über 2000 M ark lübischer Pfennige (Koppmann). Bei dem Vergleich muß man 
berücksiditigen, daß am Anfang des 14. Jahrhunderts  eine M ark lübischer P fen
nige im W erte  etwa einem Pfund Pariser Pfennige entsprach. Zwisdien 1350 
und 1400 lag der Hamburger H aushalt im Jahresdurchschnitt etwas über 5000 
Mark (Plett). Die Hamburger Stadtschuld lag 1308 bei 2500 M ark und betrug 
1380 nur 2300 M ark (Reineke). Durch diese Zahlen wird der wirtschaftlidie 
Bedeutungsuntersdiied der Städte erkennbar. Im übrigen ahnt m an  nur, was 
die Forschung alles mit diesem M aterial wird anfangen können. Die Kredit
beziehungen zu Financiers von A rras scheinen sehr regelmäßig gewesen zu sein. 
M an wird eine Statistik der Nachrichtenverbindungen zu anderen  Städten 
(Botengelder) auf stellen können. Der Zuzug nach Brügge von auswärts läßt sich 
durch die Eintragungen „pro burgagiis“ und „de hansa“ studieren. Beziehungen 
Brügges nach Norddeutschland treten bei diesen Eintragungen wie auch sonst 
in den Rechnungen stark zurück. Immerhin wird 1297 Bier aus Bremen erwähnt 
(S. 571). R. S.

A. D e r v i 11 e , Les draperies flamandes et artesiennes vers 1250— 1350 
(RN 54, 1972, 353—370), propose ä pa rtir  d ’une etude de la d raperie  de Saint 
Omer une revision totale des conceptions de Pirenne en ce qui concerne aussi 
bien la nature des articles fabriques que les structures sociales de  l’industrie. 
Aux vues d ’Espinas, D. oppose des interpretations tout ä fait differentes des 
documents douaisiens qu’Espinas lui-meme avait publies. Le celebre Boinebroke 
aurait ete non pas un grand entrepreneur de draperie, mais simplement un 
marchand; il faisait travailler ä fafon des finisseurs, mais jam ais des tisserands;

8*
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sa puissance commerciale tenait surtout ä sa position sur le marche de la lainc. 
Les drapiers conservaient une position de producteurs independants, d ’ailleurs 
modestes, ä cote des marchands. Saint Omer au debut du X IV e s iede  avait 
toujours une exportation vigoureuse, bien moins affectee par les fluctuations 
conjoncturelles d ’origine agricole que la vente des denrees de consommation 
locale comme la biere et la viande. La grande draperie y comportait trois 
qualites superieures fabriquees en petites quantites; l’essentiel etait au milieu 
du X I I I e siecle la  production avec des laines d ’Ecosse et locales de saies fort 
differentes au demeurant de ce que devait etre la sayetterie d ’Hondschoote au 
X V Ie siöcle. Cette sayetterie declina ä la fin du X I I I e siecle, et il y eut renou- 
veau de la draperie par les tissus rayes: draps secs, legers, multicolores, d ’un 
prix intermediaire entre celui du drap lourd et celui des saies fabriquees 
desormais dans les petites villes comme Aire-sur-la-Lys et dans les campagnes. 
Le succes des rayes, de jä  visible ä Bruges, Ypres, Douai vers 1280, dura  jusqu'ä 
1350 environ. Meme si les conclusions de D. peuvent a leur tour donner lieu ä 
contestation, il montre que la draperie du X III«  siecle n ’etait pas u n e  par 
contraste avec les diversite du X IV e siecle; ses structures connaissaient dejä 
d’assez frequentes adaptations. P . / .

FRANKREICH. J o h n  B e l l  H e n n e m a n ,  R oya l taxation  in fourteenth  
Century Trance. T h e  d eve lopm en t o f  war fmancing 1322— 1356 (Princeton 1971, 
Princeton University Press, X V I u. 388 S.). — Das Buch enthält die Vorge
schichte der Einführung einer regulären Steuer in Frankreich. Diese Vorge
schichte wird in ihrer Verflechtung mit der politischen Geschichte dargestellt. 
Davon wird der chronologische Aufbau des Buches bestimmt. Gleichzeitig leuchtet 
der Verfasser in viele strukturgeschichtliche Fragen hinein: Die Ausbreitung 
römisch-kanonischen Staatsdenkens und den Aufbau der Ständevertretungen. Es 
gab in dieser Zeit verschiedenartige Anlässe für die Erhebung einer Steuer in 
einem weiteren Sinn. Die Einnahmen daraus ergaben in der Summe meist etwa 
eine halbe Million Pfund Pariser Pfennige (über Vergleiche s. o. S. 115). Der 
große Antrieb für die Steuercintreibungen waren die kriegerischen Zwänge, in 
denen sich der französische König befand. Für die W irtschaft bedeuteten sie 
eine große Belastung und hatten depressive Folgen, die sich indirekt auf das 
ganze europäische Wirtschaftssystem auswirkten. Die ertragreichsten Formen der 
steuerartigen Eintreibungen von der W irtschaft waren die Abgaben an die 
Münze, eine 1 ,7 %  Exportsteuer, Zwangseintreibungen von italienischen Kauf
leuten und Bankiers, schließlich die Abgabe vom Salzhandel. R . S.

M. L. F a u c h a m p s ,  L e s  a rdo isieres des A rd en n cs et le transport des 
ardoises sur la M euse (X I I e —X V  I e siecles) (MA 78, 1972, 229—266). — Les 
carri&res d’ardoises furent remises en exploitation ä partir  du milieu du X I I C 
siecle, d ’abord ä Fumay, possession de l’abbaye de Prühm. L ’expansion de cette 
production alimenta un commerce actif en direction de N am ur et de la Hol- 
lande. Selon les comptes de tonlieux conserves pour le dernier tiers du X V e et 
le second tiers du X V Ie siecle, le transport sur la Meuse atteignit un niveau 
maximum entre 1540 et 1560. Illustre de bonnes cartes, l ’article est une contri- 
bution precieuse ä l ’histoire de l ’approvisionnement des villes des Pays-Bas en 
materiaux de construction. P• ]•
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P. T h i b a u l t ,  Un notable parisien au X V e siecle, Martin de la Planche 
(MA 77, 1971, 451—492). — Cet officier municipal etait en mcmc temps un 
de ces bourgeois hanses ä qui devaient s’associer ä Paris les marchands forains 
pour exercer le commerce sur la Seine. Les associes de De la Planche, generale- 
ment marchands de la region, pratiquaient surtout le trafic du vin. A noter 
quelques mentions touchant l ’Allemagne rhenane, en particulier Cologne. P. J.

M. L e  P e s a n t ,  Un centre d'emigration en Normandie sous VAnden  
Regime. Le cas de Percy (Bibliotheque de PEcole des Chartes 130, 1972, 163— 
225). — Les archives notariales ont fourni des renseignements abondants sur 
les habitants de ce gros village de Basse-Normandie et de trois paroisscs voisines 
qui ont emigre entre 1560 et 1789. La destination la plus frequente, environ 
80 %  des cas, etait la Bretagne. Mais un petit courant se dirigeait vers le nord, 
ju squ ’ä Hambourg et en Holstein. II comprenait en particulier des fabricants de 
tamis, la tamiserie etant avec la quincaillerie la specialite de ce district normand. 
On voit ainsi un marchand tamisier fixe ä Hambourg, Michel Soret, recrutant 
des apprentis en 1680 dans son lointain pays natal. P. J.

M a r i e - J a c q u e l i n e  D e s o u c h e s ,  La rccolte du goemon et VOrdon
nance de la Marine (Annales de Bretagne 79, 1972, 349—371). — Premiere 
legislation nationale en la mati&re, POrdonnance de Colbert en 1681 distinguait 
entre le goemon de rive recolte sur les rochers et le goemon depose par la 
mer; celui-ci, comme dans les roles d ’Oleron et la Coutume de Normandie, etait 
considere comme epave du point de vue du droit. P . / .

P. B u t e 1, Les difficultes du commerce maritime bordelais sous le Directoirc. 
Exem ple de Vadaptation ä la conjoncture de guerre inaritime (Actes du 94c 
Congres National des Societes Savantes, Pau 1969, Section d ’histoire moderne 
et contemporaine, II, 1971, 331—344). — Dans la nette reprise d ’aetivite ä 
Bordeaux apres la paix de Bale, les pavillons hanseatique et danois prirent une 
place de premier plan; pendant la crise de 1799 ils assuraient presque 9 0 %  du 
trafic. Avec la documentation d ’une firme bordelaise, l’auteur m ontre comment 
les correspondants ä Hambourg servaient ä neutraliser les cargaisons. Les rela- 
tions de change avec les places de l’Europe du nord ne retrouvaient pas leur 
importance d ’avant 1789. P-J.

P. B u t e 1, Guerre et commerce: Vactivite du port de Bordeaux sous le 
regime des licences 1808— 1815 (Rev. d ’Hist. Moderne et Contemporaine 19, 
1972, 128— 149). — Les licences accordees par l’administration napolconienne 
depuis mai 1809 permirent une certaine reprise du commerce avec PAngleterre 
ä Bordeaux, ou les Stocks de vins s’accumulaient. Les firmes allemandcs comme 
Bethmann et W ilhelmi utiliserent largement ces facilites en 1809— 1810. Aprös 
la crise de 1811, leur role fut beaucoup moins important. Bordeaux recevait a 
nouveau des denrees coloniales en 1812— 1814, mais ne retrouva pas de debou- 
ches en Europe du nord pour ces denrees. P • J-

M. M o r i n e a u ,  Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, relais du commerce neer- 
landais vers VEspagne au debut du X V I Ie siecle (Actes du 94e Congres National 
des Societes Savantes, Pau 1969, Section d ’histoire moderne et contemporaine,
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II, 1971, 309—330). — Les recettes de la coutume per$ue dans ces ports augmen- 
terent substantiellement ä la fin du X V Ie siecle, et plus fortement encore ä 
partir  de 1621. Les Neerlandais utilisant cette voie d’acces au marche espagnol 
etaient responsables au premier chef de cette expansion, arretee net en 1632 du 
fait de la paix entre l’Espagne et l ’Angleterre. L ’auteur evalue — peut-etre 
genereusement — a 4 ou 5 °/o du total des exportations hollandaises la part que 
recevait Bayonne en 1629— 1630; plus certain est pour cette meme annee le 
rapport d ’importance (de 5 ä 1) entre le trafic hollandais et le trafic hanseatique 
ä l ’entree du port de Bayonne. P. J.

R i c h a r d  G a s c o n ,  Grand commerce et ine urbainc an X V le siecle. 
Lyon et ses marchands (ficole Pratique des Hautes fitudes, Sorbonne. V IC sec
tion: Sciences economiques et sociales. Civilisations et societes 22, Paris — La 
Haye 1971, Mouton, 999 S., 59 Ktn., Pläne u. Graphiken, 27 Abb.). — Der rasche 
Aufstieg Lyons zu einem neben Florenz, Sevilla, Antwerpen, London zu nennen
den Zentrum des europäischen Fcrnhandcls am Ende des 15. Jh. und sein 
ebenso rascher Abstieg in die Reihe bedeutungsloser Provinzstädte in der 
zweiten H älfte  des 16. Jh. bilden eine der merkwürdigsten Erscheinungen in 
der Wirtschaftsgeschichte der frühen Neuzeit. Die vorliegende Untersuchung 
stellt sich die Aufgabe, die Gründe für den Konjunkturumschlag um 1560 auf
zuhellen. Der Verfasser erreicht sein Ziel in bestechend klarem methodischem 
Vorgehen, indem er zunächst Umfang, Inhalt und Organisation des in Lyon 
konzentrierten Fernhandels und sodann die hieran geknüpften W irkungen auf 
die Verfassungs- und Sozialgeschichte der Stadt untersucht. W as den ersten 
Punkt anlangt, so wäre an dieser Stelle hervorzuheben, daß der Einzugsbereich 
Lyons rechts des Rheines bis Ulm, Augsburg, Nürnberg, Frankfurt, E rfurt und 
Leipzig reicht, mit dem hansischen Raume also nicht unmittelbar verbunden 
war. Immerhin wurde 1570 in Lyon ein von N arw a nach Amsterdam fahrendes 
Schiff versichert (297, 337; der Versicherungsnehmer wird nicht mitgeteilt). Der 
Schlüssel zum Verständnis der Lyoner Krise liegt darin, daß sich der Fernhandel 
der Blütezeit in den H änden weniger großer Firmen konzentrierte und daß 
unter ihnen die Italiener führend waren. Als aus Gründen, die zu beeinflussen 
außerhalb der Möglichkeiten der städtischen Politik lag, der Fernhandel die 
Kontinentalstraßen wieder zu meiden begann, zogen diese fremden Bankiers 
und Kaufleute aus Lyon ab, und da war es mit Lyons Bedeutung ebenso rasch 
vorbei, wie es drei Generationen vorher begonnen hatte: Die einheimischen 
Kaufleute konnten die Lücke um so weniger füllen, als Lyon kein Hinterland 
von wirtschaftlicher Bedeutung besaß. Ein Vergleich mit hansischer Geschichte 
wird dadurch nahegelegt, daß man auch in Lyon bei rückläufigen Konjunkturen 
den alten Liberalismus einem symptomatischen Protektionismus und fremden
feindlichen Nationalismus weichen sieht. E . Pitz

E N G L A N D /S C H O T T L A N D . G. P. C u t t i n o ,  English Diplomatie A dm i
nistration 1259— 1339 (Oxford 1971, 2. veränd. u. erg. Aufl., Clarendon Press, 
280 S.). — Diese 1940 erstmals erschienene Studie liegt in einer korrigierten 
und in fast allen Kapiteln erweiterten Fassung vor. D er jetz t fünfteilige 
Quellenanhang (192—250) umfaßt zusätzlich die Rechnungen Bf. Langtons von 
seiner Mission in den Jahren  1296—97. Die Bibliographie wurde auf den



Westeuropa 119

neuesten Stand gebracht. — Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den 
diplomatischen Beziehungen Englands zu Frankreich in der Zeit zwischen dem 
V ertrag  von Paris (1259) und dem Ausbruch des H undertjährigen  Krieges. Der 
gesamte A pparat der diplomatischen Verwaltung wird im untersuchten Zeitraum 
systematisch ausgebaut. Dies zeigt besonders deutlich die Geschichte des .Keeper 
of Processes4, eines Amtes, das sich aus den genannten Beziehungen entwickelte.

H. H.

J o h n  F e r g u s o n ,  English Diplomacy 1422— 1461 (Oxford 1972, C laren
don Press, X X V  u. 289 S.). — Englands diplomatische Beziehungen zu F rank
reich, den spanischen Königreichen, den deutschen Fürsten, den italienischen 
Stadtstaaten, zum Ostseegebiet, zum Reich und zum Papst werden nadieinander 
in gesonderten Kapiteln jeweils in chronologischer Abfolge dargestellt. Der 
zeitliche Rahmen wird dabei prinzipiell durch die Regierungsjahre Heinrichs VI. 
gebildet, doch werden auch Rück- und Vorverweise gegeben. Das Schlußkapitel 
untersucht die Bedeutung des römischen Rechts für die zwischenstaatlichen Be
ziehungen im 15. Jh. Ein zweiteiliger Anhang bringt 1. eine Liste der eng
lischen und ausländischen Gesandten, getrennt nach Ausgangspunkt und Ziel 
der diplomatischen Mission jeweils alphabetisch geordnet und mit kurzen H in 
weisen versehen (178—220), sowie 2. eine Zusammenstellung von Instruktionen 
und Briefen verschiedener Absender an Gesandte, die V erhandlungen zwischen 
England und den spanischen Königreichen führen (221—251). Die Darstellung 
stützt sich auf eine Fülle edierter und unedierter Quellen sowie auf um fang
reiche Literatur. Der Verfasser erhebt nicht den Anspruch, das gesamte — oder 
auch nur die Mehrzahl — des in Frage kommenden Quellenmaterials gesichtet 
zu haben, glaubt aber, daß bei weiteren Quellenstudien nur Einzelheiten nicht 
aber die Gesamtlinie zu korrigieren wäre. Ein Schwerpunkt liegt auf den 
englischen Quellen, daneben wurden Archivalien aus Barcelona, Brüssel, Kopen
hagen, Düsseldorf, Florenz, Pamplona, Paris und W ien  ausgewertet. — Insge
samt ergibt sich, daß Englands Außenpolitik um die Mitte des 15. Jh. keiner 
langfristigen Konzeption folgte und eher von irrationalen Impulsen als von der 
Vernunft bestimmt wurde. — Im Zusammenhang dieser Zeitschrift interessiert 
besonders das V. Kapitel (England and The Baltic, 83— 108). Englands diplo
matische Beziehung zur Hanse, dem Dt. Orden und Dänemark werden vor 
dem H intergrund des sich wandelnden englischen Außenhandels gesehen, der 
seit der 2. H älfte  des 14. Jhs. vom W ollexport zunehmend zur Ausfuhr von 
Fertigtuchen übergeht und den englischen Kaufmann, der bisher seine W are  in 
Calais oder Brügge absetzte, nötigte, neue M ärkte zu erschließen. Die Be
mühungen der englischen Kaufleute, in den Hansestädten dieselben Privilegien 
zu erlangen, wie die hansischen Kaufleute sie in England genossen, werden im 
einzelnen verfolgt. Dabei zeigt sich, daß der V ertrag zwischen England und 
der Flanse vom Jah re  1437, der allgemein als entscheidender Sieg der Engländer 
angesehen wird, in den praktischen Auswirkungen nur von geringer Bedeutung 
war. — Das Register erweist sich in unserem Zusammenhang insofern als un
befriedigend, als zwar das Stichwort ,Hanseatic League4, nicht aber das synonym 
gebrauchte ,League4 (85, 90) berücksichtigt wird. Ebenso fehlen: »Hanseatic 
cities4 (85, 95), ,Hanseatic merchants4 (89, 95, 98) und ,Hanseatic privilege4 (89).

H. I I .
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G. V. S c a m m e 11, Shipowning in the economy and politics of early modern 
England (H istjourn. 15, 1972, 385—407), discusses the significance of shipping 
as a field for investment in England c. 1400— 1650. Men of all classes owned 
ships or shares in ships and could be said to form a ,shipping interest‘ which 
at times might have an influence on the conduct of foreign policy. S. effectively 
validates his arguments by evidence from the A dm iralty  records. G. D. R.

A. J. P o l l a r d ,  Estate management in the later middle ages: the Talbots 
and. Whitchurch, 1383— 1525 (EcHistRev. n. s. 25, 1972, 553—566), has adduced 
evidence from cstates bordering on Wales to buttress the Postan thesis that the 
later middle ages in England were a period of deep economic dccline.

G. D. R.

P. G r i c r s o n ,  The monetary pattern of sixteenth-century coinage (TRHS 
5th ser., 21, 1971, 45—60), surveys and clarifies the sweeping changes in the 
coins minted in western Europe after c. 1470, ascribing them to the greater 
availability of the prccious metals rather than to changes in the price level.

G. D. Ä.

C. J. H a r r i s o n ,  The Petition of Edmund Dudley  (EHR 87, 1972, 82—99), 
supplies what is basically a list of the individuals confcssed by Dudley to have 
been over-harshly treated during the lifetime of H enry  VII, so that restitution 
might be made. The persons from whom money or obligations were exacted 
include various aldermen and merchants of London, and  also the ,Genoese4, 
probably i. e. the Genoese mercantile community at London. G. D . R.

J. J. G o  r i n g ,  The general Proscription of 1522 (EHR, 86, 1971, 681— 705), 
has investigated the attempt of Cardinal Wolsey to record a census of able- 
bodied men in England, and their taxable wealth. T he  records survive complete 
for 28 counties, and indicate what an administrative achicvment the survey 
represented. The richest inhabitant outside the landowning class turns out to 
have been the clothier Thomas Spring of Lavenham, Suffolk. His possessions 
included £  2,200 sterling in debts, of which £  1,400 were reckoned ,good‘.

G. D. R .

H. S. C o b b ,  ,Books of Rates4 and the London Customs, 1507— 1558, (Guild- 
hall Miscellany, 4, 1971, 1 — 13), explains in some detail how the tariff of customs 
rates developcd in applicability and in complexity during the half-ccntury 
between the issue of the earliest known Book of Rates for London and the 
enforcement of the kingdom-wide Book of Rates in 1558. G. D. R.

B r i a n  D i e t z ,  The Port and Trade of Early Elizabethan London , Docu
ments (London Record Society 8, 1972, Pp., 196, xxiv p.), has edited one of the 
London port books for the fiscal year 1567/8. This particular port book lists 
imports by Englishmen and those privileged to pay custom at Englishmen’s 
rates. Almost all the latter were merchants of the G erm an Hanse. T he  volume 
thus affords a detailed picture of the trade of the E n g l a n d f a h r e r  of
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Ham burg and Danzig during twelve months. No ships were recorded as coming 
from Lübeck, but a couple arrived from Königsberg. Dr. Dietz has also 
printed documents that clarify the administration of the port of London. 
Satisfactory indexes are supplied. G. D. R.

F. F. F o s t e r , Merchants and Bnreancrats in Elizabethan London  (Guildhall 
Miscellany 4, 1972, 149— 160), has surveyed the machinery by which the City 
was governed in the later sixteenth Century. The civic rulers were all merchants, 
whether export or retail; they mostly belonged to a select half-dozen of the 
livery Companies, and their families frequently intermarried, but in appointments 
to permanent administrative offices (,the bureaucracy4) there was a marked lack 
of nepotism. G. D. R.

D. W. C r o s s l e y ,  Ehe performance of the glass industry in sixteenth- 
century England. (EcHistRev. n. s., 25, 1972, 421—33), shows how the backward 
English glassmaking industry was revived and greatly extended by the immi- 
gration of foreign craftsmen from 1567, bringing improved methods of produc
tion. Although the use of glass became much more widespread, the price of 
window glass at London in the 150 years before 1620 actually feil, in contrast
to the rise of the general price level. G. D. R.

P a u l i n e  C r o f t ,  Englishmen and the Spanish Inquisition 155S— 1625 
(EHR 87, 1972, 249—268), has enquired into how far Englishmen in Spain 
(mostly merchants or their agents) were in practice molested by the Holy 
Office. Their  Situation in the 1560’s undoubtedly worsened, partly  for political 
reasons, but in 1575 Philip II agreed that they should not be troubled if they 
offered no offence openly. W hen Anglo-Spanish trade was resumed from 1604, 
although no guarantees were given the resident English were as a rule left 
alone as long as they behaved with discretion. G. D. R.

P. C l a r k  a n d  P.  S l a c k  have edited a Collection of nine essays in urban 
history, Crisis and Order in English Towns 1500— 1700 (London 1972, Rout- 
ledge & Kegan Paul, 364 p., 2 plates and 2 tables). Since provincial urban vita- 
lity in this period was to some extent being drained away by the growing con
centration of capital and traffic at London, and since six of the essays are speci- 
fically concerned with provincial towns, the interest of the collection might at 
first sight scem limited. But the volume is fresh and scholarly and  merits closcr 
attention. The aspects of urban history of which it treats are  varied  — from 
gild Organisation at York, the problem of poverty at Salisbury and  the signi- 
ficance of civic ccremonies at Coventry to politics at Chester, the industrial and 
social role of Norwich and the provenance of the migrant in Kentish towns. 
The two papers on London in their widely different ways break new ground. 
The contributors share a readiness to draw upon the techniques of the demo- 
grapher and the social anthropologist as well as those of the statistician and 
the economist. The editors discuss in an introductory essay the phenomena 
of urban decline and the rise of ,new towns4, and thereby supply  a network 
of argument to pull the collection together. A couple of further points deserve
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mention. The contributors belong to the latest generation of English historians, 
all of them at the outset of their academic careers; and to a perceptiblc degrce 
the influence of W . G. Hoskins (who writes a foreword) pervades their pages. 
Their essays point towards some fields of study likely to be tilled for the rest 
of this Century. This is a book that may well come to be cited as a notable
historiographical signpost. G. D. R.

Attempts to measure fluctuations in English economic activity in the sixteenth 
and seventeenth centuries have hitherto relied, especially with regard to cloth 
production, upon Information culled from customs registcrs, whose imperfections 
are well known. D. W . J o n e s ,  The „lla llage“ receipts of the London cloth 
markcts, 1562—c. 1720 (EcHistRev. n. s. 25, 1972, 567—587), now offers another 
and independent yardstick, in the figures of the annual receipts at the London
cloth markets, derived from the fees paid per cloth entered for sale. It is a no
table discovery. J. points out in detail how the hallage receipts too have their 
flaws; but they undeniably diminish the ,Statistical isolation4 of the customs 
returns and will be further debated and utilized by historians. T he  management 
of the cloth markets was vested from 1557 in Christ’s Hospital, from the archives 
of which J. has derived his figures. G. D. R.

K. R. A n d r e w s ,  Sir Robert Cecil and Mediterranean plunder (EHR 87,
1972, 513—532), explains how the principal secretary of state and the lord high
admiral of England were financially interested in trade and privateering ven- 
tures to the M editerranean that masked piratical aims. They also authorised 
the dispatch of warships in 1600—2, ostensibly to put down pirates; but these 
policemen of the sea likewise turned to easicr and richer prey. French, Venetian, 
Dutch and Hanse shipping suffered from their depredations. G. D. R .

Two slightly overlapping articles offer reasons for a serious adjustm ent of 
rcceivcd views on English trade and shipping in mid-seventeenth Century. 
H a r l a n d  T a y l o r ,  Trade , neutrality and the „English Road“ 1630— 1648 
(EcHistRev. n. s. 25, 1972, 236—260), has used material from Spanish and 
English archives to show how, particularly from 1635, English ships became 
the carriers of a large slice of Spanish foreign trade. Dover temporarily 
became the staple whence Spanish and American products were distributed in 
northern Europe, and the manufactures of the Southern Netherlands in the 
south. Rc-cxports from Dover in 1638, inclusive of bullion, rose (at official 
valuation) to over £lm. sterling. In addition, English carriers were able to 
establish a predominance in Spanish trade generally, and  from this basis to 
extencl their operations elsewhere, ousting Netherlanders and  Hamburgers. This 
English carrying activity was undermined not by the English civil war but by the 
advent of international peace in 1648, which restored Dutch competitive power. 
S. K e p l e r ,  Fiscal aspects of the English carrying trade during the Thirty  
Years’ W ar  (EcHistRev. n. s. 25, 1972, 261—283), has examined the profits of 
the English crown from its customs levies at Dover and its acquisition of bullion 
there, and finds them to have been significant — perhaps £  30,000 sterling in the 
good years 1636, 1638 and 1640. Though the re-exports feil off from 1641,
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enough Spanish bullion made its way to London to enable the Mint to coin 
record quantities of silver in 1641—5 and to give the City a hold on the 
Parliam ent during the years of civil war. G. D. R .

D er reich illustrierte Überblick von R. B. J o n e s ,  Economic and Social 
History of England 1770— 1970 (London 1971, Longman V III u. 277 S.), 
gibt einen Abriß jenes Geschehens, das man gemeinhin unter der Bezeichnung 
„Industrielle Revolution“ zusammenfaßt. Der Autor hütet sich indes vor einer 
gerade im angelsächsischen Sprachgebrauch zu beobachtenden undifferenzierten 
Verwendung des Revolutionsbegriffs. So umwälzend die ökonomischen und so
zialen Veränderungen im Anschluß an den gewaltigen Bevölkerungsanstieg nach 
1770 auch gewesen sind, die Bezeichnung einer „Revolution“ mag er ihnen 
angesidits der doch relativ langsamen Durchsetzung und der Schwierigkeit einer 
zeitlichen Fixierung nicht geben. „The G reat Changes“ wird dem Autor zur 
tragenden Formel bei der Darstellung der Umgestaltung der Landwirtschaft, 
des Ausbaus der Infrastruktur und der Veränderung der industriellen Arbeits
welt zwischen 1770 und 1880. Die Beschreibung des sozialen W andels  tr i t t  d a 
gegen eigentümlich blaß in den H intergrund; hier ist nicht ein Hauch jener 
Farbigkeit etwa eines Trevelyan zu spüren. Auch das knappe, streckenweise 
vordergründige Abhandeln der letzten hundert Jah re  läßt historiographisdien 
Ehrgeiz vermissen: Übersdiriften wie „The managerial Revolution“ oder „Der 
kleine Mann und der W ohlfahrtsstaa t“ machen dies hinreichend deutlich. Dem 
Historiker hätte das Sachbuch vor allem wegen der mehr als dreißig graphischen 
Darstellungen, in denen die gewaltigen sozialökonomischen Veränderungen 
quantitativ  sichtbar gemacht werden, nützlich sein können — doch leider wird 
hier auf jegliche Quellenangabe verzichtet! G. Ahrens

SK A N D IN A V IEN  
(Bearbeitet von Ahasver von Brandt)

Kultarhistorisk Leksikon for nordisk middelalder. Bd. X V I: Skudehandel — 
Stadsskatter (Kopenhagen 1971, Rosenkilde og Bagger, 724 Sp., 9 T fn .  m. Abb.). 
— Für hansische Belange ist der neue Band von besonderem Interesse. Genannt 
seien zunächst einige handelsgeschichtliche Stichworte, dabei gleich das erste 
des Bandes, Skudehandel, das die norwegische und dänische Küstenschiffahrt mit 
Kleinfahrzeugen (Schuten), besonders mit Korn und Holz, behandelt, sodann 
der wichtige und wohlabgewogcne Beitrag von K. H  0 r  b y über die schonischen 
Messen (Skänemarkedet, Sp. 68—77; im Text zwei topographische Skizzen u. 
Abb. von bei Skanör gefundenen Plomben und „Kontrollmarken“ aus Blei); 
dazu zu vergleichen der anschließende Landschaftsartikel über Skäne-Blekinge 
und derjenige über das Schonische Recht (Sp. 77—83). Erwähnenswert sind 
ferner die Artikel Schmuggel (Smugling, Sp. 269—273; Einzelabschnitte für 
Norwegen, Finnland, Dänemark) und Butter, Butterhandel, Buttersteuer (Smör 
usw.), dabei relativ füllige Erörterung der mit Größe, Bedeutung u n d  Herkunft 
des nordischen Butterexports in den hansischen Raum zusammenhängenden
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Probleme und Streitfragen durch H. Y r w i n g ,  P.  E n c m a r k  und G r e t h e 
A 11 t h e n  B l o m  (Sp. 322—334). In den handelsgeschichtlichen Zusammenhang 
gehören auch noch die Beiträge zu Buchführung, Maß- und Geldwesen (Skuld- 
böcker, Skälpund, Skäppa =  Scheffel, Slagskatt, Sold I u. a.). Zur politischen 
Geschichte sei der knapp aber sehr zuverlässig informierende Artikel Slesvig 
genannt (Sp. 214—219, von H. P a l u d a n ) .  Z ur Kunstgeschichte ist höchst 
bemerkenswert der umfangreiche Übersichtsartikel „Skulptur“ von C. A. N o r  d - 
m a n n  (Sp. 7—29; dazu ergänzend noch „Skulpturens polykrom i“, Sp. 29—33, 
von R u n e  N o r b e r g ) ,  eine souveräne Zusammenfassung der Entwicklung 
bildhauerischer Kunst im Norden bis zum Beginn des 16. Jhs., wobei auch der 
hansisch-lübeckische Anteil an dem erhaltenen und bekannten Bestand von 
Kunstwerken in Holz, Stein und Metall eine angemessene W ürd igung  erfährt. 
Schließlich muß, als für die Leser unserer Zeitschrift wohl interessantester Ab
schnitt des Bandes, die Artikelgruppe Stadt (Stad) mit zahlreichen Zusammen
setzungen erwähnt werden. Dabei gute Übersichtsartikel zu Stadtbegriff und 
Städtewesen des Nordens allgemein (von B i r g i t t a  F r i t z ,  Sp. 545—554), 
für Norwegen (von G r e t h e  A u  t h e n  B l o m ,  vergleichsweise knapp, Sp. 
554—557), für Dänemark (von E. K r o m a n u .a . ,  Sp. 557—564), usw. Unter 
den zusammengesetzten Stichworten dieser Gruppe erscheinen besonders wesent
lich z. B. die Artikel über Stadtbebauung und Stadtplan (Stadsbebyggelse och 
stadsplan), von R. B l o m q v i s t  für Schweden (vorzüglich, einige gute Stadt
pläne im Text, Sp. 611—630), desgl. für Norwegen von H.-E. L i  d e n  und
H. S t i g u m  (Sp. 630—638), für Dänemark leider unverhältnism äßig knapp 
von E. K r  o m a n  und H.  S o g a r d  (Sp. 638—641) und für F innland von 
A. 0  j a (641—643), dazu in Sp. 643—652 ergänzende Beiträge über städtische 
Haus- und Hofnamen; zur gleichen Gruppe sind noch zu zählen die Artikel 
Stadtkirche und (Kirch-)Gemeinden (Sp. 655—666, dabei Angaben über Patrozi
nien) und Städtenamen (Sp. 669—681). Zur rechtlichen Seite des Städtewesens, 
wozu schon etliche Beiträge in früheren Bänden vorliegen, sind noch erwähnens
wert die Artikel über Stadtprivilegien (Sp. 681—691), Stadtrecht (Sp. 691—698; 
hier überwiegend im Sinne von ius civile gemeint), Stadtsiegel (Sp. 698—712, 
einige wenige Abb.) und schließlich ein knapper Übersichtsartikel Stadtsteuern 
(Stadsskatter, Sp. 712— 722). A. v. B.

A n t h o n y  T u c k  schildert in seinem Aufsatz So?ne Evidence for Anglo- 
Scandinavian Relations at the End of the Fourteenth Century (Medieval Scan- 
dinavia 5, 1972, 75—88), die schmalen Verbindungen Dänemarks und besonders 
Norwegens zu England auf wirtschaftlichem, politischem und kirchlichem Gebiet 
(besonders seit dem Schisma). Die auf Betreiben Königin M argaretas  angebahnte 
nähere Verbindung durch die H eirat Eriks von Pommern mit Philippa, Tochter 
Richards II., ordnet er politisch in das Geflecht dynastischer Beziehungen Mittel
und Nordeuropas ein. M argaretas Plan, mit der englischen H eira t ihres Erben 
Erik den deutschen und hansischen Einfluß in Skandinavien zurückzudrängen, 
hatte eine Begünstigung des englischen Handels in Bergen auf Kosten der 
Hanse zur Folge. Beigefügt ist eine nur die allernötigsten Informationen ent
haltende Tafel über die dynastischen Verbindungen dieser Jahre. / .  Goetze
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B e a t a  L o s m a n ,  Drottning Margaretas ekonomi och donationspolitik 
(Scandia 38/1, 1972, 26—58; dt. Zusammenfassung). — Die Vfn. untersucht, 
im Rahmen einer recht kritischen Auseinandersetzung mit M. Linton (vgl. HGbll 
90, 1972, 72 ff.), Königin M argaretas Wirtschaftspolitik und ihre Schenkungen 
an Kirche und Adel. Entgegen Lintons A nnahm e zeigt sie, daß die Königin 
auch noch nach 1385 und ebensowohl nadi 1400 unter dem Druck finanzieller 
Verpflichtungen und politischer Absichten stand, um derentwillen mächtige Helfer 
durch Schenkungen gewonnen werden mußten; dazu kam auch noch eine sicher 
religiös motivierte Freigebigkeit gegenüber der Kirche. Schuldenfrei ist M arga
reta während ihrer ganzen Regicrungszeit nicht geworden. Aber ihre politischen 
Ziele hat sie „durch eine Kombination von diplomatischem Können und Z a h 
lungsbereitschaft, wenn auch die Mittel nicht immer ihre eigenen w aren“ (57) 
erreichen können. A .v .B .

A r t h u r  I m h o f ,  Befolkningsutverklingen i Norden pä 1700— teilet (Syd- 
svenska Medicinhistoriska Sällskapets Ärsskrift 1972, 97— 120; deutsche Zusam
menfassung). — Der Aufsatz gibt ein ansprechendes Bild der demographischen 
Forschungsmöglichkeiten, welche die frühen und umfassenden statistischen M a
terialien der nordischen Länder bereits für das 18. Jh. eröffnen. Die anders
artige Bevölkerungsstruktur des vorindustriellen Zeitalters, die — oft gegen
seitig bedingten — Abhängigkeiten der Bevölkerungsentwicklung von E rn te
erträgen, Epidemien und mehrjährigen Klimaschwankungen werden einleuchtend 
dargelegt, die teilweise kuriosen bevölkerungspolitischen M aßnahmen der Staats
führungen beispielsweise angedeutet. Mit Recht betont der Vf., daß die Schlüsse 
aus diesen Quellen von allgemeineuropäischer Bedeutung sind. A. v. B.

DÄNEM ARK. N i e l s  S k y u m  N i e l s e n ,  Kvinde og Slave  (Kopen
hagen 1971, Munksgaard, X II ,  373 S., zahlr. Abb. im Text). — Das Buch ist 
der Versuch einer im Sinne der Neuen Linken fortschrittlichen Geschichte des 
dänischen Hochmittelalters (ca. 1085— 1250); daher erscheinen im Titel „Frau 
und Sklave“ als Repräsentanten der mißhandelten Unterschichten, welche die 
normale Geschichtsschreibung „verschweigt“. Das Wenige, was die Quellen über 
die Daseinsbedingungen der Unterschichten wirklich zu sagen haben, wird dem 
gemäß sorgfältig zusammengestellt, aber dieses naturgemäß mehr als dürftige 
M aterial wird darüber hinaus mit einer Fülle emotionaler U rte ile  und mit 
zahlreichen Hypothesen in sozialagitatorischer Terminologie garniert. Indem 
offenbar alle unfreien Bevölkerungselemente unter den Sklaven-Begriff subsum- 
miert werden, gewinnt man den Eindruck, daß das hochmittelalterliche Dänemark 
noch in das System der „Sklavenhaltergesellschaft“ gehört. Gleichwohl kann 
bemerkt werden, daß es dem Buch durchaus nicht an wertvollen und lehr
reichen Abschnitten fehlt, so insbesondere zur Geschichte der m ateriellen Kultur 
und des Kirchenwesens. Bemerkenswert bei einer solchen knappen Übersichts
darstellung sind auch die relativ reichhaltigen Anmerkungen mit L itera tu r- und 
Quellenhinweisen, die in einer ungebräuchlichen, für den Leser sehr bequemen, 
buch-ökonomisch aber gewiß unvorteilhaften Weise am Rand neben dem Text 
angebracht sind. — Die in unserer Zeitschrift interessierenden norddeutsch
hansestädtischen Zusammenhänge finden knappe Behandlung in den letzten A b
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schnitten (276 ff.): die valdemarische Expansions-, Innen- und Finanzpolitik, 
die Vorgänge in Livland-Estland, die Entwicklung des Fernhandelssystems der 
deutschen Ostseestädte (308 ff.) und der dänisch-deutschen Wirtschaftsbeziehun
gen erfahren im allgemeinen zutreffende Schilderung, unvermeidliche kleine 
Ungenauigkeiten bedürfen keiner Erörterung. Störend ist, daß manche bemer
kenswerte oder fragwürdige Einzelheiten hier mit Hinweisen auf den noch nicht 
erschienenen Band I 6 des Diplomatarium Danicum belegt werden (!). Ärger
licher ist aber auch in diesen Zusammenhängen der Ton des Werkes, in dem 
man den gelehrten und wissenschaftlich hochangesehenen Verfasser (vgl. etwa 
HGbll 82, 182, 83, 245, 88, 340, u. ö.) kaum wieder erkennt, wenn etwa der 
Schwertbrüderorden als „eine A rt christlicher M affia“ bezeichnet wird (281), 
oder als Hauptprobleme der valdemarischen Finanzpolitik die Fragen genannt 
werden, „wie viel man bei Bauer und Bürger holen kann und wie dieser Über
schuß unter den Höchstprivilegierten verteilt werden kann“ (301), usw.

A . v. B.

Diplomatarium Danicum , 3. Raekke 7. Bd., 1364— 1366, bearb. v. C. A. 
C h r i s t e n s e n  und H e r l u f  N i e l s e n ,  dt. Texte  von Peter Jorgensen f  
(Kopenhagen 1972, Munksgaard, X X , 493 S.). — Der Band bringt zwar nicht 
viel Neues oder bisher ganz Ungedrucktes, jedoch wiederum eine Reihe besserer 
Drucke (z. B. gegenüber den H R  hinsichtlich der umfänglichen Dokumentation 
zum Stralsunder Waffenstillstand von Juni 1364, Nummern 116— 129) und 
mehrere Umdatierungen mit meist einleuchtender Begründung (Nr. 59 =  Lüb. 
UB IV 98; Nr. 375 =  Meckl. UB X IV  8476; Nr. 376 =  Lüb. UB III  554) von 
denen indessen nur die N eudatierung bei Nr. 375 von 1358 Apr. 10 auf 1366 
Apr. 14 neues Licht auf die norddeutschen fürstlichen Bündniskombinationen 
der Zeit wirft. Von bisher Ungedrucktem seien vermerkt: die meisten Stücke 
in Sachen der von Karl IV. an König Valdemar A tterdag  verliehenen Lübecker 
Reichsstcucr (Nummern 4, 131, 144, 153, 154, 157, 289, 428), einige Einträge aus 
Lübecker, Rostocker und anderen Stadtbüchern und andere U rkunden über 
private dänisch-deutsche Beziehungen, darunter von einem gewissen Interesse 
Nr. 451, eine Verpflichtung des Lübecker Predigerkonvents zum Abhalten von 
Seelmessen und Jahrgedächtnisfeiern zugunsten des bekannten dänischen Großen 
Stig Andersen. Auffallend ist auch in diesem Band der relativ geringe Umfang 
an originär dänischer Überlieferung. A .v .B .

E. L a d e w i g  P e t e r s e n ,  Historiske textet 9 til brug for unclervisningen i 
historieforskningens metodelaerc (Kopenhagen 1972, Munksgaard, 221 S.). — 
Eine didaktisch-methodologische Quellensammlung aus der dänischen Geschichte 
des 14. bis 17. Jhs. kann hier natürlich nur am Rande erwähnt werden, so an
regend sie auch für deutsche Leser sein kann. Sie beginnt mit einem Beispiel 
der Auswertung von Quellen zugleich als Überreste und als Berichte („Tradi
tion“) anhand zweier Grabsteine und eines Epitaphs über ein und dieselbe 
Person. Zwei Hauptabschnitte bringen dann zu je  10— 12 historischen Ereignis
sen und Vorgängen jeweils eine Gruppe verschiedener Quellenaussagen aus den 
beiden Gattungen der Überreste und der Tradition, an denen gezeigt werden 
soll, welcher Aussagewert und welche Rekonstruktionsmöglichkeiten gegeben sind 
und wie sich an der Zusammenstellung der Forschungsprozeß exemplarisch ver-
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folgen läßt. Der Gedanke einer Quellensammlung mit solcher Zielsetzung er
scheint fruchtbar und ist mit großem Geschick verwirklicht. Viele der ausge
wählten Quellengruppen enthalten auch deutsch-hansische oder handelsgeschicht
liche Bezüge; genannt seien nur die beiden Gruppen „Portbooks und Sundzoll
rechnungen 1614—22“ (40—47) für den kritischen Vergleich waren- und schiff
fahrtsstatistischer Quellen, sowie die Quellen zur nordischen Unionskrise und 
Königswahl von 1448 ff. (78—84), wozu auch mehrere deutsche Quellentypen 
herangezogen werden. A .v .B .

M i k a e l  V e n g e ,  Christian 2.s fald. Spillet om magten i Danmark jannar 
— februar 1523 (Odense University Studies 6, Odense 1972, 218 S.), sucht eine 
Antw ort auf die Frage, von wem der Sturz Christians II. im Jah re  1523 einge
leitet worden sei. Viele gute Argumente weiß er für seine These ins Feld zu 
führen, daß die jütischen Reichsräte und nicht Herzog Friedrich I. von Gottorf 
oder die Lübecker die treibenden Kräfte gewesen seien. In der T a t  sprechen 
etliche Tatsachen dafür, so die wirtschaftliche Lage des Adels gerade in Jütland, 
die Umstände, unter denen die Koalition der Jü ten  mit Friedrich I. zustande 
kam, außerdem rechtliche Vorstellungen dieser Zeit. Dennoch vermögen die 
gewiß scharfsinnigen Deduktionen des Verf. nur einen Indizienbeweis zu liefern, 
da er sie hier verhältnismäßig selten auf eindeutige Quellenbclegc zu stützen 
vermag. Er hat auf die Benutzung ungedruckter Quellen verzichtet, und der 
pauschale Hinweis auf die entsprechenden Bände der Vejledende Arkivregistra- 
turer (202) hilft dem Leser in keiner Weise. Somit ist über die allgemeine 
politische Situation in Dänemark und Nordeuropa im F rüh jah r 1523 immer 
noch nicht das letzte, alle überzeugende W ort gesprochen M. Jessen-Klingenberg

E. L a d  e w i g  P e t e r s e n ,  Omkring herredagsmodet i Kebenhavn 1533. 
Studier over mal og midier i det danske rädsaristokratis politiske holdning 
(Kirkehistoriske Samlinger 1972, 24—57). — Dem „H erren tag“ in Kopenhagen 
im Sommer 1533, der Zusammenkunft der dänischen Räte, ist in der historischen 
Forschung seit langem mit Recht große Bedeutung beigemessen worden, weil 
hier die Weichen für die künftige Innen- und Außenpolitik Dänemarks in dieser 
Z eit des Umbruchs gestellt wurden. Die W ah l des Königs, des Nachfolgers 
Friedrichs I. — zur W ahl standen dessen unmündiger Sohn Hans und Herzog 
Christian — wurde damals verschoben. Der Verf. kommt zu dem Schluß, daß 
es weniger konfessionelle Bedenken als vielmehr politische und insbesondere 
kirchenpolitische Motive waren, die den Entschluß der Räte herbeiführten. Dabei 
spielt auch der Status Norwegens eine wichtige Rolle, zu dessen König sich 
Christian auch wählen lassen wollte. Nicht zuletzt aufgrund außenpolitischer 
Notwendigkeiten gab der Adel, d. h. der Rat, dem reichspolitischen Interesse 
den Vorzug vor standespolitischen Rüdesichten. Nach der G rafenfehde war die 
Zusammenarbeit mit dem König unabdingbar. M. Jessen-Klingenberg

SCH W ED EN . Für die hansische Geistesgeschichte ist eine Untersuchung von 
A r t u r  G a b r i e l s s o n  Zar Geschichte der mittelniederdeutschen Schrift
sprache auf Gotland, 1. Teil (JbVNddtSpr. 94, 1971, 41—82) von großer Be
deutung. Der Verf. gibt zunächst einen Überblick über die Rolle Gotlands für
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den Ost- und Nordseehandel; Einflüsse deutscher Kaufleute auf der Insel mach
ten sich seit dem 12. Jh. bemerkbar. Im Laufe des 13. Jhs. nahm das Gewicht 
der niederdeutschen Bevölkerung — vor allem in Visby — stark zu. Dabei 
war der rheinländisch-westfälische Anteil besonders groß (etwa 60 % ). Der 
Verf. stellt die gesellschaftlichen und rechtlichen Zustände ausführlich dar. Dann 
richtet er sein Augenmerk auf die Sprache in W isby bis 1350, wie sie sich seit 
1270 vor allem in Rechtsaufzeichnungen niederschlägt. Der Lautbestand wird 
in bezeichnenden Einzelheiten untersucht: Er zeigt vor allem westfälische Merk
male, aber auch einige skandinavische Ausdrücke und Laute. — Ein zweiter 
Teil der Untersuchung ist der späthansischen Zeit 1350— 1500 gewidmet. Wisby 
litt zwar unter den kriegerischen Auseinandersetzungen im Ostseeraum, blieb 
aber trotz aller Krisen der Stützpunkt des Hansehandels. Bei den untersuchten 
Schriftstücken handelt es sich um Urk. und Briefe, deren Entstehung dargcstellt 
wird, da die Eigenart der Schreiber sich auch in der Sprache niederschlägt. 
Die Untersuchung der Sprache in der hansischen Spätzeit wird im nächsten 
Band des Jahrbuchs folgen. H. Schw.

I n g e m a r  O l s s o n ,  Snäck-namn pä Gotland (Fornvännen 67, 1972, 180— 
208, 14 Abb. u. Pläne; engl. Summary), bringt Anhaltspunkte dafür, daß mehrere 
mit snäck- zusammengesetzte Ortsnamen an der gotländischen Küste nicht auf 
das Vorkommen von Schnecken und Muscheln zurückzuführen seien, sondern daß 
es sich um Hafen- oder Liegeplätze für Schiffe des Ledungsaufgebotcs, vielleicht 
auch für mittelalterliche Handelsfahrzeuge gehandelt habe (also abgeleitet von 
der Schiffstypenbezeichnung snaekkia, mnd. snicke, die auch im Spätmittelalter 
noch überwiegend für leichte Kriegs- und Dienstfahrzeuge verwendet worden ist).

A .v .B .

J a r l  G a l l e n ,  Helgcands i Visby — St. JakobY (Fornvännen 67, 1972, 19—34; 
engl. Summary), stellt, angeregt durch eine Diskussion auf dem Visbyer Sym
posium von 1967, die Frage, ob die Visbyer Heiliggeistkirche, die noch aus 
der ersten H älfte  des 13. Jhs. stammt, ursprünglich einem anderen Zweck, als 
dem einer Spitalkirche gedient habe, und weist darauf hin, daß das Gebäude 
noch auf Braun-Hogenbergs Stadtansicht des 16. Jhs. als Jakobikirche bezeichnet 
ist. Tatsächlich wird ein Heiliggeist-Hospital in Visby erst in den 1290er 
Jahren  erwähnt, während St. Jacobi bereits 1226 in einer Urkunde Wilhelms 
von Modena als Eigentum des Rigaer Bischofs genannt wird. Seit oder nach 
1367 gehörte die Kirche dem damals in die Stadt verlegten Zisterzienserinnen- 
kloster Solberga vor Visby, doch vermutet G. schon ältere Zusammenhänge; die 
Zuweisung zum Heiliggeistspital scheint erst ins 17. Jh. zu gehören. A. v. B.

L a r s  S j ö d i n ,  Nägra handlingar frän Stnretiden (Personhist. Tidskr. 67, 
1970, gedr. 1972, 104— 144), behandelt in einem ersten Teil dieser kommentierten 
Aktenpublikation u. a. die letzten Endes vergeblichen Versuche Sten Stures d. A., 
in die livländischen W irren  zwischen Erzbischof, Stadt Riga und Ordensland
meister im letzten Drittel des 15. Jhs. einzugreifen. In diesem Zusammenhang 
taucht als U nterhändler des Ordens in Schweden (1490—93) ein etwas zwie
lichtiger livländischer Prälat, Nicolaus Danckwerdi, auf; dessen hier abgedruckte
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spätere Beschwerdeschreiben an Ordensinstanzen werfen ein zwar einseitiges, 
doch nicht uninteressantes Licht auf die diplomatisch-außenpolitischen Kontakte 
zwischen dem schwedischen Reichsverweser und den livländischen Parteien.

A . v . B.

S v e n  K j ö l l e r s t r ö m ,  Gustav Vasa, Klockskallen och brytningen med 
Lübeck (Scripta minora regiae societatis humaniorum Iitterarum  Lundensis 
1969— 1970, 2—3, 152 S., dt. Zus.fass.). — Im Gegensatz zu den meisten früheren 
Bearbeitern wertet Kj. die D alarna-U nruhen von 1530/31 nicht lediglich als 
innerschwedische Angelegenheit (wobei materielle Not, Arbeitskraftprobleme 
oder der Unwillen gegen staatlichen Steuerdruck als Motive angegeben wurden), 
macht vielmehr — wie vor einigen Jahren  schon Ingrid H am m arström  — den 
Kausalzusammenhang zwischen der damals noch nicht ganz beglichenen Schuld 
gegen Lübeck und der 1531 beschlossenen Glockensteuer erkennbar. Zwar bleibt 
die genaue Höhe sowohl des Glockensteuerertrags (eine Glocke je  Kirche, ins
gesamt 90— 100 000 Mk. lüb.) wie auch der ursprünglichen Lübschen Schuld 
(Inthronisierungsdarlehen und Kriegslieferungen an Gustav Vasa von 110— 
120 000 Mk lüb.) weiterhin im dunkeln; dafür wird aber der historische Rang, 
ja  die geradezu epochale Bedeutung dieser Vorgänge im Rahmen der Außen
politik Gustav Vasas deutlich. H ierin liegt das wesentliche Ergebnis der Arbeit. 
Sie zeigt das Zwiespältige und Entscheidungsträchtige im Verhältnis Gustav 
Vasas zu Lübeck, die absolutistischen Techniken zur Um gehung und Beseitigung 
des alten schwedischen Volksrechts, die Sorge des jungen Herrscherhauses vor 
einem Bündnis zwischen inneren und äußeren Widersachern, auch die U surpa
torenempfindlichkeit gegen Prestigeverlust, besonders als die lübschen Gläubiger 
zu Bittstellern — um Hilfe  für Wullenwevers Krieg gegen die H olländer — 
geworden waren und glaubten, den schwedischen König mit dem Hinweis auf 
seine Dankesverpflichtung unter Druck setzen zu können. Bezeichnenderweise 
sind auf die Dauer nicht die frühprotestantisch-bürgerlichen K räfte  Bundesge
nossen Gustav Vasas geblieben, wie das bis zur Erhebung der Glockcnsteuer 
und kurze Zeit danach der Fall war, sondern Berufspolitiker wie Konrad von 
Pyhy, denen die schwedische Verbindung von Königsmacht und Kirchenregiment 
nicht ferner lag als das katholische Kaisertum. K. Friedland

A r t h u r  I m h o f ,  Über die Möglichkeiten internationaler Meinungsbeein- 
flussung um die M itte des 16. Jahrhunderts am Beispiel des großen Bauern- 
aufruhrs in Südschweden 1542/43 (VSW G 59, 1972, 153— 181), untersucht die 
Propaganda des 16. Jahrhunderts  — als möglicherweise einzig vergleichbares 
Teilgebiet des modernen Komplexes „öffentliche M einung“ — anhand des 
Schriftwechsels während der „Dacke-Fehde“, des Bauernaufstandes gegen Gustav 
Vasa in Smäland unter Führung von Nils Dacke 1542/43. Im M ittelpunkt 
stehen 11 „Artikel (der) uffrorischen Schmälender“, ein Falsifikat, m it dem die 
Krone Schweden auf dem W ege über Bremen den bedeutendsten Politiker der 
Zeit, L andgra f Philipp von Hessen, zu beeinflussen suchte. Bremen ließ sich 
durch Privilegienzusagen als Zwischenträger gewinnen. Die Sm äländer wurden 
u. a. verdächtigt, es mit den alten hansischen Wirtschaftsmächten und dem alten 
Exportsystem über blekingische H äfen  (Ronneby) zu halten, w ährend  Gustav

9 H G b ll.  91
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Vasa Kalmar und Nylödöse (für die Verbindung mit den Niederländern) 
förderte: hier und öfter wird der schwedische Frühmerkantilismus als Instrument 
des Staatsaushaus deutlich. — Entgegen den Vermutungen des Verfassers hat 
cs übrigens damals im Norden durchaus schon politisch-militärische Agitation 
mit drucktechnischen Mitteln gegeben, 1534/35 allein in drei Fällen (Lübeck 
gegen Dänemark und Schweden, Christoph v. Oldenburg gegen Christian III. v. 
Dänemark, Dänemark gegen Lübeck: vgl. Paludan-M üller I, W aitz  II und 
HR IV, 2). K. Friedland

H a n s  L a n d b e r g ,  L a r s  E k h o l m ,  R o l a n d  N o r d 1u n d  , S v e n
A. N i 1 s s o n , Det kontinentala krigets ckonomi. Studier i krigsfinansiering 
under svensk stormaktstid (Stockholm, Druck Kristianstad 1971, Läromedels- 
förlagen, 506 S.). — Das Buch, Ergebnis eines Forschungsprojektes zur Sozial- 
und Finanzgeschichte der schwedischen Großmachtzeit, führt Untersuchungen zur 
Kriegsfinanzierung des 17. Jhs. fort (vgl. H G bll 85, 1967, 238 und 86, 1968, 181) 
und ergänzt sie namentlich im Hinblick auf Methode und Mechanismus der 
Kriegsfinanzierung im eigentlichsten Sinne. Die drei Einzelbeiträge, die den 
größten Teil des Bandes füllen, sind demgemäß nicht chronologisch, sondern in 
thematischer Reihenfolge angeordnet. H. Landberg befaßt sich, unter dem Titel 
„Krieg auf Kredit — Schwedische Rüstungsfinanzierung F rüh jahr 1655“ (1 — 141), 
mit den besonderen Schwierigkeiten, welche die Aufrüstung bis Kriegsausbruch 
(des sog. Polnischen Krieges) deswegen verursachte, weil in diesem Stadium 
lediglich Eigenmittel und Kredite zur Verfügung standen: ein „Raubbau in der 
Erwartung ökonomischen Gewinns durch den K rieg“ (141) mußte betrieben 
werden, der nur durch die Sorge vor G efährdung der Kreditfähigkeit einiger
maßen begrenzt wurde und der von einem gewissen Augenblick der Aufrüstung 
an eine Automatik des offensiven Kriegsausbruches provozieren mußte. — Der 
zweite Beitrag, von L. Ekholm (143—270), deutet wiederum durch den Titel 
„Kontributionen und Kredite — Schwedische Kriegsfinanzierung 1630—31“ die 
nächste Etappe des Finanzierungsmechanismus der Kriegsführung an. H ier geht 
es um die erste offensive Periode nach Kriegsausbruch, die ersten anderthalb 
Jah re  von Gustav Adolfs deutschem Krieg, d. h. von der Landung  auf Usedom 
bis zur Schlacht bei Breitenfeld. Noch reichen die Mittel nicht aus, um den Krieg 
durch sich selbst zu finanzieren. Anleihen und Kontributionen werden ergänzt 
durch Eigenmittel aus dem schwedischen Machtbereich (W aren, Zölle, Lizenzen): 
sie erfordern ein kompliziertes System eines riesigen Wechsel-Transfernetzes, 
das zuweilen an Wechselreiterei gegrenzt haben dürfte. Ebenso wie bei der 
Vorfinanzierung im Aufrüstungsstadium beruhte das Funktionieren des Systems 
weitgehend auf dem Kredit und den Dispositionsfähigkeiten staatlicher Bevoll
mächtigter und Faktoren und privater Wechselkaufleute an den großen Geld
plätzen, vor allem Amsterdam und Hamburg. Die Person des Ham burger Resi
denten in den 1650er Jahren, Vinzent Möller, ist in diesem Zusammenhang 
von besonderem hanseatischen Interesse (vgl. namentlich 91 ff.). — D er dritte 
Abschnitt, „Krieg durch Beauftragte“ (271—451) von R. N ordlund zeigt am 
Beispiel des Kriegsabschnitts nach Gustav Adolfs Tod und dem Abschluß des 
Heilbronncr Bundes 1633 das Risiko, das bei V erlagerung des Schwergewichts 
von Kriegführung und Finanzierung auf D ritte  entstehen konnte. Die Kriegs-
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finanzierung aus drei Quellcngruppen (aus dem Recht der Eroberung gewonnene 
Mittel, solche aus Vertragsleistungen der Verbündeten, Subsidien) funktionierte 
doch nur unbefriedigend, weil die Interessen und die Leistungen der Heil- 
bronner Bundesverwandten von den optimistischen Erwartungen der schwedi
schen Führung erheblich abwichen, wozu auch die Strukturveränderungen im 
militärischen Gesamtaufgebot sowie die eigentümliche Donationspolitik der 
schwedischen Krone in Süddeutschland (vgl. die Liste 423 ff.) beitrugen. — So 
aufschlußreich die drei Beiträge für sich sind, so liegt der besondere W ert  des 
Buches gerade für den deutschen Leser doch in dem, dankenswerterweise auf 
deutsch verfaßten und bescheiden als „Zusammenfassung“ bezeichneten Schluß
aufsatz von Sven A. Nilsson: „Kriegsfinanzierung während der schwedischen 
Großmachtzeit“ (453—479). H ier werden die Probleme und Ergebnisse der drei 
Einzelstudien nicht nur übersichtlich resümiert und in innere V erbindung ge
bracht, sondern die Linien werden weitergezogen in das Feld von Großmacht
politik und Staatsfinanzierung des 17. Jhs.; zu deren Verständnis träg t der 
Band sehr wesentliches bei. A .v .B .

S i g m u n d  G o e t z e ,  Die Politik des schwedischen Reichskanzlers Axel 
Oxenstierna gegenüber Kaiser und Reich (Beiträge zur Sozial- und W irtschafts
geschichte, hg. v. W . Koppe, Bd. 3, Kiel 1971, Mühlau, 410 S.). — Die breit 
angelegte Darstellung der schwedischen Deutschlandpolitik im Dreißigjährigen 
Krieg vor dem H intergrund der europäischen Staatenentwicklung und  des deut
schen Reichs- und Territorialsystems stellt und erörtert Fragen, die schon oft 
Gegenstand der historischen Diskussion gewesen sind: die der religiösen M oti
vation Gustav Adolfs, seiner letzten Pläne in Deutschland, der von Axel 
Oxenstierna angestrebten Friedensziele, des Verhältnisses zu den  deutschen 
Bundesgenossen usw. Der Vf. gelangt gegenüber der bisherigen Forschung zu
weilen zu bestimmteren und eindeutigeren Auffassungen, die er vielfach durdi 
Äußerungen des Kanzlers selbst belegen kann, ohne daß man sich gleichwohl 
immer für überzeugt erklären mag; Urteile werden übrigens gelegentlich in 
einer etwas absprechend-saloppen Diktion vorgetragen, die der gewaltigen Pro
blematik der Vorgänge und ihrer letzten Motive nicht ganz adaequat sind 
(z. B.: S. 66 Joh. A dler Salvius, ein Mann, „dem kaum eine andere Dreieinigkeit 
heilig war, als die von Taler, Pfund und Groschen“ ; S. 98, zur Erneuerung des 
Bärwalder Subsidienvertrages F rüh jahr 1633, „Unter diesen U m ständen  mußte 
der Gallier wohl oder übel noch einmal mit dem nordischen W o lf  heulen“). 
D er Hauptwert des Buches liegt sicher in der Auswertung eines g roßen  Quellen- 
materials und einer zahlenmäßig eindrucksvollen Literatur. Eine moderne Ge
samtdarstellung des Themas in diesem Um fang — wobei übrigens dankenswer
terweise auch die Komplikationen durch die dänische Politik stets sorgfältig 
beachtet und berücksichtigt werden — fehlte bisher in Deutschland. Sie ist daher 
zu begrüßen. Einzelheiten können hier nicht erörtert werden. Die politische und 
wirtschaftliche Situation der Hansestädte im Spannungsfeld zwischen Kaiser, 
Schweden und Dänem ark wird knapp, aber zutreffend beschrieben, Axel Oxen- 
stiernas stets unverändert mißtrauische Haltung ihnen gegenüber, auch noch 
und gerade bei den westfälischen Friedensverhandlungen (229 f.), w ird  zutreffend 
hervorgehoben. A. v. B.

9*
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Ä k e  G. S j ö b e r g ,  Den gotländska kalkbränningens genombrott — ga?nla 
synpunkter och nya  (GotlArk. 1972, 39—54; engl. Summary), behandelt die im 
17. Jh. aufblühende gotländische Exportindustrie mit gebranntem Kalk, während 
bis dahin im wesentlichen der ungebrannte Kalkstein als Baumaterial ausgeführt 
worden war. Hauptabnehmer sind Landschaften und Städte der südlichen Ost
seeküste, von Holstein bis Preußen und Kurland (Karte S. 47, Ausfuhrtabellen 
nach U m fang und Bestimmungsorten S. 49). Bemerkenswert ist der große Anteil 
von Kleinfahrzeugen aus Sonderburg und Stolp an der Verschiffung des Kalkes; 
ferner, daß Lübeck und holsteinische Städte gegenüber Gotland ökonomisch 
stark genug waren, um Fortsetzung der weniger lohnenden Kalksteinzufuhr zu 
erzwingen, weil man den Stein erst selbst am Ort brennen wollte. A .v . B.

N O R W E G E N /IS L A N D . G r e t h e  A u  t h e n  B l o m , Sam kongedom m e— 
Enekongedomme — Häkon Magnussons Hertugdomme (Det Kgl. Norske Vidcn- 
skabers Selskab, Skrifter No. 18, 1972, Oslo 1972, 87 S., mehrere Abb.; dt. 
Zusammenfassung). — Die lehrreiche verfassungsgeschichtliche Untersuchung 
über die Entwicklung von Doppelkönigtum, Einkönigtum, Reichsjarl- und H er
zogtum im norwegischen Hochmittelalter ist hier nur zu erwähnen wegen der 
Ausführungen über die politische und reichsrechtliche Stellung des jungen „dux“ 
Häkon Magnusson neben seinem Bruder König Erik. Sie spielte ja  eine Rolle 
auch im Zusammenhang der Auseinandersetzungen und V erhandlungen zwischen 
Norwegen und den deutschen Städten in den 1280er und 1290er Jahren  (vgl. 
besonders S. 60 ff. die Ausführungen über Häkons Stellung als Mitregent in der 
Kriegs- und  Handelspolitik). A. v . B.

E r l i n g  L a d e w i g  P e t e r s e n ,  Frederik /, Tyge Krabbe og Vincens 
Lunge (D H T 12. R., Bd. VI, 1972, 101— 149). — Im Jah re  1536 endete de jure 
und de facto Norwegens eigenständige Rolle in der U nion  mit Dänemark. Der 
Verf. rekonstruiert und interpretiert die Politik der norwegischen sowie der 
dänischen Räte (1525— 1530), die durch verwandschaftliche Beziehungen und 
standespolitische Interessen eng miteinander verbunden waren, so etwa der 
Norweger Vincens Lunge mit dem Dänen Tyge Krabbe. Indessen setzte sich 
im dänischen Rat zunehmend die Ansicht durch, daß die Union mit dem nörd
lichen Nachbarn aus außenpolitischen Gründen aufrecht erhalten und gefestigt 
werden müsse. D arin stimmte er mit Friedrich I. überein. Dam it aber Norwegen 
nicht zu einer Machtbasis des Königs würde, nahmen die Räte beider Reiche 
1529 Verhandlungen über die Unionsfrage auf, die allerdings aufgrund konfes
sioneller und kirchenpolitischer Gegensätze schließlich scheiterten.

M. Jessen-Klingenberg

H a r a l d  S. N a e s s  /  S i g m u n d  S k a r d  (H gg.): Studies in Scandi- 
navian-American Interrelations, dedicated to E i n a r  H a u g e n  (Americana 
Norvegica III, Oslo 1971, Universitetsforlaget, 390 S.). — Das Amerika-Institut 
der Universität Oslo legt mit dem dritten Band seiner verdienstvollen Reihe 
zur interdisziplinären Amerikawissenschaft zwanzig Beiträge von Wissenschaft
lern diesseits und jenseits des Atlantik  vor, die die Geschichte der skandinavisch
amerikanischen Beziehungen in verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen
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Aspekten aufschlußreich beleuchten. Die Sammlung ist als Festschrift zum 65. 
Geburtstag des prominenten amerikanischen Linguisten Einar Haugen, H arvard  
University, angelegt.

Die Beiträge lassen sich folgendermaßen gruppieren: (1) Drei Aufsätze sind 
der skandinavischen Amerikaauswanderung gewidmet. (2) Eine größere Zahl 
von Beiträgen betrifft das skandinavische Bevölkerungselement in Nordamerika, 
seine Entwicklung und seine Leistungen. (3) Fünf Aufsätze erörtern die Am erika
rezeption skandinavischer Schriftsteller. (4) Der Skandinavienrezeption von Am e
rikanern gelten zwei Aufsätze. (5) Locker nur fügt sich in diese G ruppierung 
ein Aufsatz über Linnes Schüler in Amerika, wobei aber immerhin frühe K ultur
beziehungen über den Atlantik hinweg am Einzelfall aufgewiesen werden. 
Überhaupt stellt die Sammlung trotz der vielen fachspezifischen Einzclakzente 
einen abgerundeten Komplex dar, der in der Zusammenstellung gut gelungen 
ist und der die Zufälligkeit von Beitragsthemen, die Festschriften naturgem äß 
eigen ist, in sich weitgehend aufhebt.

Das besondere Interesse der Leser der HGbll. dürfte dem ersten Thcmcn- 
bereich gelten. Die überseeische Massenauswanderung von Europäern aller 
Nationen im 19./20. Jah rhundert  stellt ein bedeutsames sozialgeschichtliches 
Phänomen dar, das in seinen Hintergründen, Verlaufsformen und Auswirkungen 
trotz zahlreicher Untersuchungsansätze bis heute nur ungenügend aufgearbeitet 
worden ist. Das hat zum Teil seinen G rund in methodischen Schwierigkeiten: 
der Mangel an Geschlossenheit des Vorgangs stellt den Historiker vor schwierige 
Probleme einer systematischen Ouellenerfassung. Es gibt aber neue Forschungs
impulse in Amerika und in Skandinavien, die auch die deutsche Forschung zur 
Kenntnis nehmen und sich zu Nutze machen kann. Der Aufsatz von F r a n k l i n
D.  S c o t t  über die Assimilationsprobleme der Skandinavier in A m erika folgt 
zwar noch weitgehend konventionellen Bahnen. W ohl ist es notwendig, diese 
oft verniedlichten Probleme schärfer herauszuheben — über die Rückwanderung 
der Enttäuschten ist zum Beispiel immer noch wenig geschrieben worden —, 
und es ist andererseits auch richtig, das Assimilationsproblem in seiner allge
meinen Typik zu sehen — Ähnliches gab es in jedem Lande im Zuge der 
Land-S tadt-W anderung; aber bei der Erklärung, wie Skandinavier ihre P ro 
bleme in Amerika bewältigten, hilft ein Hinweis auf die angeblich fatalistische 
„Philosophie der W ik inger“ („man being alone against the elem ents“) nichts, 
sondern ist nur leeres Klischee (S. 34).

Neuland betritt hingegen I n g r i d  S e m m i n g s e n ,  die m it H ilfe  der 
Computertechnik die Emigrantenprotokolle der Stadt Bergen analysiert. Dabei 
handelt es sich um Auswandererlistcn mit Angaben über Reisekontrakt, Alter, 
Familienstand, bisherigen Wohnsitz, Geburtsort und Beruf, die seit 1874 erhalten 
sind. Durch eine klug programmierte Aufschließung der trockenen Statistiken 
gelingt ihr unter anderem der Nachweis, daß ein großer Teil der Bergener Aus
wandererfamilien nicht aus der eingesessenen Stadtbevölkerung stammte, son
dern zuvor aus dem Lande zugewandert war und offenbar den sozialen A n 
passungsproblemen in der Stadt durch Überseewanderung entgehen wollte. 
„Emigration by stages“ war bisher eine in der skandinavischen Forschung recht 
umstrittene These. Die Verfasserin dokomentiert mit ihrer Studie, d ie  M aterial- 
und Teilergebnisse aus einer größeren Arbeit im Vorwege darbietet, die Nütz-
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lichkcit der quantitativen Analyse. Freilich ist ihr auch bewußt, wo Grenzen 
liegen: Soziale H in tergründe der Emigration lassen sich an H and  dieser Sta
tistiken bis zu einem gewissen Grade erkennen. Um einen größeren Komplex 
von „pushw-Faktoren zu erfassen, ist aber eine allgemeine Untersuchung der 
demographischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen der Stadt Bergen 
nötig. Die „push“-Faktoren müssen ferner im Zusammenhang mit den „pull“- 
Faktoren gesehen werden, zum Beispiel mit der W erbetätigkeit der Schiffs
gesellschaften und nicht zuletzt auch mit den Lebensbedingungen, die Amerika 
zu bestimmten Zeiten zu bieten hatte (S. 61 f.). Auf die größere Arbeit Ingrid 
Semmingsens kann man gespannt sein.

Die quantifizierende Methode verwendet audi S t e n  C a r l s s o n  in seiner 
Studie über die Politik der Skandinavier in Minnesota. Es gelingt ihm auf
zuzeigen, wie sich das skandinavische Element um die Jahrhundertw ende politisch 
Zug um Zug in den Vordergrund schob und im Verhältnis zu seiner zahlen
mäßigen Stärke seitdem in politischen Positionen überrepräsentiert ist. W ährend 
dessen blieb das deutsche Element immer unterrepräsentiert, was Carlsson — 
wohl zu Recht — aus konfessioneller Uneinheitlichkeit, aus einem Mangel an 
politisdier Geschlossenheit bei den Einwanderern aus der Zeit vor der Reichs
gründung und sdiließlich auch aus einer im Vergleich zu den Skandinaviern 
weniger entwickelten Selbstverwaltungstradition erklärt (S. 264). Leider bietet 
Carlsson Fakten (W ahlkandidaturen, W ahlpropaganda und Wahlergebnisse) 
in einer Monotonie dar, die die Lektüre schwer erträglich macht. Muß die 
quantifizierende Methode, die zugegebenermaßen in ihrer Anwendung zunächst 
oft trocken und dürr ist — die Endergebnisse belohnen den A ufw and — zu 
solch langweiliger Geschichtsschreibung führen? Mindestens hätte  die politische 
Interessenlage hinter den Wahlstatistiken deutlicher gemacht werden können. 
Auch eine durchgängige Problemorientierung, die den Aufsatz von Ingrid Sem- 
mingsen auszeichnet, macht Historie interessanter.

Daß selbst in einer Zeit neuen Methodenbewußtseins der schlichte Bericht 
eines aus den Quellen rekonstruierten historischen Vorgangs an Anziehungskraft 
nichts verloren hat, beweist K e n n e t h  0.  B j o r k s  Aufsatz über Bella Coola. 
W ie sich norwegische Siedler des amerikanischen Mittelwestens noch einmal 
auf die W anderung begaben, um in einer Zeit agrarischer Depression (1894/95) 
am Pazifik eine ergiebigere und ihrem Ursprungsland Skandinavien ähnlichere 
dritte Heimstatt gründeten, liest sich höchst spannend. Dem Leser bleibt dabei 
Spielraum zu eigener Analyse: Es gab nicht nur eine „emigration by stages“ 
im Ursprungsland, sondern auch eine „immigration by stages“ im Aufnahm e
land. Dieser Komplex ist bekannter, aber er ist ebenfalls bisher kaum systema
tisch untersucht worden. In den Vereinigten Staaten steht die entsprechende 
Forschung erst in den Anfängen. So spannt sich von Bergen nach Bella Coola 
und von der Forschung Ingrid Semmingsens zu derjenigen Kenneth 0 .  Bjorks 
ein Bogen historischen Geschehens und historischer Aufgabensteileng, der andere 
Wissenschaftler zur Mit- und W eiterarbeit anregen kann. Ähnliches gilt auch 
für die anderen Themenbereiche des Bandes. G. Moltmann

H a n s  K u h n ,  Das alte Island (Düsseldorf 1971, Diederichs, 287 S.). — Das 
W erk von H. Kuhn ist als historische Einleitung (die bis zum Ende des 13. J a h r 
hunderts reicht) zu den Sagas usw. der Sammlung Thule  gedacht und schöpft
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seinen Stoff zugleich aus der intimen Kenntnis dieser Quellen. Das Schwer
gewicht liegt auf Themen wie Recht, Kultus, Dichtung usw. Aber über das 
Wirtschaftsleben, wie etwa den Handel, wird das Notwendige gesagt. Man 
bekommt ein gutes Bild von jener W elt, in die einiges später auch der hansische 
Schiffer und Kaufmann vorstoßen sollte. Dem im 13. Jah rhundert  errichteten 
„norwegischen Monopol“ für den H andel mit Island mißt Kuhn viel Bedeutung 
dafü r  bei, daß „unendlich viel Arm ut und Leid über das isländische Volk 
gebracht w urde“ (S. 49). Diese Einschätzung sollte man berücksichtigen, wenn 
man die damalige und spätere norwegische Entrüstung über die monopolistischen 
Methoden der Hanse-Kaufleute liest. R- S.

OSTEUROPA
(Bearbeitet von Norbert Angermann , Elisabeth Harder-Gersdorff und

Hugo Weczerka)

Die Monographien wie Aufsätze berücksichtigende Bibliographie zur osteuro
päischen Geschichte von K l a u s  M e y e r  — ein Verzeichnis der zwischen 1939 
und 1964 veröffentlichten Literatur in westeuropäischen Sprachen zur osteuro
päischen Gesdiichte bis 1945 (unter M itarbeit von J o h n  H.  L.  K e e p ,  
K l a u s  M a n f r a s s  und A r t h u r  P e e t r e  hg.  von W e r n e r  P h i l i p p .  
Bibliogr. Mitteilungen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin 
10, Berlin 1972, in Komm. bei 0 .  Harrassowitz, Wiesbaden, L, 649 S.) — berück
sichtigt Rußland/Sowjetunion, Finnland, Estland, Lettland, L itauen und Polen, 
also auch Länder, die Verbindung zum Hanseraum gehabt haben. Der Ertrag  
auf dem Gebiet der Rechts-, Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichtc 
ist zwar — gemessen an den über 12 000 Titeln, die dargeboten werden — 
gering. Es sind aber doch manche — z. T. an versteckter Stelle erschienene — 
Arbeiten nachgewiesen, die für den Hansehistoriker von Interesse sind, weshalb 
ihm dieses W erk empfohlen sei. H. W .

E S T L A N D /L E T T L A N D . D i e t e r  W o j t e c k i  hat aufschlußreiche Bei
träge  Zur Identität einiger livländischer Landmeister des Deutschen Ordens im
13. Jahrhundert geliefert (JbGMOst. 20, 1971, 40—68). E r kann glaubhaft 
machen, daß Andreas de Velven (Landmeister 1241) identisch ist mit Andreas 
von Stirlant/S tire  (Landmeister 1248— 1253), daß er aus dem Pinzgau stammt 
(Felben) und mit dem „fra te r“ Andreas von Felben personengleich ist, der seit 
1262 im Salzburgischen nachweisbar ist, 1275— 1282 als salzburgischcr Viztum. 
In diesem Zusammenhang fällt Licht auf die Litauenpolitik des DO. — W illi-  
kinus de Endorpe alias Wilhelm von Staden (Landmeister 1282— 1287) wird 
der erzbischöflich-bremischen Ministerialenfamilie von N indorf zugeordnet, die 
Burgmannen für Stade stellte. — Der Vorname Halt des Landmeisters von 
1290— 1293 weist auf den Raum um den Elm hin. Heinrich de  Dincelaghc 
(1295— 1296) stammt aus der niederadligen Familie von Dinslaken, die sich 
nach dem gleichnamigen niederrheinischen Reichshof nannte, G ottfr ied  Rogge 
vermutlich aus einer Ministerialenfamilie des Bistums Osnabrück. H. W .
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V. P ä v u l ä n s ,  Die Verkehrswege Lettlands im  13.—17. Jahrhundert 
(Satiksmes celi Latv ijä  X I I I —X V II gs. Riga 1971, Zinätne, 235 S., 54 Abb., 
12 Tab., 10 Ktn.). — Verf. charakterisiert die wechselnde Bedeutung der Transit- 
und Binnenwege Lettlands, wobei er die handels- und wirtschaftsgeschichtlichen 
Zusammenhänge aufzeigt, aber auch politischen Aspekten — u.a . den Ausein
andersetzungen um das Recht auf die Benutzung bestimmter Straßen — Raum 
gewährt. Erwartungsgemäß wurde der Düna ein besonders umfangreiches Kapitel 
gewidmet. Im Anschluß an die Behandlung der einzelnen W ege geht P. auf 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und die benutzten 
Transportmittel ein. Das W erk ruht auf breiter Quellen- und Literaturbasis 
und stellt eine beachtenswerte Forschcrlcistung dar. N. A.

Über archäologische Ausgrabungen auf dem Territorium der Dorpater Altstadt 
informiert V. T r u m m a l  (Arheoloogilised kaevamised T artu  vanalinna terri- 
tooriumil. In: T artu  Riikliku Ülikooli toimetised 258, T artu  1970, 3—32; dt. 
Zus.fass.). Die betreffenden Grabungen, die 1966 durchgeführt wurden, waren 
die ersten auf dem Gebiet der A lts tadt von Dorpat. Man stieß dabei vor allem 
auf Keramik des 13.— 16. Jhs. und auf Pflasterungen aus verschiedenen Epochen. 
Besonderes Interesse weckt die Feststellung, daß unmittelbar nach der Einnahme 
Dorpats durch die Deutschen die Auwiese des Embach, auf der die Altstadt 
gegründet wurde, durch Aufschüttungen um mehr als 2,5 m erhöht worden ist, 
so daß dort steinerne Gebäude errichtet werden konnten. Anschließend wurde 
ein Entwässerungssystem angelegt, das aus Holzröhren und mehreren Brunnen 
bestand. N. A.

V. V. D o r o s e n k o ,  Gutshof, Krug und Bauer in L ivland im  16.— IS. 
Jahrhundert (Myza, korema i krest’jan in  v Lifljandii X V I—X V III  vv. In: 
Ezegodnik po agrarnoj istorii Vostocnoj Evropy 1968 g, Leningrad 1972, Nauka, 
62— 75). — Aufgrund der wirtschaftlichen Dokumentation einer Reihe ver
schiedenartiger Besitzungen stellt D. ein starkes Ansteigen der gutsherrlichen 
Einkünfte aus dem Verkauf von alkoholischen Getränken seit der Zeit kurz vor 
der Mitte des 18. Jhs. fest. Dabei tra t speziell der Verkauf von Branntwein 
immer stärker in den Vordergrund. Die alkoholischen Getränke wurden in Liv
land (eventuell im Gegensatz zu Estland) überwiegend auf dem örtlichen Markt 
abgesetzt, wo der Gutsherr im Falle des Biers und des in Gutskrügen ausge
schenkten Branntweins das Anderthalbfache bis Doppelte der Summe einnahm, 
die er für die verwandte Kornmenge erhalten hätte. Da die Bauern die H aup t
abnehmer dieser Getränke waren, gelangt D. zu dem Schluß, daß  der Adel 
dank seines Brau- und Schankrechts im 18. Jh. eine sehr erhebliche Steigerung 
der „Feudalrente“ erzielte. N .A .

Die Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs von N o r b e r t  A n g e r 
m a n n  (Marburger Ostforschungen 32, M arburg /L ahn  1972, J. G. Herder- 
Institut, V III, 134 S., 1 Kte.), eine Ham burger Dissertation, die in ihren A n
fängen noch auf Paul Johansen zurückgeht, stellt eine wichtige Veröffentlichung 
zur Landesgeschichte und auch zur internationalen Stellung des alten Livland 
in der zweiten H älfte  des 16. Jhs. dar. Die Arbeit beruht — neben der ein
schlägigen Literatur — fast ausschließlich auf gedruckten Quellen, und es ist
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bemerkenswert, was A. aus diesen noch an neuen Nachrichten oder zumindest 
an neuen Deutungen herausholcn konnte. Das Buch zerfällt in drei Einzel
studien. Die erste behandelt „Die Motive der Eroberungspolitik Ivan Groznyjs 
gegenüber L iv land“ (1—24). Für unsere Fragestellung ist das Ergebnis A.s fest
zuhalten, daß das wirtschaftliche Moment, der Wunsch nach direkten H andels
beziehungen zum Westen, nicht das ausschlaggebende Motiv gewesen sei, sondern 
das russisch-livländische Verhältnis und das Herrschaftsstreben Ivans wesentlich 
zum Angriff auf Livland beigetragen haben. Die zweite Studie untersucht „Ivan 
Groznyjs Politik der Einverleibung des von ihm besetzten livländischen Gebiets“ 
(25— 70). H ier betritt A. Neuland, und er stellt z .T .  erstmalig bestimmte Fakten 
der russischen Besatzungspolitik zusammen. Für die russische Absicht einer stän
digen Festsetzung in Livland sprechen M aßnahmen wie die Vergabe von Dienst
gütern an Russen, die durchorganisierte Verwaltung und die G ründung orthodo
xer Kirchen (was allerdings teilweise auch durch die militärische Sicherung zu 
erklären ist); andererseits kann A. in manchen Städten auch das Fortleben 
deutscher Einrichtungen nachweisen, soweit dort deutsche Bürger in größerer 
Zahl verblieben waren. — Der dritte Teil befaßt sich mit dem innerrussischen 
W iderstand  gegen die Livlandpolitik Ivans. H. W .

D z . L i e p i n a , Der Kampf um Riga während des schwedisch-polnischen 
Krieges (1600— 1629) (Cina par Rigu poluzviedru kara laikä [1600.— 1629.]. In: 
L atv ijas  PSR Zinätnu Akademijas vestis 1972, 10, 44—56; russ. Zus.fass.). — 
In diesem Beitrag wird verdeutlicht, daß den Schweden bei ihrem Kampf gegen 
Polen im frühen 17. Jh. die Einnahme Rigas als Hauptziel vor Augen stand, 
was sich aus der strategischen, administrativen und wirtschaftlichen Bedeutung 
der Stadt erklärt. Deren führende Schicht sah sich aufgrund wirtschaftlicher 
Interessen zur Parteinahm e für die Polen veranlaßt und unterw arf sich den 
Schweden nur ungern, als diesen 1621 die Eroberung Rigas gelang. Außer der 
grundsätzlichen Frage nach den Motiven behandelt L. auch die faktische Seite 
der damaligen Auseinandersetzungen. N .A .

V. V. P a v u l a n ,  Die Politik der schwedischen Verwaltung in Livland im 
17. Jahrhundert bezüglich des Verkehrs, der Durchfuhr und der Wegewirtschaft 
(Politika svedskoj administracii v Vidzeme X V IIv .v  otnosenii putej soobsenija, 
tranzita  i doroznogo chozjajstva. In: SkandSborn. X V I, 1971, 48—61), betrachtet 
einen Teil der schwedischen Politik in den Ostseeprovinzen, der strategisch begrün
det war, jedoch zumindest in der zweiten H älfte  des 17. Jhs. ökonomisch wirksam 
wurde: verbesserte Land- und Wasserwege förderten den Zufluß von H andels
gütern aus dem Rigaer Hinterland. Der Aufsatz, der Funktion und Beschaffenheit 
kleiner Flüsse und Straßen in den Blick rückt, enthält bedauerlicherweise keine 
einzige Karte. E. H.-G.

Der A nteil der verschiedenen Länder Westeuropas am Handel der estnischen 
Städte im 17. Jahrhundert (UdeFnyj ves razlicnych stran zapadnoj evropy v 
torgovle estonskich gorodov v X V II veke. In: SkandSborn. XV, 1970, 7—24) ist 
CH. A. P i j r i m j a e  zufolge von der dem Gegenstand gewidmeten um fang
reichen internationalen Literatur noch nicht ermittelt worden. P. holt das nach. Er 
verarbeitet ihm zugängliche Zollbücher aus Pernau, Reval und N arv a  unter
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diesem Aspekt zu 11 Tabellen und zeigt, daß in Pernau und Reval die N ieder
lande den Handel beherrschten, während in N arva  Lübeck eine erstaunlich 
starke Stellung hatte: über 50 Prozent der Ausfuhren N arvas gingen nach 
Lübeck, 10 bis 20 Prozent nach Amsterdam. Die Einfuhren Narvas bestritt 
Lübeck 1666 zu 80 Prozent. Am Ende des Jhs. begann der englische Anteil 
am H andel Narvas zu wachsen. Die unterschiedliche Zuordnung der westlichen 
H andelspartner zu den estnischen Städten erklärt Verf. damit, daß über Pernau 
und Reval hauptsächlich Getreide des estnischen Hinterlandes ausgeführt wurde, 
während über N arva  die Produkte des russischen Marktes die Ostsee erreichten.

E .  / / .-G .

A r n o l d  S o o m  hat eine umfassende Untersuchung über D ie  Z un fthand
w erker in  R e va l im siebzehnten Ja h rh u n d ert  (Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien, Historiska Serien 15, Stockholm 1971, Almqvist & Wik- 
sell, 223 S.) vorgelegt. Das W erk beschreibt im ersten Kapitel nach Produktions
gruppen untergliedert Organisationen, Statuten (Schrägen) und berufliche Stel
lung von etwa 25 Revaler Zünften. Mehrere von ihnen bildeten sich erst im
17. Jh. Ihre Mitglieder, wie zum Beispiel die Tischler, M aler und Glaser, ge
hörten bis dahin Sammelzünften an. Das zweite Kapitel beschreibt die den 
üblichen Maßstäben entsprechende Berufsausbildung der H andwerker in Reval, 
das dritte das ausgeprägte Monopolinteresse der Ämter gegenüber Konkurrenten 
ihres Arbeitszweiges. Konkurrenz war auch W arenim port aus Finnland und dem 
Westen. Der Kampf des Rates gegen das Streben der Zünfte, den Kreis 
privilegierter Produzenten so klein wie möglich zu halten, bildet einen inhalt
lichen Schwerpunkt des Werkes: Das vierte Kapitel schildert in elementarer 
Klarheit den Streit, den der Rat zunächst mit einer Handwerksordnung von 
1655 gelöst haben wollte. Krieg und Pest verhinderten aber die Realisierung. 
Der Rat wollte neben den Verbrauchern (Preise, Qualitäten, Lieferfristen) 
besonders die nachwachsenden und hinzuwandernden H andwerker schützen. 
Dagegen wehrten sich die Ämter so zäh, daß ihnen erst 1662 der W ille  des 
Rates durch eine Resolution der schwedischen Reichsregierung aufgezwungen 
werden konnte. Für den Rat w ar das Sieg und N iederlage in einem. Das Recht 
der Reichsregierung, in Streitfällen den Schiedsspruch zu liefern, beschränkte die 
städtische Autonomie. Es setzte sich in diesem Prozeß durch und wurde für 
zukünftige Konflikte beansprucht. Es ist interessant zu sehen, daß Stockholm 
den Fall mehr als eine wirtschaftspolitischc und weniger als rechtlich relevante 
Affäre betrachtete: ihn behandelte eine Kommission von Reichsräten und nicht 
das für Kriminalprozesse zuständige Svea-Hofgericht. E . H .-G .

L IT A U EN . J  e r z y O c h m a n s k i ,  D ie  Schiefe B u rg  von W iln a . Versuch 
einer Lo ka lis ie ru n g  (Krzywy grod wilenski. Pröba lokalizacji. In: ZapHist. 
36, 1971, H. 2, 57—66, 1 Kartenskizze, dt. Zus.fass.). — In W ilna, in dem 
um St. Nikolai einst auch eine deutsche Kaufmannsgemeinde bestand, gab es im 
M ittelalter drei Burgen, von denen die 1390 von Deutschordensrittern abge- 
brannte „Schiefe Burg“ bisher nicht genau lokalisiert werden konnte. Verf. schließt 
aus zwei Urkunden von 1422 und 1469, daß diese Burg an  der W ilenka in der 
Nähe der „civitas Ruthenica“ von W ilna  gestanden habe, und zwar auf dem 
Platz des 1469 errichteten Bernhardinerklosters. H . W .
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A. S. J a n k j a v i ö e n e  ( J a n k e v i c i e n e )  spricht über Zwei Architekturdenk
mäler des 15. Jahrhunderts in Kowno (Dva pam jatnika architektury X V  v. v Kau- 
nase. In Architekturnoe nasledstvo 19, Moskau 1972, 3— 11). Dabei geht es um die 
Franziskaner- und die St. Nikolaikirche, die beide im gotischen Stil errichtet 
wurden. Von besonderem Interesse sind für uns die Ausführungen über die zu 
Beginn des 15. Jhs. auf Initiative des Großfürsten W itowt erbaute Franziskaner
kirche, denn sie w ar vor allem für die in der N ähe des Gotteshauses wohnenden 
preußischen, livländischen und sonstigen Hansekaufleute bestimmt. J. behandelt 
die Kirche unter kunstgeschichtlichem Aspekt und bietet Hinweise auf ihr Schick
sal. Der Beitrag ist durch Abbildungen und Skizzen illustriert. N .A .

POLEN. O s k a r  K o s s m a n n ,  Polen  im  M itte la lte r . Beiträge zur Sozial- 
und Verfassungsgeschichte (Marburg 1971, J. G. H erder-Institut, X IV , 458 S.). — 
Dieses wichtige Buch leuchtet in einer intensiven Auseinandersetzung mit der 
polnischen Forschung und aus genauer Quellenkenntnis heraus in die polnische 
Soziialstruktur des Mittelaltcrs hinein. Kossmann zeigt, wie es im frühen Hoch
mittelalter die Polarität von frei und unfrei gab. Die Freiheit beschränkte sich 
auf den Kriegerstand, der allerdings zweigeteilt war: W enige große nobiles 
standen vielen W lodyken gegenüber. Die W lodyken — vor allem ihre zweiten 
und dritten Söhne — waren aber für die bäuerliche Kolonisation etwa der 
„Zwischenstammesheiden“ wichtig. Diese Kolonisation erfolgte nicht nur auf 
herzoglichem, sondern auch auf kirchlichem und hochadligem Boden. Dabei kam 
es auch zur D orfgründung Freier nach polnischem Recht. Kossmann zeigt, daß 
die deutsche Ostkolonisation gewissermaßen Korrespondenzlinien in der pol
nischen Sozialstruktur fand und deren freiheitliche Elemente jedenfalls  für eine 
gewisse Zeit verstärken konnte. R . S .

Band 23 der Acta Poloniae Historica (Breslau /  W arschau /  Krakau /  
Danzig 1971, Zaklad  Nar. im. Ossolinskich, W yd. PAN, 203 S.), der ausschließ
lich Fragen der Schiffahrt und des Seehandels gewidmet ist, enthält neben A uf
sätzen (die gesondert angezeigt werden) fünf Berichte über polnische Forschun
gen sowie über Quellen zu diesem Themenkreis: L e c h  L e c i e j e w i c z ,  Sea 
Problems in Research into Early Medieval Poland (136— 149); H e n r y k  
S a m s o n o w i c z ,  Recherches polonaises sur Vhistoire de la Baltique au declin 
du M oyen Age (X I V e—X V e siecle) (150— 161); E d m u n d  C i e s l a k ,  Re
cherches polonaises sur Vhistoire maritime du X V  l e au X V l I l e siecle (162— 177); 
A l f r e d  W i e l o p o l s k i ,  Etudes de Vhistoire de Veconomie maritime en 
Pologne aux X I X *  et X X Q siecles (178— 191); C z e s l a w  B i e r n a t ,  Archive 
Materials for Polish History on the Sea (192—203). H. W .

Die Urkunde der polnisch-litauischen Partei des Bündnisvertrages m it den 
Staaten der Kalmarer Union vom Jahre 1419 existiert in zwei Ausfertigungen. 
Die eine ist dem Vertragspartner ausgehändigt worden und befindet sich im 
Rigsarkivet in Kopenhagen. Die zweite ist in der Czartoryski-Bibliothek in 
Krakau. Von letzterer war bisher nur eine zeitgenössische, vom Original etwas 
abweichende Abschrift publiziert; Z e n o n  N o w a k  hat nunm ehr den Text 
des Originals mit dem notwendigen A pparat veröffentlicht (Dokument strony 
polsko-litewskiej traktatu przymierza z panstwami unii kalmarskiej z 1419 roku. 
ln: ZapHist. X X X V I,  1971, z. 3, 65—73). H . W .
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W l o d z i m i e r z  D w o r z a c z e k ,  Perm ea b ilile  des barrieres sociales dans 
la Po logne du X V I e siecle  (APolHist. 24, 1971, 22—50), zeigt die Mög
lichkeiten und Praktiken eines sozialen Aufstiegs (und auch Abstiegs) in Polen 
auf. Zu den Personen und Familien, die in den Adelsstand aufgenommen 
wurden, gehörten u. a. reiche Bürger der großen Städte. U nter den letzten beiden 
Jagiellonen fanden die meisten Nobilitierungen von Bürgern in Danzig statt (11), 
es folgten Krakau (8), Thorn (5), Posen, Lemberg und Lublin (je 2). Dw. weist 
darauf hin, daß das Vermögen, die soziale und bis zu einem gewissen Punkt 
auch die politische Stellung der Danziger Bürger diese mehr an die Seite des 
Hochadels, der M agnaten, stellte als an die des niederen und mittleren Adels. 
In der Regel änderte sich die Lebensweise der Danziger Bürger durch die 
Nobilitierung nicht, wogegen in Krakau häufiger Umzug aufs Land, Polonisie- 
rung der deutschen und italienischen Namen und Aufgehen im Polentum vor
kamen. Eine gewisse Rolle spielte in Polen die Fälschung von Adelsbriefen. 
Am Rande erwähnt Dw. den Umzug von Bauern in die Stadt; er bewirkte aber 
nur in seltenen Fällen einen merklichen sozialen Aufstieg. H . W .

Der Beitrag von M. M a 1 e c k i , L e  rö lc  de C racov ie  dans Veconomie 
Polonaise aux X V I e, X V I l e et X V l I I e siecles (APolHist. X X I ,  1970, 108— 122), 
bringt für den Hanseraum höchstens eine negative Aussage: die ehemalige 
Hansestadt lag am Rande der damals in den Hanseraum  führenden Handels
routen; das oberungarische Kupfer nahm nur selten noch seinen W eg über 
Krakau nach Norden, sondern ging in Richtung Hamburg, und die Getreide
ausfuhr auf der Weichsel nach Danzig betraf nur die Mittel- und Unterweichsel.

H. W .

W egen des starken Getreideexports aus Polen über Danzig ist ein Hinweis 
auf den Aufsatz von L e o n i d  Z y t k o w i c z ,  G ra in  Y ie ld s  in  Po land , 
Bohem ia, H un gary  and S lovak ia  in the 16th to 18th C en tu ries , angebracht 
(APolHist. 24, 1971, 51— 72); der Verf. legt großen W ert  auf methodologische 
und komparatistische Fragen. H . W .

RUSSLAND. Im dritten Band der Reihe H isto rische H ilfsw issenscha ften  
(Vspomogatel’nye istoriceskie discipliny III, Leningrad 1970, Nauka) interessiert 
hier besonders der Aufsatz von I. E. K l e j n e n b e r g ,  D ie  Fo rm  der K au f- 
und Tauschgeschäfte im hansischen H and e l N ovgorods und P leskaus (Oformlenie 
dogovora kupli-prodazi i meny v ganzejskoj torgovle Novgoroda i Pskova, 
130— 150). Verf. vergleicht Handelsverträge des deutsch-russischen Verkehrs in 
Novgorod und Pleskau mit Verträgen, die zur gleichen Zeit zwischen Deutschen 
und Russen in N arva  geschlossen wurden. W ährend  die Hanse in ihren Kon
toren bis zum Ende des 15. Jhs. frühmittelalterliches Handelsgebahren diktierte, 
hatten ihre Rechtsansprüche in N arva keine Gültigkeit. Auf den Höfen in 
Novgorod und Pleskau durfte mit Russen nur W a re  gegen W are  gehandelt 
werden und Kreditgeschäfte, auch Naturalkredite, waren strikt untersagt. Den 
Kauf beaufsichtigte ein Zeuge, der das Einverständnis und dessen Bekräftigung 
(Handschlag) registrierte. Schriftlichkeit erübrigte sich, denn der Kauf war nicht 
revidierbar, nachdem sich der russische Käufer mit der W are  aus dem Kontor



Osteuropa 141

entfernt hatte. In N arva  aber wurde W are  auch gegen Geld verkauft. Hier 
schlossen Russen und Deutsche überdies Geschäfte, die kompliziertere Verträge 
und damit zugleich einen geschriebenen Text notwendig machten. Als Beispiele 
für solche Transaktionen nennt Verf. Kreditkäufe und den Absatz von Gütern, 
deren Tauglichkeit beim Kauf nicht feststellbar war (z.B. Samen). Für den 
zweiten Fall gab es ein Anfechtungsrecht, das Verf. anhand eines Briefes des 
Rates von N arva  an den Rat der Stadt Reval von 1479 (HUB X , 1907, Nr. 
752) darstellt und erläutert. In der Möglichkeit, Verträge anzufechten, sieht 
K. einen eklatanten handelsrechtlichen Fortschritt im Vergleich nicht nur mit 
dem Kontorhandel in Novgorod und Pleskau, sondern auch mit den Rechts
verhältnissen in Städten wie Ham burg und Lübeck. H ier kannte das Kaufmanns
recht die Anfechtung nur beim Viehkauf. — K.s Vergleich der handelsrecht
lichen Verhältnisse ist als Beitrag zur Geschichte des Funktionsverlustes der 
Handelskontore in Rußland und der Verlagerung des Ostwesthandels in die 
baltischen Häfen beachtenswert. — Handelsgeschichtlich relevant sind auch die 
komplizierten numismatischen Kalkulationen V. L. J  a n i n s , dessen Aufsatz 
über Birkenrindemirkunden und Probleme der Herkunft des Novgoroder Geld
systems im 15. Jahrhundert (Berestjanye gramoty i problema proischozdenija 
novgorodskoj deneznoj sistemy X V  v., 150— 179) versucht, die auf unterschied
lichem Münzfuß beruhende Novgoroder Doppelwährung des 15. Jhs. zu erklären. 
Da Quellen aus dem 13. und 14. Jh. bisher fehlten, haben einige wenige 
Birkenrindenurkunden aus dem 13. Jh., die Preise in altrussischen W ährungs
einheiten nennen, für die Forschung besonderes Gewicht. — Für das 17. Jh., 
das wegen der Intensivierung des Binnenhandels einen wichtigen Abschnitt der 
russischen Wirtschaftsgeschichte darstellt, hat A. S. M e l ’ n i k o v a  mit einer 
Systematisierung der Münzen A leksej Michajlovics (1645—1676) (Sistematizacija 
monet Alekseja Michajlovica, 1645— 1676, 201—217) eine vorbildlich klare U n 
tersuchung erarbeitet. Sie zeigt, daß die Münzreformen des wirtschaftspolitisch 
engagierten Zaren ohne Erfolg blieben. Es gelang nicht, die um laufenden silber
nen Kopeken, die als W erteinheit für den Kleinhandel zu groß und für den 
Großhandel zu klein waren, in ein Kurantgeldsystem zu überführen, das auf 
dem Silberrubel basierte. E . H .- G .

Über die Ausgrabungen auf dem Gotenhof in Novgorod liegt noch kein 
selbständiger Bericht vor. U nter dem Titel Groß-Novgorod. Archäologie, Ge
schichte und Kunst informieren jedoch V. D. N a z a r o v  und M.  A.  R a c h -  
m a t u 11 i n über eine 1971 in Novgorod abgehaltene Konferenz, auf der
E. A. R y b i n a einen Vortrag über die Grabungsergebnisse gehalten hatte 
(Novgorod Velikij. Archeologija, istorija, iskusstvo. Konferencija v Novgorode. 
In: IstSSSR 1972, 5, 242—247). Der W iedergabe entnehmen wir, daß  man im 
ausgegrabenen Teil des Hofes mehr als 1200 Gegenstände bergen konnte, die 
vielfach Parallelen im norddeutschen und baltischen Fundmaterial besitzen. U. a. 
wurden Überreste eines steinernen Turms und zweier Holzbauten freigelegt, 
die sich hinsichtlich der Bauweise und Balkenstärke von entsprechenden russi
schen Gebäuden unterscheiden. Die Funde gehören dem 14.— 15. Jh . an, als die 
ehemalige Niederlassung der gotländischcn Kaufleute dem St. Petershof unter
stand (vgl. HGbll 90, 161). N. A.
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Pleskau. Historische Skizzen (Pskov. Oferki istorii. Leningrad 1971, Lenizdat, 
367 S., zahlr. Abb.). — Dieser von I. P. S a s k o 1 ’ s k i j redigierte Band will 
einen Gesamtüberblick über die Geschichte Pleskaus vermitteln. Dabei soll zwar 
ein breites Publikum angesprochen werden, doch ist die Darstellung zuverlässig 
und aufschlußreich. Die von G. V. P r o s k u r j a k o v a ,  I. K.  L a b u t i n a  
und N.  N.  M a s l e n n i k o v a  stammenden Abschnitte über die vorpetrinische 
Zeit umfassen 126 Seiten. Im ersten Kapitel wird die Entstehung der Stadt mit 
der Entwicklung des Handwerks in Verbindung gebracht und auf das 8.—9. Jh. 
datiert. Den weiteren Ausführungen entnehmen wir, daß Pleskau größere Rechte 
als die anderen Beistädte Novgorods besaß und praktisch bereits in der 2. Hälfte 
des 13. Jhs. selbständig wurde. W ie außerdem nachgewiesen wird, hat Novgorod 
die Unabhängigkeit seines „kleinen Bruders“ schon vor dem in der Literatur 
immer wieder angeführten J ah r  1348 offiziell anerkannt. Die Macht lag in der 
Zeit der Selbständigkeit der „Vece-Republik“ in der H and  von etwa 20 Bojaren
familien. Zweifel weckt die These, daß die Einverleibung Pleskaus in den 
Moskauer Staat (1510) zu einem kulturellen Aufschwung geführt hat. W as die 
Behandlung des 16. und 17. Jhs. betrifft, ist darauf hinzuweisen, daß hier die 
sozialen Verhältnisse stärkere Berücksichtigung finden, wobei sich die bessere 
Quellenlage auswirkt. Die Darstellung der Zeit ab 1700 ist für uns ohne Inter
esse, da Pleskau nach der Eroberung der baltischen Küste durch Peter I. seine 
ehemalige Bedeutung als H andelspartner verlor. N. A.

Aufgrund von Ausgrabungen macht A. F. M e d v e d e v  Neues Material 
über Staraja Russa bekannt (Novye materialy o Staroj Russe. In: Archeolo- 
giceskie o tkrytija  1971 goda. Moskau 1972, Nauka, 36—38). Durch den Text 
einer der entdeckten Birkenrindenurkunden und entsprechende gegenständliche 
Funde werden wir daran erinnert, daß das mittelalterliche S tara ja  Russa ein 
Zentrum der Salzgewinnung und des Salzhandels war. N . A .

F. D. G u r e v i ü ,  Der korporative Zusammenschluß von Handwerkern in 
der altrussischen Stadt im Lichte archäologischer Quellen (Remeslennaja korpo- 
raeija drevnerusskogo goroda po archeologiceskim dannym. In: KSIA 129, 1972, 
31—36). — Verf.n möchte zur Beantwortung der umstrittenen Frage nach der 
Existenz von Zünften in der Alten Rus beitragen, indem sie auf Ergebnisse 
der Ausgrabungen von Novogrudok hinweist. Dort gab es ein W ohnviertel 
von Goldschmieden, die ihren Beruf über Generationen hinweg ausübten, Waffen 
besaßen und einen eigenen Begräbnisplatz benutzten. Diese H andwerker könn
ten im 12. und 13. Jh. eine Vereinigung gebildet haben, die zugleich eine 
militärische Formation darstellte. N. A.

Z. J u .  K o p y s s k i j ,  Das Magdeburger Recht in den Städten Weißrußlands 
(vom Ende des 15. bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts) (Magdeburgskoe 
pravo v gorodach Belorussii [konec X V  — pervaja  plovina X V II v.]. In: 
Sovetskoe slavjanovedenie 1972, 5, 26—41). — Verf. polemisiert gegen die von 
russischen und ukrainischen Autoren vertretene Auffassung, daß sich das Magde
burger Recht im Leben der osteuropäischen Stadt negativ ausgewirkt habe. Wie 
er darlegt, waren es oft die Stadtbewohner selbst, die um die Verleihung dieses 
Rechts baten, das Schutz vor der W ilkür des Adels gewährte  und die ständische
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Konsolidierung der Bürgerschaft förderte. Das neue Recht wurde allen bedeu
tenden und den meisten kleinen Städten W eißrußlands verliehen. In der Praxis 
der damit eingeführten Selbstverwaltung ergaben sich Abweichungen vom deu t
schen Vorbild, die K. mit dem Einwirken bestimmter Traditionen und w ir t
schaftlich-sozialer Vorgegebenheiten erklärt. N . A .

A uf Ausgrabungen der Jah re  1959 bis 1960 im Moskauer Kreml stützt sich
G. P. L a t y s e v a s  Aufsatz über Moskauer Handelsbeziehungen vom 12. bis
14. Jahrhundert (Torgovye svjazi Moskvy v X I I —X IV  vv. In: Drevnosti Moskovs- 
kogo Kremlja, Moskau 1971, Nauka, 213—230). Verf.n weist nach, daß sich die wich
tigste Außenverbindung über den Don und das Schwarze Meer auf Konstantino
pel und Italien richtete. Der Verkehr mit W esteuropa war zweitrangig. Tuche, 
Kupfer, Silber und Erzeugnisse des Kleingewerbes (z. B. gläserne Ringe) sind 
Funde, die dem W esthandel entstammen, den Novgorod monopolisiert hatte. 
Die Novgoroder Kaufleute erreichten Moskau über das Fürstentum T v e r \  Das 
frühe Interesse der Moskauer Großfürsten an westeuropäischen W aren  belegen 
Verträge mit Tver’, die für die Novgoroder freie Durchreise sichern. E. H.-G.

I. P. S a s k o 1 ’ s k i j widerspricht der in der Forschung anerkannten Version, 
daß Der Russisch-norwegische Vertrag des Jahres 1326 (Russko-norvezskij dogo- 
vor 1326 goda. In: SkandSborn. XV, 1970, 51—62) in der vorliegenden la te in i
schen Fassung aus dem 14. Jh. eine Abschrift des Urtextes sei. S. begründet, 
warum er den lateinischen W ortlau t für eine Übersetzung hält, die fälschlich 
das norwegische W ort „gam le“ mit antiquus statt vetus übersetzt. Dadurch blieb 
bislang verborgen, daß der Vertrag den Sinn hatte, Grenzen zu bestätigen, die 
nicht Jahrhunderte, sondern höchstens einige Jahrzehnte alt sein konnten. Zur 
Zeit des nur bruchstückhaft überlieferten ersten Vertrages zwischen Novgorod 
und Norwegen von 1251 gab es zwischen beiden Territorien noch keine feste 
Grenze. Im Tundragebiet der Halbinsel Kola bis nördlich zum Varanger Fjord  
wohnten Stämme, die sowohl Novgorod wie Norwegen tributpflichtig waren. 
D ie bislang nicht erkannte Bedeutung des Vertrages sieht S. darin , daß die 
Grenzen und M aßnahmen zu ihrem Schutz erstmals schriftlich anerkannt w ur
den. Der genaue Verlauf der Grenze geht allerdings aus dem T e x t  nicht her
vor. Der Vertrag ordnet überdies die Handelsbeziehungen zwischen Novgorod 
und Norwegen. Freien Zugang und Fortgang gestattet er norwegischen H ä n d 
lern nach Novgorod und Zavoloc’e. Zavoloc’e lag im N orden  des Novgoroder 
Gebiets am W eißen Meer und diente schon lange als Umschlagplatz im russisch
norwegischen Grenzhandel. E . H .- G .

N. A. K a z a k o v a  spricht über Frühe russisch-niederländische Handels
kontakte (Rannie russko-niderlandskie torgovye kontakly. In: Isslcdovanija  po 
social’no-politiceskoj istorii Rossii. Sbornik statej pam jati Borisa Aleksandro- 
viöa Romanova, Leningrad 1971, Nauka, 81—88). Verf.n geht au f  vereinzelte 
Nachrichten über das Auftreten von H olländern in Novgorod aus den Jah ren  
1426 und 1432 ein und behandelt die hansisch-livländischen Bestrebungen jener 
Zeit, Kontakte zwischen niederländischen und russischen Kaufleuten zu ver
hindern. Da schon Goetz und Vollbehr diesbezügliche Hinweise geboten hatten, 
e rfährt der deutsche Leser kaum etwas Neues. N . A .
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I. S. S a r k o v a ,  Bemerkungen zu den russisch-italienischen Beziehungen im 
15. und 1. Drittel des 16. Jahrhunderts (Zametki o russko-itarjanskich otnoseni- 
jach X V  — pervoj treti X V I v. In: Srcdnie veka 34, Moskau 1971, 201—212). — 
Dieser Beitrag sei hier erwähnt, weil er — neben anderen Zielen — einen 
Überblick über den italienisch-russischen W arenverkehr des 14.— 16. Jhs. bieten 
will. Auf knappem Raum (203—206) stellt 5. zahlreiche diesbezügliche Nach
richten zusammen, wobei auch die W arenverm ittlung durch die Hanse zu ihrem 
Recht kommt. jV. A.

M. B e r i n d e i , Contribution ä V etude du commerce ottoman des fourrures 
moscovites. La route moldavo-polonaise 1453—1700 (Cahiers du Monde russe 
et sovietique 12, 1971, 393—409). — Pendant certaines periodes, notamment 
apres le debut du X V Ie  siecle, ces fourrures etaient acheminees vers la Turquie 
par Lwow sur des routes situees aux confins extremes de Fespace commercial 
hanseatique. Les specialistes du commerce des fourrures tircront profit des 
renseignements fournis par les documents d’origine turque. P. J.

N o r b e r t  A n g e r  m a n n  behandelt Einwirkungen des frühen deutschen 
Kupferstichs auf den russischen Buchschmuck (Israhel van Meckenem und der 
deutsche Kupferstich des 15. Jahrhunderts, hg. vom Verein für Heimatpflege e.V. 
und der Stadt Bocholt, Bocholt 1972, 123— 129). In dem Beitrag geht es um 
Kopien deutscher Kupferstiche in russischen Handschriften und Druckwerken 
des 15.— 17. Jhs. Die dazu bereits HGbll. 84, 34—36 gebotenen Darlegungen 
konnten ergänzt und durch Bildmaterial verdeutlicht werden. Selbstanzeige

N o r b e r t  A n g e r m a n n ,  Hainburg und Rußland in der Frühen Neuzeit 
(Die Ostreihe 17, Ham burg 1972, Terrapress, 28 S.). — In diesem Überblick 
werden die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen 
Ham burg und Rußland bis zum Ende des 18. Jhs. charakterisiert. W as den 
Handel betrifft, stellt Verf. zunächst fest, daß es im M itte lalter nur geringfügige 
direkte Kontakte gab. D ann wird auf die Aktivierung des H am burger Ostsee
handels in der 1. H älfte  des 16. Jhs. und auf die Teilnahm e Hamburgs an 
der W iborg- und N arvafah r t  hingewiesen. Die H am burger Archangelskfahrt 
des 17. und 18. Jhs. erhält dadurch eine bisher kaum beachtete Vorgeschichte.
Für das 17. Jh. wurde aufgrund eines eventuell noch ergänzbaren Quellenmate
rials berechnet, daß jährlich 7—8 Hamburger Schiffe nach Archangelsk fuhren, 
während für das 18. Jh. die höheren Angaben von Menke und Kresse zur Ver
fügung standen. Außerdem wird über die Tätigkeit von Ham burger U nterneh
mern in Rußland gesprochen, der im 17. Jh. größere Bedeutung zukam. Bei 
der Behandlung der kulturellen Beziehungen geht Verf. u. a. auf die Hamburger 
Silberarbeiten in der Rüstkammer des Moskauer Kreml und auf das W irken 
von Ham burger Goldschmieden und M alern in Moskau und St. Petersburg ein. 
Der Beitrag möchte verdeutlichen, daß die hamburgisch-russischen Beziehungen 
sehr vielfältig waren. Dabei entsteht der Eindruck, daß der Forschung noch
manches zu tun bleibt. Selbstanzeige
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M a r i a  B o g u c k a  weist auf Neue Vorsehungen zum Thema des Handels 
Amsterdam-Archangelsk im 17. Jahrhundert hin, insbesondere auf diejenigen 
von Simon Hart, und vergleicht dabei die Einfuhr russischen Getreides nach 
Holland auf der Archangelsk-Route mit der Einfuhr von Getreide über Danzig; 
die Frachtkosten unterschieden sich nur unwesentlich (Nowe badania  na temat 
handlu Amsterdam-Archangielsk w X V II  w. In: Komunikaty Instytutu Bal- 
tyckiego, Danzig, Juni 1972, H. 16, 57—60). H. W .

E. A. S a v e l ’ e v a  beschreibt Rußland auf der Karte des Olaus Magnus 
(Rossija na karte Olaus Magnusa. In: SkandSborn. XVI, 1971, 205—214). Die 
von russischen Historikern zwar mehrfach beachtete, aber von ihnen nie einer 
gesonderten Untersuchung gewürdigte „Carta  m arina et descriptio septentrio- 
nalium te rra rum “ des großen schwedischen Gelehrten erschien 1539. Sie erfaßt 
Teile  Nordwestrußlands, beschreibt dabei erstmals in der Geschichte der K arto
graphie die Halbinsel Kola, Karelien und das W eiße Meer sowie den Norden 
des Moskauer Reiches. Da die „Carta m arin a“ Skandinavien als von Grönland 
getrennte Halbinsel darstellt, wies sie auf die Möglichkeit, längs der Küste 
auf dem Seeweg nach Rußland zu gelangen. Illustrationen zur Lebens- und 
Wirtschaftsweise der Russen könnten dazu beigetragen haben, die Entdecker
freude der Zeitgenossen zu wecken. E .  H .- G .

K a r i  T a r k i a i n e n ,  Rysstolkarna som yrkeskär 1595— 1661 (SHT 1972, 
490—522; engl. Zus.fass.). — Bei diesem Beitrag über die im schwedischen 
Reich wirkenden Dolmetscher für Russisch handelt es sich um einen Auszug 
aus einer größeren finnischsprachigen Arbeit, die bereits 1969 erschienen war. 
W ie  uns vor Augen geführt wird, benötigte die schwedische Regierung solche 
Übersetzer für ihre Kontakte mit dem Moskauer Staat und den Verkehr mit 
ihren eigenen russischen Untertanen. Außerdem  gab es in Stockholm Dolmet
scher, die speziell beim H andel mit angereisten russischen Kaufleuten in Funk
tion traten. K. bietet Zahlenangaben, weist auf die zumeist finnische, deutsdie, 
russische oder polnische Herkunft der Dolmetscher hin und hebt ihre kultur
vermittelnde Rolle hervor. N. A.

Der Sammelband Probleme der Genesis des Kapitalismus. Zum  hiternationalen  
Kongreß für Wirtschaftsgeschichte in Leningrad 1970 (Problemy genezisa kapita- 
lizma. K M ezdunarodnomu kongressu ekonomiceskoj istorii v Leningrade v 
1970 g. Sbornik statej, Moskau 1970, Nauka, 524 S.) enthält aufschlußreiche 
Beiträge zur Frage des Zusammenhanges zwischen Außenhandel und  binnen
wirtschaftlicher Entwicklung. Ch. A. P i j r i m j a e ,  der zu den Konjunkturen 
des ostbaltischen Handels verschiedene Einzelstudien vorgelegt ha t, referiert 
nun in einer umfassenderen Studie Über den Einfluß des Ostseehandels auf 
den Prozeß der Entstehung des Kapitalismus in Westeuropa vom  Ende des 
16. bis zum 17. Jahrhundert (O vlijanii baltijskoj torgovli na process genezisa 
kapitalizma v Zapadnoj Evrope. Konec X V I — X V II v., 13—57). D am it führt 
er die Fragestellung über die Analyse der konjunkturellen Schwankungen, die 
nur in Verbindung mit einer bisher wenig betriebenen Ursachenforschung in ter
essant sein konnte, hinaus. Verf. fragt nach den W irkungen des intensiv ver
flochtenen Ostseehandels auf W irtschaft und Gesellschaft seiner H auptträger,

10 H G b ll. 91
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das heißt vor allem der Engländer und Niederländer. Er sieht die W irkungen 
darin, daß die im Gegensatz zum atlantischen Kolonialhandel regelmäßigen 
und großen Umsätze die Hauptquelle des in W esteuropa sich bildenden H andels
kapitals darstellten. In den hieraus akkumulierten Vermögen sieht P. die 
Grundlage für die transatlantische Schiffahrt und die Finanzierung von M anu
fakturen und W erften, die beide auf die Rohstoffe der nordostcuropäischen 
M ärkte angewiesen waren. Daß das westliche Aufnahmevermögen die Absatz
möglichkeiten im Nordosten bei weitem übertraf, erklärte die hohen Ausfuhr
überschüsse dieser Gebiete. Verf. definiert die monetäre Kompensation des 
Überhanges etwas zu sorglos als „Kapitalexport“ des Westens in die wirtschaft
lich minder entwickelten Staaten des Ostseeraums. Der Ausdruck unterstellt 
einen produktiven Einsatz der Gelder. Bei P. bleibt aber die Frage, welches 
ökonomische Gewicht die auch von Zeitgenossen häufig zitierten Silberzufiüssc 
überhaupt hatten, offen. — Für einen etwas späteren Zeitraum findet sich eine 
Teilantwort hierauf bei M. Ja. V o 1 k o v , der in einer hervorragenden U nter
suchung Die W irtschaft des Großkaufmanns 1. A . M iklaev im mittleren W olga
gebiet am Ende des 17. und im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts (Chozjajstvo 
kapitalista-kupca Srednego Povolz’ja  I. A. M ikljaeva v konce X V II — pervoj 
öetverti X V III  v., 200—242) als ein expandierendes, M anufakturen (Juchten, 
Branntwein, Leinen, Tuche u. a.), Transportunternehmen (Flußschiffahrt), Kredit
wesen, Binnen- und Außenhandel umspannendes Imperium rekonstruiert. Als 
Kreditoren seiner Geschäfte finden sich Russen; auch die russische Regierung 
trägt zur Finanzierung insofern bei, als sie Vorschüsse auf zu liefernden Brannt
wein zahlte. Als wichtigste Kreditquclle nennt Verf. aber die westeuropäischen 
Kaufleute, denen M ikljaev zunächst in Archangel’sk, später in Petersburg haupt
sächlich Juchten und T alg  verkaufte. Obwohl Mikljacvs Exporte mehr als das 
Vierfache seiner E infuhr westeuropäischer W aren  ausmachten, nahm er letztere 
stets zum großen Teil auf Kredit, den er im folgenden J ah r  zurückzahlte, um 
wiederum kreditierte W are  zu erstehen. Nach Volkovs Unterlagen betrug ein 
jährliches Darlehen dieser A rt grob geschätzt 2000 Rubel. Das entspräche unge
fähr 10 000 Mark Lübisch, gemessen an den Jahresumsätzen Lübecker H andels
häuser kein sehr bedeutender Betrag. Leider erfährt man nichts über die Zinsen 
dieser Kredite. — Das russische Zinswesen behandelt vorwiegend für Südrußland 
sodann N. B. G o 1 i k o v a in dem Aufsatz über Zinswucher und seine Beson
derheiten am Anfang des 18. Jahrhunderts in Rußland  (Rostovscicestvo v 
Rossii naöala X V III  v. i ego nekotorye osobennosti, 242—290). Sie ermittelt 
auf breiter Grundlage, daß Darlehen hauptsächlich als Kleinkreditc für H andels
umsätze vergeben wurden. Der Zinssatz betrug 2 bis 3 Prozent pro Monat, 
also jährlich 24 bis 36 Prozent. In Astrachan’ vergab man Kleinkredite bis
weilen sogar zu monatlich 4 bis 5 Prozent. Der Ausdruck „W ucher“ ist in jedem 
Fall zutreffend. Die Aufnahm e von Geldern war nur fü r kurzfristig rentable 
Transaktionen möglich. Das Kreditwesen spiegelt die russische Kapitalknapphcit, 
die dem Ausbau m anufaktureller Unternehmen einen engen Rahmen setzte.

E. 11.-G.

A. M. K a r p a c e v  und P.  G.  K o z l o v s k i j  untersuchen Die Entwicklung 
der Bevölkerungszahl W eißrußlands in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. 
Jahrhundert (Dinamika öislennosti naselenija Belorussii vo vtoroj polovine



Osteuropa 147

X V II—X V III  v. In: Ezegodnik po agrarnoj istorii Vostocnoj Evropy 1968 g., 
Leningrad  1972, Nauka, 81—94). Nach ihren Berechnungen lebten 1650 2.876 
Millionen Menschen in W eißrußland, 1667/73 nur 1,352 Mill. (Bevölkerungs- 
vcrlust infolge der Kriege von 1650— 1667), 1690 wieder 1,904 Mill., 1717 1,457 
Mill. (Auswirkungen des Nordischen Krieges) und 1791 3,626 Mill. Die S tad t
bewohner wurden nur für den zuletzt genannten Zeitpunkt ausgesondert; ihre 
Zahl betrug damals 402 500. N . A .
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H A N S I S C H E R  G E S C H I C H T S V E R E I N

J A H R E S B E R I C H T  1 9 7  2

A.  G e s c h ä f t s b e r i c h t

Di e  H ansisch-N iederdeutsche Pfingsttagung 1972 (88. Ja h re sv e rsa m m 
lung  des H G V , 85. Jah resv e rsam m lu n g  des V ere ins  fü r  niederdeutsche 
Sprachforschung) fan d  auf  Vorschlag des V ere ins  fü r  niederdeutsche 
Sprachforschung in E m den  s ta t t  — keine H an ses tad t ,  aber  auch den 
H a n se n  v e rb u n d en  durch C o n rad  Borchling (geb. 1872), zu dessen J a h r 
h u n d e r tg ed en k en  die N iederdeutschen den  T a g u n g s te i ln eh m ern  eine G e
dächtnisschrift verehrten . V o r träg e  h ie lten  Dr. m ed. Jo h a n n e s  C. Stracke/ 
Em den : V on der  W iksied lung  zur S tad t E m d en  (800— 1500); D r. C hristof 
R ö m e r /B e r l in :  D er  hansisch-protestantische Konflikt um  O stfr ies land  im 
Niedersächsischen Reichskreis 1584/85; Prof. D r.  R ober t  van  Roosbroeck/ 
O sterhou t:  N iederländische Glaubensflüchtlinge im  hansischen R aum  (16. 
Jh .) ;  D r. Colin  P la tt /S o u th am p to n : W e a l th  a n d  se tt lem en t p a t te rn s  in 
a m ed ieva l seaport (Southam pton 1000— 1600); D ip l.- In g .  W o lf -D ie te r  
H oheise l/B rem erhaven : A u fg ab en  des Deutschen Schiffahrtsmuseums 
(mit besonderer  Berücksichtigung de r  M itte la lte rab te ilu n g ).  M it  Licht
b ildern .

D e r  Om nibusausflug füh rte  die T a g u n g s te i ln eh m er  u n te r  L e itu n g  von 
Dr. E ichhorn /E m den  und  D r. M öh lm ann /A urich  über  L e e r  ins R heider-  
land , wo das S teinhaus von B underhee, die frühgotischen Kirchen von 
Bunde u n d  S tapelm oor sowie das H eim atm useum  in  W e e n e r  besichtigt 
w urden .

A n  d e r  T a g u n g  nahm en  e tw a  180 ausw ärtige  Besucher teil, d a ru n te r  
34 aus dem  A usland  (Belgien, D änem ark , G ro ß b r i ta n n ie n ,  K anada , N ie 
d e r lande , N orw egen , Österreich, Schweden).

D ie  G eschäftsführung  des V ereins g ing  von d e r  P fings ttagung  an  von 
L td . B ib lio theksd irek tor Prof. D r. Klaus F r ie d la n d /K ie l  au f  L td . Re
g ie run g sd irek to r  Dr. K arl H. Schwebel/Brem en über. D er  Vorsitzende 
sprach dem  ausscheidenden G eschäftsführer fü r  se ine  10 jährige  e rfo lg 
reiche A m tsfü h ru n g  in der  M itg lied e rv e rsam m lu n g  d en  D a n k  aus. Die 
Geschäftsstelle befindet sich ab 1. Ju n i  1972 in 28 B rem en  1, P räs id en t-  
K en n ed y -P la tz  2 (Staatsarchiv).

V on den  Veröffentlichungen des Vereins konn ten  d ie  Hansischen G e 
schichtsblätter, Bd. 89/1971 erst im Septem ber 1972 ausge lie fe r t  w erden. 
D er  B and  90/1972 erscheint ebenfalls  erst v e rsp ä te t  im  F rü h ja h r  1973.
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A ls Band 18 d e r  Q uellen  und  D ars te l lu n g en  kam  das W e r k  von Rolf 
S prandel,  Das H a m b u rg e r  P fundzollbuch von 1418, heraus.

D ie  fortgeschriebene M itg liederzah l be trug  am  Ende des Berichtsjahres  
466; 15 M itg lieder , d a ru n te r  ein korporatives, tra ten  ein, 7 M itg lieder, 
d a ru n te r  ein korporatives, tra te n  aus; durch den  Tod v e r lo r  d e r  V erein  
die M itg lieder  P rofessor D r. H einz G a e s sn e r -H je r te n /B e r l in ,  D r. C urt 
A llm e rs /B re m e n  und  D r. L udw ig  L a h a in e /H a m b u rg .

V orstandssitzungen  fan d en  zu Pfingsten in Em den und  im  O ktober 
in H a m b u rg  statt. V on  d e r  M itg liederversam m lung  in E m d en  w u rd e n  die 
tu rnusm äß ig  ausscheidenden V orstandsm itg lieder  Prof. D r. A. v. B ran d t  
u nd  Prof. D r. H . K ellenbenz w iedergew ählt.

S c h n e i d e r  S c h w e b e l
V orsitzender G eschäfts führer

B. R e c h n u n g s b e r i c h t

A m  Ja h re se n d e  1972 ergab  sich bei E innahm en  von rd. 30 000 D M  
u n d  A usgaben  von rd. 25 000 D M  rechnerisch ein Ü berschuß  von gut 
5000 DM . Im  einzelnen  w u rd en  verbucht:

E innahm en D M Ausgaben D M

M itg l ie d e r  V erw altung 3 666,26
be iträge 14 865,36 T a g u n g en 4 761,82
Beihilfen 11 350,— HGB11. 10 664,65
Sonstiges Sonstige
einschl. Z insen 4 163,28 Veröffentlichungen 5 795,—

30 378,64 24 887,73

Z u  ausgep räg tem  O ptim ism us geben diese Z ah len  ab e r  k e in e n  A n laß ;  
d e n n  der  J a h re sb a n d  1972 d e r  Hansischen Geschichtsblätter b rauch te  im 
R echnungsjahr  noch nicht voll finanziert zu w erden ; der  sche inbar  e rw ir t 
schaftete Ü berschuß w ird  deshalb  zur A bdeckung d e r  e in g e g a n g e n e n  V er
pflichtungen benötig t. Besonderem  Pessimismus braucht a l le rd in g s  auch 
nicht das W o r t  g e red e t zu w erden, d en n  es w ar  dem V ere in  noch möglich, 
neben  den H ansischen Geschichtsblättern zwei w eitere P u b l ik a t io n e n  h e r 
auszubringen. Insgesam t gesehen d a r f  also die F inanz lage  a ls  e in ig e r
m aß en  gesund bezeichnet w erden.

W e n n  der  V ere in  seine wissenschaftlichen A ufgaben  noch e rfü llen  
kann, so h a t  er  das nicht zuletzt d e r  g roßzügigen  U n te rs tü tz u n g  zu v e r 
danken , die ihm  neben  der  H an ses tad t  Lübeck die P o sseh l-S tif tu n g  zu
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Lübeck fo r td a u e rn d  gew ährt.  Es bleibt zu hoffen, d a ß  auch andere  M it
g liedss täd te  bei ih re r  F ö rd eru n g  die le ider s te igenden  Kosten s tärker 
berücksichtigen.

D ie  Jah resrechnung  w urde  von den  M itg liede rn  des V ereins D r. G e r
h a rd  A h ren s  und  D r. G e r t  H atz , beide H am b u rg ,  g e p rü f t  u n d  fü r  richtig 
befunden.

B o 11 a n d 

Schatzmeister
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B. P e r s o n e n  u n d  I n s t i t u t e

A a c h e n
Dr. Volker Plagemann (1964) 

A h r e n s b u r g  /K r .  S torm arn  
Dr. H erm ann Lange (1964) 

A m s t e r d a m
Gemeentelijke Archiefdienst (1957) 
Universitäts-Bibliothek (1951) 

A p e n r a d e  
Dr. Karl-Heinz Saß (1951) 

A r a w a n a M i d d l e t o w n  /  USA 
Prof. W illiam  L. W in te r  (1951) 

A r n h e m
Rijksarchief in G elderland (1971) 

A u g s b u r g
Fuggerarchiv (1953)

A u r i c h
Niedersächsisches Staatsarchiv in 
Aurich (1950)
Dr. H arm  W iemann (1965)

B a d  B r a m s t e d t  /  Kr. Segeberg 
H ors t  Meinhardt (1968)

B a d  H o m b u r g  v. d. H.
Prof. Dr. W alter Lammers (1954) 

B a d  S c h w a r t a u  
Dr. Olof Ahlers (1936)

B a d  S e g e b e r g
Dr. Bodo Reinsdorf (1964) 

B a r d o w i c k  
G e rh a rd  Meyer (1964)

B e m e r o d e  /  Kr. H annover 
C hris ta  Bumann (1958) 

B e n e d i k t b e u e r n  /  Obb.
W olfdietrich Freiberg (1939)

B e r g e  n/Norwegen
H anseatisk  Museum (1956)
Historisk Museum, M iddelaldersam - 
lingen (1970)

B e r g e n - E n k h e i m  /  Kr. Hanau 
Prof. Dr. Klaus Zernack (1958) 

B e r l e b u r g  /K r .  W ittgenste in  
G e rh a rd  W olf (1958)

B e r l i n
Dr. Friedrich Benninghoven (1956) 
Joachim F. Bentzien (1969)
Prof. Dr. Rolf Engelsing (1956)
Prof. Dr. Dr. W o lfram  Fischer

(W6I)

Friedrich-Meinecke-Institut der 
Freien Universität Berlin  (1956) 
Dr. Reinhard H ildeb rand t (1970) 
Prof. Dr. Paul Kaegbein (1949)
Dr. O la f  Baron v. K ruedener (1959) 
Prof. Klaus Megerle (1970)
Prof. Dr. Klaus Meyer (1957)
Prof. Dr. Ernst Pitz (1959)
Roland Richter (1973)
Dr. Christof Römer (1957)
Hans M. W interoll (1973)
Reiner Zilkenat (1973)

B i e l e f e l d  
Prof. Dr. Elisabeth H a rd e r  (1956) 
Historischer Verein fü r  die G ra f 
schaft Ravensberg e.V. (1926)
Dr. H ans-Jürgen  Süberkrüb  (1951) 

B i l t h o v e n  /  N iederlande  
Prof. Dr. J. H. Kernkam p (1933) 

B o c h u m  
H arm  Klueting (1973)
Prof. Dr. Albrecht T im m  (1954)
Dr. W olfhard  W eber (1968)

B o n n  
Dr. U do Arnold (1968)
Prof. Dr. Edith Ennen (1953)
A rnold  E. M aurer (1973)
Historisches Seminar der U niversitä t 
Bonn, Abtlg. Verfassungs-, Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte (1962)
Dr. Roland Seeberg-Elverfeldt 
(1931)
Universitätsbibliothek Bonn (1910) 
V erlag Wissenschaftliches Archiv 
Godesberg (1968)

B o u r g  l a  R e i n e  /  Frankreich 
Prof. Pierre Jeannin  (1952) 

B r a u n s c h w e i g  
Dr. O ttokar Israel (1957)
Dr. W olfgang  M eibeyer (1963)
Dr. H ans Jürgen Q u e rfu r th  (1956)
Dr. Mechthild W iswe (1970) 

B r e c k e r f e l d  /  Ennepe-R uhr-K r.
Verkehrs- und H eim atvere in  (1952) 

B r e m e n
Dr. H erbert Brenning (1973)
Hans Budde (1972)
Focke-Museum (1919)
W aldem ar Grote (1972) 
Handelskammer Bremen (1906)
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Horst Heuer (1967)
Pastor Bodo H eyne (1969) 
Historische Gesellschaft (1874)
Dr. Wilhelm Lührs (1960)
Dr. Friedrich Prüser (1924)
Dr. Jürgen P rüser (1956)
Dr. Klaus Schwarz (1957)
Prof. Dr. H erber t  Schwarzwälder 
(1954)
Dr. Karl-Heinz Schwebel (1948) 
Dr. M arianne Schwebel (1958) 
G ertrud Seedorf (1955)
Staatsarchiv (1922)
Stadtbibliothek Bremen (1973) 
Verkehrsverein der Freien H anse
stadt Bremen (1972) 

B r e m e r h a v e n  
Deutsches Schiffahrtsmuseum (1971) 
Dr. Burchard Scheper (1954) 

B r o n d b y s t r a n d  /  Dänemark 
Knud Rasmussen (1967)

B r ü s s e l  
Prof. Dr. Frangois Louis G anshof 
(1934)
Prof. Dr. Jean  V. de Sturler (1958) 

B u c h h o l z  / Kr. H arburg  
Dr. N orbert Angermann (1965) 
Dr. H ans-Dieter Loose (1964)
Dr. Barbara Radke-Sieb (1947) 

B ü c k e b u r g  
Dr. Helge bei der W ieden (1957) 
Niedersächsisches Staatsarchiv in 
Bückeburg (1961)
Dr. Brigitte Poschmann (1963) 

B ü r g e l n /  Kr. M arburg 
Dr. Stephan Dolezel (1969)

B ü s u m  /  Kr. Dithmarschen 
Bruno Kauder (1963)
Gisela Kauder (1969)
Dr. Hans-Dietrich Nicolaisen (1954) 

B u x t e h u d e  
Dr. M argarete Schindler (1947)
Dr. G erhard  Specht (1968)

C a m b r i d g e
Prof. Dr. L eonard  Förster (1956) 

C a p p e l /  Kr. M arburg 
W olfgang König (1956)
Dr. Hugo W eczcrka (1956)

C e l l e
Dr. Jürgen Ricklefs (1953)

C h i g a s a k i - C i t y  /  J a p a n  
Prof. Dr. Shohci T akam ura  (1936) 

C i n c i n n a t i  
Prof. Dr. Vsevolod Slessarev (1966) 

C o l o m b o  
Dr. Rolf Dencker (1955)

C o l u m b u s  /  USA 
Prof. Dr. H arold  Grimm (1951) 

C u x h a v e n  
Archiv der Stadt C uxhaven (1967)

D e c i n l V  /  CSSR 
Dr. Miloslav Kostal (1965) 

D e l m e n h o r s t
Gerhard W urzler (1973)

D e t m o l d  
Lippische Landesbibliothek (1963) 

D o r t m u n d  
Historischer Verein für D ortm und  
und die Grafschaft M ark 
Pädagogische Hochschule Ruhr, Abt. 
Dortmund (1970)

D ü s s e l d o r f  
Richard Günzel (1970)
Rolf Joachim Wiswe (1972) 

D u i s b u r g
Knut Berger (1970)
Christiane Sproemberg (1962)

E i n b e c k  
Dr. med. G ert Cosadk (1958)
Dr. Erich Plümer (1947)

E l d a g s e n  /  Kr. Springe 
Hans Dobbertin  (1961)

E l m s h o r n  /  Kr. Pinneberg 
Kuno Schuldt (1972)

E n s k e d e  /  Schweden
Prof. Dr. Kjell Kumlien (1951) 

E r f s t a d t  /  Kr. Euskirchen 
Prof. Dr. H ans Pohl (1958)

E r p e l /  Kr. Neuwied 
Dr. Ursula Lewald (1964) 

E s c h w e i l e r  /  Kr. Aachen 
Dr. A lfred Engels (1959) 

E t t l i n g e n  /  Kr. Karlsruhe
Dr. Ekkehard W esterm ann (1969)

E w e 11 /  England 
Christine Steinberg (1969)

F l e n s b u r g  
Günter R. Dechange M. A. (1972) 
Jürgen H euer (1973)
Dr. Lothar Schwetlik (1967)



Mitgliederverzeichnis 157

F l o r e n z  
Dr. Florcnce de Roover (1972) 

F r a n k f u r  t /M a in
Dr. H erm ann M einert (1930)

F r e i b u r g/Breisgau 
H ertha  Magnussen (1963)
Peter Christian Magnussen (1958) 
Prof. Dr. Hans Thieme (1950) 
Universitätsbibliothek 

G d a n s k  
Dr. M arian Pelczar (1966) 

G e e s t h a c h t  /  Kr. Hzm. Lauenburg 
Dr. Toni Bergmann (1944) 

G i e s s e n  
Historisches Seminar der Justus- 
Liebig-Universität, Abt. Landes
geschichte (1964)
Prof. Dr. Hans-Dietrich Kahl (1959) 
Prof. Dr. H erbert L udat (1950) 

G ö t t i n g e n  
A ndrea  Boockmann (1956)
Georg W ilhelm von Brandt (1962) 
Dr. Klaus Conrad (1963)
Prof. Dr. W ilhelm Ebel (1937)
Dr. Kurt Forstreuter (1956)
Seminar für mittelalterliche und 
neuere Geschichte der Universität 
Göttingen (1910)
Institut fü r W irtschafts- und So
zialgeschichte der Universität G öt
tingen (1972)
Dr. Karl-H. Kaufhold (1966)
Dr. Hans Koeppen (1951) 
M ax-Planck-Institut für Geschichte
(1959)
Dr. W alte r  Nissen (1959) 
Inge-M aren Peters (1964)
Johann  Dietrich von Pezold (1968) 
Dr. K. Friedrich Reimers (1966) 
Dr. W aldem ar Röhrbein (1961) 
Staatliches Archivlager in Göttin
gen (1952)
Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen
Dr. Gerald Stefke (1964) 

G r o n i n g e n
Bibliotheek der Rijksuniversiteit te 
Groningen (1923)
F. G. Spits (1965)

H a m b u r g  
Dr. G erhard  Ahrens (1972)

Archiv der Evang.-luthcrischen Kir
che im Hamburgischen Staate (1953) 
Reinhard Barth (1970)
H ans-Peter Baum (1970)
Dr. W olfgang  Berger (1970)
Dr. Helmut Bley (1959)
Dr. W alte r  Bölckow (1957)
Dr. Jürgen  Bolland (1950)
Prof. Dr. Otto Brunner (1955)
Commerzbibliothek
H orst D edert (1965)
Jü rgen  Ellermeyer (1970)
Dr. M artin  Ewald (1957)
Cornelia Förster (1970)
Ruth Funk (1957)
Dr. G erhard  Gerkens (1963) 
Germanisches Seminar der U niver
sität H am burg  (1949)
Dr. Helga H aberland (1970)
Dr. Gert Hatz (1952)
U rsula  Hauschild (1970)
Dr. Renate Hauschild-Thiesscn 
(1966)
U te Hayessen (1970)
G erhard  Heinrichs (1963)
Dr. Ernst Hieke (1949)
Historisches Seminar der Universi
tä t  H am burg  (1949)
H orst Hoffmann (1970)
Dr. Dietrich Kausche (1951)
Siegfried Konnowski (1968)
Franklin  Kopitzsch (1968)
A rnolds Lange (1971)
Dr. Erich von Lehe (1931)
Dr.-Ing. H orst L u tte r  (1959)
K arla  Frfr. v. M alap e r t  genannt 
von Neufville  (1970)
H ildegard  von M archtaler (1949) 
G ünter Meyer (1963)
Museum für Kunst und Gewerbe 
(1916)
Prof. Dr. Johannes Paul (1928) 
Ortw in Pelc (1972)
Dr. Elisabeth Peters (1936)
Dr. H erbert Pönidke (1957)
Uwe Redlich (1965)
Dr. Klaus Richter (1970)
U rsula  Rohde (1970)
Ernst W . Schepansky (1972)
U te Scheurlen (1960)
Dr. Friedrich Schmidt (1956)
Dr. Uwe Schmidt (1957)
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Prof. Dr. H erm ann Schultze- 
v. Lasaulx (1952)
Seminar für Deutsches und N o rd i
sches Recht der U niversität H am 
burg (1951)
Seminar für Sozialwissenschaften. 
Abt. Sozial- und W irtschaftsge
schichte der U niversität H am burg 
(1973)
Staatsarchiv (1921)
Staats- und Universitätsbibliothek 
Dr. Annelise Tecke (1949)
Peter Tepp (1970)
Dr. H ans-Jürgen  Teuteberg  (1967) 
Dr. Ulrich Theuerkauf (1968)
Dr. Helmuth Thomsen (1939)
Dr. Eckart Thurich (1957)
Verein für Hamburgische 
Geschichte (1874)
H ans W ein trau t (1972)
W ilfried  W esemüller (1965)
Dr. K. Dieter W under (1965) 

H a l s t e r e n  /  N iederlande 
H erm ann C. A. van der Pol (1971) 

H a m e r s e n  /  Kr. Bremervörde 
H ans Rumpel (1955)

H a m i l t o n /  Kanada 
Prof. Dr. G. Thomas (1970)

H a n a u  
K.-W. Sanders (1968)

H a n n o v e r  
Dr. Jürgen  Asch (1957)
W alte r  Garbs (1970)
Dr. Carl Haase (1953) 
Niedersächsische Landesbibliothek 
Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv 
in H annover (1962)
Prof. Dr. Georg Schnath (1938) 

H a n n .  M ü n d e n  
G ünter Spielmeyer (1973)

H e i d e /  Kr. Dithmarschen 
Hans-Christian Frahm (1970) 

H e i d e l b e r g
Prof. Dr. A. von Brandt (1935)
Dr. Jochen Goetze (1966)
Historisches Seminar der Universität 
Heidelberg (1950)
Helm ut Sachser (1967)
Dr. G erhard  Treutlein (1966) 
Universitätsbibliothek 

H e l s i n k i  
Prof. Dr. Erkki Kuujo (1959)

H e r f o r d  
H erfo rder Verein für Heimatkunde 
e. V. (1948)
Dr. Rainer Pape (1954)

H  e r s t a 1 /  Belgien
Prof. Dr. Andre Joris (1958) 

H i l d e s h e i m
Dr. Rudolf Z oder (1955)

H i l t r u p  
Dr. E duard  Schulte (1926)

H  o b a r t /  Australien 
Dr. J. A. Boot (1966)

H u d d i n g e  /  Schweden 
Dr. Emil Schieche (1951)

I t z e h o e  /  Kr. Steinburg 
W ilhelm Arens (1954)

J u i s t
Dr. Arend W . Lang (1961) 

J u n k e r s d o r f  über Frechen 
Dr. W erner Asmus (1954)

K a i s e r s l a u t e r n
Hans-Joachim H am ann  (1959) 

K a r l s r u h e  
W olfgang  Schnarr (1958)

K i e l
Prof. Dr. Erwin Assmann (1948) 
H ans-H ara ld  Hennings (1937) 
Historisches Seminar der 
U niversität Kiel (1924)
Institut für W eltwirtschaft (1941) 
Prof. Dr. Karl Jo rd an  (1950)
Dr. W olfgang  Kehn (1970)
Dr. Friedrich Kleyser (1961)
Dr. Heinz Rautenberg (1928) 
Stadtbücherei
Universitätsbibliothek (1936)
Jürgen  W iegand t (1970)
Dr. Klaus W ried t  (1961) 

K i t z e b e r g  über Kiel
Prof. Dr. Klaus Fricdland (1951) 

K ö l n
Dr. F. W . Albrecht (1973)
Ebbe Albrecht (1973)
Dr. Günther Albrecht (1973)
Böhlau Verlag Köln (1956) 
Historisches Seminar der Universi
tät Köln (1923)
Hellmut Kandziot (1973)
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Rheinisch-Westfälisches 
Wirtschaftsarchiv (1961)
Sem inar für Wirtschaftsgeschichte 
der Universität Köln (1951)
Dr. H ugo Stehkämper (1973) 
M atth ias  W eber (1958)

K o n s t a n z  
Dr. G ünther W iegand (1968)

K o s i c e /  CSSR 
Dr. O ndrej R. H alaga  (1966)

K r  o n b e r g /T aunus
Prof. Dr. Bernhard Diestelkamp 
(1962)

L a b o e  über Kiel 
M onika Zmyslony (1970) 

L a n g e n h a g e n  /  Kr. Hannover 
Dr. M anfred  H am ann (1955)

L e e r
Verein für Heimatschutz und H ei
matgeschichte e.V. (1950)

L i 1 i e n t h a 1 /  Kr. Osterholz 
W ern e r  G lunde (1965)

L i s s a b o n
Dr. Antonio H. de Oliveira M ar
ques (1957)

L o n d o n
H ugh M urray  G. Baillie (1967)
Dr. W ilhelm  Lenz jr. (1965) 

L ü b e c k
Kurt A dler (1953)
Dr. Karl-Otto Ansehl (1962)
Dr. Richard Carstensen (1969)
A dolf  Christern (1929)
Dr. Heinrich D räger (1972)
Senator Hans-Joachim Evers (1954) 
H elm uth  Gansekow (1972)
Dr. A n tjeka th rin  G raßm ann (1973) 
Dr. med. Claus Jürgen  Grzan (1970) 
G erhard  Jaacks (1970) 
Kaufmannschaft zu Lübeck (1926) 
Senator Dr. Gustav-Robert Knüp
pel (1969)
H erber t  Kode (1968)
Bürgermeister W erner Kode (1956) 
Dr. W ilhelm  Lenz sen. (1968)
G erd  M aertens (1965)
Senator Emil Peters (1958) 
Rathausbibliothek 
Erw in Riegel (1966)
H elga  Schmidt-Römhild (1953)

Marie Elisabeth Schmidt-Römhild 
(1953)
Senator G erhard  Schneider (1943)
Stadtbibliothek
St.-Annen-Museum
Verein für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde (1874)
Bürgermeister M ax W artem ann
(1961)
Jürgen  Zschiesche (1967) 

L ü n e b u r g
Dr. H ildegard T h ierfelder (1957)

M a d i s o n /  USA 
Dr. Jürgen  Eichhoff (1968)

M a i n z
Karl-Heinz Baum (1964)
Prof. Dr. Gotthold  Rhode (1961) 

M a r b u r g  /  Lahn 
Dr. Hans-Enno Korn (1965)
Dr. Johannes Papritz  (1924)
Prof. Dr. Peter Scheibert (1959) 
Seminar für Sozial- und W ir t 
schaftsgeschichte der Universität 
M arburg (1965) 
Universitätsbibliothek (1926)
Dr. Hellmuth W eiss (1926)
Astrid Wokalek (1965)
Dr. Elisabeth Zim m erm ann (1957) 

M a t s u y a m a  C i t y  /  Japan  
Prof. Kiyomatsu H iga  (1970)

M e 1 d o r f /  Kr. Dithmarschen 
Dr. Nis R. Nissen (1962)
Dr. Ursula Sdieil (1957)

M i n d e n
D agm ar Müller-Schlömer (1967)
M ö 11 n /  Kr. Hzm. Lauenburg 

Dr. Elisabeth Heinsius (1964)
M o e r s  

Otto Reuß (1958)
M ö s s i n g e n  /  Kr. Tübingen 

G ünter Georg Kinzel (1972) 
M o s k a u  

Prof. Dr. M. Lesnikov (1957) 
M ü n c h e n

Bayerisches Hauptstaatsarchiv  (1954) 
Institut für Sozial- und W ir t 
schaftsgeschichte der Universität 
Mündien (1924)
Dr. Siegfried Mews (1929) 
M onumenta G erm aniae  Historica 
(1943)
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M ü n s t e r  /  Westf.
Prof. Dr. M anfred Hellmann (1970) 
Historische Kommission beim L and
schaftsverband W estfalen  (1964) 
Historisches Seminar der Universi
tät Münster
Bürgermeister Hans Horstmann
(1960)
Verwaltung des Landschaftsverban
des W estfalen-Lippe (1927)
Prof. Dr. Franz Petri (1935) 
Staatsarchiv (1959)
Prof. Dr. Heinz Stoob (1964)
Prof. Dr. G erhard  Theuerkauf 
(1964)
Universitätsbibliothek (1956) 
Westfälischer Heim atbund (1942) 
Horst Wiechers (1973)

N e u b i b e r g  /  Kr. München 
Dr. Heinz v. zur M ühlen (1956) 

N e u n k i r c h e n  /  Bez. Köln 
Karl-Fr. Saakel (1963)

N e u w i e d
Dr. Clemens Richter (1957)

N ö c h 1 i n g /  Österreich 
Dr. G erhard  Neum ann (1935) 

N o r d e r s t e d t  /  Kr. Segeberg 
Prof. Dr. Dietrich G erhard t (1959) 

N ü r n b e r g
Prof. Dr. H erm ann Kellenbenz 
(1947)
Seminar für Sozial- und W ir t 
schaftsgeschichte der Universität E r
langen-Nürnberg (1962)

ö  r e b r o /  Schweden 
T orb jö rn  Kjölstad (1969) 
ö s t e r s u n d  /  Schweden 

Dr. Helga Rossi-Öhberg (1951) 
O f f e n b a c h  

Dr. Ernst Jürgen  Freese (1943)
Dr. Adolf-Friedrich Kipke (1962) 

O l d e n b u r g  /  Oldbg.
Dr. Ursula Freese (1958) 
Niedersächsisches Staatsarchiv in 
Oldenburg
Dr. W olfgang W oyw odt (1960) 

O o s t e r b e e  k /N iederlande  
Dr. H. J. Leloux (1972) 

O s n a b r ü c k  
Dr. Hans-Joachim Behr (1965)

H erbert Budde (1965) 
Niedersächsisches Staatsarchiv in 
Osnabrück (1963)
Dr. Theodor Penners (1967)
Dr. D ieter Wojtecki (1971) 

O s t e r o d e  /  Harz 
Heim at- und Geschichtsverein e. V. 
(1959)

O t t e r n d o r f  /  Kr. Land H adeln 
Kreisarchiv (1959)

O x f o r d  
Prof. Richard Bruce Grassby (1955)
G. D. Ramsay Esq. (1955)

P a r i s
Robert Delort (1963)
Deutsches Historisches Institut (1969) 

P r a h a  
Dr. Miroslav H rodi (1957)
Prof. Dr. Josef PoliSensky (1958) 
Dr. Vöra Vomäckova (1958) 

P r e e t z /  Kr. Plön 
Prof. Dr. W ilhelm Koppe (1932) 

P r i n c e t o n  J u n c t i o n /  USA 
Prof. Dr. W alte r  Kirchner (1953)

Q u i c k b o r n  /  Kr. Pinneberg 
Dr. Peter Gabrielsson (1970)
Lutz E. Krüger (1964)
Prof. Dr. Götz L andw ehr (1969)

R a e s t r u p  / Kr. Münster 
Dr. A lbert K. Höm berg (1956) 

R e g e n s b u r g
Dr. Karl-Friedrich Krieger (1968) 

R e n d s b u r g
Dr. H ans Sauer (1956) 

R h e i n b r e i t b a c h  /  Kr. Neuwied 
Dr. Karl-Heinz Böhringer (1971) 

R h e y d t  
Andreas Marcus (1972)

R i g a
Prof. Dr. Teodor Zeids (1966) 

R ö s r a t h  / Rhein.-Berg. Kr.
Dr. G untram  Philipp (1964)

S a a r b r ü c k e n  
Historisches Institut der Universität 
Saarbrücken, Abt. W irtschafts- und 
Sozialgeschichte (1962) 

S a l t s j ö - D u v n ä s  /  Schweden 
Prof. Dr. G ustav Korlen (1951)
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S c h l a d e n  /  Kr. Goslar 
G udrun  G ründling  (1966) 

S c h l e s w i g
Landesarchiv Schleswig-Holstein 
Dr. Ruth Prange (1956)
Dr. W ilhelm  Suhr (1944) 

’s - G r a v e n h a g e  
J o h an  Don (1971)
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Die Baugeschichte 
der Stadt Danzig

V on Erich K e y  s e r  (f). Herausgegeben von Ernst Bahr. (Ostmittel

europa in Vergangenheit und Gegenwart, 14. Arbeit). 1972. XXIV, 

552 Seiten, 22 Tafeln, 7 Karten. Leinen DM 94,— . 

ISBN 3 412 95972 3

Seit seiner Doktorarbeit (1917) hat sich der Verfasser mit der baulichen 

Gestaltung seiner Heimatstadt von den Anfängen um das Jahr 1000 bis zu 

ihrer Zerstörung im März 1945 beschäftigt. Die Ergebnisse, gestützt auf 

diese seine eigenen veröffentlichten Forschungen und andere Quellen sowie 

Darstellungen hat er noch vor seinem Tod (1968) in einem großen Werk 

zusammengefaßt. E r gliedert es in 1. Pommerellische Zeit (bis 1308); 

2. Ordenszeit (1308-1454); 3. Hansische Zeit (1454-1793); 4. Preußische 

Zeit (bis 1920) und stellt das tausendjährige Baugeschehen in den Zusam

menhang der politischen, wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung.

BÖHLAU VERL AG K Ö L N  W I E N



Walter Stark

Lübeck und Danzig 
in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts

Untersuchungen zum Verhältnis 
der wendischen und preußischen Hansestädte 
in der Zeit des Niedergangs der Hanse

Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band XI. 1971. 275 
Seiten. Broschiert DM 27,50.

D er Verfasser stellt sich die Aufgabe, durch Untersuchungen zum Verhältnis der wendi
schen und preußischen Hansestädte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts  die 
W echselwirkungen zwischen inneren und  äußeren W idersprüchen in der Geschichte 
der Hanse dieser Zeit zu erfassen und dadurch einen Beitrag sow ohl zur konkret-sach
lichen als auch zur generell-theoretischen K lärung der Problem e des Niederganges des 
größten deutschen Städtebundes im Mittelalter zu leisten. Stark gelingt der überzeugende 
Nachweis, daß die unterschiedliche Entwicklung des Handels einzelner Städte oder 
ganzer Städtegruppen die Ursache der handelspolitischen Gegensätze innerhalb der 
Hanse war. W ährend Lübeck vorwiegend dem Transithandel mit W aren fremder H er
kunft in seinen traditionellen Form en verhaftet blieb und seine handelspolitische Stellung 
vor allem in seiner Mittlerrolle zwischen dem N ord- und  Ostseehandel begründet sah, 
beruhte Danzigs Handel in zunehm endem  Maß auf dem Geschäft m it W aren aus seinem 
weiten polnisch-litauischen H interland, auf dessen P roduktion  das D anziger Handels
kapital immer stärkeren Einfluß zu erlangen verstand. D er seit Beginn des 15. Jahrhun
derts an Um fang und Bedeutung ständig zunehmende E x port  v o n  land- u n d  forstwirt
schaftlichen Produkten  nach W esteuropa führte zu einem S trukturw andel des Ostsee
handels, in dessen Rahm en Danzig Lübeck mehr und m ehr überflügelte. In diesen 
Zusam m enhängen liegt die wesentliche Ursache für die innerhalb der Hanse verstärkt 
auftretenden Interessengegensätze, die sich deutlich in der politischen Sphäre manifestie
ren und  uns beweisen, daß in der zweiten Hälfte des 15. Jah rhunderts  ein „gesamt
hansisches Interesse“ weder in der Politik der wendischen noch  in  der der preußischen 
Städtegruppe mehr vorlag.

BÖHLAU VERLAG K Ö L N  W I E N



Paul Johansen (f) und Heinz von zur Mühlen

Deutsch und Undeutsch 

im mittelalterlichen 

und frühneuzeitlichen Reval

Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, 15. Arbeit. 1972. XXIV, 
556 Seiten, 16 Tafeln, 3 Karten in Rückentasche. Leinen ca. DM  120,—. 
ISBN 3 412 96172 8

Im  äußeren N ordosten  des weiten Siedlungsraumes der mittelalterlichen deutschen 

O stbew egung gelegen, hatte Reval -  wie viele andere ihrem Erscheinungsbild  nach 

deutsche Städte dieses Gebietes -  eine national gemischte Bevölkerung. Politische F üh

ru n g  un d  kaufmännische Oberschicht dieser Hansestädte waren ebenso wie der größte  

Teil der vom  H andw erk  lebenden Mittelschicht deutsch. E in  Teil des H andw erker

standes un d  der gesamte soziale U nterbau, darunter vor allem das Hilfsgewerbe des 

Handels, bestanden überwiegend aus den sogenannten „U ndeu tschen“ , d. h. Esten  aus 

dem  estnischen Sprachbereich sowie, zu einem geringeren Prozentsatz, aus Schweden 

u n d  Finnen, deren Herkunftsgebiet im südlichen Finnland lag.

G egenstand  der Untersuchungen der beiden aus Reval s tam m enden A utoren  sind die 

Beziehungen zwischen den Nationalitäten, die spezifischen Erscheinungsform en ihres 

Zusammenlebens au f so engem Raum , insbesondere im privaten u n d  im beruflichen 

Bereich, ferner die rechtliche Stellung der „U ndeutschen“ u n d  deren kirchliche Betreu

un g  durch  die deutsche Geistlichkeit, die Einflüsse auf dem G ebiet de r  materiellen und 

der geistigen K ultur, vo r allem der Sprache, schließlich Form en sozialen Aufstiegs und 

Absinkens sowie nationaler Assimilierung.

Diese Arbeit beruht au f Materialien des Revaler Stadtarchivs, die bis 1939 von  seinem 

damaligen D irek tor Paul Johansen gesammelt wurden. E in  A nhang  ist der Publizierung 

bisher unveröffentlichter archivalischer Quellen gewidmet.

BÖHLAU VERLAG K Ö L N  WI EN



Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas

Herausgegeben von Richard K onetzke  und  H erm ann Kellenbenz 
unter Mitarbeit von  G ün te r  Kahle und  Hans Pohl

Band 1/1964. VIII, 371 Seiten, 1 Klapptafel. Br. DM 38,—

Band 2/1965. VIII, 438 Seiten, 2 Tafeln (5 Abb.), 2 Karten, zahlreiche Tabellen und 
Darstellungen. Br. DM 44,—

Band 3/1966. VIII, 441 Seiten, 1 Karte, Br. DM 44,—

Band 4/1967. XXXII, 746 Seiten. Br. DM 82,—

Band 5/1968. VIII, 431 Seiten, 6 Abb. (z. T. auf Tafeln), 1 Karte, 1 Klapptabelle. 
Br. DM 44,—

Band 6/1969. VIII, 477 Seiten, zahlreiche Tabellen. Br. DM 62,—

Band 7/1970. VIII, 450 Seiten, 2 Tafeln. Br. DM 62,—

Band 8/1971. VI, 402 Seiten, 1 Kunstdrucktafel, 2 Karten und zahlreiche Abbildun
gen und Tabellen im Text. Ln. DM 68,—

Aus d e m  In h a l t  d e r  B ä n d e  5 -8

Band 5: I<. H . Schwebel, D er Lateinamerikaführer des Internationalen Archivrats; 
U. Oberem , Mitglieder der Familie des Inka Atahualpa unter spanischer Herrschaft;
H. O. Wagner, Die Besiedlungsdichte Zentralamerikas vor 1492 und  die Ursachen des 
Bevölkerungsschwundes in der frühen Kolonialzeit unter besonderer Berücksichtigung 
der Halbinsel Yucatan; G. Vollmer, G oldw ährungen in Neu-Spanien im 16. Jahrhun
dert; R. Konetzke, Spanische U niversitätsgründungen in Amerika u n d  ihre M otive;
H. O . Kleinmann, Das spanische Kolonialreich in der Politik des Fürsten K aunitz ; P. E. 
Schramm, Südamerika nach der Befreiung, geschildert von einem deutschen Kaufmann 
(1822-1824 und 1825-1829); R. A. Ramos, Gestiones en Alemania para el reconoci- 
miento de la independencia del Paraguay; M. del Carmen Velazquez, N ueva estructura 
social en Hispanoamdrica despuds de la independencia; J. K ühn , Die Käm pfe um 
Querdtaro (1867). Ein Bericht des Kgl. Preußischen Ministerresidenten A n to n  von 
M agnus; H . U. Wehler, „Cuba L ibre“ und amerikanische Intervention. D er kubanische 
Aufstand seit dem Februar 1895 und  drei Phasen der amerikanischen K ubapolitik  bis 
zum  September 1897; K . Harms-Baltzer, Die japanische E inw anderung  u n d  Nieder
lassung in Brasilien; R. K onetzke, Neuere K olum busforschung; H . Kellenbenz, Von 
den Karibischen Inseln. A rchive und  neuere Literatur, insbesondere zur Geschichte von 
der Mitte des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts  (I. Teil); M. M örner, Das verglei
chende Studium der Negersklaverei in Anglo- und  Lateinamerika. E in  Literaturbericht;
H. Harms-Baltzer, Forschungen zum K ulturw andel bei den Japanern und ihren Nach
kom m en in Brasilien. Band 6: E. O tte , Die europäischen Siedler und  die Problem e der 
Neuen W elt ; A. Y. Rom an Romdn, O rigen y evoluciön de la secretaria de estado y de la se- 
cretarfa del despacho; J .L .  Rom ero, La ciudad latinoam ericana: continuidad europea y 
desarrollo au tönom o; T. W ittm ann, E n  to rno  a los misioneros de H ungria  en Amdrica 
espanola (siglo X V III ) ;  J. Hellwege, Die Ü bertragung des Provinzialmilizsystems auf 
Hispanoamerika im Rahmen der bourbonischen Militärreform in Ubersee u n d  der E in
fluß der Denkschrift des Grafen A randa au f die Instruktion  für Juan  de Villalba y Angulo, 
U. O brem , Algunas estadisticas sobre el N orte  del Peru de fines del siglo X V II I ;  M. 
Kossock, D er iberische Revolutionszyklus 1789 bis 1830. Bem erkungen zu einem Thema



der vergleichenden Revolutionsgeschichte; G . O . E. Tjarks, M om entos crfticos en la 
büsqueda del ser nacional en el Rio de la Plata (1810-1880); J. K ühn , Die ersten preußi
schen Vertreter in M exiko; E. Völkl, Die A nerkennung  der Unabhängigkeit K o lum 
biens durch  Rußland (1858); G. Brunn, Deutscher Einfluß und deutsche Interessen in 
d e r  Professionalisierung einiger lateinamerikanischer A rm een vo r  dem 1. Weltkrieg 
(1885-1914); H .-J . Schröder, Die „neue deutsche Südamerikapolitik“ . D okum ente  zur 
nationalsozialistischen W irtschaftspolitik in Lateinamerika von 1934 bis 1936; H. Kellen
benz, V on  den Karibischen Inseln. Archive und  neue Literatur, insbesondere zur G e
schichte von  der Mitte des 17. bis zur M itte des 19. Jahrhunderts  (II. Teil); I. Wolff, 
Forschungsproblem e der Geschichte des Nationalismus in Hispanoamerika. Band 7: 
R. K onetzke, Die „G eographischen Beschreibungen“ als Quellen zur hispanoamerikani- 
schen Bevölkerungsgeschichte der Kolonialzeit; G. A. Rom ero, La sociedad de Puebla 
de los Angeles en el Siglo X V I;  Th. P. M. de Jong , The merchant-bankers and Indepen- 
dan t South  America, 1780-1830. A Study o f  the Determinants in Their Behaviour; 
A. M oser, Las Casas und  die Französische Revolution 1789; U. Ewald, Versuche zur 
Ä n d eru n g  der Besitzverhältnisse in den letzten Jahrzehnten der Kolonialzeit. Bestrebun
gen  im H ochbecken von  Puebla-Tlaxcala und  seiner U m gebung zur R ückführung von 
hacienda-Land an G utsarbeiter und  indianische Dorfgem einschaften; M. A. Rojas-Mix, 
Las notas de viaje de Alexander v. H u m bo ld t en la Staatsbibliothek de Berlin Oriental; 
A. L otz , Alexander von  H um bo ld t in Lima u n d  seine M itteilung über eine peruanische 
H ieroglyphenschrift; J. K ühn , Z u r Geschichte des M onarchismus in Mexiko. Gespräche 
mit dem  General Paredes (1847); W. V. Scholes, Secretary o f  State H ughes’ Mexican 
Policy; H .-J . Schröder, Die Vereinigten Staaten und  die nationalsozialistische Handels
politik  gegenüber Lateinamerika 1937/38; R. K onetzke, Z u r  Vorgeschichte der spanischen 
E n tdeckung  Amerikas; H . Kellenbenz, V on  den Karibischen Inseln. Archive und neuere 
L iteratur, insbesondere zur Geschichte von  der M itte des 17. bis zur M itte des 19. Jah r
h underts  (III. Teil); H . Pietschmann, La in troducciön del sistema de intendencias en el 
V irreinato  de N ueva Espana dentro del marco de la reforma administrativa general de 
la M onarquia  Espanola en el siglo X V III ;  R. I.iehr, Ayuntam iento  y oligarquia de la 
c iudad de Puebla a fines de la colonia (1787-1810); R. K onetzke, Neues über Alexander 
v o n  H u m b o ld t;  M. M örner, Einige E indrücke von der Situation und den Möglichkeiten 
der historischen Forschung au f Kuba. Band 8: K . A. N ow otny , Rituale in Mexiko und 
im nordamerikanischen Südwesten; U. Ewald, Das Poblaner Jesuitenkollegium San 
Francisco Javier und  sein landwirtschaftlicher G rundbesitz ; R. Liehr, D ie soziale Stellung 
der Indianer von Puebla während der zweiten Hälfte des 18. Jah rhunderts ; H . Pietsch
m ann, D ie Reorganisation des Verwaltungssystems im Vizekönigreich Neu-Spanien im 
Zusam m enhang  mit der E in führung  des Intendantensystems in Amerika (1763-1786);
H . O . Kleinmann, Die politische und  soziale Verfassung des unabhängigen M exiko im 
Bild und  Urteil liberaler deutscher Zeitgenossen; H . Kellenbenz, Eisenwaren gegen 
Z ucker. Rheinischer H andel mit der Karibischen Welt 1834; U. Jü tten , Carlos de Gagern, 
ein preußischer E m igran t in Mexiko, 1853-1870; J. K ühn , Mexikanische Briefe an N a
po leon  II I . ;  H . W. Tobler, A lvaro O b reg ö n  und die Anfänge der mexikanischen A gra r
reform . Agrarpolitik un d  Agrarkonflikt, 1921-1924; E . Gorm sen, W ochenm ärkte im 
Bereich von Puebla. S truk tur und  Entw ick lung  eines traditionellen Austauschsystems in 
M exiko.

B Ö H L A U  V E R L A G  K Ö L N  W I E N
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Walter de Gruyter 
Berlin-NewWk

Walther Vogel Geschichte der deutschen Seeschiffahrt
I. Band. Von der Urzeit bis zum Ende des XV. Jahrhunderts.
Groß-Oktav. XVII, 560 Seiten. Mit 4 Tafeln und 1 Karte. 
1915. Nachdruck 1973. Ganzleinen DM 180,—
Aus dem Inhalt:
Erstes Buch, Germanisches Altertum. Von der Urzeit bis zum 
12. Jahrhundert:
Die Urzeit — Römerzeit und Völkerwanderung — Karo
linger- und Normannenzeit — Städte und Kreuzzüge (900 
bis 1200)
Zweites Buch, Hansezeit. Vom 12. bis zum Ende des 15. Jahr
hunderts: Die Gründung der deutschen Ostseeschiffahrt — 
Die Verbindung der Ostsee- und Nordseeschiffahrt (1250 bis 
1295) — Grundlagen und geschichtlicher Beruf der hansischen 
Seeschiffahrt — Der Ausbau der deutschen Schiffahrt bis zum 
Stralsunder Frieden (1295 bis 1370) — Die Blütezeit der 

Subskriptionspreis bis Hanse bis zur städtischen Revolution (1370 bis 1412) —
zum Vorliegen des Werkes Zum Zeitalter der Unionskönige. Hansen und Holländer, 
im Oktober 1973 Baienfahrt und Stapelverkehr — Die Reederei — Der See-
DM 118,— mann — Schiffe und Seefahrt — Städtische Schiffahrtspolitik.

E. Daenell Die Blütezeit der deutschen Hanse
Hansische Geschichte von  der zweiten Hälfte
des X IV . bis zum  letzten Viertel des X V . Jahrhunderts

2 Bände. G roß-O ktav .

I. Band: X V II , 474 Seiten. 1905.
II. Band: X V , 561 Seiten. 1906.

Nachdruck 1973. Ganzleinen D M  220,—  ISBN 3 11 004562 1

Aus dem Inhalt:
Erstes Buch. Die Hanse von der E rw erb u n g  der 
großen Auslandsprivilegien bis zum  ersten allgemeinen 
Status ca. 1356 bis 1418.

Zweites Buch. Die Hanse im K am p f um  die 
Handelsherrschaft auf den nördlichen Meeren. 1418-1474.

Subskriptionspreis bis Drittes Buch. Die Hanse, ihre O rganisation, 
zum Vorliegen des Schiffahrtspolitik und Handelssystem, ihre Stellung in
Werkes im Oktober 1973 Deutschland. O rts-, Personen-, Sachregister 
DM 178,— zu Band I und  II.



Kollektive Einstellungen 
und sozialer Wandel im Mittelalter

herausgegeben von Rolf Sprandel

Band 1

Volker Rit tner:  Kulturkontakte und soziales Lernen im Mittelalter

Kreuzzüge im Licht einer mittelalterlichen Biographie. 1973. VIII*, II, 
270 Seiten. Broschiert DM 3 4 ,- .  ISBN 3 412 84673 2

Dieser Band eröffnet eine kleine Reihe von Versuchen, die sich mit „kollektiven E in
stellungen“ , mit typischen Vorstellungen und Verhaltensweisen des Mittelalters beschäf
tigen. Sie entstanden in  den Jahren 1969 im Historischen Seminar der Universität Ham 
burg. Einschränkend ist zu sagen, daß sie Versuche darstellen, Sie bewegen sich auf 
einem Arbeitsgebiet, das für die Geschichtswissenschaft immer wichtiger w ird, das aber 
gleichzeitig noch keine gültigen M ethoden und Rezepte entwickelt hat.
D ie Einstellungen, die jeweils ins Blickfeld geraten, betreffen die anthropologisch wichtig
sten Bereiche. Die kultische Bewältigung der Sterblichkeit, das Verständnis von w irt
schaftlicher Produktion, die Sinngebung von G ruppenbildung und Friedensordnung 
stehen zur Frage. Von den Wandlungsprozessen in diesen Sphären, die in langer Sicht 
immer mehr auf Rationalität hin tendieren, darf angenommen werden, daß sie den sozia
len Wandel des europäischen M ittelalters nachhaltig beeinflußten. -  H inter den verschie
denen Versuchen, historisch wirksame Bewußtseinsprozesse und Verschiebungen zu 
fassen, die die Entw icklung des Abendlandes prägten, steht noch ein anderer G rund
gedanke. U iversalgeschichtlich, anthropologisch und ethnologisch werden immer 
wieder dieselben Grundtypen von Einstellungen ermittelt. Das mittelalterliche Material 
gibt Gelegenheit, verhältnismäßig „primitive“ , entwicklungsgeschichtlich gesehen frühe 
Typen kennenzulernen. Die Arbeiten erweisen sich als begrenzte Bausteine zu einer 
historischen Anthropologie . . . Vielleicht erinnern sie an eine Funktion, die die Ge
schichtswissenschaft von Anfang an hatte und die sie gegenwärtig, wie es manchmal 
scheint, an systematische Wissenschaften abgeben soll. Das Wissen, das eine gegenwärtige 
Zeit von sich hat, das sie zur Welterklärung benötigt, darf die historische Dimension 
nicht verlieren. Geschichtswissenschaft, die Beiträge zu einer historischen Anthropologie 
liefert, vermag als Korrektiv gegen Überansprüche systematischer Wissenschaften zu 
wirken. A us dem Vorwort des Herausgebers

B Ö H L A U  V E R L A G  K Ö L N  W I E N



GRUNDLAGEN DES STUDIUMS 

DER GESCHICHTE

Eine Einführung. Von Egon Boshof/Kurt Düwell/Hans Kloft. 
Redaktion: G ünter Johannes Henz. (Böhlau-Studien-Bücher). 
Grundlagen des Studiums, ca. 290 Seiten. Broschiert ca. DM  18,— . 
ISBN 3 412 86473 0

Die Einführung in das Studium der Geschichte, wie sie an den deutschen U ni
versitäten seit langem in Form von Proseminaren geboten w ird, die jeweils für 
die Alte, fü r die M ittlere und fü r die Neuere Geschichte getrennt veranstaltet 
werden, ha t in der jüngsten Zeit an vielen Hochschulen eine Ergänzung durch 
sog. „integrierte Einführungsübungen“ oder „integrierte Grundkurse“ erfahren, 
in  denen der Studienanfänger zunächst eine kurze, erste Überblicksorientierung 
über alle drei Geschichtsepochen erhält. Als Buch w ird eine Einführung in das 
Fach Geschichte daher in  Zukunft diesen Bedürfnissen durch einen problem
bezogenen Überblick über alle drei Epochen stärker Rechnung tragen müssen. 
Die Verfasser der vorliegenden Einführung — selbst m it den Fragen der 
akademischen Lehre, insbesondere des Grundstudiums, vertrau t — haben daher 
versucht, nicht bloß additiv  die drei großen Epochen aneinanderzureihen, son
dern sich bemüht, eine stoffliche und gehaltliche Abstimmung im Sinne der er
w ähnten Integration zu erreichen. Je ein V ertreter der Alten, der M ittleren und 
der Neueren Geschichte beschreibt dabei eine Epoche in ihren Grundproblemen, 
ihren H ilfsm itteln und in ihrem Bezug zu wichtigen Nachbarwissenschaften. 
Die Verfasser haben sich in vielen gemeinsamen Gesprächen über die wichtigsten 
G rundlinien und über zahlreiche Einzelheiten verständigt. D ie Hauptabsicht 
w ar, durch diesen, an ausgewählten Grundproblemen, Grundwissenschaften und 
Teildisziplinen der Geschichte orientierten Überblick eine Einführung in die 
ganze Weite der Geschichtswissenschaft zu versuchen, die Autonomie der H istorie 
aufzuzeigen und dem A nfänger ihr V erhältnis zu den wichtigsten N achbar
wissenschaften zu erläutern.
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